




DAS VQLKERRECHT 

SYSTEMATISCH DARGESTELLT VON 

FRANZ VON LISZT 

ZWOLFTE AUFLAGE 

BEARBEITET VON 

DR. MAX FLEISCH~IANN 
ORD. PROFESSOR AN DER UNIVERSITXT HALLE 

BERLIN 
VERLAG VON JULIUS SPRINGER 

1925 



ISBN-13:978-3-642-93882-5 

DOI: 10.1007/978-3-642-94282-2 

e-ISBN-13:978-3-642-94282-2 

ALLE RECHTE, INSBESONDERE DAS DER UBERSETZUNG 
IN FREMDE SPRACHEN, VORBEHALTEN. 

COPYRIGHT 1925 BY JULIUS SPRINGER IN BERLIN. 

SOFTCOVER REPRINT OF THE HARDCOVER 12TH EDITION 1925 



Vorwort znr nenen Bearbeitnng. 
(Zwolfte Auflage.) 

Am 21. Juni 1919 ist Franz v. Liszt von uns gegangen--eine 
Woche vor der Zeichnung -des Friedens in Versailles. Auch diesen 
Deutschen hat das Elend seiner Reimat zerbrochen. 

Von den Werken seines Geistes hat keines seinen Namen so rasch 
und so weit hinausgetragen wie "Das Vi:ilkerrecht". ImJahre 1898 ist es 
zum ersten Male erschienen, als bescheidener Niederschlag der Vor
lesungen, die v. Liszt an der Universitat Ralle dem Vi:ilkerrechte ge
widmet hatte, von Auflage zu Auflage wachsend an innerem Gehalt 
wie an Umfang zur kritisch gearbeiteten Einfiihrung in den unbegrenz
ten Rechtsstoff des internationalen Lebens, zum elf ten Male im Jahre 
1918 aufgelegt (1920 in einem unveranderten N eudruck) - schon seit ge
raumer Zeit vergriffen: ein Erfolg, wie er keinem deutschen System des 
Volkerrechts, selbst nicht ReUter, jemals beschieden gewesen ist. Ein 
Werk, gleichermaBen ausgezeichnet durch Scharfsinn und Weitblick 
des Forschers wie durch politischen Takt; und alles dies geeint in muster
haft klares Sprachgewand gekleidet. 

Dieses Vermachtnis gilt es zu wahren. Aber zu wahren im Geiste 
v. Liszts, der rastlos an dem Buche als an dem Lieblingswerke der 
wissenschaftlichen Neigung des reifen Mannesalters geschaffen hat, 
um aus dem akademischen Leitfaden es zum Geleitbuche auch in das 
Leben hinein auszubauen. Seit Ausgang des Jahres 1917 freilich hat 
seine Arbeit daran schon geruht. 

Als Verlag und Erben an mich mit dem ehrenden Ansuchen heran
traten, das Werk in neuer Auflage herauszugeben, hatte der Weltkrieg 
dem Volkerrecht zerfetzende Streiche versetzt. Langsam nur ist eine 
Welt am Wirken, auf Triimmern einen Neubau zu errichten, sei es auch 
nicht planmaBig, so doch unverkennbar mit dem groBe Zuge sehnlichen 
Erstrebens. Nur bescheiden kann der Beitrag sein, den die Theorie zu 
solchem Wirken beisteuert. Sie kann nur sammeln und sichten, um aus 
der Fiill{) herauszuholen, was dem Blicke der Gegenwart bedeutsam 
erscheint; ein kritisches Geleit geben, um das Rineinfinden in annoch 
wenig durchsichtige Wege zu kIaren und zu sichern. Damit nahrt sie zu
gleich aber auch die Achtung vor dem in miihevoller Arbeit international 
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Geschaffenen, die in Erkenntnis der Schwierigkeiten und Notwendig
keiten eine Barre gegen Aburteilen aus Nichtverstehen oder MiB
versteheri aufwirft, das, wie die Erfahrung zeigt, das Volkerrecht und 
mit ihm die Grundlage internationalen politischen Schaffens zu unter
graben droht. Noch dauern die starken Schwankungen in den politischen 
Verhaltnissen fort, die auch den AbschluB der neuen Auflage immer wie
der hinausgeschoben haben. Das Buch kann deshalb in der endlich 
abgeschlossenen Fassung nur ein Versuch sein, das System des Volker
rechts, wie es sich vor dem Weltkriege aufbauen lieB, in ein System 
hiniiberzuleiten, wie es der Umwalzung aller Werte durch Krieg und 
Nachkrieg angepaBt erscheint. 

DaB Zuriickhaltung geiibt und von dem Geistesgute Lisztscher 
Pragung soviel nur irgend moglich gewahrt worden ist, begreift sich 
schon aus der Pietat gegen den Meister. War Liszts Buch ein ganzer 
Wurf, sci ware es kleinlich, etwa Zeile um Zeile mit kritischem Griffel 
nachzuziehen; ohne dringendsten Grund am Inhalt zu andern oder auch 
nur die Form zu storen, in der oft genug das Geheimnis des Erfolges ruht. 
Zuriickhaltung erklart sich aber auch aus der Skepsis, die den neuen oder 
anscheinend neuen Bildungen gegeniiber geboten ist, in die uns Krieg 
und Nachkrieg hineingedrangt haben; sie wollen bedachtsam gepriift 
werden, ob sie nicht etwa in der Form sich mehr als im Wesen von 
dem abheben, was in schOpferischer Tatigkeit der letzten friedlichen 
Jahrzehnte das Volkerrecht herausgestaltet hatte. Anders auch wird die 
Einstellung sein miissen zu dem Volkerrechte des Friedens, in dem sich 
neue Keime regen, anders zu dem niedergerissenen Recht des Krieges, 
das nur miihsam und liickenhaft mit seiner alten Ordnung in unsere 
Zeit ragt. 

So wenig v. Liszt selbst unter derart geanderten Verhaltnissen 
eine neue Auflage ohne einschneidende Anderungen hatte hinausgehen 
lassen, so wenig wiirde es seinem Lebenswerke gerecht werden, wollte 
ich aus unrechter personlicher Riicksicht es bei einigen Zusatzen oder 
Abstrichen bewenden lassen. UnerlaBlich war es, die Anderungen tiefer 
einzusetzen, wenn auch der systematische Rahmen im wesentlichen 
noch erhalten bleiben konnte und durch eine neue Gruppierung nur eine 
groBere "Obersichtlichkeit angestrebt worden ist. In diesem Gefiige je
doch ist keine Seite, ja kaum ein Absatz unberiihrt geblieben. Schon 
EinfluB und Druck des Krieges und des Friedensdiktates bedingten 
zum Teil einschneidende Umformungen und Neubildungen. Das zeigen 
namentlich die §§ 3 und 4 iiber die Geschichte des Volkerrechts und 
den Weltkrieg, § 12 iiber die Mandate des Volkerbunds, § 38 iiber 
Binnenschiffahrt, § 48 iiber internationalen Arbeiterschutz, § 50 iiber 
den Volkerbund, § 51 die Kriegsverhiitung (Friedensbewegung und 
Abriistung), § 54 den Standigen Internationalen Gerichtshof, § 69 das 



V orwort zur zwoliten Auflage. v 

Kriegsende. Fur das MaB der Umanderung mag schon der Umfang 
einen Anhalt geben: die neue Auflage ist, trotz Ausschaltung einzelner 
uberholter Teile und haufiger Verwendung engeren Drucksatzes, um mehr 
als die Halfte - das System von 368 auf 568 Seiten - angewachsen. 
War es zu Anfang meine Absicht, die Abweichungen gegen die fruhere 
AUflage, schon im Sinne reinlicher Scheidung des wissenschaftlichen 
Anteils an dem Werke, irgendwie kenntlich zu machen (urn nur ein 
Beispiel zu nennen: bei den §§ 5 und 6 uber die V6lkerrechtswissenschaft, 
oder §§ 31, 32 Staatsvertrage), so widerriet sich dies aus dem Grunde, 
weil die Anderungen nicht selten bis auf Satz und Wmthinuntergriffen; 
ein Labyrinth von Klammern hatte aber in das Gesamtbild eine Bunt
heit tragen k6nnen, die in unerwunschter Weise den Blick von dem 
sachlichen Ganzen hatte ablenken mussen. Und der Leser des Buches 
hat ein Recht auf den lnhalt, hinter dem der oder die Verfasser zuruck
treten oder sich zuruckhalten mussen. Wer Vergleiche zwischen der 
neuen und der letzten Auflage ziehen will, dem kann ein Blick schon 
in die lnhaltsubersicht der beiden Auflagen die Spur weisen. Nur an 
verhii.ltnismaBig wenigen Stellen, wo es mir aus bestimmten Grunden 
darauf ankam, daB eine Auffassung gerade als von Liszt oder nicht 
von ihm stammend dem Leser bewuBt werde, habe ich das erkennbar 
gemacht. lch erwahne nur die Zweifel an der Unbedingtheit des Satzes 
von der alleinigen Rechtssubjektivitat der Staaten (Seite 86), an der 
Ablehnung der sog. Staatsservituten (S. 133), die Stellung zu Volks
abstimmung und Option (S. 154, 155), die Auffassung von der Exterri
torialitat, namentlich dem Umfang der Exterritorialitat der Staaten 
(S. 198, 124), von der Verjahrung und Ersitzung (241), die Konkordate 
(S. 249), die clausula rebus sic stantibus (S. 265), der Ubergang von 
Staatsschulden (S.277), den Riicktritt vom Vertrage wegen Nicht
erfullung (S.280), die Verwendung von farbigen Truppen im Kriege 
(S. 476), die Tragweite der Londoner Seekriegsrechtserklarung (S. 548). 

Der Urkundenanhang hat, bis auf zwei Stiicke, eine vollstandig 
neue Gestalt erfahren mussen. Mehr als bisher kommt ihm die Bestim
mung zu, das System von Einzelheiten zu entlasten und fortzufiihren 
und hiermit die nicht minder wichtige Aufgabe, den Junger des V61-
kerrechts von Anbeginn seiner Studien vor dem verhangnisvollen Irr~ 
tum zu bewahren, als sei das V6lkerrecht am Studiertisch ersonnene 
Buchgelehrsamkeit. i' ' .' 

Das Buch ist ein Lehr buch; kein Handbuch, das in Tats~chen und 
Literatur Vollstandigkeit anstrebt. Der Forscher mag gierig, der Lehrer 
muB geizig sein. Es ist ein deutsches Lehrbuch des V6lkerrechts -
in jedemBetracht, in der Gesinnung wie in der hier gewohnten sachlich
kritischen Einstellung; und auch darin, daB es die Spuren der Ungunst 
der Zeit, die uns von dem geistigen Verkehr mit dem Auslande absperrte, 
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in der Unvollstandigkeit der Heranziehung fremder Literatur an sich 
tragt. Es sind ehrende Wunden; sie lassen iibrigens anderseits das MaD 
des nicht geringen Anteils des deutschen Schrifttums an der Entwicklung 
des V6lkerrechts scharfer hervortreten. 

Das Buch ist ein Lern buch geworden wie keines vor ihm. Es hat 
die Teilnahme an v6lkerrechtlichen Fragen in der deutschen akademi
schen J ugend endlich und nachhaltig geweckt, ihr den RechtsstoH in aus
reichendem Ausschnitte iibermittelt, sie zu kritischer Betrachtung hin
gelenkt und an Quellen und Literatur herangefiihrt. Ein Lehrbuch 
im besten Sinne des Worts, das hinaus begleitet ins Leben, urn dort 
wieder und wieder zu Rate gezogen zu werden. 

Das ist sein Ruhmestitel. M6chte es von der neuen Auflage heiDen: 
Es ist der alte "Liszt". 

An der Statte, von der Liszts "V61kerrecht" ausgegangen ist 
Halle a. S., 13. Juni 1925. 

Max Fleischmann. 



Vorbemerkung zur elften Auflage. 

1m Februar 1915 hab~ ich das Vorwort zur zehnten Auflage dieses 
Buches geschrieben. Damals und all die langen Monate seither habe 
ich mich mit der Hoffnung getragen, daB bei Beginn der Arbeiten an 
einer neuen Auflage der Frieden wiederhergestellt sein wfude zwischen 
den Volkern, daB mein System von der Erschiitterung des Volker
rechts durch den Krieg als von einer Tatsache der Vergangenheit 
sprechen, und daB ich bereits die neuen Schopfungen der Friedens
vertrage zur Grundlage meiner Darstellung machen konnte. Es ist 
ganz anders gekommen, als ich damals meinte. Noch ist kein Ende 
des Volkerkampfes abzusehen, und der allgemeine Friede steht in un
greifbarer Ferne. Zum zweiten Mal tritt mein Volkerrecht in einer Kriegs
auflage vor die 6ffentlichkeit. 

Durch diese Sachlage war meiner Darstellung der Weg vorgezeich
net. Die drei ersten Biicher des Systems konnten im wesentlichen ihre 
bisherige Gestalt beibehalten; und sie muBten es. Sie konnten es: denn 
das Friedensrecht der Volker (III. Buch) wird nach dem Krieg zweifel
los wieder in Kraft treten, und die wissenschaftlichen Grundlagen 
des Volkerrechts (1. und II. Buch) haben in den Stiirmen des Krieges 
sich behauptet. Und sie muBten es: denn noch laBt sich heute nicht 
iibersehen, wie die Beziehungen der Staaten zueinander nach dem 
Krieg sich gestalten werden. Nur im einzelnen ist manches geandert, 
da und dort auch gekiirzt worden. Dagegen war im vierten Buch eine 
griindliche Umarbeitung notwendig und eine betrachtliche Erweiterung 
nicht zu vermeiden. Wo es anging, habe ich an die bisherige Dar
stellung angekniipft. Aber der Gedanke, daB der Krieg durch die Aus
bildung einer lebenskraftigen zwischenstaatlichen Rechtsordnung ver
meidbar gemacht werden kann und daB die folgerichtige Entwicklung 
der heute bereits vorhandenen Ansatze zu einer friedlichen Austragung 
der Staatenstreitigkeiten die nachste und wichtigste Aufgabe der im 
Friedensschlusse wieder aufgerichteten Staatengemeinschaft ist, muBte 
starker als bisher betont werden (§ 39). Ferner beanspruchten die durch 
den Gang der Ereignisse aufgerollten zahlreichen und schwierigen 
Probleme des Kriegsrechts eingehende Erorterung, die nur schwer dem 
Rahmen der bisher dem Gegenstand gewidmeten Abschnitte (§§ 39, 
40, 41) einzufiigen war. Dasselbe gilt von der Rechtsstellung der Neu-
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tralen (§ 42), die der Aushungerungskrieg in engste Mitleidenschaft ge
zogen hat. In allen diesen Fragen bin ich der Darstellung und der Be
urteilung der "Obergriffe, die den Kriegfiihrenden im Weltkrieg zur Last 
fallen, nirgends aus dem Wege gegangen. Aber es war mein ernstestes 
Bemiihen, in Inhalt und Form die wissenschaftliche Objektivitat nach 
meinen besten Kraften zu wahren. Ich bin mir wohl bewuBt, daB mir 
das nicht iiberall gelungen ist; wir stehen dem Selbsterlebten noch zu 
nahe, urn es mit ungetriibtem Blick und ruhigen Gemiites erfassen zu 
konnen. Und ich weiB auch, daB gerade aus diesem Grunde mein 
Bemiihen an sich da und dort AnstoB erregen wird. Ich werde solche 
Vorwiirfe ruhig hinnehmen. Die gute Sache des deutschen Volkes be
darf keiner advokatorischen Streitschrift, die die Fehler des Gegners 
vermehrt und vergrobert, die eigenen aber verbirgt oder beschonigt. 
Und selbst wenn es anders ware: ein Lehrbuch des Rechts diirfte nie
mals vergessen, daB es seiner Aufgabe untreu wird, wenn es in den 
Dienst einer Partei sich stellt. 

Mitten im Kriege ist es uns aber auch mit immer groBerer Be
stimmtheit klar geworden, daB die Zukunft des von kurzsichtigen 
Eintagspolitikern vielverhOhnten Volkerrechts gesichert ist. Eine Zu
kunft, die alles iibertreffen wird, was wir in den letzten Friedensjahren 
zu hoffen wagten. Die Gedanken, die jahrzehntelang als utopistische 
Traumereien unbelehrbarer Schwarmer verlacht zu werden pflegten, 
sind heute zum Programm der fiihrenden Staatsmanner bei uns wie 
bei unseren Gegnern geworden: Ein Friedensbund der Volker' soll er
stehen, der durch Ausbau der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit die 
Beschrankung der Riistungen ermoglicht und damit die verhangnis
vollste Gefahrdung des Friedens aus dem Wege raumt. So zieht sich 
denn der Hinweis auf eine bessere Zukunft als Leitfaden durch meine 
ganze Darstellung. Der neueingefiigte SchluBparagraph (§ 44) bemiiht 
sich, die Ergebnisse, die der Weltkrieg auf dem Gebiete des Volker
rechts gezeitigt hat, noch einmal in einheitlicher Zusammenfassung 
aufzuzeigen. Und er klingt mit dem Glaubensbekenntnis aus, das ge
rade dem Weltkrieg die feste Grundlage unerschiitterlicher Oberzeugung 
verdankt: daB auch die Wissenschaft des Volkerrechts nicht nur den 
bestehenden Rechtszustand zu schildern und aus seiner geschichtlichen 
Entwicklung zu erklaren hat; sondern daB sie berufen ist, die Bahn 
zu weisen, die in die Zukunft fiihrt, und an der Losung der groBen 
Probleme richtunggebend mitzuarbeiten, die den kommenden Geschlech
tern· yom Schicksal aufgegeben sind. Das Volkerrecht steht an dem 
bedeutsamsten Wendepunkt seiner Entwicklung: da darf die Wissen
schaft nicht selbstgeniigsam zur Seite stehen; sie hat das Recht und 
die P£licht, die Fiihrung zu iibernehmen. 
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Dnd so mag das Buch noch einmal seinen Weg in die Offentlichkeit 
nehmen. Von den alten Freunden im feindlichen Ausland hat der Krieg 
ihm wohl die meisten genommen; und die bereits fertig gedruckte franzo
sische Ubersetzung ist mit dem Ausbruch des Krieges in die Versenkung 
verschwunden, aus der sie wohl ebensowenig wieder auftauchen wird, 
wie die anderen Ubersetzungen, die meist in den uns j etzt feindlichen 
Staaten verbreitet waren. DaB die Lucke durch neue Freunde im 
Inland und den uns verbundeten Staaten wie auch wohl im neutralen 
Ausland ausgefilllt worden ist, beweist die rasche Aufeinanderfolge 
der beiden Kriegsauflagen. Moge das Buch auch in seiner neuesten 
Gestalt vor aHem bei der deutschen akademischen Jugend verstandnis
volle Aufnahme finden und sie lehren, daB treueste Vaterlandsliebe ihr 
die Pflicht auferlegt, tatkr1iftig und hoffnungsfreudig mitzuarbeiten an 
der groBen, gerade dem deutschen Yolk gestellten Aufgabe: an dem 
Wiederaufbau des die Staaten verbindenden Volkerrechts und damit 
an der Wiederherstellung der durch den Weltkrieg zerrissenen Kultur
gemeinschaft der Volker. 

Seeheim a. d. BergstraBe. 1m Dezember 1917. 
Franz v. Liszt. 
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Rechtssp1'ichwo1'tliche Wendungen. 
(In Klammern Verweis mtf die Seiten.) 

Actor sequitur forum rei (214). 
Bello parta cadunt rei publicae (479). 
Con/iscantur ex navibU8 res et ex rebU8 naves (544). 
(La) Course est et demeure abolie (500). 
Der Staat stirbt nicht (242). 
Frei Schiff, /rei Gut - un/rei Schilt, un/rei Gut (545). 
Hostes dum vulnerati /ratres (485). 
Hosti etiam tides servanda (464). 
Iura novit curia (15). 
Ius posteriU8 derogat iuri priori (18). 
Lex posterior derogat conventioni priori (15). 
Licere in bello, quae necessaria BUnt ad /inem belli (472). 
(La) Loi suit le drapeau (135). 
Navire con/isque cargaison: robe d'ennemi con/isque celle d'ami (544). 
( Der) N eutrale 1vird von oben begossen und von unten gesengt (535). 
Not kennt kein Gebot (285, 4(5). 
Pacta BUnt servanda (10, 257, 265). 
Par in parem non habet iudicium (124). 
(Le) PavilIon neutre couvre marchandise ennemie (544). 
Pirata est hostis generis humani (300). 
Pirata non mutat dominium (300). 
(Toote) Prise doit ~tre jugee (528). 
Poovoir oblige (438). 
Protectio non involvit BUbiectionem (106). 
Qui tacet consentire videtur, dum loqui potuit ac debuit (243). 
Quidquid est in territorio, est de territorio (134). 
Silent leges inter arma (452). 
Terrae potestas /initur, ubi /initur armorum vis (141). 
Un/rei Schilt - /rei Gut (544). 
Utile per inutile non vitiatur (262). 
Volenti non tit iniuria (284). 
Volkerr.echt bricht nicht Landesrecht (14). 



Erstes Buch. 

Grnndlagen. 
§ 1. Begriff des Volkerrechts. 

I. Begriff des VOlkerrechts. 
Durch das VOlkerrecht werden die Rechte und Pflichten der zur inter

nationalen Staatengemeinschaft (VOlkerrechtsgemeinschaft) gehorenden Staaten 
nntereinander, und nicht bloB in bezug auf die Ausiibung der staatIichen 
Hoheitsrechte, bestimmt. 

Das Volkerrecht wird von alters her auch als jus gentium, droit 
des gens, law of nations bezeichnet. Aber das romische jus gentium 
war sowohl in der Bedeutung eines romischen Reichsrechts (irn. Gegen
satz zum Stadtrecht der romischen Bi:i.rger), wie in der Bedeutung eines 
allen Menschen gemeinsamen Rechts etwas wesentlich anderes, als 
es das die Staaten berechtigende und verpflichtende Volkerrecht ist. 
Daher ist einst von Zouch (unten § 5 III) der Ausdruck jus inter gentes 
vorgeschlagen worden; danach hat Bentham (1789) von einem "inter
national law" im Gegensatz zum internal law gesprochen. Die heutige 
franzosische Rechtssprache bevorzugt die von Benthams Bearbeiter 
Etienne Dumont verwendete Benennung droit international, 
indem sie unter dieser Bezeichnung bald das Volkerrecht und das inter
nationale Privatrecht zusammenfaBt, bald aber dieses dem droit inter
national public, dem Volkerrecht, als einen selbstandigen Zweig der 
Rechtswissenschaft gegentiberstellt. Diese Bezeichnung ist jedoch be
denklich. Denn das internationale Privatrecht als der Inbegriff der 
nationalen Rechtssatze tiber das raumliche Geltungsgebiet des Privat
rechts hat an sich mit dem Volkerrecht nichts gemein (dariiber unten 
§ 14 II); also wird auch der Ausdruck internationales offentliches Recht 
richtiger in durchaus paralleler Au£fassung auf die Rechtsregeln tiber das 
Anwendungsgebiet der nationalen, staatsrechtlichen wie verwaltungs
rechtlichen Rechtsregeln bezogen. 

Da nicht die Volker, sondern die Staaten Subjekte des Volkerrechts 
sind, wiirde der von Kant gebrauchte Ausdruck "Staatenrecht" sich 
am meisten empfehlen1 ). 

1) Kant, Die Metaphysik der Sitten, erster Teil: Metaphysische Anfangs
grunde der Rechtslehre, 2. Auf!. 1798, § 53, S. 246: "Das Recht der Staaten zu
einander [welches nicht ganz richtig im Dautschen das V olkerrecht genannt wird, 

v. Liszt-Fleischmann, V61kerrecht, 12. Anf!. 1 
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Das Volkerrecht hat es nur mit den Staaten als Staaten, d. h. 
in bezug auf die Ausubung der staatlichen Hoheitsrechte, zu tun2). 

D.er Staat als Trager von Vermogensrechten, als privatrechtliches Rechts
subjekt steht nicht unter den Rechtssatzen des Volkerrechts, sondern 
(vgl. aber unten § 13 III) unter denjenigen des Privatrechts. Doch wird 
der Staat auch in seiner Eigenschaft als Subjekt des Privatrechts durch 
das Volkerrecht betroffen. 

1. Die VOlkerrechtsgemeinschaft (Ia famille des nations) ist ein dauernder 
und allgemeiner Zweckverband der Staaten. Sie wird umgrenzt durch die ge
meinsame Rechtsiiberzeugung, die auf der Gemeinsamkeit der Interessen und 
der Rultur beruht. Sie kennzeichnet sich durch den standigen und umfassenden 
Verkehr auf dem FuSe der Gleichberechtigung 3). 

Die durch das Volkerrecht umschlossene Staatengemeinschaft ist 
zunachst (und das ist das materielle Moment) eine Interessen
gemeinschaft. Der steigende Austausch marerieller und geistiger 
Gutel' zwischen den Staaten weist jeden von ihnen auf jeden andern 
hin, laBt ihn seine tatsachliche Abhangigkeit vou allen andern (seine 
"interdependance") erkennen und zwingt ihn zur Verstandigung mit 
allen iibrigen, um in Gemeinschaft mit ihnen die eigenen Interessen 
zu sichern und zu fordern. So entsteht und entwickelt sich die Erkennt
nis, daB es Lebensintel'essen, Guter der Menschen gibt, deren Trager 
nicht der einzelne Staat, sondern eine Gesamtheit von Staaten ist. 

Die Staatengemeinschaft ist ferner auch (und das ist das ideelle 
Moment) eine Kulturgemeinschaft. Sie beruht ala solche in letzter 
Linie auf der Gemeinsamkeit del' religios-ethischen tTberzeugungen, 

sondern vielmehr das StaateIll'echt (ius publicum civitatum) heillen sollte] ist nun 
dasjenige, was wir unter dem Namen des Volkerrechts zU betrachten haben .. " -
Rants Benennung hat jedoch keinen Eingang in den Sprachgebrauch gefunden: 
die Verwechslung mit dem "Staatsrecht" widerstrebt demo - Weiteres tiber den 
Namen vgl. V. Martitz Internationale Rechtshilfe in Strafsachen Bd. 1 (1888), 
§ 21 S.400ff.; Ullmann, Volkerrecht, § 3, S.lOf. . 

2) Ein "Oberblick tiber die Begrj£fsbestimmungen bei Ullmann, S.9, der selbst 
in dem Volkerrechte findet den "Jnbegriff rechtlicher Formen, welche die mit der 
Gemeinschaft der Staaten und Volker verkntipften LebensverhiUtnissse regdn". 
Eine Beschrankung auf die Austibung staatlicher Hoheitsrechte, wie bei V. Liszt, 
ist vereinzelt. Neue Richtung geht auf Ausdehnung; vgl. Hatschek, S. 1: "Eine 
auf Koordination beruhende Rechtsordnung, welche die Beziehung von Staaten 
inso£ern regelt, aIs ein Staat dem andern als gleichberechtigtes SUbjekt der Staaten
gesellschaft entgegentritt"; besonders weit Niemeyer, S.lO: "dieAnwendung des 
Rechtsgedankens auf die internationalen Beziehungen." 

3) Dber die "mutua gentium inter se societas" bei Grotius, de jure belli ac 
pacis (lib. 2, cap. 8, §§ 1, 2), und ahnliche Formulierungen der A1teren vgl. Bul
merincq, Das Volkerrecht 1889, § 4. Uber die Forderung, daB das Recht nicht an 
den Grenzen des Staates aufhore, Fricker, Das Problem des Volkerrechts (Zeitschr. 
f. d. ges. Staatswissensch. Bd. 28, 1872, S. 90, 347 ff.; Bd. 34, 1878, S. 368 ff.) sowie 
die Literatur unten zu II des Textes. 
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die durch das christliche Bekenntnis gefordert, aber nicht ohne wei
teres gegeben und an dieses nicht unbvdingt gebunden ist. Sie setzt 
des weiteren die Gemeinsamkeit der rechtlich-politischen Anschauungen 
und Einrichtungen voraus: insbesondere, daB die Grenzlinie zwischen 
der Macht der Staatsgewalt und der Freiheit des einzelnen in Gesetz
gebung, Rechtspflege und Verwaltung gegen willkiirliche Verrlickung, 
sei es durch den Herrscher, sei es durch die Beherrschten, gesichert sei. 

Auf dieser Gemeinschaft der Interessen und der Kultur baut sich 
die Rechtsgemeinschaft auf; sie wurzelt in der Uberzeugung, 
daB die Beziehungen der Staaten untereinander durch verbindliche Nor
men geregelt werden. Diese Normen bilden das Volkerrecht. 

Durch die Selbstbindung des Staatswillens entstanden, bedeuten 
diese Normen zunachst die gegenseitige, auf dem Prinzip der Gleich
berechtigung ruhende Anerkennung des von ihnen umschriebenen 
Machtkreises jedes einzelnen Rechtsgenossen. Sie ermoglichen und 
tordern zugleich den Ver kehr der zur Gemeinschaft ge10renden Staaten 
untereinander (das volkerrechtliche commercium), der sich in der 
standigen Unterhaltung diplomatischer Beziehungen, in dem AbschluB 
von Vertragen, vor allem aber in der ErschlieBung des Landes und dem 
Austausch der materiellen wie der geistigen Gliter auBert. 

Neben dem durch die Volkerrechtsgemeinschaft gegebenen allge
meinen Zweckverbande ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eine 
gauze Reihe von besonderen Zweckverbanden entstanden, die 
eine kleinere oder groBere Zahl von Staaten umfassen und teilweise 
(vgl. unten § 28) die Schaffung besonderer Verwaltungsorgane notig 
gemacht haben. 

2. Der Umfang der VOlkerrechtsgemeinschaft. 
Ein Staat, der die Normen des Volkerrechts als fur sich verbind

lich anerkennt und zugleich die Biirgschaft fiir ihre Befolgung bietet, 
kann die Aufnahme in die V61kerrechtsgemeinschaft beanspruchen. 
Diese aber entscheidet allein darliber, ob jene Voraussetzungen gegeben 
sind. 

Dem geschichtlichen Ursprung nach ist das Volkerrecht das Recht 
der "christlich europaischen" Staaten 4). Und noch bis zum Aus
bruch des Weltkrieges pflegte man von dem "europaischen Konzert" 
zu sprechen. Aber langst hat die Volkerrechtsgemeinschaft sich liber 
Europa hinaus ausgedehnt. Zunachst sind es die Vereinigten Staaten 
von Amerika gewesen, die 1783 in die Gemeinschaft eintraten. In den 

4) Sa vigny, System des heutigen romischen Rechts 1, § 11; bis tiber die Mitte 
des 19. Jahrhunderts hinaus wahlten die Handbticher den Titel "Europaisches 
Volkerrecht"; Wheaton, Anmerkung zu § 3; Pradier-Fodere (1885) "droit 
international public europeen et americain"; Bluntschli (1868) "Modernes Volker
recht der zivilisierten Staaten". 

1* 
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ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts folgten die selbstandig gewor
denen Staaten Siid- und Mittelamerikas. Heute umfaBt sie nicht nur 
die iiber die ganze bewohnte Erde ausgedehnten Schutzherrschaften 
und Kolonien der europaischen Machte, sondern auch christliche Staaten 
in ande;ren Weltteilen. 

Aber auch die Beschrankung auf die christlichen Staaten ist 
aufgegeben. Die Aufnahme der Tiirkei in das "europaische Konzert", 
ausgesprochen durch Art. 7 der Pariser KongreBakte 1856 (siehe unten 
S. 27) hat zwar zunachst zu der v6lligen Gleichstellung mit den iibrigen 
Machten nicht gefiihrt; aber seitdem die Tiirkei im Juli 1908 in die 
Reihe der Verfassungsstaaten eingetreten ist (Wiederherstellnng der 
Verfassung von 1876), war der Verzicht der Machte auf die Gerichtsbar
keit ihrer Konsuln (unten § 25) nur mehr eine Frage der Zeit. Es konnte 
daher nicht iiberraschen, daB die Tiirkei den Weltkrieg dazu benutzte, 
diese Gerichtsbarkeit aufzuheben und dadurch die Gleichstellung mit den 
iibrigen Machten herbeizufiihren 5). 

Rascher hat sich der Eintritt Japans in die VOlkerrechtsgemein
schaft vollzogen. Japan hatte seit 1854 das Land wenigstens teilweise 
dem Verkehr erschlossen und durch eine Reihe von Vertriigen (grund
legend der Vertrag mit den Vereinigten Staaten vom 31. Marz 1854) 
seine Rechtsstellung zu den iibrigen Machten geregelt. Aber erst mit 
der Beseitigung des Lehenstaates (des Shogunats) und der Wiederauf
richtung der kaiserlichen Herrschaft (des Mikado) im Jahre 1868 be
ginnt die Zeit eines iiber alles Erwarten raschen und glanzenden Auf
bliihens des Landes. In diese Zeit fant auch der Freundsohafts-, Handels
und Schiffahrts-Vertrag mit dem deutschen Zollverein vom 20. Februar 
1869 (B. G. Bl. 1870, S. 1). Von da ab war es das Streben Japans, um 
den Preis der vollen ErschlieBung des Landes die konsularische Juris
diktion der fremden Machte zu beseitigen und sich die uneingeschrankte 
Autonomie zu sichern. Nachdem der chinesisch-japanische Krieg von 
1894 Japans Stellung innerhalb der Gruppe der Weltmachte gesichert 
hatte, brachten die von 1894-1896 (am 4. April 1896 mit dem Deut
schen Reich) geschlossenen Vertrage Japan, das seine Gesetz~ebung 
wie seine Rechtspflege nach europaischem Muster umgestaltet hatte, 
den Wegfall der konsularischen Gerichtsbarkeit, den Vertragsmachten 
aber die volle ErschlieBung des Landes. Am 17. Juli bzw. am 4. August 

5) Durch die deutsch-tiirkischen Rechtsvertrage vom 10. Januar 1917 hatte 
die neue Rechtslage die Anerkennung des Deutschen Reichs gefunden (Sitzung des 
Deutschen Reichstages vom 10. Mai 1917). Deutschland hat auch dieses Abkommen 
mit der Tiirkei als durch den Versailler Vertrag (Art. 290) aufgehoben anerkennen 
mUssen. Dagegen sahen sich die gegnerischen Machte gen6tigt, der waffen
starken Tiirkei in dem Frieden zu Lausanne v. 1923 entgegenzukommen (unton 
§ 4D). - Deutschland hat 1924 einen neuen Fretilldschaftsvertrag geschlossen. 
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1899 sind die Vertrage in Kraft getreten und haben in ihrer urspriing
lichen Gestalt bis 1911 gegolten 6). 

Auch die ubrigen auBereuropaischen Staaten haben sich der 
V6lkerrechtsgemeinschaft durch AbschluB von Vertragen mehr und 
mehr genahert, so daB ihr vollstandiger AnschluB nur eine Frage der 
Zeit ist. 

Unter den Staaten dieser Gruppe sind China, Persien, Siam an 
erster Stelle zu nennen; aber auch andere Staaten, von denen freilich 
mehreren (Zanzibar, Korea, Marokko) seither die Selbstandigkeit ver
lorengegangen ist, wahrend andere (wie Persien und Siam) in ihr schwer 
bedroht sind, haben "Freundschaftsvertrage" mit den Staaten der 
V6lkerrechtsgemeinschaft geschlossen 7). Unaufhaltsam schreitet diese 
Ausbreitung des V6lkerrechts fort. So schlieBt der Weltpostverein fast 
aIle Staaten samtlicher Erdteile zu einer riesigen Verwahungsgemein
schaft zusammen; in den Jahren 1899 und 1907 haben China, Persien 
und Siam an den Haager Friedenskonferenzen teilgenommen. China 
und Siam, Liberia, Hedschas haben auf der Seite der "Verbiindeten" 
auch an den Pariser Verhandlungen und Vertragen zum Abschlusse 
des Weltkrieges 1919 mitgewirkt. Albanien, .Athiopien - dieses frei
lich unter der Voraussetzung, daB der Sklavenhandel aufh6re - sind 
als Mitglieder in den V6lkerbund aufgenommen wordenS). In diesem 
Sinne bedeuten die Pariser Vorortsvertrage eine Weiterbildung des 
V6lkerrechts; daB eine sonst nur auf dem Boden gleicher Kultur er
wachsene Rechtsgemeinschaft als Siegespreis verliehen werden konnte, 
ist allerdings geeignet, die trag£este Grundlage zu verschieben, ganz ab
gesehen von der politischen Ge£ahr, die in solchem Handelliegt. 

6) Yorikadzu v. Matsudeira, Die volkerrechtlichen Vertrage des Kaiser
tums Japan usw. Diss. Tiib. 1890. Lehr, Rev. Bd.27, S. 97; Rev. Gen. Bd.l, S.562; 
Bd.2, S.614; Bd.5, S.284. Siebold, Der Eintritt Japans in das Europaische 
Volkerrecht,1900. Nagaoka, Histoire des relations du Japon avec I'Europe aux 
16e et 17e siecles, 1905. Kijoma, Rev. Bd. 39, S.350; BdAl, S.578, 660; Bd.42, 
S. 160 (Geschichte Japans bis 1868). Gubbins, The progress of Japan 1853-1871. 
1911. Weitere Literatur in Rev. Gen. Bd. 12, S. 492, Anmerkung 1. 

7) Nord, Die Handelsvertrage Chinas, 1920; Deutsche Vertrage mit China 
vom 2. September 1861, 31. Marz 1880; Fleischmann, S. 63; Strupp Bd.l, S.347, 
Friedensvertrag 1921, unten S. 56; mit Persien vom 11. 6. 1873 (R. G. BI. S. 351); 
mit Siam vom 7. 2. 1862, Wirtschaftsabkommen 28. 2. 24 (R. G. BI. 25 II 67); 
mit Korea vom 26. November 1883 (R. G. BI. 1884 S. 221); mit Zanzibar vom 
20. Dezember 1885 (R. G. BI. 1886 S. 261); mit Marokko vom 1. Juni 1890 (R. G. 
BI. 1891 S. 378) u. a. m. - VgI. Ma-Do-Y iin, Der Eintritt des chinesischen 
Reiches in den volkerrechtlichen Verband. Diss. Berl. 1907. 

8) Kann die Aufnahme in den Volkerbund auch nicht schlechthin als Zutei
lung der staatlichen Selbstandigkeit gelten (auch englische Abhangigkeitslander 
ehgoren zum Volkerbund), so schafft sie doch eine Vermutung Iiir die Volker
rechtssubjektivitat. 
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AuBerhalb der vertragsmaBig geregelten Beziehungen ist die Volker
rechtsgemeinschaft in ihrem Verkehr mit andern, ihr nicht vollig an
gegliederten, Staaten nur durch ihre tatsachliche Macht geschiitzt und 
nur durch die Grundsatze des Christentums und der Menschlichkeit 
gebunden9). 

3. Das Staatensystem des VOlkerverbandes 10, 11). 

1. Die Voll~errechtsgemeinschaft setzte sich am 1. August 1914 aus 
43 Staaten zusammen. Das waren: 

a) Die 21 europaischen Staaten, namlich die 6 GroBmachte, 
Deutschland *, Osterreich - Ungarn, Frankreich *, GroBbritannien *, 
Italien *, RuBland, ferner die 15 mittleren und kleineren Staaten, 
Belgien *, Niederlande, Luxemburg, Danemark, Norwegen, Schweden, 
Spanien, Portugal *, Schweiz, Bulgarien, Rumanien *, Serbien *, Mon
tenegro, Griechenland *, Tiirkei. Dazu kamen noch die 3 Zwergstaaten 
Liechtenstein, San Marino und Monaco, die an den Haager Friedenskon
ferenzen nicht beteiligt waren und als selbstandige Glieder der Staaten
gemeinschaft kaum mitgerechnet werden konnen. 

b) Die 21 amerikanischen Staaten, namlich auBer den Verei
nigten Staaten * von Amerika und Mexiko die 6 mittel- und die 10 siid
amerikanischen Kontinentalstaaten, Guatemala *, Salvador, Honduras*, 
Nikaragua*, Costa Rica, Panama*, Venezuela, Kolumbien, Ekuador*, 
Peru *, Chile, Argentinien, Bolivien *, Uruguay *, Paraguay, Brasilien *, 
endlich die Insel- Repu bliken Ku ba * und Haiti * sowie die domini
kanische Republik. 

c) Von den asiatischen Staaten ist nur Japan * zweifellOS Glied 
der Volkerrechtsgemeinschaft. - China*, Persien und Siam * haben 
sich dem Staatenverband noch nicht vollstandig angeschlossen; Af
ghanistan, sowie die unabhangigen Himalajastaaten Bhutan und Nepal 
und die kleinen arabischen Staatengebilde stehen noch auBerhalb des 
Verbandes. 

d) Die afrikanischen Staaten Liberia* und Abessinien (oder 
Athiopien) waren richtiger wohl als der V61kerrechtsgemeinschaft nahe
stehende, aber ihr nicht voll angehorellde Staaten zu bezeichnen; sie 
sind auch auf den Haager Konferenzen nicht vertreten gewesen. 

Von diesen 43 Staaten hatten 41 die zweite Friedenskonferenz be
schickt; mit China, Siam und Persien zusammen waren es 44 Staaten. 

9) Dazu H u be r, Soziolog. Grundlagen des Volkerrechts. Jahrb. d. offtI. Rechts 
Bd. 4, 1910, S.59. 

10) Moglichst zuverlassige Unterlagen bietet das "Diplomatische Jahrbuch" 
des Gothaischen Kalenders. Reiche Belehrung in Kjellen, Die GroBmachte der 
Gegenwart, 9. Auf I., 1915; die GroBmachte und die Weltkrise 1921. 

11) Die an dem Vertrage zu Versailles vom 28. Juni 1919 beteiligten Staaten 
sind durch einen * bezeichnet. 
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2. Das folgende Jahrzehnt, unter der Einwirkung und Nachwir
kung des Weltkrieges, hat den Zustand rasch und wesentlich gewandelt. 

a) Aus Deutschland ist der Freistaat Danzig und das Memelland 
herausgeschnitten worden, dieses inzwischen (1924) zu Litauen ge
schlagen. Osterreich-Ungarn ist zertrummert; neben. den Reststaaten 
Osterreich und Ungarn erhebt sich auf seinem Boden als neuer Staat 
die Tschecho-Slowakei *; Polen * ist aus Bestandteilen Deutschlands, 
Osterreichs, RuBlands geschaffen worden; Sudslawien * hat Serbien 
und Montenegro nebst osterreichischen und ungarischen Gebietsteilen 
in sich aufgenommen. Albanien ist seit 1920 Mitglied des Volkerbundes. 
Als selbstandige Staaten haben sich von RuBland gelost: Finnland, 
Litauen, Lettland, Estland. Island steht seit 1918 nur in Personalunion 
mit Danemark. 

b) Das amerikanische Staatensystem ist unberuhrt geblieben. 
c) AuBer Japan wollen nach ihrer Teilnahme am Weltkriege und 

auf Grund del' Zugehorigkeit zum Volkerbund jetzt auch China und Siam 
sowie das neue Konigtum Hedschas *, Afghanistan wegen umfassender 
Vertragsbeziehungen zur Volkerrechtsgemeinschaft gezahlt sein. 

d) Liberia als Mitzeichner der Versailler Vertrages und Abessinien 
als Mitglied des Volkerbunds wird man die Volkerrechtsgemeinschaft 
nicht mehr bestreiten konnen. Fur Agypten wird man trotz seiner zwei
felhaften "Unabhangigkeit" (1922) die Mitgliedschaft zur Volkerrechts
gemeinde annehmen konnen. 

1m ganzen wurde del' Vi:ilkerverband jetzt 61 Staaten umfassen. 
4. Die Organisation der Viilkerrecbtsgemeinscbaft vgl. unten §§ 21£. 

II. Die Recbtsnatur des Viilkerrecbts 12). Das VOlkerrecbt ist positives 
Recbt13). 

12) Ullmann S. 17 mit Literatur. J ellinek, System der subjektiven offent
lichen Rechte. 2. Aufl. 1905. S.31O. Niemeyer, Z. i. R. Bd. 20, S.1. Bekker, 
D. J. Z. 17 07. Cavaglieri, Rev. Gen. Bd. 18, S. 259. Baty, International law. 
1909. Higgins, The binding force of international law. 1910. v. Liszt, Das 
Wesen des volkerrechtlichen Staatenverbandes und der internationale Prisenhof. 
(Festgabe fiir v. Gierke.) 1910. Huber, Jahrbuch des offentlichen Rechts Bd.4 
(1910), S. 56. Lucas, Staatsrechtlicher und volkerrechtlicher Zwang (Festgabe fiir 
Giiterbock), 1910. Grosch, Der Zwang im Volkerrecht. Abhandl. herausgeg. v. 
Brie u. Fleischmann, Heft 27, 1912 (S. 109, Ausziige aus der Literatur). VerdroB 
(Anhanger von Kelsen) Z. Vo.R. Bd. 8, S.329. Heilborn, bei Stier-Somlo 11, 
S. I/? - Die Frage ist wahrend des Weltkrieges oft erortert worden. Die beste Zu
sammenfassung bietet Zitelmann, Der Kriegund dasVolkerrecht. 2. Aufl.1916.
Leonard Nelson, Die Rechtswissenschaft ohne Recht, 1907, nimmt kritisch 
Stellung u. a. gegen Jellinek, v. Liszt, Huber, Oppenheim, E. Kaufmann, Zitel
mann, Heilborn, Triepel, Schon; Hatschek § 1 zu Jellinek, Triepel, Schon, 
E. Kaufmann. - H a pisardi-Mira belli, I limiti d'obligatorieta delle ncrme 
giuridkhe internazionaJi 1922. - de Louter §§ 3,5. 

13) Dariiber hat das letzte Jahrzehnt tiefer greifende Untersuchungen gefiir
dert, ein Zeichen des immer reger werdenden Anteils an den Grundfragen des inter-
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1. Die Viilkerrechtsgemeinschaft ruht auf dem genossenschaftlichen, 
nicht auf dem herrschaftlichen Prinzip, sie ist kein Staatenstaat, sondeJ;ll ein 
Staatenverein, ein Zweckverband selbstherrIicher Staaten. 

Der Staat setzt begrifflich eine liber dem einzelnen stehende ~
walt voraus; einen Herrscherwillen, der etwas anderes ist als die Summe 
der Einzelwillen, eine Herrschermacht, die den einzelnen erfa.Bt und ihn, 
auch gegen seinen Willen, festhalt. Auch der Staatenstaat ist nicht denk-

nationalen Rechts. Trotzdem k<innm die Siitze, wie sie Liszt einst formuliert hat, 
als eine Mittellinie i1re Stiitte imw€l noch behaltm, gleicherweise frei von iingst
lichem Hangen am 'Oberkommenen wie von einseitigu Stellungnahme fiir Reform
gedanken, die nicht immer schon ausgereift sind. - Man spricht heute mehr wieder 
von der "Problematik" des VOlkerrechts; indes nicht so sehr, um das Volkerrecht 
im Kreise der andern Rechtsdisziplinen als ein "Recht" zu rechtfertigen. als um es 
(zugleich mit andern RechtsdiszipJinm), Eei fS nach der philoEophischm. sei es nach 
der soziologischen Seite fester zu begliindm. So fUbrm die Untersuchungen auf 
die uralte und nicht ausgeschOpfte Frage des Naturrechts wieder zUIiick, fiir die 
ja gerade das Volkerrecht die konkrete .Ankniipfung in der Verbindung schon des 
ersten akademischen Lehrstuhls in Deutschland (Pufendorf aIs professor juris 
naturae et gentium in Heidelberg) bietet. Der Jurist muBte sich da frUber von dem 
Philosophen sagen lassen, daB er mehr die Biicher und .Autoren als die 
originalen ErkenntniEquellen der menschlichen VernUIIft befragt hat (Erich Cas
sirer, Natur- und Volkerrecht im Lichte der Geschichte und die systematische 
Philosophie 1919, S. 1). Inzwischen hatte allerdings Josef Kohler (Grundlagen 
des Volkerrechts 1918) deutIichst das "Zuriick zum Naturrecht!" gerufen, nicht 
dem Naturrecht "entarteter Sorte", sondern in der modernen Gestaltung als "Kul
turrecht". Eine LOsung ist das nicht. Vielmehr weisen sich die Fragen selbst in 
die Rechtsphilosophie; und hier teilen sie das Schicksal des Schwankens und Ver
worfenwerdens philosophischer .Auffassungen von dem negierenden Hegel zuriick 
zu Kant. Doch die GewiBheit, daB die Gegensatze juristischer Theorie in! End
grunde Weltanschauungsgegensatze sind, fUhrt auch zu der versohnenden Erkennt
nis, daB die strittigenGegensatzenotwendige sind, daB nicht bloB die eigene.Ansicht, 
daB auch die gegnerische, wenn sie nur von der entgegengesetzten Voraussetzung 
aus logisch entwickelt ist, den gleichen Geltungsanspruch hat, weil nur aus der 
dauernden Spannung zwischen zwei Polen alier Fortschritt der Wissenschaft er
wachst (Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre 1911, S.XII). Es muB an 
dieser Stelle geniigen, auf Hauptvertreter hinzuweisen: Erich Kaufmann, 
Das Wesen des Volkerrechts und die clausula rebus sic stantibus, 1911; Kritik der 
neukantischen Rechtsphilosophie, 1921; Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechts
lehre, 1911; Das Problem der Souveranitat und der Theorie des Volkerrechts, 1920; 
VerdroB (wechselnd) Z.i.R.Bd.29, S.65; Die Einheit des rechtlichen Weltbildes 
aufGrundlagederVolkerrechtsverfassung, 1923 (dazuWittmayer, Z. Vo.R. Bd. 13, 
S.I). Felix S'om16, Juristische Grundlehre, 1917, S. 167 findet in den "Normen des 
sog. Volkerrechts keine eigentlichen Rechtsnormen", da es eine Rechtsmacht liber 
den Rechtsmachten nicht geben kOnne. Sander, F., Staat und Recht 1922. K unz, 
Volkerrechtswissenschaft und reine Rechtslehre, 1923. - V gl. Sal vioIi und Ca va
gIieriinRivista,d. d.i.Bd.14 (1922). - Von soziologischer Seite her ersieht befruch
tende KeimeJ erusale m, Volkerrecht und Soziologie, 1921. - Mehr als Zeichen der 
Zeit zu werten sind die naturrechtIichen Gedanken bei kathoIischen Schriftstellern, 
wie Mausbach, Natur und Volkerrecht, 1918. Cathrei n, Die Grundlage des 
Volkerrechts, 1918. - Feilchenfeld, VolkerrechtspoIitik aIs Wissenschaft, 1922. 
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bar ohne eine iiber den einzelnen Gliedstaaten stehende und sie er
fassende Zentralgewalt. Die Volkerrechtsgemeinscha£t aber wird gebildet 
durch unabhangige Staaten, die die Anerkennung eines iiber ihnen 
stehenden Herrscherwillens weit von sich ablehnen. In der Volkerrechts
gemeinschaft ist der Wille der Gesamtheit, mag er, besonders auf Staaten
kongressen, ausdriicklich festgestellt werden, mag er nur aus der Staaten
iibung erkennbar sein, nichts anderes als der Wille der samtlichen 
einzelnen. - Den scharfsten Ausdruck findet dieser grundlegende 
Satz in der Tatsache, daB volkerrechtliche Vereinbarungen nur die
jenigen Staaten binden, die sich binden wollen, daB rein rechtlich be
trachtet, die Stimme des kleinsten Staates genau so schwer ins Gewicht 
faUt, wie die seines iibermachtigen Nachbarn, daB jede Majorisierung 
der Minderheit grundsatzlich ausgeschlossen ist. 

2. Die verbindende Krait schOpfen die v6lkerrechtIichen Normen mithin 
aus dem slch selbst bindenden Willen der Staaten, nicht aus dem Willen einer 
diesen iibergeordneten Macht. Das V6lkerrecht ist Vertrag, nicht Gesetz, aber 
gerade als Vertrag positives Recht. 

Wenn noch vereinzelt Theoretiker [so Adolf Lasson 14), Philipp 
und Al bert Zorn, E. I. Bekker] die Rechtsnatur des Volkerreohtes be
streiten, so beruht diese Ansioht auf einer unriohtigen, weil einsei
tigen Auffassung des Rechtsbegriffes. Die Gegner stehen, zum Teil 
unbewuBt, unter del' Einwil'kung von Ansohauungen, die sioh in del' Ge
schlossenheit und Abgeschlossenheit eines Staates herausgebildet haben. 

Geht man davon aus, daB der Reohtssatz nur von einer liber
geordneten Herrschergewalt gesohaffen werden ·kann, daB das Gesetz 
sein gehOriger Ausdruok sei, dann freilich ist Recht nur im Staate mog
lioh und Volkerrecht ware ein lo¢scher Widerspruch. Aber wie die Ge
sohiohte des nationalen Reohts uns lehrt, kann das Reoht auoh von gleich
stehenden Genossen vereinbart werden; und diese vereinbarte all
gemeine Regelung kiinftigen Verhaltens ist Reoht, wenn der Reohts
genosse nicht willklirlioh von ihr sich los sagen kann. 
Eine Vereinbarung bedarf nicht immer des gesprochenen Ausdrucks; 
sie tritt, weniger kraftig, durch taoitus consensus in die Erscheinung. 

Unleugbar ist innerhalb des modernen Staates das Recht der Saohe 
und der Form nach am feinsten entwickelt. Aber willkiirliohe Beschran
kung ist es, bloB dieses so entwickelte Reoht als Recht iiberhaupt gelten 
zu lassen; ungeschichtlich obendrein, da ein jeder Staat die Entwick
lung seiner Rechtsordnung erst liber weniger entwickelte Stufen erreicht, 

14) Adolf La.sson (Philosoph Hegelscher Richtung), Prinzip und Zukunft des 
Volkerrechts 1870. Philipp und Albert Zorn sind mehr Leugner des Volkerrechts 
in dem Sinne, d3.B sie da.s Volkerrecht alB auBeres Sta.a.tsrecht betrachten. Zorns 
Gedanken fiihrt (selbstandig) fort Wenzel, Juristische Grundprobleme 1920, 
S. 344ff. 
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ohne daB man solcher fruhen naiveren Ordnung den Charakter einer 
Rechtsordnung fill eine "primitive Rechtsgemeinschaft" absprechen 
konnte. Bei der Jugend des Volkerrechts bietet aber nur der Staat in 
jener weniger entwickelten Periode mit Fug einen Vergleichungsboden. 

Gegen die Rechtsnatur des Volkerrechts kann 'also die Unvoll
kommenheit seiner Entstehungs- oder Erscheinungsform - das Fehlen 
eines Gesetzgebers - nicht ins Feld gefuhrt werden. Es sei zugegeben, 
daB ein Teil der volkerrechtlichen Normen uns noch immer in der zweifel
los unvollkommenen Form eines teilweise unsicheren Gewohnheits
rechts entgegentritt; aber unsicheres Gewohnheitsrecht findet sich auch 
auf anderen Gebieten; diese Unsicherheit hat der Anwendung des ge
meinen Rechts die groBten Schwierigkeiten verursacht, ohne daB es 
jemand in den Sinn gekommen ware, die Rechtsnatur des gemeinen 
Rechts zu bestreiten. Und dann haben ja gerade die letzten funf Jahr
zehnte uns in reicher Fiille die schriftliche Festlegung volkerrechtlicher 
Normen gebraoht, so daB heute bereits die uberwiegende Mehrzahl der 
vOlkerrechtlichen Regeln dem geschriebenen Recht angehort. 

Auch die Tatsache, daB nur zu oft Satze des Volkerrechts verletzt, 
ja, daB sie wahrend des Weltkrieges mit FuBen getreten worden sind, 
ohne daB dies Schutz und Suhne fand - das Fehien eines Gerich tes -, 
vermag die Rechtsnatur des Volkerrechts nicht in Frage zu stellen. Denn 
auch die staatlichen Rechtsnormen bleiben trotz sorgsam geregelten 
Rechtsschutzes oft genug toter Buchstabe, uber den der Machtige oder 
der Kluge ohne Nachteil sich hinwegzusetzen vermag - ganz abgesehen 
davon, daB auch die staatlichen Gerichte stillstehen konnen, daB weiter 
zuruckliegende Zeiten noch gar keine Gerichte kennen, daB auch heute 
freie Schiedsgerichte ihres Amtes walten, nicht bloB neben, sondern 
an Stelle staatlicher Gerichte; daB selbst innerhalb des Staates fur Ver
fassungs- und Verwaltungsrecht der gerichtliche Schutz noch keines
wegs durchge£uhrt ist. Demgegeniiber schreitet das VOlkerrecht 
in dem Ausbau der Schiedsgerichte und der internationalen Gerichts
barkeit seit den Haager Konferenzen (~899, 1907) und seit der Schaffung 
des Volkerbundes (1920) planmaBig vorwarts. 

Den Verletzungen des Volkerrechtes steht als gewichtige Tat
sache das Bekenntnis zum Volkerrechte oder zur internationalen 
Gerechtigkeit gegenuber, wie es wiederholt feierlich von den Staaten aus
gesprochen worden ist (u. a. Pariser Friedenskonferenz 1856, Haager Frie
denskon£erenzen, Vorspruch der VOlkerbundakte 1919, Satzung des in
ternationalen Gerichtshofes), und wie es unausgesprochen hundert
faltig durch den AbschluB aller Staatsvertrage geschieht, der doch nur 
unter der Voraussetzung erfolgt, daB hinter ihnen als Satz des unge
schriebenen VOlkerrechtes steht: pacta sunt servanda. Und wenn selbst 
in der gewaltigen Erbitterung des Weltkrieges jeder Krieg£uhrende seinen 
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Gegnern zahlreiche und schwere Verletzungen des V6lkerrechts vorge. 
worfen und die gegen ihn gerichteten gleichartigen Vorwiirfe mit flam
mender Entrustung zuriickgewiesen hat: so waren Vorwiirfe wie Ab. 
wehr sinnlos ohne die aIle Staaten durchdringende "Oberzeugung, da.B 
es selbst im Kriege ein die Staaten verpflichtendes Recht gibt. 

Das Wesen des Rechtssatzes liegt in einem Doppelten. Einmal in 
dem Kennzeichen, das er mit allen andern Normen teilt: in seiner 
verpflichtenden Kraft. Es wird nicht geleugnet werden k6nnen, daB 
die Satze des Volkerrechts dieses Kennzeichen aufweisen, daB sie als 
verpflichtend gemeint sind von denen, die sie aufstellen, und daB sie 
als verpflichtend anerkannt und empfunden werden von denen, an die 
sie sich richten. Dann aber liegt das Wesen des Rechtssatzes in einem 
Merkmal, durch das er von den iibriren Normen, denen der Religion, 
oder der Sittlichkeit sich unterscheidet: daB der Verpflichtete sich 
nicht willkiirlich von der iiberkommenen Verpflichtung freimachen 
kann, daB die Norm ihn auch gegen seinen Willen bindet. 

Und so liegt die Sache beim Volkerrechte. Das Verbleiben in dem 
Staatenverein der V6lkerrechtsgemeinschaft steht nicht im freien 
Belieben der einzelnen Staaten. Je enger die Faden des internationalen 
Verkehrs sich verschlingen, desto unmoglicher ist es fiir den einzelnen 
Staat, sich der Gemeinschaft zu entziehen. Der machtigste Staat, 
wollte er heute erklaren, daB er die von ihm geschlossenen Vertrage 
nicht halten und neue nicht schlieBen wolle, wiirde morgen schon des
sen inne sein, daB diese Erklarung einer Selbstvernichtung gleich
kame. Darin, daB der Austritt aus der Volkerrechtsgemeinschaft dem 
einzelnen Staat eben nicht freisteht, daB er durch die Macht der Ver
haltnisse auch gegen seinen Willen in der Genossenschaft festgehalten 
wird, liegt der durchschlagende Beweisgrund fiir die Rechtsnatur des 
V6lkerrechts. 

3. In dem Fehlen einer, liber den Staaten stehenden Gewalt Iiegt die 
Schwache der Staatengemeinschaft und des Viilkerrechts 15). 

Auch das VOlkerrecht ist Recht wie das staatliche Recht. Aber 
es ist diesem gegenliber ein Recht geringerer Kraft; es gehort einer 
von diesem langst iiberwundenen Entwicklungsstufe an, die auch nach 
Schaffung staatlicher Gerichte die Durchfiihrung der Entschadigung 
noch den Interessenten iiberlieB. Es fehlt ihm die gesicherte Erzwing
barkeit. Es ist, um mit Ad. Merkel zu sprechen, eine "Lehre", aber 

15) W. Burckhardt betrachtet als "Die Unvollkommenheit des Volker
rechts" (Bern 1923) die Unerzwingbarkeit (S. 4-11), die Unfahigkeit zur Bildung 
der Staaten und den Mangel formeller Geltung - zuriickzuf iihren auf das FeWen 
einer iiberstaatlichen Organisation. Nicht entscheidend gegen die Eigenschaft 
des Volkerrechts als Recht bewertet die drei Einwande des FeWens von Gesetzgeber, 
Richter und Vollstreckungsorgan Lammasch, Das Volkerrecht nach dem Kriege, 
1917,S. 62ff. VgI. Radnitzky, DispositivesV.R.(Osterr.Z.o.R.Bd.l,1914,S.656). 
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keine "Macht". Der Zwang ist in die Hand des Verletzten gelegt, die 
Selbsthilfe in einer Stufenfolge legalisiert, die auch innerstaatlich nicht 
ausgemerzt, sondern nur auf ein beschranktes MaB zuriickgedrangt ist. 
Zwar hat auch die Volkerrechtsgemeinschaft, wenn sie will, die Kraft, 
ein widerstrebendes Mitglied zur Erfiillung seiner' Rechtspllicht zu 
zwingen. Aber diese Kraft ist nicht organisiert, und darum muB sie 
im Ernstfall versagen. Das ist die harte Lehre, die uns der Weltkrieg 
zu klarem BewuBtsein gebracht hat. Damit ist das groBe Zukunft
problem vorgezeichnet: die Einfiihrung des Zwanges in das 
System des Volkerrechts (vgl. unten §§ 26, 53,54). Diesen Zwang 
hat nunmehr die Volkerbundakte (1919) zu organisieren versucht, 
ein Versuch, der durch die Tat bisher jedoch noch nicht bewahrt ist (§ 50). 

ID. Das Volkerrecht ist dispositives Recht15). 

Es bindet die Staaten nicht absolut, gibt vielmehr im einzeInen 
Falle einer Anderung im Einvernehmen der beteiligten Staaten nacho 
Das entspringt dem Grundrechte der Unabbangigkeit der zur Volker
gemeinschaft zusammengeschlossenen Glieder. 

IV. Allgemeines und partikulires Volkerrecht. 
Die aus der gemeinsamen Rechtsiiberzeugung entstandenen 

Rechtssatze bilden das allgemeine, fiir alle Staaten verbindliche 
Volkerrecht; man denke an die Unverletzlichkeit der Gesandten oder 
an die Satzungen des WeItpostvereins. Daneben gibt es aber auch ein 
zwischenstaatliches Recht, das nur fur eine groBere oder kleinere Gruppe 
von Staaten gilt. Man pflegt es als partikulares Volkerrecht zu be
zeichnen 16). Hierher gehort nicht bloB das Recht, das nur einzelne 
Staaten verbindet, sondern selbst das durch die meisten Sonderzweck
verbande (oben S. 3) geschaffene zwischenstaatliche Recht. Das all
gemeine Volkerrecht ist weit weniger herausgebildet als es nach den 
Lehrbuchern des Volkerrechts den Anschein hat, die bei den einzelnen 
Lehrsatzen nicht immer anmerken, eine wie groBe oder kleine Zahl 
von Staaten sich auf sie festgelegt hat. Alles Recht, namentlich durch 
Gewohnheit, bildet sich zunachst in engerem Kreise. FUr den Staaten
verkehr treten erst in der neueren Zeit mit dem Bediirfnis auch Streben 
und Mittel nach so umfassender Regelung auf, daB man von allgemeinem 
Volkerrechte sprechen kann. Das 'Obersehen der bloBen Partikularitat 
kann nur zu Widerstreit und Enttauschungen fuhren, wie sie uns im 
Weltkriege iiberreich zuteil geworden sind (Erstreckung des Kiisten
meeres, Gastrecht der Schufe und sonstige Fragen des Seekrieges). 

Staaten, die sich geographisch, wirtschaftlich oder politisch beson-

18) Gegen TriepeI, S. 83, der nur partikulares Volkerrecht anerkennt (ibm 
zusbimmend Felix Soml6, Juristische Grundlehre 1917, S. 160), vgl. Cavaglieri, 
Rev. Gen. Bd. 18, S. 256; Heilborn, bei Stier-Somlo 1, 1, S. 57; Huber, 
Jahrb. d. offtl. Rechts Bd. 4, 1910, S. 85 ff. 



§ 1. Begriff des Volkerrechts. 13 

ders nahe stehen, konnen sich veranlaBt sehen, miteinander Verein
barungen zu treffen, durch die sie die zwischen ihnen bestehenden Be
ziehungeh in umfassender Weise rechtlich regeln. Daraus erwachst ein 
partikulares VolkelTecht eigener, absondernder Art. Ansatze hierfiir 
zeigten sich schon zwischen den selbstandig gewordenen deutschen 
Territorialstaaten seit dem Westfalischen Frieden, fortwirkend heut 
zwischen Deutschland und Osterreich. Zu einem System fast baut sich 
das panamerik anische Volkerrecht aus 17). In diesem Sinne wird 
nian, wie ich 18) mit vielen hoffe, in absehbarer Zeit von einem mi ttel
europaischen Volkerrecht sprechen. 

Das partikulare Volkerrecht hat erfahrungsgemaB eine Mitziehungs
kraft in der Tendenz, durch (wenn auch nur stillschweigende) Aner
kennung der iibrigen Staaten zum allgemeinen Volkerrecht zu werden. 
Beispiele bieten die Neutralisierung Belgiens, die Internationalisierung 
des Suezkanals, die Pariser Seerechtsdeklaration usw. In der Bildung von 
Gruppen engverbundener Staaten aber erblicke ich die notwendige Vor
stufe fiir die Organisation der allgemeinen Staatengemeinschaft (unten 
§ 26) und damit fiir eine starke Friedensordnung 19). 

V. Volkerrecbt und Landesrecbt 20). 

Da das Volkerrecht seinem Wesen nach nicht den Einzelnen un
mittelbar, sondern die Staaten als solche bindet, so ist seine Durchfiih
rung vielfach von Normen des einzelnen Landes abhangig. Darum 
konnen sich iiber den gleichen Gegenstand denn auch Regeln sowohl 
volkerrechtlichen wie staatsrechtlichen Ursprungs finden, z. B. iiber das 
Gesandtschaftswesen, den AbschluB von Staatsvertragen, die Auslie-

17) Fleischmann, Deutsch-osterreich.Rechtsbeziehungen ("Tag" 31. 8. 1912). 
Daniel Gardner, Institutes of international law, public and private, as 

settled by the Supreme Court of the United States and by our republic, 1860. 
Jetzt besonders Alvarez, La conference des juristes de Rio de Janeiro 

et 1110 codification du droit internat. americain, 1913. Gegen ihn Sa Vi anna, De la 
non-existence d'un droit internat. americain, 1912. Ferner N ys, Rev. Bd. 41, S. 37. 
Fried, Panamerika, 1910. Die panamerikanische Bewegung (Jahrbuch Bd.l, 1913, 
S. 1419). Biichi, Geschichte der panamerikanischen Bewegung, 1914. Usher, 
Pan-Americanisme, 1915. Robertson, HIspanic-American relations with the 
United States, 1923. Alvarez, Ie nouveau droit intern. public et sa codi:ica
tion en Amerique, ,1924. v. R a u chha u pt, Volkerr. Eigentiimlichkeiten Amerikas, 
insbes. Hispano-Amerikas, 1924. 

18) Liszts Hoffnung ist zuschanden geworden, doch will ich den Satz nicht 
tilgen, der dem Idealismus schwerster Zeit entsprang. Es waren nicht die Schlech
testen, die so dachten: Friedr. Naumann, Mitteleuropa, 1915, Herm. Oncken, 
Das,alte und das neUe Mitteleuropa, 1917. 

18) Vgl. v. Liszt, Vom Staatenverband zur Volkergemeinschaft. 1917. 
20) Grundlegend das Werk von Triepel, Volkerrecht und Landesrecht, 1899; 

ferner Heilborn, Grundbegriffe des Volkerrechts, 1912, S. 87. Der Abschnitt 
"Gesetz und Volkerrecht" bei Wenzel, Juristische Grundprobleme, 1920, S. 385; 
K unz, Annalen d. D. Reichs 1923, S. 295; WorterbuchBd. I, S. 787; Ha tschek §3. 
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ferung, Kriegserklarung und FriedensschluB (Reichsverfassung von 1919, 
Art. 45, 78, 6). Diese Regelungen greifen zwar ineinander, sie bleiben 
aber unabhangig voneinander fur ihren Geltungsbereich; sie uriterschei
den sich, bei gleichem Inhalte, sowohl durch die QueUe, der sie ent
springen und von der ihr Fortbestehen abhangig bleibt, wie durch die 
Person des Verpflichteten. Hiermit ist erst der Ausgangspunkt fiir eine 
Wiirdigung des Verhaltnisses von V6lkerrecht zu Landesrecht genom
men. Eine andere Frage ist nach dem wechselseitigen Einflusse von 
V6lkerrecht und Landesrecht und nach der Moglichkeit, dem Volker
recht durch das Landesrecht eine unmittelbare Geltung auch fiir die 
Staatsinsassen zu verleihen. 

Das Volkerrecht als das Recht einer weiteren Gemeinschaft wiirde 
seine Aufgabe nicht erfiiUen konnen, wenn das Landesrecht den Normen 
des Volkerrechts entgegenstiinde. Doch wird im FaIle einer Ab
weichung nicht etwa das Landesrecht iiir den Staatsunterworfenen un
verbindlich ("V6lkerrecht bricht nicht Landesrecht"). Vielmehr ist nur 
der Staat nach Volkerrecht verpflichtet, die eigene Rechtsordnung dem 
Volkerrechte anzupassen, woIlte er sich nicht volkerrechtlich verant
wortlich mach en 21). Insoweit ist also der Landesgesetzgeber volker
rechtlich gebunden (Triepel, S. 153, 264). 

Anders liegt es, wenn - und solange - ein Landesrecht die Normen 
des V6lkerrechts ausdriicklich als unmittelbar die Staatsinsassen ver
bindend erklart 22). Das ist, dem Wortlaute nach, in der Unionsverfassung 
der V. St. v. Amerika von 1787 geschehen, wenn es in Art. 6 Ziffer 2 
heiBt: "Diese V erfassung und die Gesetze der Verejnigten Staaten ... 
und aIle Vertrage, mogen sie bereits abgeschlossen sein oder kiinftig 
unter der Hoheit der Vereinigten Staaten abgeschlossen werden, sind 
das oberste La ndesgesetz." Die englische Rechtsauffassung "interna
tionallaw is a part of the law of the land", wirkte hier ein. Indes wird 
jetzt weder in England noch in den V. St. v. Amerika die strenge Fol
gerung daraus gezogen 23); das Volkerrecht geht dem Landesrechte 
nicht mit der Kraft voran, daB es dem Staate (der Union) verwehrt 

21) Jetzt Art. 10 deutsch-schweiz. Schiedsvertrag v. 3. 12.1921 (unten S. 430). 
22) Das ist nicht in der deutschen Reichsverfassung geschehen, wenn sie 

(Art. 178 Abs. 2) glaubt sagen zu sollen: "Die Bestimmungen des am 28. ,Juni 1919 
in Versailles unterzeichneten Friedensvertrages werden durch die Verfassung nicht 
bertihrt." Anders die iisterreichische Bundesverfassung yom 1. Oktober 1920 Art. 
149: "Neb en diesem Gesetz haben .... als Verfassungsgesetze zu gelten .... 
Abschnitt V des III. Tells des Staatsvertrages von St. Germain yom 10. September 
1919 .•. " (Art. 62-69 tiber den Schutz der Minderheiten). - Kunz, Ann. d. D. 
Reichs 1923, S. 295. 

23) Triepel, S.147; Hatschek, S.13; Ren tner, Die Verfassung fUr die V. St. 
v. Amerika 1901, S. 153 gibt dem Art. 6 die (einschriinkende) Uberschrift "Unions
recht bricht. Staatsrecht". Bendix, Viilkerrechtsverletzungen GroBbritanniens, 
1919, S. 31ff. 
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ware, eine Satzung, die dem Volkerrechte widersprache, einzufuhren, 
sondern steht nur auf gleicher Linie mit dem Landesrechte, so daB: lex 
posterior derogat conventioni priori. In diesem Sinne ist auch Art. 4 
der Reichsverfassung von 1919 aufzufassen: "Die allgemein anerkannten 
Regeln des V6lkerrechts gelten als bindende Bestandteile des deutschen 
Reichsrechts" (und der ubereinstimmende Art. 9 der 6sterreichischen 
Bundesverfassung) 24). Die "allgemeine" Anerkennung braucht nicht 
buchstablich verstanden zu werden; sie kommt jedenfalls aber nur 
einer solchen v6lkerrechtlichen Regel zu, die auch von Deutschland 
(Osterreich) selbst anerkannt wird; gleichgiiltig ist es, ob die Anerken
nung ausdrucklich oder in stillschweigender -obung erfolgt. 

Bei Zweifel in der Auslegung des Landesrechts spricht eine Vermu
tung fur die v6lkerrechtliche Pflichttreue des Staates bei Aufstellung 
des Landesrechts (Triepel 392, 397), sowie dafur, daB Staatsvertrage 
in ihrem Inhalt nicht ohne weiteres durch ein jungeres Landesgesetz 
als beseitigt gelten (vgl. E. G. z. B. G. B. Art. 56). 

Auch fur das V6lkerrecht gilt der Satz "jura novit curia"2 5). 

§ 2. Quellen des VOlkerrechts1). 

I. Das VOikerrecht beruht auf der iibereinstimmenden Uberzeugung der Kul
turstaaten von einem zwischen ihnen geltenden Rechte; diese gemeinsame. 
Rechtsiiberzeugung auBert sich zum Teil als Rechtsiibung, zum Teil als aus
driickIiche Rechtssatzung 2). 

24) Uber die wenig klare Bestimmung Wenzel 468, ferner die Kommentare 
zu Art. 4 RV. vQn Anschiitz, Giese; Hatschek, Deutsches und preuE. Staats
recht Bd. I, S. 18; Stier-Somlo, Deutsches Reichs- und Landesstaatsrecht Bd. I, 
§ 52; Kelsen, Verfassungsgesetze der Republik Usterreich, 5. Teil, 1922, S. 75. 

25) Auf die Verletzung einer Norm des Viilkerrechts kann nach Reichsrecht 
die Revision in Strafsachen gestiitzt werden; in Zivilsachen, sofern gemeinsames 
Viilkerrecht in Frage kommt oder partikulares, das wenigstens sich noch iiber den 
Bezirk des Berufungsgerichts hinaus erstreckt (St.P. O. §376, E. G. § 7, Z.P. O. § 549). 

1) J ellinAk, AUg. Staatslehre 3 1914, S. 332. Berg bohm, Staatsvertrage 
und Gesetze als QueUendes Viilkerrechts. 1877. Triepel, Viilkerrecht und Landes
recht. 1899. Wilhelm Kaufmann, Die Rechtskraft des internationalen Rechts 
und das Verhaltnis der Staatsgesetzgebungen und der Staatsorgane zu demselben. 
1899. Cavaglieri, La consuetudine giuridica internaz. 1907. Striemer, Die 
rechtsetzenden Staatsvertrage im Volkerrecht. Diss. Greifsw. 1914. Oppenheim, 
Z. i. R. Bd. 25, S.l. Nys Bd.l, S.152. Ullmann, S. 39. Huber, Jahrbuch d. Ii. R. 
Bd. 4, S. 89. Skeptisch gegen die comitas gentium ist Lorimer, Institutes of 
international law Bd. 1 (1884) S. 357: an old womansfable. Anders Stoer k, Volker
recht und Volkercourtoisie 1908. v. Bar, Archiv fiir Rechts- und Wirtschaftsphi
losophie. 1912. S. 1. Heil born, bei Stier-Somlo 1, 1, S. 31. Eltz bacher, Totes 
und lebendes Volkerrecht. 1916 (dazu Strupp, Z. i. R. Bd. 26, S.579). Perassi, 
Teoria dommatica delle fonti di norme giuridiche in diritto internazionale (Rivista 
di diritto into 1917). Anzilotti, II diritto internazionale nei giudizi interni, 1905. 

2) Bedeutsam jetzt die Anweisung an den nach Art. 14 der Volkerbundakte 
eingesetzten Standigen Internationalen Gerichtshof, anznwenden: 1. die inter-
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1. Die Gewohnheit ist die ursprungliche und fiir das Volkerrecht 
noch in weitemMaBe wirksame Rechtsquelle (z. B. fur das Gesandtschafts
wesen). Gewohnheitsrecht (ungesetztes Recht) entsteht durch die tat
sachliche Ubung als Kundgebung des allgemeinen RechtsbewuBtseins 
(opinio juris sive necessitatis). Diese normative Kraft des Faktischen 
(Jellinek) fehlt einerseits bei Handlungen der Hoflichkeit (comitas 
gentium, courtoisie internationale), die im Staatenverkehr aller
dings keine nebensachliche Rolle spielen, andrerseits bei Handlungen, 
c:iie im N otstand vorgenommen werden (N otakte). Doch ist die Grenze 
zwischen Recht und Sitte auch im Volkerrechte flussig, und es fiihrt 
die Entwicklung dazu, Handlungen der Hoflichkeit allmahlich zu Rechts
pflichten zu gestalten (so im Gesandtenverkehr oder bei der Rechts
hilfe, insbesondere del' Auslieferung). Durch Ubung kann nicht nur neues 
Recht geschaf£en, sondern auch bestehendes Recht beseitigt, z. B. auf 
bloBe H6flichkeit zuriickgedrangt werden (wie der SchiffsgruB): kon
stitutive und derogative Kraft der Gewohnheit. So diirfte der bis dahin 
allgemein anerkannte Satz, daB der Krieg bloB gegen die Streitkrafte des 
Gegners, nicht gegen die friedliche Bevolkerung gefiihrt werde (unten 
§ 57 AlII) durch den Weltkrieg, als er zum Wirtschaftskriege ausartete, 
zunachst beseitigt sein. 

Die tatsachliche Rechtsubung tritt uns entgegen: 
a) In dem friedlichen und kriegerischen Verkehr der Staaten: so 

in der dem Staatshaupt oder dem Gesandten eines fremden Staates 
tatsachlich eingeraumten Rechtsstellung; in den Neutralitatserklarungen 
bei ausgebrochenem Krieg; in der Optionsklausel der Friedensvertrage 
usw.; vor allem aber in demInhalt,del' zwischen denein~elnen Staaten 
geschlossenen Vertrage, auch wenn diese ni(ht allgemeine, fUr das kilnf
tige Verhalten der beteiligten Staaten bindende Normen enthalten 
(u'nten 2); 

b) in den Entscheidungen der nach und nach ausgebauten inter
nationalen Gerichte (insbesondere der Schiedsgerichte). Beispiel: 
die Entscheidung des Alabama-Streitfalls (vgl. unten § 53 II I); 

c) abel' auch in del' nationalen Gesetzgebung und Recht
sprechung (z. B. liber Exterritorialitat, Auslieferung, Prisen, Fragen 
des Versailler Vertrages vor den Ausgleichsamtern, dem Reichswirt
schaftsgericht), insoweit deren inhaltliche Ubereinstimmung in den 
verschiedenen Staaten die Gemeinsamkeit der Rechtsliberzeugung er
kennen laBt. Eine "Parallelgesetzgebung der Staaten" (nach Stoerk) 

nationalen Ubereinkiinfte; 2. Das internationale Gewohnheitsrecht "als Ansdrnck 
einer allgemeinenals Recht anerkannten Ubung"; 3. die "allgemeinen von den Kul
turstaaten anerkannten Rechtsgrundsatze"; 4. die gerichtlichen Entscheidungen 
und die Lehren der anerkanntesten Autoren "als Hilfsmittel zur Feststellung 
der Rechtsnormen" (Art. 38 des Statuts vom 16. 12. 1920). 
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kann durch internationale Einwirkung unterstiitzt oder veranlaBt 
werden (z. B. die Grundsatze zur Vermeidun!l' des ZusammbnstoBes 
auf See, von den einzelnen Staaten in Anlehnung an die englischen re
gulations von 1862 aufgestellt) j und sie wird jetzt planmaBig u. a. durch 
das Internationale Arbeitsamt mit seinen Vorschlagen fiir die Staats
gesetzgebung in die Wege geleitet (Art. 405 Versailler Vertrag)j 

d) Die Rechtsubung markiert sich nicht setten in sog. Prazedenz
fallen, die fur das Volkerrecht nach dem Stande seiner Entwicklung 
eine groBere Tragweite besitzen als auf anderen Rechtsgebieten. Eine 
besondere Bedeutung wird den "cases" in der angelsachsischen Praxis 
und Literatur, deren Eigenart entsprechend, beigemessen; doch tragt 
auch in Deutschland die Literatur dem zunehmend Rechnung (vgl. schon 
das Register zu Holtzendorffs Handbuch und jetzt zahlreiche Artikel 
im Worterbuch des Volkerrechts), 

2. Die ausdrtickIiche Rechtssatzung waltet jetzt vor. 
Sie findet sich: 
a) in den Verein barungen 3) der Staaten selbst, viel£ach zu

standegekommen auf internationalen Konferenzen und Kongressen 
(Wiener KongreBakte von 1815 uber die Schiffahrtsfreiheit auf den 
internationalen Stromen; Pariser Seerechtsdeklaration von 1856; Genfer 
Konventionen von 1864 und 1906; Generalakte del.' Haager Friedenskon
ferenzen von 1899 und 1907; Londoner Seerechtserklarung von 1909 
u. a.); ferner in den Grundungssatzungen der internationalen Verwal
tungsgemeinschaften (unten § 28) 4) j 

3) Die schon von Binding und Jellinek aufgestellte Unterscheidung 
zwischen dem "Vertrag" als Rechtsgeschaft (vgl. unten § 31) und der "Verein
barung" als Rechtssatzung hat Triepel zum Ausgangspunkte seiner Untersuchun
gen gemaoht. Ahnlioh Heilborn, Anzilotti, Diena u. a. Da aber die volker
rechtlichen Vereinbarungen in der Form von Staatenvertragen zustande zu kommen 
pflegen, finden die fUr diese geltenden Rechtssatze grundsatzlich auch auf jene An
wendung. Zutreffend Nippold, Die Fortbildung des Verfahrens in volkerrecht
lichen Streitigkeiten. 1907. S. 19, Anm. 1; E. Kaufmann, Wesen des Volkerr. 
S. 160£.; Oppenheim Bd. 1, S. 23; Ullmann S. 45; Fleischmann (unten § 31, 
Anm. 1) S. 505; Striemer. FUr die Unterscheidung treten heut nur einzelne ein. 
Doch gebe ich zu, daB man es wie einen Widerspruch empfindet, wenn man z. B. in 
dem Versailler Vertrag, Teil X Abschn.2 "Staatsvertrage" die Art. 282-287, 295 
mit dem Art. 293 durcheinander geraten sieht. [B u r c k h a r d t ,Die U nvollkommen
heit des V6lkerrechts 1923, S. 20.] Ablehnend gegen die Tauglichkeit des Ver
trages zur Funktion der Rechtsetzung iiberhaupt Kohler, Grundlagen S. 43, 
45. Anderseits Kelsen, Problem der Souveranitat S. 261, der die Annahme des 
"kuriosen Gebildes" der Vereinbarung auf die mangelnde Einsicht in die durch
gehende Verbindung von Rechtssatzung (Erzeugnng) und Rechtsanwendung (Rechts
geschaft) und die stufenweise Abfolge der Rechtserzeugung von der Verfassung 
im rechtslogischen Sinne bis zum RechtsgescMft zuriickfiihrt. 

') Die von den internationalen Verwaltungskommissionen innerhalb ihrer 
Zustandigkeit erlassenen allgemeinen Vorschriften sind nicht Volkerrecht im 
technischen Sinn. V gl. dariiber unten § 7 Anm. -2. 

v. Liszt-Fleischmann, Viilkerrecht, 12. Auf!. 2 
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b) auch in Ausspruchen der Schiedsgerichte, soweit diesen durch 
Vereinharung der Streitteile die Funktion der Rechtssatzung uber
tragen ist 5). 

3. Gewohnheitsrecht und -gesetztes Recht hahen gleichen Rang; fur 
jedes von heiden gilt der Satz: jus posterius derogat juri priori. Nicht 
selten laBt sich zwischen ihnen der "Ubergang oder die Abl6sung be
ohachten, daB Gewohnheitsrecht ohne Anderung im Inhalte durch 
Satzung gesichert wird (so zu einem Teile die Londoner Seerechts
erklarung 1909) ode~ daB Satzung zwischen einzelnen Staaten sich 
gewohnheitsmaBig fUr einen weiteren Bereich ausdehnt (so das Gebiet 
der Konsularjurisdiktion). 

II. Eine allgemeine Kodifikation des VoIkerrechts ist in der Literatur 
wiederholt vorgeschlagen worden6), namentlich 1872 durch den Rechts
lehrer und Staatsmann Mancini, dEm nachmaligen Prasidenten des In
stituts fur V61kerrecht, in seiner an die beruhmte Abhandlung von 
8avigny durch den Titel erinnernden Schrift uber den "Beruf unseres 
Jahrhunderts zur Reform und Kodifikation des V6lkerrechts und zur 
Regelung eines internationalen Streitverfahrens". Unter den literari
schen Versuchen, die Rechtssatze des V61kerrechts in der Gestalt eines 
Gesetzbuches darzustellen, treten hervor 7): Bluntschli, Das mo
derne V6lkerrecht als Rechtsbuch dargestellt 1868, 31878; Dudley 
Field (Amerikaner), Outlines of an International Code 1872, 21876; 
Fiore, n diritto internazionale codificato e la sua sanzione giuridica 
1890, 51915 (franz6sisch von Antoine 1911). 

III. Wertvolle Vorarheiten fur die Fortbildung des V6lkerrechts 
schaffen (auBerhalb der amtlichen Kreise) Vereinigungen von Fach-

5) Vgl. den Schiedsspruch vom 2. April 1901 unten § 25 Anm.4. - Auch 
dem vorgeschlagenen internationalen Prisenhof (unten § 65) war die Befugnis, 
erganzende Rechtssatze aufzustellen, allBdriicklich iibertragen. 

6) Zunachst mit dem Zielpunkte einer Befriedung der Welt, was bis in die 
jiingste Zeit noch seinen Gegenschein in der Durchfiihrung einer Teilkodifikation 
gerade des Kriegsrechtes findet (Bentham 1789, Principles of international law, 
Ubersetzung von Klatscher, "Jeremy Benthams Grundsatze fiir ein kiinftiges 
Volkerrecht und einen dauernden Frieden" 1915. S.82.£), Bulmerincq, Praxis, 
Theorie und Kodifikation des Volkerrechts. 1874. S. 180f. 

7) Dazu Reil born, bei Stier-Somlo 1, 1. S. 81. Root, Rev. Bd.43, S. 445. 
Alvarez, La codification du droit international. 1912 (auch oben § 1 IV). Der von 
Internoscia 1910 gemachte Versuch, das gesamte Volkerrecht mit dero interna
tionalen Privatrecht in tallBenden von Artikeln zu kodifizieren, mag hier verzeichnet 
werden. R. Kleen, Kodificerad framstallning i mellanfolklig ratt offentlig och 
enskild Bd. I, 1911 (Stockholm). Fiir die 2. Raager Friedenskonferenz (1907) war 
eine Kodifikation vergeblich angeregt worden. Der Prasident der V. St. v. Ame
rika hat im April 1924) seine Absicht geauBert, nach endgiiltiger Regelung der 
Reparationsfrage eine Weltkonferenz zur Erwagung der Riistungsbeschriinkung und 
der Kodifizierung des Volkerrechts einzuberufen. 
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mannern - vor allem das Institut de droit international - und der Zu
sammenschluB von Personen, die an der Regelung einzeIner Gebiete 
jeweils sachlich beteiligt sind (dariiber unten S. 78 und IV. Buch). Nicht 
gering anzuschlagen fUr dieses Ziel ist auch die Fiihlungnahme von Par
lamentsmitgliedern (zur Zeitaus29 Staaten), diezur "Union parIementaire" 
zusammengetreten sind. Ansatze im Volkerbunde, unten § 50. 

§ 3. Ffir die Geschichte des Volkerrechts 
bedeutsame Vorgange1). 

I. Vor dem We8tjalischen Frieden S. 19. - II. Bi8 zum Wiener KongrefJ S.21. 
- III. Wiener KongrefJ, Krimkrieg S. 24. - IV. Vom Pari8er Frieden (1856) 
bi8 zur Berliner Konferenz (1878) S.27. - V. Von der Balkankonjerenz Uber 

die Haager Frieden8konferenzen bi8 zum Weltkrieg S. 30. 

I. Vor dem Westfiiliseben Frieden 2). 

1. Notwendige tatsachliche Voraussetzung fUr die Entstehung eines 
Volkerrechts ist das gleichzeitige Bestehen (die Koexistenz) mehrerer 

1) Die Bezeichnung "Geschichte des Volkerrechte" und die Einteilung in 
"Perioden" (in den bisherigen Auflagen) erweckt Erwartllngen, die ZUr Zeit noch 
nicht erfiillt werden konnen, in einem Lernbuch iiberhaupt aber nur bedingt und 
beschrankt erfiillt zU werden brauchen. Eine "Geschichte des Volkerrechts" und 
die eng damit zusammenMngende "Geschichte der Volkerrechtswissenschaft" 
(die zur besseren Ubersicht jedoch nicht, wie von v. Liszt, in die Geschichte des 
Volkerrechts einbezogen, sondern im eigenen Zusammenhange beriihrt werden solI) 
ist vorerst ein Wunsch an die Wissenschaft. Was vorliegt, sind Bausteine, freilich 
zum Teil gewaltigen Umfangs: der Belgier Laurent, Etudes sur I'histoire de 
I'humanite. 1851-1870. 18 Bande; (Amerikaner) Wheaton (1841, 3. Ausgabe, 
Leipzig 1853) Histoire des progres du droit des gens en Europe (3. Ausgabe: et en 
Amerique) depuis la paix de Westphalie jusqu'au congres de Vienne (3. Ausgabe: 
jusqu'a nos jours, mit einer Einleitung iiber die Zeit vor dem Westfiilischen Frie
den); Walker, History of the law of nations, I (bis 1648), 1900; D. J. Hill, A 
history of diplomacy in the international development of Europe. 1911-1914, 
3 Bde; N ys (Belgier), Les origines de droit international (1894), Les theories politi
ques et Ie droit intern. en France jusqu'au 18 siecle, 2. Aufl. 1899; Le droit inter
national 2. Aufl. 1912, Bd. I; Bex, Essai sur I'evolution du droit des gens. 1910. 
- Die deutsche Wissenschaft beteiligt sich daran mit der Aufschachtung durch 
v. HoI tzendorff (Handbuch Bd.l, 1895, S.157 -392, abschlie13end mit dem West
fiilischen Frieden); in gewissem'Sinne erganzt durch Rivier, Literarhistorische 
Obersicht der Systeme und Theorien des Volkerrechts seit Grotius (ebenda S. 393 
bis 523). Inhaltvolle Abrisse in den Lehrbiichern von Rivier § 3, Ullmann, 
§§ 12-17, mit Eigenheit, zuweilen Eigenmachtigkeit Kohler, Grundlagen des 
Volkerrechts. 1912, S. 16£. - Vinogradoff, Historical types of intern. law 
(Billiotheca Visseriana Bd.l. 1923).- Quellenmaterial Strupp, Urkunden; 2.Aus
gabe a's Documents pour serm a l'historie du droit des gens, H3:?3. 

2) Miiller-Jochmus, Geschichte des Volkerrechts im Altertum. 1848. Scala, 
Die Staatsvertrage des Altertums. 1898. Cybichowski, Das antike Volker
recht. 1907. Ed. Konig, Z. Yo. R. Bd.ll, 1919. S.155£. (Orient). Philippson, 
Theinternat.law and custom of ancient Greece and Rome. (2Bde. 1911. Hitzig, 

2* 
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Staaten von ungefahr gleicher Macht, die, durch die Gemeinsamkeit 
ihrer Interessen und ihrer Kultur verbunden, sich als grundsatzlich 
gleichberechtigt anerkennen und in stetem Verkehr miteinander stehen. 

Das V61kerrecht ist unvertraglich mit dem Gedanken eines, sei 
es durch einen besonderen Bund mit der Gottheit, sei es durch eine 
u berlegene und eigenartige Kultur "auserwahlten Volkes". Solange im 
Sinne des judischen wie des klassischen Altertums der Staatsfremde 
als Feind, als Unglaubiger oder als Barbar galt, konnte zwar ein Frem
denrecht, nicht aber ein V6lkerrecht sich entwickeln. Das V61kerrecht 
ist aber nicht minder unvertraglich mit dem Gedanken einer Weltherr
schaft, mag diese auch in kluger Politik das Sonderleben der unter
worfenen V6lkerschaften achten und erhalten, wie das im Altertum Rom 
schon getan hat. Daher war die Ausbreitung des Christentums, obwohl 
sie die unentbehrliche Grundlage einer gemeinsamen religi6s-ethischen 
Anschauung schuf, doch fUr sich allein noch nicht ausreichend fUr die 
Entstehung des V6lkerrechts, solange die r6misch-deutschen Kaiser 
und im Wettbewerb mit ihnen die r6misch-katholische Kirche nach der 
Herrschaft iiber die gesamte Christenheit strebten. Es hat lediglich 
geschichtliches Interesse, gewissen Ansatzen eines V6lkerrechts im 
Altertum 3) und im Mittelalter 4) nachzuspuren, die sich einzustellen 
pflegten, wenn im Kampf um die Weltherrschaft ein Stillstand und 
damit der friedliche Verkehr unabhangiger Staaten eingetreten war, 
die aber wieder verschwanden, wenn der Zustand des Gleichgewichts 
aufs neue durch eine aufstrebende Weltmacht erschiittert wurde. 

2. Ein nicht bloB episodisch geltendes V6lkerrecht konnte daher 
erst entstehen, als sich mit dem Ausgang des Mittelalters neben dem 
Deutschen Reich die groBen und selbstandigen, ihrer Souveranitat sich 
bewuBten christlichen Staatswesen Europas (Spanien, Frankreich, Eng
land Osterreich, der skandinavische Norden) bildeten und entwickelten 5). 

Altgriechische Staatsvertrage iiber Rechtshille. (Ziiricher Festschrift fiir Regels
berger o.J.) Raeder, L'arbitrage international chez les Hellenes. 1912. Kar
Iowa, Romische Rechtsgeschichte Bd.l §§ 44, 45. Taubler, Imperium Romanum, 
1913. - Anregungen Hatschek, Britisches und romisches Weltreich 1921. 

3) Gesandtschaftswesen, Fetialen, Staatsangehorigkeit, Biindnisse, Schieds
vertrage u. a. Oft herangezogen, als vorauseilenderGedanke, Ci c er 0 (de officiis 3,6) : 
Qui civium rationem dicunt habendam, externorum negant, ii dirimunt communem 
humani generis societatem: qua sublata beneficientia, liberalitas, bonitas, justitia 
funditus tollitur. Quae qui tollunt, etiam adversus Deos immortales impii judi
candi sunt. 

4) Sehr mit Fug bezeichnet jedoch ein dem Gegenwartigen so stark zu
gewendeter Kenner des Volkerrechts wie Max Hu ber (Jahrb. d. o. R. Bd.4, S.75) 
"die fast vollige Ignorierung des friihenMittelalters durch die Volkerrechtswissen
schaft fiir nicht gerechtfertigt". 

5) Papste als Vermittler in Staatsstreitigkeiten, ihr bestimmender EinfluB 
auf die Verfassung der Staaten, deren Gebietserwerb, aUch auf die Humanisierung 
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Die Entdeckung der uberseeischen Welt schuf zugleich eine bis dahin 
ungeahnte Fiille gemeinsamer Interessen, wahrend das Vordringen der 
tiirkischen Herrschaft (1453 Eroberung von Byzanz) in den europaischen 
Staaten trotz alier Eifersucht das Gefuhl der Zusammengehorigkeit 
starkte. Freilich bedurfte es noch langer und blutiger Kampfe, um ein 
wenigstens labiles Gleichgewicht zwischen den europaischen Staaten zu 
schaffen. 

In diese Zeit falit die Entstehung und die erste Bliite der volker· 
rechtlichen Wissenschaft. Unterstiitzend fiir die Ausbildung eines 
zwischenstaatlichen Rechts wirkte die fiir das Abendland dreifache 
Wurzel in Rom: fur Kultur, Kirche, Recht. Das romische Recht suchte 
auch die Beziehungen der Staaten zueinander zu gestalten und das iiber· 
dauerte auch hier die Kirchenspaltung. 

Die in der Nachwirkung der Kreuzzuge sich entwickelnden Handels· 
beziehungen zu den Landern des Ostens insbesondere bildeten das 
Konsularwesen heraus und veranlaBten verschiedene Aufzeichnungen 
des Seegewohnheitsrechts, unter denen das "Consolato del mar" (aus dem 
Ende des 13. Jahrhunderts stammend) fur die Gebiete des Mittel· 
landischen Moores als der angesehenste coutumier die weiteste Ver· 
breitung fand. Mit der Entfaltung des internationalen Verkehrs selb· 
standig gewordener Staaten hielt die Literatur fur ein selbstandiges 
Volkerrecht nicht sogleich Schritt; seit Anfang des 17.Jahrhunderts 
gewann sie die Fiihrung mit dem Niederlander Hugo Grotius (t 1645), 
vgl. unten S. 73 6). 

II. Vom WestfiUischen Frieden bis zum Wiener Kongrefi. 
1. Den AbschluB der ersten Entwicklungsperiode und den Auftakt 

fiir das moderne Volkerrecht, gewiB nicht mit dem "Zweck, eine Volker· 
rechtsgemeinschaft zu begriinden, lediglich als erstes wichtiges Symptom 
ihrer Existenz" bildet der Westfalische Frieden von 1648 (Strupp 
116), das Ergebnis der ersten aligemeinen Beratung von Vertretern fast 
samtlicher europaischen Staaten. Die Gleichberechtigung der christ· 
lichen Staaten, ohne Unterschied der Konfession wie der Staatsform, 
und damit die Anerkennung der christlichen Staatengemeinschaft fand 
ihren Ausdruck in dem "Prinzip des europaischen Gleichgewichts" 
(bilanx justae potestatis, systeme copartageant), anerkannt als justum 
potentiae aequilibrium im Utrechter Frieden 1713 (Strupp I 44) 7). Die 

des Krieges (Gefangene, Konterbande); die Gegenwirkung in dem Gedankenbau 
eines Weltstaates oder Staatenbundes. 

6) An dieser Stelle schon J. P. A. Franc;ois, Nederlands aandeel in de onto 
wikkeling v. h. volkenrecht (Haag 1920). 

7) Donnadieu, La tMorie ,de l'Equilibre. 1900. Haeber, Die Idee des 
europaischen Gleichgewichts. 1907. Dupuis, Le principe d'equilibre et Ie con· 
cert europeen de la paix de Westphalie a l'acte d'Algesiras. 1909. de Stiegli tz, 
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Unabhangigkeit der Niederlande und del' Schweiz erhielt die Anerken
nung Europas. Dem in mehr als 300 Staaten odeI' Staatssplitter zer
stiickelten Deutschland und dem niedergeworfenen Osterreich gegen
libel' behaupteten Frankreich und Schweden, das Sitz und Stimme im 
Reichstag erhielt, die fiihrende Stellung. Die standige Vertretung der 
Staaten durch die an den befreundeten Hofen unterhaltenen Gesandt
schaften wurde von nun ab allgemein liblich. Die franzosische Sprache 
setzt sich seit der Glanzzeit Ludwig XIV. allmahlich an die Stelle der 
lateinischen und italienischen als Diplomatensprache. 

Zugleich erhalt die schon vor der Reformationszeit aufgekommene 
Friedensidee, nun noch gespeist aus verschiedenerlei politischen Kanalen, 
einen kraftigen, wennschon zu dieser Zeit sich volkerrechtlich noch nicht 
auswirkenden, literarischen Antrieb (Sully, Abbe de St. Pierre, vgl. 
unten § 51). 

2. Das 18. Jahrhundert brachte den Entscheidungskamp£ um die 
GroBmachtstellung der (5) europaischen Machte und die Ausdehnung 
des Volkerrechts weit liber die westeuropaischen Grenzen hinaus. Die 
LosreiBung Amerikas ist ein politischer Vorgang, dessen volkerrechtliche 
Tragweite sich erst nach Jahrzehnten erkennbar auswirken sollte. 

Frankreich, in del' zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts durch 
die Eroberungskriege und die vor keinem Mittel zuruckschreckende 
Polit,ik Ludwig XIV. (1643-1715) auf den Hohepunkt der Macht und 
des Einflusses gebracht, verlor im Laufe des 18. Jahrhunderts seinen 
iiberragenden EinfluB. England, das unter Cromwell durch die Navi
gationsakte von 1651 und durch Waffengewalt die hollandische Macht 
empfindlich geschmalert hatte, vernichtete im Kriege gegen Frankreich 
und Spanien die spanische Flotte und gelangte im Frieden zu Paris 
1763 zu del' seither eiferslichtig bewahrten Stellung als erste, aIle Meere 
und damit den internationalen Handel beherrschende Seemacht (Mer
kantilismus). In der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts begriindete es 
seine Herrschaft in Ostindien, und 1788 begann es die Kolonisierung 
Australiens. Schweden hatte seit der Schlacht bei Pultawa 1709 seine 
bisherige 1Jbermacht eingebiiBt, und RuBland trat mit dem Nystader 
Frieden 1721 in die Reihe del' europaischen GroBmachte ein. Polen, 
innerlich zerrissen, falIt den angrenzenden GroBstaaten zu (1772, 1793, 
1795). Mit dem Frieden von Kutschuck Kaynardgi 1774 (Strupp I 62) 
erlangte RuBland das Schutzrecht libel' die Donaufiirstentiimer Moldau 
und Walachei wie iiber aIle tiirkischen Christen und damit del' Turkei 

De l'equilibre politique, du Iegitimisme et du principe des nationalites. 3~·Bde. 
1893-1897. - G. F. v. Martens, GrundriB emer diplomatischen Geschichte der 
europaischen Staatshandel und Friedensschliisse seit dem Ende des 15. Jahrh. bis 
zum Frieden von Amiens. 1807. Carli, L'Equilibre des nations (edition fran-
9aise) 1923. 
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gegeniiber die fuhrende Rolle unter den christlichen Machten, die es 
bis zum Krimkrieg behauptete und verstarkte; zugleich sicherte es sich 
die freie Schi£fahrt auf allen turkischen Meeren. Damit war der Keim 
fUr den ZusammenstoB mit Osterreich gelegt, das durch die Erschut
terung des alten deutschen Reiches und das Aufsteigen PreuBens sich 
zu einer Machtentwicklung auf dem Balkan gedrangt sah. PreuBen 
aber legte durch siegreiche Kriege, wie dUrch die sorgfaltige Ausbildung 
seiner Verwaltung im Innern die festen Grundlagen fur seine kiinftige 
glanzende Entwicklung; seit dem Aachener Frieden 1748 ist seine 
Stellung als fiinIte der GroBmachte unbestritten. Der Friede zu Ver
sailles vom 3. September 1783 (Strupp 179) brachte die Anerkennung 
der von dem englischen Mutterlande losgelOsten 13 nordamerikani
schen Kolonien als eines neuen Staates, der sich sofort den Grund
satzen des europaischen Valkerrechts durch feierliche Erklarung unter
wad und dieses fiir einen Bestandteil seines nationalen Rechtes erklarte. 

Die Rechtsregeln iiber die Stellung der neutralen Machte im See
kriege erfuhreneine, wenn auchnurvoriibergehende, Weiterbildung durch 
die "bewaffnete Neutralitat", die wahrend des Krieges Englands 
gegen seine nordamerikanischen Kolonien unter russischer Fiihrung 
gegen Englands Ubergriffe zur See zustande gekommen war (1780). 

Mit dem Frieden zu Versailles 1783 laste sich der Bund der "be
waffneten Neut~alitat" wieder auf, ohne dauernde Erfolge erzielt zu 
haben. Dasselbe gilt von der erneuerten Vereinbarung RuBlands, Dane
marks und Schwedens von 1800, der auch PreuBen in der Konvention 
mit RuBland vom 18. Dezember 1800 beigetreten war (sog. 2. bewaffnete 
Neutralitat)B). 

Von besonderer Wichtigkeit war der Vertrag PreuBens mit den 
Vereinigten Staaten vom 10. September 1785 (Strupp 182), in dem die 
Beseitigung des Seebeuterecht& vereinbart wurde. 

3. Die franzosische Revolution von 1789 suchte auch dem 
VOlkerrecht neue Bahnen zu weisen. Indes laBt sich von ihr nicht 
sagen, daB sie "ein groBes valkerrechtliches Werk getan, daB sie die 
Qnadern errichtet hat, auf denen die Grundgesetze einer spateren Zeit 
entstehen"9). Denn die Gedanken des Fortschritts, die laut wurden 
._-----

8) Martens, Suppl. Bd. 2, S. 391; Niemeyer Bd. 1, S. 13. - Fauchille, 
La diplomatie franQaise et la ligue des Neutres de 1780 (1776-1783). 1893. Berg
bohm, Die bewaffnete Neutralitat 1780-1783. 1884. Krauel in der Berliner 
Festschrift flir Brunner (1914) S. 69. Albrecht, Z. Vo.R. Bd. 6, S. 436. - Tren
delenburg, Friedrichs des GroBen Verdienste um das Volkerrecht im Seekrieg. 
iSB6. Kapp, Friedrich der GroBe und die V. St. v. Amerika. 1871, S.85-150; 
Fleischmann, Die preuBisc.h-amerik. Vertrage von 1785 und 1789, Z. Vo.R. Bd. 9, 
1916, S. 546f. 

9) So Redslo b, Volkerrechtl. Ideen der franzosischen Revolution (Festgabe 
fUr Otto Mayer, 1916, S.299). Ferner Nys, La revolution franQaise et Ie droit 
international. Etudes de droit intern. Bd. 1, 1896. 
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(Selbstbestimmungsrecht der Staaten, Ablehnung der Intervention, 
Recht zum Kriege, Volksabstimmung bei Gebietserwerb, Stromfreiheit), 
sie wurden schon von den Machthabern der Revolution und nicht erst 
von Napoleon als ihrem Bandiger und Nutznie.Ber in der politischen Tat 
verleugnet. Mittelbar freilich haben die sog. Ideen der Revolution ins
gemein den Rechtsgedanken auch iiber die staatliche Grenze hinaus be
einflu.Bt. 

III. Wiener Kongren (1815) - Krimkrieg (1856)10). 

1. Die Kriegsziige der franzosischen Republik und die durch 
Napoleons Eroberungspolitik geschaffenen Wirren bedeuteten fUr das 
Volkerrecht eine riicklaufige Periode, die auf dem Gebiete des See
handels in der Blockierung der Kontinentalkiiste von der Elbmiindung 
bis Brest durch England (Mai 1806) und der Blookierung der gesamt
englischen Kiiste durch Napoleon (November 1806), der sogenannten 
Kontinentalsperre, ihren scharfsten Ausdruck erhielt. Sie fand nach 
Napoleons Abdankung am 27. April 1814 ihren politischen Abschlu.B 
durch die Bestimmungen des ersten Pariser Friedens vom 30. Mai 1814, 
durch den Wiener Kongre.B vom 13. November 1814 bis zum 25. Mai 
1815 (Schlu.Bakte vom 9. Juni 1815) und durch den zweiten Pariser 
Frieden vom 20. November 1815 11 ). 

Der Wiener Kongre.B gab Europa eine neue Landerkarte, die ihre 
Gestalt im wesentlichen bis zu den Pariser Vertragen zum Abschlu.B des 
Weltkrieges (1919) bewahrt hat, abgesehen von der Einwirkung durch 
die italienische und die deutsche Einheitsbewegung. Aus den politischen 
Bestimmungen del' Wiener Kongre.Bakte sind hervorzuheben: die 
Schaffung des Konigreichs der Niederlande, die Anerkennung del' 
dauernden Neutralitat der Schweiz und die Einbeziehung der an' sich 
selbstandigen deutschen Bundesakte vom 8. Juni 1815. Die Neurege
lung des Seekriegsrechts wu.Bte England zu verhindern. Das Volker
recht wurde weitergebildet: a) durch die Regelung der Rangordnung 
def Gesandten (unten § 23 II); b) durch die grundsatzliche Verdammung 
des Negerhandels zur See (unten § 49); c) durch die grundsatzliche An
erkennung der freien Schiffahrt auf allen internationalen Stromen (unten 
§ 38) und die Durchfiihrung dieses Grundsatzes fiir das Stromgebiet 
des Rheins. 

10) Brie, Die Fortschritte des Volkerrechts seit dem Wiener KongreB. 1890. 
Pierantoni, Die Fortschritte des Volkerrechts im XIX. Jahrhundert (iibersetzt 
von Franz Scholz). 1899. 

11) Fleischmann S. 1,5,20; Strupp Bd.l, S.llS. - Kliiber, Akten des 
Wiener Kongresses. 9 Bde. IS15 - IS35. - Auf dem KongreB waren aUe 
europaischen Staaten mit Ausnahme der Tiirkei vertreten; die SchluBakte haben 
auBer den funf GroBmachten noch Portugal, Schweden-Norwegen und Spanien 
unterzeichnet. 
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2. Die folgenden Jahrzehnte standen unter dem Zeichen der 
"Heiligen Allianz" (Fleischmann 19), die auf Wunsch des Kaisers 
Alexander zunachst am 26. September 1815 zwischen den Herrschern 
von RuBland, Osterreich und PreuBen geschlossen, bald auch fast die 
sii.mtlichen iibrigen Fiirsten Europas (GroBbritannien, die Tiirkei, der 
Kirchenstaat blieben fern) zur Aufrechterhaltung des europaischen 
Friedens vereinigte 12 ). Praktische Verwirklichung fand dieser Gedanke 
in dem Vierbund, der am 20. November 1815, dem Tage des zweiten 
Panser Friedens, von RuBland, England, PreuBen und Osterreich ge
schlossen wurde; durch den Beitritt Frankreichs (auf dem Aachener 
KongreB 1818) erweitert sich dieses Biindnis zur "Pentarchie der 
GroBmachte" die fortan, bis etwa 1848, die Geschicke Europas zu 
bestimmen sich anmaBte. 1m Namen des Legitimitatsprinzips 13) 
solite nicht nur die Aufrechterhaltung des neu geschaffenen Besitz
standes der Machte (dessen "Legitimitat" denn doch in vielen Be
ziehungen mehr als bedenklich war) gesichert, sondern ebensosehr die 
innere Ordnung der Staaten gegen revolutionare Umtriebe gewahrt 
werden. Die GroBmachte traten zur Beratung der gemeinsamen An
gelegenheiten Europas auf den Kongressen zu Aachen 1818 (Fleisch
mann 24), Troppau 1820, Laibach 1821 (Fleischmann 26) und Verona 
1822 zusammen. 

Als europaischer Areopag woliten sie die auftauchenden Streitig:
keiten schlichten oder entscheiden und die gefahrdete Ordnung, wenn 
notig, durch bewaffnete Intervention schiitzen. Osterreichische 
Truppen riickten in Neapel und Sardinien (1821), franzosische in Spanien 
ein (1823), um im Namen der Pentarchie das legitime Konigtum zu ver
teidigen. Aber das Biindnis lockerte sich, als Canning die Leitung der 
auswi.i.rtigen Angelegenheiten Englands wieder iibernommen hatte 
(1822). Die GroBmachte waren nicht imstande, den Abfall der spani
schen und portugiesischen Kolonien in Mittel- und Siidamerika und 
deren Umwandlung in selbstandige Staaten zu hindern (1810-1825), 
die von England sofort anerkannt und durch Handelsvertrage den eng
lischen Interessen dienstbar gemacht wurden. Gegen die Interventions
politi~ von Europa richtete der Prasident der V. St. v. Amerika, James 
Monroe, seine Dezemberbotschaft vom Jahre 1823, deren Doktrin 
(Amerika den Amerikanern) sich voll erst Jahrzehnte darnach aus
wirken solIte 14); vgl. unten § 13 TIL Der von Canning unterstiitzte 

12) Cresson, The Holy Alliance. The European Background of the Monroe 
Doctrine (New York 1922). 

13) Brockhaus, Das Legitirnitatsprinzip. 1896. de Stieglitz (oben 
Anm .. 7). 

14) Willy Fletcher Johnson, Americas foreign relations, 1916; Kimpen, 
Die Ausbeutungspolitik der V. St. v. Amerika, 1923. 
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griechische Freiheitskrieg (1821-1829) endete nach dem russisch
tiirkischen Frieden zu Adrianopel vom 14. September 1829 (Fleisch
mann 29, Strupp I 179) mit der Anerkennung der Unabhangigkeit 
Griechenlands durch das Londoner Protokoll vom 3. Februar 1830 
und den Vertrag vom 7. Mai 1832 (Fleischmann 32 und 34), unter
zeichnet von Frankreich, GroBbritannien und RuBland. Auch die Los
lasung Belgiens von den Niederlanden fand die Zustimmung der 
GroBmachte (Londoner Konferenz von 1830); das neu geschaffene 
Kanigreich Belgien wurde durch Vertrag der GroBmachte vom 15. No
vember 1831, an dessen Stelle die Vertrage der GroBmachte mit Belgien 
und den Niederlanden vom 19. April 1839 (Fleischmann 35, Strupp 
1265) traten, fur dauernd neutral erklart und die Neutralitat unter die 
Garantie der GroBmachte gestellt (unten § 11). 

3. Durch das an kriegerischen Ereignissen wie an inneren Un
ruhen reiche vierte Jahrzehnt wurde die Stellung der GroBmachte zu
einander wesentlich verschoben. Die Grundung des deutschen Zoll
vereins 1833 bildete den Ausgangspunkt fur den engeren Zusammen
schluB del' deutschen Staaten unter preuBischer Fuhrung. Frankreich 
setzte sich auf afrikanischem Boden fest (Algier 1830) 15). England 
drang in Indien vor (Pendschabgebiet), zwang durch den Opiumkrieg 
(1840-1842) China zur Abtretung von Hongkong und zur Eraffnung 
von funf chinesischen Hafen fur den europaischen Handel und erweiterte 
in Hinterindien sein Gebiet gegen Osten. Der siegreiche Aufstand 
Mehemed Alis, des Paschas von Agypten, drohte die Einigkeit der GroB
machte und den Frieden Europas zu staren. 1840 schlossen sich RuB
!and, England, Osterreich und PreuBen gegen Frankreich zusammen 
(Qua dru pelallianz); der von Frankreich unterstutzte Mehemed Ali 
muBte Syrien raumen und behielt nur die erbliche Herrschaft uber 
Agypten unter der Oberhoheit der Turkei. Die Schlie Bung des Bos
porus und der Dardanellen (unten § 36 II 4) wurde durch den Ver
trag der GroBmachte mit der Turkei vom 13. Juli 1841 (Fleischmann 39, 
Strupp I 279), als alte Rechtsregel feierlich anerkannt. In dieselbe Zeit 
£alIt der Quintupelvertrag vom 20. Dezember 1841 zur Unterdruckung 
des Handels mit afrikanischen Negern (unten § 49; Fleischmann 41, 
Strupp I 392). Das Revolutionsjahr 1848 blieb ohne wesentliche Be
deutung fv.r den Besitzstand der europaischen Machte. In dem folgen
den Jahrzehnt fuhrten die drei Kriege um Schleswig-Holstein gegen 
Danemark zu dem von den fUnf GroBmachten und von Schweden unter
zeichneten Londoner Vertrag vom 8. Mai 1852 (Strupp I233), durch 
den, urn den Bestand der danischen Monarchie zu wahren, eine neue 
Thronfolgeordnung fur das Kanigreich Danemark und fUr die Herzog-

15) An die Darstellung der "Verfassungsentwicklung von Algerien" hat ein 
deutscher Gelehrter, Hans Gmelin, fruchttragende Arbeit gewandt (1911). 
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tumer festgestell~ wurde. Die russische Forderung des Schutzrechts 
uber aUe griechischen Christen des tiirkischen Reiches brachte den Krieg 
der Westmachte gegen RuBland (Krimkrieg 1853-1856) zum Aus
bruch. Er endete mit dem PariseI' Frieden yom 30. Marz 1856. 

IV. VOlli Pariser Frieden (1856) bis zur Berliner Balkankonferenz (1878). 

"Das europaische Recht wird durch europaische Traktate ge
schaffen 16)." Die zwei Jahrzehnte setzen ein mit dem Ausgangspunkte 
fUr die Vormacht, die Frankreich in Europa ausubte; RuBland ist 
politisch in den Hintergrund gedrangt, durch vi:ilkerrechtliche Ein
schrankungen geknebelt und zur Untatigkeit gegen Englands Vor
dringen im Orient verurteilt. Der Gedanke des Selbstbestimmungs
rechts der Volker feiert seinen Sieg in der Einheit Italiens und Deutsch
lands, die RuBland die Bahn aus den Rechtsschranken des Krimfriedens 
frei macht (Londoner Pontuskonferenz 1871). Der kriegerisohe Austrag 
del' Balkanfrage beginnt, an dessen AbschluB Deutschland in derVer
trauensstellung des Vermittlers ("Ehrlicher Makler") steht. Das Kriegs
vi:ilkerrecht zog Gewinn aus den Kriegsereignissen. 

1. Fur die Weiterbildung des Vi:ilkerreohts war del' PariseI' Friede 
von gri:iBter Bedeutung 17). Seine vi:ilkerrechtlichen Ergebnisse be
treffen im wesentlichen ein Dreifaches: eine neue Regelung del' Balkan
frage; Schutz des Pl'ivateigentums zur See; Grundlagen fUr die inter
nationale Geltung Italiens (GroBmacht). Die Tur kei, deren Neu
gestaltung England und Frankreich erwarteten, wurde in das "Europa
ische Konzert" aufgenommen; durch besonderen Vertrag yom 15. April 
1856 garantierten England, Frankreich und Osterreich die Integritat 
del' Turkei und erklal'ten, jede Verletzung des. Friedensvel'trages yom 
30. Marz als Kriegsfall betrachten zu wollen. RuBland wurde von den 
seit 1829 beherrschten Donaumundungen abgedrangt, muBte in die 
N eu tralisierung des Soh warzen Meeres wiIligen (vgl. unten § 36 II) 
und dem beanspruchten ausschlieBlichen Schutzrecht uber die Christen 
in del' Turkei entsagen. Die Frage der Donaufurstentiimer Moldau 
und Walachei, die seit dem Frieden zu Adrianopel 1829 halbsouveran 
waren, blieb spaterer Regelung vorbehalten; sie wurden durch Ab
kommen del' Signatarmachte vom 19. August 1858 (Strupp, Orient 78) 
zum Fiirstentum Rumanien vereinigt, das als halbsouveraner Staat 
unter der Oberhoheit del' Tiirkei stand. Serbien wurde als halb
souveraner Staat anerkannt. Die Freiheit der DonauschiHahrt 

16) FUrst Bismarck 1863 (Gedanken und Erinnerungen Bd.2, S.6). 
17) Gourdon, Histoire du congres de Paris. 1857. - Bowles, The de

claration of Paris 1856. 1890. Niemeyer, Seekriegsrecht Bd. I, S. 59. Auf
zahlung der beigetretenen Staaten bei Fleischmann S.57, Strupp Bd. I, 
S.403. Bamberg, Geschichte der oriental. Angelegenheit im Zeitraum des 
Pariser und Berliner Friedens, 1888; Haynal, Orient, Wiirterbuch Bd. 2, S. 183. 
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wurde von den Machten ausgesprochen und ihre Durchfuhrung einer 
europaischen Kommission ubertragen (unten § 38 II). 

Von besonderer Wichtigkeit aber war die Seerechtsdeklara
tion yom 16. April 1856, hervorgegangen aus der Einigung der beiden 
groBen Seemachte England und Frankreich. 

Sie bestimmte: 1. die Abschaf£ung der Kapereii 2. die Freiheit des 
Privateigentums im Seekrieg, soweit es sich nicht entweder urn Kriegs
konterbande oder urn feindliches Gut unter feindlicher Flagge handelt i 
3. die Ef£ektivitat der Blockade. 

Die meisten Staaten sind der Seerechtsdeklaration beigetreten; 
sie ist aber seither in allen Seekriegen auch von denjenigen Staaten 
beobachtet worden, die ihre Unterzeichnung verweigert hatten (so auch 
von den Vereinigten Staaten und Spanien 1898). 

2. In den auf den Pariser Frieden folgenden Jahrzehnten wurde 
Asien mehr und mehr dem europaischen EinfluB unterworfen. 
Nach Niederwerfung des ostindischen Aufstandes ubernahm 1858 die 
englische Regierung an Stelle der ostindischen Kompagnie die Ver
waltung Indiens 18). Der englisch-chinesische Vertrag von Tientsin 
1858 erschloB dem europaischen Handel und den christlichen Missionen 
einen weiteren Teil der chinesiscl?-en Kuste und begrundete den stan
digen diplomatischen Verkehr zwischen China und den europaischen 
Machten. Mit den deutschen Staaten schloB China am 2. September 
1861 zu Tientsin einen Freundschafts-, Schiffahrts- und Handelsvertrag 

. (oben § 1 Anm. 7), in den das Deutsche Reich durch Art. 9 der Zusatz-
konvention yom 31. Marz 1880 (R. G. Bl. 1881 S. 261) eingetreten ist 19). 

Schon vorher hatte Japan (oben § 112) sich der Volkerrechtsgemein
schaft genahert. Frankreich drang in Hinterindien vor (1862 Er
werbung des Mundungsgebietes des Mekong); RuBland umklammerte 
China durch die Erwerbung des Amurgebietes (1858) yom Nordosten 
und drang gleichzeitig gegen Indien vor: Khiwa (1868) und Buchara 
(1873) wurden unter russische Oberhoheit gestellt. 

Noch wichtiger waren die unter dem EinfluB des Nationalitats
prinzips20) sich vollziehenden Ereignisse in Europa. Auf friedlichem 

18) Disraeli (1866): England really more an Asiatic power than a European. 
Der durch franzosische Tatkraft ins Werk gesetzte Suezkanal (Bau 1856-1869) 
gelangt wirtschaftlich fast zu gleichem Teil des Aktienbesitzes in englische Hande. 
1876 die englische Konigin "Kaiserin von Indien". Eine potenziert einseitige 
Wendung konservativer Politiker des 20. Jahrhunderts erstrebt die Zukunft des 
GroBeren Britanniens geradezu in einer Abkehr von Europa. 

19) Vgl . .A. Nord, Die Handelsvertrage Chinas, auf Grund des Quellen
materials. 1920. Willoughby, Foreign rights and interests in China, Baltimore, 
Johns Hopkins Press (1920?) war mir nicht zuganglich. 

20) Mancini, Della nazionalita come fondamento del diritto delle genti. 
1851. De Rouquette-Buisson, Du principe des nationalites. 1896. de Stieg-
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Wege erfolgte 1863 der "Obergang der jonischen InseIn, die seit 1800 
nach dem Vorbild Ragusas halbsouverane Republiken unter turkischer, 
seit 1819 unter englischer Schutzherrschaft waren, an Griechenland 
(Strupp 1185, Strupp, Orient 96). Durch Waffengewalt erlangten die 
Landschaften I taliens die Einhei t. Nachdem 0sterreich die Lom
bardei an Sardinien verloren hatte, war 1861 unter dem "Konig 
von Italien" die ganze Halbinsel mit Ausnahme von Venedig und dem 
seit 1849 von den Franzosen besetzten Gebiete von Rom vereinigt. 
Unter Kampfen entstand das Deutsche Reich: 1864 im Frieden zu 
Wien (30. Oktober) die Abtretung der Herzogttimer Schleswig, Holstein 
und Lauenburg von Danemark an PreuBen und 0sterreich; 1866 
(23. August) wird durch den Prager Frieden (Fleischmann 76, Strupp 
1245) der Weg zur Griindung des N orddeutschen Bundes frei; 
Venedig muBte 0sterreich im Wiener Frieden vom 3. Oktober 1866 an 
Italien abtreten. Die drohende Gefahr eines Krieges zwischen Deutschland 
und Frankreich wurde noch einmal abgewendet; der Londoner Kon
ferenz vom 11. Mai 1867 (Fleischmann 78, Strupp 1249) gelang es, die 
Luxemburger Frage zu schlichten: die Neutralitat des GroBherzog
tums, das Napoleon fUr Frankreich hatte erwerben wollen, wurde von 
den GroBmachten, unter denen Italien das erstemal als anerkannte 
sechste GroBmacht auf tritt, sowie von den Niederlanden gemeinsam 
gewahrleistet; die preuBische Besatzung raumte Luxemburg, dessen 
Festungswerke geschleift wurden (siehe unten § 11) 21}. Auf den 
Schlachtfeldern Frankreichs errangen die deutschen Stamme sich die. 
lange ersehnte Einheit (26. Febrnar 1871 Praliminarfrieden zu Versailles, 
10. Mai 1871 Frankfurter Frieden) 22). Wahrend die deutschen Heere 
in Frankreich einrtickten, besetzten (20. September 1870) die italieni
schen Truppen das bis dahin papstliche Rom: der Kirchenstaat erlosch. 
Der Sezessionskrieg in Nordamerika (1861-1865) blieb nicht ohne 
EinfluB fur das Volkerrecht, insoferu er zweifelhafte Fragen des Neutra
litatsrechts zur See einer Losung entgegenfiihrte (Trentfall, Alabamafall), 
andererseits aber auch die englisch-amerikanische Auffassung des 
Handelsverbots mit dem Gegner, der "confiscation" des feindlichen 
Privatvermogens neu belebte. 

3. Die Schrecknisse des Krieges erfuhren eine Milderung durch die 
Genfer Konvention vom 22. August 1864 (tiber das Rote Kreuz; 
unten § 60 II), der sich die Petersburger Konvention von 1868 tiber die 

litz (oben Anm. 7). tiber das Hervorkehren des Prinzips in und nach dem Welt
kriege vgl. Laun im Worterbuch Bd. II, S. 82. 

21) Rothan, Souvenirs diplomatiques. 1882. MatschoB, Die Kriegs
gefahr von 1867. 1908. 

22) Fleischmann S. 97ff.; Strupp Bd.l, S.253ff. - May, Le traite de 
Francfort. 1909. 
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Verwendung von Sprengstoffen im Krieg (unten § 59 Z. 1) anschloB. 
Dagegen fuhrten die Beratungen fiber die Kodifikation des Landkriegs
rechts in Brussel 23 ) (1874) zu keinem greifbaren Ergebnis (unten § 56 V). 

Damals tritt das internationale Wirtschaftsrecht deutlichel' in den 
Gesichtskreis, gelegentlich nicht ohne starken politischen Einschlag. 
So bedeutet der franzosisch-englische Handelsvertrag vom 23. Januar 
1860 den Hohepunkt der Herrschaft des Freihandelssystems zwischen 
den europaischen Staaten. Unter Fiihrung Frankreichs kam die la
teinische Mfinzunion (1865) zustande. Die rechtliche Festigung des 
internationalen Verkehrs ist durch allgemeine administrative Staats
vertrage (Telegraphenunion 1865, Allgemeiner Postverein 1874) erfolgt. 

V. Von der Balkankonferenz (1878) liber die Haager Friedenskonferenzen 
(1899, 1907) an den Weltkrieg24). 

Der Historiker spricht hier vom "Zeitalter des Imperialismus". 
Yom Standpunkte des Volkerrechts wird man jedoch in die Zeitspanne 
um die Jahrhundertwende einen Einschnitt legen mussen, der von den 
beiden Haager Friedenskonferenzen (1899 und 1907) ausgefiillt wird. 
Sie bilden eine hervortretende Stufe in der Entwicklung des VOlker
rechts, mit der Kraft groBerer Dauer im Grundgedanken und in vielen 
Einzelheiten ausgestattet, als sie den politischen Bildungen zukommen 
sollte, deren drangende Einwirkung der Fortbildung des Volkerrechts 
fUr den Kriegsstand nicht forderlich sein konnte. Ein anderes Merkmal 
dieser Periode, weniger ins Auge falIend, dafur um so dauerhafter, sind 
die Konferenzen und Abkommen, die das Wort wahr machen, daB die 
Welt im Zeichen des friedlichen Verkehrs stehe. 

A. Der nabe Osten (Balkankonferenz) - Blindnisse - Kolonialfragen. 

1. Der nabe Osten. Der russisch-tUrkische Krieg von 1877/78, 
veranlaBt durch den Aufstand in der Herzegowina und die Erregung 
in Montenegro, Serbien und Rumanien, endete, anders als der Krimkrieg, 
mit einer entschiedenen Niederlage der TUrkei. Da aber die von dem 
siegreichen RuBland in dem Vorfrieden zu San Stefano vom 3. Marz 1878 
(Strupp, Orient U8; definitiver Frieden zu Konstantinopel 8. Februar 
1879, Strupp I 222) der Tfirkei auferlegten Gebietsverluste den Wider-

23) Abdruck u. a. Pohl-Sartorius S. 18. 
24) Friedjung, DasZeitalterdes Imperialismus, 1923. Egelhaaf, Geschichte 

der neuesten Zeit vom Frankfurter Frieden bis zur Gegenwart. 2 Bde. 8. Auf!. 
1920. (DEliIselben "Historisch-Politische Jahresiibersicht", seit 1908); Hartung, 
Deutsche Geschichte vom Frankfurter Frieden bis zum Vertrag von Versailles, 
2. Aufl. 1924. A. Wahl, Zwischen den Kriegen, 1923. Weitere Literatur beim 
nachsten Absohnitt. - Der Europliische Gesohiohtskalender von Sohulthess 
und der Deutsohe Gesohichtskalender von Wippermann (dieser seit 1886). 

Gareis, Die Fortschritte des intern. Reohts im letzten Mensohenalter, 1905. 
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spruch GroBbritanniens wie Osterreich-Ungarns, als Garanten del' tUr
kischen Integritat, hervorriefen, muBte der Berliner KongreB vom 
13. Juni bis 13. Juli 1878 (Bismarck als "ehrlicher Makler") die Gegensatze 
auszugleichen versuchen 25). (Vertrag v. 13.7.78 bei Fleischmann S. 148.) 

Bulgarien, das von RuBland als groBer bis an das agaische 
Meer reichender Staat geplant worden war, wurde inuerhalb wesent
Hch engerer Grenzen als ha lbsouveranes, tributpflichtiges Fiirstentum 
unter tiirkischer Oberherrlichkeit anerkannt. Der von dem Volke ge
wahlte Fiirst bedurfte der Zustimmung der Machte und del' Bestatigung 
der Pforte. Ostrumelien wurde autonome Provinz unter einem 
von der Tiirkei mit Zustimmung der Machte zu ernenuenden General
gouverneur; doch erfolgte 1885 die Vereinigung mit Bulgarien, die 
durch Arrangement der Machte vom 5. April) 886 (Fleischmann 153, 
Strupp II 6) anerkannt wurde. In Kreta solIte das Reglement von 
1868 zur Anwendung gebracht werden. Die VergroBerung Griechen
lands wurde der Verstandigung mit der Pforte vorbehalten (1881 er
hielt Griechenland Thessalien sowie einen kleinen Teil von Epirus). 
Osterreich-Ungarn erhielt, auf Grund der geheimen Vereinbarungen 
mit RuBland vom 26. Juni 1876 (Reichstadt) und 6. Mii,rz 1877, das 
Mandat zur Besetzung und Verwaltung von Bosnien und der Her
zegowina (Artikel 25); zur Durchfiihrung seines Besatzungsrechtes 
im Sandschak Novibazar schloB es mit der Tihkei das Abkommen vom 
21. April 1879 (Strupp Orient 166; N. R. G. 2. s. 4, 422). Montenegro, 
das seine Selbstandigkeit, langst und mit Erfolg behauptet hatte, wurde 
als unabhangiger Staat anel kannt; es erhielt Antivari und dessen Kiisten
gebiet, wurde aber hier in der Ausiil;mng seiner Staatsgewalt wesent
Hch beschrankt: es durfte keine Kriegsschiffe halten, muBte die hier 
gelegenen Festungen schleifen, sich der Seegesetzgebung Osterreichs 
anschlieBen, dessen Seepolizei dulden und Osterreich-Ungarn das Durch
zugsrecht durch dieses Gebiet gestatten (vg1. unten S. 45). Ser bien 
und Rumanien, bis dahin halbsouverane Staaten unter tiirkischer 
Oberherrlichkeit, wurden jetzt in ihrer Selbstandigkeit anerkannt. Sie 
iibernahmen einen entsprechenden Teil der tiirkischen Staatsschuld 
(freilich, ohne ihn zu bezahlen) und vCIpflichteten sich, die volle Gleich
stellung alier Religionen und Konfessionen durchzufiihren. Die Frage 
del' konsularischen Gerichtsbarkeit wurde spateren Vereinbarungen vor
behalten. Rumanien muBte Bessara bien an RuBland abtreten, das 

25} Berner, Die Orientfrage. 1878. Brunswick, Le traite de Berlin 
annote et commente. 1878. Driault, La question d'Orient depuis ses origines 
jusqu'a, nos jours. 1898. De Monicault, La question d'Orient (1856-1871). 
1898. Choublier, La question d'Orient depuis Ie traite de Berlin. 2. Auf I. 
1899. Bluntschli, Rev. Bd. 11, 8.1, 411; Bd. 12, S.276, 410; Bd.I3-, S.571. 
Hoschiller, L'Europe devant Constantinople. 1916. v. Sosnosky, Die Balkan
politik Osterreich-Ungarns seit 1866 (1913/14). - Uber Bulgarien: Nedjemidin, 
Volkerrechtliche Entwicklung Bulgariens seit dem Berliner Vertrage von 1878 bis 
zur Gegenwart. Diss. Bonn 1908. Scelle, Rev. G. Bd. 15, S. 524; Bd. 16, S. 521. 
Chaunier, La Bulgarie. 1909. Caleb, La Bulgarie et Ie traite de Berlin. 1909. 



32 I. Buch. Grundlagen. 

dadurch wieder an die Donaumiindungen (Kiliaarm) riickte, und er
hielt dafiir die Dobrudscha. 

Der Vertrag befaBte sich ferner mit der Donauschiffahrt (unten 
§ 38 II), regelte die russischen Erwerbungen in Kleinasien und ver
pflichtete in dem Art. 61 die Tiirkei, fiir die Einiiihrung von Reformen 
in den von den christlichen Armeniern bewohnten Provinzen und fiir 
deren Sicherheit gegen Tscherkessen und Kurden zu sorgen. Art. 62 ist 
der Durchfiihrung der religiosen Freiheit in der Tiirkei und dem Schutz
recht der christlichen Machte iiber ihre Angehorigen geistlichen Standes 
gewidmet. 

1m groBen und ganzen haben die auf die orientalische Frage be
zuglichen Abmachungen der Machte hingereicht, um bis ins zwanzigste 
Jahrhundert hinein den Frieden zu bewahren, trotz der Eifersucht nicht 
nur der GroBmachte, sondern vor aHem der in buntem Gewirr die 
Balkanhalbinsel bewohnenden Nationalitaten. Auch wahrend des 
Aufstandes von Kreta und des griechisch-turkischen Krieges von 
1897 erhielt sich, wenigstens auBerlich, die Einigkeit der Machte, obwohl 
(Marz 1898) Deutschland und Osterreich-Ungarn aus dem europaischen 
Konzert sich zuruckzogen. Durch den FriedensschluB (Vorfriede 18. Sep
tember, definitiver Friede 4. Dezember 1897, Strupp Orient 219) verlor 
Griechenland einen Teil der 1881 gemachten Erwerbungen, wahrend 
seine Finanzverwaltung unter die KontroHe der GroBmachte kam; 
Kreta erhielt in der Verfassung vom 29. April 1899 die SteHung eines 
halbsouveranen Staates unter tilrkischer Oberhoheit und ist in dieser 
trotz wiederholter Aufstande bis 1912 (unten S. 46) verblieben 26). 
Durch das osterreichisch-russische Einvernehmen (die sogenannte Pe
tersburger Entente) von 1897 (erneuert in dem Murzsteger Programm 
vom 2. Oktober 1903) und durch die Vereinbarungen von Osterreich
Ungarn und Italien uber die albanische Frage wurde die Aufrechterhal
tung des bestehenden Z ustandes bis zum Jahre 1908 gesichert 27 ). 

2. Mit der Balkankonferenz setzt die politische Krisis fur Eu
ropa ein, RuBland wahnt sich durch die Vermittlung Deutschlands um 
den Siegespreis gegenuber der Turkei, Osterreich und England gebracht 
und zieht Frankreich als "natiirlichen" Bundesgenossen an. Dem sucht 
Deutschland in doppelter Richtung zu begegnen: abwehrend durch 
ein System von Biindnissen (vgl. 3), das von dem zaristischen RuBland 
durch ein Bundnis mit der franzosischen Republik 1891 erwidert wird, 

26) N. R. G. 2 s. 28, 630; 30, 26. - Uber Kreta: De Stieglitz, L'ile de 
Crete, Ie blocus pacifique et Ie ph3biscite international. 1899. Streit, Rev. G. 
Bd.4, S.61, 446; Bd.7, S.5, 301; Bd. 10, S.222, 345. Couturier, La situation 
de la Crete au point de vue du droit internat. 1900. Wunsch, Der 6ffentliche 
Rechtszustand auf der Insel Kreta. Diss. Miinster 1908. 

27) Literatur tiber die mazedonische Frage bei Rougier, Rev. Bd. 13, 
S.180, Anm.2. dazu Leroy, La question macedonienne. 1905. 
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und ablenkend durch die Ebnung des Weges auf auBereuropaische Ziele 
(vgl. 4, 5). Die koloniale Expansion Frankreichs und Englands setzt ein, 
die Kongokonferenz, die letzte groBe politische Konferenz in Berlin, 
sucht die dadurch aufgeworfenen Fragen des internationalen Rechtes 
zu regeIn. RuBland folgt auf asiatischen Boden: der politische Schau
platz wird nach dem "Fernen Osten" gelegt. Der Kampf um die Vor
herrschaft in Ostasien, den Japan zuerst mit China fiihrt (vgl. 5) und 
in dem es dann auch gegen RuBland Sieger bleiben sollte (1905), laBt 
Japan als vollberechtigtes Glied in die Volkerrechtsgemeinschaft eintreten 
und zur GroBmacht aufsteigen und biindnisfahig (England!) werden. Es 
weckte aber auch, je mehr der Stille Ozean zur wirtschaftlichen Briicke 
nach Ostasien wird, die Besorgnis der V. St. v. Amerika (die Philippinen 
als Preis des Sieges im Kriege mit Spanien, Panamadurchstich). 

3. Dreibund und Zweibund. Die auBeren Beziehungen der Staaten 
zueinander wurden noch 1878 beherrscht durch die Friedenspolitik 
des ersten deutschen Reichskanzlers: am 7. Oktober 1879 wurde das 
Biindnis mit Osterreich unterzeichnet, das einem russischen An
griffskrieg gegeniiber beide Machte zu gemeinsamer Kriegfiihrung mit 
gesamter Heeresmacht verpflichtete 28 ). In der Folge wurde der geheime 
deutsch-russische Vertrag von 1884 (der sogenannte Riickversioherungs
vertrag) abgeschlossen, den Bismarcks Nachfolger (1890) nioht wieder 
erneuerte29). Italien hatte bereits am 20. Mai 1882, veranlaBt durch 
Frankreichs Vorgehen in Tunis, Biindnisse mit den Zentralmachten ab
gesohlossen. Am 20. Februar 1887 wurde der Drei bund verlangert. 
Der Vertrag ist seither wiederholt (1891, 1902), zuletzt am 5. Dezember 
1912 (mit Dauer bis zum 8. Juli 1920) erneuert worden 30). Rumanien hat 

28) Der Wortlaut wurde zunachst geheimgehalten, dann aber, ala die Be
ziehungen zu RuBland sich zuspitzten, am 3. Februar 1888 gleichzeitig im Deut
schen Reichsanzeiger, in der Wiener Abendpost und im Pester Lloyd ver
offentIicht. - KjeUen, Dreibund und Dreiverband, 1921. 

29) Die poIitische Tragweite dieses Verhaltens, wie des Riickversicherungs
vertrags selbst gehOrt zu den umstrittensten Fragen; sie ist zum Parteidogma 
gemacht. Eine niichterne Abwagung auf Grund der jetzt zugangIichen ArcbivaIien 
bei Rachfahl, Die Umwiilzung derneuesten Gescbichtschreibung durchdieletzten 
Quellen der Bismarckzeit, 1924. 

30) Auch der Dreibundvertrag ist geheimgehalten worden. Erst wahrend des 
Krieges wurden einzelne Artikel (I, III, IV, VII im zweiten osterreichischen Rot
buch) in mangelhafter deutscher mersetzung bekannt gegeben. Jetzt sind die Ver
trage nach den Akten des Wiener Staatsarcbivs herausgegeben und bearbeitet von 
Pribram, Die politischen Geheimvertrage (jsterreich-Ungarns 1879-1914, Bd. l. 
1920 (bier aUoh S. 305 der deutsch-russische Riickversicherungsvertrag). - Am 
4. Mai 1915 hat Italien den Vertrag (jsterreich-Ungarn gegeniiber gekiindigt 
uud bald darauf (23. Mai) der Donaumonarchie, ein Jahr spater (28. Aug. 1916) 
auch seinem zweiten Bundesgeuossen den Krieg erklart. Italien hat den Bruoh 
mit (jsterreich-Ungaru mit einer angebIichen Verletzung des Art. VII begriindet. 
Na.oh diesem soIl eine Veranderung des Besitzstandes auf dem Balkan (sowie auf 

v. Liszt-Fleischmann, VOlkerrecht, 12. Aufl. 3 
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sich 1883 zunachst Osterreich-Ungarn, spater auch den beiden anderen 
Dreibundstaaten angeschlossen; im Kriege ist es zunachst neutral ge
blieben, bis es, dem Beispiel Italiens folgend, am 27. August 1916, in den 
Krieg gegen die Bundesgenossen eintrat. 

Ais der mit dem Deutschen Reich geschlossene Riickversicherungs
vertrag nicht wieder erneuert wurde, naherte RuB Ian d sich Fr ankrei c h 
und verband sich am 22. August 1891 mit diesem zum Zwei bund 31). 
Der Biindnisvertrag ist bisher nicht veroffentlicht worden. GroBbritan
nien blieb diesen Biindnissen gegeniiber bis zum Jahre 1903 isoliert. 

4. Der europaische Frieden ermoglichte den Macht~n die kraftige 
Wahrnehmung ihrer iiberseeischen Interessen. Zunachst vollzog sich 
die Aufteilung Afrikas unter die Kulturstaaten Europas 32): Frank. 
reich begriindete seine Schutzherrschaft iiber Tunis (1881), wahrend 
es gleichzeitig Madagaskar (1886 unter franzosischen Schutz gestellt, 
1895 franzosische Kolonie) immer enger an sich schloB; England be
setzte 1882 ohne jeden Rechtstitel .Agypten und hielt die Besetzung 
trotz wiederholter Raumungsversprechen (Strupp Orient 189) bis zum 
Weltkrieg fest (unten § 10, Anm.13); durch den Vertrag yom 1. Juli 1890 
(Strupp II 161) erlangte es, gegen die Abtretung von Helgoland, von 
Deutschland die Anerkennung seiner Schutzherrschaft iiber Witu und 
Zanzibar; Italien faBte FuB am Roten Meer (Massaua 1885) und suchte, 
allerdings vergeblich, Abessinien seinem EinfluB zu unterwerfen (die auf 
Grund des Vertrages von Utschiali 1889 in Anspruch genommene Ober
herrschaft muBte im Frieden zu Addis Abeba von 1896 wieder aufgegeben 
werden 33). Deutschland trat (seit 1884) durch betrachtliche Erwer
bungen in die Reihe der Kolonialmachte 34). Die belgische Kongo
gesellschaft begriindete ihre bis tief ins Herz Afrikas hineinreichende 

den ottomanischen Kiisten und Inseln des Adriatischen und des Agiiischen Meeres) 
"durch eine zeitweilige oder dauernde Besetzung von seiten Osterreich-Ungarns 
oder Italiens nicht erfoIgen ohne vorheriges Ubereinkommen der beiden Machte, 
das auf dem Gebiet einer gegenseitigen Kompensation fUr jeden territorialen 
oder anderen Vorteil beruht". Das oben S. 32 erwahnte Abkommen uber Albanien 
ist ein Zusatz zU dem Biindnisvertrag. 

Vgl. "Die groJ3e Politik der europaischen Kabinette 1871-1914" Bd,3, 4, 6. 
31) Wilh. Kohler bearbeitete die belgischen Gesandtschaftsberichte zur Ent. 

stehungsgeschichte des Zweibundes: "Revancheidee und Panslawismus" (Zur 
Europaischen Politik Bd. 5. 1919). 

32) VgI. Fleischmann, "Aufteil,ung Afrikas", im Worterbuch (dort Schrif
ten). Dazu iiber Tunis: Rouard de Card, La Turquie et Ie protectorat fran. 
gais en Tunesie, 1916; Cesare Tumedei, La questione tunisiana e l'Italia, 1922. 

33) Uber den abessinischen Krieg: Fedozzi, Rev. Bd.28, S.580; Bd.29, 
S. 49. - Rouard du Card, La France et les autres nations latines en Afrique, 
1903. Des pagnet, Rev. Gen. Bd. 4, S.l. Bioves, Frangais et Auglais en Egypte 
(1881-1882) 1910. 

34) v. Hagen, Bismarcks Kolonialpolitik. 1923. 
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Herrschaft; die Berliner Kongokonferenz vom 15. November 1884 bis 
Februar 1885 (Schlu.Bakte vom 26. Februar 1885) 35) trat den iibertrie
benen Anspriichen Englands (englisch-portugiesischer Vertrag vom 
2. Februar 1884) im Kongobecken entgegen 34) und vereinbarte die Han
delsfreiheit in dem gesamten Kongobecken; zugleich wurden Rechts
regeln iiber den Erwerb der Gebietshoheit an den Kiisten Afrikas auf
gesteilt (unten § 8 I). Unverriickt behielt England sein gro.Bes afri
kanisches Ziel im Auge: durch die Verbindung seiner nord- und siidafri
kanischen Besitzungen (Kap-Kairo!) aile iibrigen Nebenbuhler aus 
dem Felde zu schlagen. Die Eroberung des seit 1885 unabhangigen 
Sudan (1899) brachte es diesem Ziele wesentlich naher 36 ). 

5. Das Vordringen der Miichte in Asien. RuBland erwarb Merw 
(1884) und riickte immer naher an die Grenzen von Persien und Afgha
nistan. England 37) eroberte Birma (1886) und Frankreich vervoil
standigte sein gro.Bes hinterindisches KolonialreichduTch die Erwerbung 
voil Tonking (1883) sowie durch seine Schutzherrschaft iiber Anam und 
Kambodja. Bald aber soilten den europaischen Machten gefahrliche 
Rivalen entgegentreten. Der chinesisch-japanische Krieg von 1894 
(Frieden von Schimonoseki vom 17. April 1895 bei Strupp II 124) fiihrte 
Japan nicht nur als voilberechtigtes Glied in den Kreis der V61kerrechts-

35) Sie ist unterzeichnet von Deutschland, Osterreich-Ungarn, Belgien, 
Danemark, Spanien, den Vereinigten Staaten von Amerika (von diesen aber nicht 
ratifiziert), Frankreich, GroBbrita.nnien, Italien, den Niederlanden, Portugal, 
RuBland, Schweden und Norwegen sowie der Tfirkei. Beigetreten sind der Kongo
staat und Zanzibar. - V gl. N. R. G. 2. s. 10, 199. Arbeiten tiber L'acte general de 
la Conference de Berlin von Gooris und vonRobolsky, beide 1885. Pierantoni, 
II trattato di Berlino del 1885 e 10 stato independente del Congo, 1898. - DaB die 
Kongokonferenz, wie es meist, so auch in der fruheren Auflage, lautet, den un
abhangigen Kongostaat anerkannt habe, ist nicht genau; die Anerkennung erfolgte 
durch einzelne Staaten wahrend der Konferenz. 

36) Vgl. unten § 14 Anm. 5. - Uber Agypten: Blanchard, Rev. Gen. Bd.l0, 
S.169. Cocheris, Situationinternat. de I'Egypte et du Soudan. 1903. v. Grunau, 
Die staats- und viilkerrechtliche SteHung Agyptens. 1903. De Freycinet, La 
question d'Egypte. 1905. Engelhardt, Rev. Bd.24, S.345. Jaray, Rev. Bd.36, 
S.407. Sayur, Grundztige des agyptischen Staatsrechts. 1909. v. DUngern, 
Das Staatsrecht Agyptens. 1911. Dersel be, Arch. ii. R. Bd. 28, S. 522 (tiber den 
Sudan). v. Mayer, Die viilkerrechtliche Stellung Agyptens. 1914. Winterer, 
Agypten. Seine staats- und viilkerrechtliche Stellung. 1915. Hasenclever, Ge
schichte Agyptens im 19. Jahrh. 1798-1914. 1917. - Das agyptisch-englische 
Sudanabkommen (Abdruck bei Fleischmann S. 289, Strupp Orient S.227) 
halten Strupp, v. Mayer, Winterer ffir ungtiltig; sie iibersehen dabei die 
rechterzeugende Macht der Tatsachen. 

37) Wegen des Verhaltnisses in Arabien vgl. Stuhlmann, Der Kampf um 
Arabien zwischen der Tfirkei und England, 1916; friiher gedruckt war, aber 
erst 1917 im Gesamtbande "Das Werk yom Haag" (II. Serie, 1. Bd., 1. Teil) heraus
gekommen ist Fleischmann, Der Maskat-Fall; wegen der Bagdadbahn Mehr
mann, Der diplomatische Krieg in Vorderasien . .. 1916. 

3* 
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gemeinschaft (oben S. 4), sondern sicherte ihm zugleich, obwohl es durch 
die unfreundliche Haltung von RuBland, Frankreich und Deutschland 
(die Nachwirkung zeigte sich in demo illtimatum Japans an Deutschland 
bei Ausbruch des Weltkrieges!) zur Aufgabe von Korea und der Halb
insel Liaotung genotigt wurde, seine Stelle unter den Weltmachten und 
die Erwerbung von Formosa 38 ). 

Im spanisch-amerikanischen Kriege von 1898 (Frieden von 
Paris vom 9. Dezember 1898), durch den die spanische Kolonialmacht 
vernichtet wurde, verlie.Ben die Vereinigten Staaten Amerikas das erste
mal unter entschiedener Betonung des Imperialismus die alte Monroe
'doktrin; mit der Angliederung der Philippinen und Portorikos, sowie 
mit der Regelung der kubanischen Verhaltnisse riickten sie in den Wett
bewerb der iibrigen Gro.Bmachte um den Einflu.B im fernen Orient ein 39). 
Seither ist der Stille Ozean zum Mjttelpunkt der Weltgeschichte ge
worden. 

6. Der langandauernde Frieden zwischen den europaischen Gro.B
machten hatte in den verschiedensten Richtungen den engeren Zu
sammenschlu.B der Staaten zur Verfolgung gemeinsamer Zwecke wesent
lich gefordert. Die Zahl der "Unionen" (unten § 28) vermehrte sich, 
und ihre Bedeutung wuchs in ungeahntem Ma.Be 40). Der Allgemeine Post
verein von 1874 erweiterte sich 1878 zum Weltpostverein und um
fa.Bte allmahlioh die, gesamte zivilisierte und nicht zivilisierte Welt; 
andere Unionen (zum Schutz des literarischen wie des gewerblichen 
Eigentumsusw.) folgten. Zahlreich waren aber auch sonst die auf das 
"internationale Verwaltungsrecht" beziiglichen Vertrage, unter denen, 
neben den Konventionen zum Schutz gegen Cholera und Pest (unten 
§ 45), die Briisseler Antisklavereiaktevon 1890 (unten § 49) besondere Er
wahnung beansprucht. - Die Periode des Freihandels wurde durch eine 

38) O. Franke, Die GroBmachte in Ostasien von 1894-1914 (1923). 
39) Der Friedensvertrag ist abgedruckt bei Stru pp Bd. 2, S.111 und N. R. G. 2. 

s.32 S.74. Vgl. De Olivart, Rev. Gen. Bd.. 4, S. 577; Bd.5, S.358, 499; Bd.7, 
S. 541; Bd.9, S .. 161; Bd.. 10, S. 577; Bd. 12, S. 469. Randol ph, The law and 
policy ofanneX'1tion (Philippinen und Kuba) 1901. Le brand, La. guerre hispano
americaine et Ie droit des gens. 1904. Benton, ~nternat.law and diplomacy of 
the spanish-american war. 1909. Flack, Spanish-American diplomatic relations 
preceding the war of 1898, B!lJ.timore 1906; I\.impen, Die Ausbeutungspolitik 
der V.St. v.Amerika. 1923. E. Kaufmann, Auswart.Gewalt und Kolonialg~wa.lt 
in den V. St. v. Amerika. 1908. 

&0) Der Amerikaner de Witt C. Poole (Generalkonsul), The conduct of 
foreign relations under modern democratic conditions (1924) berechnet, daB etwa 
10000 S~aa.tsvertrage heut3 die Maschen des internationalen Rechtsnetzes bilden 
und daB mit der Zunahme wirtschaftlicher Verflechtung die Zahl internationaler 
Verwaltungskorperschaften sprunghaft gestiegen sei: zwischen 1804 und 1864 um 
j e eine aile neun Jahre; zwischen 1864 und 1890 um je eine in 20 Monaten, zwischen 
1890 und 1915 um je eine in 13 Monaten (Europaische Gesprache 1924, S. 395). 
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Zeit der Schutzzollpolitik abgelost (Deutschland seit IS79; Frankreich, 
RuBland, Osterreich-Ungarn), die in den neunziger Jahren des 19. Jahr
hunderts gemi1Bigtere Bahnen einschHigt (die deutschen Handelsvertrage 
unter Caprivi seit IS91), um mit der Wende der beiden Jahrhunderte 
abermals in eine hochschutzzollnerische Stromung einzumiinden (Ding
ley-Tarif in den Vereinigten Staaten IS97, deutscher Zolltarif von 1902, 
Chamberlain in GroBbritannien). 

B. Die Haager Friedenskonferenzen lassen sich nicht losge16st von 
den Vorgangen der groBen Politik erfassen, in deren Getriebe sie eine 
Zwischenstufe bilden. Sie konnten nicht der Leuchtturm sein, der den 
Weg zum friedlichen Hafen weist, glichen vielmehr dem umbrandeten 
Fels, eingekeilt in eine Welt h6chster kriegerischer Spannung. Kaum 
war der Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Spanien beendet 
und die Aktion auf dem Balkan zuriickgedrangt, als die I. Konferenz 
zusammentrat, begleitet durch den MiBton des Burenkrieges. Zwischen 
beide Konferenzen schiebt sich das gegen Englands Widerspruch fest
gelegte'Abkommen iiber die Bagdadbahn (1903), das ein neues Kampf
feld im nahen Osten eroffnet, die Entente cordialezwischen England und 
Frankreich (1904) mit dem Ausgleich ihrer kolonialen Differenzen auf 
afrikanischem Boden (A.gypten, Marokko), der Krieg zwischen RuBland 
und Japan (1905), der eine neue GroBmacht in die politische Welt ein
fiihrte, und der vermeintliche Ausgleich in der Marokkofrage zwischen 
Deutschland und Frankreich auf der Konferenz zu Algeciras (1906). 
Bei solchem Riickblick konnte die Einberufung der II. Konferenz (1907} 
als ein Wagnis erscheinen. 

I. Die erste Haager Friedenskonferenz bedeutete, obwohl die Erorte· 
rungen iiber die Beschrankung der Riistungen (der AnlaB zu ihrer Ein· 
berufung!) ergebnislos blieben, einen wichtigen Fortschritt in der Huma
nisierung des Krieges, sie eroffnete zugleich durch die Einsetzung eines 
"standigen Schiedshofes" die Moglichkeit einer auf dem Rechtswege er
folgenden Austragung der Staatenstreitigkeiten. (V gl. unten § 53 III.} 

Einberufen durch den Kaiser Nikolaus II. von RuBland (Schreiben 
vom 24. August IS9S) trat die Friedenskonferenz am IS. Mai.lS99 im 
Haag zusammen. 26 Staaten waren vertreten: Deutschland, Osterreich
Ungarn, Belgien, China, Danemark, Spanien, die V. St. von Amerika, 
Mexiko, Frankreich, GroBbritannien, Griechenland, Italien, Japan, 
Luxemburg, Montenegro, die Niederlande, Persien, Portugal, Rumanien, 
RuBland, Serbien, Siam, Schweden und Norwegen, Schweiz, Tiirkei, 
Bulgarien. 

Das wesentliche Ergebnis (SchluBakte vom 29. Juli IS99) waren: 
3 Konventionen. Sie betreffen a) die friedliche Beilegung interna

tionaler Streitigkeiten; b) die Gesetze und Gebrauche des Landkrieges; 
c) die Anwendung der Genfer Konvention von IS64 auf den Seekrieg. 
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3 Deklarationen iiber Einschrankung der Feindseligkeiten im 
Kriege. 

Eine einstimmig angenommene Resolution erklart: "DaB fiir das 
Wachstum des materieilen und moralischen Wohlseins der Menschheit 
eine Einschrankung der Militarausgaben, die gegenwartig auf der Welt 
lasten, dringend wiinschenswert ist." 

Wie vieles offen bleiben muBte, zeigen 6 "Wiinsche" namentlich 
fur eine spatere Beratung iiber die Rechte und Pflichten der Neu
tralen; die Beschrankung der Land- und Seestreitkriifte und der Kriegs
budgets; die Unverletzlichkeit des Privateigentums im Seekriege; die 
Frage der BeschieBung von Hafen, Stadten und Ortschaften durch See
streitkriifte 41); Revision der Genfer Konvention (unten § 60 II). 

II: Die zweite Haager Friedenskonferenz. Am 15. Juni 1907 trat die 
zweite Friedenskonferenz im Haag zusammen. Die Anregung 
war von den Vereinigten Staaten ausgegangen und von RuBland auf
genommen worden. 44 Staaten waren vertreten, darunter jetzt auch die 
sud- und mittelamerikanischen. Es fehlten Liechtenstein, Monaco, San 
Marino, Honduras, Costarica, Korea, Afghanistan, der Kongostaat, 
Abessinien, Liberia und Marokko. Da,s Programm der russischen Re
gierung umfaBte die Revision der drei Konventionen von 1899 sowie das 
Seekriegsrecht. Die umfangreichen, aber wenig gelungenen Ergebnisse 
(SchluBakte 18. Oktober 1907) umfassen zunachst 13 Abkommen (Kon
ventionen) und eine Erklarung. 

Die einzelnen Konventionen betreffen: 
1. Die friedliche Erledigung internationaler Streitfaile. 2. Die Ein

schrankung der Anwendung von Gewalt bei der Eintreibung von Vertrags
schulden. 3. Den Bsginn der Feindseligkeiten. 4. Die Gesetze und Ge
brauche des L3.ndkrieges. 5. Die Rechte und Pflichten der neutralen 
Machte und Personen im Faile eines Landkrieges. 6. Die Behandlung der 
feindlichen Kauffahrteischiffe beim Ausbruch der Feindseligkeiten. 
7. Die Umwandlung von Kauffahrteischiffen in Kriegsschiffe. 8. Das 
L3gen von unterseeischen selbsttatigen Kontaktminen. 9. Die Be
schieBung durch S21estreitkriifte in Kriegszeiten. lO. Die Anwendung der 
Grundsatze des Genfer Abkommens auf den Seekrieg. 11. Gewisse Be
schrankungen in der Ausiibung des Beuterechtes im Seekrieg. 12. Die 

41) R. G. Bl. 1901 S. 393 bringt die Konventionen und Deklarationen, nicht 
aber die SchluBakte selbst, auch diese bei Fleischmann. Die Aktenstiicke sind 
abgedruckt N. R. G. 2. s. 26, 1. Amtliche Ausgabe: Conference internationale 
de la Paix. Nouvelle edit. 1907. ErschOpfend Meurer, Die Haager Friedenskon
ferenz. Band 1,1905, Band II,1907. Dazu Nippold (oben § 2Anm.3), Ph. Zorn, 
bei Stier-Somlo Bd. 3 Heft 2. V gl. auch untenAnm. 42. Uber Einzelheiten auch der 
Vorgeschichte Fried, Handbuch der Friedensbewegung, 1905,2 1911; Die zweite 
Haager Konferenz, 1907. 
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Errichtung eines internationalen Prisenhofes. 13. Die Rechte u.nd 
Pflichten der neutralen Machte im Seekriege. 

Die Konferenz hat ferner: 1. eine Erklarung zugunsten der obliga
torischen Schiedssprechung angenommen; 2. den 1899 gefaBten BeschluB 
iti Ansehung der Beschrankung der Militarlasten erneuert; 3. vier Wiinsche 
ausgesprochen, namlich: a) fiir die Errichtung eines Schiedsgerichts
hofes; b) fiir die Sicherung des friedlichen Verkehrs im Kriegsfalle; 
c) die Regelung der Militarlasten der Auslander; d) die gesetzliche Re
gelung des Seekriegsrechtes; 4. die Vorbereitung der Beratungen einer 
3. Friedenskonferenz empfohlen42). 

Dutch die Akte der II. Konferenz sind aber die drei Abkomnien der 
1. Konferenz von 1899 nur fiir diejenigen Machte aufgehoben, die die 
an ihre Stelle tretenden Abkommen I, IV, X der II. Konferenz rati
fizieren; sie bleiben dagegen in Kraft, soweit die Machte, die eines 
der Abkommen von 1899 ratifiziert haben, die Ratifizierung des ent
sprechenden Abkommens von 1907 unterlassen 43). 

Das XII. Abkommen von 1907 iiber die Errichtung eines inter
nationalen Prisenhofes hatte in Art. 7 diesen bei seinen Urteilen auf 
die RegeIn des internationalen Rechts verwiesen. Da aber diese, trotz 
verschiedener Vereinbarungen des Jahres 1907, vielfach auBerst zwei
felhaft sind, wurde von der groBbritannischen Regierung eine kleinere 
Anzahl von Seemachten zu einer besonderen Konferenz nach Lon
don eingeladen, um iiber eine Kodifizierung des Seekriegsrechts zu 
beraten und zu beschlieBen. Vertreten waren, auBer England selbst, 
die anderen sieben GroBmaohte, sowie Spanien und die Niederlande. Die 
Beratungen dauerten vom 4. Dezember 1908 bis zum 26. Februar 1909. 
Das Ergebnis war eine Erkliirung iiber das Seekriegsrecht, die in neun 

42) Deuxieme conference de 180 Paix. Actes et aocuments. 3 Bande. 1908/9. 
N. R. G. 3, s. 3, 323. R. G. BI. 1910 S. 5. - Vgl. RenaUlt, Les deux conferences 
delapaix. 2.Aufl. 1909. De Lapradelle et Politis, Rev. Gen. Bd. 16, S.385. Le
monon, La seconde Conference de 180 Paix. 2. Aun. 1912. Bustamante y Sir
ven, La Segunda Conf. de 180 Paz. 2 Bande. 1908. Nippold, Die zweite Haager 
Friedenskonferenz. 1. Teil. Das ProzeBrecht. 1908. 2. Teil. Das Kriegsrecht. 1911. 
undZ.i. R. Bd. 17, S.504; Bd. 18,S. 199; Bd.19, S.363; Bd.21,S.I, 379. Fried, Die 
zweite Haager Konferenz, ihre Arbeiten, ihre Ergebnisse und ihre Bedeutung. 
1908. Huber, Jahrbuch des offentlichen Rechts. Bd.2, 1908. S.470. Ph. Zorn 
(oben Anm. 41). Adler, Die Haager Friedenskonferenz des Jahres 1907 und die 
Fortbildung des Volkerrechts. 1909. Scott, The Hague Peace Conferences of 
1899 and 1907. 1909. Oppenheim, Die Zukunft des Volkerrechts (Festgabe ffir 
Binding). 1911. Schiicking, Das Werk vom Haag. Band I: Schiicking, der 
Staatenverband der Haager Konferenzen 1912. Band II: Wehberg, Das Pro
blem eines internationalen Staatengerichtshofes 1912. II. Serie: Die gerichtlichen 
Entscheidungen. I. Band: Die Judikatur des Standigen Schiedshofes 1899-1913. 
3 Teile. 1914-1917. 

43) Uber den Stand der Ratifikation unterrichten Pohl-Sartorius S. 108, 
140, 178. 
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Kapiteln Bestimmungen iiber die Blockade in Kriegszeiten, die Kriegs
konterbande, die neutralitatswidrige Unterstiitzung, die Zerstorung 
neutraler Prisen, den Flaggenwechsel, die feindliche Eigenschaft, das 
Geleit, den Widerstand gegen die Durchsuchung und den Schadens
ersatz enthalt 44 ). An dem Seebeuterecht wurde nichts geandert. DIe 
Ablehnung der Naval prize bill, welche die Bestimmungen der Er
klarung in das englische Recht einfiihren sonte, durch das Oberhaus am 
12. Dezember 1911 hat die internationale Geltung der Londoner Er
klarung unterbunden. 

c. Der ferne Osten - Marokko - Balkankriege. (1900 bis zum Weltkrieg 
von 1914). 

Das 20. Jahrhundert setzte mit kriegerischen Wirren in 
Afrika und Asien ein. 

1. Der ungleiche Kampf der Burenrepubliken mit GroBbritannien 
(1899 bis zum Frieden von Pratoria vom 31. Mai 1902) endete mit 
dem Siege der Weltmacht, die sich damit nicht nur die Ausbeutung der 
Transvalischen Goldgruben, sondern auch die unbestrittene Herrschaft 
iiber Siidafrika sicherte 45 ). 

2. Ostasien. Der Ru ssi s c h - j apanische Krieg. Uberreichen 
Ziindstoff brachte die Haltung der europaischen Machte im fernen 
Osten. Die "Pachtvertrage", durch deren AbschluB im Jahre 1898 
China an das Deutsche Reich das Gebiet von Kiautschou, an RuB
land Port Arthur und Talienwan, an GroBbritannien Weih-hai-wei 
(Strupp II 130) abzutreten gezwungen wurde, veranlaBtEm den Aus
bruch des von der chinesischen Regierung begiinstigten Boxerauf
standes (Ermordung des deutschen Gesandten am 10. Juni 1900) 
und die bewaffnete Intervention der Machte in China, die 
mit dem SchluBprotokoll zu Peking vom 7. September 1901 (N. R. G. 
2. s. 32, 94, Strupp II 132)46) zwischen Deutschland, Osterreich-Ungarn, 

44) Der SchluBbericht von Renault ist abgedruckt Rev. Gen. Bd. 16 doc. 1. 
- Vgl. Lemonon, Rev. Bd. 41, S.239, 435, Derselbe, La conference navale de 
Londres. 1909. Hold v.Ferneck, in GriinhutsZeitschrift Bd. 36, S. 301. Schramm, 
Die Verhandlungen und Beschliisse der Londoner Seekriegsrechtskonferenz. 1911. 
Bentwich, The declaration of London etc. 1911. Catellani, La dichiarazione di 
Londra etc. 1912. - Uber die Verhandlungen im englischen Parlament: Dupuis, 
Rev. Gen. Bd. 18, S. 369; Bd. 19, S. 58.-Die Materialien der Konferenz finden sich 
in den Proceedings usw. 2 Bde. 1909und bei Niemeyer, Seekriegsrecht B .. 2 und 3. 

45) Strupp Bd. 2, S. 76. Vgl. auch unten § 6, 3. - Uber den siidafrikanischen 
Krieg vgl. Despagnet, Rev. Gen. Bd. 7; 8; 9 (1903 selbstandig erschienen); 
W es tlak e, L' .Angleterre et les Republiques Boers. 1901 (Rev. Bd. 32, S. 515; Bd.33, 
S. 140). - Das englische Gesetz iiber die Siidafrikanische Union N. R. G. 3. s. 3, 3. 
H us s en, Die Verfassungsentwicklung Transvaals zur "Selfgoverning Colony", 1909. 

46) Vgl. De Lapradelle, Rev. Gen. Bd. 8, S. 272; Bd. 9, S. 49,367; Bd. 10, 
S. 742. Heinze,DieBelagerungderPekingerGesandtschaften.1901. Kleine, Unter
driickung der Boxerunruhen in China (Vi:ilkerr. Bedeutung), Diss. Breslau 1913. 
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Belgien, Spanien, den Vereinigten Staaten, Frankreich, GroBbritannien, 
Italien, Japan, den Niederlanden und RuBland einerseits, China ander
seits ihren friedlichen 47) AbschluB fand. 

Wahrend der deutsch-englische Vertrag vom 16. Oktober 1900 48 ) 

(Jangtsevertrag), dem Frankreich, Italien, Japan, Osterreich-Ungarn, 
RuBland und die Vereinigten Staaten beigetreten sind, die "Politik der 
offenen Tiir" und die Erhaltung der Integritat Chinas festlegte, 
suchte RuBland die Mandschurei seiner ausschlieBlichen Herrschaft zu 
unterwerfen. Gegen die russische Ausdehnungspolitik in Ostasien ver
einbarten GroBbritannien und Japan in dem Biindnisvertrag vom 
30. Januar 1902 (Fleischmann 320) die Aufrechterhaltung der Integritat 
Chinas und Koreas und den Schutz ihrer gemeinsamen Interessen 49); 
RuBland und Frankreich erwiderten in der Erklarung vom 19. Marz 
1902 (Strupp II 134) mit der Ausdehnung ihres Biindnisses auf die ost
asiatischen Verhaltnisse. Die zunehmende Spannung zwischen RuB
land und Japan fiihrte im Februar 1904 zum Ausbruch des Krieges, 
in dem RuBland unterlag. In dem Frieden zu Portsmouth vom 5. Sep
tember 1905 iibernahmJapan die russischen Rechte an Port Arthur und 
erhielt die Halbinsel Liaotung, die siidliche Halite von Sachalin und das 
Protektorat iiber Korea (Vertrag zu Soul vom 17. November 1905; 
erweitert 24. Juli 1907)50). Inzwischen hatten GroBbritannien undJapan 
in einem neuen Biindnisvertrage vom 12. August 1905 die friiheren 
Vereinbarungen auf ganz Ostasien mit EinschluB der Grenzen von 
Indien ausgedehnt; an seine Stelle trat, das Biindnis abschwachend, 
der Vertrag vom 13. Juli 1911 51). Den AbschluB dieser Ausdehnungs-

47) Den Ausdruck hatte v. Liszt gewiB mit Vorbedacht gewahlt. 1m Versailler 
Vertrag (.Art. 128) hielten es die Verbiindeten am Platze, einen Verzicht (nur) 
Deutschlands auf aile "Vorrechte und Vorteile", die ihm auf Grund des Pekinger 
SchluBprotokoils und samtlicher Erganzungen zUstehen, aufzunehmen. 

48) Fleischmann S. 319; N. R. G. 2. s. 32, 92; 3. s. 2,1. 
49) Hashagen, England und Japan seit Schimonoseki 1915. 
50) Der Friedensvertrag ist abgedruckt bei Strupp Bd. 2, S. 139 und N. R. 

G. 2. s. 33, 1; der Vertrag zu Soul N. R. G. 3. s. I, 6. Vgl. ferner Strupp Bd.2, 
S. 143,145. -Darstellung des Krieges (von Rey) in Rev. Gen.Bd. 12, S. 215,Bd.13, 
S. 336, 588, Bd. 14, S. 302, Bd. 15, S. 146, Bd. 16, S. 481. Vgl. Lawrence, War and 
neutrality in the far East. 2. Auf!. 1904. Nagaoka, Rev. Bd. 36, S. 461. Smith 
and Sibley, International Law as interpreted during the russo-japanese war. 
2. Aufl. 1907. N agaoka, Rev. Gen. Bd. 12, S.603. Akiyama, Rev. Bd. 39, S. 211, 
297. Takahashi, International Law applied to the Russo-J~panese War. 1908. 
Ariga, La guerre russo-japanaise et Ie droit des gens. 1908. Ariga, Rev. Gen. 
Bd. 14, S. 601 (Kapitulation von Port .Arthur). Hershey, The internat.law and 
diplomacy of the Russo-Japanese war. 1906. Wegmann, Der ostasiatische Krieg 
und das Volkerrecht. 1905. 

51) Die Vertrage sind abgedruckt bei Strupp Bd. 2, S. VII, 138 und N. R. G. 
2. s. 35, 402 und 3. s.5, 3. Dasrussisch-japanischeAbkommen tiber die Mandschurei 
vom 4. Juli 1910 bei Strupp Bd. 2, S. 149. 
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politik Japans bilden einerseits seine Vertrage mit Frankreich vom 
10. Juni 1907 (Strupp II 144), mit RuBland vom 30. Juli 1907 (bestatigt 
4. Juli 1910) und mit den Vereinigten Staaten vom 30. November 1908 
(Strupp II 145), in denen die vertragschlieBenden Machte gegenseitig 
ihren Besitzstand in Asien und zugleich die Integritat Chinas und das 
"Prinzip der offenen Tiir" in China anerkannten; anderseits die Einver
leibung Koreas durch Japan als Kolonie Chosen ,durch Dekret vom 
22. August 1910 (nach dem Verlfrag mit RuBland vom 3. Juli 1910)52). 

3. Der Dreiverband - Marokko und Mittelmeer - Asien. 
Von der groBten, wir diirfen sagen unheilvollen Bedeutung fiir die 

iriedllchl;ln Beziehungen der europaischen Machte wurde die Annaherung 
GroBbritanniens an Frankreich. 

a) Ihr Einvernehmen (Entente cordiale) fand Ausdruck in dem 
-obereinkommen vom 8. April 1904, dem sich das englisch-spanisohe 
Abkommen vom 3. Oktober 1904 anscWoB) 53). Durch das Uberein
kommen wurden die verschiedenen Streitfragen zwischen den beiden 
Machten beseitigt und die Vormachtstellung GroBbritanniens in Agypten, 
die Frankreichs in Marokko (sein Recht zur "penetration pacifique") 
anerkannt. Das Deutsche Reich war in berechtigten wirtschaftlichen 
Interessen durch diese einseitige Bestimmung iiber Marokko betrofien, 
da ihm durch die Madrider Konvention v. 3. Juli 1880 (R. G. Bl. 1881 
S. 103) und den Handelsvertrag mit Marokko v. 1. Juni 1890 (R. G. Bl. 
1891 S. 378) die Stellung als meistbegiinstigte Nation zugesichert war. 
Der deutsche Widerspruch setzte eine Verhandlung dariiber auf der 
Konferenz von Algeciras durch (16. Januar bis 31. Marz 1906), an der, 
au-Bar Marokko, die europaisch{ln Gro3machte, Belgien, die Niedtlr
lande, Portugal, Schweden, Spanien und die V. St. v. Amerika teilnah-

52) Vgl. Rev. Bd. 15 doc. 11, N. R. G. 3. s. 1,5,7. - De Floeckher, Rev. Gen. 
B:l. 15, S. 580. - TIber die Rechtslage in Korea vgl. Z. Vii.R. Bd. 4, S. 261. Rev. 
Gen. Bd. 17, S. 532. Das Dekret von 1910 ist abgedruckt N. R. G. 3. s. 4, 24. 
VgI. Perrinjaquet, Rev. Gen. Bd. 17, S.532. Terrion, Le statut internat. 
de la Coree etc. 1910. - Japanisch-chinesisches Abkommen vom 4. September 
1909 bei Strupp Bd. 2, S. 147. 

53) Fle'ischmann S. 433. Die Geheimvertriige Frankreichs mit England 
und Spanien bei Strupp, Erstes ErganzungsheftS. 1; N. R. G. 3. s.5, 664. 
Rouard de Card, Accords secrets entre la France et l'Italie conc. Ie Maroc 
et Ia Lybie, 1921. - Vgl. Guyot, Rev. Bd. 36, S. 275. Jaray, Rev. Bd. 36, 
S. 407; La politique franco-anglaise et I'arbitrage internat.1904. Darcy, Rev. 
Gen. Bd. 11, S. 621. Rouard de Card, TraiM de delimitation concernantl'Afrique 
francaise. 1910; TraiMs conc. Ie protectorat de laFrance au Maroc, 1914. - fiber 
die Konferenz zu Algecira s vgl. Niemeyer, Rev. Gen. Bd. 13, S.174. Pohl, 
A.ii. R. Bd. 21, S. 474 (mit Literatur). Derselbe, Viilkerrecht und Politik. 1913 
(S. 19, 48, 96), Lorin, Rev. Gen. B:l. 13, S. 174. Rpugier, Rev. Gen. Bd. 16, 
S. 172; Bd. 19, S.636. Deloncle, Statut intern. du Maroc 1912. v. Riidiger, 
Die Bedeutung der A. K. 1920. Fleischmann, Algeciraskonferenz, im Wiir
terbuch des Viilkerrechts I, 26 (1923). 



§ 3. Geschichte des Volkerrechts (Marokko; Entente). 43 

men. Die veranderte politische Stellung machte sich gegen Deutschland 
geltend; auch Italien vertrat, dui'ch die Aussicht auf Tripolis verlockt, 
die Interessen der Westmachte. Die SchluBakte vom7. April 1906 
(R. G. Bl. 1906, 891, 1907 S. 19) ging von der Souveranitat Marokkos, 
der Integritat seines Gebietes und dem Prinzip der "offenen Ture" 
aus 54). Ihre Bestimmungen wurden durch den Gang der Ereignisse 
rasch uberholt. 

b) Die Entente cordiale zwischen GroBbritannien und Frankreich 
fuhrte ~eiter zu einer Vereinbarung zwischen diesen Staaten und Ita
lien vom 13. Dezember 1906 (Strupp II 188), 'durch die die Unabhangig
keit Abessiniens, die Unantastbarkeit seines Gebietes und die Durch
fuhrung des Prinzips der offenen Tur gewahrleistet wurden. Den vor
laufigen AbschluB dieser Neugruppierung bildeten die ,Vertrage Spa
niens mit GroBbritannien und Frankreich vom 16. Mai 1907 55 ) uber die 
gegenseitige Sicherung des Besitzstandes an den Kusten des Mittel
landischen Meeres und des Atlantischen Ozeans - Bere
dungen, in die auch Italien schon hineingezogen war. 

Am wichtigsten war die Regelungder russisch-englischen Be
ziehungen in Asien. GroBbritannien hatte durch seine Vertrage mit 
China zu Lhassa am 7. September 1904 und zu Peking am 27. April 190666) 

sich die Wahrnehmung seiner wirtschaftlichen Interessen in Tibet, 
mit AusschluB alier anderen Machte, zu sichern verstanden. In dem 
Vertrag mit RuBland vom 31. August 1907 57) verzichtete es auf die 
weitblickenden Plane Lord Curzons in Tibet·; Persien wurde in zwei 
Teile geteilt, deren nordlicher in die russische, deren sudlicher in die 
englische Interessensphare fallen soil (danBben behii.lt England seine 
Vormachtsteliung im persischen Golf)58); Afghanistan gehorte nach 
dem Vertrag volistandig in das Gebiet des englischen Einflusses. 

Durch Vertrage mit Siam erweiterten Frankreich (23. Marz 1907) 
und GroBbritannien (10. Marz 1909) ihre Gebiete 59). 

54) Die Algeciras-Akte regelt fiir Marokko die Organisation der Polizei, Uber
wachung und Unterbindung des Waffenschmuggels; die Konzession fiir eine Staats
bank; Yerbesserung der Staatseinnahmen; die Zollamter; Beteiligung des Aus
landes an dem offentlichen Dienste nnd den offentlichen Arbeiten - dieses ein 
Hauptpunkt des wirtschaftlichen Streites. 

56) Abgedruckt bei Strupp Bd. 2, S. 190. Vgl. dazu N. R. G. 2. s. 35,692,3. 
s. 1. 1. 

56) Strupp Bd. 2, S.136, 148; N. R. G. 2. s. 35, 447. Das englisch-chine-
sische Abkommen vom 5. Dezember 1893 bei Strupp Bd. 2, S.123. ' 

57) Strupp Bd. 2, S. 191; N. R. G. 3. s. 1,8. 
58) Th. Jager, Persien und die Agyptische Frage 1916. Demorgny, la 

question Persane et 180 gUf~rre 1916. Willi. Litten, Von der "penetration paci
fique" zum "Protektorat" ... (1860-1919), 1920. 

59) Mueller, Z. Vo.R. Bd. 2, S. 376. Vgl. dazu Regelsperger, Rev. Gen. 
:Sd. 15, S. 24. N. R. G. 3. s. 2, 683. 
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Schon beginnt auch die Rucksicht auf die V. St. v. Amerika die 
Beziehungen in Ostasien entscheidend zu beeinflussen, indem bei 
der zweiten Erneuerung des Biindnisvertrages zwischen England und 
Japan (13. VII. 1911) die Klausel eingefUgt worden ist, daB ein Schieds
gerichtsvertrag eines der Verbundeten mit der andern feindlichen Macht 
(zwischen England und den V. St. v. Amerika bestand ein solcher!), 
von der Bundeshilfe entbinde. 

c) GroBbritannien hatte inzwischen seine Politik der Einkreisung 
des Deutschen Reiches fortgesetzt. Auch RuBland gegenuber ge
langte es 1907 zu einer Verstandigung uber die wichtigsten schwebenden 
Fragen (Revaler Zusammenkunft 19. Juli 1908). Damit batte der Zwei
bund sicb zum Dreiverband erweitert: das europaische Gleichgewicht wal' 
labil geworden. 

d) Die zweite Marokkokrise. Trotz des deutsch-franzosischen 
Marokko-Abkommens vom 8. Februar 1909 dauerten die Meinungs
verschiedenheiten zwischen Frankreich und dem Deutschen Reiche 
fort (Anspruche der Gebruder Mannesmann). Die nach dem Zwischen
fall von Agadir (am 2. Juli 1911) wieder aufgenommenen Verhandlungen 
fuhrten zu den beiden Abkommen vom 4. November 1911. In diesen 
erklarte das Deutsche Reich seine Zustimmung zu dem franz6sischen 
Protektorat uber Marokko, wofur es durch Abtretung eines Gebietes. 
des franzosischen Kongos entschadigt wurde. Frankreich hat durch 
Vertrag mit dem Sultan vom 30. Marz 1912 seine Schutzherrschaft uber 
Marokko, unter Vorbehalt einer fUr Spanien reservierten Zone und del' 
internationalen Sonderstellung der Stadt Tanger, begrundet 60). 

4. Unterdes hatte sich auf europaischem Boden die friedliche 
Losung der Schwedisch-N orwegischen Union (Volksabstimmung 
in Norwegen 13. August 1905) vollzogen. Sie fUhrte nach der merein
kunftzu Karlstad vom 23. September 1905 zu dem Abkommen vom 
26. Oktober 190561 ). Die Unabhangigkeit unddieterritoriale Integritat 
N orwegens wurde von GroBbritannien, Deutschland, Frankreich, RuB
land durch Vertrag mit Norwegen vom 2. November 1907 62) garantiert. 

Die Erhaltung des territorialen Status quo an den Kusten der 
N ordsee und der Ostsee wurde durch zwei Abkommen vom 23. April 

60) Die beiden Abkommen von 1911 sind abgedruckt R. G. BI. 1912, S. 197_ 
Dazu Strupp, Erstes Erganzungsheft S. 13. Hier S. 6 auch der spanisch-marok
kanische Vertrag von 16. November 1910. Dokumente zur Marokkofrage im 
Jahrbuch Bd. I, S. 1. Vgl. N. R. G. 3. s. 5, 643; 8, 103ff. Laband, D. J. Z. Bd. I7~ 
S. 1. Basdevant und Niemeyer im Jahrbuch Bd. I, S.742, 803. - Der fran
zosisch-spanische Marokkovertrag vom 27. November 1912 in Z. Vo.R. Bd.6, S.473. 
Pohl,'Z.f.Politik;Bd.5, 1912,S.559; Strupp, Z. Vo.R. Bd.6, S. 581. Unten § II III. 

61 ) Strupp Bd. 2, S. 154; N. R. G. 2. s. 34, 700. 
62) Strupp Bd. 2, S. 159; N. R. G. 3. s.1, 14. - Aall und Gjelsvik, Die 

norwegisch-schwedische Union und ihre LOsUng. 1912. Unten § 9 III, § 33 III 2. 
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1908 63) vereinbart; das erste ist zu Berlin von Deutschland, Danemark, 
Frankreich, GroBbritannien, den Niederlanden und Schweden, das 
zweite zu Petersburg von Deutschland, Danemark, RuBland und Schwe
,den geschlossen worden. 

1m Jahre 1908 ist Belgien durch die Angliederung des 1885 ins 
Leben getretenen Kongostaates (uber zwei Millionen Quadratkilo
meter und etwa 19 Millionen Einwohner) zur Kolonialmacht geworden 64). 

5. Die Balkankriege (Balkan und Tripolis). - An der Schwelle des 
Weltkrieges. 

Ende 1908 und Anfang 1909 schien es so, als ob der im Sudosten 
Europas aufgelagerte Zundstoff schon jetzt einen Weltbrand entzunden 
wollte. Die Wlederherstellung del' turkischen Verfassung (jungturkische 
Revolution vom 24. Juli 1908) gab Osterreich-Ungarn den AnlaB, die 
von ihm kraft des Berliner Vertrags von 1878 besetzten und verwalteten 
Provinzen Bosnien und Herzegowina fUr annektiert zu erklaren 
(5. Oktober 1908; Strupp II 24, 27), dafUr aber auf sein Besatzungsrecht 
im Sandschak Novibazar zu verzichten .. An demselben Tage prokla
mierte Furst Ferdinand Bulgarien als unabhangiges Konigreich (Strupp 
II 12, Orient 244), und am 9. Oktober erklarte Furst Nikolaus 1. (Konigs
titel nach dem Gesetz vom 15. August 1910), daB Montenegro durch 
die Beschrankungen des Berliner Vertrages Art. 29 (oben S. 31) nicht 
mehr gebunden sei. Del' drohende Ausbrucheines Krieges wurde durch 
die Haltung des Deutschen Reiches verhutet; die Machte stimmten del' 
Annexion zu (Strupp II 29), Osterreich-Ungarn und die Turkei ver
standigten sich durch das Protokoll vom 26. Februar 1909 (Strupp II 27), 
und die Unabhangigkeit Bulgariens wurde am 19. April 1909 von del' 
Turkei anerkannt (Strupp II 13)65). Serbien abel' versprach am 31. Marz 

63) Rev. Gen. 15 doc. 13, 18N. R. G. 3. s.l, 17, 18. Vgl. dazuDe Floeckher, 
Rev. Gen. Bd. 15, S. 125. 

64) Testament des Konigs der Belgier vom 2. August 1889, Vertrage Bel
giens mit dem Kongostaat vom 3. Juli 1890, 28. November 1907, Gesetz vom 18. Ok
tober 1908. Strupp Bd.2, S.91, 94. - Die Aktenstiicke sind abgedruckt N. R. 
G. 2. s. 16, 582; 20, S. 684; 21, 693; 3. s. 2, 101. Vgl. Rev. Gen. Bd. 2, S.545. 
Brunet, L'annexion du Congo a la Belgique et Ie droit internat. 1911. Ri vier, 
Bd. 1 S.173. Fauchille, Rev. Gen. Bd.2, S.400. Delpech, Rev. Gen. Bd.9, 
S. 468. Delpech et Marcaggi, Rev. Gen. Bd. 18, S. 105. - Vgl. unten § 11 
Anm.3. 

65) Uber die bisherige RechtssteHung Osterreich-Ungarns vgl. Spalaiko
vitch, La Bosnie et 1'Herzegovine. 1897. Peritch, Rev. Bd. 33, S. 50,241,398. 
Neumann, Rev. Bd.U, S. 38. Rivier, Rev. Bd.11, S.144. Martens-Bergbohm 
Bd. 1, S. 362. Lingg, Arch. o. R. Bd. 5, S. 480. Jellinek, Staatenverbindungen 
(unten §9 Anm. 1) 113. Rivier 186. Schneller, Die staatsrechtliche SteHung 
von Bosnien und der Herzegowina. 1892. Wurmbrand, Die rechtliche SteHung 
Bosniens usw. 1915. Stru pp Bd. 1, S. 212, Anm. 2. - Zur Annexionsfrage: Crij ie, 
L'annexion de 1a Bosnie et 1a question serbe. 1909. Markowitsch, Die serbische 
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1909, seinem Donaunachbarn gegeniiber kiinftighin eine korrekte Hal~ 
tung bewahren zu wollen. 

Die Gleichgewichtsverschiebungen, die durch die franzosische 
Schutzherrschaft iiber Marokko und duroh die Eingliederung Bosniens 
und der Herzegowina an Osterreich-Ungarn herbeigefiihrt worden 
waren, veranlaBten Italien, das sich der Zustimmung Frankreiohs und 
Spaniens versichert und RuBland sich genahert hatte (Zusammenkunft 
zu Racconigi, 23. Oktober 1909), zur Besetzung von Tripolis und 
der Cyrenaika (Annexionsdekret 5. November 1911), die in dem 
Lausanner Frieden yom 18. Oktober 1912 (Strupp Orient 256, 261) 
durch die Tiirkei anerkannt wurde 66 ). 

Damit hatte Italien die Balkanfragen wieder in FluB gebracht. 
Rasch folgten sich die zukunftsschweren Ereignisse. Der Vierbund von 
Serbien, Bulgarien, Griechenland und Montenegro hatte anfangs Ok
tober (zuerst Montenegro am 1. Oktober) 1912 der Tiirkei den Krieg 
erklart und in kurzem Feldzug den Gegner niedergeworfen. Die Tiirkei 
muBte im Londoner Frieden mit den verbiindeten Staaten yom 30. Mai 
1913, dem am 29. September 1913 der Frieden (zu Konstantinopel) 
mit Bulgarien, am 14. November 1913 der Frieden mit Griechenland 
(zu Athen) und am 14. Marz 1914 der Frieden mit Serbien (zu Stambul) 
folgte, in die Abtretung des weitaus groBeren Teiles ihrer europaischen 
Besitzungen willigen. Der Streit um die Beute hatte schon vorher zum 
Kampfe Bulgariens gegen seine bisherigen Verbiindeten gefuhrt, der 
nach dem Eingreifen Rumaniens im Friedensvertrag zu Bukarest yom 
10. August 1913 zuungunsten Bulgariens beendet wurde 67), eine Wunde, 

Auffassung der bosnischen Frage, 1908; Vesnitch, Rev. Bd.4I, S. 123. Blocis
zewski, Rev. Gen. Bd. 17, S. 417. Koyich, L'annexion de la Bosnie etc. Pariser 
These 1910. Krunski, l'annexiDn de la Bosnie 1912. Vgl. auch R6pp, Die Ent
wicklung Unserer Orientpolitik. 1916. - Uber Bulgarien oben Anm.25, dazu 
N. R. G. 3. s. 4, 57. - Uber Montenegro: Rev. Gen. Bd. 18, S. 173, N. R. G. 3. 
s. 4, 31. N. R. G. 3. s. 5, 323 (Konigstitel). Die osterr. Zirkularnote v. 19. April 
1909 (Antivari darf nicht zum Kriegshafen gemacht werden) abgedruckt bei 
Strupp Bd. 2, S. 32. - Die Aktenstiicke (Ausgabe des osterr.-ungar. Ministe
riums des AuEern) sind abgedruckt N. R. G. 3. s. 2, 657. 

66) Fleischmann, D. J. Z. Bd. 17, S. 1244. Vgl. Z. Vo.R. Bd. 5, S. 572, Bd. 6, 
S.394. Material bei Strupp, Erstes Erganzungsheft S.29, Orient8.256, sowieJahr
buch Bd. I, S. 84. Amtliche osterr.-ungar. Ausgabe (Aktenstiicke vom 13. August 
1912 bis 6. November 1913) 1915. - Barclay, The Turco-Italian War and its pro
blems, 1912; Jahrbuch Bd. I, S. 496. Rapisardi Mirabelli, Rev. Bd. 44, S. 159, 
411; Jahrbuch Bd. I, S. 521 (hier weitere Abhandlungen iiber einzelne Fragen). Co
qnet, Rev. Gen. Bd. 19, S. 370; Bd.20, S. 243,510,605; Bd. 21, S. 105, 245. Diena, 
Z.i.R. Bd.23,II.Abt. S. L Strupp, Z.Vo.R. Bd.6, S.578 (LausannerFrieden). Beer 
Portugael, Ledroit des gens enmarche vers la paix et la guerre de Tripoli. 1912.
Verzicht auf den Dodekanes im Frieden zu Lausanne (unten S. 68). 

67) Die Biindnisvertrage sind abgedruckt N. R. G. 3. s.8, 3,12. Jahrbuch Ed. 2, 
S. 1. Die Friedensvertrage ebenda S. (19), 61, 78, 93; Jahrbuch Bd.2, S.46, 180, 
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die Bulgarien noch bis Ausbruch des Weltkriegs offen fuhlte. Al banien 
wurdc von den GroBmachten als selbstandiges Furstentum konsti
tuiert 68). 

§ 4. Der Weltkrieg 1). 

A. Ur8achen (Schuld/rage) S. 47. - B. AnlafJ und Verlau/ S. 50. - O. Der Vertrarr 
von Ver8aille8 S. 52. - D. Die Frieden8vertrage mit den andern .Mittelmachten S. 66.
E. Wandlungen der Frieden8vertriige S. 69. - F. Wanken und Wiederau/bau des' 

Volkerrechte8 S. 70. 

A. Ursachen (Schuldfrage). 

Die Frage nach der Schuld am Weltkriege ist zur Schicksals-· 
frage fur die Mittelmachte geworden. Nicht, wie bei jedem Kriege sonst,. 
ist es eine Frage bloB der Geschichte. Der Versailler Vertrag hat sie 
formlich in den Mittelpunkt geruckt (.Mt.231). Dadurch wird sie zum 
Brennpunkte der Politik. Bei der ungeheuerlichen Auswirkung der' 
Friedensvertrage auf die gesamten Beziehungen zwischen den Staaten 
der Kulturwelt wird aber die Frage nach den Schuldigen zu ebier Grund
und Vorfrage auch des geltenden Volkerrechts. Ihre Entscheidung: 
allerdings kann nur zu einem beschrankten Teile beim Volkerrecht 

230, 511; Z. i. R. Bd. 24, S. 123. Strupp, Orient S. 278,281,286,303. Vgl. dazu 
Strupp, Z. Vo.R. Bd. 6, S. 586; Bd.8, S.487. Ausgewahlte Urkunden zu den Bal
kankriegen in Z. i. R. Bd. 25, S. 130. 

68) Literatur iiber Albanien bei Strupp, Z. Vo.R. Bd. 7, S. 500; Anm. l. 
1) Eine vollstandige Sammlung der (von Karl Kautsky zusammengestellten}· 

amtlichen Aktenstiicke im Auftrage des Auswartigen Amtes enthalten "Die deut
schen Dokumente zum Kriegsausbruch", herausgegeben v. Graf Montgelas und 
S c h ii c ki ng (4 Bande, 1919). Wichtige Quellen bleiben die von den Kriegfiihrenden 
herausgegebenen (nicht durchweg vollstandigen) Buntbiicher. Aus mancher QueUe 
flieBt noch Berichtigung und Erganzung. (z. B. v. Romberg, Die Falschungen 
des russ. Orangebuches. 1922). Das belgische Graubuch, das franzosische Gelb
buch, das englische Blaubuch, das italienische Griinbuch, das russische Orangebuch. 
1 und 2, das serbische Blaubuch sind yom deutschen Auswartigen Amt in deutscher 
Ubersetzung veroffentlicht worden. Dazu die deutschen WeiBbiicher und die osterr.
ung. Rotbiicher. Diplomatische Schriftstiicke aus der Zeit yom 12. Dezember 1916 .. 
bis zum 19. Marz 1917; herausgeg. yom deutschen Ausw. Amt. FUr seine Zeit gute 
Einfiihrung Beer, Das Regenbogenbuch, 1915. Umfassendes Material im Jahrbuch 
des Volkerrechts, Bd. 4-6: Die volkerrechtlichen Urkunden des Weltkrieges. 1916. 
Volkerrechtl. Chronologie des Weltkrieges 1914-1919 (Jahrb. d. VoR. Bd. 7, 1919)· 
Kraus-Rodiger, Chronik der Friedensverhandlungen. 1920. Darstellungen iiber 
den Kriegsausbruch: (von neutraler Seite an der Hand des Aktenmaterials) Sa u e r
beck, Der Kriegsausbruch. 1919. Hofer, Der Ausbruch des groBen Krieges. 
ZUrich 1919; besonders B. W. v. Biilow, Die ersten Stundenschlage des Welt-· 
krieges. 1922; Die Krisis 3 1922 (mit scharfsinniger Erfassung der zeitlichen Zu-· 
sammenhange undHeranziehung weitschichtiger Literatur, die weit'lreAngaben hier 
ersparen laBt). - Kurt Jagow, Daten des Weltkriegs (Vorgeschichte und Ver
lauf bis Ende 1921), 1922. Benedetto Croce (Ubersetzung von Schlosser) 
"Randbemerkungen eines Philosophen zum Weltkrieg", 1922. Demantial, Les 
mensonges de la guerre, 1922. - "Die Kriegsschuldfrage" (Litera turverzeichnis), 1925 .. 
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liegen; es ist ein Knauel politischer Strebungen und Gegenstrebungen, 
die letztlich erst der Historiker durchleuchten kftnn, dem sich die Archive 
offnen und del' den geniigenden zeitlichen Abstand gewonnen hat 2). 

RuJ31ands Ausdehnungsdrang als Vermachtnis einer zweihundert
jahrigen Politik; Frankreichs durch ein Halbjahrhundel't wach ge
haltener Revanchegedanke um ElsaB-Lothringen im Verein mit del' 
Besorgnis VOl' dem starkeren Wachstum del' deutschen Bevolkerung; 
dem sich England beigesellte, da es seine wirtschaftliche Hegemonie 
durch den deutschen Wirtschaftsgeist und die Schaffung einer deutschen 
Kriegsflotte bedroht fiihlte, nicht zum wenigsten abel' auch natio
nalistische Triebkrafte, die namentlich im Habsburgerreiche und im 
europaischen Osten das Staatsgefiige von innen heraus bis zur Sprengung 
lockerten - das sind Faktoren, die, im beschleunigten ZeitmaBe wah
rend eines Jahrzehnts von Krise zu Krise eilend, den Gegensatz zwischen 
den Mittelmachten und dem sie einkreisenden europaischen Staaten
verband verscharften und zur letzten Krise anfachten .... nicht ohne 
Stiitze an mancherlei Fehlern einer schwankenden Politik Deutschlands, 
zumal del' geringen Achtsamkeit auf die Psyche del' Ententevolker. 

RuBland, durch den Ausgang des Krieges mit Japan von dem 
fernen Osten abgedrangt, sucht den lebensnotwendigen Zugang zum 
offenen Meer wieder an den Konstantinopler Engen. Hiel' stoBt es 
auf altere I,nteressen 6sterreich-Ungarns und Englands; es findet am 
Wege die jiingst erwachsenen wirtschaftlichen Interessen Deutschlands 
(Bagdadbahn). Mit England gewinnt RuBland den Ausgleich (Teilung 
del' EinfluBsphare in Persien 1907), um so rascheI', als England selbst 
in einen Interessengegensatz zu Deutschland geraten ist. Zwar hatte 
Deutschland einst die Festsetzung Englands in Agypten ebenso be
giinstigt, wie die Frankreichs in Tunis und Hinterindien. Abel' weite 
Schichten del' englischen Bevolkerung erblickten in dem aufstrebenden 

2) Doch sind in einem bisher nicht gekannten MaBe schon jetzt die Materialien 
del' deutschen Archive, zum Tell auch del' osterreichischen und in Bruchstucken auch 
del' russischen zugauglich gemacht. Die beteiligten Staatsmanner und Militars 
haben sich geauBert. Die Forschung aUch del' Neutralen hat eingesetzt. So ver
stoBt es nicht gegen wissenschaftliche Gewissenhaftigkeit, wenn im Texte einige 
Linien zUr Beurtellung del' Schuldfrage in die Skizze del' Entwicklung .~es Volker
rechts gezogen werden. - Aus del' Fulle nur folgendes Material: Die Offnung del' 
deutschen Archive brachte das aufschluBreichste, unmittelbar in die diplomatische 
Arbeitsstatte hineinfUhrende Werk "Die groBe Politik der Europaischen 
Kabinette 1871-1914", herausgeg. v. Lepsius, Mendelssohn Bartholdy, 
Thimme (bisher 18 Bande); dazu Schwertfeger, Die diplomatischen Akten 
des Answartigen Amtes 1871-1914, ein Wegweiser Bd. I, 1923; Georg Karo, Die 
Verantwortung del' Entente am Weltkriege nach Zeugnissen ihrer fUhrenden 
Staatsmanner, 1921; Graf Montgelas, Leitfaden zur Kriegsschuldfrage, 1923; 
Helmolt, Von Caprivi bis Versailles, 1923; Brandenburg, Von Bismarck zum 
Weltkriege, 1924. 
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Deutschland einen unerwilnschten Wettbewerher auf dem Weltmarkt, 
der zudem mit seinem afrikanischen Kolonialbesitz der Verbindung 
Kap-Kairo ebenso hinderlich ersohien wie duroh die Bagdadbahn und 
durch den Ausbau seiner Kriegsflotte der Verbindung Kairo-Kalkutta. 
Diese Besorgnisse lieBen England den alten politischen Gegensatz zu 
Frankreich, das ihm auf afrikanischem Boden in den Weg trat (Agypten, 
Fasohoda 1899), durch das Abkommen von 1904 aus dem Wege raumen. 
Gegen Verzicht auf seine Interessen in A.gypten sollte Frankreich in 
Marokko freie Hand erhalten. An dieser Stelle stieBen die Westmachte 
aber auf besondere deutsche Interessen, die bereits in die marokkanische 
Wirtschaft verflochten waren. Die Konferenz zu Algeciras (1906) hat 
den Zundstoff nur beiseite geschoben, nicht beseitigt. Auch die spatere 
Preisgabe Marokkos durch Deutschland lieB bei Frankreich den Stachel 
der Zugestandnisse durch Gebietskompensation (Kamerun) zuruck. 
Die Algeciraskonferenz lieB die neue Gruppierung der Machte erkennen: 
auf die Seite Frankreichs waren nicht nur RuBland und England, 
sondern auch Italien getreten. 

Frankreichs Preis an RuBland war eine Anleihe fur Zwecke der 
Mobilisierung. Schon 1913 rechneten die Verbundeten mit dem Aus
bruch des Krieges. 

Italien, wo in breiten Volksschichten seit dem Metternichschen 
Regime der HaB gegen das Osterreichertum. sich verwurzelt hatte und die 
Befreiung der unter osterreichischer Herrschaft. stehenden "unerltisten" 
Volksteile italienischer Zunge (Irredenta) zum nationalen Symbol ge
worden war, in steter Sorge um seine durch England und Frankreich 
bedrohte Mittelmeerstellung, war seit Beginn des Jahrhunderts zum 
stillen Affiliierten des Dreiverbands geworden. Die Unterstutzung 
Italiens auf der Algeciraskonferenz war Frankreich durch dessen fruhere 
Zusage freier Hand fur Tripolis (1902) gesichert; sie fand ihren Lohn 
in entsprechender englischer und russischer Zusage (1909 Racconigi). 
Die Ara der 3 Balkankriege wird von Italien eroffnet, wahrend noch der 
Marokkostreit im Gange ist (1911); sie haben den Boden fur den Welt
krieg sturmreif gemacht auf dem alten Kampfplatz russisch-osterreichi
scher Aspirationen. 

Der einzige Bundesgenosse Deutschlands, Osterreich-Ungarn, war 
durch die Einverleibung von Bosnien und der Herzegowina (1908) gleicher
maBen dem sich starker geltend machenden Interesse RuBlands auf 
dem Balkan wie dem unterschatzten staatlichen SelbstbewuBtsein und 
Ausdehnungsdrange Serbiens in den Weg getreten. 

Die Versuche Deutsohlands, durch eine Annaherung an RuBland 
den Ring des Dreiverbands zu lookern, waren schwachlich, verhieBen 
aber, bei der Abhangigkeit RuBlands von Frankreich und England 
auch von vornherein schon kaum einen Erfolg (1905 Bjorko1, 1910 

v. Llszt-Fleischmann, VBlkerrecht, 12. Aufl. 4 
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Potsdam, 1911 Petersburg Verstaridigung uber Persien und die Bagdad
bahn). 

Die Versuche schlieBlich, mit England in ein nichtgegneFisches 
Verhaltnis zu gelangen (Festlegung eines Verhaltnisses der Flottenstarke 
1906, 1909, 1911) begegneten auf beiden Seiten lahmendem MiBtrauen 
und scheiterten, als sich England weigerte, dem Deutschen Reiche fur 
den Fall eines Krieges die Neutralitat zuzusichern. Verhandlungen uber 
einen Ausgleich auf kolonialem Boden Afrikas unter Einbeziehung des 
portugiesischen Kolonialbesitzes noch im Jahre 1914 waren nur ein 
kurzes Aufleuchten, das in den Julitagen des Jahres 1914 versank. 

B. Anlal! und Verlauf3). 

Nur den auBeren AnlaB zu dem Weltkrieg gab die Ermordung 
des osterreichischen Thronfolgers am 23. Juni 1914 zu Serajewo. Da die 
osterreichische Note ("befristete Demarche") an Serbien vom 23. Juli, 
auf dessen Boden und durch dessen Staatsangehorige der Mord VOT

bereitet war, ohne befriedigende Antwort blieb, erklarte Osterreich am 
28. Juli den Krieg an Serbien. Die Bemuhungen, den Krieg zu lokali
sieren, waren vergeblich. Das englische Kabinett, in dessen Handen die 
Entscheidung uber Krieg und Frieden ruhte, lieB dem Schicksal seinen 
Lauf. Nahezu die ganze Welt wurde dadurch zum Kriegsschauplatz. 
Die Mobilisierung der samtlichen russischen Streitkrafte zwang das 
Deutsche Reich zur ~iegserklarung an RuBland (1. August); am 
3. August erklarte der deutsche Botschafter in Paris, daB Frankreich 
durch Eroffnung der Feindseligkeiten das Deutsche Reich in Kriegs
zustand versetzt habe. Deutschland lieB, um einem franzosischen 
Uberfall von Belgien aus zuvorzukommen, seine Truppen in Luxemburg 
und Belgien einrucken. Das Whrte zu einer Kriegserklarung Belgiens 
und Englands an das Deutsche Reich (4. August). Es folgte die Kriegs
erklarung Osterreich-Ungarns an RuBland (6. August), Montenegros 
an Osterreich-Ungarn (7. August), Serbiens an das Deutsche Reich 
(6. August), Englands und Frankreichs an Osterreich-Ungarn (vom 
12. August ab), Osterreichs an Belgien (28. August). Italien erachtete 
den Bundnisfall nicht fur gegeben, weil kein Angriff RuBlands und 
Frankreichs vorlage; es hatte aber am 2. August seine Neutralitat zu
gesichert (oben § 3 Anm. 30). 

Bald griff der gewaltige Brand weiter. Japan trat unter Berufung 
auf die ihm nach dem Bundnis mit England (1911) obliegende Pflicht 
zur Aufrfchterhaltung des Friedens in Ostasien (Ultimatum vom 
15. August 1914; am 17. in Berlin uberreicht) auf die Seite des Drei-

3) Nach der Darstellung von Liszt mit Erganzungen. FUr eine kritische Stel
lungnahme, insbesondere zu den Vorgangen in den Tagen von 23.-28. Juli" ist 
hier nicht der Ort. 
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verbandes, wahrend die Tiirkei Ende Oktober 1914 sich offen den Mittel
machten anschloB (franzosische Kriegserklarung vom 5. November). 
Am 23. Mai 1915 erklarte Italien - nachdem Verhandlungen mit Osterreich
Ungarn uber Gebietsabtretungen nicht zu dem gewiinschten Ziele ge
fuhrt hatten, unter dem 26. April 1915 dagegen in London hieruber ein 
Abkommen mit der Entente getrof£en war - den Krieg an Osterreich
Ungarn; am 30. November 1915 trat Italien der zwischen England, 
Frankreich und RuBland am 4. September 1914 getroffenen Verein
barung bei, den Frieden nur gemeinsam zu schlieBen. Am 14.0ktober 
schloB Bulgarien sich an die Mittelmachte an; am 9. Marz 1916 sah das 
Deutsche Reich sich durch PortugaIs Verhalten (Beschlagnahme der 
deutschen Schiffe am 23. Februar 1916) gezwungen, diesem den Krieg 
zu erklaren. Am 26. und 27. August 1916 folgten die Kriegserklarungen 
Italiens an Deutschland und Rumaniens an Osterreich-Ungarn (Deutsch
land antwortete am 29. August, die Turkei am 30. mit der Kriegs
erklarung an Rumanien). So standen Ausgang 1916 den vier mitteleuro
paischen Machten zehn Staaten, darunter funf GroBmachte, gegenuber sa.) 

Die kriegerischen Ereignisse sind an dieser Stelle nicht zu schil
dern. Die Zuriickweisung des deutschen Friedensangebotes vom 
12. Dezember und der Wilsonschen Friedensnote vom 18. Dezember 
1916 durch die Verbandsmachte (30. Dezember 1916 und 12. Januar 
1917) sei nur vermerkt 4), ebenso die ergebnislose Friedensnote des Papstes 
Benedict XV. vom 1. August 1917. Der Wandel im Kriege ist durch die 
Vereinigten Staaten von Amerika herbeigefuhrt, in denen von 
vornherein schon eine Abstu£ung in der Neutralitat zugunsten Englands 
sich hatte beobachten lassen (Munitionslieferung). Die Torpedierung 
des amerikanischen Dampfers "Lusitania" (7.5.1915) beeinfluBte die 
Stimmung zuungunsten der Mittelmachte. Auch personliche Empfind
lichkeit des Prasidenten Woodrow Wilson spielte eine Rolle. Die Er
klarung der deutschen Regierung uber den "uneingeschrankten" Tauch
bootkrieg vom 31. Januar 1917 gab den Vereinigten Staaten den AnlaB, 
zunachst die diplomatischen Beziehungen zum Deutschen Reich abzu
brechen, dann aber (6. April 1917) als "assoziierter" kriegfuhrender 
Staat an dem Weltkrieg sich zu beteiligen. China, Siam, Brasilien, 
Kuba, Haiti, Liberia, Nicaragua, Costa Rica, Honduras folgten dem 
Druck der Vereinigten Staaten. Griechenland schloB sich nach der Ver
treibung des Konigs Konstantin (11. Juni 1917), ohne den Krieg zu er
klaren, dem Verbande an. 

In RuBland hatte die Revolution der Boischewisten (November 
1917) die Bahn fur eine Verwirklichung der Friedensbestrebungen, gegen 

sa) Tabelle fiir "DeutschIands Kriegsgegner" bei Frh. Marscha 11 v. Bieber
stein, Verfassungsrechtl. Reichsgesetze, 1924, S. 826. 

') Piloty, Arch. o. R. 1917, S. 261. 
4* 
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die sich die Westmachte straubtan, frei gemacht: F.riedensvertrage zu 
Brest-Litowsk mit der Ukraine am 9. Februar 1918 (R. G. Bl. 1010), mit 
RuBland am 3. Marz 1918 (R. G. Bl. 479) und Erganzungsabkommen vom 
27. August 1918, denen sich die Friedensvertrage mit Finnland, Berlin 
7. Marz 1918 (R. G. Bl. 705) und mit Rumanien zu Bukarest 7. Mai 1918 
anschlossan. Die Vertrage halten sich in dem ublichen Rahmen fur 
Friedensschliisse und sind nur fUr Rumanien von Abkommen begleitet, die 
einen engerenAnschluB seiner Wirtschaft an die Mittelmaohte bezwecken 5). 

Und als letzter noch - am 15. Dezember 1918, nach AbschluB des 
Waffenstillstands! - brachte sich Polen durch Abbruch der diploma
tischen Beziehungen zu Deutschland in die Obhut der Verbandsmachte. 

C. Der Friedensvertrag von VersaJlles6). 

Vertragsparteien: Die V. St. v. Amerika, d'ls Britische Reich, Frankreich, 
Italien, Japan ("die alliierten und assoziierten Hauptmachte"); Belgien, Bolivien, 
Brasilien, China (hat jedoch ni~ht unterzeichnet), Cuba, Ecuador, Griechenland, 
Guatemala, Haiti, Hedschas, Honduras, Liberi2, Nicaragua, Panama, Peru, Polen, 
Portugal, Rumanien, der serbisch-kroatisch-slowenische Staat, Siam, die T sCMcho
slowakei, Uruguay einerseits - - Deutschland andrerseits. 

1. In 14 Punkten (vgl. Anhang) hatte Woodrow Wilson, der Prasi
dent der V. St. v. Amerika, am 8. Januar 1918 vor dem amerikanischen 

5) Terle: Speidel, Dar Friede im 03ten. 1918; Strupp, Die Friedensvertrage 
Bd.l, 1918; Worterb. Bd. 2, S. 209. - Triepel, Recht u. Wirtschaft, 1918. S.37 
(Ukraine); Fleischmann, DieerstenFriedensvertrage,Jur. Wochenschr.191S,Nr. S. 

6) 1m Anschlnsse-an das Reichsgesetz iiber den FriedensschluB vom 16. Juli 
1919 (R. G. BI. Nr. 140, ausgegeben am 12. Augnst 1919) ist der Urtext des Vertrages 
nebst Vbersetzung im Reichsgesetzblatte S. 687ff. veroffentlicht worden. - Die 
Ausfiihrungsgesebze zum Friedensvertrag v. 31. 8. 1919, erlautert von Schlegel
berger 2 1920. 

Samtliche Friedensschliisse 1918 -1921 sind abgedruckt im J ahrbuch, Band S 
(1922) und in Strupp, Do()um~nt3 S. 4, 5. - Die (amtlichen) Materialien betr. 
die Waffenstillstandsverhandlungen (8 Teile) und betr. die Friedensverhandlungen 
(als letzter, 10. Teil ein "Vollstandiges Sachverzeichnis zum Friedensvertrage"); 
handlich die" Urkunden zl1m Friedensvertrage von Versailles", herausgegeben von 
Kraus und Roediger, 2 Teile, 1920/21: Erganzend Strupp, Documents S.4, 
1923. Abkommen und Verordnungen zur Ausfiihrung des Friedensvertrages, in 
Z. i. R. Bi. 29 (1921), S. 338; Bd.30 (1922), S.218. 

EingroB angelegter "Kommentar zumFriedensvertrage" von S c h iic king u. a. 
kommt in Teilveroffentlichungen heraus (seit 1920); Kurze erlallterte Ausgabe von 
Wiindisch, 1919. Als gemeinverstandliche Daratellung Rosenbaum, Der Ver
trag von Versailles, 2.Aufl. (1921, Reclam).-Hold v. Ferneck, FragederRechts
verbindlichkeit des Friedensvertrags von Versailles (Z. i. R. Bd. 30, S.110, 1922.
J ahrreiss, Das Problem der rechtlichen Liquidation des Weltkrieges ffir Deutsch
land, 1924. - Held, Der Friedensvertrag von Versailles in den Jahren 1919-1923 
(Jahrb. d. o. R. Bd. 12, S. 313--403). - "Archlv der Friedensvertrage" (Zeitschr.) 
seit 1923. - Abhandlungen zum Friedensvertrage, herausgegeben von Partsch 
und Triepel (seit 1921). - lZur politischen Beurteilung Nitti, Das friedlose 
Europa, 1922; Gibbons, Europe since 1915 (1923). Ferner unten § 69. 
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KongreB ein Friedensprogramm entwickelt und in weiteren Ansprachen 
(ll. Februar, 4. Juli, 22. September 1918) im einzelnen ausgefuhrt. Dar
nach sollte es keine geheimen internationalen Abmachungen mehr geben, 
auch die Friedensvertrage sollten offen zustande kommen (Punkt 1). 
Es muBten geraumt werden: aile russischen Gebiete (6); Belgien (7); 
Frankreich; auch das Unrecht, das 1871 mit EIsaB-Lothringen geschehen 
und das den Frieden der Welt durch nahezu 50 Jahre gefahrdet habe, 
musse wieder gut gemacht werden (8). - Den Volkern Osterreich
Ungarns solle die freieste Gelegenheit zur autonomen Entwicklung zu
gestanden werden (10); Polen solIe also unabhangiger Staat aufgerichtet 
werden, mit den Gebieten, die von unbestritten polnischer Bevolkerung 
bewohnt waren (13). Den nichtturkischen Nationalitaten des turkischen 
Reichs wird Autonomie zugesagt (12); die Dardanellen sollen unter 
internationaler Garantie dauernd geoffnet sein. - AIle kolonialen An
spruche seien unter Berucksichtigung der Interessen der kolonialen 
Bevolkerung unparteiisch zu regeln (5). - Gleichheit der Handelsbe
dingungen fUr aIle friedenschlieBenden Staaten (3). Herabsetzung der 
militarischen Rustung auf das kleinste zur inneren Sicherheit notige 
MaB (4). Schaffung eines Volkerbunds zur wechselseitigen Garantie 
fUr die politische Unabhangigkeit und die neutrale Unverletzlichkeit 
der kleinen wie der groBen Staaten (14). 

Von diesen feierlichen programmatischen Erklarungen geht der 
Notenwechsel aus, der auf das deutsche Ansuchen um AbschluB eines 
Waffenstillstandes mit der amerikanischen Regierung erfolgte (3. Ok
tober - 5. November 1918). 

Es ist anders gekommen. Zugegeben selbst, daB der Prasident 
Wilson auch auf den Pariser Friedensverhandlungen, die unter den Ver
bandsmachten am 18. Januar 1919 eroffnet wurden, noch die Absicht 
hatte, diese Ideen in politische Wirklichkeit umzusetzen, so ist es doch 
heute kein Geheimnis mehr, daB bei den vertraulichen Besprechungen 
der "GroBen Vier" (Wilson, Clemenceau, Lloyd George, Orlando) er der 
mit Zahigkeit gepaarten geistigen Uberlegenheit des Franzosen er
legen ist. 

2. Schon der Waffenstillstand yom 11. November 1918 nahm 
durch seine jedes bis dahin gekannte MaB ubersteigende Anlage dem 
Friedensvertrag Wesentliches vorweg: beabsichtigt ubersturzte Rau
mung selbst deutscher Gebiete (EIsaB-Lothringen, linkes Rheinufer), 
Besetzung dieser Gebiete; Ablieferung der entscheidenden Mittel fur 
den Kampf (schwere Artillerie, Flugzeuge, U-Boote, Kriegsschiffe, 
Eisenbahnpark); Aufhebung der Friedensvertrage von Brest-Litowsk 
und Bukarest; Aushandigung der Bestande der Belgischen Bank, des 
russischen und des rumanischen Goldes; Entlassung der Kriegsgefange
nen aus Deutschland - dagegen Fortdauer der Blockade gegen Deutsch-
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land. Der Waffenstillstand ist dreimal, .jeweils unter verscharften Be
dingungen, verlangert worden, am 13. Dezember 1918 und 16. Januar 
1919 auf bestimmte Zeit, am 16. Februar 1919 unbefristet, aber unter 
dem Vorbehalt der Klindigung mit 3 Tagen Frist fur die Verbands
machte, und auch nur gegen Offnung des Posenschen Gebietes fUr Polen. 

3. Die Vorbereitung des Friedensinstruments lag durchaus bei 
den 5 Hauptmachten - als welche sich am Eingange der Friedens
vertrage die V. St. v. Amerika, das Britische Reich, Frankreich, Italien 
und Japan ausdrucklich vorstellen. Erst nach 5 Monaten, am 7. Mai 
1919, wurde der nach Versailles- zur "Verhandlung" uber den Frieden 
entsandten, dort unter entwiirdigenden auBeren Umstanden aufge
nommenen deutschen Friedensdelegation (Fuhrer Graf Brockdorff
Rantzau) der Friedensentwurf uberreicht; ein miindliches Vethandeln 
wurde versagt, fur eine schriftliche AuBerung auf 440 Artikel nebst parl),
graphenreichen Anlagen eine Frist von 14 Tagen bewilligt. Die erste 
Note der deutschen FriedensdelegatioIT'{,rifft den Kern der Sache: daB 
die vereinbarte Grundlage des Rechtsfriedens in entscheidenden Punk
ten verlassen sei, und daB der Entwurf Forderungen enthalte, die fur 
kein Yolk ertragIich seien. Doch eine Anderung dieser Bedingungen, 
fur die sich die Verbandsmachte in langen und bewegten Beratungen7 ) 

fest gemacht hatten, war durch die Macht der Argumente (in einzelnen 
ausftihrlichen Noten tiber die Schuldfrage, Gebietsfragen, Wirtschafts
fragen, iiber den Volkerbund oder die Behandlung der deutschen Mis
sionen) nur in unerheblichen Punkten zu erreichen. Die kritischen deut
schen Gegenvorschlage yom 29. Mai 1919 beantworteten die Verbands
macnte durch das sog. Ultimatum yom 16. Juni 1919 mit Erklarung£fri£t 
von 5 Tagen, widrigenfalls das Ultimatum als Kiindigung des Waffen
stillstandes zu geIten hatte. Unter den Anderungen, zu denen sich indE's 
der Verb and verstanden hatte, war die wichtigstedie Zulassungeiner Volks
abstimmung uber Oberschlesien (an Stelle des sofortigen Anfalls an Polen). 
Das Ultimatum ist in einem gegen aIle Gepflogenheiten diplomatischen 

7) Dahinein gibt einen Einblick Lansing, Die Versailler Friedensverhand
lungen, 1921; Andre Tardieu, La paix, 1921; ganz besonders Woodrow Wilson, 
Memoiren und Dokumente·iiber den Vertrag zu Versailles, herausgeg. v. Baker 
(iibersetzt von Thesing). 3 Bande, 1923. Das bemerkenswerte Memorandum des 
Premierministers Lloyd George yom 26. Marz 1919 im Arch. d. Friedensvertr. 
Bd. 1, S. 68 und die nachtragliche Besinnlichkeit in den Aufsatzen des Privat
manns Lloyd George, "Ist wirklich Friede?" (iibersetzt von W. Simons, 1924). 
Klotz, De la guerre a la paix, 1924. 

Eine Ubersicht iiber die geheim gehaltenen Materialien (Konferenzprotokolle, 
Protokolle des Obersten Rats, Kommissionsprotokolle) kann aus den Protokollen 
des Senats der V. St. v. Amerika gewonnen werden (Hearings of the Committee on 
foreign relations in the U. St. Senate); vgl. Baruch, The making of the Reparation 
and the economic Section of the treaty, 1921. 

Temperley, A history of the Peace Conference of Paris, 6 Bande, 1920 f. 
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Verkehrs verletzenden Tone gehalten, durchsetzt mit offenen oder durch 
Iro:pie nur schwach maskierten Schmahungen Deutschlands, im wesent
lichen und geflissentlich allerdings gerade Preu£ens. Eine wiederholte 
Bitte der Reichsregierung um Verlangerung der Erklarungsfrist um 
48 Stunden wurde abgeschlagen. Unter dem 23. Ju.ni 1919, nachdem die 
deutsche Nationalversammlung der Unterzeichnung des Friedens zu
gestimmt hatte (237 daffir, 138 dagegen, 5 Stimmenthaltungen), erklarte 
die Regierung die vorbehaltlose Annahme "der fibermachtigen Gewalt 
weichend, und ohne damit ihre Auffassung fiber die unerh6rte Un
gerechtigkeit der Friedensbedingungen aufzugeben" - ihre Bereit
schaft zu unterzeichnen, "ohne jedoch damit anzuerkennen, daB das 
deutsche Yolk der Urheber des Krieges sei und ohne eine Verpflichtung 
zur Auslieferung zu fibernehmen", war zmuckgewiesen worden. 

Am 28. Juni 1919 ist der Friedensvertrag zu Versailles unter
zeichnet worden 8). In Kraft getreten ist er erst am 10. Januar 1920, 
- am Tage der Aus£ertigung des ersten Protokolls fiber die Niedel:
legung der Ratifikationsurkunde - wiewohl 'die Ratifikation durch 
3 Hauptmachte, wovon die Ausfertigung dieses Protokolls abhangig ge
macht war, schon im Oktober 1919 (Frankreich, Italien, Japan) vor
gelegen hat 9). Der Tag der Protokollfertigung ist bedeutsam, weil 
von diesem Tage an der Lauf der Vertragsfristen zu berechnen ist 
(Schlu££ormel Absatz 5) 10). 

27 Staaten sind auf der Deutschland gegnerischen Seite als Ver
tragsteile vertreten, darunter auch Polenll), die Tschechoslowakei, 

8) Am gleichen Tage ist von samtlichen Vertragsstaaten ein kurzes Ausfiih
rungsprotokoll unterzeichnet und zwischen den V. St. v. Amerika, Belgien, Eng
land, Frankreich und Deutschland das Abkommen tiber die militarische Besetzung 
der Rheinlande getroffen worden. Reichsgesetz tiber den Fl'iedensschluB v. 16. 7. 
1919 mit dem Texte des Vertrags, Pl'otokolls und Rheinlandabkommens (nebst 
tJbersetzung) im R. G. BI. 1919, Nr.140. S. 687, dazu Reichsverfassung Art. 178, 
Abs. 2, Satz 2. 

9) Die Verbandsmachte verhehlen das in ihrer Note vom 3. Nov. 1919 nicht. 
Als Griinde ffir die Hinauszogerung des Protokolls £tihren sie an: Die Erfiillung 
der Pflichten aus dem Waffenstillstande mmse erst festgestellt, die Strafbestimmun
gen ffir die Zerstorung der deutschen Kriegsschiffe in Scapa Flow (21. 6. 1919) 
mtiBten erfiillt, die naheren Bestimmungen ffir die Abstimmungsgebiete mtiBten 
aufgestellt sein. 

10) Heute darf man wohl annehmen, daB auch in Frankreich dies nicht mehr 
in Abrede gestellt wird - um die Raumungsfrist fUr die Rheinlande ins Unabseh
bare hinauszuschieben. 

11) Der Zeitpunkt, von dem ab Polen und Tschechoslowakei als Staaten gelten, 
ist streitig (vgl. Blociszewski in Rev. Gen. Bd.28, 1921 und Holza Bd. 29; S.385, 
1922), namentlich die Bedeutung der Anerkennung der tschechoslowakischen Armee, 
die Masaryk (der spatere Prasident) aUs tschechischen Kriegsgefangenen in RuB
land gebildet und tibar Sibirien den Verbandsmachten zufiillren lieB, als eines ver
biindeten Heeres dureh England und die Vereinigten Staaten (August, Sept. 1918). 
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Sudslawien (nicht mehr Montenegro), neben Haiti, Hedschas, Liberia. 
China hat den Vertrag (wegen der Schantungfrage) nicht unterzeichI;tet, 
die V. St. v. Amerika haben ihn (im wesentlichen wegen der Garantie in 
Art. 10 der Volkerbundsakte und der Schantungfrage) nicht ratifiziert. 

Deutschland hat.mit China unter dem 20. Mai 1921 eine besondere 
Verstandigung getroffen. Mit den V. St. v. Amerika ist am 25. August 
1921 ein Friedensvertrag geschlossen, worin sich die Vereinigten Staaten 
alle Vorrechte aus dem Versailler Vertrage haben zusichern lassen. Aus
genommen sind Teil I-III, IV Abschnitt 2-8, VII und XIII, d. i. in 
der Hauptsache Volkerbund; internationale Arbeit, Strafbestimmungen. 

4. Derlnhalt des Versailler Vertrages baut sichinXVTeilen auf. 
Teil I (Satzung des Volker bundes) und Teil XIII (Interna tionale 

Arbeit) enthalten Bestimmungen, die wortlich auch in die Friedens
vertrage mit den VerbUndeten Deutschlands eingestellt sind, weil sie 
eben mit dem Frieden als solohem nicht im Wesen zusammenhangen. 

Tenll undID berauben Deutschland der bisherigenGrenzen durch 
Abtrennung von Gebietsteilen, teils an bestehende Staaten (Belgien, 
Frankreich, Danemark), teils zugunsten staatlicher Neubildungen 
(Polen mit dem Lowenanteil, Tschechoslowakei, freie Stadt Danzig). 
Das Schicksal des Memellands -wurde im Vertrage den Hauptmachten 
anvertrautj unterdes ist es (unter Gewahrung einer Autonomie) zu
gunsten Litauens entschieden worden, im zeitlichen Zusammenhang 
mit Frankreichs Einbruch in das Ruhrgebiet. 

Nur in einzelnen Fallen (nicht jedoch fiir ElsaB-Lothringen) und 
in verschiedener Abstufung war dabei eine Volksa bstimmung vor
gesehen (Nordschleswig, Ost- und WestpreuBen, Oberschlesienj nach
traglich [!] Eupen und Malmedy). Der Ausfall der Abstimmungen, 
zuletzt in Oberschlesien (bis zum 20. Marz 1921 hinausgezogen), war 
ein vernichtendes Urteil gegen die Verbandsmachte. Trotzdem oder 
gerade deshalb haben sie bei der Entscheidung iiber die ZugehOrigkeit 
den Stimmen der Bevolkerung so wenig wie moglich Rechnung ge
tragen. In ungeheuerlicher Weise wurde ein Spiel mit den ideellen und 
materiellen Werten Oberschlesiens getrieben, fiir das erst die Hilfe des 
Volkerbundrates (Art. 11 Abs.2) von den Hauptmachten, deren In
teressen an Oberschlesien auseinandergingen, angerufen werden muBte 12). 
Und in der iiblichen Art des Diktats haben die Hauptmachte nach 
und trotz der Abstimmung nicht bloB die trberwachung (Art. 97 Abs. 4), 
sondern die Gebietsgewalt iiber den Weichselstrom und die ostlich an-

VgI. die lebendige Schilderung bei Nowak, Chaos, 1923, S. 255, 259; Seite 313 die 
Denkschrift Masaryks uber die Neugestaltung Europas, uberreicht Sir Edward 
Grey im April 1915. 

12) Dazu v. Bulow, Der Versailler Volkerbund, 1923, S. 231ff. Vgl. ferner 
Partsch, in "Ausiandsrecht" Bd. II, 1924. 
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grenzenden deutsch'en Weichseldorfer an Polen zugeteilt. Die Grund
satze vom Selbstbestimmungsrecht der Volker und vom Schutz der 
Minderheiten sind groblich miBachtet - das Ultimatum von 1919 
konnte diesen Bruch mit Wilsons Punkten bei Polen nicht leugnen, 
hatte aber die Ausflucht zur Hand, daB die Wiederherstellung des 
polnischen Staates eine groBe geschichtliche Tat sei, die sich nicht voll
ziehen konnte, ohne viele Beziehungen zu zerbrechen und ohne viele 
zeitweilige Schwierigkeiten zu verursachen; die eine oder andere Partei 
miisse zu Opfern bereit sein; "wird dieser Grundsatz anerkannt, so ist 
kein Zweifel dariiber moglich, welcher Partei ein Vorzugsrecht zuzu
billigen ist." Dem Schutze des Volkerbunds unterstellt wurden 
die Freis Stadt Danzig (mit einschneidenden Vorrechten Polens 
gegeniiber dieser rein deutschen Stadt) und das Saarge biet (mit 
einer, durch die Praxis noch erheblich gesteigerten, Vorherrschaft 
Frankreichs), nachdem es Frankreich, obwohl es auch das Mittel grober 
Tauschung der Friedenskonferenz iiber die Stimmung der Bevolkerung 
nicht scheute, nicht gelungen war, die Konferenz fiir die Einverleibung 
des Saargebiets an Frankreich gefiigig zu machen. Eine Art AbschluB 
bildet der Art. 80, in dem Deutschland die Unabhangigkeit Oster
reichs anerkennt und sie als unabanderlich hinnimmt - es sei denn, 
daB der Rat des Volkerbundes einer Abanderung zustimme (was nach 
Art. 5 Stimmeneinheit erfordern wiirde !) 13). 

So ist die Zusicherung gehalten: "keine Annexionen". 
Man konnte es grotesk linden, wenn es nicht tieftraurig ware, wie 

"das Verschachern von Volkern und Landern, als ob sie bloBe Ware oder 
Steine in einem Spiele 'Waren" (um die Worte des Prasidenten Wilson 
aus der KongreBrede vom 11. Februar 1918 zu gebrauchen) in dem Ent
scheide des Obersten Rats allein fiir Oberschlesien durch einen Vertrag 
zwischen Deutschland und Polen vom 15. Mai 1922 (606 Artikel, umfang
reicher als der Versailler Vertrag) erganzt werden muBte (R. G. Bl.1922 
II 237, Strupp, Documents IV 719). Der Vertrag kittet notdiirftig auf 
Zeit und mit einer Oberschichtung von internationalen Instanzen zu
sammen, was der Oberste Rat in Verkennung aller und alter wirt
schaftlicher Zusammenhange glaubte mechanisch auseina.nderdekretieren 
zu diirfen. 

Tell IV erganzt das Bild, indem er Deutschland auBerhalb seiner 
Grenzen in Europa entrechtet. Nur als ein Beispiel (Art.' 118 Abs. 3) 
wird der Verzicht auf samtliche Kolonien zugunsten der Hauptmachte 
ausgesprochen (119), fiir deren Verwaltung dann zur Gewissensberuhi
gung fiir den amerikanischen Prasidenten das rettende Mandatssystem 
(unten § 12) erfunden wurde (22). Deutschlands Interessen in China, 

13) Laun, DeutschOsterreich im Friedensvertrag von Versailles. 1921. 
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Marokko, Agypten worden bedingungs- und entschadigungs]os ver
nichtet, ebenso aIle Rechte und Interessen in der Tiirkei (155, 260). 

Teil V nimmt die militarische Entmannung vor. Er bestimmt 
den H6chstbestand (100000 Mann Landheer, 15000 Seemacht, stets 
unter EinschluB aller Grade), die Heereserganzung (Abschaffung der 
Wehrpflicht), die Bewaffnung und Ausriistung, Zahl und Art der 
Waffenfabriken (keine Einfuhr von Waffen und keine Ausfuhr), Zahl 
der Kriegsschiffe (nach riickstandigem Typ), das diirftige MaB an 
Befestigungen, wobei entgegen der ausdriicklichen Zusage, daB das 
System der Befestigungswerke an der Siid- und Ostgrenze Deutschlands 
erhalten bleibe (180), durch nachtragliche Entscheidung der Osten 
vollig befestigungslos gemacht worden ist. Die neueren Kampfmittel, 
wie Tanks und Panzerwagen, Unterseebote und Luftfahrzeuge aller Art 
sind verboten. Daran kniipft spater die schikanose Einschniirung 
fiir die Zivilflugfahrzeuge an, um, wie es heiBt, die Moglichkeit ihrer 
Umwandlung in militarische zu unterbinden. Interalliierte mer
wachungsausschiisse treiben seitdem in Deutschland ihr Wesen und 
finden auf Deutschlands Kosten ihren Unterhalt (203f.). Dieser ganze 
V. Teil steht unter dem begriindenden Eingangssatze: "Um die Ein
leitung einer allgemeinen Riistungsbeschrankung aller Nationen zu er
moglichen, verpflichtet sich Deutschland, die . . . Bestimmungen iiber 
das Landheer, die Seemacht und die Luftfahrt genau einzuhalten". 

Teil VI und VII schlieBen daran die militarische Entehrung: Teil VI 
die beabsichtigt entwiirdigende Ungleichheit in der Behandlung der 
Xriegsgefangenen und der Bekiimmerung um die Grabstatten. 
- Teil VII die Stra.fbestimmungen gegen denvormaligen Kaiser 
"wegen schwerster Verletzung des internationalen Sittengesetzes und 
der Heiligkeit der Vertrage" (227) und gegen deutsche Personen, die 
wegen eines VerstoBes gegen die Gesetze und Gebrauche des Krieges 
vor Militargerichte der Verbandsmachte gezogen werden sollen (228)14) 
- eine Nachgiebigkeit gegen die StraBe. 

Teil Vill-XII sollen die unlosbare Aufgabe lOsen, die Zusicherung 
der Verbandsmachte "keine Kontributionen!" sozusagen unsichtbar zu 
machen und dennoch dem Ziele einer Kriegsentschadigung nahezu
kommen. Schon in der abschlieBendeIi Note vom 5. November 1918 
hatte die amerikanische Regierung auf das Drangen ihrer Bundes
genossen in Hinsicht der Entschadigung den eigenen Standpunkt ab-

14) Wittmaack, Uber die Verantwortlichkeit von .AngehOrigen einer Ar
mee in Feindesland, 1920. VerdroB, Die v6lkerrechtswldrige Kriegshandlung 
und der Strafanspruch der Staaten. 1920. Vgl. auchHofacker, Rechtswidrigkeit 
und Kriegsverbrechen, 1921, S. 27; van Slooten, Z. V6.R. Bd. 12, S. 174, 1922. 
- Die Note vom 16. Februar 1920 enthiilt einen bedingten Verzicht auf die 
Geltendmachung des Art. 228. 
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schwachen miissen. Der Friedensvertrag enthalt darum ein ausgeklii. 
geltes System von Entschadigungen, ohne sich jedoch dieses Gesamtaus
drucks zu bedienen: er stellthier das Schuldbekenntnis Deutschlands 
an die Spitze (231), als sollten durch dieses Bekenntnis alle Bedenken, 
die gegen die "Obereinstimmung der Regelung im Vertrage mit Inhalt und 
Geist von Wilsons Punkten aufsteigen konnten, im Keimeerstickt werden. 

Um das MaB der Ersatzleistungen zu erfassen, muB man sich 
gegenwartig halten, daB es sich nicht bloB um die sog .. Reparationen 15) 

und urn Rucklieferung aus den Kampfgebieten entfuhrter Gegen
stande (238) handelt, sondern auBerdem um eine Fulle verscbleierter 
Reparationen 16): Unterhaltungskosten der Besatzungsheere, die III reich. 
stem MaBe auch fiir SchieBplatze und Flugplatze, zu Theatern und 
Lichtspielhausern, zu Sport- und Erholungsplatzen (jeglicher Art) und 
Unterkunft auch fiir die Familien ausgestaltet wurden (249, Rheinland
abkommen Art. 8); die Unterhaltskosten der internationalen Aus
schusse mit EinschluB der Rheinlandkommission und der sehr kost
spieligen und auf ein ·langes Leben eingerichteten Reparationskom
mission - der entschadigungslose Verlust allen Reichs- undStaatsguts, 
die Eisenbahnen inbegriffen - in ElsaB-Lothringen und den an Belgien 
abgetreteten Gebieten (256) sowie in den Kolonien. Dazu kommt die 
Art, wie die Wirkungen des von den Verbandsmachten gefuhrten Wirt
schaftskriegs durch Ausgleich zu Lasten Deutschlands gelost werden 17), 
Begleichung der privaten Vertragsschulden nach dem vor dem Kriege 
geltenden Umrechnungskurse (296 )18); allein die Verbandsmachte 
konnen auf Ausfiihrung von Vorkriegsvertragen ihrer Angehorigen 
gegeniiber Deutschland bestehen (299); die Ersatzanspruche der gegneri
schen Staatsangehorigen aus Schaden, die ihnen in Deutschland durch 
auBerordentliche KriegsmaBnahmen zugefugt worden waren 19), werden 

1~) Die amtliche Ubersetzung des Friedensvertrages legt in.die Verdeutschung 
einen falschen Ton, wenn aie reparation mit "Wiedergutmachung" oder haute 
commission interalliee des territoires rhenans mit "Interalliierter hoher Ausschu.f3 
ffir die Rheinlande" tibersetzt. Haute-SiIesie hei.f3t doch bei una nicht Hoch
Schlesien! Das ist ein sprachlicher Verato.f3 gegen Imponderabilien der Sache. 

16) Die Ziffern moge man in den Reichstagsdrucksachen na.chlesen, Wahl: 
periode 1920/23, Nr. 2678, 4339,-5688;-1924, Nr. 10 (4 Denkschriften tiber die Be
satzungskosten u. Kommissionen). Sie sind erschtitternd. 

17) Hauptwerk: Hermann Isay, Die privaten Rechte und Interessen im 
Friedensvertrage. 3. Aufl. 1923. Zu Art. 299 Ernst Wolff, Privatrechtl. Bezie
hungen ·zwischen friiheren Feinden nach dem Friedensvertrage. 1921. 

18) Denkschrift tiber die Zahlungen im Ausgleichsverfahren (Drucks. des 
• Reichstags 1920/22, Nr. 5304). Nu.f3baum, Das Ausgleichsverfahren nach dem 

Verso Vertrag 1922; hay, Partsch, Dolle, Schmitz, Studien zum Ausgleichs
und Liquidationsrecht, 1923; Lehmann, Reichsausgleichsgesetz, 1921. 

19) Dazu Ernst Isay, Der Begriff der "AuBerordentl. MaBnahmen" im Frie
densvertrag von Versailles. 1922. Fleischma.nn, L'obligation imposee a rAile-
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durch gemischte SchiedsgerichtshOfe festgesetzt (Milliardenbetrage kom
men in Frage 1); dagegen durfen die Verbandsmachte das Besitztum 
deutscher Staatsangehoriger in ihren Gebieten wegen ihrer Ersatz
anspruche weiter zuruckhalten und liquidieren (297b § 4 AnI. nach 298), 
ja, sie haben sich sogar auch weiterhin (im Frieden!) auBerordentliche 
KriegsmaBnahmen vorbehalten (§ 9 Anlage nach Art. 298) ... das alles 20) 

notigt Deutschland unaufhOrlich zu Aufwendungen, die in keiner Weise 
auf die sog. Reparationen zur Verrechnung gelangen. 

Als "Reparationen" im eigentlichen Sinne (Teil VIII) werden 
in Art. 232 aIle Schaden bestimmt, "die der Zivilbevolkerung jeder (1) 
der verbundeten Machte 21) und ihrem Eigentum wahrend der Zeit, in 
der sich die beteiligte Macht mit Deutschland im Kriegszustande be
fand, durch den Angriff Deutschlands und (1) seiner Verbundeten zu 
Lande, zur See und in der Luft zugefugt worden sind"; damit jedoch 
nicht genug: uberhaupt jeder in der Anlage I von Teil VIII bezeichnete 
Schaden. Diese Anlage I dehnt die Verpflichtungen Deutschlands ins 
Unbegrenzte. Denn es fallen darunter namentlich aIle Pensionen an die 
militarischen Opfer des Krieges samtlicher alliierten und assoziierten 
Machte (als wuchtendste Last), die Unterstutzungen an die Familien 
der Mobilisierten (Ziffer 5 und 7), sowie Schaden, die Zivilpersonen 
durch irgendwelche Kriegshandlungen der beiden (!) kriegfUhrenden 
Gruppen zugefugt worden sind (Ziff. 1). - Der Gesamtbetrag der Re
parationen ist, trotz allem Drangen von amerikanischer wie deutscher 
Seite, nicht auf der Friedenskonferenz in einer Summe festgesetzt wor
den. Vielmehr ist die Festsetzung einer "Reparationskommissi.on" uber
tragen (Sitz in Paris, Auslaufer irgendwo), in der stets vertreten sein 
sollten die V. St. V. Amerika, England, Frankreich und Belgien, dieses 
jedoch in den Fallen nicht, wo ein Vertreter Japans (Seeschaden) oder 

magne de Hlparer les consequences des mesures prises par elIe en territoire €nnemi 
occupe. Berlin i922. E. Kaufmann, Der Ersatzanspruch fiir Schiiden ffir auBer
ordentIiche KriegsmaBnahmen. 1923. 

20) Und es ist keineswegs erschiipfend! Um nur eins noch herauszuheben, 
ganz am Schlusse findet sich folgende, fast durchweg iibersehene, Schuldentlastung 
untergebracht (439): ,,(Deutschland verpflichtet sich) weder mittelbar noch un
mittelbar gegen eine der diesen Vertrag unterzeichnenden alliierten und assoziierten 
Machte, einschlieBIich derjenigen, die ohne Kriegserklarung ihre diplomatischen 
Beziehungen zum Deutschen Reiche abgebrochen haben, irgendeinen Geldanspruch 
wegen einer vor dem Inkrafttreten des gegenwartigen Vertrages Iiegenden Tatsache 
geltend zu machen. - Die vorstehende Bestimmung bedeutet voUen und endgiiltigen 
Verzicht auf aIle derartigen Anspriiche; diese sind von nun an erloschen, gleich
viel wer damn beteiligt ist. " 

21) Fiir RuBIand behalt der Vertrag ausdriicklich (Art. 116, .Abs. 3) die gleichen 
Rechte vor. Daher die Erbitterung, als in dem russisch-deutschen Vertrage zu 
Rapallo V. 16 . .April 1922 (R. G. Bl. 1922, II, 677) RuBIand auf diese Vergiinstigung 
der Verbandsmachte verzichtete. 
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Sudslawiens (Fragen fur Osterreich, Ungarn, Bulgarien) einzutreten 
habe (Anlage II). "Die Reparationskommission ist an keine Gesetz
gebung, keine bestimmten Gesetzbucher, auch nicht an besondere 
Vorschriften iiber die Untersuchung und das Verfahren gebunden; 
sie laBt sich von der Gerechtigkeit, der Billigkeit und von Treu und 
Glauben leiten" (§ 11) 22). Solche Vollmachten erscheinen ubermensch
lich, und es ist nicht unbegreiflich, . wenn Politiker, denen sie nun 
einmal anvertraut worden, der Versuchung erliegen oder an der Auf
gabe scheitern. Beides ist eingetreten. Die Reparationskommission sollte 
spatestens am 1. Mai 1921 Betrag und Plan fUr die Reparations
zahlungen feststellen (Art. 233). Der Betrag ist auf 132 Milliarden 
Goldmark "beziffert worden. An der Aufstellung des Zahlungsplans aber 
scheiterten bisher nicht nur die Versuche der Reparationskommission, 
sondern auch die auf schon mehr als zwanzig Konferenzen (mit ver
einzelten Ausnahmen ohne Zuziehung Deutschlands) versuchten L6-
sungen der leitenden Verbandspolitiker 23). Das Problem der Repara
tion liegt nicht allein im ZahlenmaBigen und in der Wirtschaft, son
dern fast ebensosehr in politisch-militarischen Interessen, die es bis 
zur Unentwirrbarkeit beeinflussen und kreuzen 24). 

Das um wertvollste Gebiete in Europa und in den Kolonien ohne 
jeglichen Ausgleich beraubte Deutschland; das im Kriege verarmte und 
dennoch zur Unterhaltung einer kostspieligen S6ldnertruppe gen6tigte 
Deutschland; das in seiner wirtschaftlichen Entfaltung durch zahl
reiche Vorzugsrechte fUr die Verbandsmachte gefesselte und durch 
eine wirtschaftsfeindliche Besatzungs- und Uberwachungsmaschinerie 
ausgesogene Deutschland ist eben aus sich heraus nicht in der Lage, 
die ihm zugemuteten Lasten zu tragen. (Entwicklung 1924 vgl. § 69.) 

22) Das gewaltige MaB von Reohten, das der Reparationskommission ein
geraumt worden ist, wollen amerikanisohe Auslassungen damit erklaren, daB durch 
die Teilnahme eines amerikanischen Mitgliedes einem MiBbrauch der Rechte vorge
beugt worden ware und werden soUte . .. Infolge der unterbliebenen Ratifika
tion des Versailler Vertrages duroh die Vereinigten Staaten ist aber das amerika
nisohe Mitglied gar nioht eingetreten. - Erst auf Grund des Abkommens zwisohen 
den alliierten Regierungen auf der Londoner Konferenz zur Regelung der Repara
tionsfrage gemaB dem Dawes-Gutaohten (16. August 1924) wirkt ein Vertreter der 
amerikanisohen Regierung in dem duroh das Abkommen bestimmten Umfange mit. 

" 23) Ala in einem der friihesten dieser Versuohe - auf der Londoner Kon
ferenz im Marz 1921 - Deutsohland sioh den Anforderungen der Verbandsmaohte 
(die Anflage ging u. a. auf Zahlung von 226 Milliarden Goldmark in 42 Jahren) 
nioht willig zeigte, warde ihm als "Sanktion" die Besetzung von Diisseldorf, Duis
burg und Ruhrort auferlegt. Sie ist aUoh nioht aufgehoben worden, obgleioh 
Deutsohland das ihm gesteUte Ultimatum am 5. Mai 1921 annahm. 

2~) Aktenstiioke zur Reparationsfrage vom Mai 1921 bis Dezember 1922 
(Reiohstagsdruoksache 1921/22 Nr.2140; die den Alliierten seit Waffenstillstand 
iibermittelten deutschen Augebote und Vorsohlage zur Losung der Reparations
und Wiederaufbaufrage, 1923). 
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Inzwischen hat Deutschland auf die geschuldete Summe Ah
schlagsleistungen vorzunehmen: Lieferung von Seeschiffen 25) und 
Binnenschiffen (Anlage III); Abgabe ailer Seekabel (Anlage VII); 
Lieferung von Tieren, Maschinen, Aufbaustoffen u. dgi. (Anlage IV) 26). 
:Qen Angelpunkt aber bildet die Lieferung von Brennstoffen (Anlage V) 
zu festgelegten Preisen auf zehnJahre an Frankreich 27) (trotzdem es "als 
Ersatz fur die Zerstorung der Kohlengruben in Nordfrankreich" bereits 
das schuldenfreie Eigentum an den Kohlengruben im Saarbecken uber
wiesen erhalten hatte, Art. 45), Belgien, Italien und unter Umstanden 
auch an Luxemburg. Daneben laufen oder liefen zeitweilig Sach
lieferungsvertrage, die die Abschlagsleistungen beschIeunigen sollten. 
Zu welchem Betrage die SachIeistungen aber Deutschland auf Re
parationsrechnung gutgeschrieben werden, das bestimmt ailein die 
Reparationskommission (§ 19 AnI. II)28). 

Fur aile Lasten, mit EinschluB der Reparationen, sind der gesamte 
Besitz und aile Einnahmequellen des Deutschen Reiches fur verhaftet 
erklart (Teil IX Art. 248). 

Indes, der Druck der Entschadigungslast kann richtig erst im Hin
blick auf die wirtschaftliche Kne belung eingeschatzt werden, 
die Teil X-XII vorsieht. Da ist einseitig den Verbandsmachten die 
Meistbegiinstigung in der zollmaBigen Behandlung ihrer Einfuhr 
naoh Deutsohland zugesproohen (fur EIsaB-Lothringen sogar ZolIfreiheit 
auf 5, fur Polen aut 3 Jahre), fur Fisoherei undKustenschiffahrt, fiir die 
Behandlung ihrer Staatsangehorigen in Deutsohland sohleohthin (276); 
freier Durohgang fur Schiffs-, Eisenbahn- und Postverkehr (321). 
An den groBen Gedanken der Wiener KongreBakte zwar auBerlich er
innernd, im Kern aber zum Machtfaktor der Hauptmachte umgebogen 
ist die internationaIe freie Zugangliohkeit (bloB) fur die groBen deut
schen WasserstraBen der Elbe, Oder, Memel, Donau, Rhein und 

25) Die Ubersee3chiffe samtIich; denn die Sohille mit wenigstens 1600 Brutto
Tonnen Gehalt sind ausnahmslos, die Schiffc zwischen 1000 und 1600 t zur 
Halite, die kleinercn Fischereifahrzeuge zu einem Viertel auszuIiefern. 

26) Es wird meist iibersehen, daB die im § 6 aufgefiihrten Mengen von Tieren 
nur "unmittelbare" Abschlagsleistungen betreffen, die langst iiberschritten sind. 

27) Ein geringfiigiges Zuriickbleiben in den Kohlenlieferungen ffir Dezember 
1922 (statt 1600000 t nur 1515373 t) hat neben einem Zuriickbleiben in Holz
lieferungen den Rechtsvorwand zu der (schon seit den Friedensverhandlungen be
absichtigtl3n) Besetzung des Ruhrgebiets (ll. 1. 23) ffir Frankreich und Belgien 
abgegeben. 

28) Daraus ergibt sich der klaffende Unterschied, daB die Leistungen bis 
Mai 1921 von der deutschen Regierung auf 20 Milliarden Goldmark im Werte 
beziffert wurden, wamend sie die Reparationskommission nUl' mit 8 Milliarden 
gutschrieb. 1m UberbIickunterrichtet Lujo Brentano, Was Deutschlandgezahlt 
hat, 1923. - Grundlegend Keynes, Die wirtschaftIichen Folgen des Friedens
vertrages (Ubersetzung), 1920; The revision of the peace treaty, 1922. 
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Mosel, verkoppelt mit der Schaffung internationalel' Verwaltungsorgani
sationen, bei denen Deutschland allerdings auch beteiligt, stets aber in 
der Minderheit ist (331£.). Auch der Kieler Kanal ist intemationalisiert 
(380). 

Teil XIV enthalt die Sicherheiten fur die DurchfUhrung des Friedens. 
Als Burgschaft dient die Besetzung des deutschen Gebiets westlich des 
Rheins wahrend eines Zeitraums von 15 Jahren "nach Inkrafttreten des 
Vertrages" (d. i. vom 10. Januar 1920 an gerechnet) mit der Pflicht zur 
stufenweisen Raumung des Bruckenkopfes COIn nach 5 Jahren, des 
Bruckenkopfes Coblenz nach 10 Jahren, des Bruckenkopfes Mainz (d. i. 
das weitaus groBte Stuck) nach 15 Jahren. Das Zugestandnis des Be
satzungsrechts war ein KompromiB gegenuber dem Drangen der Fran
zosen auf Einverleibung des linken Rheinufers oder auf Bildung eines 
"neutralen" Rheinstaates. 

Diese "Burgschaften" sind - im Verein mit dem Befestigungs
verbot fur das linke Rheinufer und eine rechtsrheinische Zone von 
50km Breite (Art.42-44) - die einzigen durch den Vertrag zugelassenen 
militarischen SicherungsmaBnahmen territorialer Natur. Darum sind 
in die deutsche Gebietshoheit weiter eingreifende sog. Sanktionen 
illegale Waffen 29). 

Aus den "verschiedenen Bestimmungen" von TeilXV sei nur Art. 434 
herausgehoben, der die deutsche Ohnmacht besiegelt: "Deutschland 
verpflichtet sich, die volle Geltung der Friedensvertrage und Zusatz
ubereinkommen zwischen den alliierten und assoziierten Machten und 
den Machten, die. an Deutschlands Seite gekampft haben, anzuerkennen, 
den Bestimmungen, die uber die Gebiete der ehemaligen osterreichisch
ungarischen Monarchie, des Konigreichs Bulgarien und des osmanischen 
Reiches getroffen werden, zuzustimmen und die neuen Staaten in den 
Grenzen anzuerkennen, die auf diese Weise filr sie festgesetzt werden." 
(Entsprechendes Anerkenntnis fur die Staaten auf ehemals l'ussischem 
Gebiete in Art. 117). 

5. Del' Vertrag von Versailles ist ein ebenso umfangliches und in 
der Sprache oft umstandliches wie undurchsichtiges Instrument. Trotz 
seiner 440 Artikel und mehreren paragraphenreichen Anlagen ist er iiber
dies gal' nicht vollstandig. Und das in einem doppelten Sinne: zu
nachst wird Deutschland ohne weiteres auch an samtliche Vertrage ge
bunden, durch die die Verbandsmachte den Krieg mit Deutschlands 
ehemaligen Verbiindeten beendeten (vgl. oben Ziffer 4 am Schlusse und 
unten D). Sodann ist an zahlreichen Stellen Deutschland die Pflicht 

29) In den besetzten Gebieten handelt es sich Urn eine deutsche Bevolkerung 
von rund 8 Millioneu; im Ruhrgebiet sind es weitere 4 Millionen - also lis der ge
samten deutschen Bevolkerung - ein in der Geschichte der Kulturstaaten un
erhorter Zustand. 
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auferIegt, ein Abkommen, das die Verpandsmachte iiber gewisse Gegen
stande treffen wiirden, ohne weiteres fiir sioh gelten zu lassen: das erste, 
absohreokende, Beispiel dieser Art war das "Abkommen' iiber die 
militarisohe Besetzung der Rheinlande (432). Die Undurohsiohtig
keit sohreibt sioh in manohen Fallen daraus her, daB Entwiirfe sowohI 
franzosisohen wie englisohen und amerikanisohen Ursprungs zl1 den 
versohiedenen Zeiten vorIagen und nioht immer ausgegliohen in der 
endgiiltigen Fassung ineinander gefiigt worden sind 30). In anderen Fallen 
kann man sioh des Eindruoks nioht erwehren, daB der Aufbau mit Ab
sioht so gewahlt worden ist, daB gerade wiohtige Bestimmungen (so 
namentlioh fiir die Reparationen) in Anlagen verwiesen sind, wo sioh 
die Tragweite dem Leser nioht auf den ersten Bliok zu ersohlieBen 
pflegt. 

Die Materialien, die hier eine Klarung bringen konnten, sollten 
von den Konferenzmitgliedern streng vertraulioh behandelt werden 
und sind nioht bekanilt gegeben worden 31). 

Bei alldem fehIt es an einem Organ, das berufen ware, Zweifel der 
Auslegung zu IOsen. Solohe Zweifel ergeben sioh mehrfaoh aus dem 
spraohliohen Abweiohen der beiden gleiohwertigen Texte - englisoh und 
franzosisoh - (anders die iibrigen Friedensvertrage, vgl. D). Sie sind 
aber auoh sonst sohon aufgetauoht; wie die (von England und Amerika 
abgelehnte) Umbiegung erweist, die Frankreioh dem § 18 der An
lage II zu Teil VIII (Reparation) gibt, um seinem Einbruoh in das 
Ruhrgebiet VOID II. Januar 1923 den Schein des Rechtes zu leihen. 

6. Einem Weltvertrage gegeniiber, der - ein Jahrhundert naoh 
der Wiener KongreBakte - die politisohen Verhaltnisse innerhalb wie 
auBerhalb Europas revolutioniert, wird man sioh mit dor Feststellung 
begniigen diirfen, daB es eine politische Aktion sei, ins Riesenhafte 
gesteigert, wie das RiesenmaB des Weltkrieges, dem er das Ende setzte. 
Das bloB Politisohe ist verganglioh; ist - ganz abgesehen von der 
formalen Reohtswirksamkeit des Vertrages - ein Gestalten nur subjek
tiver Reohtsverhaltnisse. Der Wiener KongreB, mit dem sioh der Vergleioh 
aufdrangte, war immerhin auoh ein ernster Versuoh, neue Reohts
gedanken von Dauer in das Staatsleben einzufiihren: internationale 
FluBfreiheit, Absohaffung des Sklavenhandels ... mit MaB, ohne Ver
gewaltigung bestehender Reohte. Es war eben ein VertragsverhiHtnis 
zwisohen Gleiohbereohtigten; der Waffengang lag hinter ihm. In 
diesem Betraoht steht der Versailler Vertrag so weit hinter jenem 

30) Die Schichtttng wird scharfsinnig aufgedeckt von Partsch, Archiv d. 
Friedensvertr. Bd.2 (1925), S. 1 fg. 

31) Das Geheimnis ist anffallend lange von den Beteiligten gewahrt worden. 
Bisher sind sie (zuerst von amerikanischer Seite) nur in einzelnen Bruchstiicken 
zutage getreten. 
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Vorlaufer zuriick, wie er ihm in raumlicher und sachlicher Ausweitung 
voraus ist. Und dies, obwohl gerade an seinem Eingange vom Idealis
mus getragene VerheiBungen fiir ein neues Leben der VOlker sich 
aufrichten. 

Die dauernde Neutralitat, die ihre Feuerprobe nicht bestanden hat, 
ist fiir Belgien und Luxemburg aufgehoben (31, 40); allerdings auch 
fiir die Schweiz, wo sie sich bewahl't hat, nicht unbedroht geblieben (435). 
Von der Freiheit des Meeres ist keine Rede. Die groBen Gedanken 
vom Selbstbestimmungsrecht der Nationen als staatsbildendem Moment, 
vom Schutz der Minderheiten, von Schutz und Rebung der VOlker 
minderer Kultur konnten zwar nicht unberiihrt bleiben, doch nur ver
stiimmelt treten sie zutage, um nicht von einem Zerrbilde zu reden32). 

Gewisse Fortschritte hat das Recht der Option zu verzeichnen, nament
lich duroh Anerkennung einer Rassenoption, und dies besonders bei dem 
Zerfall der einstigen Rabsburgermonarchie in Teilstaaten. Die Schaffung 
eines neuen Gebildes von Abhangigkeitsverhaltnissen durch das sog. 
Mandatssystem zeigt in der Praxis auf Schritt und Tritt die Unzulanglich
keit des Verlegenheitsmittels; eine Vermehrung der Institutionen, in der 
Einseitigkeit keine Bereicherung. Wie weit sich das miihsame ,Werk 
der Einrenkung des Wirtschaftskrieges (von seiner ausgesprochenen 
Einseitigkeit ganz abgesehen) im objektiven Volkerrecht einen Platz 
wird wahren konnen, hangt von del' VOIfrage ab, ob sich der Wirtschafts
krieg als solcher unter Staaten moderner Gesittung riicklaufig gegeniiber 
der Auffassung aus der Rousseau-Zeit wird bei Bestand erhalten konnen. 
Die Internationalisierung (und "Oberwachung bloB) der deutschen Strome 
hat in der Gestalt, die ihr gegeben ist, mit dem Gedanken des Wiener 
Kongresses hochstens noch den Namen gemein. 

So bleiben - wenn man von dem Inkraftbringen del' Opium
konvention von 1912 absieht (Art. 295) - an Werten die schon formell 
nul' in einen auBerIichen Zusammenhang mit dem Friedensvertrage 
gebrachten Teile I und XIII iibrig: 'der Volkerbund und die intel
nationale Organisation der Arbeit - wahrIich groBe Gedanken und eine 
Fortbildung des VOlkerrechts von unabsehbarer Tragweite, deren Be
deutung weder daduroh gemindert werden solI, daB sie an belangvolle 
Ansatze ankniipfen konnten, noch dadurch, daB namentlich der Volker
bund, mit politischen Schlacken behaftet, merkbar die Spuren seines 
Ursprungs tragt. GewiB hat das Druckmi ttel der Friedenskonferenz die 

32) Von Volksteilen deutscher Zunge sind dem Mutterlande abge3prengt 
(runde Ziffern): 1,6 Millionen in Elsa.B-Lothringen, 1,3 Millionen an Polen, 70000 
Memelgebiet, 50000 Belgien, 18000 Danemark; 315000 Danzig. - Dazu beklagt 
dasDeutschtum den Verlust von 3,1 Millionen DautschbDhmen und 230000 in 
,siidtirol. Vgl. auch Schatzel, Die Welt der Pariser Friedensschliisse, 1921, S. 122; 
Vogel, Das neue Europa 2 1923, S. 75. 

v. Liszt-Fleischmann, VOikerrecht, 12. Auf!. 5 
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Verwirklichung gefordert .. " aber der Gedanke der Friedensbewahrung 
hat bei der Ausgestaltung auch ersichtlich darunter leiden miissen, 
daB sie aus dem Zwange dieser Situation heraus zum Leben geboren ist. 

D. Die Friedensvertrlige mit den anderen Mittelmiichten. 
Ver8ailler Vertrag Art. 434: "Deut8ckland verpflicktet 8ick, die volle 

Geltung der Frieden8vertrage und ZUBatzubereinkommen zwi8cken den 
alliierten und a880ziierten M ackten und den M ackten, die an Deut8ckland8 
Seite gekampft kaben, anzuerkennen, den Be8timmungen, die uber die Ge
biete der ekemaligen o8terreicki8ck-ungari8cken Monarckie, de8 Konig
reick8 Bulgarien und de8 o8mani8cken Reicke8 getrotten werden, zuzu8tim
men und die neuen Staaten in den Grenzen anzuerkennen, die auf die8e 
Wei8e fur 8ie fe8tge8etzt werden". 

1. Der Friede ist abgeschlossen:' 

mit Osterreich zu St. Germain am 10. September 191932a), 

mit Bulgarien zu Neuilly am 27. November 1919, 
mit Ungarn zu Trianon am 4. Juni 1920, 
mit der Tiirkei zuniichst zu Sevres am 10. August 1920. 
Von der Tiirkei ist der Vertrag abel' nicht ratifiziert worden, so daB 

ein neuer Vertrag zu Lausanne am 24. Juli 1923 geschlossen werden muBte. 
Die Sprache des amtlichen Textes ist in samtlichen Vertragen 

(auBer dem zu Lausanne) franzosisch, englisch und italienisch, im Zweifel 
entscheidet die franzosische Fassung (abgesehen von den TeHen iiber 
den Volkerbund und die internationale Arbeit, fiir die der frahzosische 
und der englische Text gleichwertig sein sollen). Der Vertrag zu Lau
sanne liegt in franzosischer Fassung vor, er enthalt keine naheren Be
stimmungen iiber die Vertragssprache. 

Soweit diese Friedensschliisse Pariser Vorortsvertrage sind, er
scheinen sie als bloBe Abschrift des Schemas, das der Vertrag von Ver
sailles aufgestellt hat, unter Weglassungen oder Beifiigungen, wie sie 
das Verhaltnis zu der gerade betroffenen Mittelmacht erfordert. Fiir 
den Vertrag auf dem neutralen Boden in Lausanne ist dagegen auch 
eine selbstandige Formulierung gewahlt 33). 

2. Der Kreis der an den einzelnen Vertragen beteiligten Ver bands
staaten ist wesentlich kleiner als er Deutschland im Versailler l!'rieden 
gegeniibertrat. Bei Osterreich-Ungarn sind es auBer den 5 "Hauptmach
ten" nur noch Belgien, China, Cuba, Griechenland, Nikaragua, Panama, 
Polen, Portugal, Rumanien, Siidslawien, Siam und die Tschechoslowakei. 

32&) Hoffmannsthal, Derdeutscheu. d.osterr. Friedensvertrag(1920); Kunz, 
Z. i. R. Bd. 30 (1922), S. 117; Bd. 31, S. 40. Minderheitenrecht § 7 Awn. 6. Uber die 
Reparations-Kommission Strisower (Osterr.), Z. f.offentl. RechtBd.2(1921) S.255. 

33) Der Vertrag zu Lausanne wird deshalb im weiteren bier auJ3erhalb des 
Rahmens der ubrigen Friedensvertrage - unter Ziffer 4 - beriicksichtigt. 
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Bei Bulgarien fallen dann noch Nikaragua und Panama fort, dagegen 
tritt Hedschas wieder hinzu. 

3. Einige Besonderheiten im Inhalte der Vertrage: 
a) Das Ge biet von Osterreich und Ungarn wird zum groBten TeiIe 

an Italien, Sudslawien, Rumanien und die Tschechoslowakei abgetrennt 
(Nachfolgestaaten - Reststaat). Eine Abstimmung ist nur fUr Klagen
furt vorgesehen. 

In dem Vertrage mit Bulgarien betrifft die Gebietsregelung Sud. 
slawien, Griechenland und Thrazien. 

Allerorten ist der Grundsatz vom Selbstbestimmungsrecht der 
VOlker, ebenso wie bei Deutschland, in ausgesprochener Einseitigkeit 
zuungunsten der Mittelmachte in den Friedensvertragen durchgefuhrt. 

b) Der Schutz der Minderheiten findet bei Osterreich, Ungarn 
und Bulgarien; die Frage der Staa tsangehorigkei t fur Osterreich und 
Ungarn eine eingehendere und nicht unverwickelte Regelung, um bei der 
vorgenommenen Staatenaufteilung eine moglichst national gesonderte 
und geschlossene Bevolkerung zu gewinnen (Rassenoption, Ruckoption). 

c) Die Hochststarke fur das Landheer ist festgelegt: in Osterreich 
mit 30000 Mann, in Ungarn mit 35000, in Bulgarien mit 20000 Mann. 

d) Bei den Reparationen spielt fUr Osterreich wie fUr Ungarn 
eine bemerkenswerte Rolle die Sonderbestimmung uber Ruckerstattung 
und Aufteilung von Kunstgegenstanden und Altertumern. Nach dem 
Frieden von St. Germain hat ein AusschuB von Juristen, ernannt von 
der Reparationskommission, die Umstande zu prufen, unter denen be· 
stimmt bezeichnete Gegenstande einst (auch vor Jahrhunderten) aus 
Italien fortgebracht worden sind, und, wenn diese Staaten es bean
tragen, auch aus Belgien, Polen und der Tschechoslowakei. Aus den 
offentlichen Sammlungen darf ohne besonderes Abkommen )Vahrend 
20 Jahren uber keinen Kunstgegenstand verfugt werden. 

e) Unter den finanziellen Bestimmungen nimmt bei Osterreich 
und Ungarn die Regelung des Anteils der Nachfolgestaaten an den 
Staatsschulden einen breiten Raum ein. 

f) Osterreich wie Ungarn wird der freie Zugang zum Adria
tischen Meer zugestanden, und es wird zu diesem Zwecke die freie 
Durchfuhr uber die Gebiete und zu den Hafen, die vom ehemaligen 
Osterreich-Ungarn abgetreten wurden, ausdrucklich zuerkannt. 

4. Die Vertrage mit der Tiirkei34). 

Wahrend der Vertrag zu Sevres genau nach dem Schema der ubrigen 

34) Abdruck des Vertrages von Lausanne in Z. i. R. Bd. 32, 1924, S. 543 (jedoch 
sind die Nebenvertrage nicht vollstandig mitgeteilt). Die SchluBakte umfaBt 
auBer dem Hauptvertrag noch 16 Nebenvertrage, deren hauptsachliche betreffell: 
die Meerengen,.die thrazische Grenze, die Zahlung, Auswechselullg der tiirkischen 
und griechischell Bev6lkerullg, Sanitatsfragen, Konzessionell, Handelsvertrag. 

5* 
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Friedensdiktate ausgefiihrt ist, unterscheidet sich der Vertrag zu Lau
sanne im Inhalte (und auch im Aufbau) so grundsatzlich davon, wie sich 
eben ein Vertrag zwischen Gleichberechtigten von einer einseitigen 
Au£lage nur unterscheiden kann. Weder die Satzung des V6lkerbundes 
noch der typische Tail iibar die intemationale Organisation der Arbeit 
ist in den Frieden aufgenommen. Namentlich wird der Turkei an keiner 
Stelle auferlegt, 'irgendein von den Gegnern geschlossenes Abkommen 
ohne weiteres auch flir sich gelten lassen zu miissen. Bezeichnend zeigt 
schon die Eingangsformel - v6llig abwaichend von den iibrigen Frie
dansschliissen, auch von dem Versuche zu Sevres - den andern Geist: 
" ... Soucieux de n~tablir entre eux les relations d'amitie et de commerce 
necessaires au bien-etre commun de leurs nations respectives, et consi
derant que ces relations doivent etre basees sur Ie respect de l'indepen
dance et de la sou verainete des etats ... " 

a) Dar Kreis der Vertragsstaaten ist eng: nur England, Frank
reich, Italien, Japan, Griechenland, Rumanien, Siidslawien - ohne, daB 
hier die Benennung "Hauptmachte" gebraucht wird. 

b) Die Gebietsregelung zieht einen Strich unter langwierige po
litische Streitfragen, die den nahen Osten als o££enen Brandherd er
halten hatten; freilich im wesentlichen zu Lasten der Turkei (Adrianopel 
hat sie gerettet), die sich von nicht geringen, ihr mehr oJer weniger 
allerdings schon abgestorbenen Glied3rn f6rmlich lossagen muBte: 
die Tiirkei verzichtet auf alle Rechte iiber .Agypten und den Sudan; 
sie erkennt die Angliederung Cyperns an England an; sie verzichtet 
zugunsten Italiens auf den sog. Dodekanes; fiir die Inseln Imbros und 
Tenedos wird eine 6rtliche Sonderverwaltung zugesagt. Die Grenze gegen 
Mesopotamien wird freundschaftlicher Regelung mit England binnen 
9 Monaten vorbehalten34a) . 

DIe Meerengenfrage ist durch ein Nebenabkommen ins Reine 
gebracht; die Freiheit der Durchfahrt, das Streitstiick durch mehr als 
ein Jahrhundert, in einem Reglement festgelegt. 

Fiir die Meerengen sowohl wie fUr das Grenzgebiet zu Bulgarien 
und zu Griechenland sind entmilitarisierte Zonen vorgesehen. 

c) Die Frage der Nationalitaten und des Schutzes der Minder
heiten badiirfen bai dem Durcheinanderwohnen und dem religi6sen 
Fanatismus gewiss:)f Volksteile entsprechend eingehender Bestimmung. 
Ein basonderes Abkommen sucht durch das auBerordentlichein
schneidende Mittel einer wechselsaitigen Umsiedlung griechischer und 
tiirkischer Bev61kerung dem Frieden zu dienen. 

d) DIe Vertragsmachte erklaren sich grundsatzlich mit del Abschaf-

34 ') Die Regelung der "Mossulfrage" ist jedoch bis Ende 1924 nicht gelungen; 
England und die Tiirkei haben sie schlieBlich dem Volkerbunde anverbraut (vgl. 
auch unten § 12). 
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fung der "Kapitulationen" in der Tiirkei einverstanden. Die Tiirkei 
wird jedoch durch Anstellung von europaischen Rechtsberatern (auf 
wenigstens 5 Jahre), die den nicht am Weltkriege beteiligten Staaten 
angehoren mllssen, ihre Justiz reformieren. 

e) Auf Entschadigung £iir Kriegsverluste wird wechselseitig 
verzichtet. Die Tiirkei begniigt sich mit einer fOrmlichen Anerken
nung der Ersatzpflicht durch Griechenland £iir die von Griechenland in 
Anatolien angerichteten Schaden. 

f) Aus£iihrlicher muBte in dem Vertrage mit der Tiirkei die sani
tare Verwaltung behandelt werden; doch fallen dabei friihere Ein
schrankungen der tiirkischen Verwaltungsfreiheit. 

g) Beim Schutz der Grabstatten der im fremden Lande Ge
fallenen ist £iir Unterhaltung und Bewachung vollkommene Wechsel
seitigkeit zugesagt - anders als in den Vertragen nach dem Vorbilde von 
Versailles. 

E. Wandlung der Friedensvertriige. 

Die Friedensvertrage bestehen nicht mehr wie sie ins Leben getreten 
sind. Auf der einen Seite sind sie durch eine Fiille von Erganzungsver
tragen fortge£iihrt, die zumeist auf Vorbehalten im Friedensvertrage 
selbst beruhen, zum Teil jedoch eine Verscharfung mit dem Ziele einer 
Sicherung der verbiindeten Machte auf einer breiteren Grundlage, als 
sie der Friedensvertrag bietet, enthalten. Hervorgehoben seien die 
Vertrage zum Schutze der nationalen Minderheiten zwischen den Haupt
machten und Polen zu Versailles vom 26. Juni 1919, mit der Tschecho
slowakei und Siidslavien zu St. Germain vom 10. September 1919, mit 
Rumanien zu Paris vom 9. Dezember 1919, mit Griechenland zu Sevres 
vom 10. August 1920 - das durch die Entscheidung der Bots0hafter
konferenz vom 20. Oktober 1921 bedingte deutsch-polnische Abkommen 
iiber Oberschlesien vom 15. Mai 1922 (R. G. Bl. II 237; in 606 Artikeln 
nebst mehreren Anlagen i), Vertrage iiber Osterreich und Ungarn zwi~ 
schen den sog. Nachfolgestaaten, Biindnisvertrage (Frankreich und Polen 
vom 19. Februar 1921, Rumanien mit Polen vom 3. Marz 1921, mit der 
Tschechoslowakei 23. April 1921 und Siidslavien 7. Juni 1921) - die 
Genfer Protokolle iiber den Wiederaufbau Osterreichs vom 4. Oktober 
1922 (Z. i. R. 32, 300, unten § 33 II 1) - die Londo.ner Konferenzakte 
vom 16. August 1924 zur Regelung der Reparationen £iir Deutschland. 

Auch ausdriickliche Anderungen des Vertragstextes sind bereits er
folgt. Sie betrafen bisher freilich fast nur den r. Teil (V61kerbund) und 
Anlage II zu Teil VIII (Reparationen); unten § 69, S. 560. Immerhin ist die 
Starrheit des namentlich von franz6sischer Seiteverkiindeten Grundsatzes 
von der Unantastbarkeit des Vertragswerkes damit durchbrochen. Auch 
Friedensvertrage sind Zeitgebilde - kein monumentum aere perennius. 



70 I. Buch. Grundlagen. 

F. Wanken nnd Wiederaufbau des V6Ikerrechts. 
Das Vtilkerrecht ist nnter den Stiirmen des Weltkrieges ins Wanken ge

raten 35). Bei dem Zusammenprall zweier Welten im Waffengange 
konnten Rechtsverletzungen nicht ausbleiben, mehr noch wurden sie 
von beiden Seiten einander vorgeworfen 36). Der Durchmarsch durch 
Belgien, der Unterseebootkr~eg, die Anwendung von Gasen, die Inter
nierung von Zivilgefangenen, Geiselnahme, der hemmungslose Wirt
schaftskrieg, die Rechtslage im okkupierten Gebiet u. a. m. - Der Krieg 
mit seinem RiesenmaBe hat auch die einzelnen Vorgange ins Riesenhafte 
gezogen. Soviel Ausdeutungen, soviel Zweifel; doch nicht hinter jedem 
Zweifel steht das Unrecht, zuweilen nur Ungeklartheit; und zuweilen 
bricht durch den Zweifel ein fruchtbarer neuer Rechtsgedanke hindurch, 
im Kampf wird neues Recht geboren. Nicht fiir jegliches haben wir 
auch schon den geniigenden Abstand erlangt, der ein sachgemaBes 
Urteil ermoglich t 37). 

Mancherlei Vorgange, die auBerhalb der eigentlichen Kriegfiihrung 
liegen, stellen dem Volkerrechte Fragen und heischen eine Stellung
nahme zu ruhiger Zeit, wie die Schaffung des Staates Polen, das erzwun
gene Aufgeben des Staatsgebiets durch die Regierung an Belgien und 
Serbien, die AnmaBung einer tschechoslowakischen und polnischen 
Nationalisierung wahrend des Krieges. Das Heraustreten der V. St. v. 
Amerika aus der Politik der Nichteinmischung in europaische Verhalt
nisse, die als politischer Glaubenssatz seit George Washington gegolten 
hatte, ist ein Vorgang von nicht abzusehender politischer Tragweite. 

Den schwersten StoB hat das Volkerrecht erst durch die "Frie
densvertrage" erlitten, die sich in der Art des Zustandekommens und 
vielfach im Inhalte von dem entfernen, was bis dahin als Recht ange
sehen worden ist38). Eine Riickkehr zum Volkerrechte ist deshalb durch 

35) "Ilaben wir noch ein Volkerrecht?" oder "Die Zukunft des Volkerrechts", 
"Totes und lebendesVolkerrecht" (Eltzbacher, 1916)- Fragen, die in den 
J ahren des Weltkrieges oft genug, und nicht ohne Bitterkeit, behandelt worden sind. 
v. Lis ztll widmete den (SchluB-) §44 der Frage "Der Weltkriegunddas Volkerrecht". 

36) Das sog. Ultimatum der Entente yom 16.6.1919 und die beigegebene 
Mantelnote formieren daraus eine zu Lasten Deutschlands auszumunzende Schuld 
i m Kriege. Ich mochte aunehmen, daB dieses Schmiihwort~" das nur den Splitter 
im Auge des Gegners sieht und in der Hauptsache dazu bestimmt war, die neU
trale Welt zu beeinflussen, heute 'selbst von denen verleugnet wird, die seiner Ab
fassung nahe standen. - V. Liszt 11 S.361. 

37) Auch darum ist das an sich inhaltreiche Werk des AmerikaneI'5" Garner, 
International Law and the World war (1920), nur mit Vorsicht zu verwerten, das 
ubrigens seine angelsachsische Einstellung gar nicht verhUllen kann. 

38) ttber die Wirkung des Friedensvertrages auf den deutschen Staat und 
"die internationale WilIkiirherrschaft" Rich. Schmidt, EinfUhrung in die Rechts
wissenschaft 2, 1922, §§ 49, 50. 

Einst hat Tacitus seinen Landsleuten den Spiegel vorgehalten: Solitudinem 
faciunt, Pacem appellant. 
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eine Abkehr von diesem Inhalte der Friedensvertrage bedingt, und 
auch von dem Geiste der Friedensvertrage, in dem die GeiBel der sog. 
"Sanktionen" eine verhangnisvolle Rolle spielt, die gegen einseitig 
festgestellte VerstoBe gegen den Vertrag mit einem schweren eigenen 
VerstoBe gegen dl;l,s Recht erwidern. Hat bisher die Zeit nicht den Atem 
gefunden, um auf oder neben den Trummern des Volkerrechtes, wie sie 
durch den Weltkrieg gerissen sind, neues zu scha££en, so liegt das zum 
wesentlichen daran, daB die Arbeit der Kabinette sich an dem unlos
baren Werke miiht, auf Grund der Friedensvertrage und in ihrer Ver
wirklichung einen ertraglichen Rechtsstand zu scha££en, was eben meist 
schon gleichbedeutend ist mit dem Zeitaufwand an vielfaltigen inter
nationalen Konferenzen. Wenn nicht alles trugt, bricht sich die Er
kenntnis dessen auch im'Lager der gegen Deutschland Verbundeten jetzt, 
5 Jahre nach dem Kriege, Bahn. 

Zwar an das Nachstliegende, die Reform des eigentlichen Kriegs
rechtes nach den Erfahrungen des Weltkrieges, ist noch kaum Hand an
gelegt (doch vgl. unten § 56, S.455). Dagegen sind fur das Kriegsver
hutungsrecht Fortschritte zu verzeichnen: in der, freilich teils schwer
falligen, teils unzulanglichen, Regelung der Streitschlichtung durch den 
Volkerbund, vor allem jedoch in der Scha££ung des internationalen 
Gerichtshofs im Haag sowie in Schiedsgerichts- und Vergleichsvertragen 
(Deutschland-Schweiz 3. Dezember 1921). Allmahlich legt sich der 
Schwerpunkt des internationalen Rechts wieder nach der Seite von Wid
schaftund Verkehr: fUr das Eisenbahnwesen, die Schiffahrt auf den inter
nationalen Stromen, die Luftfahrt, das Zollwesen wird auf den teilweise 
geandertenGrundlagen ein neuer Bau versucht. Die Verkehrskonferenz 
zu Barcelona (Marz bis April 1921) ist ein hoffnungweckender Ansatz. 

Eine treibende Kraft liegt beim Volkerbunde und in dessen Organi
sationen. Zwar ist die Fortbildung des Volkerrechts nicht mit durren 
Woden in das Programm des Volkerbundes gesetzt. Sie ergibt sich aber 
folgerecht aus den einzelnen Zustandigkeiten und der Intensitat, mit 
der der Volkerbund sie ins Leben umzusetzen strebt, und formal findet 
sie eine SWtze in der Pflicht der Bundesmitglieder, aIle Staatsvertrage 
zu ihrer Wirksamkeit beim Volkerbund eintragen zu lassen. Auch die 
Bedeutung der Tatsache darf fUr die Fortbildung des Volkerrechts nicht 
unterschatzt werden, daB der Volkerbund in den Rahmen seiner Mit
gliedschaft Staaten aller Kulturkreise stellt - namentlich ist die Mit
wirkung Latein-Amerikas schon wiederholt entscheidend ins Gewicht 
gefallen - daB er dadurch einen fruchtbaren Boden fur den Ausgleich 
partikularen Volkerrechts und fUr den Ausbau allgemeinen Volkerrechts 
Bchafft. 

Die politische Konzentration der Krafte geht freilich ihre eigenen 
Wege. Teils grundet sie sich in inneren Zusammenhangen, wie bei dem 
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ZusammenschluB der angelsachsischen Reiche oder selbstandig gewor
dener russischer Staatsteile zur Sowjetrepublik ("Bund der sozialistischen 
Raterepubliken"). Teils entspringt sie einer Interessengemeinschaft, 
die,durch den Weltkrieg geboren ist,- wie- bE"i der Bildungder "Kleinen 
Entente" .....:. Tschechoslowakei, Siidslawien und Rumanien unter dem 
Patronate Frankreichs, das seinerseits auch im Biindnisse mit Polen, 
wie dieses im Bunde mit Rumanien steht; die Spitze kehrt sich gegen 
die Mittelmachte 39). Oder bei dem loseren politischen Zusammen
gehen der baltischen Randstaaten (Estland, Lettland, Litauen, zuriick
haltend Finnland), das im wesentlichen der Abwehr gegen RuBland wie 
gegen Polen dient. 

Doch deutet alles darauf, daB Europa fiirs nachste nur einen Neben
schau platz fiir das Spiei der politischen Krafte hildet. Die groBen poli
tischen Geschehnisse vollziehen sich iiber See, im fernen Osten, in Ost
asien und in der Siidsee. Und die "Mandatslander", ehemals deutsche 
Kolonien und tiirkische Gebiete, geben dafiir Stiitzpunkte und Land
briicke abo Ein sichtbarer Schritt, der Japan von seiner Vormachtstel
lung in Ostasien abdrangen soli, ist auf der Washingtoner Konferenz 
(11. November 1921 bis 6. Februar 1922)40) erfolgt: England, Amerika, 
Frankreich und Japan einigten sich iiber die deutschen Inseln in der 
Siidsee, Japan verptlichtete sich, Schantung an China zuriickzugeben -
Chinas "Souveranitat, Unabhangigkeit, Unversehrtheit am Gebiet und 
Verwaltung" soli geachtet werden; die Politik der offenen Tiir wird ver
einbart; besondere EinfluBspharen sind unstatthaft. 1m FaIle eines 
Krieges, an dem China nicht Kriegspartei ist, ist seine Neutralitat zu 
achten. Das Biindnis zwischen England und Japan (13. Juli 1911, 
oben S. 41) wird "infolgedessen" als beendet erklart. Eine Annahe
rung zwischen Japan und RuBland, das seinerseits in Verhandlungen 
mit China getreten ist, scheint sich anzubahnen. 

§ 5. Entwicklung einer Wissenschaft des Volkerrechts1). 

Wohl 1st auch fiir das Volkerrecht die Wissenschaft keine Rechts
quelIe im eigentlichen Sinne. Aber die opinio doctorum, selbst, wo sie 
nicht communis ist, iibte einen ungleich groBeren EinfluB auf die An
sicht von dem, was rechtens ist oder rechtens werden soli, aus, als 
es fiir die Teile des innerstaatlichen Rechtes heute der Fall ist. Erst 

39) Text del" Biindnisse bei Strupp, Documents 5, S.255f. 
40) Text des Vertrages yom 6.2.1922 bei Strupp, Documents .5, S.304. 
1) Die Geschichte des Volkerrechts ist noch nicht geschrieben. - v. Om pte da, 

Literatur des gesamten, sowohl natiirlichen als positiven Volkerrechts, 1785 (fort
gefiihrt von v. Kamptz, 1817). De Olivart, Bibliographie du droit internatio
nal. 2. Ausg. 1905/10. Rivier, Literaturhistorische lThersicht der Systeme und 
Theorien des Volkerrechts seit Grotius (Holtzendorff Handb. Bd. 1,393). Nys, Le 
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mit der intensiven Fortbildung des Volkerrechts durch Staatsvertrage 
ist der rechtsschopferisdhe Beruf der Wissenschaft erfiillt und sie kann 
sich mit der Aufgabe der Rechtshelferin wie auf anderen entwickelten 
Gebieten des Rechtes bescheiden. 

1. Hugo Grotius nennt man den "Vater des Volkerrechts". 
Doch sind schon lange vor Grotius volkerrechtliche Fragen, wenn auch 
meist im Gefiige anderer Rechtsdisziplinen, des zivilen und des kanoni
schen Rechtes, von Juristen wie Theologen nicht selten behandelt 
worden 2). 

Schon die Postglossatoren haben gewisse Gebiete des Volker
rechts neben der dem internationalen Privatrecht angehorenden Lehre 
von der Statutenkollision - gepflegt, wie Gesandtschaftswesen, Re
pressalien, Kriegsrecht. Ihnen folgten die Kanonisten, die von Au
gustins civitas Dei ausgehend und im Anschlusse an das decretum Gra
tiani mit einer gewissen Vorliebe sich in Erorterungen iibel' Schranken 
fiir. die Ausiibung des Kriegsrechts gefielen. Unter diesen "Vorgro
tianern", in deren Reihe auch Deutsche in Ehren genannt werden konnen, 
ragen zwei Personlichkeiten hervor, deren Wirken noch in die erste Zeit 
des Grotius hineinreicht: der Oxforder Professor Albericus Gentilis, 
ein Italiener, der um seines Glaubens willen nach England gefliichtet 
war (t 1608; delegationibus 1585, Hauptwerk: de jure belli 1589) und 
der spanische Jesuit Franz Su arez (t 1617). 

II. Die bleibenden Grundlagen fUr die Entwicklung des Volkerrechts 
als selbstandiger Wissenschaftmit entscheidendem Einflusse auf die 
Staatspraxis hat der Hollander Hugo Grotius (de Groot, geboren 
1583 in Delft, gest. 1645 auf der Heimkehr aus Schweden in Rostock) ge-

droit internationa12, 1912, Bd.l, S.124-354. Subjektiv Kohler, Grundlagen § 21. 
de Lou ter, S.96. Les fondateurs du droit intern .... 1904 (Einleitung von Pillet). 
The Classics of internationallaw, von der Carnegiestiftung unter Leitung von J ame s 
Brown Scott von verschiedenen Herausgebern (8 Bde. 1911-1917), darin Zouch 
(1), Grotius(3), Vattel (4). - Vgl. auch Stintzing-Landsberg, Geschichteder 
deutschen Rechtswissenschaft (1880-1910), an verschiedenen Stel1en. 

Lebensabrisse im Staatslexikon von Bluntschli und Brater (auch Suarez, nicht 
Chr. Wolff), sowie in der Allgem. deutschen Biographie (auch Grotius). 

2) v. Kaltenborn, Kritik des Volkerrechts 1847; v. Kaltenborn, Die 
Vorlaufer des Hugo Grotius auf dem Gebiet des jus naturae et gentium sowie der 
Politik im Reformationszeitalter. 1848. Nys. Le droit de la guerre et les pre
cUrseurs de Grotius. 1882. Rivier, Note sur la literature du droit des gens avant 
la publication du jus belli ac pacis, 1883. - Neumeyer, Die gemeinrechtl. Ent
wicklung des intern. Privat- und Strafrechts bis Bartolus 1901, 1915. Meili, 
Bartolus als Haupt der ersten Schule des intern. Strafrechts, 1908. -Focherini, 
J.a dottrina canonica del diritto della guerra da S. Agostino a Balthazar d' Ayala, 
1912. - Nys, Le droit des gens et les anciens jurisconsultes espagnols, 1914. -
l'hamm, Alb. Gentilis und seine Bedeutung fiir das Volkerrecht. Diss. Wiirz
burg 1896. Vreeland, Hugo Grotius ... 1918 (London). - van Vollenhoven, 
Die drei Stufen des VOlkerrechts, 1919 (zu Grotius und Va~tel). 
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legt, der Jurist und Staatsmann, der Humanist, der religiose Bekenner 
(deshalb 1618 zu lebenslanglicher Haft verurteilt, durch die List seiner 
Frau gliickte 1621 die Flucht). In Paris voIlendete er 1625 sein unter 
den Stiirmen und der Friedenssehnsucht des 30jahrigen Krieges heraus
gereiftes Hauptwerk "de jure belli ac pacis libri tres, in quibus jus na
turae et gentium, item juris publici praecipua explicantur" 3). Eigen
tiimHch ist Grotius die Scheidung des positiven (willkiirlichen) Rechtes 
(jus voluntarium, secundarium), des Volkerrechts im engeren Sinne, 
von dem iiber ihm stehenden, von Zeit und Raum unabhangigen und 
unabanderlichen Recht, das Gott selbst zugleich mit der Menschennatur 
gesetzt habe; dieses iiberwiegt in seiner DarsteIlung. Das mutet uns 
fremd an, ebenso wie das "ObermaB der Anlehnung an die Antike. Doch 
dem Geiste der Zeit entsprach das nicht minder wie die Einspannung in 
ein System, das yom Kriege ausging, und hat durch zwei Jahrhunderte 
der lebendigen Wirkung des Werkes nicht Abbruch getan. Um die beiden 
Pole, die von Grotius bestimmt sind, bewegt sich die Auffassung der 
Folgezeit mit mehr oder weniger ausgepragter Einseitigkeit. 

III. In eigener Linie verlauft, wie die poIitische Geschichte, auf eng
lischem Boden auch die Volkerrechtsgeschichte. 'Oberdie insularen Grenzen 
hinaus hat u. a. der Oxforder Professor Richard Zouch (Zuchaeus, 
1590-1660) eine Wirkung geiibt. Sein Hauptwerk "juris et judicii fe
tialis sive juris inter gentes et quaestionum de eodem explicatio" (1650) 
bedeutet schon systematisch einen Fortschritt, indem es vom Frieden 
zum Kriege aufsteigt, eine dem Privatrecht entnommene GIiederung 
nach status (Personenrecht), dominium (Sachenrecht), debitum, de
lictum (Schuldrecht) einfiihrt, auch die Belege aus der Praxis des VOlker
verkehrs entlehnt. Bei aIler Anerkennung des Grotius neigt Zuchaeus 
dem positiven Volkerrechte zu. 

IV. In der Folge gewinnt auf deutschem Boden eine naturrecht
liche Richtung die Oberhand, als Gegenwirkung gegen die Schrecken 
des Deutschland verheerenden Krieges. Sie vereinseitigt Grotius und 
kniipft an den englischen Philosophen Hobbes an: einzig das jus naturae 
sei jus gentium; aus Staatsvertragen konne kein Recht erstehen. Fiihrer 
ist der weltgewanderte und gewandte Sam uel Pufendorf (1632-1694, 
juris naturae et gentium Iibri VIII 1672), der Inhaber des ersten Lehr
stuhls fiir Natur- und Volkerrecht an einer deutschen Universitat (Hei
delberg 1661); er schreckte hier so wenig wie fUr das deutsche Ver-

3) Das Werk ist in zahlreichen .Ausgaben und Ubersetzungen, in .Ausziigen 
und Tabellen bis in das 19. Jahrhundert hinein erschienen. annotiert und kom
mentiert; hervorragend Heinrich und Samuel Cocceji (der spatere preuBische 
GroBkanzler), "Grotius illustratus", 1744-1752; deutsche Ubersetzung von 
v. Kirchmann 1869/70. (Rivier in Holtzendorffs Handb. Ed. 1, § 88). Uber des 
Grotius "mare liberum" (1609) vgl. unten § 361. 
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fassungsrecht vor kiihnen Folgerungen zuruck (u. a. Geltung des Volker
rechts fur Nichtchristen wie fur Christen). In der gleichen Richtung be
wegten sich Christian Thomasius (t 1728) und Samuel Cocceji 
(t 1755). 

V. Eine Umkehr zu Grotius nimmt im wesentlichen der gefeierte 
Hallische Philosoph Christian (v.) Wolff (1677-1754). Die Summe 
seiner wissenschaftlichen Arbeit auf diesem Gebiete zieht er in dem 
- Friedrich dem Gro.Ben gewidmeten - "jus gentium, methodo scienti
fica pertractatum, in quo jus gentium naturale ab eo quod voluutarii, 
pacticii et consuetudinarii est accurate distinguitur" (1749). Wolff 
scheidet (in selbstbestimmter, von der des Grotius abweichender Ter
minologie) von dem jus naturale das jus gentium positivum, und zwar 
in drei Arten, jus pacticium und jus consuetudinarium, beide nur fur 
einzelne Volker verbindlich, jus voluntarium, das fur die gesamte Volker
gemeinde verbindlich sei, da diese es durch ihre Vereinigung zu eine)' 
civitas maxima gentium 4), der aIle Staaten als Mitglieder angehoren und 
deren Mehrheitsbeschlussen sie sich unterwerfen mu.Bten, sich selbst 
auferlegt habe. Die Gliederung in ein jus belli und jus pacis wird durch 
einen Aufbau abgeli:ist, der vom materiellen Volkerrechte zum formellen 
schreitet. 

Durch den kursachsischen Legationsrat .Emerich de Vattel 
(geb. in Neuchatel; 1758: Droit des gens ou principes de la loinaturelle 
appliques a la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains) 
sind die Wolffschen Gedanken nicht nur in eine flussige Sprache um
gesetzt, sondern auch inhaltlich nicht ohne Selbstandigkeit (an die Stelle 
cler civitas maxima tritt die societe des nations) diplomatischem Be
diirfnisse angepa.Bt wordenS). Sein Werk hat in den Staatskanzleien 
ein aut,oritares Ansehen gewonnen und zum Teil noch bis in die zweite 
Halfte des 19.Jahrhunderts bewahrt. 

VI. Hiermit war aber bereits die Schwelle erreicht, uber die ein 
Schritt schon in das Lager des Positivismus fiihrte. Vorgearbeitet 
war dem durch Sammlungen des Stoffs an Staatsurkunden. Kein Ge
ringerer als der Philosoph Leibniz hat damit einen fordernden Anteil 
am Volkerrechte bewiesen (1693 codex juris diplomaticus, mit bedeut
samer Vorrede). Entscheidenden Ansto.B gaben die Friedenskonferenzen 
von Nimwegen, Ryswyk, Utrecht (Jean du Mont, corps universel 
diplomatique du droit des gens 1726-1731; einen Auszug schon fiir aka
demische Zwecke gab Schmau.B, corpus juris gentium academicum 
1730). Wieder war es ein Hollander - Cornelius van Bynkershoek 

4) Kelsen, Problem der Souveranitat, 1920 (8. 241, 249) nimmt in seiner 
Weise diese Vorstellung wieder auf. 

6) on kommentiert (hervorzuheben Pradier-Fodlm3 1863); Staub, Die 
vOlkerrechtl. Lebren Vattels imLichte der naturrechtl. Doktrin, 1922. VgI. Anm.~. 
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(1673-1743) - der in Erneuerung der ruhmvollen volkerrechtlichen 
Tradition seines Landes dem Volkerrechte neue Bahnen wies (kein um
fassendes System; Einzelabhandlungen 1702 de dominio maris, 1721 de 
foro legationum )1». In Deutschland fiihrte diese Richtung zu bedeuten
dem Erfolge der als Staatsrechtslehrer bekanntere Joh. Jac. Moser 7 ) 

(1701-1785) und namentlich det Gottinger Georg Friedrich (v.) Mar
tens (1756-1821, 1789 Precis du droit des gens moderne de l'Europe, 
1796 "Einleitung in das europaische VOlkerrecht, auf Vertrage und Her
kommen gegriindet")8). Martens' Namen tragt das von ihm ins Leben ge
rufene groBartige Sammelwerk des "Recueil des traites" (seit 1790) weiter, 
dem die Welt nichts Gleiches zurSeite stellen kann; es hat die Jahrhun
derte iiberdauert (jetzt herausgegeben von Triepel). 

Ging der Positivismus auch im einzelnen zu weit, verfiel er nicht 
selten der Diirre, der innerlichen Diirftigkeit, so ist dies aus der Kampf_ 
steHung zu erklaren, in der er sich gegen das Naturrecht fiihlte, urn gegen 
Theoreme die lebendigen mores gentium Europaeorum zur Geltung zu 
bringen. An Vertiefung biiBte das Volkerrecht ein, urn zunachst die 
Verbreiterung seiner Grundlage zu gewinnen. 

VII. Der Fortgang des 19. Jahrhundert zeigt eine Milderung des 
einseitigen Positivismus; einen Eklektizismus (sofern das Wort nicht 
miBdeutet wird). 1st es auch nicht das Naturrecht im alten Sinne, 
das wieder Einzug in die Wissenschaft des Volkerrechts halt, so ist es 
doch ein Einschlag ethischer Grundanschauungen, der sich aus der Herr
schaft, die die groBen, auch das Volkerrecht in den Kreis ihrer Unter
suchungen spannenden Philosophen (Kant, Fichte, Hegel )um dieJ ahrhun
dertwende iiben, herschreibt9 ) undder zu AusgangdesJahrhunderts im Ge
wande eines humanitaren Pazifismus erscheint. Dazu kommt eine schar
fere Betonung des juristisch-konstruktiven Elementes, das sich im Vol
kerrechte zuvor weniger zur Geltung gebracht hatte. Dem verdankt 
vor aHem das Werk von Reffter, "Das Europaische Volkerrecht der 
Gegenwart auf den bisherigen Grundlagen" (1844), seinen ungewohn
lichen, weit in die diplomatischen Kanzleien des Auslandes reichenden 
Erfolg. Auf derselben Bahn schritten andere, wie v. Bulmerinc q (1884) 
und Ullmann (1898,2) 1908), die dem Volkerrechte mit einer durch-

6) Nys, Corneille van Bynkershoek. Revue Bd. 49, 1922, S. 67. 
7) Verdross, J. J. Mosers Programm einer Volkerrechtswissenschaft der Er

fahrung, (osterr.) Z. f. offentI. Recht, 1922. 
8) Hubrich, G. F. v. Martens und die moderne Viilkerrechtswissensch., 

Z. f. Politik, Bd.7, 1904, S.362; Figge, G. F. v.Martens, sein Leben und seine 
Werke, Diss., Breslau 1914; v. Martitz, Arch. ii.R. Bd. 40, 1921, S.22. 

9) Fiir diese Zeit vgl. v. Kaltenborn, Kritik des Viilkerrechts. S.133ff. 
Ro b. v. Mohl, Geschichte und Literatur der Staatswissenschaft Bd. 1, 1855, 
S.335£. In den Zusammenhang noch Lassudrie-Duchene, Rousseau et Ie droit 
des gens. These 1906 (dazu Nys, Revue Bd. 39, 1907, S. 77). 
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dachten Systematik nicht minder als durch kritische Aufweisung der 
juristischp.n Grundlagen, die (ihm in Deutschland) zuweilen bestrittene 
SteHung als voHwertiges Glied in der Reihe der Rechtsdisziplinen zu 
sichern wuBten. Und im gleichen Schritte versuchte sich deutsche 
Wissenschaft an Zusammenfassung des Stoffes, wie Bluntschli in dem 
Kodifikationsversuche "das moderne Volkerrecht der zivilisierten Staa
ten als Rechtsbuch dargestellt" (1868) oder v. Holtzendorff in dem 
gelungenen Aufrufe von Gelehrten und Staatsmannern zu gemeinsamer 
Arbeit am "Handbuch des Volkerrechts" (1885-1889). 

DIe jungste Phase zeigt die Wissenschaft auf sich selbst sich be
sinnend in kritischer Stellungnahme zu den Grundfragen der Geltung 
des Volkerrechts (Erich Kaufmann, Kelsen), eine Wendung zur philo
sophischen Richtung, unter dem Eindrucke des Weltkrieges gesteigert 
bei Josef Kohler (Grundlagen des Volkerrechts, Vergangenheit, Gegen
wart, Zukunft, 1918) zum Protest gegen den Positivismus, ja ruck
weisend zur Anknupfung an das Naturrecht der Spanier (oben S. 73). 

Damit lauft die Literargeschichte in die literarische Gegenwart ein, 
deren Schaffen zu wurdigen del' DarsteHung im folgenden zukommt. 

Da.s Fortschreiten einer Wissenschaft splegeit sich in zusammenfas
senden System en ; das System selbst kann einen Fortschritt bedeuten. 
DIe fortfiihrende schopferische Arbeit liegt in der monographischen 
Durchdringung des unendlichen Stoffes. Und hier ist deutsche Geistes
arbeit, nach einer durch politisches Stilleben gleichermaBen wie dUl'ch 
ein gewisses politisches Gesattigtsein herbeigefuhrten Zeit der Durre, mit 
wuchtigen Leistungen in den Kreis der internationalen Arbeit am Volker
rechte getreten, Werke wle v. Martitz, "Internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen" (1888,1897) oder Triepel, "Volkerrecht und Landesrecht" 
(1899), sie haben den Anteil del' Deutsohen an der Fortbildung des Vol
kerrechts in die vordere Reihe geruckt. Nicht wenig auch verdankt die 
wissenschaftliche Arbeit am V61kerrecht in Deutschland den Anregungen 
und der organi.satorischen Leistung von Mannern wie Niemeyer (Zeit
schrift fur internationales Recht, Jahrbuch des Volkerrechts, Deutsche 
GeseHschaft fur Volkerrecht) oder Schucking (Werk yom Haag, 
1912ff.). So behalten deutsche Namen ihren Klang in der Wissenschaft 
yom Volkerrecht und wahren ein Erbe, wle es geschaffen sait Heffter, 
Bluntschli, Holtzendorff, von Lammasch, v. Martitz, v. Bar, 
v. Liszt, Zitelmann - um nur eini.ger zu gedenken, die nicht mehr 
unter uns wirken. 

VIII. Die Nationen haben aHe zu ihrem Teile an dem Gewande des 
Volkerrechts gewirkt. Doch kann im Volkerrechte als einem Stuck 
Volkerleben die Betrachtung und Erfassung nicht unbeeinfluBt bleiben 
von dem Volkstum derer, die sich mit dem Volkerrechte befassen. Der 
Englander, del' Amerikaner sieht anders auch im V61kerrechte als der 
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Europaer des Festlandes. Zumal, seitdem das Selbstgefuhl der selb
standig gewordenen Staaten erwacht ist, seitdem die Gelehrten nicht 
mehr die gemeinsame Sprache der Gelehrten schreiben, denken auch 
sie national differenzierter. Rein auBerlich betrachtet, bricht sich daran 
die Einheit des Volkerrechts. In einem tieferen Sinne geschaut aber 
fiihrt der Widerstreit und die Widerspiegelung der Auffassungen inner
halb der einzelnen staatlichen Zellen, aus denen die Volkergemeinde 
sich aufbaut, zu einer Vertiefung der Einheit, da sie im wechselseitigen 
Beachten, Anpassen oder Ausgleichen sich fort und fort bewahren muB 10). 

IX. Eine wesentliche Forderung dankt das Volkerrecht dem Zusam
menschluB von Fachmannern zur wissenschaftlichen Erorterung wich
tiger Fragen und zur Vorbereitung ihrer internationalen Regelung. Weit
aus voran steht hier das Institut de droit international (1873 zu 
Gent gegriindet), das sich seine Mitglieder und associes (satzungsmaBig 
hochstens je 60) aus allen Staaten der Volkergemeinschaft wahlt ll). Aus 
dem gleichen Jahre stammt die mehr praktischen Aufgaben sich wid
mende "International Law Association", auf breiterer Grundlage fUI die 
Mitgliedschaft. Einen Gradmesser fiir den Anteil an der Entwicklung 
des Volkerrechts gibt die fortschreit~nde Bildung besonderer Volker
rechtsgesellschaften innerhaJb der einzelnen Staaten, so die "Deutsche 
Gesellschaft fur Volkerrecht" (seit 1917), die Grotius Society (England), 
die American Society of International Law u. a. 12). 

Seit1923istdie "Akademie fur internationales Recht"imHaag 
(Friedenspalast) eroffnet, unter Mitwirkungder Carnegie-Stiftung, geleitet 
von 12 Mitgliedern aus verschiedenen Staaten. SatzungsmaBig soll sie 
"einen Mittelpunkt der hoheren Studien im internationalen Recht und 
den mit ihm zusammenhangenden Wissenschaften bilden, um die ver
tiefte und unparteiische Priifung der Fragen zu erleichtern, die die 
internationalen Rechtsbeziehungen betreffen" 13). 

10) Reiche Forderung hat die Wissenschaft von Mannern wie Phillimore, 
Pradier-Fodere, Fauchille, Oppenheim, J. B. Moore, Rivier, Nys. 
Anzilotti, Lou ter u. a. (vgI. § 6 IV) empfangen. 

11) Die ffir wissenschaftliche Arbeit unumgangIichen Berichte, Verharrdlungen 
und Projets de reglement finden sich in den Banden des Annuaire de l'Institut de 
droit international. - Die Ietzte (32.) Tagung ist 1924 in Wien abgehalten worden. 
FUr 1925 ist eine Tagung im Haag vorgesehen, zur 300 Jahr-Feier des Erscheinens 
von Hugo Grotius' "de jure belli ac pacis" .. 

12) Andere Zwecke verfolgt das 1919 von holli1ndischen Gelehrten und Staats
miinnern gegriindete "Institut intermediaire international"; es will unentgeltlich 
Auskiinfte iiber Fragen von internationaler Bedeutung erteiIen, die auf Volkerrecht 
und HandeIspoIitik Bezug haben, und verofientlicht ein inhaltreiches "Bulletin". 

13) In Deutschland ist dem internationalen Reclite im akademischen Unter
richte wie bei den Priifungen leider auch jetzt noch keineswegs die gebiihrende 
Stelle eingeraumt; vgl. Liepmann, Pflege des Volkerrechts an den deutschen Uni
versitiiten, 1919; Pohl, Reichsverfassung und Volkerversohnung, 1924, S. 18. 
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§ 6. VOlkerrechtswissenschaft und ·Literatur. 
I. Die Stellung des ViiIkerrechts innerhalb des Rechtssystems1). 

Das Volkerrecht ist ein selbstandiges Glied des Rechtssystems. 
Als zwischenstaatliches Recht tritt es dem staatlichen Recht in 
den beiden Hauptzweigen - die sich freilich in Begrenzung auf den Staat 
herausgebildet haben - dem offentlichen Recht wie dem Privatrecht 
gegenuber; doch ist es jenem naher verwandt als diesem 2). Das 
schlieBt nicht aus, daB die reiche Gedankenarbeit des Privatrechts 
nicht auch fur das Volkerrechtverwertet werden konnte3 ). Doch 
handelt es sich dabei in der Regel um die Herausbildung allgemeiner, 
allem Recht gemeinsamer Begriffe und Grundsatze (allgemeine Rechts· 
lehre). Freilich ist zu beachten, daB gerade im Volkerrecht die rechtlich 
geregelten Lebensbeziehungen im steten FluB der Entwicklung be
griffen, teilweise p16tzlicher, revolutionarer Umgestaltung unterworfen 
sind, so daB die starre Statik der juristischen Begri£fe durch eine elastische 
Dynamik ersetzt werden muB (vgl. unten IV. Buch Vorbemerkung). 

Bei dem engen Zusammenhang, in dem Geschichte und Politik 
zum Volkerrechte stehen, muB die Wissenschaft des Volkerrechts auch 
FUhlung zu diesen LebeasauBerungen des Staates und ihrer wissen
schaftlichen Behandlung halten. Volkerrecht ist aber nicht Politik; und 
nicht alles, was geschehen ist, hat bereits rechtliche Geltung erlangt. Es. 
hat der Herausarbeitung des Volkerrechts nicht wenig geschadet, daB die 
Theorie den Gren~strich so schwach zog zwischen dem, was Rechtens ist" 
und dem, was rechtlich erwilnscht erschien. Freilich ist die Grenze auch 
eine fliissige, insofern das Volkerrecht ungleich starker durch die Politik 
beeinfluBt wird als irgendein anderes Rechtsgebiet - hat doch der 
Sprachgebrauch die AuBenpolitik mit Politik schlechthin gleichgestellt. 

II. Systematik des ViiIkerrechts. 
FUr kein Gebiet der Rechtswissenschaft ist die Frage des Systems. 

so eindringlich behandelt worden wie fiir das Volkerrecht4). Das ist 

1) N iem eyer, Aufgabenkiinftiger Volkerrechtswissenschaft, 1917; Rechtspoli
tische Grundlegung der VRwissenschaft, 1923; Pohl, Aus V. R. undPolitik 1913, S.5. 

2) In dem Sinne, daB der Staat sowohl fiir das offentliche Recht wie fiir das 
Volkerrecht das Rechtssubjekt ist; wesentlich ist jedoch der Unterschied, daB das 
offentliche Recht als Gewaltverhiiltnis wirkt, das Volkerrecht - darin ahnlich 
dem Privatrechte - es mit Staaten als einander gleichgeordneten Subjekten zu 
tun hat. Darum kann ich um so eher der Fortsetzung im Terle zustimmen. 
Nicht folgerichtig erscheint Jellinek, System der subjekt. offentl. Rechte 2, 1905, 
S.312 (Volkerrecht) verglichen mit S.274 (Kirchenrecht). 

3) Beachtenswerte Anregungen bei Hedemann, Blatter fiir Rechtspflege 
in Thiiringen und Anhalt Bd. 62, (1915) S.97£. Ruegger, Privatrechtl. Be
griffe im Volkerrecht (Z. i. R. Bd. 28, 1920, S.426f.). 

4) v. Kaltenborn, Kritik des Volkerrechts. 1847, S. 273f. "Bulmerincq" 
Die Systematik des Volkerrechts, 1858; Heilborn, Das System des Volkerrechts, 
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begreiflich, da sie nicht bloB fiir die wissenschaftliche· Durchdringung 
des Stoffes unerlii.J3lich ist, sondern fiir die Heraushebung und Er
kenntnis del' entwicklungsfahigen Grundgedanken des V6lkerrechts, 
und damit auch einen Stiitzpunkt fiir die Ausfiillung seiner Liicken 
bilden kann. Lange folgte die Systematik der Gliederung bei Grotius, 
de jure belli ac pacis: Grotius hatte den Krieg als Ausgang gewahlt, 
dem er Buch I und III widmet, w~hrend Buch II in dem Rahmen des 
Kriegsrechts die wichtigsten Gestaltungen des Friedensrechtes in An
lehnung an das Privatrecht darstellt. Das Vorbild des Grotius ver
blaBte im 18. Jahrhundert. Aber erst G. F. Martens erstrebte bewuBt 
eine neue Anordnung, indem er Subjekte und Objekte des V6lkerrechts 
scheidet und dem Kriege nur noch ein Buch (das 8. von 9) widmet. 
Trotz der grundsatzlichen Untersuchungen, die in der Mitte des 19. J ahr
hunderts von Kaltenborn und Bulmerincq angestellt worden sind, 
ist eine auch nur annahernde Einhelligkeit in der Systematik nicht 
herbeigefiihrt. Eine Zeitlang schien die von Bulmerincq verfoohtene 
Gliederung in materielles V6lkerreoht und formelles V6lkerreoht, wobei 
der Krieg in dem Abschnitt "Verfahren" des formellen Hauptteils unter
tauchte, Gefolgschaft zu finden. In erkennbarer Entnahme privat
rechtlicher Anschauung behandelt Heffter in 3 Biichern "das V61ker
recht odeI' die Grundreohte der Nationen in Friedenszeiten (Subjekte, 
Recht der Sache:q, Reoht derVerbindlichkeiten)" - "das V6lkerreoht im 
Zustande des Unfriedens odeI' die Aktionenreohte del' Staaten" - "die 
Formen des vOlkerrechtliohen Verkehrs odeI' die Staatenpraxis in aus
wartigen Angelegenheiten sowohl-im Krkge wie im Frieden". Der Krieg 
riickt hier wieder nach dem Mittelpunkte, wogegen die im Laufe des 
19. Jahrhunderts stark angewaohsenen Interessengemeinsohaften. des 
Staatenverbandes mit einer Ecke in dem den Formen gewidmeten Teile 
vorlieb nehmen miissen. Demgegeniiber geht Heilborns bedachte 
Systematik del' Bes onderheit des V61kerrechts naoh, wie es sich um die 
Wende des 19. Jahrhunderts entwickelt hatte, wenn er in einem "All
gemeinen Teile" die Subjekte, Objekte des V6lkerrechts und die Be
griindung, Vertrage und Abfolge del' Rechte behandelt und in einem 
"Besonderen Teile" die einzelnen Rechtsverhaltnisse (die absoluten, 
das Obligationenreoht und die Rechtsnachfolge der Staaten) und die 
Selbsthilfe. Doch geht es auch hier nicht ohne Zwang ab, und es findet 
die gemeinsame Wirksamkeit der Staaten im Bereiche der Reohts- und 
Kul~urinteressen, die dem V6lkerrecht, zumal der Gegenwart, den 
Riickhalt gibt, nioht oder nicht den gebiihrenden Platz. Das Unbe
friedigende all diesel' Versuche legt es nahe, von gar zu sehr ins Einzelne 
gehender Gliederung abzusehen und sich mehr Bewegungsfreiheit im 

entwickelt aus den vOlkerrechtl. Begriffen, 1896; Hatschek, Volkerrecht, 1923, 
8. 121. Scelle, essai de systematique de droit intern., Rev. Gen. 1923. 
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loseren Aufbau zu wahren5). Die Scheidung des Rechtes im Kriegsstande 
von dem Friedensstande ist innerlich begrundet, nur dad sie nicht 
dahin fUhren, den gemeinsamen Boden des Volkerrechts zu zerreiBen6 ). 

ill. Einteilnng der YorIiegenden DarsteUnng7). 

In den folgenden vier Buchern (2-5), wird ein allgemeiner und 
ein besonderer Teil des Volkerrechts unterschieden. Das erste Buch 
des allgemeinen Teiles (2) behandelt die Rechtsstellung der Staaten, 
als der Rechtssubjekte des volkerrechtlichen Staaten
verbandes, zneinander. Das folgende Buch (3) behandelt den volker
rechtlichen Verkehr innerhalb des Staatenverbandes im all
gemeinen (abgesehen also von dem Inhalt der v61kerrechtlichen Be
ziehungen). Es zerfallt in vier Abschnitte, deren erster den Grundsatz 
der Verkehrsfreiheit, deren zweiter die nationalen Organe des volker
rechtlichen Verkehrs, deren dritter die Organisation des Staaten
verbandes, deren vierter die v61kerrechtlichen Rechtsverhaltnisse er
ortert. Fur den besonderen Teil ergibt sich die Gliederung durch 
den tiefgreifenden Unterschied, den Krieg und Frieden in den volker
rechtlichen Beziehungen der Staaten begrunden. Das 4. Buch ist daher 
der Darstellung der inhaltlich verschiedenen Gebiete der zwischen den 
Staaten bestehenden Interessengemeinschaft, das 5. Buch der 
Frage nach der Austragung der Staatenstreitigkeiten gewidmet. 

IV. Aus der neneren Literatur des VOlkerrechts. 
1. Systematische Darstellungen 

a) Deutsche Verfasser. 
v. Bulmerincq (t 1890), Das Volkerrecht oder das internationale Recht. 

1884 (in Marquardsens Handbuch des offentlichen Rechts). Friedrich (t), 

5) So u. a. die Darstellungen von Rivier, Ullmann, Strupp (unter
einander abweichend). - Melli durch die Eigenart der Namengebung weicht 
Kohler ab (Grundlagen des Volkerrechts, 1918): I. Volkerrecht und Volkerrechts
wissenschaft. II. Die volkerrechtl. Personlichkeiten. III. Staat und Staatsgelande. 
IV. Staa.t und Sta.a.tsangehOrigkeit. V. Rechtsverkehr. VI. Unrechtsverkehr. 
VII. Jenseits von Recht und Unrecht. Kriegsverkehr. Hatschek (Volkerrecht 
1923) "wagt den Versuch einer Syatema.tik, welche die Handlungen des Staates 
zum Ausga.ngspunkt der Anordnung des Stoffes ma.cht, sich dabei aber der Idee 
einer offeIitliches und Privatrecht umfassenden allgemeinen Rechtslehre ala Pfad
finder bedient" (S.123). Sein System sieht so aus: I. Teil: Grundlagen des 
Volkerrechts (Volkerrecht als Rechtsordnung - Subjekte des Volkerrechts - die 
volkerrechtlichen Vertreter); II. Teil: System der volkerrechtlich bedeutsamen 
Staa.tsakte (Volkerha.ndlungen - Volkerrechtshandlungen - Volkerrechts
gesohiifte - Volkerrechtsdelikte). Das Recht des Krieges erscheint in dem Ab
schnitt "Volkerreohtsgesohafte". Ha.tscheks Versuch bleibt interessant, aUch wo 
er nicht gelungen erscheint; unter dem konstruktiven Zwange bjiBt die Uber
sichtlichkeit ein. 

6) Zur Systema.tik des Rechts der Sta.a.tsstreitigkeiten vgl. 5. Buch. S. 405. 
7) Da.s von V. Liszt aufgestellte System ist im ganzen beibehalten worden, 

womit jedoch keine Zustimmung zu allen Einzelheiten gegeben sein soIl. 
V. Liszt·Fleis ehmann, Volkerrecht, 12. Auf I. 6 
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Grundziige des Volkerrechts fiir Studierende und Laien. 1915. Gareis (t), In
stitutionen des Volkerrechts. 2. Aufl. 1901. Hatschek, Volkerrecht als System 
rechtlich bedeutsamer Staatsakte. 1923. Heffter (t 1880), Das europaische Volker
recht der Gegenwart auf den bisherigen Grundlagen. 8. Aufl. herausgegeben von 
Geffcken (t 1896). 1888. Heil born, Das System des Volkerrechts entwickelt aus 
den volkerrechtlichen Begriffen. 1896. Derselbe in v. Holtzendorff-Kohlers En
cyklopadie der Rechtswissenschaft. 7 1914. v. HoI tzendorff (t 1889), Handbuch 
des Volkerrechts (in Einzelbeitragen). 4 Bande. 1885-1889. Kohler (t 1919). 
Grundlagen des Volkerrechts. 1918. v. Martitz (t 1921) in Hinnebergs Kultur 
der Gegenwart, Systematische Rechtswissenschaft. 2 1913. Niemeyer, Volker
recht (Sammlung Goschen) 1923. Stier-Somlo, Handbuch des Volkerrechts 
(in Einzelbeitragen) seit 1912. Stoer k (t 1908) in Holtzendorffs Encyklopadie. 
5. Aufl. 1890. Strupp, Grundziige des positiven Volkerrechts 2 1922. E. Ull
mann (t 1913), Volkerrecht 1898, Neubearbeitung 1908. A. Zorn, Grundziige 
des Volkerrechts. 21903. - Ernst Isay, Volkerrecht 1924 (fiir weitere Kreise). 

b) Franzosische Verfasser. 
B'onfils (t 1897), Manuel de droit public (droit des gens). 1894. 6. Auf I., 

herausgegeben von Fauchille, 1912 (deutsche Ubersetzung von Grah, 1904). 
in der 8. Auf I. von Grund aus neu gestaltet unter dem Titel: Fauchille, Traite 
de droit international public, Tell I (Paix) 1922/24, Teil II (Guerre et neutraliM )1921. 
Chretien, Principes de droit internat. public. 1893. Despagnet, Cours de droit 
internat. public. 4. Aufl., herausgegeben von de Boeck, 1910. Merignhac, 
TraiM de droit public internat 1. Teil 1905, II. TeiI 1907, III. Teil I Band 1912. 
Piedelichre, Precis de droit internat. public ou droit des gens. 2 Bde. 1894/95. 
Pradier-Fodere, TraiM de droitinternat. public europeenetamericain. 8 Bande. 
1885-1906. 

c) Englische Verfasser. 
Hall (t 1894), A treatise on internat. law. 8. Aufl. herausgegeben von 

Pearce Higgins 1924. T. J. Lawrence, The principles of internat. law. 
6. Auf I. (1917); Franzosische Ubersetzung nach der 5. Auflage von Dumas und 
de Lapradelle, Vorwort von James Brown Scott (Les principes de droit inter
national) 1920. Oppenheim (t 1919), Internat. Law. A treatise. 2 Bande. 
3. Aufl. (Roxburgh) 1920/21. Phillimore (t 1885) Commentaries upon internat. 
law. 3. Auf I. 4 Bande. 1879-1889. Travers Twiss (t 1897), The law of nations. 
2 Bande 1861/63; selbstandige franzosische Ausgabe: Le droit des gens ou des 
nations considerees comme cominunauMs politiques independantes. 2 Bde. 1887 
u. 1888. Walker, The science of internat. law. 1893. Derselbe, A manual of 
public internat. law. 1895. Westlake, Internat. Law. 2. Auf I. 1. Band 1910. 
2. Band 1913. 

d) N ordamerikanische Verfasser. 
Foulke, A treatise on intern. law, 1920. Hershey, The essentials of 

internat.publiclaw. 1912. Moore,Adigestofintern.law, 8Bande1906. Taylor. 
A treatise on intern. public law, 1901. Wharton, Digest of the internat.law of the 
United States. 3 Bande. 1886. Wheaton (t 1848), Elements of internat. law_ 
3: Aufl. 1899 (dazu ausfiihrlicher Kommentar von Lawrence), 4. engl. Ausgabe 
von Atlay 1904. Wilson und Tucker, Internat. law. 6. Auf I. 1913. 

e) Italienische Verfasser. 
Anzilotti, Corso di diritto internazionale 21923 fg. Contuzzi, Diritto intern. 

pUbblico. 1905. Diena, Diritto internaz. pubblico. 2 1914. Lomanoco, Trattato 
di diritto internaz. pubblico. 1905. Pasquale Fiore, Trattato di diritto internaz_ 
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pubblico. 5. Auf I. 3 Bande. 1914. Oli vi, Manuale di diritto internaz. pubblico e 
privato. 2. Auf I. 1911. 

f) Spanische Verfasser. 
De Oli vart, Tratado de derecho internac. publico. 4. Auf!. 4 Bde. 1903/04. 

Suarez, Tratado de derecho intern. publico. 1916. M. Torres Campos, Ele· 
mentos de derecho internac. publico. 2. Auf I. 1904. 

g) Verfasser anderer N ationali ta ten. 
Bevilaqua (Brasilien), Direito publico internacionaI. 1911 (2 Bande). 

Car los Calvo (Argentinier), Le droit international theorique et pratique. 5. Auf I. 
6 Bande, 1896. de Louter (Hollander), Le droit intern. public positif. 1920. 
F. v. Martens (Russe), Volkerrecht (deutsche Ubersetzung von Bergbohm). 
2 Bande. 1885, 1886. Matzen (Dane), Foreloosninger over den positive folkeret, 
1900. Nys (Belgier), Le droit international. Les principes, les theories, les faits. 
2. Auf I. 1912 (3 Bande). Rivier (Schweizer), Lehrbuch des Volkerrechts, 2. Auf!. 
(v. Bar) 1899; Principes du droit des gens. 2 Bande. 1896. 

2. W orter biicher. 
Calvo, Dictionnaire de droit internat. public et prive. 2 Bande. 1885. Es 

tritt weit zuriick hinter das "Worterbuch des Volkerrechts und der Diplomatie", 
herausgegeben von Strupp (im Erscheinen seit 1922). "Worterbuch des deutschen 
Staats· und Verwaltungsrechts" (2. Auf!. von Frh. v. Stengels Worterbuch des 
deutschen Verwaltungsrechts), herausgegeben von Fleischmann. 3 Bande. 
1911-1914. "PoJitiwhes Handworterbuch", herausg. von Herre. 2 Bande. 1922. 

3. Zeitschriften und Jahrbiicher. 
Zeitschrift fiir internat. Recht, 1891 begriindet von Bohm, seit 1896 (1902) 

herausgegeben von Niemeyer. - Zeitschrift fiir Volkerrecht, begriindet von 
Kohler 1907, seit 1915 herausgegeben von Kohler und Fleischmann, seit 1922 
von Fleischmann uud Strupp. - Revue de droit internat. et de legislation 
comparee, seit 1869; Redaktion von de Visscher in Gent. - Revue generale de 
droit internat. public, herausgegeben von Pillet uud Fauchille in Paris seit 
1894. - Journal du droit internat. prive et de la jurisprudence comparee, seit 1874 
in Paris (Clunet). - Rivista di diritto internaz. (seitI90.6) herausg. von Anzilotti, 
Ca vaglieri, Perassi. - Revista de Derecho internac. y politica exterior, her· 
ausgegeben von de Olivartseit 1905. - The American Journal of internat. law, 
seit 1907. 

Volkerrechtliche Abhandlungen auch im "Archiv fiir offentliches Recht" 
(seit 1886), begriindet von Laband und Stoerk, jetzt herausgegeb. v. Piloty, 
Mendelssohn Bartholdy, Triepel, Koellreutter; in den "Annalen des 
Deutschen Reichs" (Dyroff uud Eheberg); Z. f. offentliches Recht (seit 1920 
Kelsen). Jahrbuch des Volkerrechts (Niemeyer und Strupp), seit 1913 - auch 
im Jahrbuch des offentlichen Rechts (seit 1907). 

Zum AnschiuB an Geschichte und Politik: Historische Zeitschrift (begriindd 
von Sybel). - Z. f. Politik (Rich. Schmidt u. Grabowsky). - PreuBische 
Jahrbiicher - Deutsche Revue (geschlossen 1922) - Europaische Gesprache, Ham· 
burger Monatshefte fiir Auswart. Politik (Mendelssohn. Bartholdy). - Deut. 
scher Geschichtskalender (Wippermann, jetzt PUrlitz). 

4. Unter den Materialsammlungen8 ) ist an erster Stelle zu nennen dcr 
groBe "Recueil des traites" (Quellenmaterial seit 1761), begriindEt von G. F. de 

8) Als Nachschlagewerk iiber die Samrnlungen Denys Peter Myers, Manual 
of collections of treatiEs and of collections relating to treaties (Cambridge, Harvard 
University Press 1922). tJbersicht bei Bittner, im Worterbuch Bd. 2, S. 664. 

6* 
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Martens (1791), mit verschiedenenFortsetzungen; zuletzt als "Nouveau Recueil 
General de Traites et autres actes relatifs aUx rapports de droit internat., deuxieme 
serie", seit 1876; von 1887 ab unter der Leitung von Stoer k (seit 187635 Bande 
mit einem besonderen die ersten25 Bande umfassenden, 1900 erschienenen Re
gisterbande); seit 1908 als troisieme serie von Triepel herausgegeben (Register 
1922) - fur Vertrage der Gegenwart: der vom Volkerbund (seit 1920) heraus
gegebene "Recueil des traites". - Daneben sind das seit 1861 erscheinende (von 
Aegidi und Klauhold begriindete) "Staatsarchiv", sowie die auch seit 1861 
erscheinenden, von Renaultund Fardis geleiteten"Archives diplomatiques" zu 
erwahnen. - Ch. de Martens et Ferd. de Cussy, Recueil manuel et pratique de 
traites, conventions etc. 7 Bande. 1846-1857; fortgesetzt (2. Reihe) von Geff
cken, 3 Bande. 1885-1888. - Vorzuglich Strupp, Urkunden zUr Geschichte 
des Volkerrechts. 2 Bde. 1911 (mit Nachtrag 1912), in 2. Auflage als Document3 
pour servidd'histoire du droit des gens, 5 Bande und Index, 1923. Dersel be, Aus
gewahlte diplomatische Aktenstucke zur orientalischen Frage. 1916. - Recueil 
Internat. des traites du 20e siecle, herausgegeben von Descamps und Renault 
(umfaBt samtliche Vertrage und Schiedsspruche seit 1. Januar 1901). - Nie
meyer, Urkundenbuch zum Seekriegsrecht. 3 Bande. 1913. 

Fur die altere Zeit (Vertrage von 800-1731): Dumont, Corps universel et 
diplomatique du droit des gens. 1726-1731. 

Sammlungender von einem Staat geschlossenen Vertrage: Leop. Neumann 
(Fortsetzung de Plason de la W oystine), Recueil des traiMs et conventions 
conclus par l'Autriche-Hongrie avec les puissances etrangeres, 1855. In seiner 
Art einzig die Bearbeitung der "Osterreichischen Staatsvertrage" als Veroffent
lichungen der Kommission fur neuere Geschichte Osterreichs (12 Bande), dazu 
das "Chronologische Verzeichnis der Osterreich. Staatsvertrage" von Ludw. 
Bi ttner (4 Bande, abgeschl. 1917). Hertslet, A complete collection of the trea
ties and conventions between Great Britain and foreign powers. De Clercq, 
Recueil des traites de la France. 1864. Fr. v. Martens, Recueil des traiMs et 
conventions conclus par la Russie avec les puissances etrangeres. 1898. N ora
dounghian, Recueil d'actes internat. de l'Empire Ottoman, 1897 -1903. 

5. FUr akademische Zwecke: 
a) Quellensammlungen: Volkerrechtsquellen von Fleischmann 1905 (sehr 

zu empfehlen 9 ). Pohl und Sartorius, Modernes Volkerrecht. 1922. Albin, Les 
grands traiMs politiques 2 1912. 

b) Volkerrecht3fi:ille: Bentwich, Students leading cases and statutes 
on intern. law. 1913. Cobbett, Cases and opinions on internat. law etc. 3. Auf I. 
11919, II 1913. L. Oppenheim, Internat. incidents for discussion in conversation 
classes, 1909. Scott, Cases on internat. law. 1922. Stowell und Munro, Inter
national cases. 1916. Strupp, Volkerrechtliche Falle zum akademischen Ge
brauch und Selbststudium, erstes Heft 1911, zweites Heft 1914. Baer, Der Welt
krieg, Volkerrechtliches Praktikum. 1915. 

6. Einen wertvollen Einblick in den Bestand der volkerrechtlichen Literatur 
(keineswegs erschOpfend) gibt der Katalog der Bibliothek des Haager Friedens
palastes (von Molhuysen und E. R. Oppenheim), Leyden 1916 (1576 Spalten) mit 
2 Supplementen, 1922. 

9) Beisatz von v. Liszt; ich mochte ihn auf das folgende Werk ubertragen. 



Zweites Buch. 

Die Rechtssubjekte des vOlkerrechtlichen 
Staatenverbands. 

I. Die Staaten. 
§ 7. Die Staaten als Rechtssubjekte des Volkerrechts 1). 

I. Nur die Staaten sind Subjekte des Volkerrechts: Trager yon yolkerrecht
lichen Rechten und Pflichten. 

1. Nur im Patrimonialstaat, der dominium und imperium, Grund
eigentum und Staatsgewalt nicht voneinander trennt, konnte der 
Landesherr als Subjekt der rechtlichen Beziehungen im Staaten
verkehr erscheinen. Das heutige Volkerrecht ruht, wie das heutige 
Staatsrecht, aui dem Begriff der Staatsgewalt. Darin darf es nicht 
tauschen, daB noch bis weit in das 19. Jahrhundert hinein in der konser
vativen Sprache der Urkunden im internationalen Verkehr der Landes
herr an Stelle des Staates genannt wird. 

2. Das V61kerrecht berechtigt und verpflichtet nur die Staaten 
selbst, nicht die Staatsangehorigen. Zwischen diesen und del': 
Staatsgemeinschaft steht ihre nationale Staatsgewalt. Aus einem 
deutsch-russischen Handelsvertrag erwachsen dem Deutschen Reich 
und RuBland Rechte wie Pflichten; der deutsche oder russische Kauf
mann hat es nur mit seiner Regierung, nicht mit dem fremden Staate 
zu tun 2). 

1) Merignhac Bd.I, S. 114, Bd. 2, S.5. Nys, Bd. 1, S.352. Oppenheim 
Bd.I, S.I25. Rivier S.88. Ullmann S.86. de Louter Bd .. I, S.I60; Moore 
Bd.I, S. 12. Krabbe, Die moderne Sbaatsidee,2 1919, S. 272. 

2) Diese grundlegende Auffassung wird, wie schon friiher von Fiore, Reff
ter, v. Martens" so jetzt von Kaufmann (oben § 2 Anm. 1 und Z. Vo. R. Bd. 2, 
S. 419), Rehm, Z. Vo. R. Bd. 1, S. 53, Kohler Z. Vo. R. Bd. 2, S. 209, 
Cybichowski, Z. L R. Bd. 20, S. 392, 398, Freund (unten § 19 Anm. 7), 
angefochten, die eine unmittelbare volkerrechtliche Berechtigung und Bindung 
der Individuen behaupten. V gl. dagegen J e Hi n e k, System der subj ekti ven offent
lichen Rechte, 2 1905, S. 327. Heil born bei Stier-Somlo 1, 1, S. 93. De Lou ter 
Bd. 1, S. 161. Merignhac Bd.2, S.I69. Oppenheim Bd. 1, S. 456. Ullmann 
S.344. Pohl, Z. LR. Bd.I7, S.36. Curtius, Rev. Bd.42, S.5. Eingehend Hirsch 
(unten zu§66; Wenzel, GrundproblemeS.359ff.,447; jedoch ablehnendNiemeyer, 
VolkerrechtS.86. - Dabeidarfnach v. Liszt nichtiibersehenwerden: in den Verord
nungen der "Internationalen Kommissionen" (unten § 27) haben wir die ersten An
satze zu einem, die Staatsbiirger der verschiedenen Staaten unmittelbar binden-
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3. Unverkennbar zeigen sich jedoch Ansatze zu einer EinfUhrung 
von Nicht-Staaten als Tragerh volkerrechtlicher Rechte. Leidet auch 
der Gedanke, "Volker" als Rechtssubjekte anzusehen, an seiner Ver
schwommenheit, so hat er doch seine natiirliche Klarung bereits in def 
Anerkennung schutzberechtigter Minderheiten gefunden, wie sie -
wenngleich in bescheidenem Umfange - die Friedensvertrage und 
N achtragsvertrage sichern wollen. Damit ist die Schranke des Staates 
als nicht mehr uniibersteigbar erwiesen und die grundsatzliche Moglich
keit, auch den Einzelnen zum Subjekt des Volkerrechts zu machen, 
dargetan. Dadurch allein, daB jemand Rechte durch das Volkerrecht 
eingeraumt, werden, wird er freilich noch nicht Subjekt des Volkerrechts, 
wohl aber dann, wenn das Recht verstarkt wird durch die Zulassung 
Eines selbstandigen, nicht erst durch den Staat vermittelten Anrufens 
internationaler Instanzen (z. B. Eroffnung eines Rekurses fUr Privat
personen an den geplanten internationalen Prisenhof, Art. 4 Abk. yom 
18.0ktober 1907, namentlich aber mehrfach auf Grund des Versailler 
Vertrags, z. B. Art. 297 e, h Abs. 2, 302, 305, 309 b Abs. 2) 3). 

4. Wegen der Stellung des Papstes vgl. unter VI. (S.92). 
II. Staat im Sinne des VOlkerrechts ist die selbstherrliche Gebietskorperschaft 

d. h. die auf einem bestimmten Gebiete angesiedelte, durch eine selbstiindige 
Herrschergewalt zusammengefaJlte, menschliche Gemeinschaft. Zum Begriff 
des Staates gehoren mithin drei Merkmale: 1. die Staatsgewalt; 2. das Staats
gebiet; 3. das Staatsvolk. 

(fiber Staatenverbindungen vgl. § 8.) 
Subjekte des Volkerrechts sind daher nicht: 
1. N omaden-Stamme. Die mit ihnen geschlossenen Vertrage 

konnen volkerrechtlich nicht als Rechtstitel fiir derivativen Erwerb, 
sondern nur als Beweismittel fur tatsachliche Besitzergreifung (unten 
§ 18) in Betracht kommen. (Abweichend Heilborn S. 13). 

2. Kolonisatorische Unternehmungen, von Einz01nen oder 
von privaten Gesellschaften ausgehend. 

a) Diese Unternehmungen werden aber zu selbstandigen Staaten 
in dem Augenblick, in dem sich in ihnen die drei Merkmale des Staats
begriffes vereinigen, in dem sie alao auf einem D.bgegrenzten Gebiete die 

den, gemeinen Recht des volkerrechtlichen Staatenverbandes. Aber diese Rechts
normen sind von den die Staaten bindenden Normen des Volkerrechts nach Rechts
quelle, Adressat und Inhalt grundsatzlich verschieden. Sie bilden eine selbstandige 
Gruppe von Rechtssatzen zwischen dem staatlichen Recht und dem Volkerrecht. -
Auch das Rekursrecht an den internationalen Prisenhof solHeunter U mstanden dem 
einzelnen Staatsbiirger zustehen (unten § 65 B IV 2). Man erinneresichauchder Vor
schlage, die dem einzelnen ein Klagerecht gegen den Schuldnerstaat vor einem inter
nationalen Gerichtshof geben wollen (unten § 26 A'lm. 10), sowie an die Regelung 
der Rechtsstellung der neutralen Staatsangehorigen in dem 5. Abkommen von 
1907 (unten § 66 V 2). Aber gerade diese schuchternen und unklaren Ansatze lassen 
den heute noch geltenden Regelsatz um so scharfer hervortreten. 

3) Jetzt Strisower, (Os:err.) Z. f. o. R. Bd.4, 1924, S.273. 
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Ordnung im Innern und den Schutz nach auJ3eu zu gewahrleisten ver
mogen. Von diesem Augenblicke ab konnen sie als Subjekte des 
Volkerrechtes in die Staatengemeinschaft eintreten, auch die Hoheits
rechte weiter ubertragen. Dabei mag 1m Einzelfall die BeRtimmung des 
Zeitpunktes Schwierigkeiten bieten, in dem der Entwick.1ungsprozeB 
der Staatsbildung zum AbschluB gelangt, der nasciturus zum selbstan
digen Lebewesen geworden ist. 

Besonders bestritten ist der Zeitpunkt, in welchem die internationale 
Gesellschaft des Kongo ZUlli Kongostaat geworden ist. Vertrage, die 
mit der Gesellschaft 1884 und 1885 geschlossen worden sind 4) (mit dem 
Deutschen Reich am 8. November 1884, R. G. Bl. 1885, 211), sprechen 
davon, daB die "Flagge der Gesellschaft als diejenige eines befreundeten 
Staates anerkannt" werde. Die formliche Aufnahme des Kongostaates 
in die Volkerrechtsgemeinschaft erfolgte allerdings erst in den Sitzungen 
vom 23. und 26. Februar 1885; aber der Kongostaat ist nicht erst durch 
diese Erklarung geschaffen worden. Wahrend des Weltkriegs bot die 
Frage nach der Entstehung des neuen Konigreichs Polen besondere 
Schwierigkeiten. Durch die Proklamation der Mittelmachte vom 5. No
vember 1916 wurde der neue Staat verheiBen, aber nicht geschaffen; 
dieser setzt das Vorhandensein einer, wenn auch nur vorlaufigen, selb
standigen Staatsgewalt (Regent und Staatsrat) voraus5). FUr dieTsche
choslowakei hat die Reparationskommission den 28. Oktober 1918 als 
Beginn des staatlichen Bestehens angenommen; von dies em Tage da· 
tiert auch das erste Gesetz des tschechischen Nationalausschusses, auch 
die tschechoslowakische StaatsangehOrigkeit; die Unabhangigkeit der 
Nation war schon am 19. Oktober 1918 proklamiert worden. De jure 
ist die Annahme des 28. Oktober 1918 zweifelhaft. 

b) Es ist moglich, daB der Staat in einem vom ihm bereits erworbe
nen Gebiet einzelnen Personen oder Privatgesellschaften die Ausubung 
von Hoheitsrechten, aelbst das Recht der Kriegfuhrung, in seinem 
Namen widerruflich uberlaBt (Ostindische Kompanie I). Dann sind und 
bleiben diese Gebiete aber Teile des Mutterlandes und werden vOlker
rechtlich durch dieses vertreten. 

Umgekehrt bedeutet die Erteilung eines Schutzbriefes an eine 
Kolonisationsgesellschaft die Ubernahme der Staatsgewalt durch das 
Mutterland. sei es auf derivativem, sei es auf originarem Wege. 

4) Vor, wahrend und nach der Kongokonferenz. (Fleischmann, S. 193.) -
Vgl. .lozon, L'Etat indep. duCongo. 1900. Nys, Rev. Bd. 35, S. 333. Descamps, 
L'Afrique nouvelle. 1903. v. Stengel, Der Kongostaat. 1903. Hasse, H. St. 
Bd.5, S. 155. Strupp Bd. 2, S.78, Anm.2 und oben S. 45. 

5) Schatzel, PolensUntergang undWiedererrichtung, Arch. o. R. Bd.40, 1921, 
S. 73; Blociszewski, La Restauration de Pologne, Rev. G. Bd. 28, 1921, S. 1. -
Ho bza, La Republique tcMcoslovaque, Rev. Gen. Bd. 29,1922, S. 385; Buza, Ent
stehung der tschechoslowakischen Republik, Z. Yo. R. Bd. 13, 1924, S. 112 
(rechnet sie erst vom 16. Juli 1920, Ratifikation des Friedens von St. Germain). 
v. Twardowski, Polen, im Worterbuch Bd. 2, S. 280. 
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So wurde der deutschen Neu-Guinea-Kompagnie durch die kaiser
lichen Schutzbriefe vom 17. Mai 1885 und 13. Dezember 1886 die Aus
ubung der Staatshoheitsrechte, mit Ausnahme der Rechtspflege, uber
tragen; durch die Verordnung vom 27. Marz 1899 ist die Staatsverwal
tung vollstandig von dem DeutschenReich ubernommen worden. -Die 
Gronlandische Handelsgesellschaft ubte in Gronland die Verwaltung 
bis 1912. 

3. N ationale Minderheiten (nach Rasse, Religion, Sprache) 
innerhalb eines Staates 6). Doch hat die gewaltsame Umschichtung der 
Bevolkerung nach dem Weltkriege dazu genotigt, durch die Friedensver
trage (gegenuber den Mittelmachten) und durch Erganzungsvertrage 
(mit Polen, der Tschechoslowakei, Sudslawien, Rumanien und Griechen
land, vgl. oben S. 69) den Minderheiten einen gewissen Schutz zuzu
sagen: fur ihre Staatsburgerrechte, fur die Sprache, fur die Religion 
(wie einst schon in der Reformationszeit), die Schule. Diese Pflichten 
sind unter die Garantie des Volkerbundes gestellt. Jedes Mitglied des 
Volkerbundrates ist berechtigt, die Aufmerksamkeit des Rates auf eine 
Verletzung der Vereinbarungen zu lenken, und der Rat kann die ihm 
nach den Umstanden geeignet und wirksam erscheinenden Weisungen 
geben. In dem deutsch-polnischen Vertrage uber Oberschlesien (Art. 
147) ist den ZugehOrigen der Minderheit das Recht eingeraumt, sich mit 
Antragen an den Rat des V61kerbundes zu wenden, der nach einer Vor
prufung durch. die eigene Regierung entscheidet. Die ersichtliche Un
zulanglichkeit der bisherigen Sicherungen drangt dahin, den Minder. 
heiten bei der Geltendmachung ihrer Rechte, wenn auch nur in be
schranktem MaDe, eine internationale Rechtsfiihigkeit beizulegen 
(ahnlich Ziffer 4). 

4. Aufstandische Parteien, auch wenn sie einen Teil des Staats
gebietes unter ihre Herrschaft gebracht haben, solange die bisherige 
Staatsgewalt noch fortbesteht. Ihre Anerkennung als kriegfiihrende 
Partei (unten § 56 A II) beschrankt sich auf die Kriegfuhrung selbst; sie 
bedeutet nicht, auch nicht einstweilen, ihre Anerkennung als Staats
wesen, die durch die erlangte Unabhangigkeit bedingt ist. 

6) Laun, Worterbuch Bd. II, S. 99. Hatschek, S. 48 behandelt die Nationa
litaten und nationalen Minderheiten (wenig zusagend) unter den "Protegierten Objek
ten" des Volkerrechts. Eine stoffreicheEinfuhrung in dasNationalitatenproblem der 
Gegenwart gibt Boehm, Europa irrdenta, 1923. - Bordihn, Das positive Recht 
der nationalen Minderheit (Heft 2 von "Selbstbestimmungsrecht der Deutschen", 
hrsg. von Tiedje), 1921. R ukser, Rechtsstellung der Deutschen in Polen 1921; 
Lenz, Die deutschen Minderheiten in Siowenien, 1923. Fouques-Duparc, La 
protection des minorites de racc, de langue et de religion, 1922, ferner Rev. Bd. 50, 
1923, S. 409; Lucien-Brun, Le probleme des minorites devant Ie droit inter
national, 1923. Colijn, La decision de la Societe des nations concernant les iles 
d' Aland (These Amsterdam 1923); Szagunn, in Mitteil. d. D. Gesellsch. f. Volker
recht ]924. 
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Auch diesen Satz hat die Praxis der Weststaaten im Weltkriege 
umgestoBen, indem sie seit Ende des James 1917 mit den meuternden 
tschechischen Legionen wie mit einem besonderen Staate verhandelt 
haben; Frankreich iibrigens schon am 20. September 1917 den polnischen 
NationalausschuB in Paris als "organisation officielle polonaise" aner
kannt und dessen Vertreter bei der franzosischen Regierung zuge
lassen hat4). 

5. Die internationalen FluBkommissionen (unten § 27 II), 
die von manchen Schriftstellern (so von Engelhardt, Geffcken, v. Holtzen
dorff, Heilborn) als "FluBstaaten" aufgefaBt werden. Wenn man auch das 
Vorliegen eines, durch den FluB selbst und seine Ufer gebildeten, Staats
gebiets zur Not konstruieren konnte, so scheitert doch die ganze Lehre 
von den "FluBstaaten" rettungslos an dem Mangel eines von der "Staats
gewalt" beherrschten "Staatsvolkes". 

6. Staatsteile (Provinzen, Kreise, Gemeinden), mit EinschluB 
der Kolonien. Auch sie sind zwar Gebietskorperschaften; aber nicht 
selbstherrlich und daher nicht Rechtssubjekte des Volkerrechts. SchlieBt 
z. B. England mit den Niederlanden einen Vertrag, der ausschlieBlich 
die Beziehungen zwischen Britisch-Guayana und Niederlandisch-Gua
yana regelt, so werden doch nur die beiden vertragschlieBenden Staaten, 
nicht we unmittelbar interessierten Kolonien aus dem Vertrage be
rechtigt und verpflichtet. Ausnahmen sind denkbar, soweit das Mutter
land den Kolonien, wie etwa GroBbritannien den dominions, die selb
standige Ausiibung von Hoheitsrechten iibertragen hat 6"). 

m. Ein Staat ist entstanden, sobald aIle drei Merkmale des Staatsbegriffes 
gegeben sind; er ist untergegangen, sobald eines von ihnen hinwegfiillt7). 

1. Die Entstehung. Die Durchsetzung des auf Staatsbildung 
gerichteten Willens kann auf friedlichem oder auf kriegerischem Wege 

6a) Der Satz v. Lis~ts erscheint mir nicht klar. Die engIischen Dominions 
bleiben trotz ihrer selbstandigen Stellung doch Teile des britischen Reiches und 
sollen gar nicht zu Subjekten des Volkerrechts aufsteigen. GroBbritannien ist noch 
kein Bundesstaat. Allerdings drangt die raumliche .Ausdehnung und das .Aufbliihen 
der Selbstverwaltungskolonien und lndiens (mit seinen 700 Vasallenstaaten und 
3/4, der Bewohner des ganzen britischen Reiches) zum selbstandigen .Auftreten auch 
nach auBen: BeteiIigung als SonderkOrper an Kollektivvertragen, selbstandige 
MitgIiedschaft beim Volkerbund; fiir Kanada sogar ein Vertreter bei den Ver
einigten Staaten v . .Amerika. 

7) Von einer "Staatennachiolge" spricht man in folgendenFallen (Gruppie:ung 
im .Anschlusse an Schonborn, Staatensukzession, 1913): LosreiBung oder Ver
selbstandigung (Emanzipation) eines Staatsteils (Nordamerikanische Territorien 
von England, Belgien von den Niederlanden, Griechenland, Bulgarien von der 
Tiirkei, Panama von Columbien, Irischer Freistaat vom Vereinigten Konigreich 
1919/21 - vollstandige Einverleibung (.Annexion, lnkorporation) eines Staates 
(revolutionar-napoleonisches Zeitalter, deutsche Staaten durch PreuBen 1866, 
BurenrepubIiken durch GroBbritannien, Kongostaat durch Belgien, Korea durch 
Japan 1910) - Zusammentrete:J. selbstandiger Staaten zu einem Bundesstaa.te 



90 II. Buch. Die Rechtssubjekte des volkerrechtlichen Staatenverbands. 

erfolgen. Ein Staat kann entstehen durch BesiedIung eines bisher un
bewohnten Gebietes. So wurde die Neger-Republik Liberia 1821 durch 
BesiedIung mit freigelassenen Negern von den V. St. v. Amerika. aus 
gegriindet (1847 als unabhangiger Staat anerkannt); die ehemalige 
siidafrikanische Republik ist 1837 durch hollandische Buren besiedelt 
worden. Ein Staat kann ferner entstehen durch friedIiche Loslosung 
Qder durch erfolgreichen Unabhangigkeitskampf eines Gebietsteils gegen 
das Mutterland; so verdanken Griechenland, Belgien, Serbien, Rumanien 
wie die amerikanischen Staaten dem bewaffneten Aufstand ihre Selb
standigkeit, die dann auch von den iibrigen Machten anerkannt wurde. 
Nahe steht die Schaffung eines Staates durch andere Staaten (Albanien 
1912). Die Bildung eines neuen Staates kann aber auch dadurch er
folgen, daB mehrere Staaten sich zum Einheitsstaat (Ita-lien) oder zu 
einem zusammengesetzten Staate (Deutsches Reich) verbinden. 

2. Auch der Untergang eines Staates kann auf friedlichem oder 
auf kriegerischem Wege erfolgen. Er kann auf dem Willen seiner Biirger 
beruhen; so auf der Auswanderung samtlicher Angehoriger (z. B. eines 
Inselstaates). In der absoluten Monarchie entscheidet der Wille des 
Monarchen (Kongostaat 1908). Ungleich haufiger ist die Spaltung eines 
bestehenden Staates; so ist der Einheitsstaat Osterreich durch den Aus
gleich von 1867 zum Doppelstaat Osterreich-Ungarn geworden; Schweden 
und Norwegen haben 1905 die zwischen ihnen bestehende Union gelost. 

Der Untergang eines Staates kann aber auch durch den Willen 
eines fremden Staates, namentlich durch Waffengewalt, herbeigefiihrt 
werden: so sind 1866 Hannover, Kurhessen, Nassau und die freie Stadt 
Frankfurt durch kriegerische Eroberung als selbstandige Staaten ver
nichtet worden. 

3. Zu den Auswirkungen des Weltkrieges gehort die vollige Umbil
dung der Staatenkarte: Danzig, Polen, die Tschechoslowakei sind durch 
die Siegerstaaten geschaffen worden. Finnland, Litauen, Lettland, Est
land haben: sich selbst die Staatlichkeit gegeben. Ein eigenes Schicksal 
ward Montenegro zuteil, obwohl es fuit den Siegerstaaten verbiindet 
war: es wurde von den eigenen Verbiindeten in Siidslawien einverleibtS). 

(Norddeutscher Bund) - Verschmelzung selbstandiger Staaten zu einem Einheits
staat (Konigreich Italien 1860, wenn man es nicht, wie SchOnborn, als eine Anzahl 
von Inkorporationen in das Kgr. Sardinien ansieht, Kgr. Siidslawien) - Aufteilung 
(Polen 1795) oder Zergliederung (()sterreich, Ungarn, Ru6land nachdem Weltkriege). 

Vber das Nationalitatsprinzip als staatenbildendes Element, seinen Ge
brauch und einen MiBbrauch vgl. S. 28, 56, 65, 67, 68. Es macht sich zur Zeit 
auch bei den Umformungen innerhalb der Sowjet-Republik geltend. 

8) Walther Vogel, Das neue Europa und seine historisch-geograph. Grund
lagen 2 1923. VerdroB, Entstehung von Neustaaten nach dein Weltkriege, 
Worterbuch Bd. 1, S. 283, 1924. Kunz, Staatsgewalt de facto, Wiirterbuch Bd. 2, 
S.605. 
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IV. Ein Staat, der neu entstanden ist oder bisher der Viilkerrechtsgemein
schaU noch nicht angehiirt hat, bedarf, urn Yiilkerrechtliches RechtssubJekt 
zu werden, der Anerkennung - reconnaissance - durch die iibrigen 
Miichte9). 

a) Nicht sein Dasein als Staat, sondern sein Eintritt in die Volker
rechtsgemeinschaft ist durch die Anerkennung bedingt. Beachtung wird 
diesem Vorgang etwa seit den staatlichen Umformungen im Gefolge der 
franzosischen Revolution geschenkt. Die Anerkennung setzt voraus, 
daB der um den Eintritt in die Volkerrechtsgemeinschaft sich bewerbende 
Staat die Gewahr fiir die Beachtung der volkerrechtlichenRechtsnormen 
bietet. 1st diese Voraussetzung gegeben, so ist die Legitimitat der 
Staatsgriindung nicht weiter zu priifen; auch-der auf dem Wege der 
Gewalt, etwa durch bewaffnete LosreiBung vom Mutterlande, entstan
dene Staat hat Anspruch auf die Anerkennung. 

Die Anerkennung bindet die Staaten, von denen sie ausgesprochen 
word~n ist. Sie bindet vor allem auch das Mutterland, das durch die 
vorbehaltlose Anerkennung auf die Geltendmachung der Rechte ver
zichtet, die durch die Neubildung verletzt worden sind. 

b) Die Anerkennung kann ausdriicklich, so in feierlicher Weise auf 
Kongressen, oder auch stillschweigend, so durch Ankniipfung oder 
Unterhaltung diplomatischer Beziehungen geschehen. Beispiele bieten: 
die Anerkennung des Kongostaates (oben II 2) auf der Berliner Kongo-' 
konferenz von 1885; die Anel'kennung von Montenegro, Sel'bien, 
Rumanien durch den Berliner KongreB von 1878. Die Anerkennung 
von Siidslawien, indem es beim Versailler Vertrage 28. Juni 1919 als 
Vertragspartei auftraPO). Sie kann unbedingt erfolgen oder an "Be
dingungen" gekniipft sein. Dabei kann freilich im Einzelfall die Ent-
8cheidung der Frage schwierig sein, ob es sich wirklich urn (aufschiebende 
oder auflosende) Bedingungen oder aber urn Auflagen handelt. Die den 
Balkanstaaten durch den Berliner KongreB von 1878 auferlegten Ver
pflichtungen (oben S. 31) sind nicht als auflosende Bedingungen zu 
betrachten, deren Nichterfiillung die Vertragsmachte zum Widel'ruf 
der Anel'kennung berechtigen wiirde; sondern als Auflagen, del'en Er
fiillung durch gewaltsame Interventionen durchgesetzt werden konntell). 

9) Vgl. unten § 30 IV. 3. - Le Normand, La. reconnaissance internat. 
,et ses diverses applications. (These Rennes) 1891). Lorimer, Rev. Bd. 16, S. 333. 
Heilborn, Rev. Gen. Bd.3, S.179. Nys, Bd. 1, S.69. Oppenheim Bd.l, 
S. 134. - Gareis, S. 64, Ullmann, S. 125, Heil born bei Stier-Somlo Bd. 1, 1 
S. 58 (dieser im Gegensatz zu seiner friiheren .Ansicht) legen der .Anerkennung ledig
lich deklaratorische Bedeutung beL -Hatschek S. 147. Dickinson (nicht aner
kannt.e Staaten) Rev. Bd. 50,S. 145,1923. de Louter Bd.l,S.216. MooreBd.l,S.67. 

10) Vgl. Temperley, .A history of the Peace conference of Paris 5, 152. 
11) Ebenso Gareis, S.66, Nys Bd. 1 S.80. Ullmann, S. 128. Dagegen 

z. B. Pi6delievre Bd. 99; auch Triepel (oben § 2 .Anm. 1) Bd. 292 .Anm. 1. 
Vgl. dazu Strupp B. 1, S. 217 ~nm. 2. 
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c) Die Aufnahme eines Staates in den Volkerbund wird als Aner
kennung durch die Mitglieder des Volkerbundes anzusehen sein. Nicht 
spricht dagegen, daB sie durch MehrheitsbeschluB erfolgen kann 12) ; 

denn die Minderheit ist durch die Volkerbundsatzung gebunden, die 
Beschliisse gelten zu lassen; es ware aber ein Widersinn, der Organisation 
des Volkerbundes zuzugehoren und dennoch nicht vollwertig im Volker
rechtsverkehre zu stehen. 

d) Verweigerung der Anerkennung, sobald ihre Voraussetzungen 
gegeben sind, berechtigt als Unfreundlichkeit (nicht als Unrecht) zur 
Retorsion (unten § 55). Vorzeitige Anerkennung eines um seine Selb
standigkeit noch ringenden Staatsgebietes, so die der Vereinigtell Staaten 
von Amerika durch Frankreich am 15. Miirz 1778, ist Unfreundlich
keit (nicht Unrecht) gegen das Mutterland. Verspatete Anerkennung 
(wie PreuBen gegeniiber den abgefallenen siidamerikanischen Kolo
nien) kann von dem anerkannten Staate als Unfreundlichkeit ange
sehen werden. 

e) Die Nachkriegszeit hat einen Zwischenzustand geschaffen unter 
der Formel der "de facto" -Anerkennung, die nicht die volle und vor 
allem nichtdie dauernd eingeraumte Wirkungder Anerkennung aufweist 8. 

Namentlich ist diese Anerkennung minderen Rechts gegeniiber den rus
sischen Randstaaten, solange ihre Verhaltnisse noch nicht konsolidiert 
erschienen, und gegen RuBland selbst (das erst im Februar 1924 von Eng
land, Italien, Ungarn und Schweden de jure anerkannt worden ist) zur 
Anwendung gebracht worden. 

f) Die Anerkennung verleiht keinen character indelebilis. Es steht 
nichts im Wege, sie, wenn sich die Vorbedingungen entscheidend 
andern, fiir die Zukunft zu versagen. 

V. Veranderungen in der Regierungsform eines Staates haben keinen Ein
fluB auf seine yoIkerrechtlichen Berechtigungen und Verpflichtungen, es sel 
denn, daB sie den Bestand des Staates an der Wurzel treffen und damit liber 
die bloBe innerstaatIiche Wirkung; hinausgreifen. 

fiber den EinfluB von Gebietsveranderungen auf bestehende Rechts
verhaltnisse siehe unten § 34. 

VI. Der Papstl3 ). Seine SteHung ruht aufinternationalem Herkom
men, das die Rechtslage des Papstes aus der Zeit des Bestehens des 

12) Wie Hatschek S. 150 meint, dagegen Schiicking-Wehberg, S. Ill. 
13) Vgl. Geffcken, H. H. Bd.2, S. 153. Brusa, Rev. Bd. 15, S. 134. Nys. 

Rev. Bd. 37, S. 155. Imbart Latour, La papaute en droit international. 1893. 
Olivart, Le pape, les Etats de l'Eglise et l'Italie. 1897. Chretien, Rev. Gen. 
Bd.6, S.281. Bompard. Rev. Gen. Bd. 7, S. 369. Cougny, La papaute en droit 
internat. public. 1906. de Taube, La situation internat, actuelle du Pape et 
l'idee d'un droit entre pouvoirs. 1908. (Archiv fiir Rechts- und Wirtschafts
philosophie Bd. 1, S. 360,510). de Lou ter Bd. 1, S. 164. Merignhac Bd. 2, S. 119. 
Nys Bd. 2, S. 297. Oppenheim Bd. 1, S. 184. Ullmann, S. 118. Gidel, Rev. Gen. 
Bd. 18, S.589. Jenny, 1st der Papst Subjekt des Volkerrechts? Diss. Leipzig 19lO. 
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Kirchenstaates fortdauern laJ3t. Das wird nur bestatigt, nicht erst be
stimmt durch das vom Papsttum nicht angenommene italienische Ga
rantiegesetz vom 13. Mai 1871 (Fleischmann lO7). Als italienisches Lan
desgesetz ist es ohne volkerrechtliche Bedeutung. Das Gesetz ist aber 
die Erfiillung einer von der italienischen Regierung (Rundschreiben 
Visconti-Venostas vom 18. Oktober 1870) gegebenen Zusage und bindet 
daher Italien den Machten gegeniiber. N ach dem Gesetz wie auch infolge 
der Anerkennung des Gesetzes durch die iibrigen Machte ist der Papst 
nicht Untertan ItaIiens oder irgendeines anderen Staates, sondern exter
ritorial oder extranational, und diese Eigenschaft erstreckt sich 
auch auf die kirchlichen Statten, solange der Papst dort Amtshand
lungen iibt (Peterskirche); er genieJ3t ferner eine Reihe von Befugnissen, 
die, wie das aktive und passive Gesandtschaftsrecht, seit dem Welt
kriege auBerordentIich gesteigert, sonst nur den Staaten zustehen, und 
iibt diese Befugnisse unter Zustimmung del' Machte ungestort aus: aber 
es fehlt ihm (anders zur Zeit des Kirchenstaates) das Staatsgebiet14) 

wie das Staatsvolk, und damit die Staatsgewalt. Alle die Eigentiimlich
keiten seiner bevorrechteten (quasiinternationalen) Stellung vermogen 
das Fehlen dieser Merkmale nicht zu ersetzen. Daher stehen die von 
den Machten mit dem Papst geschlossenen Vertrage (Konkordate) nicht 
unter den Regeln des Volkerrechts; daher hat ferner der Papst keinerlei 
volkerrechtliche Anspriiche, insbesondere keinen Anspruch darauf, zu 
den Staatenkongressen geladen zu werden16). 

Der Weltkrieg hat gezeigt, daB durch das Garantiegesetz weder die 
Stellung des Papstes noch die Interessen der mit ihm in diplomatischen 

Neumeyer, Intern. Verwa:tungsrecht Bd. I, 1910. S. 516. Wehberg, Das 
Papsttum und der Weltfriede, 1915. Ebers, Italien und das Garantiegesetz. 1915. 
Luives, Die Stellung des Papsttums im Weltkrieg. 1916. Ferner Deutsche Re· 
vue Dezember 1916. Muller, Die volkerrechtliche Stellung des Papstes und die 
Friedenskonferenzen. 1916; Lam per t, Die v6lkerr. Stellung des Heiligen Stuhles, 
1916. Wynen, Die Rechts- u. insbes. die Vermogensfahigkeit des Apostol. 
Stuhls nach intern. Recht. 1920. Hatschek, § 8. - Die Einziehung des 
Palazzo Venezia, des Hauses der osterr.-ungarischen Botschaft beim Vatikan, 
1917 war eine klare Verletzung des internationalen wie des nationalen Rechts. 
(Vgl. Hatschek, So' 76.) - van Praag (unten § 14 Anm. 15) S.547. 

14) Eine interessante Parallele und mittelbare Bestatigung des Herkommens 
fiir den Papst ist im Weltkriege die Behandlung der belgischen Regierung in St. 
Adresse, dem Vororte von Le Havre, wo sie sich nach der Verdrangung von bel
gischem Boden aufhielt, ausdrucklich nach derselben Rechtslage wie der Papst. 

15) In dieser apodiktischen Fassung mache ich mir diesen Satz v. Liszts 
nicht zu eigen. Die Konkordate sind zumindest entsprechend den Staatsvertragen 
zu behandeln. Das meint u. a. auch Sagmuller, Lehrb. d. kathol. Kirchenrechts 
3 I, 1914, S. 123 mit den "quasi-volkerrechtlichen" Vertragen. Der ablehnende 
Standpunkt von H ii bIer, "Konkordate" bei v. Stengel-Fleischmann II, 615 atmet 
noch Kulturkampfluft. Immerhin erinnert die kuriale Auffassung, daB die mit 
den mitteleuropaischen Machten geschlossenen Konkordate keine Geltung fiir 
deren Nachfolgestaaten hatten, an die alte kuriale Privilegientheorie. 
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Beziehungen stehenden Staaten geniigend gewahrleistet werden. Von 
papstlicher Seite wird die Abhilfe nicht in der Internationalisierung des 
italienischen Gesetzes, sondern in der Wiederherstellung des Kirchen
staates (mit "kleinem Territorium") erblickt. Plane mit diesem Ziele 
auf seiten der Mittelmachte wahrend des Krieges; entgegengesetzt die 
Forderung Italiens, das den Papst an der Mitwirkung an den Friedens
schliissen auszuschalten strebte. 

II. Die vOlkerrechtliche Handlungsfahigkeit. 
§ 8. Allgemeines 1). 

Ais Glied der Volkerrechtsgemeinschaft hat jeder Staat die Rechts
fahigkeit, d. h. die Fahigkeit, Trager von voikerrechtlichen Rechten und PfIich
ten, also voikerrechtIiches Rechtssubjekt zu sein. 

1. Aber nur dem souveranen Staat kommt die vOikerrechtIiche Handlungs
fahigkeit, d. h. die Fahigkeit, durch eigene Handlungen Rechtswirkungen zu 
erzeugen, uneingeschrankt zu 2). 

Souveranitat, als Eigenschaft des Staates, ist die hochste, nach 
auBen wie im Innern selbstandige, von keinem Hoheren abhangige 
Herrschermacht (die summa potestas). 

a) Die mit ihr gegebene volkerrechtliche Handlungsfahigkeit ist 
zunachst als Geschaftsfahigkeit die Fahigkeit, durch selbstandig 
abgegebene oder entgegengenommene Willenserklarungen (Rechts
geschafte) sich zu berechtigen oder zu verpflichten. Sie tritt besondels 

1) MerignhacBd.2, S.5.Rivier,S.1~3. Rosenberg,Annal. d.D. Reichs1905. 
S. 347. - Ko r s e 1 t ,Die volkerr .Handlungpfahigkeit der deutsch. Einzelstaa ten, 1917 . 

2) Der in der staatsrechtlichen Literatur geftihrte Streit, ob die Souveranitat 
omit dem Staatsbegriff gegeben sei, oder ob man sOUverane und nicht oder nur 
teilweise souverane Staaten zu unterscheiden ha·ba, ist fiir- das Volkerrecht ohne 
Bedeutung. Hier steht es auBer Zweifel, daB es neben der uneingeschrankten 
auch eine in den verschiedensten Abstufungen eingeschrankte Handlungsfahigkeit 
der Staaten gibt. Auch das biirgerliche Recht kennt die "beschrankte Ge
scMftsfahigkeit". - Soweit v. Liszt. Man mag immerhin dafiir und dagegen 
G. J ellinek, .Ailg. Staatslehre 3 1914 S. 474ff. nachlesen, woran sich die Kritik 
von Nelson, Rechtswissenschaft ohne Recht 1917, S. 57ff., heftet. Der Begriff 
der Souveranitat oder seine Verwertbarkeit ist seitdem starker noch ins Kritische 
gezogen worden; er ftihrt letztlich auf das gegenseitige Verhaltnis von Staat und 
Recht und damit auf eine Frage der .Ailgemeinen Staatslehre zuriick, die hier nicht 
zu verfolgen ist. Den gegenwartigen Streitstand ersieht man aus Krabbe, Die 
Lehre von der Rechtssouveranitat (1916) und "Die moderne Staatsidee" 1919, na
mentlich Kelsen, Problem der Souveranitat 192.0. der die Souveranitatsvor
stellung radikal verdrangen will; "mit der Uberwindung des Dogmas von der Sou
veranitat des Einzelstaates wird die Existenz einer objektiven, von aller ".Anerken
nung" unabhangigen, liber den Einzelstaaten stehenden Volker- richtiger Welt
rechtsordnung, einer civitas maxima, sich durchsetzen" (S. 320). Gegen diese Ab
lehnung der Souveranitat grundsatzlich anders eingestellt Carl Schmi tt, Poli
tische Theologie. 1922. - Vgl. noch Niemeyer, Volkerrecht, S. 78. 
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hervor: 1. In der Unterhaltung des volkerrechtlichen Verkehrs durch 
standige diplomatische Agenten (jus legationum, aktives und passives 
Gesandtschaftsrecht). 2. In der Fahigkeit zum AbschluB von Vertragen, 
insbesondere auch von Biindnisvertragen (jus foederum et tractatuum). 
3. In dem Recht, Krieg zu fUhren und Frieden zu schlie Ben (jus belli 
ac pacis). 

b) Handlungsfahigkeit ist ferner als Deliktsfahigkeit die 
volkerrechtliche Verantwortlichkeit fUr rechtswidrige Handlungen (vgl. 
unten § 35). 

2. Der "halbsouveriine" Staat hat nur beschriinkte vOlkerrechtlicheHand
lungsfiihigkeit; er wird in bestimmten vOlkerrechtIichen Beziehungen durch 
einen andern Staat vertreten, wiihrend er in den iibrigen Beziehungen sich voH
stiin~ig berechtigen und verpflichten kann. V gl. unten § 10. 

3. Die Handlungsfiihigkeit wird nicht beriihrt durch eine Bindung des 
Staatswillens, wenn diese nicht einem fremden Staate die Vertretungsbefugnis 
iibertriigt. 

Beispiele bieten einstweilen die Einschrankung der Gebietshoheit 
durch die sogenannten volkerrechtlichen Servituten (unten § 14 III 3), 
die Kontrolle der Finanzverwaltung durch dritte Machte (unten § 27 V); 
die Artikel 27, 35, 44 des Berliner Vertrages von 1878, durch welche 
die Freiheit der religiosen Bekenntnisse in Montenegro, Serbien, Ru
manien ausgesprochen wurde; die Kongoakte von 1885, welche die 
Handelsfreiheit fUr das ganze Kongobecken festlegte. Hielher gehOrt aber 
auch die dauernde Neutralisierung eines Staates (unten § 11). 

Der Beweis fiir die fortdauernde Souveranitat liegt darin, daB 
der verpflichtete Staat der iibernommenen Verpflichtung zuwider
handeln kann und sich durch dieses Zuwiderhandeln vOlkerrechtlich 
verantwortlich macht; daB also die gegen die Verpflichtung vorgenom
menen Handlungen Rechtswirkungen erzeugen. 

§ 9. Staatellverbilldullgen. 
Schwierigkeiten bietet die vOlkerrechtliche SteHung der Staatenver

bindungen, bei welchen neben der Verbindung selbst auch die einzelnen ver
bundenen Gliedstaaten in Betracht kommen 1). 

Die Schwierigkeit liegt darin, daB die geschichtlich gegebenen 
Erscheinungen sich den von der Wissenschaft aufgestellten Begriffen 

1) Jellinek, Lehre von den Staatenverbindungen. 1882. Brie, Theorie der 
Staatenverbindungen. 1886. Le FUr, Etat federal et Confederation d'Etats. 1896 
(deutsch von Posener, Bundesstaat und Staatenbund in geschichtlicher Entwick
lung. 1902). Moll, Bundesstaats':egriif in den V.St. v.Amerika.1905, Ebers, Lehre 
yom Staatenbund (Heft 22, Abhandl. aus dem Staats. u. Verwaltungsrecht Brie
Fleischmann), 1910. N a wiasky, Bundesstaat alsRechtsbegriff, 1920. Bliithgen, 
Z. Vo.R.Bd.l, S. 237. de Louter Bd.l, S.191. - Uberdie Union of American Repu
blics Material bei Strupp Bd. 2, S. 114. Dazu Basdevant, Rev. Gen.Bd. 15, S. 209. 
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nicht immer einordnen lassen und die verschiedensten Gestaltungen 
aufweisen. Die staatsrechtliche Lehre p£legt Personal- und Realunion, 
Staatenbund und Bundesstaat zu unterscheiden. Sie lassen sich nach 
Zeit und Dauer gliedern, nach der Stellung der einzelnen Staaten zu
einander oder zu einem hoheren Gemeinwesen und dementsprechend 
nach ihrer Organisation 2). Wahrend Personal- und Realllllionen als Ver
bindungen auf monarchischer Grundlage mehr der Vergangenheit an
gehOren, auch der Staatenbund mehr nur zur voriibergehenden Erschei
nung wird, drangt die Gegenwart in der alten wie in der neuen Welt zu 

Westerkamp, Staatenbund undBundesstaat. 1892. Erich, Allianzen und Al1ianz
verhaltnisse. 1907. Felix Somlo, Juristische Grundlehre, 1917, S. 287. Ragnar 
Lundborg, Die gegenwartigen Staatenverbindungen. 1921. Hatschek S. 23ff. 

2) Die theoretischen Versuche, die Fiille der Verbindungen im Staatenleben, 
die sich mehr durch die Macht der politischen Tatsachen als nach dem Muster der 
Theorie zu bilden pflegen, unter einheitliche Gruppen zu bringen, konnen nicht rest
los befriedigen; und man mull ihnen allen gegenuber sich eingedenk halten: non 
ex regula ius sumitur, sed ex iure quod est regula fiat. 1m wesentlichen scheint 
mir jedoch ein Schema, das sich nach den Untersuchungen von Brie ergibt, die 
Vielheit zU erfassen: 

Staatenver bindungen 

CUberordnung) (N ebenordnung) 

/~ ---------------r---------
Herrschaft Schutzgewalt unorganisierte. 

(Staaten
gesellschaft) 

z. B. Allianzen 

organisierte 
(Staatenvereine) 

zufallige 
Gemein

schaft 
(Personal

union) 

mit 
Kollektiv-

organen 
(Realunion, 
Justiz- oder 

Verwal
tungsgemein

schaften) 

organisiert + Unter
ordnung 

unter eine Ge
samtgewalt 
(Staaten
gemein

wesen, Bund) 

/A" 
Staaten- Bundes-

bund staat 

Hatschek, S. 23ff. unterscheidet: Autoritatsverbande von Staaten (sog. Staaten
staat, Protektorate, Synoikismus) - Genossenverbande von Staaten (Personal
union, Realunion, Staatenbund und Bundesstaat) - Verbindung von Staaten mit 
Staatsfragmenten (z. B. Interessenspharen, "Pachtung", Schutzgebiete). 



§ 9. Staatenverbindnngen. 97 

del' Form des Bundesstaates. Die neueste Entwicklung del' Biindnis
politik wird zu neuen Formen del' Staatenverbindungen fiihren. Fiir 
das Volkerrecht ergibt sich die Notwendigkeit, in jedem Einzel£all auf 
die positivrechtliche Organisation des gegebenen staatlichen Geblldes 
einzugehen. Hier konnen nul' allgemeine Fingerzeige gegeben werden. 

1. In der Personal union hat jeder einzeIne der verbundenen Staaten, 
nicht aber die Union als solche, viilkerrechtliche Rechts- und Handlungs
fllhigkeit. 

Die Personalunion wird gebildet durch die zufallige Gemein
samkeit des monarchischen Staatshauptes. Sie beriihrt die Selb
standigkeit der verbundenen Staatswesen in keiner Weise. 1m Verkehr 
mit. den iibrigen Staat en kann jeder del' verbundenen Staaten unab
hangig von dem andern auftreten. Die volkerrechtliche Rechtsfahig
keit ruht nul' bei den einzelnen verbundenen Staaten, nicht bei del' Union. 

Beispiele: 1679-1763 Polen und Sachsen; 1714-1837 Hannover 
und England; 1707-1857 PreuBen und Neuenburg; 1815-1890 Nieder
lande und Luxemburg; 1885-1908 Belgien und Kongostaat. Schles
wig und Holstein mit Danemark 1460-1863; Island steht noch 
heute in Personalunion mit Danemark 3 ), seit 1380; nach langen Ver
fassungsstreitigkeiten von Danemark 1918 als Konigreich anerkannt. 

2. Das gleiche gilt begrifflich yom Staatenbunde; auch hier sind die 
einzelnen verbundenen Gliedstaaten, nicht aber der Bund viilkerrechtliches 
Rechtssubjekt. - Doch kann dane ben dem Bunde die viilkerrechtliche Rechts
und Handlungsfahigkeit in einzelnen Beziehungen eingerllumt sein. 

Del' Staatenbund, del' sich aus monarchischen wie aus republi
kanischen Gemeinwesen zusammensetzen kann, kennzeichnet sich durch 
den Mangel einer iiber den Gliedstaaten bestehenden Zentralgewalt. 
mithin durch die verbleibende volle Souveranitat seiner Mitglieder. 

Beispiel: Del' Deutsche Bund 1815-1866. Art.11 Abs. 3 del' 
Bundesakte von 1815: "Die Bundesmitglieder behalten zwar das Recht 
del' Biindnisse aller Art, verpflichten sich jedoch, in keine Verbindungen 
.einzugehen, welche gegen die Sicherheit des Bundes odeI' einzelrier 
Bundesstaaten gel'ichtet waren." Daneben hatte del' Bund aktives und 

3) Uber Schweden-Norwegen vgl. Au bert, Rev. Bd. 27, S. 529, Bd. 28, S. 75. 
-Schefer, Rev. Gen.Bd.6, S.267. Nansen, Norwegen und die Union mit Schweden. 
1905. Jordan, La separation de la SuMe et de la Norvege. 1910. Fleischmann, 
Das Staatsgrnndgesetz des Konigreichs Norwegen usw. 1912. Vgl. oben §3 Anm. 61, 
62. - Uber die eigenartige friihere Stellung Finnlands zu RnBland vgl. die 
Aktenstiicke der Londoner Konferenz von 1911 (deutsche Ubersetzung. 1911). 
Ferner Erich, Z. i. R. Bd. 26, S. 218 nnd das Staatsrecht des GroBfiirstent. Finn
land. 1912. Redslob, Abhangige Lander 1914, S. 242ff. 

Island: G oos und Hansen, Staatsrecht d. Kgr. Danemark. 1913; S.239. 
Redslo b, S. 288. Lundborg, Islandsstaatsrechtl. Stellnng.1908; Zweiumstrittene 
Staatenbildnngen. 1918; Die gegenwartigen Staatenverbindungen. 1921. S.30fL 
Remertz, Staatsrechtl. SteHung Islands, Diss. GreiLw. 1919; Heilborn, 
Worterbuch Bd. 1, S. 594. 

v. Liszt-Fleischmann. Volkerrecht, 12. Aufl. 7 
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passives Gesandtschaftsrecht, sowie das Recht, Biindnisse und andere 
Vertrage zu schlieBen. - Vereinigte Niederlande 1579-1795; nord
amerikanische Konf6deration 1778-1789; Rheinbund 1806-1813 ; 
Schweizerische Eidgenossenschaft 1815-1848. Die wiederholten Ver
suche, die mittelamerikanischen Staaten (auBer Mexiko) zusammenzu
schlieBen, sind seit dem Bunde von 1823-1838 nur von ganz kurzer 
Dauer gewesen (1898, 1921)4f 

Der "V6lkerbund" nimmt eine eigene Stellung ein (unten §50). 
3. Der Bundesstaat ist selbstandiges volkerrechtliches Rechtssubjekt. 

Doch kann den einzelnen Staaten eine beschrinkte viilkerrechtliche 
Rechts- und Handlungsfahigkeit liberlassen seine 

Der Bundesst,aat, der aus monarchischen wie aus republikanischen 
Gemeinwesen sich zusammensetzen kann, kennzeichnet sich durch 
das Vorhandensein einer iiber den Gliedstaaten sich erhebenden 
Zentralgewalt, durch die deren Souveranitat mehr oder weniger be
schrankt, deren v6lkerrechtliche Randlungsfahigkeit ganz oder teilweise 
ausgeschlossen wird. 

Beispiele, die erkennen lassen, wie die Rechtsgestaltung des Bundes
staates politisch vordringt: Die Schweiz nach der Verfassung vom 
29. Mai 1874. Die Vereinigten Staaten von Amerika nach der Ver
fassung vom 17. September 1787. Rier wie dort ist der Bund ausschlieB
lich v6lkerrechtliches Rechtssubjekt. Doch haben die Schweizer Kan
tone ein, wenn auch sehr beschranktes, Vertragsrecht; sie k6nnen nicht
politische Vertrage miteinander, mit andern Staaten nur Vertrage libel' 
Polizei, lokalen Verkehr und Finanzen schlie.Ben. Eine gro.Bere 8elb
standigkeit ist nach der geschichtlichen Entwicklung den Gliedstaaten im 
Deutschen Reiche belassen; doch ist nach der Reichsverfassung von 1919 
die v6lkerrechtliche Einheit straffer als nach der Verfassung von 1867/71. 
Die v6lkerrechtliche Vertretung kommt, wie einst demDeutschenKaiser, 
in der Republik dem Prasidenten zu; die Gliedstaaten haben ein Ver
tragsrecht nur fiir Angelegenheiten, deren Regelung auch der Landes
gesetzgebung zustehen wiirde, und auch nur unter Zustimmung des 
Reiches (Art. 78). Ein Gesandtschaftsrecht steht den Gliedstaaten 
iiberhaupt nicht mehr zu. Osterreich (Bundesverfassung von 1920, 
Art. 10) macht "die auBeren Angelegenheiten mit EinschluB der politi
schen und wirtschaftlichen Vertretung gegeniiber dem Ausland, ins
besondere AbschluB aller Staatsvertrage" zur Bundessache. Der Bund 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken (1922) will seinen 4 Gliedstaaten 
(RuBland, Ukraine, Transkaukasien - das seinerseits einen Staaten
bund aus Armenien, Aserbeidschan und Georgien darstellt - und Weill
ruthenien) die v6lkerrechtliche Selbstandigkeit belassen; inwieweit das 
Wort Wirklichkeit wird, bleibt abzuwarten5). 

4) Adruck des Unionsvertrages von 1921 in Z. i. R. Bd. 31, S. 91. 
5) Soweit es die in den Verhaltnissen liegende Undurchsichtigkeit zulaBt, 

hebt den Schleier Bach, Le droit et les institutions de 1110 Russie Sovietique. 1923. 
Castagne, Les organisations Sovietiques de la Russie Musulmane. 1922. 
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Bundesstaaten sind ferner: Mexiko seit 1857, Argentinien seit 1860, 
Brasilien seit 1891, Venezuela seit 1830 (neue Verfassung von 1904). 
- Bundesstaatlichen Charakter haben auch die englischen Selbstver
waltungskolonien Kanada (1891), Australien (1909), Siidafrika (1909), 
sowie die Malaiischen Schutzstaaten (1895); das britische Reich geht 
wohl einem British commonwealth of nations (wie es in der Verfassung 
des Irischen Freistaates von 1922 heiBt) im Sinne eines Bundesstaates 
entgegen. 

4. Die Realunion kommt fUr das VOlkerrecht grundsiitzIich nur als 
solche in Betracht, sodaB die verbundenen Staaten jeder flir sich nicht als vOl
kerrechtliche Rechtssubjekte erscheinen. 

Die Realunion wird gebildet durch die verfassungsmiiBige, also 
gewollte Gemeinsamkeit der obersten Staatseinrichtungen, und vor 
all em des monarchischen Staatshauptes. In diesem hat sie die Einheit 
ihrer vOlkerrechtlichen Pers6nlichkeit. In dieser rein subjektiv her
gestellten Einheit liegt aber zugleich, dem Bundesstaat gegeniiber, ihre 
Schwache. 

Der Umkreis der "gemeinsamen Angelegenheiten" wird durch die 
Verfassung festgelegt; zu diesen pflegt die auDere Politik an erster 
Stelle gerechnet zu werden. AuDerhalb dieses Kreises kann dem Einzel
staat eine gewisse v6lkerrechtliche Handlungsfahigkeit eingeraumt 
sein (Handelspolitik, konsularische Vertretung usw.). 

Ein Beispiel bot Osterreich-Ungarn seit dem Ausgleich von 
18676 ); aber, wenngleich mit weniger weiten Befugnissen, auch Nor
wegen und Schweden seit der Konventiol1 zu Moss '(1814) und der 
Reichsakte von 1815 bis 1905 (Karlstader Abkommen). Durch den Ver
trag zu Kalmar von 1397 waren die 3 nordischen Staaten realiter uniert. 

§ 10. HalbsouveranitiW) und Protektorat2). 

I. Der halbsouveriine Staat wird in bestimmten vOlkerrechtUchen Bezie
hungen durch einen andern Staat vertreten; dieser besitzt insoweit die Ober
herrIichkeit (Suzeriinitiit). Der halbsouveriine Staat i.st daher nicht voIIberech-

6) Von ungarischer Seite wurde das Vorliegen einer Realunion bestritten. 
Ulbrich, Die rechtliche Natur der osterr.-ungarischen Monarchie. 1879. Dant
scher, Der monarchische Bundesstaat Osterreich-Ungarn. 188Q. Streit herrschte 
auch ftir Schweden und Norwegen; die friihreren Aufiagen betrachteten das Ver
haltnis als Personalunion. 

1) Ein unklares Wort, Urn einen ungeklarten Begriff zu decken. Es will 
nichts anderes besagen, als daB einem Staate die Souveranitat in irgendeiner Hin
sicht nicht zukommt; ist also eine contradictio in adjecto und als Negation ftir eine 
Begriffsbestimmung wertlos. Auch das Protektorat wtirde eine Halbsouveranitat 
schaffen. Gewonnen oder verloren scheint mir aber mit solcher Einreihung nichts. 

2) Heil born, Das vOlkerrechtliche Protektorat. 1891 (auch Z.Vo.R, Bd. 8, 
S.217). Des pagnet, Essai sur les Protectorats. 1896. Bornhak, Einseitige Ab
hangigkeitsverhaltnisse unter den modernen Staaten. 1896. Pillet, Rev. Gen. Bd. 2. 
S.583. Pic, Rev. Gen. Bd.3, S.613. Laveleye,Rev.Bd.15,S.254. Serkis,La. 

7* 
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tigtes Glied der VOlkerrechtsgemeinschaft. Nur soweit die Vertretungsgewalt 
des oberherrlichen Staates nicht reicht, ist er handlungsfiihig, kanu er sich also 
durch die von seinen Organen vorgenommenen Handlungen berechtigen und 
vcrpflichten. 

1. Es handelt sich hier urn Ubergangsstufen in der geschichtlichen 
Entwicklung, sei es von der volligen Abhangigkeit zur uneingeschrank
ten E:,elbstandigkeit (Balkanstaaten), sei es umgekehrt (Eingliederung 
oder Angliederung z. B. Madagaskars unter franzosischem Schutz seit 
1885, franzosische Kolonie seit 1896). Die Rechtsstellung des halb
souveranen Staates ist daher von Fall zu Fall zu priifen und fest
zustellen. Meist ist die diplomatische Vertretung dem oberherrlichen 
Staate vollstandig iibertragen (in Marokko seit 1912 der franzosische 
Generalresident der eill2'ige Vermittler mit den fremden Machten, 
wahrend Bulgarien schon vor seiner Unabhangigkeit diplomatische Ver
treter bei allen GroBmachten unterhielt); das Recht der Kriegfiihrung 
ist ausgeschlossen, das Vertragsrechtdagegen ist in nicht rein politischen 
Beziehungen eingeraumt. So sind an Handelsvertragen, Literarkonven
tionen, am Weltpostverein, an der Genfer Konvention, an Eisenbahn
und Telegraphen-Ubereinkommen auch halbsouverane Staaten beteiligt; 
Bulgarien, damals nur halbsouveraner Staat (nicht aber Tunis oder 
Korea), hat auch an den Haager Friedenskonferenzen teilgenommen. 
Daher kann der halbsouverane Staat innerhalb seiner Selbstandigkeit 
selbst mit dem Oberstaat Vertrage schlieBen (vgl. das tiirkisch-bulga
ris[Jhe Eisenbahniibereinkommen von 1894). Fiir rechtswidrige Hand
lungen des halbsouveraneri Staates haftet der Oberstaat, sowelt es sich 
nicht urn die dem Unterstaat iiberlassenen Rechtsbeziehungen handelt 
(unten § 35 I 2). Wie weit dagegen der EinfluB des Oberstaates auf 
die innere Verwaltung des halbsouveranen Staates reicht, hangt von 
den besonderen Vereinbarungen ab, wenn auch ein gewisser EinfluB 
namentlich auf Heerwesen und Finanzgebarung, schon dureh die 
volkerreehtliehe Vertretung unvermeidlieh wird. Nieht notwendig ist 
die Verpfliehtung des halbsouveranen Staates zur Waffenhilfe bei 
Kriegen des Oberstaates. 

Besehrankt sieh die Verpflichtung des einen Staates gegen den 
andern auf Kriegshilfe, so sprieht man wohl von Vasalli ta t; aber diese 
Besehrankung, dureh welche die Souveranitat nieht beriihrt wird, 

Roumelie orientale et Ill. Bulgarie actuelle. 1898. Petit, Des effets du protectorat 
relativement a Ill. souverainete interieure de l'Etat protege. 1900. Boghitche
vitch, Halbsouveranitat. 1903. Redslob, Abhangige Lander, 1914 (dazu Erich, 
Z. i. R. Bd.26, 1916, S.218). Dannemann, Die politische und rechtliche Ent
wicklung der halbsouveranen Staaten Europas. Diss. Wfuzb. 1915 (behandelt 
auch Kreta und Samos). de Louter, Bd. 1, S. 176. Merignhac Bd. 2, S. 180. 
Monarcheville, Rev. Gen. Bd. 27, 1920, S. 217. Vgl. auch oben § 3, Anm. 25.-

Dber den Krieg Serbiens gegen Bulgarien imJlj.hre 1885 vgl. Strupp Bd. 2, S. 7. 
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kommt heute nicht mehr vor. In der Literatur wird ungenau der Aus
druck Vasallitat auch gebraucht, um das Rechtsverhaltnis der Halb
souveranitat zu bezeichnen. 

Die Rechtsstellung des halbsouveranen Staates dem oberherr
lichen Staate gegeniiber kann unter die Garantie dritter Machte gestellt 
sein (§ 33 II). 

Die Begriindung einer bisher nicht vorhandenen Oberherrschaft 
bedarf der Vereinbarung der Beteiligten und der Anerkennung der iibri
gen Machte. Diese haben ein Einspruchsrecht, soweit durch die Ver
anderung in ihre wohlerworbenen Rechte eingegriffen wird (dariiber 
unten § 30 IV). Die Aufkiindigung der Schutzherrschaft durch den 
Unterstaat ist ausgeschlossen, da er ja gerade in dem Verhaltnis zu 
dem Oberstaate sich seiner staatlichen Souveranitat begeben hat. Die 
Aufkiindigung hat ebensowenig unmittelbare Rechtswirkung, wie etwa 
die Unabhangigkeitserklarung einer Kolonie. 

2. In einem weiteren Sinne wird auch derjenige Staat als "halb
souveran" gelten miissen, der zwar in der AuBenverwaltung rechtlich 
nicht eingeschrankt ist, jedoch die inner en Hoheitsrechte (Polizei, 
Militar, Finanzverwaltung) im wesentlichen nach Weisung eines anderen 
Staates zu fiihren hat (besonders die von den V. St. v. Amerika abo 
hangigen Staaten). Zumindest tatsachlich kann dann die Handlungs
fahigkeit nach auBen nie unberiihrt bleiben. 

II. Die wichtigsten halbsouveranen Staaten: 

Bei der Weitmaschigkeit des Begriffes "Halbsouveranitat" und 
dem in der Natur halbsouveraner VerhaItnisse gelegenen Schwanken 
ist die Einbeziehung der einzelnen Staaten nicht immer auBer Zweife13 ). 

Nicht dnrchweg sind auch fUr die Vorgange formale rechtliche Unter
lagen zu erkennen. 

Der Weltkrieg hat der Oberherrlichkeit der Tiirkei, in der sich 
friiher bei ihrem allmahlichen Zerfall eine Reihe halbsouveraner Staaten 
entfaltet hatten und zum Teil auch schon zur vollen Unabhangigkeit 

3) So meinte v. Liszt: Andorra, das unter dem Schutze von Frankreich 
und·dem Bischof von Urgel (Spanien) steht, und meist als halbsouveran genannt 
wird, ist iiberhaupt keinStaat. V gl. Fleisc hmann "Andorra" im WorterbuchBd. 1, 
S. 48 "ein Rest des Mittelalters, ein Untertanenland". V. W. Johnson, two quaint 
republics, Andorra and San Marino. 1913. - San Marino (das kleinste staatliche 
Gebilde in Europa) steht Unter dem Schutze von Italien; Vertrage v. 22. Marz 1862,. 
27. Marz 1872; erneuert 1907,1921 (A. M. Sottile, L'organisation de la Rep. de Saint
Marin et sa situation intern. 1923 (Genf), - Die von ()sterreich, PreuJ3en und 
RUJ3land durch den Wiener Vertrag v. 3. Mai 1815 geschaffene RepublikKrakau 
war unter den Schutz dieser Machte gestellt (Wiener KongreJ3akte Art .. 6-10, 
118), durch Protokoll v. 6. Nov. 1846 aber an ()sterreich iiberlassen (N. R. G. 
Bd.9, S. 374); vgl. Treitschke, Deutsche Geschichte Bd. 5, S. 544; Szarota, Die 
letzten Tage der Republik Krakau. 1911. 
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aufgestiegen (oder an andere Staaten abgesplittert) waren, ein Ende 
bereitet 4 ). - Andererseits hat sich die Aufsaugung von Staatsgebilden 
innerhalb der politischen EinfluBsphare Englands, Frankreichs und der 
V. St. v. Amerika, zumal unter der Einwirkung des Weltkrieges, unter 
der wechselvollen Rulle der Ubernahme eines "Schutzes" in rascherem 
Vorschreiten vollzogen. 

1. Unter dem Schutze des Viilkerbunds steht nach dem Versailler 
Friedensvertrag (Art. 102) die Freie Stadt Danzig; nicht unter dem 

Schutze Polens 5). Streitigkeiten mit Polen entscheidet in erster Instanz 
der Oberkommissar des Volkerbundes, der in Danzig seinen Amtssitz 
hat. In einem Widerspruch hierzu steht allerdings die Ubertragung 

4) Die Aufteilung des tiirkischen Reiches mag in diesem Zusammenhange 
beriihrt werden. Sie setzt in den Kampfen mit RuBland seit dem 18. Jahrhundert 
ein und solite ihre Vollendung nach dem Weltkriege durch den Frieden zu Sevres 
yom 10. August 1920 finden. Die Tiirkei hat diesen Frieden nicht ratifiziert; 
eine wesentliche Revision 1st durch den Frieden zu Lausanne v. 24. Juli 1923 erfolgt. 

Wichtige Etappen sind: Unabhangigkeit Griechenlands (1830), Ruma
niens (1877), Serbienl5 (1878), Bulgariens (1900, nachdem es 1878 im Berliner 
Frieden halbsouveran geworden war), Albaniens (1912). 

Montenegro, dessen (stets behauptete) Unabhangigkeit im Berliner Frieden 
anerkannt ward, und das wahrend des Weltkrieges zu den Verbandsmachten ge
bOrte, erfuhr die volle Tragik politischen Undanks, indem die im Dezember 1918 
erfolgte Vereinigung mit Serbien (Siidslawien) im Juli 1922 von der Botschafter· 
konferenz anerkannt worden ist (vgl. Schwarzlose, Worterbuch Bd. 2, S. 68). 

Uber BosnienunddieHerzegowina S. 31, § I8Hl. Dieautonome(nurtribut
pflichtige) Republik der (20) orthodoxen Miinchskliister auf dem Berge Athos, 
nachdem die Tiirkei imLondoner Praliminarfrieden v. 30. Mai 1913 ihr Schicksal den 
Machten iiberlassen hatte und der russische Versuch einer Russifizierung oder Inter
nationalisierung miBgliickt war, hat sich (Sept. 1913) der Oberhoheit Griechen
lands unterstelit. 

Uber die Jonischen Inseln vgl. S. 29; Cypern, § 18H2; Rhodos und den 
Dodekanes S. 68; Samos war nach den Firmanen von 1832 und 1849, Kreta 
nach der Verfassung von 1899 halbsouveran unter tiirkischer Oberherrschaft. Der 
Londoner Frieden yom 30. Mai 1913 Art. 4 hat die Angliederung beider Inseln an 
Griechenland gebracht (Vgl. Albrecht, Z. Vii. R. Bd.l, S.56 (Samos). Cavaglieri 
Jahrbuch Bd. 2, S. 356. Reinach, La question cretoise. 1910.) 

UberAgypten S.104; Tunis S.103; Tripolis und die Cyrenaika sinddurch 
den Frieden zu Lausanne (Ouchy) v. 18. Oktober 1912 an Italien abgetreten. 

Den Gebietsbestand in Asien hat im wesentlichen derWeltkrieg umgeformt: 
Von der UnabhangigkeitArmeniens (Friedev.Sevresv. 10.8. 1920, Art. 88) ist es still 
geworden. Mandate des VolkerbUnds fiir Syrien und Libanon (an Frankreich), 
Palastina Und Mesopotamien (an England). Die arabischen Staaten, deren 
Abhangigkeitsverhaltnis immer schon schwankend war, sind der Tiirkei ganzlich 
verlorengegangen: Hedschas, Asio und Nedschd(im Weltkriege auf englischer 
Seite), J emen (auf tiirkischer Seite) sind seitdem unabhangig (doch unter eng
lischem EinfluB); K owe it unter englischem Schutze. - Mandate § 12. 

5) Richtig Otto Loening, Z. Vii. R. Bd. 12, 1923, S. 489; Vertr. zwisch. Polen 
u. Danzig v. 9. Nov. 1920 (bei Pohl-Sartorius, S.453). Pfeuffer, Die volkerr. 
Stellung der freien Stadt Danzig, 1921. Loening, D.J.Z.1925,S.205(Poststreit). 
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der Auswartigen Angelegenheiten und des Schutzes der Danziger Staats 
angehOrigen an Polen (Art. 104 Z. 6). 

2. Unter der Oberherrlichkeit Frankreichs: 
a) Das Fiirstentum Monaco hat in dem Vertrage mit Frankreich 

vom 17. Juli 1918 (bestatigt Verso Vertr. Art. 436) sich verpflichtet, 
seine Souveranitatsrechte im volligen Einklang mit den politischen, 
militarischen und wirtschaftlichen Interessen Frankreichs auszuiiben, 
die internationalen Beziehungen nur nach vorgangigem Einvernehmen 
mit Frankreich zu regeln, keine Gebietsabtretung zugunsten einer an
deren Macht als Frankreich vorzunehmen; bei unbeerbtem Throne steht 
del' autonome Staat Monaco "unter dem Protektorate Frankreichs". 
Frankreich kann auch aus eigenem Antriebe die zm Aufrechterhaltung 
der Sicherheit "del' beiden Lander" erforderlichen Militar- und Ma
rinekrafte in dem Fiirstentum halten 6). 

b) In Hinterindien: die Konigreiche Kambodja (Vertrage 1863, 
1884) und Anam (Vertrage 1874, 1884)7), sowie Laos (Vertrag mit 
Siam 1898). 

c) Tunis nach dem von Frankreich erzwungenen Vertrag mit dem 
Bey zu Casr el Bardo vom 12. Mai 1881 und dem Vertrag zu La Marsa 
vom 8. Juni 1883 (Fleischmann 168) 8). 

d) Marokko nach dem Vertrag mit dem Sultan vom 30. Marz 
1912 9), bestatigt durch den Versailler Vertrag Art. 142/146. 

3. Unter der Oberherrlichkeit Englands: 
a) In Asien 10) und in der Siidsee. 

a) Die drei Staaten der lnsel Borneo: Nord-Borneo, Sara
wak und Brunei, seit 1888 (Abkommen mit dem Sultan von Brune-
1905). Die verbiindeten malaiischen Staaten (seit 1895, jetzt Uber~ 
einkommen vom 20. Oktober 1909 (Z. Vo. R. 138) und das malai
ische Sultanat J ohore - die Tongainseln (seit 1900). 

(3) Arabische Schutzstaaten (am Persischen Meerbusen): Maskat 
(seit 1891), Piratenkiiste (1853), Katar (1884), Koweit (1880). 

6) Noch V. Liszt hatte Monaco "trotz seiner engen Beziehungen zu Frank
reich (als) unabhangigen Staat" bezeichnet; Verfassung vom 5. Januar 1911 Z. 
Vo. R. Bd. 6, 1913, S. 371. V. DUngern, Jahrb. off. R. Bd. 7, 1912, S. 444, 
Jetzt Strupp, "Monaco", Worterbuch Bd.2, S.61. Abdruck des Vertrages von 
1918 bei Pohl-Sartorius 366. 

7) Uber Frankreichs Verhaltnis zu Siam vgl. Rev. Gen. Bd. 11, S. 459. 
8) Proteste der Tiirkei bei Strupp, Orient, S. 178. - Hofstetter, Vor

geschichte des franzosischen Protektorates in Tunis. 1914. Rouard de Card, 
La Turquie et Ie protectorat fran~ais en Tunisie. 1916. 

9) Vgl. oben § 3 Anm. 60. Jahrbuch Bd. 1, S.68. 
10) Seit dem WeHkriege auf dem Wege zum englischen Schutzstaate: Ti b et 

vgl. unten S. 106); der Himalayastaat Nipal (Jahrgeld!). 
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y) (Wenigstens nach der amtiich englischen Bezeichnung) "die 
unter britischer Oberhoheit stehenden Gebiete eingeborner Fiirsten und 
Stammeshaupter" ("native princes") in Britisch-Indienll). 

b) In Afrika 12). 

a) Das Sultanat von Zanzibar (deutsch-englischer Vertrag vom 
l.Juli 1890.) 

fJ) 19ypten.13) stand seit dem Quadrupelvertrage von 1840 (oben 
S.26), dem Frankreich 1841 beigetreten ist, und dem tiirkischen In
vestiturfirman von 1841 unter blo.6er Oberhoheit der Tiir kei; weitere 
Rechte 1867 (Titel "Khedive" = Vizekonig, anstatt Wali = Statthalter), 
1873. Nach del' durch England und Frankreich wegen seiner finan
ziellen Mi.6wirtschaft geforderten Absetzung des Khedive Ismail Pascha 
(1879) stellte die Tiirkei im wesentlichen den Zustand von 1841 wieder 
her, jedoch behielt del' Khedive (gegen Jahrestribut) in beschranktem 
Umfange Selbstandigkeit in del' Verwaltung del' Finanzen nebst Auf
nahme von Anleihen, gewlsse Selbstandigkeit fiir die Landestruppen sowie 
fiir nichtpolitische Staatsvertrage. Efu englischer und ein franzo
sischer Kommissar iibernahmen die Regelung der Finanzen. An dieser 
Rechtslage war weder mit del' Besetzung Agyptens durch England 
(1882) noch durch das franzosisch-englische Abkommen von 1904 
(oben S;42) rechtlich etwas geandert worden, wenn auch tatsachlich 

11) VgI. Hatschek, Britisches und romisches Weltreich, 1921, S. 267. 
12) Sehr bestritten war die rechtliche Stellung der ehemaligen siidafrika

nischen Republik (Transvaal) zu England. In dem Vertrage zu Pratoria v. 
3. August 1881 (Strupp 2, 72) war die englische Oberherrlichkeit ausdriicklich aUS
gesprochen worden; nicht aber in dem Vertrage vom 27. Fc bruar 1884 (Strupp 2, 75). 
England hatte das Recht, gegen Vertrage der Republik binnen sechs Monaten Ein
spruch zu erheben; nur fiir Vertrage der Republik mit dem Oranjefreistaat galt diese 
Klausel nicht (Biindnis zwischen den beiden Burenstaaten vom 17. Marz 1897)_ 
Aber diese Beschrankung geniigt nicht, um den Begriff der Halbsouveranitat zu 
begriinden. Denn die volkerrechtlichen Vertrage wurden nicht durch England 
fiir die Republik, sondern von dieser im eigenen Namen geschlossen; von einer 
volkerrechtlichen Vertretung durch England war mithin in keiner Weise die Rede. 
Darin allein aber, in dem ganzlichen oder teilweisen AusschluB der Handlungsfahig
keit, kann die Halbsouveranitat erblickt werden. - VgI. Rivier 104 und Prin
cipes 1, 89, 316. Heilborn, Rev. Gen. 3,28. de Louter, Rev. 28,117. West
lake, Rev. 28, 268. Despagnet, Rev. Gen. 5, 555. Desjardins, Le Transvaal 
et Ie droit des gens. 1896. Va.n der Vlugh, Transvaal versus Great-Britain. 
1899. Boghichevitch 72. Ferner auch die oben §3 Anm. 45 angegebene Li
teratur iiber den siidafrikanischen Krieg. - Die beiden Vertrage von 1881 und 1884 
sind a.bgedruckt N. R. G. 2. s. 8, 210, 10, 166. 

13) Zu den Schriften oben § 3 Anm. 36 noch: Cromer, Modern Egypt (Uber
\!etzung von Pliiddemann. 1908). Hasenclever, Geschichte Agyptens im 19. Jahr
hundert, 1798-1914 (1917). Lambelin, L'Egypteetl'Angleterre, 1922. Rumpf, 
"Agypten", Worterbuch Bd. I, S.l1. Ruze (1914-1922) Rev. 1922, S. 385. -
Unabhangigkeitserklarung und Verfassung Agyptens in Z. i. R. Bd. 31, S.72 (1923). 
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England mehr und mehr an die Stelle der Tiirkei trat. Agypten stand 
seitdem einerseits unter der Suzeranitat der Tiirkei, andererseits "zum 
Schutze der bedrohten europaischen Interessen" unter der tatsach
lichen Gewalt Englands. Nach Ausbruch des Weltkrieges erklarte 
England einseitig und widerrechtlich Agypten zum Protektorate (18. De
zember 1914). In den Pariser Friedensvertragen (Vers. Vertr. Art. 147) 
ist dieser Zustand anerkannt. 1m Frieden zu Lausanne vom 24. Juli 
1923 (Art. 17) verzichtet die Tiirkei auf aIle Rechte iiber Agypten und 
den Sudan vom 5. November 1914 an. Die nationalistische Bewegung 
forderte fUr die Mitwirkung am Weltkrieg die Unabhangigkeit Agyptens. 
Unter dem 27. Februar 1922 hat England das Protektorat als beendet 
erklart, sich jedoch vorbehalten: die Sicherheit der Verbindungswege 
des britischen Reiches, die Verteidigung Agyptens und den Schutz der 
auslandischen Interessen. Diese Vorbehalte stehen nicht im Einklang 
mit der Aufhebung des Protektorats. 1m Sudan hat sich an der 
Mitherrschaft von England und Agypten nichts geandert (oben § 3 
Anm. 36). England herrscht "vom Kap bis Kairo" 14). 

4. Unter dem Schutze der Vereinigten staaten von Amerika: 

Kuba (Vertrag vom 22.Mai 1903, N. R. G. 2. s. 32, 79, politisch und 
finanziell), Haiti (seit Mai 1916: Militarbesetzung, Leitung der Finanzen 
und Polizei); San Domingo (seit Juli 1916). - Liberia (durch Abk. 
von 1911, 1912 Finanzkontrolle von England, V. St. v. Amerika und 
Deutschland; nach Verso Vertr. Art. 138 ist Deutschland beseitigt; 
seit 1922 Verwaltung durch die V. St. V. Amerika) 15). 

5. Unter der Oberherrlichkeit RulUands: 

Die Verhaltnisse sind undurchsichtig. Der Bund der sozialistischen 
Rate-Freistaaten (Sowjet-Republiken) betrachtet als "verbiindete 
Staaten": Buchara, Chiwa, den Mongolischen Freistaat (Urga) 
und den Sojotenfreistaat (Urjanchai). 

14) Doch hat sich die nationalistische Bewegung in Agypten im Jahre 1924 
mit Leidenschaftlichkeit fUr .die Vereinigung des Sudans mit Agypten eingesetzt. 
AuBer geschichtlichen und allgemeinpolitischen Griinden wird die nicht bloB wirt
schaftspolitische Gefahr einer Fremdherrschaft uber den AbfluB der Nilwasser 
geltend gemacht. 

15) Bedeutsam das Interventionsrecht, das im Falle innerer Unruhen den V. 
St. V. Amerika eingeraumt wird (von Kuba und auch von Panama in ihren Ver
fassungsurkunden); die Uberlassung von Flottenstiitzpunkten (Kuba, Haiti, 
San Domingo, auch Panama); der amerikanische Druck auf Kuba, Haiti, Panama, 
Liberia zum Eintritt in den Weltkrieg gegen Deutschland. - V gl. K e 1 s e y, The 
American intervention in Haiti and the Dominican Republic. 1922. Maugham, 
The Republ. of Liberia. 1920. Torriente, La Rep. de Cuba et les Etats Unis 
(Rev. de droit intern. des sciences dipl. Bd. 1, S. 73) 1923. Langhans in Peter
manns Geograph. Mitteilungen, 1924. Hatschek, S. 137. 
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6. Unter Chinas Oberherrlichkeit (seit 720): Tibet (und die Mon
g·0Iei)l6). 

III. Verschieden von der Oberherrlichkeit ist der vertragsmaJUg einem 
andern Staat gewahrte Schutz, das eigentliche, schon fruher so bezeichnete 
"Protektorat". Es kommt heute nur ausnahmsweise vor. Der Aus
druck kann irreleiten und wird deshalb besser vermieden oder viel
leicht durch "Protektion" ersetzt 17). Durch das Schutzversprechen wird 
die Souveranitat des geschiitzten Staates in keiner Weise beriihrt. 
Protectio non involvit subjectionem. Ein Beispiel bietet San Marino 
im Verhaltnis zu Italien (Vertrage yom 2. Marz 1872 und 28. Juni 
1897) 18). Ubrigens lassen auch VerhiiItnisse unter n, namentlich unter 
Ziffer 4, eine Einreihung in diese Gruppe zu. 

IV. Als staatsrechtliches oder koloniales "Protektorat" oder als "Schutz
g'ewaIt" fiber "Schutzgebiete" pflegt man in neuerer Zeit sowohl die Landes
hoheit fiber fiberseeische Kolonien, wie die vOlkerrechtIichen Befugnisse in der 
Iuteressensphare oder dem Hinterlande zu bezeichnen (unten § 151)·9). 

V. In einem noch andern Sinne wird der Ausdruck Protektorat fiir 
ein SchutzverhaItnis verwendet, in dem nicht Territorien, sondeI'll 
Personen zu einem anderen Staate als dem Staate ihres Aufenthalts 
stehen. Der volkerrechtliche Begriff wird hier verfliichtigt. Es handelt 
sich um iiberkommene Schutzverhaltnisse zugunsten religioser Minder
heiten im Orient 20). Frankreich (la fille al'nee de l'eglise) lie.B sich schon 
1515 von der Tiirkei ein Schutzrecht iiber die Katholiken im ganzen 
Orient zusichern (das noch 1898 vom Papst LeoXrII. bestatigt wurde). 
In dem Frieden von Tientsin (1858) mu.Bte China das Protektorat 
sogar iiber samtliche Christen Frankreich zusagen. Fiir Osterreich hatte 

16) Uber Korea vgl. oben § 3 Anm.52; von China selbstandig seit 1895 
(Friede zu Shimonoseki), seit 1905 Schutzherrschaft Japans, seit 1910 japanische 
Kolonie. - Vgl. ferner § 3 Anm. 56. Beziiglich Tibets das russisch-englische Ab
kommen vom 5. November 1913 (N. R. G. 3. s. 8, 145), in dem RuBland die in dem 
Vertrag mit der Mongolei vom 3. November 1912 (N. R. G. 3, s. 7,11; 8, 693) ge
stellten weitergehenden Forderungen aufgegeben hat. Indessen hat der 'Velt
krieg die Verhaltnisse gewandelt. Die Mongolef wird seit 1922 von RuBland als 
"verbiindeter Staat" behandelt. Tibet, bei dem China zwei Vertreter (Amban) 
fiir die Leitung der auswartigen und der lnilitarischen Angelegenheiten hatte, ist 
nach dem Weltkriege im siidlichen Teile von englischen Truppen besetzt geblieben, 
so daB der britische Resident in Lhasa das Gesetz des Handelns vorschreibt. 

17) In der Schweiz pflegt man der Fremdherrschaft von 1788-1813, wiewohI 
sie sich wahrend der Zeit der "Helvetik" (Okkupationsland) und der "Mediation" 
(Vasallenstaat) wohl unterscheidet, die verhiillende Bezeichnung "Protektorat" bei
zulegen(Schollenberger, Geschichte derSchweizerischenPolitik Bd.II, 1908, S. 5). 

18) Abgedruckt N. R. G. 3, s. 2.799 (mit den spateren Zusatzerklarungen). 
19) Abweichend Heil born, Z; Vo. R. Bd. 8, S. 217. 
20) Hilling, Das kathol. Protektorat Frankl'eichs im Onent (Arch. f. kath. 

Kirchenrecht Bd.85, S.165, 1905. Lammeyer, Das franzosische Protektors.t 
uber die Christen im Orient, Diss. Leipzig 1919. Ferner § 19 Anm. 6. 
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sich ein Protektorat iiber die Katholiken in Albanien erhalten. RuB
land iibte (seit 1774) den Schutz iiber die orthodoxen Christen in der 
Tiirkei. Das Protektorat Frankreichs war ein starker Hebel fiir die fran
zosische Politik im Orient. Der Widerstand gegen diesen MiBbrauch 
fand gleichermaBen Nahrung mit dem Erstarken der andern Machte 
in der Tiirkei wie durch die kirchenfeindliche innere Politik Frankreichs 
("l'atheisme n'est pas un article d'exportation"). 

§ 11. N eutralisierte Staatell. 
I. Die vOlkerrechtlich eHandlungsfiihigkeit wird nicht ausgeschlossen durch 

die Neutralisation, d. h. durch die dem Staat obliegende Verpflichtung zur 
dauernden Neutralitatl). 

Die dauernde "Neutraiisierung"unabhangiger Staaten - verschieden 
von der unten (§58 A II) zu besprechenden Befriedung von Staatsteilen
findet sich seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts (Neutralisation von 
Malta durch den Frieden von Amiens 1802). Sie verfolgt in erster Linie 
den Zweck, den neutralisierten Staat im allgemeinen Interesse vor den 

1) Piccioni, Essai sUr la neutralite perpetuelle 2,1902. Descamps, L'Etat 
neutre a titre permanent. 1912. Hagerup, Rev. Gen. Bd.12, S. 577. Baldas sari, 
La neutralizzazionc 1£02. v. Fischer-Treuenfeld, Die Beschrankung der 
volkerrechtlichen Handlungsfahigkeit der dauernd neutralen Staaten durch den 
Neutralitatsvertrag. Diss. Leipz. 1908. Richter, Die Neutralisation von Staaten 
Usw. 1913. ldman, Le traLe de garantie en droit intern. 1913 (Helsingfors). 
W. Krauel, Neutralitat, Neutralisation und Befriedung im Volkerrecht. 1916. 
Erich, Z. Vo. R. Bd. 7, S.452. Nys Bd. 1, S. 379. Ullmann, S.ll1. -

Hil t y, Die Neutralitat der Schweiz in ihrer heutigen Auffassung. 1889 (dazu 
Rettich, Arch. o. R. Bd. 5, S. 113). Schweizer, Geschichte der schweizerischen 
Neutralitat. 1895. MaxH u ber, DasNeutralitatsrecht in seiner neuesten Gestaltung. 
1908. Morand, Rev. Gen. Bd. 1, S. 522. Wampach, Le Luxembourg neutre. 1900. 
Fourgassie, La neutralite de la Belgique. 1902. Dollot, Les origines de la neu
tralite de la Belgique et Ie systeme de la barriere (1609-1830). 1902. Cresson
nieres, Rev. Bd. 39, S. 253. Borel, La neutralite de la Suisse, Rev. Gen. 
Bd. 27 (1920) S. 153. - tIber die Befestigung der westlichen Schelde vgl. 
Westlake, Rev. Bd.43, S. 105 (vgl. aUch unten § 38). 

Aus den zahlreichenSchriften tiber Belgien (seit Beginn des Weltkrieges): M til
ler-Meiningen Bd.l, S. 23. Schulte, Die Neutralitat Belgiens. 1915. Rauscher, 
Belgienheuteundmorgen. 1915. Frank,DieNeutralitatBelgiens.1915. Norden, 
La Belgique neutre et l'.Allemagne. 1915 (deutsch mit Geleitwort von Kohler, 
1916). W axweiler, Hat Belgien sein Schicksal verschuldet? 1915. Le proces de 
la neutralite beIge. 1916. Fuehr, The neutrality of Belgium. 1915. Blocher, 
Belgische Neutralitat und schweizerische Neutralitat 6, 1916. Lab berton, 
Die sittliche Berechtigung der Verletzung der belgischen Neutralitat. 1916. de 
Visscher, La Belgique etles juristes allemands. 1916. Ghirardini, II diritto in
ternazionale e l'invasione del Belgio e del Lussemburgo. 1915. Ehlers, England, 
Antwerpen und die belgische Barriere 2, 1916. Strupp, Die Neutralisation und 
die Neutralitat Belgiens (Urkundenbuch mit Einleitung). 1917. - La neutralite de 
la Belgique (Amtliche Ausgabe der belgischen Regierung. Mit Vorwort von Hy
mans, ohne Jahr). 
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Einverleibungsgeliisten der benachbarten Staaten sicherzusteHen. In 
diesem Sinne kann man den neutralisierten Staat auch als "Puffer
staat" ("Etat tampon" nach einem Ausdruck von Thiers) bezeichnen. 
Die Neutralisierung beruht auf einer Verstandigung des neutralisierten 
Staates mit den iibrigen Machten und begriindet ein dauerndes Rechts
verhaltnis zwischen den beteiligten Staaten. Einseitige Erklarung eines 
Staates vermag diese Rechtslage fiir ihn nicht zu schaffen (unten III). 

Die dauernde Neutralitat bindet zunachst den neutralisierten 
Staat insoweit, als er nicht nur Angriffskriege nicht fiihren darf, 
sondern auch im Frieden eine vollig neutrale Politik beobachten muS 
und insbesondere keine Vertrage schlie13en darf, die ihn (wie Biind
nisse und Garantievertrage) zur Kriegfiihrung verpflichten konnen (ab
weichend, daher volkerrechtswidrig, die Haltung Belgiens seit den 
Vereinbarungen zwischen dem Chef des belgischen Generalstabes und 
dem englischen Militarattache in Briissel von 1906). Zwar ist die von 
ihm vorgenommene Kriegserklarung nicht etwa nichtig, sondern sie hat 
aHe die Rechtswirkungen, die durch die Kriegserklarnng von seiten 
eines nicht neutralisierten Staates erzeugt werden (unten § 57 A); wohl 
aber befreit sie, wie jede Verletzung der dem Staat auferlegten Neu
tralitat, die garantierenden Staaten von der von ihnen iibernommenen 
Verpflichtung und berechtigt sie zum Einschreiten gegen den neutrali
sierten Staat. Die Neutralisierung nimmt dem Staate mithin eines seiner 
wichtigsten Rechte; am tiefsten greift sie in seine politische Aktions
freiheit dort ein, wo sie ihm (nur fiir Luxemburg) zugleich die Ent
waffnung (mit Schleifung der Festungen) auferlegt 2). 1m iibrigen bela13t 
sie ibm die volkerrechtliche Handlungsfahigkeit uneingeschrankt. 

Die dauernde Neutralisierung bindet aber ferner die anderen 
Staaten; und zwar nicht nur diejenigen, welche die Neutralisierung 
vereinbart haben, sondern auch aHe iibrigen, soweit sie, sei es aus
driicklich, sei es auch nur stillschweigend (unten § 30 III) ihre Zu
stimmung erteilt haben. Verletzung der Neutralitat durch die Krieg
fiihrenden erscheint mithin als volkerrechtliches Delikt und berechtigt 
die Machte zum Einschreiten gegen den Friedensstorer. 

Ganz besonders aber bindet die Neutralisierung die Garantie
machte, d. h. diejenigen Staaten, die sich verpflichtet haben, die 
Integritat des Gebietes des neutralisierten Staates zu schiitzen und 
wenn notig mit Waffengewalt zu verteidigen. Soweit diese Sicherung 
als KoHektivgarantie (unten § 33 II) zugesagt ist, verpflichtet sie die 

2) MaBnahmen zur Verteidigung der Grenze sind zuliissig. Sie diirfen aber 
nicht (wie die Brialmontschen Befestigungswerke in Belgien) einseitig gegen einen 
der Nachbarn gerichtet sein (v. Liszt). Weitergehend W. Burckhardt "Neu
trale Politik", Polito Jahrb. der Schweiz. Eidgen. 1912 (S. 34 "Ewige Neutralitat 
ist eine politische Maxime und kein Re~htsverhaltnis"). 
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Machte aIlerdings nur zu gemeinsamer Intervention, berechtigt aber 
jede von ihnen zu einseitigem Einschreiten. 

Durch die vertragsmaBige Neutralisierung wird ein volkerrecht
liches Rechtsverhaltnis geschaffen, das nur unter Zustimmung aIler 
beteiligten Staaten geandert oder aufgelOst werden kann. Daher kann 
der neutralisiert~ Staat nicht durch einseitige Erklarung seine Neu
tralisierung aufgeben; es dad auch keiner derjenigen Staaten, welche 
die Neutralisierung unter sich vereinbart haben, von dieser Verein
barung willkiirlich zuriicktreten. Gebietserweiterungen des neutrali
sierten Staates bediirfen der Genehmigung der iibrigen Staaten, nament
lich der Garantiemachte, deren Verpflichtung nicht durch einseitigen 
Akt jenes Staates erweitert werden kann. Anders (sehr bestritten) liegt 
es bei kolonialen Erwerbungen des neutralisierten Staates; diese be
diirfen der Genehmigung nicht, aber die Verpflichtung der garantieren
den Machte erstreckt sich nicht auf sie 3). 

Insofern die dauernde Neutralitat dem Zwangsmittelsystem des 
Volkerbundes im Wege steht, hat sich der Rat des Volkerbundes in 
seiner Erklarung auf den abweichenden Standpunkt der Schweiz dahin 
geauBert (13. Februar 1920), daB solche Neutralitat fiir die Mitglieder 
des Volkerbundes nicht mit dem Grundsatze vereinbar sei, daB aIle Mit
glieder des Volkerbundes gemei:q.sam dazu beizutragen hatten, ihren Ver
bindlichkeiten die Anerkennung zu verschaffen. (Unten§50, Anm.12, 14.) 

II. Dauernd neutralisierte Staaten - keineswegs in der Rechtslage 
iibereinstimmend - waren bei Ausbruch des Weltkrieges: die Schweiz, 
Belgien'l) und Luxemburg. Durch den Ausgang des Weltkrieges ist 
die Neutralitat fiir Belgien und Luxemburg beseitigt worden. 

1. Die Schweiz. Ihre lang bewahrte neutrale Haltung ist durch die 
Erklarung der GroBmachte vom 20. November 1815 (Fleischmann 
s. 23) mit KolJektivgarantie der GroBmachte anerkannt, nicht neu
geschaffen worden. 

1m VersailJer Vertrag (Art. 435) erkennen-auch die andel'll Mii.chte 
die Neutralitat der Schweiz an 5). Die Neutralisierung der Schweiz ist 

3) nber Belgien und den Kongostaat vgl. N ys, Rev. Bd. 33, S. 1, Rev. Gen. 
Bd. 1, S.409, insbes. 417. Fauchille, Rev. Gen. Bd.2, S.427. Graux, Rev. 
Bd.37, S.33. v. Stengel, Rev. Bd. 37, S. 416. Richter, S. 89. Besonders aber 
Descamps (oben Anm. 1). Bedenklich die 1908 erneute Einraumung des schon 
1884 gewahrten Vorkaufsrechts an Frankreich durch das neutralisierte Belgien. 

4) Nicht neutralisiert (wiewohl man die Behauptung Mufig hOren kann) ist 
das konventionelle Kongobecken. Dessen Befriedung im Kriegsfalle war durch die 
Kongookte (1885) den Vertragsstaaten nur anempfohlen worden. Die Feindstaaten 
haben die Anregung Deutschlands zur Befriedung bei Kriegsausbruch abgelehnt. 

5) Die Schweiz wiirde also berechtigt wie verpflichtet sein, trotz Art. 16 
Volkerbundsatzung, auch den Truppen des Volkerbundes den Durchzug zu ver
weigern (unter Berufung auf Art. 21). Der Volkerbundsrat hat die Erklarungen der 
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auf die ehemals sardinischen, spater franzosischeu Provinzen Chablais 
und Faucigny (Hochsavoyen siidlich des GenferSees) durch den Wiener 
Kongre.B (Art. 92), den 2. Pariser Frieden (Art. 3 Abs. 2) und die Neutra
lisierungserklarung der Machte ausgedehnt worden 6). Da es der 
Schweiz nicht gelungen war, sich diese fiir ihren Schutz und die Ver
bindung mit Genf· notwendigen Gebietsteile anzugIiedern, so sollte sie 
in anderer Weise gesichert werden. 1m Faile auch nur drohender Feind
seligkeiten unter den Nachbarstaaten war Sardinien gehalten, seine 
Truppen aus Chablais und Faucigny zuriickzuziehen und der Schweiz 
die Besetzung zu iiberlassen. Bei der Abtretung Savoyens an Frank
reich (Turiner Vertrag 24. Marz 1860, Fleischmann 62) erkannte Frank
reich ausdriickIich diese Verpflichtung an. 1831 und 1848 hat die 
Schweiz von einer Besatzung abgesehen, sich aber 1859, 1870 und 1914 
das Recht zur Besetzung ausdriickIich vorbehalten. Frankreich hat 
diese Einschrankung seiner Gebietshoheit so lastig empfunden, da.B es 
wahrend der Friedensverhandlung in Paris 1918/19 bei der Schweiz die 
Zusage zu Verhandlungen iiber die Aufhebung der Bestimmungen durch
setzte (Vers. Vertr. Art. 435). 

2. Belyien, dessen Neutralisierung zuerst durch Vertrag der Gro.B
machte vom 15. November 1831, dann durch die an dessen Stelle treten
den Vertrage der Gro.Bmachte mit Belgien und den Niederlanden vom 
19. April 1839 ausgesprochen und von den GroBmachten garantiert 
worden ist7). Als Bollwerk gegen die franzosischen Angliederungs
geliiste (wie in den Barrierenvertragen von 1709-1715) sollte der Puffer
staat die lnteressen Englands und PreuBens gewahrleisten8 ). Auch der 

Schweiz formlich zur Kenntnis genommen (13. Februar 1920) "qu'elIe ne sera pas 
tenue departiciper a une action militaire ou d'admettre Ie passage de troupes etran
geres ou la preparation d'entreprises militaires sur son territoire". 

6) Schweizer S. 884ff. "bizarre SchOpfung des Volkerrechts" (897). Usan
naze-J oris, De la neutralite de la Savoie, these, Paris 1900. Tresal, L'annexion 
de la Savoie a la France . .1915. Fleiner, Schweizer. Bundesstaatsrecht 1923, 
S. 711, 715. Fleischmann, Zonenstreit zwischen Frankreich u. d. Schweiz, D. J. Z. 
Bd.28, 1923, S. 641. Paulus, Rev., Bd.51, 1924, S.58; Smend, Genfer Zonen
frage, Worterbuch Bd. I, S. 383. v. W a 1 dki r c h, Art.435 d. VersailIer Vertrages, 1924. 

7) "La Belgique formera un Etat independant et perpetuelIement neutre, 
Elle sera tenue d'observer cette meme neutralite envers tous les autres Etats," 
(Art. 7). - Fleischmann, S. 35, Strupp Bd. 1, S. 267. - Die Garantie erstreckt 
sich auch auf die Integritat der Gebiete. Abweichend, wie schon frillier N ys, 
jetzt auch Kohler, Z. Yo. R. Bd.9, S.298 (auf Grund der Mitteilungen von 
Goblet d' Alviella tiber die Festungsvertrage). 

8) Unbefangene Beurteilung des deutschen Einmarsches in Belgien muB zu 
folgenden Ergebnissen kommen (so v. Lis .t): 1. Die Neutralisation Belgiens war nicht 
aufgehoben. D~e Verhandlungen von 1870 haben sie nicht beseitigt, wie Sorel, 
Burgess u. a. annehmen (vgl. Schulte, S. 75,Frank,S.13, Strupp,S.20).sondern 
bekraftigt. Das neutralitatswidrige Verhalten Belgiens seit 1906 konnte zur Kiin
digung des Vertrages von 1839 ftihren; diese ist aber nicht erfolgt. Die deutsche 
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jetzt an Belgien angegliederte Kongostaat hatte auf Grund des Ar
tikels 10 der Generalakte von 1885. am 1. August 1885 seine dauernde 
Neutralitat den Machten mitgeteilt; seine Neutralisation ist aber durch 
die Angliederung zu der Befriedung eines' Staatsteils (unten § 5B A II) 
geworden9). 

3. Luxemburg, dessen Neutralisierung durch den Londoner Ver
trag zwischen den GroBmachten (mit EinschluB Italiens), Belgien und 
den Niederlanden yom 11. Mai 1867 (Fleischmann S. 78) verein
bart und von den GroBmachten garantiert worden ist 10). 

ill. Einseitige neuere NeutralitiitserkIarungen: 

1. Island (oben S. 97) hat sioh als dauernd neutral erklart und fiihrt 
keine Kriegsflagge (§ 19 danisch-islandisch. Bundesgesetz von 1918, Ab
druck bei Lundborg, Die gegenwart. Staatenverbindungen 1921~ 

S.128. Danische Verbalnote v. II. Dez. 1918 beiPohl-Sartorius, S. 368). 
2. Die internationale Zone von Tanger (la zone de Tanger est pla

cee sous Ie regime de la neutralite permanente: Art. 3 des Vertrages. 
zwischen Frankreich, England, Spanien iiber das Organisationsstatut 
von Tanger v. 18. Dez. 1923, Journal officiel de la Rep. Fran9. 1924-
Nr. 147)11). 

Anhang. 

§ 12. Das "Mandat" des VOIkerbundes 
(Art. 22 Versailler Vertrag) ist eine Verlegenheitsbildung der 
Pariser Friedensvertrage, deren rechtliche ,Natur durch die dem 
Privatrechte entlehnte Bezeichnung mehr verhiillt als geklart wird 1). 

Regierung hat wiederholt (zuletzt Staatssekretar v. Jagow am 29. April 1913 in 
der Budgetkommission des Reichstages) den Fortbestand der Neutralisation an
erkannt. 2. Die mithin an sich gegebene Rechtswidrigkeit des Einmarsches 
war gerechtfertigt durch die N otlage des Deutschen Reiches. Den Gegnern gegen-· 
iiber befand es sich wegen des drohenden Einbruchs der Englander und Franzosen 
durch Belgien (Aufmarsch franziisischer Streitkrafte an der 8trecke Givet-Namur' 
am 2. August) in Notwehr, Belgien gegeniiber, das diesen Einbruch zti hindern 
auBerstande war, im Notstand (vgl. unten §35, IV und Rivier. 8.184). 
Auch v. Liszt 11 § 44 Anm. 2. 

9) VgI. dazu Zimmermann, Z. Vo. R. Bd. 10, 8.38. 
10) Schleifung der Befestigungen von Luxemburg. - VgI. Wampach, Rev. 

Gen. Bd. 12, S.416. Nach Krauel, S. 66 ist Luxemburg kein neutraler, son
dern ein befriedeter Staat. Gegen ihn mit Recht v. Martitz, D. Literaturzeitung 
1916, S. 134. Mettgenberg, Luxemburg, Z. Vo. R. Bd. U, 1918/20, S. 20, 409. 
Wehrer, Rev.G. Bd.31, 1924, 8.169; Borsi, RiviBta di dir. int.Bd.17, 1925,S.3. 

11) Z:.tl' internationalen gesetzgebd. Versamml. gehOrt kein Deutscher! 
1) Klarend fiir die politischen Triebfedern Lansing, Die Versailler Friedens

verhandlungen. 1921, S. 62, lUff., 218. Schnee, Die deutschen Kolonien Unter 
fremder Mandatsherrschaft. 1922. Bileski, Z. Vo. R. Bd.12, 1912, S. 65. v. Biilow,. 
Der Versailler Volkerbund, 1923, besonders S.301ff. Schiicking-Wehberg, 
8atzung des V61kerbundes 1921, 8. 421. Urkundliches aus der Entstehungszeit. 
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Das Wort stellte sich, nach iiblem diplomatischen Brauche, als 
NotbeheU ein, wo Begriffe fehlten oder verdeckt werden sollten. 
Der Widerstand des Prasidenten Wilson gegen den Bruch der Zu
sicherung "keine Annexionen" lieB sich durch den Ausweg, den 
ihm der Vertreter Siidafrikas, Smuts, zeigte, beschwichtigen, man 
moga fiir die deutschen Kolonien und die tiirkischen Nebenlander 
"Ma.nda.te" an die fortgeschrittenen Nationen erteilen. "Oberdies fehlt 
es nicht an der entschiedenen Betonung rein humanitarer Beweggriinde : 
"Da.s Wohlergehen und die Entwicklung jener VOlker bildet eine heilige 
Aufgabe der Zivilisation, und es ist geboten, in die Volkerbundsatzung 
Biirgschaften fiir die Erfiillung dieser Aufgabe aufzunehmen", so daB 
fiir den oberflachlichen Blick die Kluft zu dem 5. von Wilsons 14 Punk
ten2) verdeckt erscheinen konnte3). 

1. Da.s Mandat erstreckt sich auf Kolonien und sonstige Gebiete, 
die infolge des Krieges der Herrschaft der bisherigen Staaten entzogen 
sind, und "die von solchen Volkern bewohnt werden, die noch nicht 
imstande sind, sich unter den besonders schwierigen Bedingungen del' 
heutigen Welt selbst zu leiten." Gemeint sind mit dieser Umschreibung 
sa~tliche deutsche Kolonien (mit Ausnahme 'von Kiautschou) 
sowie die tiirkischen Gebiete Syrien, Palastina und Mesopotamien. 

2. Da.s Mandat ist auf eine "Vormundschaft" gerichtet, die im 
Namen des Volkerbundes zu fiihren ist. Negativ ist del' Sinn inso
weit klar, daB es sich nicht um eine Abtretung handelt, zumindest 
auch eine Obereinstimmung del' Vertragsteile iiber eine etwa verschlei
erta Abtretung nicht bestanden hat4). Darum bedienen sich auch Art. 

bei Poeschel, Die Kolonialfrage im Frieden von Versailles, 1920. Vallini, 
I mandati internazionali della Societa delle Nazioni, 1923. Sir Frederic Lugard, 
Das Mandatssystem und die britischen Mandate (Europaische Gesprache 1924, 
S.316). van Kol, Les mandats coloniaux et la Societe des Nations (Bericht an die 
Union interparlementaire, Compte rendu de la XXI" Conference Interparlemen
taire, 1923, S.59). Millot, Les mandats internationaux (Paris, 1924.) 

2) "Freie, weitherzige und viillig nnparteiische Regelnng der kolonialen An
spriiche, beruhend auf der genauen Beobachtung des Grnndsatzes, daB bei Ent
scheidnng aller derartigen Souveranitatsfragen die Interessen der ,Beviilkernng 
ebenso ins Gewicht fallen miissen wie die getechten Anspriiche der Regierung, 
deren Rechtstitel zur Entscheidnng steht." 

3) Dem nordamerikanischen Staatssekretar Lansing hat das den Blick nicht 
getriibt. Er urteilt (S. 117): "In seiner tatsachlichen WirkUng arbeitete der schein
bare Altruismus des Mandatssystems zugunsten der selbstsiichtigen nnd materiellen 
Interessen der Machte, die solche Mandate annahmen. .. So verlor Deutschland 
durch das Mandatssystem seine Territorialwerte, die seine finanzielle Schuld den 
Alliierten gegeniiber bedeutend verringert hatten, wahrend diese den deutschen Ko
ionialbesitz gewannen, ohne irgendeinen Ansprnch auf Entschadignng einzUbiillen. " 

4) Mit voller Deutlichkeit in Wilsons urspriinglichem Entwurf (Lansing 219). 
- Es ist deshalb nicht bloB systematisch irrefiihrend, das Mandatssystem in die 
Nahe der Abtretung oder Staatsnachfolge zu riicken. 
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120, 122, 127 der auffallenden Wendung von der Regierung, "die iiber 
diese Gebiete die behOrdliche Gewalt ausiibt", und .Art. 22 sieht nur 
fiir einen bestimmten Teil von Mandaten vor, daB sie "wie" ein inte
grierender Bestandteil des Bundesstaates zu verwalten seien. Der Um
stand, daB Deutschland "zugunsten" der Hauptmachte auf seine Kolo
nien verzichtet (Art. 119), laBt nicht die Gebietshoheit an diese Machte 
ubergehen; ebensowenig wie bei der gleichen Formulierung fur Danzig 
(.Art. lOOc/a 102) und Memel (.Art. 99); vgl. auch den Gegensatz in 
.Art. 3125). Vielmehr waren die Hauptmachte nur Treuhander bis zu 
dem Augenblicke, da der Volkerbund das Mandat erteilte. in diesem 
Augenblick ging die allgemeine Treuhanderschaft in das besondere 
Mandats- und Vormundschaftsverhaltnis iiber6 ). 

3. Mit der Vormundschaft beauftragt sind diejenigen "f ort ge
schrittenen Nationen, die auf Grund ihrer Hilfsmittel, ihrer Erfah
rungen oder ihrer geographischen Lage am besten imstande und auch 
bereit sind, eine solche Verantwortung auf sich zu nehmen". Innerhalb 
dieses Rahmens hat der Volkerbund freie Hand fUr die Zuteilung; er 
konnte sie auch jederzeit andern, ni.cht bloB im Umfang der Befugnisse, 
sondern auch in der Person des Mandatars 7). Freilich hat sich del' Vol
kerbund bisher begniigt, nul' diejenige Verteilung zu bestatigen, 
die die zunachst beteiligten Verbandsmachte schon wahrend des Krieges 
oder vor FriedensschluB unter sich vorgenommen hatten 8) : 

Frankreich erhielt: den ostlichen Teil von Kamerun (3/5) 
und von Togo (2/3), - Syrien und den Libanon. 

5) Der Unterschied wird auch in andel'll Vertragen festgehalten; vgl. z. B. 
Art. 11 des Abk. ZUr Revision der Kongoakte zu St. Germain v. 10. September 1919. 

6) 1m Ergebnisse iibereinstimmend Bileski, S. 66. Der Rat des Volkerbundes 
macht sich dagegen folgenden Ausweg zurecht: es stiinden gleichberechtigt die 
Hauptmachte, die das Verfiigungsrecht aUs Art. 119 hatten (und fiir die tiirkischen 
Gebiete?) und der Rat des VOlkerbundes nach Art. 22 nebeneinander. Von hier bis 
zU der Ausschaltung des VOlkerbundes und der Auffassung, daB die "Obernahme 
der C-Mandate nur eine Annexion sei (Belgier H. Rolin) ist dann nur noch ein kleiner 
falscher Schritt. - Die bedeutsame deutsche Note an den Volkerbund v. 12. No
vember 1920 bei v. Biilow, S.306. 

7) Der Volkerbund konnte also die Vormundschaft auch auf Deutschland iiber
tragen. Das muB vomStande Rechtens betont werden, mogen auch die tatsachlichen 
Verhaltnisse zur Zeit dagegen stehen. Die Auslassungen gegen die deutsche Kolo
nialverwaltung in dem sog. Ultimatum vom 16. Juni 1919 erkennt man allmahlich 
selbst in den Ententelandern als bodenlose Gehassigkeiten an. 

8) "Ober die Besitzungen in der Siidsee im Febr. 1917; BeschluB des "Obersten 
Rates" V. 7. Mai 1919. Das Ziel ist bereits aUs dem Abkommen V. 26. April 1915, 
durch das Italien sich der Entente anschloB (Stru pp, documents Bd.3, S. 33), zU er
sehen; Art. 13: "dans Ie cas ou laFrance et la Grande-Bretagne a'lgmenteraient leurs 
domaines coloniaux d' Afrique aux depens de l' Allemagne, ces deux puissances re
connaissent en principe que l'Italie p:mrrait reclamer quelques compensations 
equitables ... " 

v. Liszt·Fleischmann, VOikerrecht, 12. ,Aufl. 8 
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England erhielt: den westlichen Teil von Kamerun (2/5) und von 
Togo (1/s)' Siidwestafrika, das Tanganjika- Gebiet (Deutsch
ostafrika), das N euguineage biet (australische Verwaltung, die Insel 
Nauru in der Verwaltung von England, Australien und Neuseeland), 
West-Samoa (Neuseeland) - Palastina und das Ostjordanland 
sowie Mesopotamien (Irak). Mit dem Mandate iiber Palastina ist 
auch der Schutz der heiligen Statten in Jerusalem England anvertraut. 

Belgien: die Bezirke Urandi und Ruanda im Nordwesten von 
Deutsch-Ostafrika (auBerdem hat England Freihafengebiete in Dares
salam und Kigoma am Tanganjikasee eingeraumt). 

Japan wurden anvertraut: die KaroIinen 9), Marianen und die 
Marschallinseln. 

4. Die Art des Mandates ist fiir die einzelnen Gebiete ver
schieden je nach dem MaBe der Entwicklung des Volkes, nach der Lage 
des Gebietes, nach seinen wirtschaftlichen VerhaItnissen und sonstigen 
Umstanden 10). Darnach unterscheidet man: Quincy Wright, So
vereigntyof the mandates (Amer. Journ. of Int. Law 17, 1923, 691): 

a) Die sog. A-Mandate fiir die ehemalstiirkischen Gebiete Mesopo
tamien (Irak, vgl. S. 68), Palastina, Syrien. Sie werdenalsunabhangig aner
kannt, miissen aber die Ratschlage und Unterstiitzung ihresMandatars bis 
zu dem Zeitpunkte hinnehmen, wo sie imstande waren, sich selbst zu 
leiten. Das MaB der Selbstandigkeit ist fiir die einzelnen Gebiete durch
aus verschieden: im weitesten Sinne gewahrt ist es Mesopotamien (dem 
England sogar die Unterstiitzung fiir die Aufnahme in den Volkerbund 
zugesagt hat); im engsten Sinne fiir das nationalgemischte Palastina 
(betrachtlich weiter fiir das im wesentlichen arabische Ostjordanland); 
inmitten halt sich die Selbstverwaltung bei Syrien und dem Libanon, 
Landschaften, die zu einem Staatenbunde zusammengeschlossen sind 
(Federation des Etats de Syrie et Grand Libanon seit 1922)11). 

b) Die sog. B-Mandate erfassen diedeutschen Kolonien in Mittel
afrika. Hier iibernimmt der Mandatar die Verwaltung. Jedoch ist 
diese an gewisse Bedingungen gekniipft: Abstellung von MiBbrauchen, 

9) Der Streit zwischen den V. St. v. Amerika und Japan wegen der Insel 
Yap (Kabelknotenpunkt) wurde auf der intern. Abriistungskonferenz (1921/22), 
nachdem sich Japan zur Riickgabe Schantungs an China verpflichtet hatte, 
beigelegt. 

10) Die A-Mandate und die B-Mandate sind yom Rat des Volkerbundes unter 
dem 22. Juli 1922, die C-Mandate schon unter dem 17. Okt. 1920 bestatigt. Text 
der Mandate im Americ. Journ. of Intern. Law Bd. 17, 1923, Heft 3; Quincy 
Wright, Sovereignity of the mandates, American Journ. of Intern. Law Bd. 17, 
1923, S. 691; Pic, Regime du mandat dans Ie proche Orient, Rev. Gen. 1923, 
S. 321; Pic, Syrie et Palestine (Geleitwort von General Gouraud, Paris 1924). 

11) Diese Lockerung des Mandatsverhaltnisses hat im wesentlichen in dem 
Strehen nach finanzieller Erleichterung des Mandatars ihren Grund. 
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wie Sklaven-, Waffen- und .Alkoholhandel; Gewahrung von Gewissens
und Religionsfreiheit; Verbot der Errichtung von Befestigungen oder 
Flottenstiitzpunkten sowie dermilitarischenAusbildung der Eingeborenen, 
soweit diese nicht lediglich polizeilichen oder Landesverteidigungs
zwecken dient 12) - gleichmaBige Betatigung. fiir aIle Mitglieder des 
Volkerbundes in Handel und Gewerbe. 

c) Die sog.C-Mandate, d.i.Deutsch-Siidwestafrika13) und die deut
schen Besitzungen in der Siidsee. Sie werden als Bestandteile des Man
datarlandes verwaltet, da sie "infolge ihrer geringen Bevolkerungs
dichte und geringen Ausdehnung (1), ihrer Entfernung von den Mittel
punkten der Zivilisation, ihrer geographischen Nachbarschaft zum Ge
biet des Mandatars oder anderer Umstande nicht wohl besser verwaltet 
werden konnen." Doch gelten zugunsten der eingeborenen Bevolkerung 
die gleichen Bedingungen wie bei den B-Mandaten. 

5. 1Jber den Grad behOrdlicher Machtbefugnis, EinfluB und Ver
waltung trifft der Rat des VOlkerbundes Bestimmungen - aber nur, 
sofern die Bundesmitglieder hieriiber nicht schon ein Abkommen ge
troffen haben soIlten (Art. 22, vorletzter Absatz). Entsprechend dieser 
zuriickhaltenden EinfluBnahmeistindem Vertrag selbstauch dieA u f si c h t 
des Volkerbundes unzulanglich geregelt, wenngleich das Recht (und 
damit die Pflicht) zur Aufsicht aus dem letzten Absatz unzweideutig 
sich ergibt: ein standiger (!) AusschuB des VOlkerbundes hat von den 
Mandatsmachten Jahresberichte entgegenzunehmen, zu priifen und dem 
Rate iiber aIle die Ausfiihrung der Mandatsverpflichtungen angehenden 
Fragen ein Gutachten zu erstatten. 

III. Die Staatsgewalt. 
§ 13. Au.Bere Unabhangigkeit. 

(Grundrechte der Staaten.) 
I. Die Grundrechte der Staaten. 

Die Volkerrechtsgemeinschaft beruht auf dem Gedanken des 
Nebeneinanderbestehens verschiedener Staaten mit gegeneinander ab
gegrenzten Herrschaftskreisen, mit gegenseitig anerkanntem Macht
bereieh. Aus diesem Grundgedanken der Gleichberechtigung folgt un-

12) Im unlosbaren Gegensatze hierzu hat Frankreich in der Folge kein HeW 
daraus gemacht, daB es im Falle eines allgemeinen Krieges die farbigen Truppen 
auch auBerhalb des Mandatsgebietes verwenden wiirde. 

13) VerwaltungsmaBig der Siidafrikanischen Union zugeteilt. In einem Me
morandum vom 23. Oktober 1923 hat der damalige Premierminister der Union, 
Smuts, den in Siidwestafrika wohnendenDeutschen beiAnnahme der automatischen 
Verleihung des Unionsbiirgerrechts u. a. Freiheit vom Militardienst gegen das 
Deutsche Reich fiir 30 Jahre zugesagt. 

8* 
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mittelbar eine ganze Reihe von Rechtssatzen, durch welche Rechte und 
Pflichten der Staaten untereinander bestimmt werden, die keiner beson· 
deren vertragsmaBi.gen Anerkennung bediirfen, um bindende Kraft 
zu besitzen. Sie bilden den festen Grundstock des ungeschriebenen 
Volkerrechts, seinen alt~sten, wichtigsten, heiligsten Bestand. Sie ver· 
sinnbildlichen geradezu, daB die Rechtsordnung der Schutz der Schwa· 
chen ist, was in der Staatenwelt mit ihren widerstrebenden politischen 
Interessen nicht stark genug betont werden kann. Es lag deshalb nahe, 
daB in der franzosischen Revolution Versuche gemacht wurden, auch die 
Grundrechte der Staaten auf knappe Formeln zu bringen l ). Es handelt 
sich nicht um naturrechtliche Truggebilde, sondern um Rechtsnormen, 
di.e nach dem Satze des Nichtwiderspruchs aus dem Begriff der Volker· 
rechtsgemeinschaft folgen und der Form ausdriicklicher Rechtssatzung 
nicht bediirfen, weil ohne sie ein Volkerrecht iiberhaupt nicht denkbar 
ware. Da die aus diesem Grundgedanken sich ergebenden Rechte 
ohne weiteres einem jeden Staate als Mitglied der volkerrechtlichen 
Gemeinschaft zukommen, werden sie wohl auch als "vOlkerrechtliche 
Grundrechte" bezeichnet 2). Da sie mit dem Begriff des Staates als 
eines volkerrechtlichen Rechtssubjektes, also eines Gliedes der Volker· 
rechtsgemeinschaft, ohne weiteres gegeben sind, kann man sie auch als 
"volkerrechtliche Personlichkeitsrechte" bezeichnen (so Heilborn). 
Soweit diese "Grundrechte" den Gegenstand von besonderen Vereinba· 
rungen zwischen zwei oder mehreren Staaten bilden, haben diese ent· 

1) Der Nationalkonvent iibertrug dem Abgeordneten Abbe Gregoire (1792) 
die Ab£assung einer declaration du droit des gens, nahm aber davon Abstand, den 
vorgelegten Entwurf (1795) zum BeschluB zu erheben. Vgl. Chevalley, La de. 
ciaration du droit des gens de l'abbe Gregoire, these 1912. Allermann, Die vol· 
kerrechtl. Ideen des Abbe Gregoire. Diss. Wiirzb. 1916. 

2) Die Polemik gegen diesen Begriff bei Heilborn, Jellinek, Triepel 
und andern neUeren Schriftstellern schieBt iiber das Ziel hinaus. J ellinek (oben 
§ 7 Anm.2), S. 315 nimmt nur einenAnspruchaufUnterlassen, a~so aufAnerkennung 
einer Sphare freier Betatigung an; dabei ist die positive Bedeutung des Staaten
verbandes nicht geniigend gewiirdigt. Bei Erich Kaufmann, Wesen des Volker
rechts, S.196 schranken sich die Grundrechte auf das Recht zurSelbsterhaltung ein. 
- VgI. Pillet, Recherches sur les droits fondamentaux des Etats dans l'ordre 
des rapports internat. 1899 (Rev. Gen. Bd. 5, S.66, 236; Bd. 6, S. 503). de Louter 
Bd. 1, S. 232. Merignhac Bd. 1, S. 233. N ys Bd. 2, S. 216. Ullmann, S. 141 (der 
nur eine Grundnorm annimmt). Cavaglieri, I diritti fondamentali degli Stati 
nella Societa Internazionale. 1906. Weit spannt den Rahmen Rivier, 4. Buch, 
"Die Grundrechte der Staaten und deren wechselseitige Einschrankungen infolge 
der internationalen Gemeinschaft", S. 174-248; tiber die Gleichheit der Staaten 
S. 124ff. Hatschek, S. 124. 

Das amerikanische Institut fiir Volkerrecht hat 1916 eine "Erklarung der 
Rechte und Pllichten der Staaten" entworfen; dazu ein Entwurf fiir das Institut 
de droit international (1921) von Lapradelle; Verhandlungen des Instituts auf 
der Wiener Tagung 1924; Texte in Z. i. R. Bd.30 (1922) S. 276. 



§ 13. AuBere Unabhangigkeit (Grundrechte). 117 

weder lediglich deklaratorischen Charakter, oder es handelt sich um die 
EinzeldurchfUhrung des an sich selbstverstandlichen Prinzips. 

II. Der Anspruch auf Gleichberechtigung jedes Gliedes der Staatengemein
schaft mit allen iibrigen Rechtsgenossen ergibt sich aus dem Begriff des VOlker
rechts als der Ordnung fUr eine Gemeinschaft gleichberechtigter Staaten. Ge
meint kann aber nicht sein absolute Gleichheit, sondern verhiiltnismii8ige 
Gleichheit in der Staatsgeltung 3). 

1. Die grundsatzliche Gleichberechtigung aller Mitglieder der vol
kerrechtlichen Gemeinschaft auBert sich auf den Staatenkongressen in 
dem gleichen Stimmrecht aller Beteiligten und dem Edordernis der 
Stimmeinhelligkeit bei allen Beschlussen. 

Sie wird nicht beruhrt durch die Rangordnung der Staaten, 
die nicht mehr dem Volkerrecht, sondern der internationalen Courtoisie 
angehOrt. Die fruher haufigen, manchmal erbitterten Rangstreitig
keiten werden jetzt bei Staatenkongressen dadurch vermieden, daB fUr 
die Unterzeichnung von allgemeinen Vertragen die alphabetische Reihen
folge nach der franzosischen Bezeichnung der Staaten festgehalten 
wird. Titelanderungen, die ein Staat oder ein Staatshaupt fur 
sich vornimmt, binden andere Staaten nur, insoweit sie die ihnen mit
geteilte Anderung ausdrucklich oder stillschweigend anerkannt haben. 
Vgl. Aachener Protokoll vom 11. Oktober 1818 (Fleischmann S. 24). 

Mit Zustimmung der Machte haben die Konigin von England 1876 
den Titel einer Kaiserin von Indien; die Furstentumer~ Rumanien 1881, 
Serbien 1882, Bulgarien 1908, Montenegro 1910 den Titel Konigreich 
angenommen. . 

2. Durch die grundsatzliche Gleichberechtigung aller Mitglieder 
der Volkergemeinschaft wird die tatsachIiche Vorherrschaft 
einzelner von ihnen nicht ausgeschlossen. Eine solche Vorherrschaft 
haben die "GroBmachte" fUr sich wiederholt beansprucht und tatsach
Hch durchgesetzt4). Die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts kenn
zeichnen sich (oben S. 25) durch die Pentarchie der GroBmachte Oster
reich, PreuBen, RuBland, GroBbritannien, Frankreich. An Stelle 
PreuBens trat das Deutsche Reich; die Einigung der italienischen Land
schaften machte Italien zur sechsten GroBmacht (seit 1867). Japan ist 
seit dem Jahre 1894 in die Reihe der GroBmachte eingetreten; und die 
seit dem Biirgerkrieg (1865) zur GroBmacht entwickelten Vereinigten 
Staaten v .Amerika verlangen, trotz der Monroedoktrin seit dem spanischen 
Krieg von 1898, bei der Entscheidung der Welthandel gehort zu werden. 
Die europaischen GroBmachte haben insbesondere die Regelung der Ver-

3) Goebel, The equality of states (rechtsgeschichtlich), 1923. Dickinson, 
The equality of states in international law, 1920. 

4) Vgl. Streit, Rev. Bd. 32, S. 5. Huber, Die Gleichheitder Staaten (in der 
Festschrift fiir Kohler), 1909. Dupuis, Le principe d'equilibre ... 1909. 
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haItnisse in der europaischen Tiirkei von 1856 ab bis zur Gegenwart 
mit wechselndem Erfolg fiir sich in Anspruch genommen (das "euro
paische Konzert"). In den chinesischen Wirren zu Anfang dieses Jahr
hunderts gingen sie gemeinsam mit Japan und Nordamerika vor. Trotz 
dieser tatsachlichen Vorherrschaft muB jedoch daran festgehalten 
werden, daB die Rechtssatzung durch die GroBmachte nur partikuHires 
Volkerrecht zu schaffen vermag, und daB dieses zu allgemeinem Volker
reJht nur durch die ausdriickliche odeI' stillschweigende Anerkennung 
von saiten der iibdgen Staaten wird (Neutralisierung Belgiens, PariseI' 
Seerechtsdeklaration usw.). 

3. S:lit den PariseI' Vertragen von 1919/20 hat der volkerrechtliche 
G.cundsatz schware EinbuBe gelitten. 5 Machte - die V. St. v. Amerika, 
G.wBb~itannien, Fl'ankreich, . Italien und Japan - bezeichnen sich im 
Eingange der Vertrage ohne Scheu als "Hauptmachte" (puissances 
pi'incipales). Und wie sie es sich herausnahmen, auf Grund dieses Titels 
die Vertrage unbakiimmert selbst um die verbiindeten anderen Machte 
zu diktieren 5), haban sie sich auch unmaBige Vorreehte in den Vertragen 
zugemess:m6). Gagen alles Recht verstoBt das Weltdiktat, das sich diese 
sog. H'1upbmachte noch iibar die Pariser Vertrage hinaus anmaBen. 
Dafiir haban sie sogar schon als besondel'es Organ - das die Vertrage nicht 
kennen -den" OberstenRat" der leitenden Minister oder die "Botschafter
komerenz" installiert. Auch der Volkerbund solI diesen Zwecken dienst
bar gemacht wer.den. Doch regt sich begreiflicher Widerpsruch gegen 
diesa Vorherrschaft im Volkerbundrat, gegen diese Verkoppelung der 
~hcht gegen das Recht bei andern Mitgliedern des Volkerbundes. 

III. Das Recht auf Selbstandigkeit und Unabhangigkeit. 

Aus dem Grundgedanken des Volkerrechts folgt die Pflicht aller 
St3.aten, sich jedes Eingriffs in den volkerrechtlich abgegrenzten Macht
bereich eines jeden der iibrigen Mitglieder der Volkerrechtsgemeinschaft 
zu enthalten. 

1. Viilkerrechtswidrig ist daher im Friedenszustand jeder Angriff auf 
bestand und Sicherheit eines anderen Staates. Jeder Staat hat aber auch dafiir 
Sorge zu tragen, daB auf dem von ihm beherrschten Gebiet bin solcher An
griff von seinen Staatsangehiirigen oder von Staatsfremden vorbereitet oder 
unternommen werde. 

Jeder Staat ist daher verpflichtet, allen auf seinem Gebiete von 
seinen Staatsangehorigen oder von Staatsfremden vorbereiteten oder 
ausgefiihrten Angriffen auf andere Staaten entgegenzutreten. Er ist 

5) Vgl. v. Biilow, Versailler Volkerbund, 1923, S.6. 
6). Z. B. Verso Vertr., Art. 4 (Standige Mitglieder im Rat des Volkerbundes); 

99, 100, 119 (Verzicht Deutschlands auf Memel, Danzig und die Kolonien zugunsten 
der Hauptmachte), 203 (Ernennung der Uberwachungsausschiisse), § 2 Anlage II 
nach Art. 244 (Mitglieder des ReparationsausBchusses) u. a. m. 
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zunachst verpflichtet, sie zu hindern, z. B. schon das Abha.lten von Be. 
sprechungen; er ist, wenn ihm die Verhinderung nicht gelungen ist, ver 
pflichtet, die Tater zu bestrafen. Gegen die Folgen der rechtswidrigen 
Unterlassung schiitzt ihn nicht der Einwand, daB seine Gesetzgebung ihm 
die Handhaba zum Einschreiten nicht gewahre; es ist dann eben seine 
Pflicht, fiir Abanderung seiner Gesetzgebung Sorge zu tragen. Die Frage 
wird von besonderer Wichtigkeit, wenn etwa die nationale Bewegung 
innerhalb eines Staates die Einverleibung des einem andern Staate ge
h6renden, von derselban Nationalitat bewohnten Gebietes verlangt. 
Dar Staat, von dessen Gabiet diese Gefahrdung des fremden Staats
wesens durch den "Irredentismus" ausgeht, handelt v6lkerrechtswidrig, 
nicht nur, wenn er die Bewegung offen oder heimlich unterstiitzt, son
dern auch dann, wenn er sie nicht hindert oder nicht verfolgt 7). Der Idee 
nach vorausgesetzt wird hierbei, daB die Gestaltung des Staatsk6rpers, 
wenn er nicht national geschlossen ist, auf die nationalen Verschieden
heiten Riicksicht nimmt und nationale Minderheiten nicht vergewaltigt. 
Eine schwere Schuld durch die Verzerrung dieses Grundgedankens 
haban die AbschluBvertrage nach dem Weltkriege auf ihre Urheber ge
laden 8). 

2. VOlkerrechtswidrig ist die Intervention, d. h. die autoritative Ein
mischung in die iiuBeren oder innerenAngelegenheiten eines andern Staates. Mit 
der Intervention fordert ein Staat von einem andern ein bestimmtes Tun oder 
Unterlassen, allgemeinpolitisch, wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch (z. B. 
Unterwerfung unter eine Kontrolle). Der Forderung wird u. U. Nachdruck g'e
geben durch Androhung und Anwendung von Waffengewalt9). 

a) Die Intervention ist sonach verschieden von der Interzession9a), 

d. h. der Erteilung freundschaftlicher Ratschlage, sowie von der Me
diation oder Vermittlung (unten § 52). Der Unterschied liegt dar
in, daB sie Befolgung heischt und ihre, wenn n6tig, gewaltsame Durch
setzung in Aussicht stellt. Die Grenzlinie mag freilich im einzelnen 
Fane schwierig zu ziehen sein, zumal diplomatischer Sprachgebrauch 
noch immerGedanken zu verschleiern strebt. So wurde der von RuBland, 
Frankreich und Deutsclrland gegen den Frieden von Shimol1oseki (1895), 

7) Vgl. dazu Triepel (oben § 2 Anm. 1) 303, sowie unten § 25 III. - Bei
spiele fiir Duldung und Forderung irredentistischer Umtriebe boten Italien und 
Serbien vor dem Weltkriege. Jetzt Polen (Westmarkenverein), auch RuBland. 

8) M. H. Boehm, Europa irredenta. 1923. 
9) Strauch, Zur Interventionslehre. 1879. de Floeckher, De l'inter

vention en droit international. 1896. Rougier. Rev. Gen. Bd.17, S.468 (tiber 
die .intervention d'humaniM"; vgl. Text unter c). Cavaglieri, L'intervent0 
nella sua definizione giuridica. 1913. Heilborn, S. 353. Nys Bd. 2, S.223. 
Oppenheim Bd.I. 8.221. Rivier, 8. 243. Berner, im 8taatsworterbuch Bd. 5, 
1860, S.341-354. Ullmann, 8.459. Strisower, Worterbuch Bd.l, 8.581-591. 

9a ) In anderer Bedeutung: Eintreten fiir eigene 8taatsangehorige. 
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insbesondere gegen die Abtretung der Halbinsel Liaotung (oben S. 36), 
erhobene Einspruch als "freundschaftlicher Ratschlag" bezeichnet, ob
wohl es klar war, daB seine Beachtung im Notfalle erzwungen werden 
wiirde. In ahnlicher Wendung hat Japan im August 1914 seinem Ulti
matum an Deutschland die Form eines Rates gegeben. 

b) Die Intervention widerspricht dem heutigen Volkerrecht. Aber 
dieser "Satz hat sich erst im Laufe der 19. Jahrhunderts ausgebildet 10). 
Die Pentarchie der GroBmachte hat die Aufrechterhaltung des "legi
timen" Zustandes in den kleineren europaischen Staaten von 1815 an 
wiederholt auf Begehren der bedrohten Monarchen mit Waffengewalt 
durchzusetzen versucht (oben S. 25)11), wahrend der literarische Wort
fuhrer der Pentarchie (v. Kamptz) das Interventionsprinzip wissen
schaftlich aus dem .Grundgedanken des Volkerrechts zu rechtfertigen 
unternahm. Erst seit dem dritten Jahrzehnt trat GroBbritannien fur die 
Unabhangigkeit der einzelnen Staaten ein (Depesche Cannings v. 28. Ja
nuar 1823 bei Strupp I 166). Einen besonderen Ausdruck hat <lann das 
Prinzip der Nichtintervention gefunden.in der Jahresbotschaft vonJa
mes M;onroe, dem Prasidenten der Vereinigten Staaten, vom 2. De
zember 1823 12). Monroe war es schon 1802"als Gesandten der V.St. in 
Paris gelungen, Napoleon zum Verkauf von Louisiana an die V. St. zu 
bewegen. Den AulaB zu der Erklarung von 1823 gab der Streit mit RuB
land wegen der Grenze von Alaska und die drohende Einmischung der 
europaischen Festlandsmachte zugunsten Spaniens gegenuber dem Ab
fall der siidamerikanischen Kolonien. Ihre weltpoIitische Bedeutung 
gewann die Botschaft allerdings erst nach dem nordamerikanischen 
Sezessionskriege. 

10) Immanuel Kant im 5. Praliminarartikel "Zum ewigen Fr:eden" (1795): 
"Kein Staat 8011 sich in die Verfassung und Regierung eines andern Staates ge
walttatig einmischen." 

11) Zu diesen Beispielen noch Heyland, Die Rechtsstellung der besetzten 
Rheinlande. 1923. 

12) Abgedruckt in Richardson, A compilation of the messages and papers 
of the Presidents 1789-1897 (1898), Bd.2, S.207 sowie bei Fleischmann. S. 27. 
-J.B.Moore.Cap. 20,Bd. 6,S. 368-604. Pohl,Der Monroe-Vorbehalt (Festschrift 
ffir Kriiger). 19II. Kraus, Die Monroedoktrin. 1913 (hier die altere Literatur). 
Haeberlin, Z. Yo. R. Ed.7, S. II. Hart, The Monroe doctrine (1915). de Barral
Montferrat, De Monroe a Roosevelt. 1905. Wehberg, Die Monroedoktrin_ 
1915. Engelhardt, Die Praxis der Monroedoktrin. 1916. Sherill, Modernizing 
the Monroe doctrine. 1916. v. Frisch, Monroedoktrin und Weltpolitik der V. St. 
1917. Vgl. auch Bd. 54" der Annals of the American Academy of political and 
social science, 1914 (International relations of the United States). Diena, Z. i. R. 
Bd.15, S.14. Heilborn bei Stier-Somlo I, 1, S. 61. Oppenheim Bd. 1, S. 231. 
Ullmann, S. 463. Usher, Pan-Americanism. 1915. E. Schultze, Z. i. R. 1920, 
Bd.28, S. 306f. Kimpen, Die Ausbreitungspolitik der V. St. v. Amerika. 1923. 
Hatschek, S. 131; Mendelssohn Bartholdy, im Handbuch der Politik 3, Bd.5, 
S.90. v. Rauchhaupt, Volkerrechtl. Eigentiimlichkeiten Amerikas, 1924, S. 21. 
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Der Kern der ursprunglichen "Monroedoktrin" kann in zwei Satzen 
wiedergegeben werden: 1. Die amerikanischen Kontinente sind frei 
und unabhangig und daher kein Gegenstand fur kunftige Kolonisation 
durch europaische Machte (Abs. 7); aus dem Anlasse zur Botschaft 
klang der Gedanke einer Gegnerschaft gegen irgendwelche (schon be
stehende) Herrschaft nicht-amerikanischer Staaten auf amerikanischem 
Boden durch13}. 2. Jede Einmischung einer europaischen Macht in die 
amerikanischenAngelegenheiten werden die Vereinigten Staaten als den 
Ausdruck einer unfreundlichen Gesinnung betrachten (Abs. 48) . 

. Diese krli.ftige Betonung des Nichtinterventionsprinzipes ("Arne
rika den Amerikanern") steht im vollen Einklang mit der seither zur 
allgemeinen Herrschaft gelangten v6lkerrechtlichen Anschauung. 

Schon in der Botschaft ist aber auch die weitere Botschaft ange
deutet, die dann spater die Vereinigten Staaten mit steigender Bestimmt
heit, aber unter dem Widerspruch Europas - teilweise auch der ubrigen 
amerikanischen Staaten selbst - aufgestellt haben, daB namlich den 
Vereinigten Staaten als der panamerikanischen Schutzmacht eine Vor
herrschaft auch uber die sud- und mittelamerikanischen Staaten, in 
ihren Streitigkeiten mit ehropaischen Machten, wie in ihren inneren 
Angelegenhei.ten, zukomme ("Arnerika den Vereinigten Staaten")l4); 
eine Forderung, die in direktem Widerspruch gerade zu dem Nichtinter
ventionsprinzip steht. Seit dem siegreichen Krieg mit Spanien endlich 
beansprucht del' nordamerikanische Imperialismus (Roosevelt, Taft, 
Wilson) die Wahrung der Weltmachtstellung der Vereinigten Staaten 
in den Welthandeln (Teilnahme an der Algericaskonferenz 1906). Den 
scharfsten Ausdruck hatte wese Politik einerseits in dem Vertrag mit 
Panama (unten § 37), anderseits in der Angliederung der Philip
pinen gefunden. Damit ist der Grundgedanke der Botschaft von 1823 
tatsachlich preisgegeben. Das Eingreifen der V. St. in den Weltkrieg 
voHends, um, wie es hieB, den europaischen Mittelmacbten die demo
kratischen Grundsatze der amerikanischen Staatsverfassung aufzu
zwingen, verkehrt den Grundgedanken der Monroedoktrin in ihr Gegen
teil. Es ist klar, daB auf dieser Entwicklungsstufe die Monroedoktrin 

13) Vgl. die Verdrangung RuBlandB, auf das schon die Monroe-Botschaft 
zielte, mit demKauf von Alaskadurch die V. St. v . .Amerika (vgl. Fleischmann, 
Alaska, Worterbuch Bd. 1, S. 22). 

14) 1m Venezuela-Streit 1902/3 haben die Vereinigten Staaten (Roosevelt) 
anerkannt, daB die europaischen Machte das Recht haben, die zentral- und sud
amerikanischen Staaten, wenn notig, durch Gewalt zur Erfiillung ihrer Ver
pflichtungen anzuhalten. - Uber die "Dragodoktrin" vgl .. unten § 38 III. -
Andererseits weisen die V. St. v. Amerika den anderen amerikanischen Staaten 
unter Umstiinden eine bevorzugte Stellung zu; so gilt nach dem "Gesetz zur Be
schriinkung der Einwanderung von Auslandern nach den V. St." (1924) fiir Ein
wanderer ans einem Staate Mittel- oder Sudamerikas keine Beschrankung w£ 
eine Quote. 
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keinen Rechtssatz des Volkerrechts, sondern einen del' Sachlage jeweils 
angepaBten Leitsatz der amerikanischen Weltpolitik darstellt, mithin 
aus dem Gebiete der volkerrechtlicheu Betrachtung vollig ausscheidet 15). 

c) Ausnahmsweise kann die Befugnis zu einer Ei.nmischung in die 
Angelegenheiten eines andern Staates gegeben sein: 

a) Durch das Ersuchen des andern Staates selbst oder durch 
dessen (auch nur stillschweigende) Zustimmung (RuBland und Oster
reich 1849, Deutschland in der Ukraine 1918). 

(J) Durch ein von diesem vertragsmiWig eingeraumtes16 ) oder 
zwischen den beteiligten Staaten vereinbartes Recht (Vertrage der Ver
einigten Staaten, s. oben § 10 Anm. 15, namentlich mit Kuba und 
Panama von 1903) 17). . 

y) Durch die Voraussetzungen, unter denen eigenmachtige Selbst
hilfe als berechtigt erscheint (unten § 55). 

Dagegen kann nicht anerkannt werden, daB ein Einmischungs
recht schon dann gegeben sei, wenn nach der, sei es auch begriindeten, 
Ansicht eines einzelnen Staates di.e allgemeinen Interessen der Mensch
heit oder der Kultur einen Eingriff notwendig machen (Intel'vention der 
Vereinigten Staaten in Kuba, April 1898); denn damit wiirde der 'Will
kill Tiir und Tor geoffnet. Und ebensowenig darf im allgemeinen in der 
Bedriickung von Stammesgenossen fill dritte Staaten ein Grund zur 
Intervention erblickt werden (RuBland als Vorkampfer des Panslawis
mus); denn das Schutzrecht eines jeden Staates beschrankt sich, von 
besonderen Vereinbarungen abgesehen, auf seine eigenen Staatsange
hodgen (abweichend die Haltung Griechenlands gegeniiber Kreta 1897; 
RuBlands gegeniiber-Serbien 1914). Indes setzt die jiingste Vergangen
heit mit der Vergewaltigung von Nationalitaten durch die Pariser Frie
densvertrage die Durchfiihrbarkeit des Grundsatzes einer iiberstarken 
Belastung aus. 

In allen diesen Fallen kann das Recht zum Einschreiten auch 
einer Mehrzahl von Staaten gemeinschaftlich zustehen (sogenannte 
Kollektiv-Intervention). So hat der Berliner Vertrag von 1878 

15) Der starke politiBche Einschlag tritt in den ausdriicklichen Vorbehalten 
entgegen, die die V. St. v. Amerika fiir die Monroe-Doktrin u. a. auf der Haager 
Friedenskonferenz 1899 und in der Volkerbundsakte (Art. 21) machten. 

Man kaun den Blick nicht dagegen verschlieBen, daB eine in der Grund
stimmung sich berlihrende Bewegung in der jiingsten Zeit "Asien den Asiaten" 
und "Mrika den Mrikanern" (AthiopiBmus) verlangt. 

16) Wohl zU unterscheiden von dem in der Form des Vertrages auferlegten 
Zwange: die Pariser Vertrage von 1919/20 bilden einen Brandherd fiir Inter
ventionen. 

17} Hierbei bleibt davon abgesehen, daB im VerhaItnis eines Staatenbundes 
solcher Eingriff im Grundvertrage vereinbart ist (fiir den Deutschen Bund in der 
Wiener,SchluBakte; Satzung des Volkerbunds Art. 16). 
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Artibl 61 das Recht der GroBmachte zur Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten der Tiirkei beziiglich der armenischen Provin
zen ausdriicklich anerkannt. 

d) Die Gefahr einer unberechtigtenIntervention besteht noch darin, 
daB dritte Staaten daraus das Recht der Gegenintervention erhalten 
konnten; hier in besonderem Anlasse zur kollektiven Intervention (vgl. 
c) am Ende und § 55) 18). 

3. Das Recht auf Achtung' folg't aus dem Grundgedanken der VOlker
gemeinschaft. 

V61kerrechtswidrig ist darum jede Nichtachtung eines andern 
Staates, sei es in dessen volkerrechtlichen Vertretern und Organen, sei 
es in dessen Hoheitszeichen. DaB sie auch in der Ablehnung einer diplo
matischen Note oder in dOlr Unterlassung des Einschreitens gegen An
griffe auf einen fremden Staat in Parlamenten liegen kann, steht auBer 
Zweifel 19). Die bloBe Erweisung besonderer Ehrenbezeugungen gehort 
nicht mehr dem Volkerrecht, sondern der internationalen Hoflichkeit 
an. Das gilt auch von dem gesamten Land- und Seezeremoniell und von 
der Beriicksichtigung der von den Kaiserreichen und Konigreichen sowie 
von den groBsn Freistaaten fUr sich in Anspruch genommenen "konig
lichen Ehren" (Gssandte erster Klasse, Konigskrone im Wappen, Bruder
titel). 

Man darf es mit dem Grundgedanken des Rechtes auf Ehre auch 
fur den Staat ni.cht deshalb leicht nehmen, weil sich Ehre ihrem Begriffe 
nach schwer fassen laBt20). "Nationale Ehre" ist kein leerer Schall. 
Die Erfahrung zeigt, daB die Gesamtheit auf eine Antastung der Ein
schatzung ihres Staates innerhalb der Staatengemeinschaft sogar scharfer 
reagiert - und es ist kein Widerspruch, wenn Massensuggestion dabei 
mitwirkt - als der einzelne auf eine Verletzung seiner Ehre. Einem 
Staate, dem dieses (Grund)Recht versagt wird, ist der Rechtsboden un
terhohlt. Wenn es noch eines Beleges dafUr bediirfte: in diese Rich
tung weisen Art. 231 (Schuldaufbiirdung), 228 (Interalliierte Verfolgung 
der sog. Kriegsverbrechen), 22 (Ubertragung der Kolonien zur Vormund
schaft an die "fortgeschritteneren" Nationen) des Versailler Vertrages. 
Die Satzung des Volkerbundes erklart es in ihrem Eingange geradezu 

18) Vgl. Kraus, S. 389 (mit Literaturl. 
19) Die diplomatische Ziigellosigkeit, in der sich Z. B. einst RuBland gegen die 

Tiirkei gefiel (und nach dem Weltkriege Frankreich gegen Deutschland), kann die 
UnerlaBlich keit des Grundrechts nur grell beleuchten. Dem gegeniiber mag darauf 
hingewiesen sein, daB nach dem deutschen Lichtspielgesetz vom 12. Mai 1920 
(§ 1 Abs. 2) die Zulassung eines Bildstreifens zu versagen ist, wenn seine Vorfiih
rung geeignet ware, das deutsche Ansehen oder die Beziehungen Deutschlands 
zu auswartigen Staaten zu gefahrden. 

20) Allgemein (wenn auch nicht fiir das Viilkerrecht gedacht) die Unter
suchungen von Sauer, Die Ehre und ihre Verletzung, 1915. S.6f. 
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fur wesent1ich, "in aller Offent1ichkeit auf Gerechtigkeit und Ehre ge
grundete internationa1e Beziehungen zu unterha1ten'·. 

Ein VerstoB gegen die Grundpflicht zur Achtung ist vo1kerrecht
liches De1ikt und nach den unter § 35 entwickelten GTundsatzen zu be
urtei1en. 

IV. Sog. Exterritorialitiit der Staaten. 
1. Aus del' gegenseitigen Unabhangigkeit der Staaten voneinander 

fo1gt, daB kein Staat vor die Gerichte eines andern Staates 
gestellt werden kann; denn darin 1age die Ausubung del' Staats
gewa1t uber einen se1bstherrIichen Staat (Par in parem non habet judi
cium)21)22). 

Dieser Satz, del' von Literatur und Rechtsprechung in weitaus den 
meisten Staaten (nicht Italien, Be1gien 1) anerkannt wird, ist in neuerer 
Zeit angefochten worden 23 ). Man stellt die Behauptung auf, daB der 
Staat, soweit er nicht als solcher, sondern als Privatunternehmer (aIg, 
Fabrikant, als Unternehmer einer Eisenbahn usw.) auf tritt, soweit mit
hin nieht die Ausubung seiner Staatsgewalt in Frage steht, daB also der 
fremde Staat als Fiskus den in1andischen Gerichten auch gegen seinen 
Willen unterworfen sei 23). Gegen diese Ansicht spricht aber entschei-

21) Auch hier blieb es dem Versailler Vertrage (Art. 281) vorbehalten, Grund
satzen, die sich unter Staaten unserer Kulturgemeinschaft herausgebildet hatten" 
den StoB zu versetzen, indem (bloB zuungunsten Deutschlands) dekretiert wird: 
Si Ie gouvernement allemand se livre au commerce international, il n'aura, ace point 
de vue, ni ne sera considere avoir aucun des droits, privileges et immunites de la. 
souverainete. - Entsprechend die Friedensvertrage mit den anderen Mittel
machten (St. Germain, Art. 323). 

2~) Die Ansicht des Textes wird nicht nur von der Rechtsprechung der meisten 
auBerdeutschen Lander, sondern auch von den deutschen obersten Gerichtshofen 
standig vertreten. Vgl. PreuB. Justizministerialblatt 1905, S. 202 (Kompetenzkon
flikts-Gerichtshof 14.Januar 1882), Z. i.R. Bd.13,S.397, Reichsgericht62, 165; 103, 274. 
Mar x, Gerichtliche Exemtionen der Staaten, Staatshaupter und Gesandten im Aus
land. 1895. Feraud-Giraud, Etats et souverains, personnel diplomatique et con
sulaire devant les tribunaux etrangers. 2 Bde. 1895. E. Loening, Gerichtsbar
keit iiberfremde Staaten u. SoUverane. 1903. Unten § 23 Anm.1. v.Martitz, S.442. 
Nys, Bd.2, S.340. Perels, S. 93, 106. Sauter, Die Exemtion auslandischer 
Staaten von der inlandischen Zivilgerichtsbarkeit. Diss. Erlangen 1907. Meurer, 
Z. Vo. R. Bd.8, S.1. Weber, Fremde Staaten vor dem deutschen Richter? 1913. 
van Prag, Jurisdiction et droit intern. public, 1915; Rev. Bd. 50, 1923, S. 436. 

BeriihmteFalle: Zappa (Streit" L'affaireZ.1894). - Hellfeld: Mehrere 
Gutachten, herausgegeben von v. Dynowsky 1910; Schriftstiicke in Z. i. R. Bd. 20, 
S.416,594; Z. Vo. R. Bd. 4, S.357. Gutachten von Brie, O. Fischer, Fleisch
mann, Zwangsvollstreckung gegen fremde Staaten (Heft 23 der Abhandlungen 
aus d. Staats· u. Verw.-Recht 1910). Dazu Fleischmann, im "Recht", Bd. 14, 
1900, S.49. Niemeyer, E. Loning, D. J. Z. Bd.15, S. 105, 161. Triepel" 
Radnitzky, Arch. o. R. Bd. 28, S. 212,454. Wehberg, Ein internationaler Ge· 
richtshof fiir Privatklagen. 1911. - Vgl. auch unten § 19 Anm. 7, § 23 Anm. 1. 

23) Zuletzt Ernst Heymann, im Archiv f. d. zivilistische Praxis 1923, 
S. 149 tritt fiir eine Scheidung nach atti d'impero und atti di gestione ein, fiir diese 
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dend die Erwagung, daB jeder Versuch, das gegen den "Fiskus" ge
fallte Erkenntnis zu vollstrecken, zu einem Eingriff in di.e fremde Staats
gewalt fiihren wiirde. Nur soweit es sich um dingliche Klagen in bezug 
auf unbewegliches Gut handelt oder der fremde Staat im Einzelfall (durch 
Klageerhebung usw.), oder fiir gewisse Sachen aligemein sich freiwillig 
der inlandischen Gerichtsbarkeit unterwirft, erfahrt der ausgesprochene 
Grundsatz eine Durchbrechung. Wenn ein Staat vor den Gerichten 
eines anderen Staates Klage erhebt, so unterwirft er sich auch der Wider
klage aus einem zusammenhangenden Gegenanspruch sowie der Voli
streckung (sehr bestritten, iibereinstimmend Hatschek 85). 

Privatrechtliche Streitigkeitenzwischen selbstandigen Staaten kon
nen daher regelmaBig nur auf dem Wege einer giitlichen Vereinbarung 
oder durch Schiedsspruch friedlich erledigt werden. Die Vereinbarung 
eines internationalen Schiedshofs mr Entscheidung solcher Streit
faUe maB mithin als dringend wiinschenswert bezeichnet werden. V gl. 
unten § 26 Anm. 10. 

Es solI iibrigens nicht verkannt werden, daB sich in der' jiingsten 
Staatspraxis mit der Ausdehnung staatlicher Tatigkeit auf werbende 
Betriebe ein gewisser Zug nach der Richtung geltend macht, daB sich 
Staaten wegen privatrechtlicher Verbindlichkeiten allgemein durch 
Vertrag den Gerichten eines anderen Staates unterwerfen. Das ist in 
dem vorlaufigen Abkommen zwischen der deutschen Regierung und der 
russischen Sowjetrepublik vom 6. Mai 1921 Art. XIII erfolgt: Absatz 1: 
" .... Fiir die in Deutschland abgeschlossenen Rechtsgeschafte und deren 
wirtschaftliches Ergebnis unterwirft sich die Russische Regierung den 
deutschen Gerichten, fiir privatrechtliche Verbindlichkeiten der deut
schen Gerichtsbarkeit und Zwangsvollstreckung jedoch nur, soweit es 
sich um Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschaften mit deutschen Staats
angehorigen, deutschen Firmen und deutschen juristischen Personen 
handelt, die nach AbschluB dieses Abkommens eingegangen sind ... 
1m iibrigen genieBt das Eigentum der Russischen Regierung in Deutsch
land den herkommlichen volkerrechtlichen Schutz. Insbesondere unter
liegt es hinsichtlich alier nicht von Absatz 1 betroffenen Falle nicht 
der deutschen Gerichtsbarkeit und Zwangsvollstreckung". Entspre
chend Art. XII des Abkommens zwischen Osterreich und RuBland, 
Ukraine yom 7. Dezember 1921 (beide Abkommen in N. R. G. 3. s. 11, 
S. 929, 934). Vorsichtiger verhalt sich aber wieder der Vertrag yom 
5. November 1922 zwischen dem Deutschen Reiche einerseits und den 
Sowjetrepubliken der Ukraine, WeiBruBland, Georgien, Aserbeidschan, 
Armenien, des fernen Ostens anderseits (Art. 5, R. G. Bl. 1923, Bd. 2, 
S.316). 1m iibrigen wird man bereits inder Berner Ubereinkunft fiir den 
internationalen Frachtverkehr yom 14. Oktober 1890 (Art. 53) einen 

sei der Staat fremden Gerichten unterworfen; Strupp, Grundziige, S. 61. de 
Visscher, Rev. Bd. 49 (1922), S. 300, 335. Vgl. auch die Moglichkeit einer Zu
standigkeit nach Art. 304b Abs. 2 Versailler Vertrag. 
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Schritt nach der zu Eingang dieses Absatzes angedeuteten Richtung 
£inden konnen (vgl. Fleischmann, Volkerrechtsquellen, S. 262, Anm. 13), 
der sich auch das Reichsgericht trotz grundsatzlichen Festhaltens an 
der herrschenden Ansicht gegeniiber der ausschlieBlichen Verwendung 
von Staatsschiffen zu privaten Zwecken nicht ganz verschlieBt (R. G. 
Z. 103, 276ff., besonders Kriickmann in der Leipz. Z. f. deutsches Recht, 
1923, S. 1). 

2. Auch die exterritoriale Stellung des in fremdem Staatsgebiet weilenden 
Staatsoberhauptes sowie der Gesandten ergibt sich als Folgerung aus der 
Unabhlingigkeit jedes einzelnen Gliedes der VOIkerrechtsgemeinschaft (unten 
§§ 21-25). . 

V. Aus dem Grundgedanken des Vlilkerrrechts, durch das die Gemeinschaft 
der Staaten konstituiert wird, ergibt sich endlich auch Recht und Pflicht eines 
jeden Staates zu stii.ndigem V e r k eh r mit allen tibrigen Mitgliedern der 
Volkerrechtsgemeinschaft (zum "commercium", zur "Soziabilitii.t''}24). 

In dem Begriff des Verkehrs liegt zunachst die Unterhaltung stan
diger diplomatischer Beziehungen mit den iibrigen Staaten, 
deren Gehrauch so alt ist wie das Volkerrecht iiberhaupt, und deren 
Anbahnung del' erste Schritt zu sein pflegt, der einen bisher auBerhalb 
del' VOlkerrechtsgemeinscha£t stehenden Staat in diese Gemeinschaft 
einfiihrt. Es liegt darin ferner die Unterhaltung rechtlicher Be
ziehungen, die in dem AbschluB von Staatsvertragen ihren Ausdruck 
findet. Es liegt darin endlich die ErschlieBung des Landes fiir 
die Augehorigen der iibrigen Staaten und deren grundsatzliche Gleich
stellung untereinander und moglichst auch mit den eigenen Staats
angehOrigen (unten § 20) 25). 

Ein Staat, der durch eine chinesische Mauer gegen aIle anderen 
Staaten sich abschlieBen wollte, trate damit ohne weiteres aus der 
Volkel'rechtsgemeinscha£t aus. Ein Staat, der einem andern Staate 
das allen andern gewahl'te commercium versagt, begriindet damit 
fUr diesen einen casus belli. Folgerecht ist auch die wirtschaftliche 
Boykottierung mit den Grundgedanken des Volkerrechts unvereinbar 
(vgl. unten § 39 I). Durch diese grundsatzliche Verpflichtung zur 
Unterhaltung des Verkehrs wird aber die Berechtigung nicht beriihrt, 

24) DaB auch dieses Grundrecht der Staaten die wechselseitige Gleichberechti
gung erfordert, bedtirfte keiner Betonung, wenn diese Gleichberechtigung nicht 
durch die Pariser Friedensdiktate zuungunsten der Mittelmachte ins Gegenteil 
gekehrt ware: bloB einseitige Zulassung von KonsuIn (Art. 279 Vers. Vertr.); 
Beschrankung der Deutschen bei der kleinen cabotage auf den internat. Fliissen 
(Art. 332), einseitige Zulassung fremder StaatsangehOriger (276) - und das geht 
bis auf die Abstufung bei der Kontrolle der Kriegergraber (Art. 225 Abs. 2). 

25) Das in den Vertragen der letzten Jahre, namentlich China, Abessinien, 
Marokko gegeniiber, oft ausgesprochene "Prinzip der offenen Tiir" wendet diesen 
Satz auf die dem Staatenverbande noch nicht vollig angeschiossenen Staaten an. 
Vgl. Ko batsch, Internationale Wirtschaftspolitik. 1907. S. 154. 
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im einzelnen FaIle den AbschluB eines Vertrages, den Empfang einer 
Gesandtschaft, die Zulassung eines StaatsangeliOrigen zu verweigern 
(Abweisung und Ausweisung). Vgl. unten § 20 III 8. 179; § 23 II, 

§ 14. Innere Selbstandigkeit 
I. Aus dem Grundgedanken des Volkerrechts ergibt sich die gegenseitige 

Anerkennung der Selbstandigkeit jedes Staates innerhalb seines Machtbereiches. 
Die Umgrenzung dieses Machtbereiches wird raumlich gegeben durch das Staats
gebiet, personlich durch das Staatsvolk. Die selbstandige Staatsgewalt tritt 
uns daher volkerrechtlich entgegen einerseits als Gebietshoheit, andererseits 
als Personalhoheit. 

Staatsgewalt, imperium, ist stets Herrschergewalt, Beiehls- und 
Zwangsgewalt; sie kann also nur als Herrschaft iiber Menschen ge 
dacht werden, deren Beziehungen untereinander und zur Staatsgewalt 
selbst rechtlich bestimmt werden. Das Nebeneinanderbestehen gleich
berechtigter Staaten, deren Gesamtheit die V6lkerrechtsgemeinschaft 
ausmacht, ist aber nicht denkbar, ohne daB die Machtkreise der einzel
nen selbstandigen Staatsgewalten gegeneinander abgegrenzt werden. 
Die Abgrenzung erfolgt nach zwei verschiedenen, sich teilweise durch
kreuzenden Gesichtspunkten. 

1. Sie wird zunachst gegeben durch die Beziehung der Menschen 
zum Staatsgebiet, ohne daB hier zwischen Staatsangeh6rigen und 
Staatsiremden unterschieden wiirde. Demnach sind alle auf dem Ge
biete eines Staates sich auihaltenden Personen der Staatsgewalt 
dieses Staates, seinen Gesetzen, seinen Gerichten, seinen Vollstreckungs
beamten unterworfen. Die Beziehung zum Staatsgebiet wird aber auch 
hergestellt durch dingliche Rechte an unbeweglichen Gutern, 
die in dem Gebiete des Staates gelegen sind. Die Staatsgewalt erscheint 
hier bei oberflachlicher Betrachtung als Herrschait tiber Sachen; sie ist 
aber in Wahrheit auch hier Herrschaft iiber Menschen, und zwar ohne 
Riicksicht auf deren Staatsangeh6rigkeit wie aui deren Aufenthalt. 

2. Sie wird ierner gegeben durch die Staatsangeh6rigkeit. 
Ais Personalhoheit greift die Staatsgewalt hinaus iiber das Staats
gebiet; ihre Beiehle ergreifen den Staatsbiirger auch, wahrend er im 
Auslande si{lh auihalt; schiitzend begleitet ihn auch in die Fremde 
die Staatsgewalt seines Heimatstaates. Es ware mithin einseitig und 
unrichtig, die Staatsgewalt lediglich als Gebietshoheit, als Territorial
gewalt au££assen zu wollen. Das Band der Staatsangeh6rigkeit wird 
gelockert, aber nicht gel6st durch die Uberschreitung der Staatsgrenzen. 
Auslieierung, Riickiibernahmepflicht, Pflicht zur Riickkehr bei Ab
rufung im Kriegsfalle, ein Verbleiben auch unter dem Strarrecht und 
Privatrecht der Heimat (Anregungen zur Beteiligung auch an poli-
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tischen Rechten fUr die Heimat) - gesteigert bei dem Aufenthalt in 
Landern der Konsulargerichtsbarkeit. 

II. Die innere Selbstandigkeit der Staatsgewalt aul.lert sich allen iibrigen 
Staaten gegeniiber als Autonomie in Gesetzgebung, Rechtspflege, Verwaltung 
innerhalb des dem Staate zustehenden Machtkreises. 

J edoch ist zu beachten: 
1. In Ausiibung seiner Autonomie dad der Staat nicht iibersehen, dal.l 

er nicht isoliert dasteht, sondern Glied einer grol.len Gemeinschaft gleich. 
berechtigter Rechtsgenossen ist. Er hat daher Kollisionen mit der Auto
nomie der anderen Staaten zu vermeiden. 

Rier liegt der Beriihrungspunkt zwischen dem Volkerrecht und 
dem sogenannten internationalen Recht (oben § 1 I). Die Losung der 
Statutenkollision, die nicht nur im Privatrecht und im Straf
recht, sondern auf allen Gebieten der Rechtsordnung 1) von Wichtigkeit 
werden kann, ist zweifellos zunachst Aufgabe eines jeden einzelnen 
Staates. Durch seine nati.onale Gesetzgebung hat er zu bestimmen, ob 
im einzelnen Fall inlandisches oder auslandi.sches Recht (und welches 
von verschiedenen auslandischen Rechten) zur Anwendung kommen 
solI. Aber die ausnahmslose Anwendung des inlandischen Rechts auf 
alIe zur Beurteilung der nationalen Behorden gelangenden Rechtsver
haltnisse, also die uneingeschrankte Durchfiihrung des Territorialprin
zips, warde im Widerspruch stehen zu dem Grundgedanken des V6lker
rechts selbst: zu der Anerkennung der Gleichberechtigung aller Mit
glieder der V61kerrechtsgemeinschaft und der Abgrenzung der Macht
kreise; und sie warde im Widerspruch stehen zu den Bediirfnissen 
des internationalen Verkehrs. In der Tat bringt kein einziger Staat heute 
ausnahmslos sein heimisches Recht zur Anwendung. Jeder Staat 
schreibt vielmehr unter gewissen Voraussetzungen die Anwendung des 
auslandischen Rechts vor, mag es sich um die personliche Randlungs
fahigkei.t eines Auslanders oder um ein dingliches Recht an einer im 
Auslande gelegenen Sache oder um die Form eines im Ausland geschlosse
nen Vertrages usw. handeIn. Diese Grundsatze, durch welche die Ent
scheidung iiber die "Konflikte" des inlandischen mit dem auslandischen 
Recht, iiber die "Kollision der Statuten", bestimmt wird, hat die natio
nale Gesetzgebung ausdriicklich oder stillschweigend aufzustellen. Aber 
sie hat bei ihrer AufstelIung das Nebeneinanderstehen der mit ihr 
gleichberechtigten auslandischen Staaten ins Auge zu fassen. 

Durch die Raager Konventionen (unten § 43) ist die iiberein
stimmende Regelung der sogenannten Kollisionsnormen auf wichtigen 
Gebieten des Privatrechts gesichert worden. Aber auch abgesehen von 
dies en Vertragen ist schon heute die -Uberwindung des sogenannten 

1) Schon hier sei auf das groB angelegte und tief eindringende Werk von 
Neumeyer, Internationales Verwaltungsrecht, 2 Bde., 1910, 1922, verwiesen. 
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Territorialprinzips gerade durch die nationale Gesetzgebung aUer Kultur
staaten eine feststehende Tatsache. 

2. Die Autonomie kann durch vertragsmiiJ.lig fibernommene oder von 
anderen Staat en auferlegte 'Verpflichtungen beschriinkt sein (oben § 8). 

III. Die Staatsgewalt, bezogen auf das Staatsgebiet (unten § 15) und durch 
diese Beziehung riiumlich umgrenzt, wird als Ge bietshoheit (Territorial
gewalt) bezeichnet. Sie ist imperium, nicht dominium; volkerrechtlich aner
kannte Herrschaft fiber Menschen innerhalb des Gebiets, nicht ein dingliches 
Recht an dem Gebiet 2). 

1. Die Gebietshoheit schliellt jedes Eingreifen einer fremden Staats
gewalt in das Staatsgebiet, jede unmittelbare Ausiibung fremder Hoheitsrechte 
in dem Gebiet aus. 

nber die besonderen Rechtsregeln, welche flir die konsularischen 
Jurisdiktionsbszirke gelten, vgl. unten § 25; libel' religiose Protek
toratsverhaltnisse ob:'ln § 10 V. 

2. Ein und dasselbe Gebiet kann unter der, sei es geteilten, sei es un
geteilten Mitherrschaft mehrerer Staaten stehen (condominium, richtiger co
imperium). Auch ein gemeinsames Protektorat (gemeinsame Oberherrschaft) 
ist moglich. 

ErfahrungsgemaB bildet die Mitherrscha£t die QueUe ge£ahrlicher 
Schwierigkeiten. Ungeteilte Mitherrscha£t hatten nach dem Wiener 
Frieden vom 30. Oktober 1864 Osterreich und PreuBen in Schleswig
Holstein und Lauenburg; sie wurde durch den Gasteiner Vertrag 
vom 14. August 1865 (Strupp 1240) zwar flir Schleswig-Holstein grund
satzlich vorbehalten, tatsachlich aber gelOst. Die Fasanen- oder 

2) Gegenstand der Staatsgewalt als Gebietshoheit istdemnach nicht das Staats
gebiet (sog. Objekttheorie); ihren Gegenstand bilden vielmehr stets die Menschen, 
die sich auf dem Gebiete aufhalten oder dUrch Vermittlung dinglicher Rechte an 
unbeweglichen, im Staatsgebiet gelegenen Giitern in Beziehung zu dem Staats
gebiet treten (sog. Raumtheorie). So jetzt die iiberwiegende staatsrechtliche Auf
fassung (Jellinek). Besonders: Fricker, Yom Staatsgebiet. 1867; Gebiet und 
Gebietshoheit. 1901. Bigliatti, Diritto intern. Bd.l,S. 77; Cavaglieri, Archivio 
giuridico, S.73; de Louter Bd. 1, S.316. Vgl. vor allem die Arbeiten von 
R a dni t z k y (Ge bietshoheit = ortliche Kompetenzsphare): Arch. o. R. 1905. Bd. 20, 
S. 340; 1912. Bd.28, S. 454 und "Die Zurechtriickung des Problems" bei Walter 
Henrich, Theorie des Staatsgebietes, entwickelt aUs der Lehre von den lokalen 
Kompetenzen der Staatsperson, 1922; sodann Kunz, Die volkerr. Option. 1923. 
S.18f. Dagegen Brie, Staatenverbindungen. S. XI. Heilborn, S.5, Laband5 

Bd. 1, S. 191, Ullmann S. 288 mit weiterer Literatur. Anders in der Auf
fassung des Patrimonialstaates, in dem imperium und dominium zusammenfallen. 
Von ihr hat sich die Ausdrucksweise in internationalen Vertragen noch nicht immer 
befreit; so spricht noch der Vorfrieden vom 26. Februar 1871 von der Ubertragung 
von Staatsgebiet (ElsaB-Lothringen) zU "vollem Souveranitats- und Eigentums
recht". Gautier, Das Wesen des Staatsgebiets dargestellt am Kondominat. Diss. 
Heidelb. 1906. - Vgl. auch Ghirardini, La sovranita territoriale nel diritto 
internaz. 1913. Donat i, S~ato e territorio, Rivista di diritto intern. 15, 16 
(1923/24), 

v_ Liszt-Fleischmann, V61kerrecht, 12. AUf!. 9 
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Konferenzinsel (an del' Miindung del' Bidassoa) steht unter dem Co
imperium von Frankreich und Spanien (N. R. G. 3. s. V 737). Un
geteilte Mitherrschaft hatten Belgien und PreuBen an dem Minen
distrikt von N eutral-Moresnet3). Als namlich auf Grund des Art. 25 
del' Wiener KongreBakte vom 9. Juni 1815 die Grenzlinie zwischen den 
Niederlanden und PreuBen genau bestimmt werden solite, konnte man 
'sich iiber das kleine, damals wegen seiner (jetzt langst abgebauten) 
Galmeilager wertvolle Gebiet nicht einigen. Es wurde daher durch 
Art. 17 des Grenzvertrags vom 26. Juni 1816 (Fleischmann S. 9 Anm. 9) 
vereinbart, daB einstweilen das Gebiet unter del' gemeinschaftlichen 
Verwaltung del' beiden Staaten stehen und von keinem militarisch be
setzt werden solIe. Dber eine Zuteilung des Landstiickes an PreuBen 
schwebten VOl' dem Kriege ·Verhandhingen. Del' Weltkrieg hat dem 
Zustand durch Zuteilung an Belgien ein Ende gemacht (Vel's. Vertr. 
Art. 32). Unter dem Kollektivprotektorat von Deutschland, GroB
britannien und den Vereinigten Staaten standen seit dem Vertrage 
vom 14. Juni 1889 die Samoainseln, bis die Aufteilung durch den 
deutsch-englischen Vertrag vom 14. November 1899 erfolgte (Deutsch
land erhielt dabei die beiden Hauptinseln Savaii und UpOlU)4). Der 
Weltkrieg hatte die Kondominate (als Verlegenheitsmittel, wie einst fiir 
Moresnet) zugunsten del' verbiindeten Hauptmachte stark vermehrt: 
Memeliand (Art. 99 Vel's. Vertr.), Fiume, Ostgalizien, Westthrazien. 

Del' von England zuriickeroberte Sudan steht kraft des Rechts 
del' Eroberung unter del' gemeinsamen Herrschaft von England und 
Agypten5 ). Eine Art von Kondominat haben Frankreich und GroB
britannien iibel' die im Stillen Ozean gelegenen Neuen Hebriden 

3) Vgl. Schroeder, Das grenzstreitige Gebiet von Moresnet. 1902. Leich
senring, Neutral-Moresnet, seine Entstehung und volkerrechtliche Natur. Diss. 
Erlangen 1911. Fleischmann bei v. Stengel-Fleischmann Bd.2, S.901. - Gegen 
die Ap.sicht des Textes: Reichsgericht in Strafsachen E. 38, 289 (nimmt einen rein 
tatsachlichen Zustand gemeinschaftlicher Verwaltung an), abweichend von E. 31, 
259. Ebenso Fleischmann. 

4) N. R. G. 2. s.15, 571; 16301; 30, 652. Stru pp Bd. 2, S. 99, 103, 105. General
akte del' Samoakonferenz (heransgeg. von der DeutschenKolonialgesellschaft). 1899. 

5) Ebenso v. Griinau und Blanchard (oben § 3 Anm. 36). Dagegen erklart 
v. Dungern den Sudan fiir einen souveranen Staat; abel' auch nach ihm sind 
Trager del' Souveranitat GroJ3britannien und Agypten. Dber den englisch-agypti
schen Vertrag vom 19. Januar 1899 (Fleischmann, S. 289, Strupp Bd. 2, S.34) 
vgl. Rev. Gen. Bd.6, S. 169. Gegen seine Giiltigkeit Dedreux (unten § 37 Z. I 
Anm.2) S. U6 und die von ihm Angefiihrten. Der Vedassungsstaat Agypten 
strebt eine Auseinandersetzung mit England iiber den Sudan an (1924). 

Ganz eigenartige Verhaltnisse ergeben sich aus den franzOsisch-spanischen 
Marokkovertragen (oben § 3 Anm.60). Die beiden Staaten iiben eine raum
lich geteilte Schutzherrschaft iiber Marokko aus; Vertrage beziiglich des Gesamt
gebietes werden aber, unter Zustimmung Spaniens, von Frankreich geschlossen. 
Noch ungeklart ist das Verhaltnis beziiglich der internationalen Zone von Tanger, 
trotz des von England, Frankreich und Spanien (am 18. Dezember 1923) dar
iiber getroffen~n Abkommens. 
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(Vertrag v. 16. November 1887, bestatigt durch Vertrag v. 8. April 1904 
und Konvention v. 27. Februar (20. Oktober) 19066 ).; jetzt Protokoll v. 
6.AugustI914)-Tanger(obenS.lll)unterEngland,Frankreich,Spanien. 

Uber Herrschaft zu getrennten Teilen vgl. unten § 15 Anm.6. 
3. Sog. Staatsservituten 1 Die Gebietshoheit kann, wie die Staatsgewalt 

iiberhaupt, durch die zugunsten anderer Staaten iibernommenen oder auf
erlegten dauernden Verpflichtungen beschrankt sein. 

So kann ein Staat verpflichtet sein: a) auf seinem Gebiet die Aus
iibung eines Hoheitsrechtes durch einen anderen Staat zu dulden; 
oder b) auf seinem Gebiet die Ausiibung eines eigenen Hoheitsrechtes 
zu unterlassen7). 

Beispiele fiir a: die Einraumung eines Besetzungs- oder Durch
zugsrechts, einer Kohlenstation, einer Fischereigerechtsame 8). 

Beispiele fiir b: die Befriedung gewisser Gebiete (unten § 58 A II). 
Ferner die nicht seltenen Befestigungsverbote; so die durch Art. 33 
des Pariser Vertrages von 1856 RuBland auferlegte Verpflichtung, die 
Aalandinseln nicht zu befestigen und hier militarische und mari
time Anstalten weder zu unterhalten, noch zu begriinden9). Die durch 
den Weltkrieg geschaffene Lage ist durch den BeschluB des Rats des 
Volkerbundes yom 24. Juni 1921 und den Vertrag zwischen Schweden, 
Finnland und andern Machten (auch Deutschland, aber nicht RuBland) 
am 20. Oktober 1921 geregelt. Darnach darf Finnland, dessen Souverani
tat iiber die Inseln anerkannt wird, sie nicht befestigen, auch keine Trup
pen unterhalten, und nur in Ausnahmefallen Kriegsschiffe dorthin 
entsenden 9a). 

Der Vergangenheit gehoren an: Die durch den Londoner Vertrag 

6) N. R. G. 3. s. 1,523 sowie Strupp Bd. 2, S. 171. Vgl. dazu Politis, Rev. 
Gen. Bd. 8, S.121, Bd. 14, S.689. Brunet,Le regime des Nouvelles Hebrides. 
1907. Das (erst 1922 ratifiz.) Protokoll v. 1914 imJournal officiel v. 4. Juni 1922. 

7) Die driickendsten .Anwendungsfalle hat auch hier der Versailler Vertrag 
geschaffen: Besetzung der Rheinlande; Verwaltung des Saargebiets durch den 
Viilkerbund; Verbot von Befestigungen (links des Rheins und 50 km rechts des 
Rheins, willkiirlich ausgedehnt bei Festungsanlagen im Osten); Freihafen in Ham
burg und Stettin fiir die Tschechoslowakei. 

8) Das bekannteste Beispiel bietet die im Utrechter Frieden 1713 zugunsten 
Frankreichs bestellte Fischereigerechtsame an der Kiiste von Neufund
land, auf die Frankreich im Vertrage mit England vom 8 . .April 1904 Verzicht ge
leistet hat. Literatur dariiber bei Strupp, Bd. I, S. 33, Bd. 2, S. 167 .Anm.2. 

9) Waultrin, Rev. Gen. Bd. 14, S.517. de Floeckher, Rev. Gen. Bd. 15, 
S.271. Strupp Z. Vii.R.Bd. 9, S.485. - Die Verpflichtung istdurch das Ostseeab
kommen von 1908 (oben § 3 .Anm. 63) nicht beriihrt worden. RuBland hat sich 
im Weltkrieg iiber diese Verpflichtung hinweggesetzt. Vgl. dazu besonders de 
Stael-Hoistein, La question des iles d'.Aland. 1917 (Revue politique internat.). 
Fleischmann, Die .Aa!andfrage (Denkschrift) 1918. 

9&) Strupp, im Wiirterbuch Bd. I, S. 19; de Visscher, Rev. Bd. 48, 1921, 
S. 35; Stael von Holstein, Z. Vii. R. Bd. 12, 1921, S. 19; Hatschek, S. 157. 

!>* 
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vom 11. Mai 1867 Art. 5 getroHene Bestimmung, daB die geschleiften 
Befestigungen der Stadt Luxemburg nicht wieder aufgerichtet werden 
durfen. Die Bestimmung des Konstantinopler Vertrags vom 2. Juli 1881 
(Abtretung eines Telles von Thessalien und von Arta an Griechenland), 
nach welcher die Befestigungen am Golfe von Arta niedergelegt und in 
Friedenszeiten nicht erneuert werden sollen. Der deutsch-englische 
Vertrag vom lO. April 1886, durch den beide Machte sich verpflichten, 
auf ihren Besitzungen im westlichen Stillen Ozean keine Verbrecher
kolonien anzulegen. 

Dagegen gilt fort die von Frankreich mit Art. 3 Abs. 1 des Pariser 
Friedens von 1815 (Fleischmann S. 21) gemachte Zusage (da Frankreich 
den Verlust des ElsaB im Jahre 1871 als nicht geschehen erachtet)10): 
"In Betracht, daB die Festungswerke von Huningen zu allen Zeiten 
ein Gegenstand der Besorguisse fUr die Stadt Basel gewesen si.nd, haben 
die hohen kontrahierenden Machte, um der helvetischen Konfoderation 
einen neuen Beweis Ihres Wohlwollens und Ihrer Sorgfalt zu geben, 
sich dahin vereinigt, daB die Festungswerke von Hiiningen geschleift 
werden, und die franzosische Regierung verpflichtet sich aus dem 
namlichen Grunde, sie zu keiner Zeit wieder herzustellen, auch auf eine 
Entferuung von weniger als drei franzosischen Meilen von der Stadt 
Basel keine neuen Befestigungen anlegen zu lassen." 

An drUckenden Servituten zu Lasten Deutschlands reich ist der Ver
sailler Vertrag: Verbot der Befestigungen und der Unterhaltung von 
Streitkraften auf dem linken Rheinufer und bis 50 km ostlich des Rheins 
(Art. 42) ; Ubertragung der Regierung des Saargebiets auf den Volkerbund 
(Anlage nach Art. 50) ; Wegerechte zur Erleichterung der Ausnutzung der 
Wasserkrafte des Rheins durchFrankreich (358); Bau des GroBschiHahrts
weges Rhein-Maas oder Zulassung des Baus nach belgischen Planen (360) 
u. a. m. - zugunsten Deutschlands : der "Korridor" nach OstpreuBen (89). 

Es ist vollig irrefUhrend, in di.esen Fallen von (positiven und 
negativen) volkerrech tlichen Servi tu ten oder Staatsservi
tuten 11) zu sprechen 12). Denn ganz abgesehen davon, daB an Stelle des 

10) Auch Fleiner, Schweiz. Bundesstaatsrecht, 1923, S. 717 halt sie in Gel
tung. Fiir den Frieden von 1871 ebenso v. Liszt, Brie, Hollatz, Repond, 
Rev. Gen. Bd.9, S.47; W.Krauel (oben § II Anm.l), S.92; abweichend Rogister 
(zu § 24) S.32, Richter, S.60, Schonborn, Staatensukzession, S.48. 

11) OlauB, Die Lehre von den Staatsdienstbarkeiten. 1894. Wahl, Die 
Kohlenstation staats- und volkerrechtlich betrachtet. Diss. Greifsw.1906. Cava.
reth, Diritti sui territori altrui. 1905. Schwenzner, Begriff und Wesen der 
Staatsservituten. Diss. Bresl. 1907. Klass, Begriinden Staatsvertrage uber die 
Herstellung von Eisenbahnverbindungen volkerrechtliche Servituten? Diss. 
Greifsw.1909. Hollatz, Begriff und Wesen der StaatsBservituten. 1910. La
brousse, Des servitutes en droit internat. public. 1911. Brie, bei v. Stengel
Fleischmann Bd. 3, S. 472. FUr die im Text vertretene Ansicht die uberwiegende 
staatsrechtliche Auffassung (Jellinek). Ebenso: Challandes Arch. o. R. 
Bd. 16, S. 599. de Lou ter Bd. 1, S. 369. N ys Bd. 2, S. 319 und R.J. Bd. 43, S.314. 
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praedium dominans der berechtigte Staat tritt, fehlt im Regelfall der 
dingliche Charakter meser Berechtigungen. Wenn Ru.Bland etwa auf 
einer franzosischen Insel eine Kohlenstation eingeraumt erhalt, und 
spater England diese franzosische Insel erwirbt, so kann durchaus 
nicht behauptet werden, daB der Erwerber des belasteten Gebietes ohne 
weiteres in die Verbindlichkeit seines Vorgangers einruckt. Es ist viel
mehr in solchem FaIle Sache des VerauBerers, den bisher Berechtigten 
zu entschamgen, wenn meser nicht ausdrucklich oder stillschweigend, 
durch vorbehaltlose Einwilligung in die Gebietsveranderung, auf sein 
Recht verzichtet. Von einem mnglichen oder absoluten, an dem Grund
stucke haftenden Charakter des Rechtsverhaltnisses kann also keine 
Rede sein. 

Anders liegt die Sache dann, wenn, insbesondere bei der Ver
pflichtung, me Ausubung von Hoheitsrechten zu unterlassen, die Bin
dung des verpflichteten Staates nicht im einseitigen Interesse seines 
Vertragsgegners, sondern, etwa durch einen Kollektivvertrag, im all
gemeinen Interesse erfolgt. Dann ruht die Verpflichtung aUer
mngs auf dem Gebiete, so daB sie bei Gebietsveranderungen auf 
den Erwerber ubergeht (unten § 34 IV); sie nimmt mithin dinglichen 
Charakter an. Ein vielbesprochenes Beispiel bieten die ehemals sar
dinischen, seit 1860 franzosischen Provinzen Chablais und Fau.cigny 
(mit dem savoyischen Gebiete im Norden von Ugine). Es kommt ein 
Doppeltes in Betracht: einmal die Neutralisierung zu Lasten Frank
reichs und das Besatzungsrecht durch die Schweiz (daruber oben § 1 III ,1). 
Sodann die Belassung von sog. Freizonen, me Genf nach allen Seiten 
wirtschaftlich Luft gewahren soUten. Die sog. kleine sarmnische Zone 
und die Landschaft Gex sind durch Vertrage (1816, 1815) festgelegt, 
die sog. groBe Zone von Hochsavoyen schuf Frankreich einseitig als 
Dank fur den AnschluB Savoyens (1860). Frankreich strebte schon 
langst dahin, mese Erinnerung an den Pariser Frieden von 1815 auszu
loschen und wuBte me Schweiz bei den Pariser Friedensberatungen 
1918/19 zu dem Zugestandnis einer neuen Abmachung uber me Freizonen 

Dagegen Oppenheim Bd. 1, S. 364. Ullmann, S. 320. - Nur soweit es sich um 
den Staat als privatrechtlichen Grundbesitzer handelt, findet der (privatrecht
liehe) Begriff der Dienstbarkeiten Anwendung [Anmerkung V. Liszts]. 

12) lch kann mich Liszts schroffer Ablehnung der "Staatsdienstbarkeit" nicht 
anschlieBen. Privatrechtliche Einfliisse sindim Viilkerreehte seit Alters unabweisbar. 
Die neue Zeit seheidet scharfer. Sie muB deshalb eine ldentifizierung mit der 
Dienstbarkeit des Privatrechts ablehnen. Es wiirde aber iiberscharf sein, wollte 
man eine bloBe Parallele - wie sie der Name andeutet - die nicht bindet und 
doch Erganzung bieten kann, schlechthin verwerfen. Die Vertreter der Raum
und Kompetenztheorie zeigen sich hier zum Nachteil rechtlicher Verwendbarkeit 
allzu prinzipienstarr (jiingst Henrich, S. 85£.). Niichterne Einschatzung bei 
Hatschek 154 (das internationale Nachbarrecht insbes. die sog. Staatsservituten). 
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von Hochsavoyen und dem Gebiet von Gex zu bringen (Vers. Vertr. 
Art. 435 und Anlage). Da das Abkommen durch Volksentscheid in der 
Schweiz verworfen wurde, hat Frankreich unter Bruch des Rechtes 
die Freizonen eigenmachtig aufgehoben. Auf wiederholten Protest der 
Schweiz lieB es sich zu schiedsgerichtlichem Austrag des Streites herbei 13) 

4. Die Gebietshoheit ergreift mittelbar aIle auf dem Gebiet befind
lichen Sachen, und zwar die unbeweglichen intensiver als die beweglichen, 
jedoch auch jene mit den durch die Exterritorialitat (s. unten 6) gegebenen 
Einschrankungen. 

a) Dilr Staat kann daher grundsatzlich Erwerb und Besitz von 
unbeweglichen Sac hen den Staatsfremden verbieten oder von der 
Erfiillung besonderer Bedingungen abhangig machen (unten § 20 II). 
Dies gilt auch von dem Erwerb durch einen fremden Staat selbst oder 
durch fremde Staatshaupter und Staatsvertreter. 

b,l Dlngliche Klagen in bezug auf unbewegliche Giiter gehOren 
auch dann vor die Gerichte des Staates, in dem sie gelegen sind, wenn 
der Klager oder der Beklagte exterritorial ist. 

c) Dilr exterritoriale Eigentiimer eines unbeweglichen Gutes (mit 
Ausnahme des Gilsa,ndtschaftshotels) ist auch der gesamten aufdieses 
beziiglichen Staatsverwaltung, insbesondere auch der Steuerverwaltung 
unterworfen. 

5. Die Gebietshoheit ergreift aIle Personen auf dem Gebiete. 
Nicht nur die Staatsangehorigen, Bondern auch die auf dem Gebiet weilenden 
Staatsfremden sind der Gesetzgebung, Rechtspflege, Verwaltung des Aufent
haltsstaates (sog. subditi temporarii) unterworfen. 

Quidquid est in territorio, est de territorio - habiter Ie territoire 
c'est se soumettre a la souverainete (Rousseau). - Eigenartige Aus
strahlungen im Vorkriegsrecht fUr den Begriff "feindliche Ladung" 
vgl. § 65III; im internationalen Familienrechte vgl. § 43 III 2. 

Damit ist umgekehrt fUr den Aufenthaltstaat die Verpflichtung gegeben, 
auch dcn auf seinem Gebiet sich aufhaltenden Staatsfremden denselben Schutz 
zu gewahren, wie seinen eigenen Staatsangehiirigen. 

Er hat daher die Verpflichtung, auch in Rechtsstreitigkeiten 
zwischen den Angeh6rigen desselben fremden Staates die Durchfiihrung 
begriindeter Anspruche durch seine Gerichte und seine Vollstreckungs
beh6rden zu sichern 14). 

13) Charousset, Les zones franches de la Haute Savoie et du Pays de Gex, 
these Dijon 1902; Fleischmann, D. J. Z. 1923. Sp.641£; Fleiner, Schweiz. 
Bundesstaatsrecht 1923, S.707. Ferner oben § II Anm.6. 

14) Abweichend bisher die franzosische Rechtsprechung, die aber mehr und 
mehr der richtigen Ansicht sich genahert hat. Vgl. Bernard, De la competence 
des tribunaux franiais it l'egard des etrangers et de l'execution des jugements 
etrangers en France. 1900. 
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6. Die Gebietshoheit ergreift nicht die sog. exterritorialen Personen. 
Sie sind von der inliindischen Zivil· und Strafgerichtsbarkeit (mithin mittelbar 
von der Herrschaft der Zivil· und Strafgesetze selbst), sowie von personlichen 
Steuern und Abgaben, insbesondere aber von dem Zugriff der vollstreckenden 
Gewalt des Aufenthaltsstaates, befreit (eximiert) 15). 

Die Befreiung erstreckt sich auch auf die im Eigentum oder Besitz 
dieser Personen befindlichen beweglichen Sachen, nicht aber auf ihre 
unbeweglichen Giiter. Die einzelnen Rechtsregeln, soweit sie nicht 
schon (S.124) beriihrt sind, werden spater entwickelt werden. 

Exterritorial sind: 
a) Der fremde Staat selbst (oben § 13 IV 1). 
b) Das fremde Staatsoberhaupt (unten § 22). 
c) Die diplomatischen und unter gewissen Umstanden auch die 

konsularischen Agenten fremder Staaten (unten §§ 23, 25). 
d) Fremde Truppenkorper, sowie fremde Staatsschiffe 16) 

und Luftschiffe (unten § 16 II, III). Dabeimachteskeinen Unterschied, ob 
ihr Aufenthalt auf der Bewilligung des Aufenthaltsstaates beruht oder 
nicht. Daher tragt auch das Invasionsheer sein heimatliches Recht 
mit sich (unten § 61H). Ebenso aber auch die auf dem Staatsgebiete 
des Verbiindeten sich aufhaltenden Truppen. 

e) Den Angehorigen gewisser internationaler Kommissio
nen wird eine beschrankte Exterritorialitat eingeraumt (S.222/23). 

f) Die Mitglieder des standigen Schiedshofes (unten §§ 26, 53) 
genie Ben wahrend der Ausiibung ihres Amtes die diplomatischen Befrei
ungen und Vorrechte. Das ist da und dort durch die Landesgesetz
gebung (Italien 28. Dezember 1902, Frankreich 2. Dezember 1903) auf alle 
staatsfremden Richter eines auf Grund der Haager Konvention gebilde
ten Schiedsgerichts ausgedehnt. Entsprechend fiir die Vertreter beim 
Volkerbunde und die Mitglieder des Standigen Gerichtshofs (§ 54Il). 

g) In einem Teil der nichtchristlichen Lander genieBen die An
gehorigen der christlichen Machte auf Grund der sogenannten Kapitu
lationen eine weitgehende Befreiung von der Gebietshoheit des Aufent
haltsstaats (unten § 25 IV). 

h) Aber auch der Papst und seine Gesandten werden von Italien 
wie von den anderen Machten als exterritorial behandelt (oben § 7 VI). 

IV. Personalhoheit, d. i. die Staatsgewalt, bezogen auf das Staatsvolk (unten 
§ 19) und durch diese Beziehung umgrenzt. Sie umfa8t nur die Staatsange· 
horigen, diese aber auch, wenn sie sich au8erhalb des Gebietes aufhalten. 

15) Hauptwerk van Praag, Juridicbion et droit international public, 1915. 
- Verschieden von der Exterritorialitat ist die Unverletzlichkeit (Befriedung) im 
Kriege (unten § 60 II 3, 58 A. II). 

16) Der Begriff "Staatsschiff" ist bestritten (nicht jedes dem Staate ge
horende Handelsschiff). Eine klarende Untersuchung von Feine, Die volker
rechtl. Stellung der Staatsschiffe, 1921; z. T. abweicheild Hatschek, S. 120. 
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Beziiglich der einzelnen Personen in fremdem Lande kreuzen sich 
also Gebietshoheit des Aufenthaltsstaates und Personalhoheit des 
Staates der Zugehorigkeit (Versuche des Ausgleichs z. B. in dem Haager 
Familienrechtsabkommen S. 349, 350). Die Personalhoheit kann dem 
gegeniiber fUr die Staatsangehorigen im Auslande nur wesentlich ab
geschwacht wirken17). 

IV. Das Staatsgebiet1). 

§ 15. Umfang des Staatsgebietes im allgemeinen. 
I. Staatsgebiet ist das gesamte von der Staatsgewalt eines Staates (nach 

dieser Richtung Gebietshoheit) umfaflte Gebiet. 
]. Das Staatsgebiet wird gebildet durch den von den Staatsgrenzen um

schlossenen Teil der Erdoberfliiche, nebst den von andern Staaten umschlossenen 
Gebietsteilen (Enklaven), sowie den vom Wasser umspiilten Inseln. - Wegen 
des Raumes iiber oder unter der Erdoberflache vgl. S. 140, 141. 

Die Grenzen sind entweder natiirliche oder kiinstliche. Grenzen 
waren urspriinglich wirkliche Hindernisse des Verkehrs: Gebirge, Fliisse, 
unzugangliche Walder, wiist gelassene oder gelegte Landstreifen. Wo 
natiirliche Scheidungen nicht vorhanden waren, suchte man durch 
Schutzwall (limes) oder Mauer die gleiche Wirkung zu erreichen. Das 
gehort einer iiberholten Politik und Kultur an. Als natiirliche Grenzen 
kommen heute Gebirge und Fliisse in Betracht. Bei Gebirgen ist meist 
die Wasserscheide, bei Fliissen wird seit Beginn des 19. Jahrhunderts, 
soweit nicht andere Vereinbarungen getroffen sind, der sogenannte 
Tal weg, d. h. die tiefste Rinne des schiffbaren Wassers, als Grenzlinie 
angesehen 2). Fiir die Meereskiisten ist der Wasserstand zur Zeit der 

17) Darum sieht auch die ZPO. § 917 schon die Atsicht ins Ausland zu 
reisen als einen Arrestgrund an. 

1) Merignhac Bd. 2, S. 352. Nys Ed. 1, S. 436. Oppenheim Bd. 1, S. 217. 
Ri vier S. 129. Ullmann, S. 287. Fleischmann, "Landesgrenze" in v. Stengel
Fleischmann Bd. II, 1913, S. 705. Moore Bd. 1, S. 612. de Lou ter Bd.l, S.316. 

Vgl. auch die oben § 14 Anm.2 angegebene Literatur. 
2) Kercea, Die Staatsgrenze in den Staatsfliissen. Diss. Berlin 1916. 
Art. 30 Versailler Vertrag: "Wenn die Grenzen durch einen Wasserweg be-

zeichnet sind, so bedeuten die in den Beschreibungen des gegenwartigen Vertrages 
gebrauchten Ausdriicke ,Lauf' oder ,Fahrrinne' bei nicht schiffbaren Fliissen die 
Mittellinie des Wasserlaufs oder seines Hauptarmes und bei schiffbaren Fliissen die 
Mittellinie der Hauptschiffahrtsrinne. Jedoch bleibt es den ... Grenzregulierungs
ausschiissen iiberlassen, im einzelnen festzusetzen, ob die Grenzlinien den jewei
ligen Veranderungen des so bezeichneten Wasserlaufs oder der so bezeiclmeten 
Fahrrinne folgen oder endgiiltig durch die Lage des 'Vasserlaufs oder der Fahr
rinne bei Inkrafttreten des gegenwartigen Vertrags bestimmt werden solI." -
Wegen der Weichsel die antideutsche Regelung Art. 97; wegen der Rheinbriicken 
in EIsaB-Lothringen (Eigentum des franzosischen Staates) Art. 66; vgl. Lederle, 
Z. Vo. R. Bd. 12, 1922, S. 290; Norden (unten § 38 Anm.9). 
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Tiefebbe maBgebend; die Watten gehOren mithin znm Staatslandgebiet. 
Ktinstliche Grenzen, die nach den Grundsatzen der Erdmessung auf 
der Landkarte festgestellt werden, waren besonders in den bisher noch 
nicht vollstandig erforschten Landern gebrauchlich (Afrika, Britisch
Nordamerika). Nur ein Notbehelf ist es, bei Zweifel tiber die Grenze 
einen Landstreifen als "neutrale Zone" der Verwaltung der beteiligten 
Grenzstaaten zu unterstellen (Moresnet oben S. 130). Vgl. ferner die 
Abmachungen zwischen Spanien und Marokko vom 5. Marz 1894 tiber 
das Feld von Melilla; den Vertrag zwischen Schweden undNorwegen vom 
26. Oktober 1905. Dagegen hat die sogenannte osterreichische Militar
grenze stets einen Bestandteil der Habsburgischen Monarchie gebildet3). 

2. Zum Staatsgebiet gehOren, aufier dem Mutterlande, viilkerrechtlich 
auch die Nebenliinder oder Kolonien 4). 

Auch als sogenannte Schutzgebiete (oben § lO IV) stehen die 
Kolonien zu dem Mutterland nicht in volkerrechtlicher, sondern in 
staatsrechtlichel' Beziehung; sie sind deshalb allen andern Staaten 
gegentibel' Ausland und werden durch das Mutterland volkerrechtlich 
vertreten. An diesem Verhaltnis andert auch die weitestgehende, den 
Kolonien eingeraumte Autonomie (die englischen Dominions) nichts. 

3. Dagegen gehOrt zum Staatsgebiet noch nicht das "Hinterland" der Ko
lonien (die sog. Interessensphiire)5). In dies em Gebiet hat der Staat nicht die 

3) Die staatlichen Grenzen sind keineswegs durchweg festgelegt. Boten 
friiher die Balkanstaaten und Siidamerika manche Grenzunklarheit oder Grenz
wirren, so ist durch den Weltkrieg die Wirrnis auf ganz Osteuropa (und dariiber 
hinaus) iibertragen. Fiir RuBland steht weder die Westgrenze nach EUropa, noch 
die Ostgrenze fest. Dadurch sind alle russischen Randstaaten in Mitleidenschaft 
gezogen, namentlich Finnland (Ostkarelien), Polen (auch gegeniiber der Tschecho
slowakei), Rumanien (Bessarabien). Dazu erhebt sich - nachdern fiir Spitzbergen 
die Ruhe dUrch Zuteilung an Norwegen eingetreten ist - der Streit Urn Gronland 
(Danemark-Norwegen), der Wettlauf oder das Wettfliegen urn die Polarlander Siid 
und Nord (England-V. St. v. Amerika, aUch Frankreich, RuBland). 

4) Mit erstaunlicher Beherrschung des literarischen Materials Schack, Das 
deutsche Kolonialrecht in seiner Entwicklung bis zurn Weltkriege. 1923, S. 13-388. 

5) Der Ausdruck "Hinterland" ist in die fremden Sprachen iibergegangen. 
Vgl. iiber den Begriff Despagnet,Rev.Gen. Bd.l,S.103.Adam,Arch.o.R.Bd.6,S. 
284. van Ortroy, Conventions internat. dMinissant les limites actuelles des posses
sions, protectorats et spheres d'influence en Afrique. 1898. Fleischmann, Ausliefe
rung und N acheile nach Deutschem Kolonialrecht. 1906, S. 61. S as sen, bei v. Stengel
Fleischmann Bd.2, S.437. Nys Bd.2, S.116. Ullmann,S. 302.- UberdieaItereAuf
fassung (symbolische Okkupation) vgl. unten§ 181 2. Die Vertrage Deutschlands zur 
Abgrenzung von Interessenspharen bei Riebow-Zimmermann oder Zorn-Sassen, 
Deutsche Kolonialgesetzgebung; jetzt vor allem Schack, Das deutsche Kolonial
recht. 1923, S. 261£. 

Verschieden von diesen, nur ungenau so genannten, Interessenspharen sind 
die "EinfluBspharen", die in der Weltpolitik der GroBmachte eine besondere 
Rolle spielen. Sie entstehen, wenn ein Staat in dem Gebiete eines anderen Staates 
sich die ausschlieBliche Betatigung seines politischen oder wirtschaftlichen Ein-
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Staatsgewalt, sondern zunachst nur ein ausschliellliches Okkupationsrecht, 
sowie das Recht, schon vor vollzogener Okkupation die Ausiibung fremder Staats
gewalten auszuschliellen. 

Die Abgrenzung des Hinterlandes, wie sie zwischen den verschie
denen Kolonialmachten durch Vertrage seit den 80er Jahren des 19. Jahr
hunderts, insbesondere zur friedlichen Aufteilung von Afrika, vor
genommen worden ist, bestimmt zunachst nur vertragsmaBig ein aus
schlieBliches privilegiertes Recht zur Okkupation zwischen den vertrag
schlieBenden Teilen. Aber der Verzicht des zunachst an den Erwer
bungen interessierten Vertragsgegners und die (ausdriickliche oder 
stillschweigende) Zustimmung der iibrigen Machte, denen von dem 
Vertrage Mitteilung gemacht worden ist, wirkt weitergehend so wie di(> 
Einraumung eines absoluten auch gegen je1en Dritten wirkenden Rechts 
(unten § 30 IV 3). 

So erscheint das "Hinterland" als eine Vorstufe des Staatsgebietes, 
dem sie, durch allmahliche Einrichtung von Verwaltung und Rechts
pflege, schrittweise einverleibt wird, ohne daB es dabei jedesmal einer 
besonderen Mitteilung an die iibrigen Machte bediirfte. 

Dieser Auffassung entsprach es, wenn das Deutsche Reich in den 
Vertragen mit GroBbritannien vom 5. Mai 1894 (R. G. Bl. S. 535) und 
mit den Niederlanden vom 2l. September 1897 (R. G. Bl. S.747) 
einerseits zur Auslieferung der aus dem fremden in das deutsche Hinter
land gefliichteten Verbrecher sich verpflichtete, andere.rseits die Ein
geborenen dieser Gebiete ebenso wie die deutschen Staatsangehorigen 
von der Auslieferung ausnahm. 

II. Zum Staatsgebiet gehort auller dem Landgebiet auch das Staatswasser
gebiet im Mutterland wie in den Nebenllindern, das durch die Eigengewasser 
oder "Hoheitsg'ewasser" des Staates (die "nationalen" Gewasser im engeren 
Sinne) gebildet wird. 

1. Eigengewasser, also Staatsgebiet, sind die nationalen Strome, die 
nationalen Kanale, sowie die Binnenmeere und Binnenseen im engeren Sinne. 

Kraft der autonomen Gebietshoheit kann der Uferstaat, soweit 
er durch Vertrage nicht gebunden ist, den Angehorigen anderer Staaten 
die Schiffahrt wie die Fischerei in seinen Eigengewassern verbieten oder 
sie ihnen nur unter gewissen, die eigenen Staatsangehorigen begiinstigen
den Bedingungen (Abgaben usw.) gestatten, Die Gerichtsbarkeit iiber 
fremde Handelsschiffe (und damit auch das Durchsuchungsrecht) steht 
ihm, von besonderen Vereinbarungen abgesehen, uneingeschrankt zu, 

flusses sichert. Deutschland in Kleinasien: tiber die Bagdadbahn vgl. Lemonon, 
Rev. Gen. Bd. 17, S. 201, Bd. 19, S. 318. Strupp Bd. 2, S. 257. Deutsch
russischer Vertrag vom 19. August 1911 in N. R. G. 3, s. 5, 673. Das Gegen
sttick bildet der Ausdruck des"desinteressem ent", der Verzicht auf die Wahr
nehmung eigener Interessen in einem bestimmten Gebiet. Diese vertragsmaBigen 
Abmachungen haben mit der hier behandelten Frage nichts zu tun. 
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a) Strome, die in dem Gebiet desselben Staates entspringen und 
miinden, stehen unter der ausseblieBliehen Herrsehaft dieses Staates. 
Strome, die, ohne vom Meer aus sehiffbar zu sein, das Gebiet mehrerer 
Staaten durehflieBen, stehen unter der geteilten Herrsehaft der 
Uferstaaten. Strome, die das Gebiet mehrerer Staaten durehflieBen 
oder begrenzen und vom Meer aus sehiffbar sind, heiBeninternationale 
Strome; sie sind nieht mehr Eigengewasser, sondern werden, unter 
bestimmten Voraussetzungen, von dem Grundsatz der "Sehiffahrts
freiheit" baherrscht (unten § 38). 

b) Kanale, also kiinstliehe WasserstraBen, die von beiden Seiten 
vom Landgebiet dessalban Staates umschlossen werden, stehen unter 
d3r ausschlieBlichen Harrschaft dieses Staates, und zwar aueh dann, 
wenn sie zwei freie Meere miteinander verbinden (so der deutsehe 
Kaiser-Wilhelm-Kanal). Werden sie vom Landgebiet mehrerer Staaten 
umsehlossen, so stehen sie unter der geteilten Herrsehaft der Ufer
staaten. Jedoch drangt die neuere Entwieklung dahin, Kanale, die fiir 
den internationalen Handelsverkehr von Bedeutung sind, der unein
gesehrankten Staatsgewalt der Uferstaaten zu entziehen und aueh fiir 
sie den Grundsatz der freien Schiffahrt zur Durehfiihrung zu bringen. 
Vgl. unten § 37. 

e) Binnenmeere oder Binnenseen im engern Sinne sind diejenigen 
Saen, die auf allen Seiten vom Lande umsehlossen sind oder doeh mit 
dem offenen Meere nieht in schiffbarer Verbindung stehen. Auf sie 
finden die fiir Strome geltenden Regeln entsprechende Anwendung 
(bestritten) Daher steht der Bodensee unter der geteilten Herrsehaft 
der Uferstaaten; und nur der zur Schweiz gehorende Teil des Sees hat 
tail an der dauernden Neutralitat der Schweiz6 ). Die Praxis des Welt
krieges hat diese Ansicht bestatigt. 

Dureh besondere Vereinbarnng konnen aueh bier abweiehende 
Reehtsverhaltnisse geschaffen werden. So hat sieh RuBland dureh 
die Vertrage mit Persien vom 24.0ktober 1813 und vom 22. Februar 

6) Ebenso: v. Martitz in den Annalen des Deutschen Reichs, 1885, S. 283. 
Rivier,S.136. Rehm,H.St.Bd.3,S. TIL St)ffel, Die Fischereiverhaltnisse desBo
densees. 1906. Hoenninger, Der Bodensee im Volkerrecht. Diss. Heidelb. 1906. 
Dagegen (communio pro partibus indivisis, Kondominat) Rettich, Die volker
rechtlichen und staatsrechtlichen Verhaltnisse des Bodensfes. 1884. - Otto 
Ma yer ",Binnengewasser" bei v. Stengel-Fleischmann Bd. I, S. 213 trittfiir eine Ana
logiezuMeerundKiistenmeerein. Dieneueste Untersuchung von Leder Ie ,Das Recht 
der internat. Gewasser, 1920, S. 37 lehnt ein Kondominium ab, da von jeher die 
Uferstaaten die alleinige Hoheit tiber gewisse Teile des Sees fiir sich beansprucht 
hatten; unsichere Grenzen blieben allerdings fiir die Zone des tiefen Sees. Die 
wiinschenswerte Beseitigung dieser Zustande Mnne aber nicht durch eine juristische 
Konstruktion, sondern nur durch Verstandigung zwischen den beteiligten Staaten 
erfolgen. Dem ist beizustimmen. 
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1828 (Strupp I 286) die ausschlieBIiche Herrschaft liber das Kaspische 
Meer gesichert. 

2. Binnenseen im weiteren Sinne (m ar e cl a u s urn) sind solche, die mit dem 
oUenen Meer in schiffbarer Verbindung stehen. Sie unterliegen der Gebiets
hoheit des sie umschliellenden einen Uferstaates nur dann, wenn dieser auch 
die Verbindung mit dem Meere vollstiindig beherrscht. Sie sind dagegen oUenes 
Meer, soweit eine dieser beiden Bedingungen nicht zutrifft. 

Nur im ersten Faile sind die Binnenseen Eigengewasser, so daB 
der Uferstaat souveran liber die Zulassung Staatsfremder zu Schiffahrt 
und Fischerei bestimmt; im zweiten FaIle dagegen stehen sie, wie die 
offene See selbst, den Schiffen alIer Flaggen frei. So ist das Asowsche 
Meer geschlossene, das Schwarze Meer offene See. Die Meerengen, 
welche die Verbindung zwischen zwei Teilen der offenen See her
stelIen, stehen, soweit nicht besondere Vereinbarungen eingreifen7 ), 

unter dem Grundsatze der Meeresfreiheit (darliber unten § 36 II); und 
zwar auch dann, wenn beide Ufer unter der Staatsgewalt desselben 
Staates stehen. 

III. Erweiterungen des Staatsgebiets. 

1. Der Luftraum oberhalb der durch die Staatsgrenzen umschriebenen 
Land- und Wasseroberfliiche gehOrt zum Staatsgebiet, steht also grundsiitzlich 
unter der Staatsgewalt8). 

7) Uber die Hudson-Bai: Balch, Rev. Bd. 43, S. 539 (der sie fiir freies Meer 
erklart). 

8) Vgl. v.Holtzendorff, H. V. Bd. 2, S. 230. Grundlegend Fauchille, Le' 
domaine aerien et Ie regime des aerostats. 1901 (Rev. Gen. Bd.8, S. 414); ferner 
Annuaire de l'institut 1919, S. 9. Scholz, Arch. o. R. Bd. 19, S.600. Annuaire 
Bd.24, S.23, 303. Dupuis, Rev. Gen. Bd.18, S. 628. Fleischmann, Grund
gedanken eines Luftrechts, 1910; Zeitschrift fiir Sozialwissenschaft Bd. 11, S_ 
788. Grunwald, Das Luftschiff in v61kerrechtlicher und strafrechtlicher Bezie
hung. 1908. Derselbe, Arch. o. R. Bd. 24, S.I90. Meurer, Luftschiffahrts
recht. 1909. Meili, Das Luftschiff und die Rechtswissenschaft. 1909. Nys. 
Rev. Bd. 34, S. 503. Hilty, Arch. o. R. Bd. 19, S. 87. A. Meyer, Die Luft
schiffahrt in kriegsrechtlicher Bedeutung. 1909. Zi telmann, Luftschiffahrts
recht. 1910. v. Bar, D. J. Z. Bd. 16, S.,1026. Hazeltine, The law of the 
air 1911. Ca tell ani , II diritto aereo. 1911. Kohler, Luftfahrtrecht. 1912., 
Richards, Sovereignty over the Air. 1912. 27. und 28. Konferenz der Inter
national Law Association S. 213 bzw. 494. Merignhac, Rev. Gen. Bd. 21, S. 
205. Merignhac Ed. 2, S. 398. N ys Bd. 1, S. 568. Ri vier, S. 131. - Fiir 
das im Text vertretene Souveranitatsprinzip auch Meurer, Kohler, A. Meyer. 
Zitelmann, Westlake, Hazeltine, Hershey, Richards, Merignhac, 
de Louter (Bd. 1, S. 325), Oppenheim (Bd. 1, S. 353). Hatschek, S. 210. 

Fauchille und die meisten romanischen Schriftsteller gehen von dem 
Prinzip der "Freiheit der Luft aus", dessen Unhaltbarkeit der Weltkrieg (Hal
tung der Neutralen) klar erwiesen hat. - Vgl. unten § 56 Anm.8. 

So bestimmt denn auch die Pariser Luftrechtskonvention v. 13. Oktober 19190 
(Abdrucku. a. Z.i. R. Bd.29, S.104, 1921)in Art. 1: Les hautes Parties contractantes 
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Die Bedeutung der Frage ist erst durch den Weltkrieg zum vollen 
BewuBtsein gekommen, mit der Ausbildung, die die Luftf ahrt als 
KriegsmaBnahme erfahren hatte. Solange internationale Verein
harungen nicht getroffen sind, hat jeder Staat das Recht, die Luftschiff
fahrt in seiner Luftzone autonom zu regeln; er kann fremden Luft-
8chiffen, namentlich solchen der Militarverwaltung, das Uberfliegen 
der Staatsgrenzen untersagen, einzelne Teile seiner Luftzone von dem 
freien Verkehr ausnehmen usw. (S. 336). Das Prinzip der "Freiheit 
der Luft" (coelum liberum, entsprechend dem mare liberum) hat im 
Volkerrecht keine Grundlage; und die durch den sprachlichen 
Gleichklang nahegelegte Parallele mit der Seeschiffahrt versagt vollig. 
1m Kriege teilt der Luftraum die Rechtstellung des Erdraums: der 
Luftraum oberhalb des Gebietes eines Kriegfiihrenden gehort zum 
Kriegsschauplatz, der zum Staatsgebiet eines neutralen Staates ge
hOrende Luftraum ist neutrales Gebiet. V gl. auch unten § 58 A I. 

Das Gesagte gilt auch gegeniiber der drahtlosen Telegraphie 9 ). 

Jeder Staat ist berechtigt, soweit er es technisch vermag, die seine 
Interessen gefahrdende Verbreitung der Hertzschen Wellen in seinem 
Luftgebiet zu verhindern. 

2. Zum Staatsgebiet gehort ferner der Erdraum unter der durch die Staats
grenzen umschriebenen Erdoberflache. 

Jeder Staat hat daher das ausschlieBliche Recht, unterhalb seiner 
Erdoberflache unterirdische Anlagen aller Art, Bergwerke, Eisenbahn
tunnels, Telegraphenleitungen usw. zu machen; und im FaIle eines 
Krieges darf auch dieser Teil des Staatsgebietes der neutralen Staaten 
von den Kriegfiihrenden nicht zum Schauplatz militarischer Opera
tionen gemacht werden. Die Frage wiirde mit der Untertunnelung 
des Armelkanals groBe praktische Tragweite erhalten (vgl. § 62 I 2). 

3. Zum Staatsgebiet gehOren auch die von dem Staatsgebiet ausgehenden 
unterseeischen Kabel. 

reconnaissent que chaque Puissance a la souverainere complete et exclusive sur 
l'espace atmospMrique au-dessus de son territoire - .... Le territoire d'un Etat 
sera entendu comme comprenant Ie territoire national m6tropolitain et colonial, 
ensemble les eaux territoriales adjacentes au dit territoire. 

9) Jentsch, Telegraphie und Telephonie ohne Draht. 1904. Scholz, Draht
lose Telegraphie und Neutralitat (Festgabe iUr Hiibler) 1905. Meili, Die 
drahtloseTelegraphie.1908.DazuMeurer ,Rev. Gen. Bd.16, S. 76. AnnuaireBd. 21, S. 
76.Boidin, Rev. Gen. Bd.16 S.261. Landsberg, Die drahtlose Telegraphie.1909. 
Ka Usen, Die Radiotelegraphie im Viilkerrecht. Diss.Wiirzb.1909. Hennig, Z. i. R. 
Bd.26, S. 199. Thurn, Die FUnkentelegraphie im Recht. 1913. Liiwengard, 
Die internat. Radiotelegraphie im internat. Recht. 1914. Despagnet 1395. 
Merignhac Bd. 2, S.697. Ullmann, S. 426. Vgl. auch die Literatur in Anm. 7. 
- Uber die Konventionen von 1906 und 1912 vgl. unten S. 331; iiber das 
Kriegsrecht unten S. 538. 
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Landet das Kabel in dem Gebiet eines anderen Staates, so ist 
Mitherrschaft (coimperium) beider Staaten anzunehmen 10). 

§ 16. EinzeJil'agen (Kiistengewasser u. a.). 
I. Zum Staatsgebiet gehOren nicht die Kiistengewasser (la mer terri

toriale, besser la mer cotiere oder littorale, the maritime belt, territorial 
waters) 1). Doch dienen sie als Sicherungsstreifen, der dem Staate 
zum Schutz vorgelagert ist. Aus diesem Gesichtspunkte ist sowohl die 
Ausdehnung wie die beschrankte Gebietshoheit fiir die Kiistengewasser 
zu verstehen. 

1. Kiistengewasser nennt man denjenigen Teil der oUenen See, den der 
Uferstaat von der Kiiste aus standig zu beherrschen vermag. 

Die Bestimmung der Grenzlinie der Kiistengewasser ist bestritten; 
es HWt sich nicht verkennen, daB das Schwanken durch die Seemachts
verhiUtnisse bestimmt wird und mehr noch bestimmt war. Die Theorie 
ist zwiespaltig, je nachdem sie von dem Dogma der Meeresfreiheit den 
Ausgang nimmt oder die Meeresfreiheit nur als das zeitlich bedingte 
Ergebnis der Undurchfiihrbarkeit einer Beherrschung des offenen 
Meeres hinnimmt. 

Die altere Literatur lieB Ruf- oder Sichtweite, schlieBlich die Trag
weite der auf dem Trockenufer aufgestelltenStrandbatterien entscheiden 
(Bynkershoek 1703: "terrae potestas finitur, ubi finitur armorum vis"). 

10) "Theorie des Kabelterritoriums", mit iiberzeugenden Griinden vertreten 
von Scholz, Krieg- und Seekabel. 1904; dazu Cybichowski, Z. i. R. Bd. 17, 
S. 160. Scholz, Z. Vii. R. Bd. 5, S. 183. Vgl. unten § 63 IV. 

1) Der Ausdruck "Hoheitsgewasser" ist auf die nationalen Gewasser (§ 15 II) 
zu beschranken, wenn irrige Vorstellungen vermieden werden 8011en. - Vgl. 
Schiicking, Das Kiistenmeer im internationalen Rechte. 1897. Ferner: Im
ba,rt Latour ,Lamerterritoriale.1889. Stoer k,H. H.Bd.2, S.453, der die Uferrechte 
auf die Verwaltungspflege des Uferstaates griindet und durch diese riiumlich be
grenzt. v.Martens,Rev.Gen.Bd.l,S.32.Godey,Rev. Gen. Bd. 3,S. 224. David,La 
pechemaritime.1897.De Lapradelle, Rev. Gen.Bd. 5, S. 264, 309. Gregory, Juris
diction over foreign ships in territorial waters. 1904.Radni tzky ,Arch. ii. R.Bd.20, 
S. 313 (340), der unter Gebietshoheit lediglich iirtliche Kompetenz versteht. 27. Kon
ferenz der Internat. Law Association S. 81. Annuaire Bd. 25, S. 375,Bd. 26, S. 403. 
Raestad, Rev. Gen. Bd. 19, S. 598. Fleischmann, Ktistenmeer bei v. 
Stengel-Fleischmann Bd. 2, S. 702. Wilhelmi, Das Ktistengewasser. 
Diss. Erl. 1914. de Louter Bd. 1, S. 390. Nys Bd. 1, S. 540. Oppenheim 
Bd. 1, S. 332. Ullmann, S.290. Hatschek, S. 190. Thomas Fulton, The 
sovereignty of the sea, 1911. Franz Hesse, Zur Lehre vom Eigentulll am Meeres
strande. Diss. Kiel. 1911. Raestad, La mer territoriale. 1913. Ratzel, Studien 
tiber den Ktistensaum, Sachs. Gesellsch. d. Wissensch. BE'richte der phil.-hist. 
KJasse. Bd.55, 1903, S. 199-298. Paulus, La mer te,ritoriale, Rev. Bd. 51, 
1924, S. 397. Einen Einblick in partikulare Rechtsbildungen gewahrt das Gut
achten von Riirig, Mecklenburgisches Ktistengewasser und Travemtinder Reede, 
1924 (Z. des Vereins ftir Liibeckische Geschichte, Bd. 22, S. 215ff). 
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In der neueren Gesetzgebung Deutschlands und andere-.: Staaten sowie 
auch in verschiedenen neueren Vertragen wird die Entfernung vielfach 
auf drei Seemeilen (5556 m) bestimmt, diese aber vom niedrigsten 
Wasserstande der Tiefebbe (la baisse de la basse marE~e) gerechnet. So 
Art. 2 Abs.l des Vertrages vom 6. Mai 1882 (unten § 36 III 2) uber 
die polizeiliche Regelung der Fischerei in der Nordsee auBerhalb der 
Kustengewasser (R. G. Bl. 1881, S. 25); ferner' Art. 8 des deutsch
mexikanischen Freundschaftsvertrages vom 5. Dezember 1892 (Strupp 
II 292). Auch die deutsche Prisenordnung von 1909 halt an den drei 
Seemeilen fest. Aber von einer allgemeinen Anerkennung dieser Be
rechnungsweise kann dennoch nicht gesprochen werden. Gegen die 
"Drei-Seemeilen-Zone" spricht die Erwagung, daB sie wohl ursprung
lich mit der Tragweite der Strandbatterien zusammenfallen mochte, 
daB diese aber hi:mte ein Mehrfaches jener Entfernung betrli.gt. 

Die niederlandische Regierung hatte (1895) angeregt, durch Staats
vertrag die Grenze auf 6, im Kriegsfall 12 Seemeilen zu bestimmen;. 
jedoch ohne Erfolg. Die Staaten haben vielmehr hin und wieder ein
seitig fUr ihr Kustenmeer Grenzen zu bestimmen versucht. So die 
skandinavischen Staaten auf 4, Spanien auf 6 Seemeilen, was aber im 
Weltkriege nicht beachtet wurde 2). Die Grenze wird auch verschieden 
fur die einzelnen Staatszwecke beansprucht, so von Frankreich auf 
6 Seemeilen fur Zolluberwachung und Fischerei (1912), von Italien auf 
10 Seemeilen (1912), fur die Zollhafen in Tripolis sogar auf 12 (1913); 
RuBland im WeiBen Meere Zollzone 12 Seemeilen (1909), 10 Seemeilen 
fur Funkentelegraphie (1923); Grenzen von 6-21 Seemeilen fur die 
Perlenfischerei bei Ceylon und im Persischen Golf; England hat dem 
Durchsuchungsrecht·der V .. St. v. Amerika auf Alkohol innerhalb 12 See
meilen zugestimmt (23. Januar 1924). D3r Volkerbund hat (1924) auf 
Schwedens Antrag eine Regelung der Kustenwasserfrage in die Wege 
geleitet. 

Die Dreimeilenzone ist, wie sich hieran zeigt, nicht mehr aus
reichend. Die Grenze der Kustengewasser muBte vielmehr so weit 
hinausgeruckt werden, als der Uferstaat seine tatsachliche Herrschaft 
auszuuben und seine Interessen zu sichern vermag. Will man nicht 
jedem Staat das Recht zusprechen, das Gebiet seiner KU<ltengewasser 
innerhalb der Tragweite der Strandbatterien selbstandig zu bestimmen, 
so ware eine internationale Vereinbarung uber die Hochstgrenze der 
Kustengewasser (etwa sechs oder zehn Seemeilen) dringend zu wiinschen. 
Innerhalb einer solchen Hochstgrenze konnte jeder Uferstaat die Grenze 
fUr die Ausubung verschiedener Hoheitsrechte verschieden bemessen, 
also etwa fur die Ausubung der Zoll- und Sanitatspolizei weitel' hinaus
schieben als fUr die Ausubung der Gerichtsbarkeit. 

2) Urteil des Ob.-Prisenger. imFall Elida,D.J. Z. Bd. 21, S. 478, Z. Vo. R. Bd. ll, 
S. 109. - Staiil v. Holstein, Die schwedische Seegrenze, Z. Vo. R. 1925. 
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2. Die Kiistengewasser sind nicht Staatsgebiet; wohl aber steht dem 
Uferstaate die Ausiibung gewisser Hoheitsrechte in den Kiistengewassern zu. 
Man kann mithin sagen: der Uferstaat hat eine beschrankte Gebietshoheit 
iiber die Kiistengewasser 3). 

DaB das Kiistenmeer .aicht schlechtweg als Staatsgebiet des Ufer
staates betrachtet werden kann, also nicht "Hoheitsgewasser" ist, ergibt 
eine einfache Erwagung. Wenn an Bord eines schwedischen Handels
dampfers, der die deutschen Kiistengewasser der Ostsee durchfahrt, ein 
Kind geboren wird, so ist dieses Kind, wie von allen Seiten zugegeben 
wird (unten V), nicht in Deutschland, sondern in Schweden geboren; 
wenn an Bord eines di.e deutschen Kiistengewasser durchfahrenden 
franzosischen Schiffes ein Matrose von einem anderen erschlagen wird, 
so ist die Handlung ganz zweifellos nicht in Deutschland, sondern in 
Frankreich begangen. 

Die rechtliche Stellung des Uferstaates in den Kiistengewassern 
ergibt sich vielmehr aus folgenden Rechtssatzen. 

a) Die Durchfahrt durch die Kiistengewasser dad den Handels- wie den 
Kriegsschiffen fremder Staaten in Friedens- wie in Kriegszeiten weder versagt 
noch von Abgaben abhangig gemacht werden (droit de passage inoffensif, 
jus passagii sive transitus inoxii). 

Dagegen ist, von Seenot (relache fOrCt3e) abgesehen, der Aufent
halt in den Kiistengewassern (zu Seemanovern, Vermessungen, Fisch
fang usw.) nur mit Genehmigung des Uferstaates gestattet; in diesem 
FaIle stehen die fremden Handelsschiffe unter der Staatsgewalt des 
Uferstaates. 

b) Die Kiistenfrachtfahrt (cabotage maritime) und die Kiistenfischerei 
kann den eigenen Staatsangehorigen unter AusschluB aller Staatsfremden vor
b,ehalten werden. (Vgl. unten § 20 II.) 

Streitig ist, ob als "Kiistenfahrt" auch noch die Verbindung zwischen 
Mutterland und Kolonien oder zwischen mehreren Kolonien desselben 
Staates zu verstehen sei (V. St. v. Amerika I). Solche Erstreckung ist 
miBbrauchlich, da sie die Meeresfreiheit iiber Gebiihr 'einschranken, 
auf das System der Navigationsakte zuriickfiihren wiirde, urn den 
Schutz der wirtschaftlichen Betatigung der eigenen Staatsgenossen bis 

3) Die Frage ist sehr bestritten. Die Souveranitat des Uferstaates wird 
von einzelnen Schriftstellern (so von Schiicking) behauptet, Grotius, De jure 
belli a, p. II c. 3 § 13: imperium sine aliqua proprietate, von andern in Abrede ge
steUt,. Da aber die ersteren Einschrankungen in der Ausiibung der Souveranitat 
zugeben und die letzteren dem Uferstaate die Ausiibung einer ganzen Reihe von 
Hoheitsrechten (wenn auch unter dem Namen von "Staatsservituten") einraumen, 
so fiihren die verschiedenen Ansichten ini wesentlichen zU demselben Ergebnis. 
Vgl. iiber die alte Streitfrage vor allem Schiicking. 

In der englisch-amerikanischen Praxis gelaufige Bezeichnung "Jurisdiktions
gewasser", wobeiJurisdiktionin demfriiheren umfassenden Sinne, wie noch bei der 
Konsularjurisdiktion (vgl. Unten S. 214) gebraucht wird. 
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zur Prohibition der Auslander auszudehnen. Sie stoBt mit Recht auf 
den Widerspruch der davon betroffenen Staaten. 

c) Del' Uferstaat hat da!} Recht del' Seepolizei mit Zwang und Strafe. 

Da.zu gehOrt zunachst die Schiffahrtspolizei: die Bestimmungen 
des Uferstaates iiber die Signalordnung, iiber Seezeichen, iiber Lotsen. 
zwang, iiber die Verhiitung des ZusammenstoBes von Schiffen auf See 
und iibar das Verhalten der Schiffer nach einem ZusammenstoB, iiber 
die. Hilfeleistung bei Strandung, iiber den Schutz der unterseeischen 
Kabal usw. sind fiir die die Kiistengewasser durchfahrenden Schiffe 
bindend. Dar Uferstaat hat feruer das Recht del' Zollpolizei, also 
auch das Recht, fremde, des Schmuggels verdachtige Schiffe anzuhalten 
und zu durchsuchen. Er hat endlich das Recht del' Fischerei-, J agd-, 
Sanitatspolizei. 

d) Del' Uferstaat iibt in seinen Kiistengewiissern eine beschriinkte Ge
I'ichtsbarkeit in Zivil- und Strafsachen. 

Er hat die Gerichtsbarkeit zunachst in bezug auf die in seinen 
Kiistengewassern, aber nicht an Bord eines hemden Schiffes 
vorgekommenen, rechtswidrigen Handlungen und Rechtsgeschafte. 

So wenn in einem Seebade von einem in die See hinausgeschwom
menen fremden Badegaste ein Totschlag an einem andern begangen, 
oder zwischen fremden StaatsangehOrigen auf einer Sandbank ein 
Rechtsgeschaft abgeschlossen wird. Hier sind die deutschen Gerichte 
zustandig, und deutsches Recht ist anzuwenden. 

Dar Uferstaat hat ferner die Gerichtsbarkeit bei Seeunfallen, 
die sich in seinen Kiistengewassern ereignen; mithin auch bei einem 
ZusammenstoB von Schiffen, selbst wenn die Schiffe fremder Nationalitat 
angehoren, sogar wenn sie dieselbe fremde Flagge fiihren. Diesen 
Standpunkt nimmt nicht nur die englische Territorial waters juris
diction act vom 16. August 1878 (41/42 Vict. c. 73) ein, sondern auch 
das Reichsgesetz vom 27. Juli 1877 (R. G. Bl. S. 549), betr. die Unter
suchung von Seeunfallen 4). Die Gerichte des Uferstaates haben hier 
nach ihrem heimischen Recht das Verschulden der beteiligten Schiffer 
und die zivilrechtlichen wle die strafrechtlichen Folgen dieses Ver
schuldens festzustellen; die inlandischen VollstreckungsbehOrden fiir 
die Durchsetzung del' festgestellten Unrechtsfolgen zu sorgen (vgl. 
unten § 36 V ). 

Nicht wasentlich anders ist die Rechtsstellung del' in den Kiisten
gewassarn verankerten Schiffe gegenfrber der Gerichtsbarkeit des 
Uferstaa.tes. Zwar wlrd hier von den volkerrechtlichen Schriftstellern 
teils die uneingeschrankte Gerichtsbarkeit des Uferstaates (so auch 

') Sassen, Die Untersuchung von Seeunfallen (Heft 34 der Abhandl. a. 
d. Staats- u. Verwaltungsrecht, herausgeg. v. Brie u. Fleischmann) S. 128ff. 

v. Liszt-Fleischmann, Viilkerrecht, 12. Auf!. 10 
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GroBbritannien, Niederlande, Verein. Staaten), teils die unbedingte Ex
territoriaIitat des fremden Schiffes behauptet, aber diesen beiden ex
tremen Ansichten steht eine feste kontinentaleuropaische Staatenpraxis 
gegeniiber. Nach dieser hat der Uferstaat nur dann die Gerichtsbarkeit 
iiber die an Bord des fremden Schiffes begangenen Delikte, wenn und 
soweit durch das Delikt berechtigte Interessen des Ufer
staates selbst oder eines seiner nicht an Bord des fremden 
Schiffes befindlichen Staatsangehorigen verletzt oder ge
fahrdet worden sind5). 

In dieser Fassung ist der von Frankreich seit der Entscheidung 
des Conseil d'Etat von 1806 vertretene Rechtssatz in einer groBen 
Anzahl von Staatsvertragen, so in samtlichen Vertragen Frankreichs, 
des Deutschen Reiches und anderer Staaten, ausdriicklich ausgesprochen 
worden. (Vgl. Art. 22 des deutsch-bulgarischen Konsularvertrages von 
1911). 

In den Vertragen ist meistens gesagt, daB die Aufrechthaltung 
der inneren Ordnung an Bord der in fremden Gewassern verankerten 
Handelsschiffe ausschlieBIich den Konsuln des Staates zusteht, dem 
das Schiff seiner Flagge nach angehOrt. Die Konsuln haben' daher allein 
iiber Streitigkeiten jeder Art zwischen Schiffsfiihrern, Schiffsoffizieren, 
Mannschaften und anderen in den Musterrollen unter irgendwelcher 
Bezeichnung aufgenommenen Personen (nicht zwischen den Passa
gieren!) zu entscheiden; insbesondere auch iiber die Streitigkeiten, die 
sich auf die Heuer und auf die Erfiillung anderer vertragsmaBiger 
Verbindlichkeiten beziehen. Die Ortsbehorden des Uferstaates haben 
dagegen einzuschreiten, wenn die Unordnungen, welche aus solchen 
Zwistigkeiten entstehen, geeignet sind, die offentliche Ruhe am Lande 
oder im Hafen zu storen, oder wenn Landesangehorige oder nicht zur 
Schiffsbesatzung gehorige Personen beteiligt sind. 

e) 1m Kriege gehOren die Kiistengewasser der Kriegflihrenden ZUlli 

Kriegsschauplatz; die Kiistengewasser der an dem Kriege nicht beteiligten 
staaten stehen dagegen unter den Rechtssatzen der NeutraIitat (unten § 67). 
Dasselbe gilt von dem Luftraum oberhalb der Kiistengewasser. 

Es erscheint nicht unbegriindet, fiir den Kriegsfall die Grenze 
des Kiistenmeeres zum Schutz der Neutralen weiter hinaus zu setzen 
als fiir die Friedenszeit (so der Vorschlag des Instituts de Droit intern. 
1894: Regel 3 Seemeilen, fUr die Kiistengewasser der Neutralen jm 
Kriege KanonenschuBweite) .. 

3. Besondere, aber wenig feste Regeln gelten flir die Baien und Buchten 
(Halfe, Fohrden). In ihrem innern von den Ufern aus noch vollstandig be
herrschten Teile sind sie Eigengewasser und stehen daher unter der uneinge-

5) Alibaux, Les names de commerce dans les eaUx etrangeres au point 
de vue de la jUrisdiction criminelle. 1901. 
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schrankten Gebietshoheit des Uferstaates; an diesen Tei! schlieUen sich die Rii. 
stengewassel', die jenseits ihl'el' Grenze in die offene See iibergehen 6). 

Hier, wo die Beherrschbarkeit sichtbarer zutage liegt als beim 
Kiistenmeer, haben eich auch die Beherrschungsanspriiche der Ufer
staaten erhalten. 

Man pflegt die Abgrenzung jenes innern Teiles der Baien und 
Buchten in der Weise zu gewinnen, daB man sich von Kiiste zu Kiiste 
eine gerade Linie in einer solchen Breite der Bucht gezogen denkt, 
daB der Mittelpunkt der Linie durch die auf beiden Seiten errichteten 
Strandbatterien noch erreicht wird. Hinter dieser Linie, dem festen 
Lande zu, liegt die geschlossene Bucht, also nationales Gewasser; vor 
dieser Linie, gegen das offene Meer zu, beginnen die Kiistengewasser. 

Nur teilweise 7 ) abweichend bestimmt der oben (I 1) erwahnte 
Art. 2 des Vertrages der Nordseestaaten vom 6. Mai 1882 in seinem 
zweiten Absatz: "In den Buchten ist das Gebiet der drei Seemeilen 
von einer geraden Linie ab zu rechnen, welche in dem dem Eingang der 
Bucht zunachst gelegenen Teile von einem Ufer derselben zum anderen 
da gezogen gedacht wird, wo die Offnung zuerst nicht mehr als 10 See
meilen betragt." 

Viel weitergehende Anspriiche auf die Baien und Buchten sind 
von englischer Seite wiederholt erhoben, von den iibrigen Machten 
aber nicht anerkannt worden. Danach soUte das ganze Wassergebiet, 
das zwischen den am meisten vorspringenden Landspitzen (Headland) 
gelegen ist, sog. Kings cham b ers, alsEigenwasser der voUen Herrschaft 
des Uferstaates unterworfen sein. Das geht auf einenErlaBKonigJacobsI. 
V. 1. Marz 1604 zuriick, durch den England zu den Gegnern der Meeres
freiheit abschwenkte. Die amerikanische Praxis hat sich angeschlossen. 

II. Die Gebietshoheit des eigenen Staates umfaUt auch die nationalen 
StaatsschUfe, die deshalb in fremden Riisten und Eigengewassern von der 
Staatsgewalt des AufenthaItsortes befreit sind; die nationalen Handelsschiffe 
dagegen nur auf oftener See sowie teilweise (oben I 2 d) auch in fremden 
Gewassern 8). 

6) VgI. Oppenheim, Z. Vo. R. Bd. I, S. 579. 
7) SO V. Liszt. lch halte die Abweichung. doch fiir bedeutsam. Sie zeigt, 

daB die Staatspraxis Ituf greifbarere Unterscheidungsmerkmale ausgeht: BUchten, 
deren Eingang die Breite von 10 Seemeilen nicht iiberschreitet, zahlen zum 
Eigenmeer. Vgl. auch das franzosische Gesetz V. 18. Okt. 1912, Art. 2: Pour les 
baies Ie rayon de 11 km est mesure a partir d'une ligne droite tiree en travers de 
la base dans la partie la plus rapprocMe de l'entree au premier point oit l'ouver
ture n'excooe pas dix milles. 

8) Ferber, Internat. Rechtsverhaltnisse der Kriegs- und Handelsschiffe 
i,m Krieg und Frieden. 1894. Stoerk, H. H. Bd. 2, S. 434. Perels, Arch. O • 
..R. Bd. 1, S.461, 677. de Witt-Hamer, Rev. Bd. 36, S. 290. Annuaire Bd. 
16. Merignhac Bd. 2, S. 548. Nys Bd. 2, S.157. Moore Bd. 2, S. 269. 

" Kritisch Gert Feine, Die volkerrechtl. Stellung der Staatsschiffe. 1921. 
10* 
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Es ist daher nicht nur grundsatzlich die Ausiibung jeder Staats
hoheit durch einen andern als denjenigen Staat ausgeschlossen, dem 
d~s Schiff seiner Flagge nach angehOrt, sondern die Schiffe gelten 
nach dem nationalen Recht der meisten Staaten als "sch wimmende 
Ge bietsteile" (territoire flottant) dieses Staates, als "Scholle des 
Heimatlandes". Die an Bord des Schiffes sich abspielenden Ereig
nisse gelten als in dem Staate vorgekommen, dem das Schiff seiner 
Flagge nach zugehOrt. 

Wird auf einem im Kieler Hafen liegenden russischen Kriegsschiffe 
der Kommandant ermordet, so muB die Tat als in RuBland begangen 
angesehen werden 9). Fliichtet sich ein Verbrecher auf ein Kauffahrtei
schiff, so gelten fUr seine Auslieferung (von dem Hausrecht des Kapitans 
abgesehen) dieselben Rechtsregeln, als wenn er sich auf das Landgebiet 
gefliichtet hatte. Entsprechend ist die Rechtslage eines an Bord des 
Schiffes gelangten Sklaven zu beurteilen. Der Kapitan eines Kriegs
schiffes kann dagegen Asyl gewahren oder ausliefern, ohne daB iibrigens 
die Regeln des Auslieferungsverfahrens zur Anwendung kamen. 

Zu den Staatsschiffen gehOren in erster Linie die Kriegsschiffe; 
aber auch alle andern Schiffe, die dauernd und ausschlieBlich im Dienst 
des Staates oder des Staatshauptes verwendet werden (so Zollkutter, 
Sanitatsschiffe usw.). Postschiffe, die im Eigentum von Privatree
dareien stehen und fast immer auch die Beforderung von Personen und 
Waren iibernehmen, gehoren, von besonderer Vereinbarung abgesehen, 
nicht hierher; ebensowenig Handelsschiffe, die das fremde Staatsober
haupt 10) oder den Gesandten des fremden Staates an Bord haben, ohne 
ihnen Zllr freien Verfiigung gestellt zu sein. Uberhaupt bedarf die Ent
ziehung eines Schiffes aus der Hoheit des Aufenthaltstaates als eine Aus
nahme der Einschrankung oder besonderer Rechtfertigu)1g. Es kann 
nicht im Balieban eines Staates stehen, durch die (in neuerer Zeit ge
steigerte) Verwendung seiner Schiffe fiir Handelszwecke, z. B. mit 
Monopolwaren (Sowjet-RuBland!), seine rechtliche Lage im fremden 
Hoheitsgebiete iiber das Herkommen hinaus einseitig zu eximieren und 
den wirtschaftlichen Wettbewerb zu seinen Gunsten zu beeinflussen ll). 

Hier kann eine Anderung nur kraft Vereinbarung mit dem Aufent
haltsstaate eintreten (z. B. sind 1909 von den V. St. v. Amerika 
Schiffe, die Ausstellungsgegenstande nach und von intern. Ausstellungen 
bringen, den eximierten Staatsschiffen gleichgestellt worden). 

m. Auf die Luftschiffe finden die fUr Seeschiffe aufgestellten Rechtsregeln 
entsprechende Anwendung. 

9) Das ergibt die Analogie aUs del' den fremden Handelsschiffen (oben zu 
Anm. 5) eingeraumten Rechtsstellung. Anders beim Gesandtschaftshotel (Unten 
§ 23 VIII, 3). 

10) Entgegengesetzt Niemeyer, Volkerrecht, S. 103. 
11) Gert Feine, Staatsschi£fe, 1921, S.89 schlagt einleuchtend schon ein 

.Abweichen in der Benennung VOl': fiskalische Schiffe. 
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Die Ereignisse, die sich auf einem Luftschiff wahrend seiner Fahrt 
durch die freie Luft (oberhalb der offenen See) oder durch die Luftzone 
eines Staates abspielen, gelten als in dem Staate eingetreten, dem das 
Luftschiff angehOrt, wahrend es bei Gefahrdung des GIUndstaates oder 
seiner Angehorigen der Gerichtsbarkeit ,des Grundstaates unterliegt. 
Verankerte private Luftschiffe stehen unter der Gebietshoheit des Lan
dungsstaates; staatliche Luftschiffe sind auch in diesem Falle nur dem 
Staate, dem sie angehoren, unterworfen. 

Die Durchfiihrung dieser Rechtsregeln setzt freilich voraus, daB die 
Nationalitat der Luftschiffe, ahnlich wie die der Seeschiffe, geregelt und 
auBerlich (durch Flaggenfiihrung) erkennbar gemacht wild (unten 
§ 19 VI) 12). 

§ 17. Erwerb und Verlust von Staatsgebieil}. 
(Allgemeines - Plebiszit, Option.) 

I. Erwerb und Verlust von Staatsgebiet bedeutet Erwerb und Verlust der 
Gebietshoheit, mithin der Staatsgewalt - also des Imperiums, ni('ht des Do
miniums; der Herrschaft nicht fiber das Land, sondern innerhalb des Landes 
fiber die Leute. 

12) Vgl. die Literatur in § 15 Anm. 8. 
1) Heimburger, Der Erwerb der Gebietshoheit. 1888. v. Holtzendorff, 

EroberUngen und Eroberungsrecht. 1872. Salomon, L'occupation des terri· 
toires sans maitre. 1889. Adam, Arch. o. R. Ed. 6, S. 193. J eze, :Etude tMorique et 
politi que sur l'occupation etc. 1896. Randolph, The law and policy of annexa· 
tion. 1901. Jerusalem, Uber volkerrechtliche Erwerbsgriinde (Festgabe ffir Thon). 
1911. Nys, Rev. Bd. 36, S. 604; Ed. 37, S. 53. de Louter Rd.I, S, 339. Merignhac 
2, S. 410. N ys 2, S.1. Oppenheim I, S. 372. Moore I, S.255. Ullmann, S. 306. 
Schatzel, Die Annexion im Volkerrecht 1920. Schack (oben § 15 Anm. 4). Hat· 
schek, S.I69. vanCalker,Cormann(Abstimmung)inFestgabef.LiebmannI920. 

Sc hat zel (S. 203) gibt folgendes "System der volkerrechtlichenErwer bstitel" : 
A. Natiirlicher Gebietszuwachs: Akzession (Beispiel: Harlemer Meer). 
B. Gebietserwerb durch Rechtsakt des Staates 

I. Erwerb von staatlosem Gebiet: Okkupation (Afrik. Kolonien) 
II. Erwerb von fremdem Staatsgebiet 

a) durch Vertrag: Zession 
1. eines Staatsteils (Els.-Lothr. 1871). 
2. eines ganzen Staates (Kongostaat 1908). 

b) durch einseitigen Akt: Annexion. 
1. eines Staatsteils: im Kriege (teilw. Eroberuug) Tripolis 1911 - im 

Frieden (Bosnien 1908). 
2. eines ganzen Staates: im Kriege (Eroberung) Burenstaaten 1902 

- im Frieden (Kirchenstaat 1870). 
C. ZuweisUng seitens der Volkergemeinschaft: Adjudikation 

I. Von staatenlosem Gebiete (Spitzbergen). 
II. Von fremdem Staatsgebiete (Skutari 1913). 

III. Von internationalem Gebiet (die an den Volkerbund abgetretenen deut· 
schen Gebiete). 
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1. Der Erwerb wie der Verlust von Staatsgebiet kann durch natiirliche 
Tatsachen oder durch Rechtsgeschiifte erfolgen (unten § 30). 

Beispiele fUr das erstere: der alveus derelictus, die insula influmine 
nata; Deltabildung, Abspiilung und Anspiilung von Erdflachen (iiber 
diese vgl. den osterreichisch-preuBischen Vertrag vom 9. Februar 1869). 
Beispiele fiir das letztere: Abtretung der Karolinen, der Palauinseln und 
der Marianen von Spanien an das Deutsche Reich durch Vertrag vom 
30. Juni 1899 2). 

2. Der Erwerb kann ein selbstiindiger (originiir) oder ein abgeleiteter 
(derivativ) sein. 

Als selbstandige Erwerbsarten sind besonders zu nennen die Er
oberung und die Okkupation (dariiber unten § 18 I). Die Ero berung, 
sei es eines fremden Staates als Ganzes, sei es eines Teils seines Gebiets, 
als originare Erwerbsart setzt, auBer dem Willen des Siegers zu dauern
der Herrschaft, voraus, daB die Staatsgewalt in dem eroberten Gebiete 
vollstandig niedergeworfen ist. Darin liegt ihr wichtiger Unterschied 
von der bloBen Besetzung wahrend des Krieges (unten § 61 )3). Diese 
lOst das Band nicht, das die AngehOrigen des Gebietes an die bisherige 
Staa.tsgewalt kniipfte; die Eroberung dagegen macht sie zu den Ange
horigen des erobemden Staates und unterwirft sie in allen Beziehungen 
der neuen Staatsgewalt. Die Erklarung, daB ein bestimmtes Gehiet 
als erob-ert betrachtet werden solle (die Annexion) 4), ist daher v6lker
rechtswidrig und rechtsunwirksam, solange die bisherige Staatsgewalt 
auf dies em Gebiete noch mi1itarischen Widerstand zu leiste:n in der Lage 
ist. Bed:mklich war daher die von England im Juli 1900, also vor der 
Niederwarfung des Aufstandes, erklarte Annexion der Burenfreistaaten; 
verfriiht die Erklarung Italiens vom 5. November 1911 betreffend die 
Annexion von Tripolis. Die "Annexion" kann wirklicheAngliederung an 
den erobernden Staat sein oder sich in einer andern VerfUgung iiber das 
eroberte Gebiet darstellen; so in der Uberlassung an einen dritten Staat 
oder in der Erhebung zu einem neuen Staatsgebilde (Griindung des Konig
reichs Polen am 5. November 1916 )5). 

Nur im FaIle des abgeleiteten Erwerbs ist der erwerbende Staat in 
einem gewissen Umfange Rechtsnachfolger des abtretenden, iibernimmt 

2) Abgedruckt N. R. G. 2. s. 32, 66. Fleischmann, Karolinenstreit, im 
Worterbuch Bd. 1, S. 621. 

3) Ganz vereinzelt die grundsatzlich abweichen~e EinsteIlung von Kohler, 
Grundlagen, S. 86. 

4) FaIle beiScha tzel, S.13ff. Er erblickt die Eigenart der "Annexion" in der 
Willensverletzung im Recht, die grundsatzlich rechtswidrig sei, aber durch inter
nationale Anerkennung geheilt werde (S. 64f£'). 

5) Hierzu Schatzel, Polens Untergang und Wiedererrichtung yom volker
rechtl. Standpunkt (Arch. o. R. Bd. 40, S. 73ff.); Annexion S. 17. 
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mithin, soweit nichts anderes bestimmt ist, die auf dem abgetretenen Ge
biet ruhenden Rechte und Pflichten (unten § 34 III). 

3. Erwerb und Abtretung von Staatsgebiet kann nur durch den erkliirten 
Willen der Staatsgewalt crfolgen. 

Die Staatsgewalt kann ihre Organe, z. B. die Fuhrer von Kriegs
schiffen oder auch Leiter von Forschungsunternehmungen, beauftragen, 
im Namen des Staates den Erwerbsakt zu voIlziehen; sie kann aber 
auch den von den genannten Personen ohne solchen Auf trag vollzoge
nen Erwerbsakt, namentlich Vorgange auf kolonialem Boden, durch 
nachtragliche Genehmigung zu einem Akt der Staatsgewalt erheben. 
Erwer b der Ge bietshoheit durch Privatpersonen ist logisch unmoglich; 
denn die Gebietshoheit ist Staatsgewalt, und diese kann nur dem Staate 
zukommen. Vgl. oben § 7 II 2. 

4. Erwerb und Abtretung von Staatsgebiet bedfirfen der Anerkennung 
durch die fibrigen Staaten, soweit durch jene Xnderung in die bestehenden 
Rechte dieser Staaten eingegriffen wird. 

In diesem FaIle ist es Sache der in ihren Rechten bedrohten oder 
verletzten Machte, gegen die Gebietsveranderung Einspruch zu er
heben und so ihre Rechte zu wahren (unten § 30 III). Das Stillschweigen 
trotz erfolgter Verstandigung ist als Zustimmung, mithin als Ver
zicht aufzufassen. Die Zustimmung kann nicht schon deshalb versagt 
werden, weil die Gebietsveranderung den Interessen dritter Staaten 
widerspricht und etwa das bestandene Gleichgewicht zu deren Un
gunsten verschie bt. 

So haben gegen den Vertrag zwischen GroBbritannien und dem 
Kongostaat yom 12. Mai 1894 wegen der Abmachungen uber die Pro
vinzen am oberen Nil Frankreich, Deutschland und die Turkei Ein
spruch erhoben. Deutschland hat insbesondere gegen den Art. 3 des 
Vertrages, durch welchen der Kongostaat einen 25 km breiten Land
strich yom Tanganyika- bis zum Albert-Eduard-See pachtweise an 
England uberlassen wollte, mit Erfolg protestiert. Der Artikel wurde 
bedingungslos zuruckgezogen 6). 

II. Mit der Herrschaft fiber das Gebiet geht auf den erwerbenden Staat auch 
die Herrschaft fiber die zur Zeit des Erwerbes auf dem Gebiete wohnenden 
Angehiirigen des abtretenden Staates fiber 7). Diese verlieren die bisherige Staats-

6) V gl. Rev.Gen. Bd.l, S.374; die Aktenstiicke inN.R.G. 2.s. 20, 805 ;21, 531, 676. 
7) Der Ubergang in die Angehiirigkeit des erwerbenden Staates ist nicht aUs

nahmslos. In neuerer Zeit ist davon gelegentlich abgesehen worden; im wesent
lichen dann, wenn mit dem Ubergang der Eintritt in einen {remdartigenKulturkreis 
verbunden gewesen ware, so in dem Pariser Frieden zwischen V. St. v. Amerika u. 
Spanien v.lO. Dez.1898, Art. 9, in demFrieden zuPortsmouth zwischen RuBland 
und Japan v. 5. September 1905 (Russen in dem abgetretenen Sachalin). - Vgl. 
noch die Schriften zUr Staatensukzession, unten § 34. 

Der Versailler Vertrag wiederum schlieLlt aus politischen Griinden Personen, 
die nicht eine bestimmte langere Zeit in dem abgetretenen Gebiete schon wohnen, 
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angehiirigkeit. Die Staatsgewalt des erwerbenden Staates ergreift da
gegen nicht die StaatsangehOrigen, die bereits vor dem Erwerb die 
StaatsangehOrigkeit uberhaupt oder durch Aufgabe des Wohnsitzes die 
Zugehorigkeit zu dem Gebiete aufgegeben haben. 

Gegenuber dem grausamen Vorgehen friiherer Zeiten, das auf ein 
Ausrotten oder Vertreiben der Bewohner erworbener Gebiete hinaus
lief, mag man das als einen Fortschritt ansEhm. 

Die Zugehorigkeit zu dem Staatsgebiet, das von dem einen Staate 
an den andern ubergeht, wird mithin - von besonderer Vereinbarung ab
gesehen- durch eine doppelte Voraussetzung bedingt: 1. lJbeIhommen 
werden nur diejenigen Personen, die Staatsangehorige des das Ge
biet verlierenden Staates sind, nicht aber Staatsfremde, die in dEm Ge
biete wohnhaft oder begiitert sind und von der Personalhoheit des er
werbenden Staates nicht ergriffen werden. 2. Auch jene nur dann, wenn 
sie in dem Gebiete ihren W ohnsitz haben, nicht aber, wenn sie nur vor
ubergehend in dem Gebiete, etwa zur Zeit des die Abtretung vereinba
renden Friedensschlusses, sich aufhalten. Gleichgultig ist die Abstam
mung aus dem Gebiete, d. h. die Abkunft von solchen Eltern, die bereits 
in dem Gebiete ansassig gewesen sind. Die neue Staatsgewalt ergreift 
also die in dem Gebiet geborenen Personen nicht, wenn sie ihren Wohn
~itz nicht mehr in dem Gebiete haben, und sie ergreift auoh die nicht 
aus dem Gebiet abstammenden Personen, wenn StaatsangehorigkEit 
und Wohnsitz bei ihnen zusammentrifft. MaBgebend ist fUr aIle diue 
Fragen der Zeitpunkt, in dem der Wechsel der Staatsg6walt sieh voll
zieht. Die Treupflicht des Untertanenver ban des trifft aIle diejenigm 
nicht, die im Augenblicke des lJberganges die ZugehOrigkeit bereits 
aufgegeben hatten. 

D·3r aufgestellte Rechtssatz gilt in gleicher Weise bei urspriinglichem 
wie bei abgeleitetem Erwerb 8 ). 

Es unterliegt keinem Zweifel, daB dieser gegen den Willen der 

von dem Erwerb der neUen Staatsangehiirigkeit aus (Belgien nach dem 1. August 
1914, Polen nach dem 1. Mai 1908, Danemark nach dem 1. Oktober 1918). Fiir 
ElsaB-Lothringen ist der Grundgedanke geradezu umgekehrt, indem die Fiktion 
der "Wiedererlangung" der franziisischen Staatsangehiirigkeit aufgestellt wird, 
und diese grundsatzlich allen Deutschen versagt wird, die erst nach dem 15. Juli 1870 
den Wohnsitz in ElsaB-Lothringen gewonnen haben (Anlage nach Art. 79 Verso 
Vertr.). Ftir die Reichsangehiirigen in den deutschen Schutzgebieten tritt ein 
Wechselin der Staatsangehiirigkeit iiberhaupt nicht ein .... um sie als "Auslander" 
ausweisen zu kiinnen. 

8) Die Frage ist sehr bestritten, ist aber im Sinne des Textes nach der heute 
herrschenden Auffassung yom Wesen der Gebietshoheit zU liisen, Schonborn, 
Staatensukzession, S. 37, 39. Die franzosische Regierung vertrat (1871) das reine 
Abstammungsprinzip, die deutsche Regierung verband, abweichend yom Text, 
dies(s mit dem Wohnsitzprinzip (Abstammung oder Wohnsitz geniigt). In letzte
rem Sinne auch Lepsius (unten Anm. 18). 
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einzelnen sich vollziehende Wechsel der Staatsangehorigkeit, dieser 
'Obergang in eine fremde, vielleicht bis dahin feindliche Staatsgewalt mit 
groBen Harten verkniipft sein kann. Die neuere Staatenpraxis hat sich 
daher bemiiht, der freien WillensentschlieBung des einzelnen einen 
gewissen EinfluBeinzuraumen. Zwei Rechtsgedanken, die vereinzelt 
schon in weiter Vergangenheit auftauchen, die aber erst dem 19. Jahr
hundel't ihre Entwicklung verdanken, sind der Ausdruck dieses Be
strebens: das PIe biszi t einerseits, die Option andererseits 9). 

1. Der Erwerb des Gebietes ist grundsatzllch nicht bedingt durch die 
Zustimmung seiner Bewohner (Plebiszit) 10). 

Das Plebiszit, ein Lieblingsgedanke Nap ole ons III. und Ca vours, 
wurde, in bezug auf europaisches Gebiet, angewandt 1860 bei der Ab
tretung von Savoyen und Nizza an Frankreich auf Grund des Turiner 
Vertrages yom 24. Marz 1860 (Fleischmann 62; Strupp I 274), bei den 
neuen Eroberungen Sardiniens von 1860 bis 1870 (2. Oktober 1870 in 
Rom); 1863 bei der Einverleibung der Ionischen Inseln in Griechenland. 
Durch Art. 5 des Prager Friedens yom 23. August 1866 (oben S. 29) iiber
trug Osterreich auf Frankreichs Wunsch seine Rechte an Schleswig
Holstein an PreuBen mit der MaBgabe, daB die "BevOlkerung del nord
lichen Distrikte Schieswigs, wenn sie durch freie Abstimmung den 
Wunsch zu erkennen gabe, mit Danemark vereinigt zu werden, an Dane
mark abgetreten werden soUte". Diese Vereinbarung, aus der nUl' Oster
reich, keine dritte Macht, ein Recht ableiten konnte, wurde durch Vertrag 
zwischen Osterreich und PreuBen yom 11. Oktober 1878 aufgehobenll). 

9) Der Gedanke der Evakuation, d. h. der zwangsweisen Verpflanzung 
von Bevolkerungsmassen aus einem Gebiet in das andere, ist als durchgreifende 
MaBregel wahrend des Krieges oft erortert worden. Der Durchfiihrung in groBe
rem Umfang stellen sich kaum iiberwindliche Hindernisse in deu Weg, wie die 
Praxis nach dem Austauschveltrage zwischen der Tiirkei und Griechenland 
(Lausanne 30. Januar 1923) zeigt. 

10) Stoerk, Option und Plebiszit bei Eroberungen' und Gebietszessionen. 
1879. FreUdenthal, Die Volksabstimmung bei Gebietsabtretungen und Er
oberungen. 1891. Schon born (unten §34, Anm. 1), S. 33. Heil born, System S.112. 
Rivier, S.150. Ullmann, S.318. Schatzel, Der Wechselder StaatsangehOrigkeit 
infolge der deutschen Gebietsabtretungen 1, 1921, 2 (Nachtrag) 1922. Kunz, Die 
volkerr.Option Bd.l, 1923. Niboyet, La nationalite d'apres les traites de paix, 
1921 (Briissel). - Bruns, StaatsangehOrigkeitswechsel und Option, 1921. 
Rukser, Rechtsstellung der Deutschen in Polen, 1921; StaatsangehOrigkeit 
und Minoritatenschutz in Oberschlesien, 1922. - Herm. Isay, Die privaten 
Rechte im Friedensvertrag 3. Aufl., 1923, S. 445. 

11) Abgerlruckt N. R. G. 2. s. 3, 529. - Uber die Abtretung von Savoyen 
vgl. Grivaz, Rev. Gen. Bd. 3, S. 445 und Bourgeois, Rev. Gen. Bd. 3, S. 673. 
VgI. auch § 8 Anm. 13. - Uber den ersten Fall der Plebiszitklausel im Jahre 1791 
siehe Ullmann, S.318, Anm.3. - Bei "Riickerwerbungen" wollen die Verbands
machte das Plebiszit nicht zur Anwendung bringen. Auch darin zefgt sich die 
Schwache der Theorie. [Diese Anmerkung findet sich wortlich schon in del' 
letzten von v. Liszt bearbeiteten Auflage!] 
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Auch im Wiener Frieden vom 3. Oktober 1866 (Strupp I 275) ist das 
Plebiszit vorgesehen. 

Der Gedanke, daB das Plebiszit der Bewohner Bedingung fUr 
die Rechtswirksamkeit der Erwerbung des Gebietes sei, ist besonders 
von franzosischen Schriftstellern bis in unsere Tage festgehalten 
worden. Die herrschende Ansicht innerhalb der volkerrechtlichen Li
teratur steht auf dem entgegengesetzten Standpunkt. Und gewiB mit 
vollem Recht. Entscheidend fiir die Verwerfung dieser Forderung ist 
in erster Linie nicht die Tatsache, daB jede gewandte Regierung es in 
ihrer Hand hat, das ihr wiinschenswerte Ergebnis der Volksabstimmung 
herbeizufiihren, daB also in den meisten Fallen das Plebiszit nicht der 
einwandfreie Ausdruck des unbeeinfluBten Volkswillens sein wird; 
entscheidend ist vielmehr eine andere naheliegende Erwagung. Die Ple
biszittheorie muB, folgerichtig durchgefiihrt, den Willen eines Bruchteils 
der Staatsbevolkerung iiber den Staatswillen stellen und damit zur Anar
chie fiihren. Gerade im Interesse der Volkerfreiheit muB daher die 
Plebiszittheorie verworfen werden 12}. Auf diesem Wege kann also die Ver
meidung der Harten nicht gefunden werden, die mit dem Wechsel der 
Staatsangehorigkeit verbunden sein konnen. 

Die von Liszt hier geauBerten Bedenken haben mit dem Erstarken 
des demokratischen Gedankens sowohl wie mit der Scharfung nationalen 
Empfindens an Beweiskraft gelitten. Die Praxis des Weltkrieges hat 
unter dem Vortritt des Prasidenten W~lson (vgl. 2. Punkt seiner Rede 
v. 4. Juli 1918), der Volksabstimmung eine umfassende Anwendung ge
geben. Haben auch die FaIle im einzelnen ihre Regelung aus praktisch
politischen Riicksichten gefunden, so darf das nicht hindern, in der 
Wucht dieser Vorgange die Festlegung eines Grundsatzes zu erblicken, 
der die Praxis des Volkerlebens fortan entscheidend beeiufluBt. Nach 
dem Versailler Vertrage sind Abstimmungen fiir Nordschleswig, Ost
preuBen (und Teile WestpreuBens), Oberschlesien unddas Saargebiet vor
gesehen (Art. 88, 95, 96, 109, Anlage nach Art. 50, § 34). Nicht im Ein
klang mit dem Grundgedanken steht dagegen eine Abstimmung, die erst 
nach erfolgtem "Obergange des Landes vorgenommen werden solI (Eupen
Malmedy, Art. 34). Und ein volliges UmstoBen der Grundsatze bedeutet 
die abstimmungslose Abgliederung von Danzig und Memel, von EIsaB
Lothringen, Posen und dem Hultschiner Landchen. Die Konstruktion 
als "Riickerwerb" ist nUT ein politisches Mantelchen, allzu fadenscheinig, 

12) So v. Liszt. Ein iihnlicher Ausgangspunkt fiihrt Kohler, Grundlagen 
S. 96 zu der Zuspitzung: "Dies ist wider die N atur der Sache, denn wenn man die 
Entscheidung rlieser Leute haben will, dann braucht man uberhaupt keinen Krieg 
zu fiihren. .. Will sich die Bevolkerung dem nicht fiigen, so soIl sie eben das 
Gebiet verlassen: die Erde hat noch Raum fiir viele; sie sind nicht an ihr Gebiet 
angewachsen. " 
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als daB es durch den Aufputz von larmenden Kundgebungen beim Ein
zuge der neuen Herren (zumal im ElsaB) die BloBe verdecken konnte. 

Die nahere Regelung der Volksabstimmung im Versailler Vertrage 
gewahrleistet allerdings keine dem Willen der Bevolkerung entsprechende 
AuBerung. Dazu muBten die unmittelbar beteiligten Staaten ausge
schaltet sein. DaB im geraden Gegenteile die Besatzung, soweit sie 
von Franzosen gestellt wurde, planmaBigen Druck ausubte, um eine 
AuBerung zugunsten Deutschlands zu unterdrucken; daB der Kreis der 
Abstimmungsberechtigten willkurlich eingeschrankt, die Zeit der Ab
stimmung zum gleichen Zwecke hinausgeschoben wurde, ist so viel
faltig belegt, daB daran nicht vorbeigegangen werden kann. 

SchlieBlich und vor aHem aber steht die Feststellung der Grenz
linie durch die "Hauptmachte" nicht auf Grund der Willenskundgebupg 
der Bewohner, sondern nur unter ihrer Berucksichtigung "sowie der 
geographischen und wirtschaftlichen Lage" mit der Idee der Volksab
stimmung im schroffen Widerspruch. Es war die Hintertur, durch die 
all die politis chen Strebungen einschlupfen konnten, die vor den Augen 
der neutralen Welt in dem Vertragstexte nicht zutage treten durften13 ). 

2. Durch eine Vereinbarung der beteiligten Staaten (sog. Optionsklausel) 
kann den Angehiirigen des erworbenen Gebietsteils gestattet werden, binnen be
stimmter Frist bei der zustandigen Behorde zn erkIaren, daB sie die Zugehorig
lieit zu ihrer bisherigen Staatsgewalt bewahren wollen, die sie durch die Ab
tretung an sich verloren hatten. 

Die Zulassung der Option in Abtretungsvertragen ist so typisch 
geworden, daB man bei der Option von einem in der Entwicklung be
griffenen Gewohnheitsrechte H) sprechen kann. 

Die OptionserkUirung schlieBt die Pflicht der Auswanderung (also der Ver
legung des Wohnsitzes) in sich; dagegen braucht der fur seine bisherige Staats
angehorigkeit Optierende seinEigentum an den in dem abgetretenen Gebiete 
liegenden Grundstucken nicht aufzllgeben. 

13) DaB sie nicht im vollsten MaBe eingeschliipft sind, verhinderte nUr der fiir 
die Verbiindeten iiberraschende Ausfall der Abstimmungen (fiir Deutschland: 
Nordschleswig 2. Zone 80 0/0' WestpreuBen 92,40/0' OstpreuBen 97,5 0/0' Oberschle
sien 600/0)' Deshalb muBten sie fiir das wirtschaftlich wertvollste Gebiet (Ober
schlesien) eine gewaltsame Korrektur erfahren. Da sich die Hauptmachte nicht 
einigen konnten, ersuchten sie den Rat des Volkerbundes nach Art. 2 Vers. Vertr. 
um eine Stellungnahme. "Der Rat hat in seiner Entscheidung yom 12. Oktober 1921 
die Losung gefunden, die von ihm verlangt wurde: einen KompromiB zwischen der 
franzosischen Forderung, daB Polen moglichst bereichert werde und der englischen, 
daB die wirtschaftliche Einheit des Industriegebietes gewahrt bleibe" (v. Biilow, 
Versailler Volkerbund 1923, S.236). DemgemaB erging das Ultimatum V. 20. Ok
tober 1921. Nun versuchte der monstrose deutsch-polnische Vertrag tiber Ober
schlesien V. 15. Mai 1922 die Lebensnotwendigkeiten des zerrissenen Landes in 
Paragraphen zu bringen. 

14) So Schon born, Staatensukzession S. 39. V. Liszt hielt es mit der iiber
wiegenden Meinung schon fiir Gewohnheitsrecht. 
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Die Erklarung des Vaters gilt (in der Regel) auch fiir die unter 
vaterlicher Gewalt stehenden Kinder, die des Ehemannes auch fur 
die Frau (option collective). 

Die alteren Vertrage 15 ) gewahrten den Einwohnern der abgetre
tenen Gebiete vi.el£ach "libre sortie"; d. h. sie durften mit ihrer beweg
lichen und beweglich gemachten Habe den bisherigen Wohnsitz verlassen 
und den neuen frei sich wahlen (beneficium emigrandi). 

So schon der Utrechter Frieden von 1713 Art. XIV (Strupp I 34 16). 

Ebenso Art. 17 des ersten Pariser Friedens vom 30. Mai 1814, der fiir die 
Optierenden eine Frist von sechs Jahren zur Abwicklung ihrer Ver
haltnisse, insbesondere zum Verkauf ihres Grundbesitzes einraumte. 
Ubereinstimmend Art. 7 des zweiten Pariser Friedens vom 20.November 
1815. Spat ere Vertrage dagegen gestatten den auswandernden Einwoh
nern, die ihre bisherige Staatsangehorigkeit sich bewahren wollten, aus
driicklich die Beibehaltung des blSherigen Grundbesitzes in den abgetre
tenen Gebieten. So Art. 6 des franzos.-sardin. Vertrages v. 24. Marz 1860 
(Fleischmann 62); Art. 19 des Wiener Friedens vom 30. Oktober 1864:7). 

Ebenso auch der Frankfurter Frieden vom 10. Mai 1871 Art. 2 Abs. 1 
(Fleischmann 100): "Den aus den abgetretenen Gebieten herstammen
den, gegenwartig in diesem Gebiete wohnhaften franzosischen Unter
tanen, welche beabsichtigen, die franzosische Nationalitat zu behalten, 
steht bis zum 1. Oktober 1872 und vermoge einer vorgangigen Er
klarung an die zustandige BehOrde die Befugnis zu, ihren W ohnsitz 
nach Frankreich zu verlegen und sich dort niederzulassen, ohne daB 
dieser Befugnis durch die Gesetze uber den Militardienst Eintrag ge
schehen konnte, in welchem FaIle ihnen die Eigenschaft als Fran
zosische Burger erhalten bleiben wird. Es steht ihnen frei, ihren auf den 
mit Deutschland vereinigten Gebieten belegenen Grundbesitz zu be-

15) Zuruckgefiihrt bis 1640 (Kapitulationsvertrag der Stadt Arras). Kunz S. 33. 
Texte zur Optionsklausel1667 -1918, S. 301ff. Der an sich mehrdeutige Ausdruck 
"Option" in diesem volkerrechtlichen Sinne ZUerst in dem Grenzregulierungsver
trage zwischen Frankreich und Spanien zu Elisson 1785 (Kunz S.83). Man wird den 
Zusammenhang mit dem beneficium emigrandi der Religionsvertrage aus der Re
formationszeit nicht ubersehen durfen. 

16) VgI. Nys Bd. 2, S. 24. -Nach Foccherini, Lesuccessioni degli stati 1901 
findet sich die Optionsklausel schon im Vertrag von Breda 1667. - VgI. den 
deutsch-franzosischen Vertrag tiber die StaatsangehOrigkeit der auf den ausge
tauschten Gebieten Aquatorial-Mrikas befindlichen Personen yom 2. Februar 
1912 (R. G. BI. 1912, S. 495). 

17) VgI. tiber die Auslegung dieses Art.: Matzen, Die nordschleswigsche 
Optantenfrage. 1904. Brandt in der Festgabe zum 28. Deutschen Juristentag 
1906 und gegen ihn Matzen, Das Indigenatsrecht im Wiener Frieden. 1906. -
PreuBisch-danischer Vertrag yom II. Januar 1907, nach dem die bisher staaten
losen Optantenkinder in jedem der beiden Staaten auf ihren .Antrag die Staats
angehOrigkeit erhalten sollen. Dazu Strupp Bd. 1, S. 238, .Anm. 1. Heinrichs, 
deutsche Niederlassungsvertrage u!ld Ubernahmeabkommen, 1908, S. 122. Kunz, 
S.283. 
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halten18)." Vgl. auch Art. XII des deutsch-englischen Abkommens vom 
1. Juli 1890 betref£end die Bewohner von Helgoland (Kolonialblatt 
S.120). Dagegen freilich wieder der Frieden zu Simonoseki von 1895 
(Strupp II 124). Die Klausel findet sich ferner im tiirkisch-bulgarischen 
Friedensvertrag vom 29. September 1913 Art. 7 sowie im tiirkisch
griechischen vom 14. November 1913 Art. 4. 

Die Option ist auch in den Pariser Vertragen von 1919 eingeraumt -
mit Ausnahme fiir ElsaB-Lothringen19 ) und das Saargebiet (fiir Memel 
wird naoh Art. 99 Verso Vertr. auf eine besondere Regelung der Staats
angehorigkeit verwiesen). Durchgehend heiBt es: "Wahrend zweier 
Jahre naoh dem endgiiltigen Dbergang der Souveranitat iiber die ..... 
zugesprochenen Gebiete sind die iiber 18 Jahre alten deutschen Reichs
angehOpigen, die in diesem Gebiete wohnen, berechtigt, fiir die deutsche 
ReichsangehOrigkeit zu optieren. Die Option des Ehemannes erstreckt 
ihre Wirkung auf die Ehefrau, di.e Option der Eltern erstreckt ihre Wir
kung auf Kinder unter 18 Jahren. - Personen, die von dem .... Options
recht Gebrauch maohen, miissen innerhalb der naohsten 12 Monate 
ihren Wohnsitz naoh Deutsohland verlegen. - Es steht ihnen frei, 
das nnbewegliche Vermogen, das sie in den .... Gebieten besitzen, zu 
behalten. Sie diirfen ihr gesamtes bewegliohes Vermogen mitnehmen. 
Es wlrd dafiir keinerlei Ausfuhr- oder Einfuhrzoll von ihneo erhoben." 
(Art. 37 Belgien; entsprechend 85 Tschechoslowakei, 91 Polen, 106 Dan
zig, 113 Schleswig). 

Das Optionsreoht weist jedoch mancherlei Besonderheiten20 ) auf. 
Zunachst 1st dem Umstande Rechnung getragen, daB es sich (bei Polen, 

18) Lepsius, Die elsaB-Iothringische Optionsfrage, 1913. 
19) Aus der Fiktion bloBer Riickgangigmachung der 1871 "zu Unrecht" er

foIgtenAnnexion (S ch a t z el, S, 49). GegendiekrampfhaftenKonstruktionsversuche, 
aus den ElsaB-Lothringern von 1871-1919 "citoyens franQais a l'etat virtuel" zu 
machen vgl. Triepel, Virtuelle StaatsangeMrigkeit. 1921. 

20) Und Unklarheiten oder Unvollstandigkeiten. So ist auf die ElternIosen 
unter 18 Jahren kein Bedacht genommen. So ist nichts dariiber gesagt, ob das Ver
bleiben im Lande trotz Optionserklarung diese Erklarung unwirksam oder nur des 
Rechtes auf abgabenfreies Verbringen des Vermogens verlustig mache. So ist 
yom Verlegen des Wohnsitzes nach Deutschland die Rede, wahrend es doch ledig
lich auf Entfernung aus dem neUen Staate, gleichgiiltig wohin, ankommt. Nur 
zqm Teil ist hierin durch Vertrage zwischen den unmittelbar beteiligten Staaten 
eine Klarung geschaffen (Deutschland mit der Tschechoslowakei 29. Juni 1920, mit 
Danzig 8. Nov. 1920, mit Polen iiber Oberschlesien 15. Mai 1922, mit Danemark 
10. April 1923). Neue Schwierigkeiten schaffen hingegen die Minderheitenschutz
vertrage der Verbiindeten Staaten mit Polen v. 28. Juni 1919 und der Tschecho
slowakei v. 10. Sept. 1919 (als AngeMrige des neuen Landes auch diejenigen ange
sehen, die zwar dort nicht wohnen, aber in diesem Gebiete von dort ansassigen 
Eltern geboren sind!). DaB durch einzelstaatliche Normierung die Fragen nicht 
volkerrechtlich gelost werden, versteht sich von selbst. Man vergleiche jedoch die 
einseitige Bindung Deutschlands durch Art. 278 Versailler Vertrag. 
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Danzig, der Tschechoslowakei) nicht um Gebietserwerb durch einen 
bestehenden, sondern um Gebietsausstattung fiir einen entstehenden 
Staat handelt. Als Morgengabe bringt der Versailler Vertrag den Staaten 
Polen und Tschechoslowakei aIle deutschen ReichsangehoIigen dar, 
die ihren Wohnsitz in irgendeinem Teile des neuen Staates (also 
auch einem nicht von Deutschland abgetretenen!) haben: sie alIe 
sollen Polen oder Tschechoslowaken sein. Dafiir ist dann bei Polen 
und der Tschechoslowakei auch eine eigentiimliche Gegenseitigkeit be
liebt, die ein weiteres Novum darstellt, indem auch den Polen und 
Tschechoslowaken [solI wohl hei.Ben: Personen polnischer oder tschecho
slowakischer Nationalitat 21)], die deutsche Reichsangehorige sind, 
das Recht zugestanden wird, fiir die polnische oder tschechoslowakische 
Staatsangehorigkeit zu optieren. 

Letztlich ist aus poli.tischen Griinden (im Hinblick auf die starke 
Bevolkerung polnischer Zunge im westfalischen Industriegebiet, die 
durch eine Option fiir Polen nicht in ihrem Nahrungsstand bet:roffen 
werden solIte) von der Notwendigkeit den Wohnsitz in den Staat, fiir den 
sie optiert haben, zu verlegen, abgesehen, und zwar wechselseitig. 

Fiir Osterreich und Ungarn mu.Bte bei der Aufteilung der ganzen 
Monarchie die Regelung der Staatsangehorigkeit und die Optionsmoglich
keit in ein ganzes System gebracht werden. Nach Art. 78 Vertrag v. 
St. Germain kann die Option (binnen Jahresfrist) fiil' denjenigen Staat 
geschehen, in dem der Optierende heimatberechtigt war, bevor er das 
Heimatrecht in dem iibergegangenen Gebiete erwarb. 

Nach Art. 80 Vertrag v. St. Germain konnen aIle bisherigen oster
reichischen und ungarischen Staatsangehorigen, die nach Rasse und 
Sprache von der Mehrheit der Bevolkerung ihres neuen Staates verschie
den sind (binnen 6 Monaten) fiir denjenigen Nachfolgestaat (Osterreich, 
Ungarn, Tschechoslowakei, Polen, Rumanien, Siidslawien, Italien~ 
optieren, in dem die Mehrheit der Bevolkerung der gleichen Nationa
litat wie der Optant ist. 

§ 18. Einzelne Erwerbsarten (Okkupation n. a.). 
I. Okkupation ist die Begriindung der Gebietshoheit (mithin der Erwerb der 

Staatshoheit, des imperium) auf bisher staatslosem Gebiet. 

Die Kongoakte yom 26. Februar 1885 hat zur Beseitigung von 
Zweifel und Streit, der sich in der jiingsten Periode der Aufteilung 
Mrikas erhob, in Art. 35 Grundsatze fiir die Okkupation an der Kiiste 
Mrikas aufgestelIt, die im wesentlichen den bisherigen Rechtsstand in 

21) Die Feststellurrg entbehrt Unzweideutiger Merkmale. Familiensprache, 
Schulbesuch, Vereinsbetatigung, Lebensfiihrung kommen in Frage. Vgl. Art. 27 § 3 
des deutsch-polnischen Abkommens tiber Oberschlesien v. 15. Mai 1922, Art. 2 
deutsch-tschechischer Staatsangeh.-Vertrag v. 29. Juni 1920. 
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klarender Weise zusammenfassen und deshalb auch iiber das ver
tragsgemaBe .Anwendungsgebiet hinaus Beachtung verdienen und ge
funden haben. 

l. Die Okkupation setzt, abweichend von der Eroberung, voraus, 
daB die erworbenen Gebiete einer Staatsgewalt nicht unterworfen sind. 
Dabei ist der Begriff des Staates in dem oben § 7 II entwickelten Sinne 
festzuhalten. Nomadisierende Negerstamme sind, auch wenn sie etwa, 
unter der erblichen Herrschaft ihrer Hauptlinge stehen, nicht Staaten 
im Sinne des V6lkerrechtes; die mit ihnen geschlossenen Vertrage 
k6nnen daher abgeleitete Gebietserwerbungen nicht begriinden, son
dern lediglich als Beweis oder Indiz dafiir verwendet werden, daB ein 
Staat friiher als ein anderer sich in dem in diesen Vertragen bezeich
neten Gebiete festgesetzt, dieses also durch Okkupation fiir sich er
worben hat. Gebiete, die unter der Herrschaft eines auBerhalb der 
V61kerrechtsgemei:nschaft stehenden Staates stehen, sind dagegen der 
Okkupation entzogen; der auf Vereinbarung mit solchen Staaten ge
stiitzte Erwerb ist abgeleiteter, nicht urspriinglicher Erwerb. 

2. Die Okkupation erfordert: tatsachliche Herrscltaft fiber das Gebiet 
(Grundsatz der Effektivitat) und sie reicht nur so weit wie diese mit dem Willen 
dauernder Beherrschung. 

Die Okkupation ist mithin verschieden von der Abgrenzung der 
Interessenspharen, die lediglich die Begriindung eines erst auszuiibenden 
ausschlieBlichen Okkupationsrechtes bedeutet (oben § 15 13). Sie ist 
verschieden von der kriegerischen Besetzung (unten § 61), bei der 
die Absicht dauernder Beherrschung fehlt. Sie ist verschieden ferner 
von der' Begriindung eines v6lkerrechtlichen Protektorats iiber ein. 
weiterbestehendes Staatswesen (oben § 10); sie fruIt aber zusammen 
mit der Erwerbung einer staatsrechtlichen Schutzherrschaft fiber so
genannte Schutzgebiete, die in Wahrheit dem Staatsgebiete einge
gliederte Kolonien sind (oben § 15 I 2). 

Es mag unter Umstanden schwierig sein, im Einzelfalle festzu
stellen, ob die durch den Grundsatz der Effektivitat geforderte tatsach
liche Herrschaft wirklich vorhanden ist. Gerade, wenn es sich um die 
ErschlieBung bisher unzivilisierter Gebiete handelt, werden die Anfor
derungen nicht zu hoch gespannt werden diirfen. Es geniigt, wenn die 
vorhandene Herrschaft ausreicht, um im allgemeinen das Gebiet gegen 
auBere .Angriffe zu verteidigen und Ruhe und Ordnung im Innern zu 
sichern 1). 

1} Ober die Polargebiete (nur in den antarktischen Gebieten gibt es Land, das 
okkupiert werden kOnnte) vgl. Waultrin, Rev. Gen. Bd.15. S. 78, 185,401; Bd.16, 
S.649 (widerspruchsvoll); Balch, Rev. Bd.42, S. 34. Die Organisation von Spitz
bergen, das, wie die Bareninsel, als res nullius bezeichnet wird, sollte aufinternatio
naler Grundlage durchgefiihrt werden. (Eine Staatenkonferenz war ffir JuIi 1914 
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Die bloBe Entdeckung eines bisher unbekannten Gebietes oder die 
symbolische Besitzergreifung (durch Hissen der Flagge usw.) geniigt 
mithin nicht, um die Gebietshoheit zu begriinden. Die Beherrschung 
eines Kiistenstriches bewlrkt nicht Herrschaft iiber das ganze Hinter
land, Beherrschung der Strommiindung nicht Herrschaft iiber das 
gesamte Sbromgebiet. Andererseits erfordert der Begriff del' Okku
pation nicht die wlrtschaftliche ErschlieBung des Landes (agrarische 
Kolonisation). . 

3. Durch die Kongoakte ist ferner als Bedingung fiir rechtswirksame Er
werbungen die Mitteilung an die iibrigen Miichte (Notifikation) aufgestellt 
worden (Grundsatz der "Publizitiit',). 

Durch die "Publizitat", die auf die eigentliche Okkupation wie auf 
die Erwerbung eines volkerrechtlichen Protektorates Anwendung 
findet, solI den Machten, die durch die neue Erwerbung sich in ihren 
Rechten verletzt fiihlen, die Moglichkeit gesichert werden, ihre Rechte 
durch Einspruch gegen die Erwerbung zu wahren; ein Stillschweigen 
wiirde auch hie" (unten § 30 III) als Verzicht aufgefaBt werden miissen. 

Auch dieser ~echtssatz wurde durch Art. 34 der Kongoakte zu
nachst nur fiir Neuerwerbungen an den Kiisten von Afrika unter 
den Signatarmachten der Kongoakte vereinbart; er ist abel', wie 
schon friiher (D,mtschland 1884 beziiglich Westafrikas), so seither 
auch auf andere Erwerbungen angewendet worden. So hat Deutsch
land 1886 die Okkupation der Marschall-Inseln, Frankreich die von 
Madagaskar sowohl 1886 aIs auch 1896 (oben § 10 I 1) den iibrigen 
Machten mitgeteilt2). 

vorgeselien.) Durch den AusschluB jeder Okkupation wiirde das Gebiet in Wahrhei1i 
zur res communis omnium, die unter der ungeteHten Staatsgewalt des Staatenver
bandes steht. Der Entwur£ einer Konvention wies einer internationalen Kom
mission ein weitgehendes Vertragsrecht sowie Gerichtsbarkeit zweiter Instanz zu. 
Literatlll': Raestad, Le Spitsberg dans l'histoire diploma~ique. 1912. Piccioni, 
Rev. Gen. Bd.16, S.117. Hagerup, Jahrbuch Bd.l, S.1231. Pohl bei Conwentz, 
tJber den Schutz der Natur Spitzbergens. 1914, S.86. Der Entwurf ist abgedruckt: 
Jahrbuch Bd. 2, S.I42. - ImZusatzvertrag zum Frieden von Brest-LitowskmitRuB
land vom 3. Marz 1918 (Art. 33) erklarten die Vertragsstaaten, sie wiirden darauf 
hinwirken, daB die auf der Spitzberger Konferenz vom Jahre 1914 in Aussicht ge
nommene internationale Organisation des Spitzbergenarchipels unter Gleichstellung 
der beiden Teile dlll'chgefiihrt werde. Zu diesem Zwecke wiirden die Regierungen 
der beiden Teile die norwegische Regierung bitten, die Fortsetzung der Konferenz 
tuiilichst bald nach AbschluB des allgemeinen Friedens herbeizufiihren. - Es ist 
anders gekommen: Spitzbergen und die Biireninsel sind dlll'ch den "Obersten Rat" 
unter dem 25. September 1919 (Vertrag zU Paris 9. Februar 1920) an Norwegen 
ubertragen worden; die "Hauptmiichte", die Niederlande, Diinemark und Schweden 
haben das anerkannt. Norwegen hat (1920) auch die osterr. (unbewohnte) Polar
station Jan Mayen in Besitz genommen. 

2) Vgl. Rivier, Principes Bd. 1, S. 192. Pic, Rev. Gen. Bd. 3, S. 635. N. R. 
G. 2. s. 21, 755. 
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II. Eine Vorstufe 3) des abgeleiteten Erwerbs ist die Ubernahme eines Ge
bietes "zur Besetzung und Verwaltung", wahrend die bisherige Staatsgewalt 
dem Rechte nach fortdauert (wenig passend als "Condominium inegal" bezeich
net). Entscheidend fUr die Souveranitat der erwerbenden Staatsgewalt ist die 
uneingeschrankte und im eigenen Namen erfolgende Ausiibung der Hoheits
rechte 4). 

1. Epoche gemacht hat die Besetzung von Bosnien und der Herzegowina 
durch Osterreich-Ungarn im Jahre 1879. 

Sie beruhte auf Art. 25 des Berliner Balkanvertrages von 1878 
und auf dem Vertrag zwischen Osterreich und der Tiirkei yom 21. April 
1879 (Strupp I 223). Die Souveranitat der Tiirkei war in diesen Verein
barungen ausdriicklich vorbehalten; aber Osterreich-Ungarn iibte die 
uneingeschrankte Gebietshoheit aus, und die Machte haben dies durch 
den Verzicht auf die Kapitulationen anerkannt; ebenso zweifellos 
standen die Einwohner der beiden Gebiete unter der Personalhoheit 
Osterreich-Ungarns, das sie nach auBen hin, wie seine eigenen Staats
angehorigen, vertrat. Die "Annexion" im Dezember 1908 hatte mithin 
nur deklaratorische, nicht konstitutive Bedeutung 5). 

2. Die Besetzung von Cypern durch England. 
In dem englisch-tiirkischen Biindnisvertrag yom 4. Juni 18786) 

trat die Tiirkei Cypern an GroBbritannien zur Besetzung und Ver
waltung mit der im Zusatzvertrag yom 1. Juli 1878 ausgesprochenen 
Bedingung ab, daB die Abtretung aufhOren solIe, sobald RuBland die 
im letzten Kriege gemachte Erwerbung von Kars und der iibrigen 
armenischen Gebiete riickgangig machen wiirde. Am 5. November 1914 
hat England die Insel einverleibt. Dabei ist es verblieben, obgleich 
durch Vertrag zwischen der Tiirkei und RuBland (Moskau 16. Marz 
1921). Kars, Ardahan und Tiirkisch-Armenien an die Tiirkei wieder 
angegliedert worden sind. Durch den Frieden zu Lausanne (1923, Art. 20) 
erkennt die Tiirkei die Einverleibung Cyperns an 7). 

3) v. Liszt spraeh hier von einer "versehleierten Form". 
4) Cavaglieri, II diritto internaz. e aleune recenti concessioni di territori 

i903. Gerard, Les cessions deguisees de territoires. 1903. Perrinjaquet, 
Des cessions temporaires de territoires. 1904. Derselbe, Rev. Gen. Bd.16, 
S.316. F. v. Martitz, S. 441 nimmt in diesenFallen eine bloBe Belastung des 
a,btretenden Staates, unterfortdauernder Gebietshoheit, an. Ahnlich C a vag Ii eri, 
Archivio giuridico, S.73 (S. 52 des Sonderabdruckes). Nys, Rev. Bd.37, S.75. 
Ullmann, S. 297. Richtig Oppenheim Bd. 1, S. 309, 379. Merignhae Bd.2, 
S.488. 

5) Literatur oben § 3 Anm. 65. - Ubereinstimmend mit der im Text vor
getragenen Ansicht Gerard, v. Holtzendorff, Lingg, Merignhac, Rivier; 
abweichend J ellinek und Peri tch. 

6) N. R. G. 2. s. 3, 272. Fleischmann, S.I45. Strupp Bd. 1, S. 201. 
Dieser ist jetzt der Ansicht, daB es sich nUr um "Verwaltung mit der Tendenz 
spateren Erwerbes" gehandelt habe (Z. Vo. R. Bd. 9, S. 481 und Orient, S. 128; hier 
ist die Annexionsorder abgedruckt). 

7) In dies em Zusammenhang ware auch der Lage der 12 Sporaden (Dodeka
nes) und der Insel Rhodos zu gedenken. Sie waren von Italien im Kriege mit 

v. Liszt-F leis ehmann, Volkerreeht, 12. Auf!. II 
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3. Die Stellung der Vereinigten Staaten im Gebiete des PanamakanaIs. 
Durch Art 3 des Vertrags mit Panama vom 18. November 1903 

(Fleischmann 322) haben die Vereinigten Staaten die uneingeschrankte 
und dauernde Souveranitat liber die Kanalzonen (unten S. 307) er
worben; die Ubertragung der Hoheitsrechte zur Auslibung im eigenen 
Namen ist auch hier volkerrechtlich nichts anderes als verschleierte 
Ge bietsabtretung. 

4. Die "pachtweise" Uberlassung von Gebieten, wenn sie auf Iiingere 
Zeit und unter Ubertragung der Hoheitsrechte erfoIgt. 

Vgl. schon den Vertrag zwischen England und dem Kongostaat vom 
12. Mai 1894 (0 ben § 17 I 4) und ganz besonders die chinesischen Ver
trage von 1898 mit Deutschland liber die Abtretung der Bucht von 
Kiautschou, mit GroBbritannien liber die Abtretung von Wei-hai-wei 
und mit RuBland liber die Abtretung von Port Arthur und Talieawan 
nebst Hinterland, sowie mit Belgien vom 2. Februar 1902 liber ein 
Gebiet in Tientsin (Jahrbuch I 253). 

Durch Art. 2 des Vertrages zu Peking vom 6. Marz 1898 (Fleisch
mann 287, Strupp II 128) liberlieB China an das Deutsche Reich "pacht
weise vorlaufig auf 99 Jahre beide Seiten des Eingangs der Bucht von 
Kiautschou". Nach Artikel3 wird China, um einem etwaigen Entstehen 
von Konflikten vorzubeugen, wahrend der Pachtdauer in dem verpach
teten Gebiete Hoheitsrechte nicht ausliben, sondern liberlaBt die Aus
libung derselben an Deutschland. Den chinesischen Kriegs- und Han
delsschiffen wird die Behandlung auf dem FuBe der Meistbeglinstigung 
zugesichert. In Artikel 5 verpflichtet sich Deutschland, das Gebiet nie
mals an eine andere Macht weiterzuverpachten. Sollte Deutschland 
spater einmal den Wunsch auBern, die Bucht vor Ablauf der Pachtzeit 
an China zurlickzugeben, so verpflichtet sich China, Deutschland einen 
b3sser geeigneten Platz zu gewahren. - AuBerdem raumt Artikel 1 des 
Vertrages dem Deutschen Reiche weitgehende Rechte ein in einer Zone 
von 50 km im Umkreise der Bucht 8 ). 

der Ttirkei besetzt worden (1912) und'soliten nach dem Frieden zu Lausanne 
(18.0ktober 1912) im Pfandbesitze Italiens so lange bleiben, bis die Ttirkei in Li
byen die Feindseligkeiten eingestelit hatte. Doch gab Italien, auch nachdem dies 
geschehen, die Inseln nicht heraus. In dem Londoner Vertrage yom 26. April 1915 
(vor seinem Eintritt in den Weltkrieg) lieB sich Italien ihren Besitz bestatigen. 
Nach dem Weltkriege willigte Italien darein, den Dodekanes (nicht Rhodus) an 
Griechenland abzutreten (1920), widerrief dies aber unter dem Drucke nationa
Iistischer Stromungen (Okt.192~). In dem Frieden zu Lausanne (1923, Art. 15) ver
zichtet die Ttirkei zugunsten Italiens auf den Dodekanes und auf Rhodus. 

8) Abweichend iiber die Rechtslage J ellinek, D. J. Z. Bd. 3, S. 253, Rehm, 
S.82, Ullmann, S.298. DieAnsicht des Textes teilen erusen bei v. Stengel-Fleisch
mann Bd. 2, S. 504, K6 bner, Deutsches Kolonialrecht in Kohlers Enzyklopadie, 
S. 1087, Laband, Staatsrecht 5 Bd.2, S. 218, Merignhac Bd.l, S. 393, v. Stengel, 
Rechtsverhaltnisse der deutschen Schutzgebiete, 1901 (S. 22), Strupp Bd.2, S.128, 
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Durch Art. 156 Verso Vertr. hat Deutschland zugunsten Japans 
auf alle Rechte, die ihm nach dem Vertrage am 6. Marz 1898 zustanden, 
verzichtet. 

Ill. Urn eine neue Unklarheit haben die Pariser Vertrage von 1919 
das Volkerrecht bereichert, indem sie das Manda t des Volker
bundes zur Verwaltung gewisser Gebiete einfiihrten lArt. 22). Das 
Mandat iibertragt keine Gebietshoheit (vgl. oben § 12). 

IV. 
§ 19. Das Staatsvolk 1). 

I. staatsvolk ist die Gesamtheit der Staatsangehorigen. Diese stehen unter 
der Staatsgewalt ihres Heimatsstaates nicht kraft der Gebietshoheit dieses 
Staates, sondern kraft des innigeren Bandes der StaatszugehOrigkeit, das sie, 
selbst wenn sie sich in der Fremde aufhalten, an die heimatliche Staatsgewalt 
kniipft. Auch in der Fremde sind sie der· Befehlsgewalt des Heimat
staates unterworfen, die freiIich in die Gebietshoheit des Aufenthalts
staates nicht eingreifen darf und so der Zwangsgewalt entbehrt (Melde
pflichten beim Konsul, der berechtigt ist, sie als Zeugen zu vernehmen 
und ihnen den Parteieid abzunehmen; Steuerpflicht, Ab berufung aus 
fremdem Staatsdienst, Riickberufung im Kriegsfalle). Gerade in der 
Fremde bediirfen sie der Schutzgewalt ihres Vaterlandes. 

II. Erwerb und Verlust der StaatsangehOrigkeit wird durch die nationale 
Gesetzgebung jedes Staates bestimmt 2). 

Anm. 1. - Der Kaiserliche ErlaB vom 27. April 1898 (R. G. BI. S. 171) erklart, 
daB das Gebiet von Kiautschou "in deutschen Besitz tibergegangen sei", stellt sich 
also auf den im Text vertretenen Standpunkt. Der belgisch-chinesische Pacl:).t
vertrag vom 2. Februar 1902 findet sich abgedruckt in N. R. G. 3. S. 8, 215. 
Uber die nichtdeutschen Pachtgebiete vgI. Griinfeld, Hafen-Kolonien in China, 
Japan und Korea, 1913. - Schonborn, Pacht, im Worterbnch Bd. 2, S. 220. 

1) V. Martitz, Das Recht der StaatsangehOrigkeit iminternat. Verkehr. 1875. 
Stoerk, Rev. Gen.Bd. 2, S.273. Derselbe, H.H. Bd.2, S.585. Sieber, Da,s Staats
biirgerrecht im internat. Verkehr. 2 Bde. 1907. WeiB, Traite tMorique et pra
tique de droit internat. prive. 1. Bd. 2. 1907. Bisocchi, Acquisto e perdita della 
nazionaliti.d906. Lehr, Rev. Bd.40, S. 285, 401, 525 (auch selbstandig: La nationalite 
dansles principauxEtats du globe. 1909). Gaston de Leval, De laprotection diplo
matique des nationaux It l'etranger. 1907. Borchard, The diplomatic protec
tion of citizens abroad etc. 1915 (inhaltreich). Bonet et Jacquemin, 
De la nationalite au point de vue militaire. 1905. Gargas, Z. Vo. R. Bd. 5, S. 278. 
De Louter Bd. 1, S.259. Oppenheim Bd. 1, S. 456. Moore Bd. 3, S. 270. 
Ullmann, S.344. Hatschek, S. 214. Neumeyer, StaatsangehOrigkeit als 
Ankntipfung im internat. Recht, Z. i. R. Bd. 32, 1924, S. 1. 

2) Vgl. das deutsche Reichsgesetz vom 22. Juli 1913 (R. G. BI. S. 583). Dazu 
die Kommentare von v. Keller und Trautmann, sowie von Cahn (4. Aufl. 1914). 
Eine Zusammenstellung der in den versehiedenen Staaten geltenden Grundsatze 
findet sich N. R. G. 2. s. 19, 515-760, ferner V. Lewinski im Bankarehiv Bd. 16 
(1916), Nr. 6. VgI. aueh unten § 42. Englisehes StaatsangehOrigkeitsgesetz von 

ll* 
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Da diese aber heute noch nicht nach einheitlichen Grundsiitzen vorzu
gehen pflegt, indem bald der Grundsatz des jus sanguinis, bald der des jus soli 
fiir den Erwerb der Staatsangehorigkeit vorwaltet, beide Grundsiitze auch in 
verschiedener Priigung nebeneinander zur Geltung gebracht werden - so ist 
die Moglichkeit einer positiven wie einer negativen Statutenkollision gegeben. 

1. Es kann jemand die StaatsangehOrigkeit seines Heimatstaates 
beibehalten und die eines anderen Staates erworben haben, mithin An
gehoriger zweier Staaten sein (sujets mixtes). Nach deutschem 
Rechte war bis zum Staatsangehorigkeitsgesetze von 1913 mit der 
Naturalisation eines Deutschen durch eillen anderen Staat del' Verlust 
der deutschen Staatsangehorigkeit nicht verbunden gewesen. 

2. Es kann jemand die Staatsangehorigkeit seines Heimatstaates 
verloren und die eines anderen Staates nicht erlangt haben, mithin im 
volkerrechtlichen Sinne "heimatlos" (Apolit) sein. 

An diese beiden FaIle schlieBen sich weiter die bereits mit der Geburt 
moglicherweise gegebene doppelte Staatsangehorigkeit oder Heimat
losigkeit 3). 

Zur Vermeidung der mit den Kollisionsfallen verbundenen Ubel
stande haben verschiedene Vertrage zwischen einzelnen Staaten gleiche 
Grundsatze liber Erwerb und Verlust der Staatsangehorigkeit auf
gestellt. Beachtenswert ist dOlr von Frankreich mit der Schweiz am 
23. Juli 1879 geschlossene Vertrag. 

Aber auch das Dautsche Reich und die deutschen Einzelstaaten 
haben solche Vertrage geschlossen. So wird in dem deutsch-tiirkischen 
Niederlassungsvertrag vom 11. Januar 1917 Art. 1 (nicht rati
fiziert) gegenseitig das jus sanguinis (die Abstammung) als maBgebend 

1914, englische Fremdengesetzgebung (Aliens restrictions act) von 1914, 1919, 
1920 in Z. i. R. Bd. 29, 1921, S. IIff. 

3) Bodmann, Arch. o. R. Bd.12, S.200, 317. Reus, Uber Kollisionen derGe
setze fiber den Erwerb und Verlust der StaatsangehOrigkeit. Diss. 1898. Oppen
heim Bd. 1, S. 456. Keidel, Arch. o. R. Bd.16, S.88. Die Verschiebungen derStaats
angehOrigkeit durch die Pariser Vertrage von 1919 haben die KollisionsfaIle stark 
vermehrt (vgl. Schatzel, Der Wechsel der StaatsangehOrigkeit infolge der deut
schen Gebietsabtretungen, 1921/22 an verschiedenen Stellen, z. B. S. 18,74, Nach
trag S. 21, 24, 26, 28 (Oberschlesien), 12 (die willkiirliche SchOpfung des 
"Saareinwohners"),71. Schalfej ew bei Leske-Lowenfeld (§ 69 Anm. 15) S.158 f. 
Leibholz, im Worterbuch 2,588. 

Uber Heimatlosigkeit sagt Art. 29 E. G. zum B. G. B.: "GehOrt eine Person 
keinem Staate an, so werden ihre Rechtsverhaltnisse, soweit die Gesetze des Staates, 
dem eine Person angl:>hort, ffir maBgebend erklart sind, nach den Gesetzen des Staa
tes beurteilt, dem die Person z ul e t z t angehort hat, und, wenn sie aUch frfiher einem 
Staate nicht angehort hat, nach den Gesetzen des Staates, in welchem sie ihren 
Wohnsitz und in Ermangelung eines Wohnsitzes ihren Aufenthalt hat oder zU der 
maBgebenden Zeit gehabt hat." - In lateinamerikanischen Staaten wie Argen
tinien, Brasilien, Chile, Peru geborene Kinder deutscher Eltern haben samtlich 
von Geburt an doppelte StaatsangehOrigkeit. 



§ 19. Das Staatsvolk. 165 

anerkannt. Hierher gehoren ferner die vom Norddeutschen Bund (am 
22. Februar 1868; B. G. Bl. S. 228), sowie von den suddeutschen Staaten 
mit den V. St. v. Amerika infolge der Bemuhungen Bancrofts, des 
amerikanischen Gesandten in Berlin, geschlossenen "Bancroftvertrage". 

N ach diesen werden Angehorige des einen VertragschlieBenden, die 
naturalisierte Angehorige des andern geworden sind und fUnf Jahre lang 
ununterbrochen in dessen Gebiet zugebracht haben, auch von dem ersten 
Staate als Angehorige des Aufenthaltsstaates betrachtet und behandelt. 
Sie durfen bei der Ruckkehr in das Geburtsland in diesem nur wegen der 
vor der Auswanderung, nicht wegen der d urch die Auswanderung be
gangenen strafbaren Handlungen (es handeIt sich hauptsachlich um die 
Verletzung der Wehrpflicht) zur Verantwortung gezogen werden. Spa
tere Niederlassung in dem Geburtsland ohne Absicht der Ruckkehr in 
das Land, in dem die Naturalisation erfolgt ist, gilt als Verzicht auf diese. 
Dnd der Verzicht auf die Ruckkehr kann als vorhanden angenommen 
werden, wenn der Naturalisierte des einen Teiles sich langer als zwei 
Jahre in dem Gebiet des anderen Teiles aufgehalten hat 4). 

Ferner hat das Deutsche Reich mehrfach durch Vertrage mit den 
sud- und mittelamerikanisohen Staaten vereinbart, daB die Deutschen, 
die sich in das Gebiet des andern Teiles begeben haben, um dort 
zu leben, sich aber die deutsche Staatsangehorigkeit nach deutschem 
Recht bewahrt haben, als Deutsche angesehen werden sollen (und 
e benso umgekehrt). 

Vgl. z. B. den Freundschafts- usw. Vertrag mit Nicaragua vom 
4. Februar 1896 (R. G. Bl. 1897 S. 171) Art. 10 § 1. Ubereinstimmende 
Vertrage sind auch zwischen andern Staaten geschlossen worden (so von 
GroBbritannien und Haiti am 6. April 1906). 

Nicht seIten findet sich in den deutschen wie auBerdeutschen 
Freundschafts- usw. Vertragen die besondere Vereinbarung, daB die 
Kinder des Angehorigen einl:ls Staates, die in dem andern Staate ge
boren werden, die gleiche Staatsangehorigkeit wie ihr Vater erlangen 
sollen (was fUr diejenigen Lander, die nach dem jus soli die in ihren 
Grenzen Geborenen gesetzlich als ihre Staatsangehorigen bestimmen, 
von Bedeutung ist), z. B. der Vertrag zwischen Deutschland und Hon
duras vom 12. Dezember 1887 (RGBl. 1888 S. 262). Die volljahrigen Sohne 
erhalten bald das Recht, sich fUr die Nationalitat ihres Geburtsstaates 
zu entscheiden (sogenanntes Optionsrecht; nicht mit der Optionsklausel 
§ 17 It 2 zu verwechseln); bald werden sie ohne weiteres als Burger 
ihres Geburtsstaats angesehen, wenn sie nicht nachweisen, daB sie die 
auf die Militardienste ihrer Nation bezuglichen Gesetze erfullt haben 
(z. B. Freundschafts- und Handelsvertrag Deutschlands mit Bolivia 
vom 22. Juli 1908, R. G. Bl. 1910 S.507). 

4) Vgl. Bendix, Fahnenflucht und Verletzung der Wehrpflicht durch Aus
wanderung. 1906. 
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Der AbschluB von Kollektivvertragen iiber die Staatsangehorig
keit ist wiederholt, aber bisher ohne Erfolg, vorgeschlagen worden 5). 

Ill. Der Staat schfitzt seine AngehOrigen, mogen sie sich im Inland oder im 
Ausland aufhalten, gegen das im internationalen Verkehr von einem fremden 
Staat unmittelbar oder mittelbar ihnen zugefUgte oder drohende Unrecht. 

Diese Schutzgewalt iiber seine Staatsangehi:irigen dem Auslande 
gegeniiber ist unmittelbarer AusfluB des Begriffes der Staatsgewalt 
und daher die unabweisbare Folgerung' aus dem Grundgedanken des 
Volkerrechts. Jeder Eingriff in diese Schutzgewalt erscheint mithin, 
soweit nicht besondere Vereinbarungen eingreifen, als eine Verletzung 
der Souveranitat der Staatsgewalt, als volkerrechtliches Delikt. Die 
von Frankreich iiber die Katholiken im Orient ohne Riicksicht auf ihre 
StaatsangehOrigkeit auf Grund alterer Rechtstitel 6) in Anspruch ge
nommene Schutzgewalt stand daher mit den modernen Rechtsanschau
ungen in Widerspruch. Das Deutsche Reich hat demgemaB die fran
zosischen Anspriiche jederzeit, so 1875, 1898, und 1901, mit Bestimmt
heit zuriickgewiesen. Der Berliner Vertrag yom 13. Juli 1878 hat 
zwar in Art. 62 "die bestehenden Rechte Frankreichs ausdriicklich 
gewahrt"; aber aus diesen "bestehenden Rechten" ergibt sich nirgends 
die franzosische Schutzgewalt iiber die einem fremden Staate ange
horigen katholischen Untertanen. Mit dem Wegfall der Kapitulationen 
in der Tlirkei ist fUr die Schutzgewalt irgendeines fremden Staates die 
Rechtsgrundlage endgiiltig beseitigt. 

Flir das Deutsche Reich ist maBgebend Art. 112 Abs. 2 der Reichs
verfassung yom 11. August 1919: "Dem Auslande gegeniiber haben aIle 
Reichsangehi:irigen inner- und auBerhalb des Reichsgebiets Anspruch 
auf den Schutz des Reichs". Diese, durch die Vertreter des Staates 
ausgeiibte Schutzgewalt (jus protectionis) kann sogar zu einer Ein
mischung in die inneren Angelegenheiten cines andern Staates fiihren 
(oben § 13 III 2). 

Doch tritt die Betatigung des diplomatischen Schutzes erst dann 
ein, wenn die Anrufung der Gerichte oder anderer Behorden des Auf
enthaltsstaates vergeblich gewesen ist. Also nur bei Rechtsweigerung, 
Rechtsbeugung oder Verschleppung des Verfahrens einerseits, bei un-

5) VgI. Institut 1896, und dazu Catellani, Rev. Bd.29, S.248. Auch der 
nordamerikanische Prasident Roosevelt hat (vergebIich) eine solche Anregung ge
geben. 

6) So z. B. Londoner Protokoll vom 3. Februar 1830 bei Fleischmann, 
S. 33, Anm. 2. V gl. dagegen das Protokoll iiber den AnschluB des Deutschen Reichs 
an die agyptische Gerichtsreform vom 5. Mai 1875 bei Fleischmann, S.145. Vgl. 
ferner v. Verdy du Vernois, Die Frage der heiligen Statten Palastinas. Berliner 
Diss. 190L Aubes, Le protectorat religieux de la France en Orient. 1904. Graf 
v. M ii lin en, Die lateinische Kirche im tiir kischen Reich 2, 1903; Mathias E rz b er g e r , 
Erlebnisse im Weltkriege, 1920, S. 65. 
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berechtigtem Vorgehen der Verwaltungsbehorden andrerseits. Das 
wird in den Vertragen vielfach ausdriicklich ausgesprochen (vgl. Art. 20 
Abs.2 des deutschen Freundschafts- usw. Vertrages mit Columbien 
yom 23. Juli 1892, R. G. Bl. 1894 S.471). 

Besondere praktische Bedeutung hat der Schutz der Staatsange
horigen bei Verletzung der Glaubigerrechte durch den schuldnerischen 
auslandischen Staat. Zur Beseitigung der hier immer noch bestehen
den Schwierigkeiten ist die Einsetzung eines internationalen Gerichts
hofes vorgeschlagen worden 7). Vgl. unten § 26 Anm. 10. 

1. Der Schutz wird zunachst den Staatsangehiirigen gewahrt. 
DenStaatsangehOrigen stehen in v61kerrechtlicher Beziehung die Ein

geborenen der Kolonien (der sogenannten Schutzgebiete) gleich. "Ooor die 
Ausdehnung des Schutzes in den Konsulargerichtsbezirken unten § 25. 

2. Der Schutz der Staatsgewalt kann aber durch die mit einem andern 
Staat allgemein oder auf den besonderen Fall (etwa wahrend eines Krieges) 
geschlossenen Vertrage diesem Staat iibertragen werden. Die durch allgemeine 
Vereinbarung der Schutzgewalt eines andern Staates empfohlenen Personen 
werden "Schutzgenossen" genannt. 

Vgl. den (1905 unverandert gebliebenen) Art.21 des deutsch
osterreichischen Handels- und Zollvertrages yom 6. Dezember 1891 
(R. G. Bl. 1892 S. 3): "Jeder der vertragschlieBenden Teile wird seine 
Konsuln im Auslande verpflichten, den Angehorigen des anderen Teiles, 
sofern letzterer an dem betreffenden Platze durch einen Konsul nicht 
vertreten ist, Schutz und Beistand in derselben Art und gegen nicht 
hohere Gebiihren wie den eigenen Angehorigen zu gewahren." Als 
deutsche Schutzgenossen konnen ferner auf ihren Antrag die Staats
angehorigen der Schweiz und Luxemburgs 8) behandelt werden (vgl. 

7) AlIgemeinPohl,inSchmollersJahrb.1919 S.141. - Politis ,Rev. Gen. Bd. 3, 
8.245; Les emprunts d'Etat en droit internat.1894. Ka ufmann,Rev. Bd. 22, S. 556; 
Bd.23, S. 48; Das internat. Recht der agypt. 8taatsschuld. 1891. Kebedgy, 
Rev. Gen. Bd. I, S. 261. Boustany, Lesfinances del'Egypte au point de vue inter
nat. 1898. Pflug, Staatsbankerottundinternat. Recht. 1898. MUrat, Le contr6le 
internat. sur les finances de l'Egypte, de la Grece et de la Turquie. 1899. Rev. Gen. 
Bd.5, S.454. Morawitz, Lesfinances de laTurquie. 1902. Du Velay, Essaisur 

.l'histoire financiere de la Turquie. 1903. Imbert, Les emprunts d'Etats etran
gers etc. 1905. L:1crose, L'immirlion financiere en droit internat. 1905. Wua
rin, Essai sur les emprunts d'Etats et la protection des droits des porteurs de 
fonds d'Etats etrangers (1907). Freund, Der Schutz der Glaubiger gegeniiber 
auswartigen Schuldnerstaaten. 1910. Ibrahim, Du contr61e du budget egyptien 
apres l'accordfranco-anglais de 1904.1911. v. Bar, Z. Yo. R. Bd. 7, S. 429. Meurer, 
Z.Vo.R.Bd.8, S.l. - Dber den Fall Hellfeld vg~. oben § 13 Anm.22. - Dber die Hal
tung Venezuelas 1902: Rev. Bd. 35, S. 597. - Uber die internationale Verwaltungs
kontrolle vgl. § 27 V. - Uber sUbsidiare Gewaltanwendung vgl. unten § 55 III. 

8) Luxemburg wird, nachdem der Versailler Vertrag die Beziehungen zU 
Deutschland durchschnitten hat, schwerlich noch hierher zu rechnen sein; wohl 
aber die Schweiz (wie Fleiner, Schweizer Bundesstaatsrecht. 1923, S. 73ff. 
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das Protokoll zu dem deutsch-tiirkischen Handelsvertrag yom 26. August 
1890, R. G. Bl. 1891 S. 258). 

Anders ist die Rechtslage, wenn bei Ausbruch eines Krieges ein 
neutraler Staat den "Schutz" der Staatsangehorigen eines Kriegfilliren
den iibernimmt (unten § 57 A II 2). 

3. Zu den Schutzgenossen treten in den konsularischen Jurisdiktions
bezirken (unten § 25 II) die sogenannten "de facto Untertanen" hinzu; das sind 
Staatsfremde, die durch einen individuellen "Schutz brief" unter den Schutz 
des KonsuIs gesteIIt und dadurch in gewissem Umfang auch der den Staats
biirgern des Schutzstaates eingeriiumten Rechte teilhaftig werden9). 

Die "de facto Untertanen" des Deutschen Reiches konnen in drei 
Klassen geteilt werden: 

a) Es gehoren zunachst diejenigen staatslosen Personen hierher, 
die frillier urspriingIich deutsche Staatsangehorige waren, aber diese 
Staatsangehorigkeit durch den Aufenthalt im Auslande verIoren haben; 
ebenso auch ihre Ehefrauen, Witwen und Abkommlinge. 

b) Es pflegt ferner der Schutz solchen Personen gewahrt zu werden, 
welche im ethnographischen Sinne des Wortes, also ihrer Muttersprache 
nach, Deutsche sind. 

c) Endlich aber haben solche Staatsfremde auf die Gewahrung 
des deutschen Schutzes Anspruch, die als Dolmetscher (Dragomans), 
Kavassen usw. in amtlichen oder dienstlichen Beziehungen zum Deut
schen Reiche stehen, oder die den deutscben Vertretungen im Auslande 
besondere Dienste geleistet haben, sowie ihre Ehefrauen und ihre in 
der Hausgemeinschaft befindIichen Abkommlinge 10). 

Beachtenswert ist in dieser Beziehung die zwischen Deutschland, 
GroBbritannien, Osterreich-Ungarn, Frankreich, Spanien, Belgien, Ita
lien, Danemark, den Vereinigten Staaten, den NiederIanden, Schweden 
und Norwegen, Portugal und MaTokko am 3. Juli 1880 zu Madrid 
abgeschlossene "Konvention iiber die Ausiibung des Schutzrechts in 
Marokko" (R. G. Bl.1881 S.103) 11), die der miBbrauchlichen Ausdehnung 

ersehen laBt). Die Schweiz steht tibrigens in einem gleichen VerhaItnisse auch 
zu den V. St. v. Amerika. 

Danzig ist mit dem Versailler Vertrag Art. 104 Z. 6 der Schutz seiner An-. 
gehOrigen im Ausland dUrch Polen auferlegt. 

Die Deutschen im Saargebiet miissen sich den Schutz Frankreichs im Aus
lande gefallen lassen; nach einem Vertrage zwischen der Regierungskommission ffir 
das Saarland und Frankreich (DeutschesWeiBbuch tiber das Saargebiet, 1921, S. 84). 

9) VgI. Zorn, Die Konsulargesetzgebung des DeutschenReichs. 3.Aufl. S. 164, 
443, 450. Wichtig die Instruktion vom 1. Mai 1872 und die Anordnung des Reichs
kanzlers vom 27. Oktober 1900. 

10) Belart, Der Schutzgenosse in der Levante. Diss. Bern 1898. Tscher
noff, Droit de protection etc., These Paris 1898; Gaston de Leval, Protection 
diplomatique des nationaux a l't'ltranger, 1907 (BLihsel). 

11) Fleischmann, S.165, Strupp Bd. 2, S. 40. - Die Verhandlungen sind 
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des Schutzrechtes entgegenzutreten bestimmt war. Fur die Zentral
machte hat die Konvention die Geltung verloren (Versailler Vertrag 
Art. 141, 143 Abs. 2; St. Germain Art. 96, 98). 

IV. Die StaatsangehOrigen sind mithin zwar nicht Subjekte des Volkerrechts; 
sie genie8en aber infolge ihrer ZugehOrigkeit zu einem Staate der Volkerrechts
gemeinschaft die durch das Volkerrecht gewiihrleisteten Rechte. 

In diesem Sinne kann man von einem "volkerrechtlichen Indi
genat" sprechen. 1m ubrigen vgl. oben § 7 I 3 (S. 86) uber die Ent
wicklung. 

V. Die StaatsangehOrigkeit der juristischen Personen bestimmt sich nach 
ihrem Sitze, d. h. nach dem Orte, an dem ihre Verwaltung tatsachlich 
gefiihrt wird 12). 

VI. Die StaatszugehOrigkeit der See- und Binnenschiffe wird durch die von 
ihnen gefiihrte Flagge bestimmt. Das gilt von den Staatsschiffen wie von 
den Handels- oder Kauffahrteischiffen. Zu diesen gehoren aIle Schiffe, 
die nicht im Staatseigentum stehen; also auch Vergnugungsjachten 13), 
private Forschungsdampferusw. Vgl. oben § 16 II, unten § 36 V. Auch 
ein Binnenstaat hat das Recht zur FIaggenfiihrung (unten § 36 V). 

Diese Grundsatze finden entsprechende Anwendung auf die Luft
schiffe . 

. Dabei ist vorausgesetzt, daB die Flagge nach der Gesetzgebung 
des FIaggenstaates zu Recht gefuhrt wird. 

abgedruckt N.R. G. 2. s. 6, 515. - tIber den unabliissigenMiBbrauch in der Tiirkei 
vgl. Fleischmann, Maskatfall. 1907 (Werk vom Haag 2 11) S.425f. 

12) Vgl. unten § 20 II 4b. - Isay, Die StaatsangehOrigkeit der juristischen 
Personen.1907. Derselbe, Jahrbuchdes offentlichenRechts Bd. 8, S.56. VgI. auch 
unten § 20 Anm. 8. tIber die Rechtslage der internationalen Gesellschaften vgl. 
Annuaire Bd. 25, S. 466 (Bericht von v. Bar); W a1ker, Intern. Privatrecht 3 1924, 
S. 109ff.; Piola Caselli, La nazionalita delle societa commerciali (Giurispru
denza italiana, Bd.73, 1921); Cuq, La nationalite des societes, 1921. 

13) Entscheidung des deutschen Ob.-Prisengerichts im Fall Primavera D. J. Z. 
Bd. 22, S. 335. 



Drittes Buch. 

Der, vOlkerrechtliche Verkehr innerhalb des 
Staatenverbandes. 

Vorbemerkung. 
Das III.Buchsoll den allgemeinen Teildes Systems (oben§ 6 III) 

zum AbschlufJ bringen und so die Grundlage schaffen filr die Darstellung 
des Friedensrechtes wie des Kriegsrechts. 

Meine grundsiitzliche Auffassung von dem Grundgedanken aller volker
rechtlichenBeziehungenzwischen denStaaten bringe ichzumoglichst scharfem 
Ausdruck, indemichin demerstenAbschnitt denGrundsatz der Verkehrs
freiheit an die Spitze stelle. In dem die Staatsgrenzen ilberflutenden 
A ustausch der M enschen, der Waren, der Ideen iiufJert sich die ZugehOrig
keit zu der Staatengemeinschaft. AusschliefJung eines Staates aus dem Ver
kehr wilrde der Friedloslegung eines Staatsangehorigen nach dem Rechte des 
M ittelalters gleichkommen. Sinnfiilli'ge Gestalt gewinnt der Grundsatz der 
Verkehrsfreiheit in der ErschliefJung des Landes. 

Der zweite Abschnitt gibt in der Behandlung der nationalen Organe 
des zwischenstaatlichen V erkehrs die herrschende Anschauung wieder. 
Dagegen soll der dritte Abschnitt mit besonderem N achdruck auf die zahl
reichen Ansiitze zu einer Organisation des Staatenverbandes und 
damit auf die wichtigste A ufgabe hinweisen, die dem V olkerrecht der 
niichsten Zukunft gestellt ist. 

Der vierte Abschnitt versucht, unter Anwendung der zur all
gemeinen Rechtslehre geharigen Begriffe, auf die Formen aufmerksam zu 
mach en , in denen die Lebensbeziehungen der Staaten zueinander durch 
rechtliche Regelung zu Rechtsverhiiltnissen werden. 

Erster Abschnitt. 

§ 20. Der Grundsatz der Verkehrsfreiheit 1). 

(F;remdenrecht.) 
I. Aus dem Grundbegriffe des VoIkerrechts, der gegenseitigen Anerkennung 

der Staaten als Glieder einer groBen Staatengemeinschaft, ergibt sich die Er-

1) Thomas, Rev. Gen. Bd. 4, S. 620. v. Martitz, Rechtshilfe (unten § 33 
Anm. 1) Bd. 1, S.1 (tiber das Ausweisungsrecht). Leske und Lowenfeld, Die 
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offnung des Landes fUr die StaatsangehOrigen aller Verbandsstaaten (jus com
mercii, oben § 13 V). 

1. Innerhalb der Mitglieder der Staatengemeinschaft bedarf die Eroffnung 
eines Landes daher keiner ausdriicklichen Anerkennung. 

Eine besondere vertragsmaBige Regelung erfolgt lediglich (in den 
sogenannten Niederlassungsvertragen, traitBs d' tablissement) zur Fest
steHung einzelner Punkte, wie des Ubernahmeverkehrs und der Frem
denpolizei. 

V gl. den deutsch-schweizerischen Niederlassungsvertrag vom 13. N 0-

vember 1909 (R. G. Bl. 1911, 887) und den erganzenden Vertrag betr. 
die Rechtsverhaltnisse der Staatsangehorigen im Gebiete des andern 
Teiles vom 31. Oktober 1910 (R. G. Bl. 1911, 892); den deutsch-nieder
landischen Niederlassungsvertrag vom 17. Dezember 1904 (R. G. Bl. 
1906,879); die deutsch-ttirkischen Vertrage vom 11. Januar 1917, Nieder
lassungsvertrag, Vertrag tiber Rechtsschutz usw. sowie die Neben
vertrage tiber die Anwendung in den deutschen Schutzgebieten (und den 
0smanischen Provinzen Hedschas usw.), die samtlich allerdings durch 
Art. 290 Versailler Vertrag aufgehoben sind. Weitere Bestimmungen 
dieser Art oft in den Handelsvertragen. 

2. 1m Verkehr mit den iibrigen Staaten beruht die Erschliellung des Landes 
auf besonderen Vereinbarungen und reicht nicht weiter ais diese. 

In den der Volkerrechtsgemeinschaft nicht vollkommen ange
schlossenen Staaten, die ihr Land nur teilweise den Fremden· geoffnet 
haben, werden ihnen meist bestimmte Gebiete angewiesen. Diese 
bilden dann die sogenannten Fremdenniederlassungen (settlements), die 
infolge der Exterritorialitat (oben § 14 III 6) ihrer Bewohner einen 
Staat im Staate bilden 2). 

Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr. 4 Bde. (1895-1904.) Klibanski, 
Z. i. R. Bd. 14, S. 1 (die rechtliche Stellung der Auslander in RUBland). v. Frisch, 
Das Fremdenrecht. 1910. Ernst Isay, Das deutsche Fremdenrecht, 1923. v. Over
beck, Niederlassungsfreiheit undAusweisungsrecht. 1907; Arch. o. R. Bd. 23, S.123 
(tiber den deutschniederlandischen Vertrag). Heinri c hs, Deutsche Niederlassungs
vertrage und Ubernahmeabkommen. 1908. v. Conta, Die Ausweisung aUs dem 
Deutschen Reich. 1904. Gargas, Z. Vo. R. Bd. 5, S. 278 (wichtig). Martini, 
L'expulsion des etrangers. 1909. Hoffmann, Niederlassung und rechtliche 
Behandlung der Fremden. Diss. Wiirzb. 1906. Langhard, Das Niederlassungs
rechtder Auslander in der Schweiz. 1913. Cuquin, L'expulsion des etrangers. 
Pariser These 1912. Pepin, La question des etrangers en Angleterre. 1913. 
Emery, Laws relating to foreigners and foreign corporations (London 1908). 
Hirschfeld, Die rechtliche Stellung des Auslanders im offentl. Recht d. D. Reichs. 
Diss. Erl. 1915. Norden, Handbuch der Rechtsverfolgung in Belgien. 1916. 
Strupp, Arch. 0. R. Bd. 33, S.412 (deutsch-schweiz. Vertrag v. 1909). Zorn 
hei v. Stengel-Fleischmann Bd. I, S. 258 (Ausland). Fleischmann, daselbst 
Bd. I, S. 280 (Ausweisung). Annuaire Bd. 11, S. 273; Bd. 12, S. 184. Nys Bd. 2, 
S. 229. Delessert, L'etablissement et Ie sejour des etrangers au point de vue 
juridique et politique (Lausanne 1924). - Gegen die Pflicht zur ErschlieBung 
des Landes grundsatzlich Oppenheim Bd. I, S.235, 488. 

2) Franke, Die Rechtsverhaltnisse am Grundeigentum in China. 1903. 
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V gl. die deutsch-chinesischen Niederlassungsvertrage vom 3. und 
30. Oktober 1895, dazu die Verordnung vom 25. Oktober 1900 (R. G. BI. 
1000) iiber die Rechte an Grundstiicken und die Anlegung von Grund
biichern in den deutschen Niederlassungen in Tientsin und Hankau. 
Durch den Versailler Vertrag Art. 132 muBte Deutschland auf die Ver
tragsrechte an den Niederlassungen verzichten. Ubrigens verlieren mit 
der Aufhebung der konsularischen Gerichtsbarkeit solche Niederlassungen 
ihre selbstandige SteHung; ausdriicklich wurde das ausgesprochen in 
dem (alteren) deutsch-japanischen Handelsvertrage vom 4. April 1896 
Art. 18. 

Andererseits kann die Einwanderung von Angehorigen der dem 
Staatenverbande nicht vollig angegliederten Staaten, soweit nicht be
sondere Vertrage im Wege stehen, von jedem Staate beschrankt oder 
verboten werden. 

Praktische Bedeutung hat die chinesische Einwanderung in 
den Vereinigten Staaten, in Australien und Neuseeland, in Kanadl1 
wie in einzelnen Staaten Siidamerikas gewonnen 3). Durch den zwi
schen China und den Vereinigten Staaten geschlossenen Vertrag vom 
17. Marz 1894 (N. R. G. 2 s. XXII 551; Strupp II 284) hat China seine 
Zustimmung dazu erklart, daB fUr einen Zeitraum von zehn Jahren von 
dem Austausch der Ratifikationen dieses Vertrages (7. Dezember 1894) 
die Einwanderung chinesischer Arbeiter in die Vereinigten Staaten voll
standig verboten wurde. Gegenwartig ist der Chinese-Immigration-Act 
von 1903 maBgebend, der die Zulassung von einer Kopftaxe von 500 
Dollar abhangig macht. Auch die Einwanderung der Japaner in Kali
fornien hat gegeniiber dem Handelsvertrag der Vereinigten Staaten 
mit Japan vom 21. Februar 1911 (Strupp II 306) neuerdings Schwierig
keiten hervorgerufen 4). Es geht dies auf die Eestimmungen gegen 
Asiaten in der Verfassung der V. St. v. Amerika zuriick. Die Abwehr
bewegung richtet sich, selbst in britischen Eesitzungen, auch gegen die 
Einwanderung von Indern. 

Landmann, Die europaischen Handelskolonien in China. 1911. Fleischmann 
bei v. Stengel·Fleischmann Bd. 3, S. 429 (iiber Hankau, Tientsin, Shanghai). 
Griinfeld, Hafenkolonien U8w. inChina,Japan undKorea.I913; WiTh. Wagner. 
Rechte der Fremden, in China sich aufzuhalten, Diss. Gie.Ben, 1917. 

3) Nordamerikanische Gesetze (1885, 1891) iiber die Einwanderung fremder 
Arbeiter in N. R. G. 2. s. 20, 95. Kanadische Gesetze (Chinesen) von 1903 und 
1908 daselbst 3. s. 8, 262; jetzt Gesetz vom 30. 6. 1923. Neuseelandische von 1908. 
australische von 1901, 1905 und 1908 daselbst 8, 270, 5, 739, 8, 284. - Vgl. 
Cailleux, La question chinoise aUx Etats-Unis. 1898. Moore, Bd. 4, S. 142; 
Sartorius v. Walters hausen, H. St. Bd.3, S.765. - Vereinbarung zwischen 
China und Peru vom 28. August 1909 in N. R. G. 3. s. 5, 578. 

4) VgI. Strupp, Rev. Gen. Bd. 18, S.675. Cahen, Z. Vo. R. Bd.8, S. 134. 
Laferriere, Rev. Gen. Bd. 20, S.549. Die Schwierigkeiten erheben sich aufs neue 
(1924) gegen eine Verscharfung der Einwanderungsgesetzgebung in den V. St. v. 
Amerika. 
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Wegen der Wirkungen in der Nachkriegszeit vgl. II Absatz I, III 
zu An£ang. 

n. Die Rechtsstellung der Staatsfremden. 
Das Fremdenrecht ist, soweit die Staatsgewalt des Au£ent

haltsstaates nicht durch Vertrage gebunden ist, Gegenstand landes
rechtlicher Regelung. Diese kann durch ein besonderes Gesetz erfolgen5 ) 

oder, wie im Deutschen Reich, der allgemeinen Gesetzgebung (Reichsver
fassung Art. 6 Z.I, 3; 7 Z. 4) iiberlassen bleiben. Grundsatzlich werden 
die Staats£remden den StaatsangehOrigen gleichgestellt; Einschran
kungen sind nicht ausgeschlossen, doch pflegt hier die Meistbegiinsti
gungsklausel vor einseitiger Benachteiligung zu sichern (unten S. 259). 
An dies em internationalen Gastrecht zeigt sich jm Verfolg des Welt
krieges eine riicklaufige Bewegung. Namentlich haben die verbiindeten 
Machte nach dem Versailler Vertrage sich einseitig wesentliche Vor
rechte zugeteilt; vgl. Art. 276, 277. Eine weitere Zuru.cksetzung der An
gehorigen der Mittelmachte ist nicht selten durch Landesnorm getroffen 
worden. Gewahrleistung fiir die Mitglieder des Volkerbundes (Art. 23e). 

Die Zusicherung des "vollstandigen und immerwahrenden S ch u t z e s 
der Person und des Eigentums", die sich noch in den Vertragen 
mit den mittel- und siidamerikanischenStaaten £indet, hat im Verhaltnis 
der Staaten des Volkerrechtsverbandes zueinander heute keine Bedeutung 
mehr. Sie spielt aber noch eine Rolle in den Vertragen mit den diesem 
nicht schon vollig angegliederten Staaten. So sagt der deutsche Freund
schaftsvertrag mit Persien yom II. Juni 1873 (R. G. Bl. 351) Art. 5: 
Die Ortsbehorden der beiden Vertragsstaaten "werden ihrerseits die 
lebhafteste Sorge tragen, sie (die Untertanen der beiden Staaten) vor 
allem MiBgeschick zu bewahren, insbesondere unausgesetzt iiber ihre 
personliche Sicherheit wachen, sie mit jeder moglichen Riicksicht be
handeln, damit sie nicht irgendwie Schaden, Schwierigkeiten oder 
Krankungen auf ihrer Reise erfahren, und sie zu dem Ende mit Geleit
briefen, Passen oder anderen Dokumenten versehen." Unter der Nach
wirkung des Weltkrieges hat die Zusicherung in Handelsvertragen mit 
den verbiindeten Machten wieder eine Bedeutung gewonnen. 

1. Die ErschlieJlung des Landes gewiihrt den Staatsfremden das Recht, 
das Gebiet des Staates zu betreten, an jedem Ort innerhalb des Staates sich auf
zuhalten, sich niederzulassen, und ohne eine besondere Abgabe Landwirt
schaft, Gewerbe und Schiffahrt zu treiben. 

Die Praxis zeigt sich zuriickhaltend, indem sie fiir das Recht auf 
Niederlassung und die Gleichstellung in Hinsicht der Abgaben einen 
Vertrag als Grundlage voraussetzt. 

Einschrankungen ergeben sich durch die Fremdenpolizei (unten III). 
a) Die Ausiibung gewisser Gewerbe kann aus wirtschaft

lichen und sicherheitspolizeilichen Griinden den StaatsangehOrigen 

5) V gl. unten unter III. 
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vorbehalten werden; so die Wandergewerbe, die Betriebe del' Apotheken, 
Handelsmakler usw. Vgl. den durch den Krieg aufgehobenen deutsch
italienischen Handels- usw. Vertrag vom 6. Dezember 1891 (R. G. Bl. 
1892, 97) Art. 1 Abs. 3 (Fassu;ng des Zusatzvertrages vom 3. Dezember 
1904; unten § 39 I). 

b) Ebenso pflegt den Staatsfremden die Fischerei (peche natio
nale) in den nationalen Gewassern wie in den Kiistengewassern versagt 
zu werden (oben § 16, S. 144). In den Vereinigten Staat en, in Portugal 
und in Griechenland ist die Kiistenfischerei freigegeben. Das deutsche 
R. St. G. B. bedroht in § 296 a Auslander mit Strafe, die in deutschen 
Kiistengewassern unbefugt fischen. Ahnlich das niederlandische Gesetz 
vom 26. Oktober 1889 und das portugiesische vom 26. Oktober 1909 6). 

c) Auch die Kiistenschiffahrt (Ie cabotage maritime, von dem 
spanischen cabo = Kap) wird haufig den nationalen Schiffen vorbe
halten. Kiistenschiffahrt ist die Vermittlung des Verkehrs zwischen 
Kiistenpunkten desselben Staates, nicht aber die Hochseefahrt zwischen 
Mutterland und Kolonien. England (fiir das Vereinigte Konigreich), 
Belgien, Bulgarien, Rumanien, die meisten siid- und mittelamerikani
schen Staaten haben die Kiistenschiffahrt freigegeben. Auch sonst wird 
sie haufig durch besondere Vereinbarung unter Voraussetzung der 
Gegenseitigkeit den fremden Schiffen eingeraumt. Das Deutsche Reich 
hat sie nach dem Gesetz, betreffend die Kiistenschiffahrt, vom 22. Mai 
1881 (R. G. Bl. 97) den deutschen Schiffen vorbehalten (§ 1). Doch 
kann sie (§ 2) ausHi,ndischen Schiffen durch Staatsvertrag oder durch 
Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats eingeraumt 
werden 7). In der Kongoakte vom 26. Februar 1885 Art. 2 ist die ge
samte Schiffahrt (cabotagekaritime etfluvial) den Staatsfremden alIer 
Nationen vollig freigegeben. 

Verschieden von der Kiistenschiffahrt ist die stufenweise Loschung 
der aus dem Ausland gebrachten Ladung in verschiedenen Hafen des
selben fremden Staates oder die Einnahme oder Erganzung der fiir das 
Ausland bestimmten Ladung (Staffelfahrt, commercio de escala). 
Diese wird auch den Schiffen fremder Machte, selbst abgesehen von 
besonderen Vereinbarungen, eingeraumt. Vgl. z. B. den deutschen 
Freundschafts- usw. Vertrag mit Nicaragua vom 4. Februar 1896 
(R. G. Bl. 1897, 171) Art. 16 Abs. 1. 

2. Das Recht, Grundbesitz durch Rechtsgeschafte unter Lebenden oder 
von Todes wegen zu erwerben, zu besitzen und dariiber zu verfiigen, kann den 

6) Nagler, Verbotene Kiistenfischerei (Vergleichende Darstellung des deut
schen und ausland. Strafrechts. Bd. 8. 1906). 

7) Zusammenstellung der Auslandsstaaten, die das Recht zur Kiistenschiff
fahrt in den deutschen Gewassern besitzen, bei Fleischmann, S. 270 Anm. 7 
(iiberholt). - Kanadisches Gesetz vom 30. Januar 1907 im N. R. G. 3. s. 8, 235. 
Vgl. Runge, Jahrb. d. Nordd. Lloyd. 1920/21, S.99. 



§ 20. Verkehrsfreiheit (Fremdenrecht). 175 

Staatsfremden versagt werden (oben § 14 III 4), warihnen aber - vor dem 
Weltkrieg - von den meisten Staaten gewiihrt. 

Beschrankungen in fruherer Zeit: In Rumanien war nach der Ver
fassung von 1879 Art. 7 § 5 der Erwerb von Grundbesitz in den landlichen 
Gemeinden den rumanischen Staatsangeh6rigen vorbehalten (anerkannt 
in dem ScliluBprotokolle zu Art. 1 des deutsch-rumanischen Handels
vertrages v. 21./9. Oktober 1893 (v. 8. Oktober/25. September 1904; 
unten § 39 I). Der deutsch-japanische Handelsvertrag yom 4. April 1896 
gewahrte in Art. III den beiderseitigen Staatsfremden nur das Recht, 
"fur Niederlassungs-, Industrie- und Ha:ndelszwecke Landereien zu 
pachten", versagte ihnen also das Recht, Eigentum an unbeweglichem 
Gut zu erwerben; in dem neuen Handelsvertrag von 1911 (R. G. Bl. 
S. 477) ist diese Beschrankung, gemaB dem japanischen Gesetz yom 
12. April 1910, hinweggefallen. In Art. 2 des deutsch-turkischen Nieder
lassungsvertrages wird nur die Meistbegunstigung eingeraumt. - Auch 
nach Art. 88 E. G. zum B. G. B. bleiben die landesgesetzlichen Vor
schriften, die den Erwerb von Grundstucken durch Auslander von staat
licher Genehmigung abhangig machen, unberuhrt 8 ). 

3. Das Recht zur Fiihrung der Nationalflagge wird vielfach nur 
solchen Schiffen zugestanden, die im ausschlieBlichen Eigentum von 
Staatsangeh6rigen stehen. Vgl. z.B. das deutsche Reichsgesetz yom 
22. Juni 1899 (R. G. Bl. S. 319). 

4. Die Gleichberechtigung der Staatsfremden ist im wesentIichen durch
gefiihrt auf dem Gebiete des Zivilrechts und des Zivilprozesses. 

Daher haben die Staatsfremden denselben Anspruch auf den 
Schutz der Gerichte wie die Staatsangeh6rigen; und sie sind den Ge
richten des Aufenthaltsstaates wie die Staatsangeh6rigen unterworfen. 

Jedoch wird diese Regel nach verschiedenen Richtungen hin durch
brochen. 

a) Fur das groBe und praktisch wichtige Gebiet des literarischen 
und gewerblichen Eigentums ist die Gleichstellung der Staats
fremden mit den Staatsangeh6rigen nur durch besondere Verein
barungen gesichert, die teils in Sondervertragen einzelner Staaten, 
teils in Kollektivvertragen enthalten sind (daruber unten § 43 II 1 u. 2). 

b) In der Rechtsfahigkeit und Geschafts- (ProzeB-)Fahig
kei t werden auslandische Vereine und Gesellschaften nur 
kraft besonderer Vereinbarung den inlandischen Vereinen und Ge
sellschaften gleichgestellt. (V gl. § 12 der deutschen Gewerbeordnung 

8) Besondere Bestimmungen zu ungunsten auslandischer juristischer Per
sonen sind haufig. So nach dem Recht der deutschen Einzelstaaten. Uber Hong
kong (Dekret vom 1. Mai 1908) vgl. N. R. G. 3. s. 8, 256. 

Uber den Streit wegen des Rechtes der Auslander an Grundstiicken in Japan 
vgl. v. Martitz in Schiickings "Werk vom Haag", 2. Serie, Bd.1, 1. Teil (1917), 
S. 309. 
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vom 21. Juni 1869 sowie Art. 10 E. G. zum B. G. B.). So sind sie 
vielfach im Erwerb von unbeweglichem Gut beschrankt, und ihre 
Proze13fahigkeit bedarf besonderer Anerkennung, sei es durch Landes
gesetz, sei es dur9h Staatsvertrag 9). Solche Vertrage hat das Deutsche 
Reich, insbesondere bezuglich der gegenseitigen Anerkennung von 
Handelsgesellschaften, mit einer Reihe von Staaten geschlossen; bei
spielsweise sei auf den deutsch-niederlandischen Vertrag vum 11. Februar 
1907 (R. G. Bl. 1908, 65), den deutsch-schwedischen Handelsvertrag 
vom 2. Mai 19U (R. G. Bl. 275) Art. 5, den deutsch-tiirkischen Nieder
lassungsvertrag Art. 4 verwiesen. RegelmaBig wird eine entsprechende 
Bestimmung auch in die Handelsvertrage eingefugt. 

c) 1m Zi vil pr oz e 13 ist der Auslander insofern ungunstiger ge
stellt als der Inlander, als er mangels besonderer Vereinbarungen Sicher
heit fiir die Proze13kosten zu leisten und keinen Anspruch auf Ge
wahrung des Armenrechts hat (unten § 43 III I). 

o. Der GleichsteUung der Staatsfremden mit den StaatsangehOrigen ent
spricht es, daB aUe den Staatsfremden als solchen treffenden Abgaben und 
Lasten dem heutigen Viilkerrechte fremd sind. 

Dieses gilt auch von den Abgaben, die friiher erhoben zu werden 
pflegten, wenn durch Erbfolge, Schenkung, Auswanderung oder aus 
anderen Grunden Vermogen aus dem Gebiet eines Staates in das Gebiet 
eines andern Staates uberging; also von der gabella hereditaria 
(Abscho13), dem jus detractus, dem census emigrationis 
(Abfahrtgeld). Die Vertrage des Deutschen Reichs mit den sud
und mittelamerikanischen Staaten sprechen das teilweise noch aus
drucklich aus (vgl. den friiheren Freundschafts- usw. Vertrag mit 
Costa Rica vom 18. Mai 1875, R. G. Bl. 1877, 13 Art. X); mit Dane
mark hat das Deutsche Reich noch unter dem 5. Februar 1891 (R. G. Bl. 
346) ein besonderes Obereinkommen uber die Aufhebung dieser Ab
gaben geschlossen. 

6. Die Staatsfremden ha'ben keinen Anspruch auf die Gewithrung der
jenigen politischen Rechte, in deren Ausiibung sich die TeiInahme der 
StaatsangehOrigen an der Bildung des Staatswillens auBert, also vor allem auf 
die Gewithrnng des poIitischen Wahlrechtes 10). 

Die Staatsfremden dagegen werden me die Inlander in dem GenuB 
der politischen Rechte im weiteren Sinne des Wortes, also derjenigen 

9) Oben § 19 Anm. 12. - Vgl. Annuaire Bd. 16, uber die Rechts- nnd ProzeB
fahigkeit der Kiirperschaften des iiffentlichen Rechts. Intern. Law Association 
Bd.27, S. 439; Bd. 28, S. 246. Leske-Liiwenfeld (oben Anm. 1). Walker, Die 
rechtliche Stellnng auslandischer juristischer Personen. 1897. Mamelok, Die 
juristische Person im internationalen Privatrecht, 1900. Pillet, Des personnes 
morales en droit into prive, 1914. E. Isay, Z. i. R. Bd. 32 (1924), S. 17. 

10) Auch u. a. nicht des Petitionsrechts. 



§ 20. Verkehrsfreiheit (Fremdenrecht). 177 

Freiheitsrechte der Staatsburger geschutzt, die, wie das Vereins-und 
Versammlungsrecht, die PreBfreiheit, das Hausrecht usw. in den Ver
fassungen ausdrucklich eingeraumt und durch besondere Gesetze naher 
geregelt zu werden pflegen, doch nicht, ohne daB auch hierin die Staaten 
den Auteil der Fremden geringer zu bemessen be£ugt waren, z. B. fUr 
das Versammlungsrecht oder das Recht zur Herausgabe von Zeitungen 
oder in dem Schutz gegen Verhaftung. 

Die £reie Religionsubung mit EinschluB des Gottesdienstes steht 
den AugehOrigen der Kulturstaaten seit dem Westfalischen Frieden 
auch ohne besondere Vereinbarung zu. Sie wird aber vielfach in den Ver
tragen ausdrucklich eingeraumt. 

Z. B. englisch-russischer Vertrag yom 21. Februar 1797 Art. 14. 
Auch noch im 19. Jahrhundert wird sie in Vertragen mit mittel- und 
sudamerikanischen Staaten hau£ig erwahnt. Vgl. Freundscha£ts- usw. 
Vertrag zwischen Deutschland und Salvador v. 13. Juni 1870 (R. G. Bl. 
1872, 377) Art. VII. 

Auch China hatte sich in den mit andern Staaten geschlossenen Ver
tragen, so in dem Freundschaftsvertrag mit PreuBen usw. yom 2. Sep
tember 1861. (oben § 1. Anm. 7) verpflichtet, seine christlichen Untertanen 
zu beschutzen, die christlichen Missionen nicht zu stOren und ihnen, 
wie allen Fremden, gegen Passe auch den Zutritt in nicht gei:iffnete Teile 
des Landes zu gesta tten 11 ) . 

7. Die Staatsfremden konnen umgekehrt den staatsbiirgerlichen Pflichten 
im engeren Sinne (den politischen) nicht unterworfen werden. 

Sie sollen daher zur Wehrpflicht, zu einer Wehrsteuer als Ab16sung 
der Militarpflicht oder zu anderen persi:inlichen Kriegsleistungen nicht 
herangezogen werden. Dieser Grundsatz ist wiederholt in Vertragen aus
driicklich ausgesprochen worden. (Vgl. deutsch-japan. Handelsvertrag 
yom 24. Juni 191.1., Art. 1., deutsch-tiirk. Niederlassungsvertrag Art. 6.) 
Doch ziehen Danemark, Norwegen und einige andere Staaten auch die 
auf ihrem Gebiete ansassigen Staats£remden zur militarischen Dienst
pflicht heran. In manchen Vertragen findet sich die Bestimmung, daB 
die Staatsfremden nur zu solchen Zwangsanleihen sowie militarischen 
Requisitionen und Kontributionen herangezogen werden ki:innen, die 
auch die Staatsbiirger oder die Angehi:irigen der meistbegunstigten Nation 
treffen. Vgl. niederl.-japan. Handelsvertrag yom 6. Juli 1912 Art. 1. 
Ziff.7 (Jahrbuch II 289); Handelsvertrag zwischen Osterreich-Ungarn 
und Japan yom 28. Oktober 1912 Art. 1 Ziff. 5 (Jahrbuch II 297). Der 
deutsch-turkische Rechtsschutzvertrag u. a. (Art. 7) sicherte bei militari
schen Anforderungen und Enteignungen zum i:iffentlichen Nutzen dem 
Betroffenen unverzugliche und volle Entschadigung zu. Der "einmalige, 

11) Carl Mirbt, Die christliche Mission in den volkerrechtlichen Vertragen 
der Neuzeit (Festgabe fUr A. v. Harnack), 1921. 

v. LiBzt-FleiBchmann, V51kerrecht, 12. Aufl. 12 
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auBerordentliche Wehrbeitrag" in dem deutschen Reichsgesetz von 
1913 war trotz des Namens keine Kriegsleistung, sondern eine eigen
artige Steuer, die Staatsfremde wie Staatsangehorige trifft. 

Dagegen beruht die Befreiung von dem "zwangsweisen Amtsdienst 
gerichtlicher, administrativer oder munizipaler Art" (als Geschworene 
usw.) nicht auf allgemeinem Rechtssatz, sondern auf besonderer Ver
einbarung oder nationalem Recht 12) . 

. 8. Das sog. Embargo, d. h. die Zuriickhaltung von Handelsschiffen fiir 
milititrische oder andere staatliche Zwecke ist im Frieden ausgeschlossen. 

Das gilt auch, wo es nicht besonders vereinbart ist. Doch findet 
es sich mehrfach in Vertragen ausdriicklich ausgesprochen. 

V gl. den Freundschaftsvertrag zwischen dem Deutschen Reich 
und Salvador vom 13. Juni 1870 (R. G. Bl. 1872, 377), verlangert durch 
Konvention vom 12. Januar 1888 (R. G. Bl. 1889 S. 191) Art. VI; Art. 14 
des deutsch-mexikan. Freundschaftsvertrags vom 5. Dezember 1882 
(R. G. Bl. 1883,247); Art. 7 des am 14. Marz 1915 (R. G. Bl. 152) auBer 
Kraft getretenen Freundschaftsvertrags mit Guatemala vom 20. Sep
tember 1887 (R. G. Bl. 1888, 238); Art. 7 und 10 des deutsch-colum
bischen Freundschaftsvertrags vom 23. Juli 1892 (R. G. Bl. 1894, 471). 

"Ober Embargo als Repressalien unten § 54 II b. "Ober das jus 
angariae im Kriege § 66 Anm. 3. 

III. Durch die ErschlieBung des Landes wird das Recht der Fremden
polizei nicht beriihrt. Doch dart diese niemals dazu fUhren, daB den Ange
horigen eines fremden Staates als solchen, also nur wegen ihrer Staatsange
hOrigkeit, der Aufenthalt versagt wird. 

Die Fremdenpolizei ist als Teil des Fremdenrechts, von zwischen
staatlicher Vereinbarung abgesehen, AusfluB der nationalen Auto
nomie 13). Verschiedene Staaten (nicht aber das Deutsche Reich) haben 
das Fremdenrecht durch besondere Gesetze geregelt. So Belgien durch 
das Gesetz vom 12. Februar 1897, England durch die Aliens Act vom 
II. August 1905 (5. Edw. VII c. 13; N. R. G. 3. s. I 303), die Ver
einigten Staaten durch Gesetz vom 20. Februar 1907. 

Die Grundsatze eines gemeinen Volkerrechts sind in den gegen die 
Mittelmiichte im Weltkriege verbiindet gewesenen Staaten gegeniiber 
den Angehorigen der Mittelmachte noch keineswegs durchweg wieder 
zur Geltung gebracht; namentlich nicht in Frankreich (allgemeine 
polizeiliche Beschrankungen, besondere Beschrankungen fiir den Aufent-

12) VgI. z. B. den deutsch-griechischen Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 
9. Juli 1884 (R. G. Bl. 1885, 23) .Art. 5; deutsch-italienischen Handels- usw. 
Vertrag vom 6. Dezember 1891 (R. G. Bl. 1892,97) .Art. 4; deutsch-bulgarischen 
Handels- usw. Vertrag vom 1. August 1905 (R. G. Bl. 1906, 1) .Art. 5; deutsch
bolivianischen Freundschafts- und Handelsvertrag vom 22. Juli 1908 (R. G. Bl. 
1910, 507) .Art. 8. 

13) Ernst Isay, Das deutsche Fremdenrecht. 1923. 
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halt in den zerstorten Gebieten und in ElsaB-Lothringen), aber auch 
noch nicht in England und den englischen Dominions (Alien restriction 
act 1919). Es muB genugen, diesen unubersichtlichen Zustand, der nur 
allmahlich dem Abbau verfallt, hier anzumerken. 

Auf gemeinsamer "Oberzeugung beruhen die folgenden Rechtssatze : 

1. Jeder Staat hat das Recht, den Grenzverkehr zu iiberwachen. 

Er kann insbesondere den PaBzwang handhaben, soweit diesem 
nicht besondere Vereinbarungen im Wege stehen 14). Die Pariser PaB
konferenz des Volkerbunds (Okt.1920) hat uber Erleichterungen im 
PaBwesen verhandelt (Vereinheitlichung, Vereinfachung, Verringerung 
der Kosten). Ihre eingehenden Beschlusse und Empfehlungen haben 
jedoch nur geteilte Zustimmung bei den Regierungen gefunden. Immer
hin ist zwischen Osterreich, Dngarn, Italien, der Tschechoslowakei und 
Sudslawien am 27. Januar 1922 ein Abkommen auf der Grundlage der 
Konferenzverhandlungen getroffen worden. 

2. Er kann den Eintritt in sein Gebiet denjenigen Personen versagen, 
die fiir Sicherheit und Ordnung im Innern wie nach auBen hin gefiihrlich werden 
konnen (Abweisung, renvoi). 

Zu diesen "lastigen Fremden" (undesirable strangers) gehoren: 
verurteilte Verbrecher, Personen ohne genugenden Ausweis, unbe
mittelte una erwerbsunfahige Personen (paupers). Aber auch Per
sonen, die an ansteckenden Krankheiten leiden (Phthysiker, Lepra
kranke), mussen hierher gerechnet werden. Besonders weit wird durch 
die Gesetzgebung der V. St. v. Amerika, Kanadas, Australiens, Sud
afrikas und zuletzt des englischen Mutterlandes der Kreis der von der 
Zulassung ausgeschlossenen Personen gezogen, namentlich durch Auf
stellung der sog. Bildungsklausel und durch die Abwehr der Zulassung 
von Arbeitern unter KontrakP5). 

Der Staat hat das Recht, aber nicht die Pflicht, solche Per
sonen zuruckzuweisen. Dnd er hat das Recht, ihnen Asyl zu gewahren, 
soweit dadurch nicht die Sicherheit anderer Staaten gefahrdet wird 
(oben § 13 III 1). Das Asylrecht ist mithin volkerrechtlich ein Recht des 

.14) Neumeyer, Intern. Verwaltungsrecht. 1910. Bd.l, S.26. Bertelsmann, 
Das PaBwesen. Diss. Wiirzburg 1914. Hartmann, PaBwesen, bei v. Stengel
Fleischmann Bd. 3, S.40. Wehberg, Das PaBwesen 2 1923 (S. llf. tiber die Pa
riser PaBkonferenz). 

15) In den V. St. v. Amerika ist wahrend des Weltkriegs die Einwanderung. 
iIi noch weiterem MaBe unterbunden worden, auBerlich in gleichmaBigem Ziffern
verhiiltnis, dem Wesen nach, Um die weniger erwiinschten Elemente aus dem Osten 
und StidEm Europas fernzuhaIten: die Zuwandernng eines fremden Volksteils ist 
nur in Hohe einer Quote (3°/0) der Kopfzahl gestattet, mit der dieser Volksteil 
schon im Jahre 1910 in den V. St. ansassig war. Eine Verschiirfung (2 % der Zahl 
von 1890) ist vorbereitet. 

12* 
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Zufluchtstaates, nicht aber des staatsfremden Fliichtlings 16). ("Ober 
Auslieferung fliichtiger Verbrecher vgl. unten § 44 II.) 

Die Frage der Zulassung von Auslandern hat sich unter der nicht 
unbegriindeten Besorgnis vor einer ,,"Oberfremdung" des eigeneil Landes 
in den letzten Jahrzehnten zugespitzt. Namentlich hatte die Schweiz 
iiber ein politisch nicht mehr unbedenkliches fibermaB der Zuwanderung 
Fremder zu klagen 17). Unter der Wirkung der wirtschaftlichen Voungs
rechte, die sich die Verbandsmachte in den Pariser :Friedensurkunden 
zugeteilt haben (oben S.62), waren die Mittelmachte zeitweilig einer 
uneindammbaren "Oberflutung durch Fremde preisgegeben. Anderer
seits drangte die wirtschaftliche Notlage der Mittelmachte zur fiber
wanderung in andere Staaten. Das notigt zu erneuter und nach den Er
fahrungen tiefer begriindeter Stellungnahme. Ausgangspunkt bleibt 
hierbei der Grundgedanke des internationalen Gastrechts, wie er in dem 
Grundrecht des freien Verkehrs gegeben ist. Das Gastrecht muB sich 
aber eine Einschrankung gefallen lassen, insofern es in Widerspruch 
mit dem Grundrecht auf Selbsterhaltung des Wirtsstaates tritt; mehr 
als bisher wird die Aufnahmepflicht eines jeden Staates an seiner Auf
nahmefahigkeit fiir Fremde iu bemessen sein. 

3. Aus den gleichen Griinden ist jeder Staat berechtigt, Staatsfremde18), 

die sich bereits auf seinem Gebiete befinden, auszuweisen (Ausweisung, 
expulsion). Die Ausweisung ist eine MaBnahme der Sicherheits
polizei, fiir deren Anwendung also die polizeigemaBen Griinde vor
liegen miissen: sie muB zurAufrechterhaltung der offentlichen Sicher
heit, d. i. zur Abwehr einer der Allgemeinheit drohenden Gefahr er
forderlich sein. Der MaBstab fiir die Gefahrlichkeit wird aus der Natur 
der Sache Landfremden gegeniiber ein scharferer sein, die Gefahr in 

16) Glanzmann, Das schweizerische Asylrecht nach der BUndespraxis. 
Diss. Ziirich 1908; vgl. auch Langhard, Die anarchistische Bewegung in der 
Schweiz. 2 1909. 

17) Nach der Volkszahlung von 1910 waren unter mnd 3742000 Bewohnern 
der Schweiz 565000 Auslander (= 15,1 0 / 0 ), besonders zahlreich in den Grenz
kantonen: Tessin 28 0/0, Stadt Ziirich 33 0J0, Baselstadt 38 0 10, Genf 41,5 0J0. Dar
tiber W. Burckhardt, Die Einbiirgerungder Auslander, im Polito Jahrb. der 
Schweiz. Eidgenossenschaft, 1913, und das Referat in der Schweiz. Vereinigung-fiir 
intern. Recht, 1914. Langhard, Niederlassungsrecht der Auslander in der 
Schweiz, 1913. 

18) Die Verbannung von Staatsangehorigen stoBt heute, von nationalen und 
ethischen Grunden abgesehen, auf internationale Schwierigkeiten, well kein Staat 
dem andern zumuten kann, daB dieser Angehorige, deren er sich entledigen will, 
aufnehme. Das hieBe den Gastanspruch uberspannen. In diese Reihe zahlen die 
Verbannungsdekrete gegen Thronpratendenten in Frankreich, nunmehr auch in 
Osterreich (Gesetz vom 3. April 1919; staatsrechtliche Bedenken dagegen bei 
Kelsen, Osterr. Staatsrecht 1923, S. 145) und Deutschland unter gewissen Vor
aussetzungen (Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt im Ausland) nach § 23 des 
(auf 5Jahre geltenden) Reichsgesetzes zum Schutze der Republik vom 21.Juli1922. 
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noch anders gearteten Tatbestanden erblickt werden konnen als gegen
iiber Inlandern, ohne daB darin eine unbillige Ungleichheit zu finden 
ware. Ewaige Rechtsmittel gegen die Ausweisung bestimmt jeder Staat 
selbstandig. Der Heimatstaat des Ausgewiesenen kann, um der Schutz
pflicht fUr seinen Angehorigen zu geniigen, den ausweisenden Staat um 
Aufklarung ersuchen und im Fane der Verletzung des Grundrechts des 
Verkehrs die gegen Volkerrechtsverletzungen zugelassenen MaBnahmen 
treffen19). 

4. Der Staat, dem der Abgewiesene oder Ausgewiesene angehi:irt hat, 
ist verpflichtet, ihn wieder aufzunehmen, auch wenn er inzwischen seine 
friihere Staatsangehi:irigkeit verloren haben sollte, ohne eine neue zu gewinnen. 

Diese Verpflichtung wird durch die Niederlassungsvertrage oder 
durch besondere "Ubernahme" -Abkommen od8r Repa triierungs
vertrage vielfach ausdriicklich ausgesprochen, muB aber auch ohne 
.diese als bestehend angenommen werden. Vorbildlich war (nach v. Mar
titz 441) die Gothaer Konvention deutscher Staaten vom 15. Juli 1851. 
Vgl. die deutschen Vertrage mit Italien vom 8. August 1873 und mit 
RuBland vom 10. Februar/29. Januar 1894 (Fleischmann 117)20); aber 
auch Art. 9 des deutsch-tiirkischen Niederlassungsvertrags. 

IV. Die Erschlieflung des Landes bedeutet grundslttzlich auch Zulassung 
der Handelsschiffe der sltmtlichen zur Kulturgemeinschaft gehi:irenden 
Flaggen in allen Seehafen21). 

Die fremden Handelsschiffe diirfen daher die Hafen anlaufen und 
hier wie auf den Reeden vor Anker gehen; sie diirfen (abgesehen von 

19) Der Niederlassungsvertrag, den die Tiirkei im Anschiusse an den Frieden 
zu Lausanne unter dem 24. Juli 1923 geschiossen hat, formuliert das so (Art. 7): 
"La Turquie se reserve Ie droit d'expuiser, par mesures individuelles, soit it, la suite 
d'une sentence legale, soit d'apres les lois ou reglements sur la police des meeurs, 
sur la police sanitaire ou sur la mendiciM, soit pour des motifs de sureM in
Mrieure ou exMrieure de l'Etat, les ressortissants des autres Puissances contrac
tantes, lesquelles s'engagent it, les recevoir en tout temps, eux et leur famille. -
L'expulsion sera effectuee dans des conditions conformes it, l'hygiene et it, l'hu
maruM." 

20) W aUmann, 1st der Staat nach Volkerrecht verpflichtet, seine ehe
maligen Untertanen wieder aufzunehmen? Diss. BresI. 1910. Kamnitz, Die 
Ubernahme ehemaliger Deutscher. 1910. De Claparede, Die volkerrecht
liche Repatriationspflicht. Diss. Wiirzb. 1911. 

21) Das (bisher nicht ratifizierte) Abkommen tiber die internationalrecht
liche Behandlung der Seehafen auf der 2. Allgemeinen Verkehrskonferenz 
zu Genf yom 9. Dezember 1923 regelt die Zulassung im wesentlichen im Sinne 
des Textes. Ausdrticklich ausgeschlossen ist die Geltung fiir die Ktistenschiffahrt, 
das Lotsenwesen, den SchIeppverkehr, Fischereiboote und Fischfang. 1m FaIle 
schwerwiegender Bedrohung del' Sichel'heit oder der Lebensintel'essen kann del' 
Hafenstaat, fiir eine moglichst beschrankte Zeit, diese Rechte auBer Kraft setzen. 
Die Kriegsklausel entspricht der Klausel der Verkehrskonferenz von Barcelona 
(vgl. unten S. 310). 
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der Kiistenschiffahrt) Waren aus- und einladen, wobei sie wie die in
landischen Handelsschiffe der Polizeigewalt des Aufenthaltstaates 
unterworfen sind. fiber die Gerichtsbarkeit vgl. oben § 16 I 2d. Es 
bleibt jedoch dem Staate vorbehalten, bestimmte Hafen, insbesondere 
Kriegshafen, von der allgemeinen Eroffnung auszunehmen. Nur im 
Fall der Seenot (relache forcee) diirfen die fremden Handelsschiffe 
auch die verschlossenen Hafen anlaufen und sich hier so lange auf
halten, bis ihnen die Weiterfahrt moglich ist. 

Die Gleichstellung bezieht sich ferner auf Schiffahrtsabgaben aller 
Art, sowie auf die Hilfeleistung bei Strandung und Schiffbruch. 

Auch hier wirkt die Meistbegiinstigungsklausel (unten 
§ 22 III 2), z. B. Freundschaftsvertrag des Deutschen Reiches mit 
Nicaragua vom 4. Februar 1896 (RG. Bl. 1897, 171) Art. 2 Abs. 2. 

Verschiedene Behandlung der Handelsschiffe verschiedener frem
der Staaten ist an sich nicht volkerrechtswidrig und wird daher ins
besondere als Mittel der Vergeltung (unten § 55) verwendet. 

Diese Satze werden sinngemaB auch auf die Zulassung von Luft
schiffen auszudehuen sein. 

V. Fremde Truppenkorper bediirfen zum Betreten des Staatsgebietes 
und zum Durchzug durch dieses der Erlaubnis im Einzelfall, soweit nicht be
sondere Vereinbarungen, wie die Einraumung eines Durchzugsrechtes (Etappen
rechtes, HeerstraBenrechtes), getroffen sind. 

Ebenso bediirfen fremde Kriegsschiffe in Friedenszeiten fUr den Ein
lauf und den Aufenthalt in den nationalen Gewassern und in den Hafen eines 
fremden Staates grundsatzlich einer Erlaubnis 22). Die Erlaubnis wird im 
allgemeinen gewahrt, kann aber im Einzelfall oder fiir gewisse Hafen 
versagt werden. Die friedliche Durchfahrt durch die Kiistengewasser steht 
in der Regel frei, im FaIle der Seenot auch das Anlaufen der Hafen. 

Vgl. oben § 16 12. Norwegen gestattet nach Konigl. BeschluB vom 
10. Mai 1906 (N. R G. 3. s. III 871) fremden Kriegsschiffen das Ein
laufen in Kriegshafen nur auf Grund vorhergehender Erlaubnis. Allge
mein wird diese zum Einlaufen in die nationalen Fliisse gefordert. Da
gegen begniigt sich die deutsche Verordnung vom 14. Mai 1913 (Marine
Vdg.-Bl. 1913 Nr. 15) mit der vorhergehenden Anzeige, wenn es sich 
urn nicht mehr als drei Kriegsschiffe handelt. Zur. Durchfahrt durch 
den Kaiser-Wilhelm-Kanal war besondere Erlaubnis erforderlich - er 
ist durch den Versailler Vertrag Art. 380 den Kriegs- und Handels-

22) Das Genfer Abkommen yom 9. Dezember 1923 bestimmt (Art. 13): Le 
present statut s'applique a tous les navires qu'ils appartiennent a des particuliers, 
a des collectivites publiques ou a l'Etat. - Toutefois, il ne vise en aucune maniere 
les navires de guerre, ni les navires de police ou de controle, ni, en general, les 
navires exer9ant a Un titre quelconque la puissance publique, ni tous les autres 
navires lorsque ceux-ci servent exc1usivement aux fins de forces navales, militaires 
ou aeriennes d'un Etat. 
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schiffen aller mit Deutschland in Frieden lebenden Nationen dauernd 
frei und offen erklart worden. 

Durch Vertrage sind mehrfach weitergehende Berechtigungen ein
geraumt worden, die sich auch aus der Meistbegunstigungsklausel er
geben konnen. So bestimmt Art. 30 Abs. 1 des deutsch-chinesischen 
Vertrags von 1861 (oben § 1 Anm. 3): "KriegsschiHen der kontrahieren
den Deutschen Staaten, welche zum Schutze des Handels kreuzen, oder 
mit Verfolgung von Seeraubern beschi1ftigt sind, soIl es freistehen, aIle 
Chinesischen Hafen ohne Unterschied zu besuchen." 

Abweichende Rechtsregeln gelten fur die Dauer eines Krieges. 
Vgl. daruber unten § 66ff. (Rechtsstellung der Neutralen). 

Zweiter Abschnitt. 

Die nationalen Organe des zwischenstaatlichen 
Verkehrs. 

§ 21. Die vOlkerrechtliche Vertretungsbefugnis. 

I. Aus dem Grundbegriffe des Vi:ilkerreehts ergibt sieh (oben § 20 I) die 
Unterhaltung eines stiindigen Verkehrs von Staat zu Staat. Dieser Verkehr kann 
nur hergestellt und unterhalten werden dureh einzelne Gliedpersonen des Staates, 
die dieser als seine Organe mit seiner Vertretung beauftragt hat, so daB die 
Handlungen der Organe als Handlungen des Staates selbst geIten. 

Auch der zwischenstaatliche Verkehr gehort zum Inhalt des Com
merciums (oben § 13 V), das die Glieder der Staatengemeinschaft 
miteinander verbindet. Er findet seinen deutlichsten Ausdruck in 
Sendung und Empfang standiger Gesandtschaften. Das diplomatische 
Korps in den Hauptstadten der GroBstaaten ist das getreue Abbild des 
durch das V61kerrecht zusammengeschlossenen Staatenverbandes .. 

II. Dureh die Verfassung eines jeden Staates werden die Organe bestimmt, 
die ihn im vi:ilkerreehtliehen Verkehr zu vertreten, fUr ihn die vi:ilkerreehtlieh 
erhebIiehen Handlungen vorzunehmen haben. Die vi:ilkerreehtliehe Vertre
tungsbefugnis ruht mithin auf staatsreehtlieher Grundlage; sie wird dureh die 
nationale Staatsverfassung bestimmt und begrenzt. 

1. In monarehisehen wie in repubUkanisehen, in einfaehen wie in zusam
meng'esetzten Staaten kann die oberste, grundsiitzlieh unbesehriinkte Vertre
tungsbefugnis (das jus repraesentationis omnimodo) einem einzelnen, dem 
Staatsoberhaupt, iibertragen sein. 

Kraft dieser seiner Stellung, ohne daB es einer besonderen Er
machtigung bedarf, ist das Staatshaupt in allen volkerrechtlichen Be
ziehungen der Vertreter seines Staates, die Verkorperung der Staats
gewalt. Die Handlungen des Staatshauptes berechtigen und verpflich
ten, innerhalb der durch die Verfassung etwa gezogenen Schranken, 
volkerrechtlich den Staat; das Staatshaupt schlieBt die Vertrage, er
klart den Krieg, schickt und empfangt die Gesandten. 
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Es ist irreleitend, das Staatshaupt ohne weiteres als Trager der 
Souveranitat zu bezeichnen. Die Souveranitat ist Eigenschaft der 
Staatsgewalt und steht daher dem Staate selbst zu. Es ist volkerrecht
lich durchaus gleichgultig, ob nach dem die Staatsverfassung beherr
schenden Grundgedanken die Gesamtheit der Staatsburger, also das 
Yolk selbst, Trager der souveranen Staatsgewalt ist, oder ob diese dem 
Monarchen allein oder ob sie ihm und dem Volke zugeschrieben wird. 
MaBgebend ist lediglich die Beantwortung der Frage, ob und etwa 
unter welchen Voraussetzungen und Einschrankungen das Staats
haupt die volkerrechtliche Vertretungsbefugnis besitzt. Uber diese 
Frage entscheidet allein die Staatsverfassung. Sie kann auch in der 
Republik dem Prasidenten dieselbe Vertretungsbefugnis einraumen, 
die das Staatshaupt einer unbeschrankten Monarchie "v.on Gottes Gna
den" fur sich in Anspruch nimmt. Es ist daher falsch, wenn die herr
schende Lehre ohne Rucksicht auf die konkrete Verfassung den Prasi
denten eines Freistaates grundsatzlich anders behandeln will als den 
Beherrscher eines monarchischen Staatswesens. Der Prasident der 
franzosischen Republik besitzt die Vertretungsbefugnis, wahrend sie 
dem Prasidenten der schweizerischen Eidgenoss~nschaft nicht ein
geraumt ist 1). 

Die Frage wird von besonderer Wichtigkeit fur die zusammen
gesetzten Staatsgebilde. Der deutsche Kaiser war zwar nicht Trager der 
Souveranitat des Deutschen Reiches; er hatte aber nach Art. 11 der 
Reichsverfassung von 1871 (oben § 9, 3) fur das Reich die oberste 
volkerrechtliche Vertretungsbefugnis, war mithin in volkerrechtlicher 
Hinsicht das Staatshaupt imDeutschenReich. Nach der republikanischen 
Verfassung des Reiches von 1919 kommt die volkerrechtliche Vertre
tung dem Reichsprasidenten zu (Art. 45). 

Die Vertretungsbefugnis kann durch die Staatsverfassung auch 
einer Mehrheit von Personen ubertragen werden; etwa einem Regent
schaftsrat, einem Senat, der Volksvertretung (in der Schweiz hat sie' 
der Bundesrat); in diesem FaIle genieBen nicht die einzelnen Mit
glieder dieser Korperschaft, wohl aber die Korperschaft als solche, die 
dem Staatshaupt zukommenden, im nachsten Paragraphen behandelten, 
besonderen Vorrechte. 

2. Die sachliche Leitung des volkerrechtlichen Verkehrs liegt in den 
Handen des Auswartigen Amtes 2). 

1) Vgl. Walther, Das Staatshaupt in den Republiken. (Abhandl. aus d. 
Staats- u. Verwalt.·R., herausgegeb. von Brie und Fleischmann, Heft 14). 1907. 

2) Vgl. v. Konig bei v. Stengel-Fleischmann Bd. 2, S. 889. Wolgast, Arch. 
o. R. N. F. Bd. 5 (1923) S. 1. Verdross, Worterbuch Bd. I, S. 93 (Deutsch
land), 94 (Oesterreich); Moore Ed. 4, S.780 (V. St. v. Amerika). 
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Der an dessen Sp~tze stehende Minister der Auswartigen Angelegen
heiten gilt nach auBen hin kraft seiner Stellung, auch ohne besondere 
Vollmacht, als der unmittelbar Beauftragte des Staatshauptes, mithin 
als Vertreter der Staatsgewalt. Seine Erklarungen binden den von ihm 
vertretenen Staat. Doch bediirfen die von ihm vereinbarten Vertrage 
in der Regel noch der formlichen Genehmigung des Staatshauptes, der 
sogenannten Ratifikation (dariiber unten § 31 IV). 

3. Unter der Leitung des Auswlirtigen Amtes wird der voIkerrechtliche 
Verkehr mit dem Ausland unterhalten durch die voIkerrechtlichen Agenten~ 
die kraft besonderer Vollmacht den auftraggebenden Staat vertreten. 

Man unterscheidet (jetzt offiziell Frauen nicht ausgeschlossen): 
a) s tlindige Agenten: 

a) Gesandte (agents diplomatiques), die die souverline Staatsgewalt des 
Absendestaates, diesen mithin in allen seinen vOlkerrechtlichen Beziehungen, 
vertreten und daher "diplomatischen Charakter" besitzen. (V gl. auch unten 
§ 23 I 2.) 

fJ) Konsuln, die als Beamte des Absendestaates diesen nur fill einen be
stimmten Kreis von Aufgaben innerhalb ihres Auftrags, insbesondere in den 
wirtschaftspolitischen Beziehungen zum Empfangsstaat, vertreten; 

b) nichtstandige (auBerordentliche) Agenten: 
a) solche, die mit "diplomatischem Charakter", d.h. mit den Vorrechten 

der Gesandten, bei besonderen Anllissen (Hochzeiten, Beerdigungen usw.) 
den Absendestaat vertreten. (Vgl. auch unten § 23 I 3.) 

In der neueren Zeit findet sich der "diplomatische" Charakter 
nicht mehr bloB solchen Zeremonialgesandten, sondern anderen Funk
tionaren mit dauernden Obliegenheiten zugeschrieben, so den Mit
gliedern der Donaukommission, der Haager GerichtshOfe (oben S. 135), 
der Rheinlandkommission zur Durchfiihrung des Versailler Vertrages, 
vor aHem genieBen die Vertreter der Mitglieder des Volkerbundes 
oder deren Beauftragte in der Ausiibung ihres Amtes die Vorrechte 
und die Unverletzlichkeit der Diplomaten (Art. 7 Versailler Vertrag) 3). 

fJ) Agenten ohne diplomatischen Charakter oder Kommissarien, die 
zur Erledigung einzelner Staatsgeschafte, z. B. technischer Fragen 
(Grenzregulierungen, Verkehrsinteressen, Industrieausstellungen usw.), 
entsendet werden. Sie genieBen wahrend ihres amtlichen Aufenthaltes 
in dem Empfangsstaate diejenigen Vorrechte, ohne welche die Erledi
gung ihrer Aufgabe nicht moglich ware. Dahin gehOrt das "sichere 
Geleit"4), also die Unverletzlichkeit ihrer Person und ihrer Papiere (an-

3) DaB die Unverletzlichkeit auch ohne besonderen Ausspruch all den 
internationalen Kommissionen zukomme, denen ein "reprasentativer" Charakter 
innewohnt - wie Hatschek S. 112 meint, der die tJberwachungsausschiisse 
des Pariser Friedensvertrages und die Regierungskommission des Saargebietes 
hierher zahlt -, kann nicht zugegeben werden. 

4) VgI. Fleischmann bei v. Stengel-Fleischmann Bd.2, S.37. 
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erkannt yom Reichskanzler Fiirsten Bismarck, aus AnlaB des Falles 
Schnabele, durch Erklarung yom 28. April 1887 5); nicht aber die Be
freiung von der Gerichtsbarkeit des Empfangsstaates. 

Eine lehrreiche Anwendung dieses Grundsatzes enthalt der deutsch
schweizerische Vertrag yom 5. Dezember 1896 (R. G. Bl. 1897, 195), 
iiber die Einrichtung schweizerischer Nebenzollamter auf badischem 
Gebiet in Art. VI: "Wahrend seines in GemaBheit der vorstehenden 
Bestimmungen auf deutschem Gebiet erfolgenden Aufenthalts ist das 
schweizerische Zollpersonal den deutschen Gesetzen sowie der deutschen 
Gerichtsbiukeit und Polizeigewalt insoweit unterworfen, als nicht die 
Ausiibung seiner zolldienstlichen Verrichtungen, mithin die Disziplin, 
Dienstvergehen oder Dienstverbrechen in Frage stehen." Ahnlich Art. 8 
des deutsch-schweizerischen Vertrags yom 16. August 1905 (R. G. Bl. 
1906, 349), iiber die Errichtung deutscher Zollabfertigungsstellen auf 
den 1inksrheinischen Bahnhofen in Basel. 

4. 1m Kriege iiben die militarischen Befehlshaber (mit EinschluB der 
Festungskommandanten) vieHach selbstandig das Vertretungsrecht. Die Ver
handlungen werden durch Parlamentare gefiihrt. V gl. dariiber unten § 57 B. 

III. Kein Organ fiir den unmittelbaren Staatenverkehr ist die V 0 lks
vertretung. Sie iibt aber in der Gegenwart auf den vo1kerrechtlichen 
Verkehr einen so betrachtlichen, oft entscheidenden EinfluB aus, daB 
ihr auch im Systeme des Volkerrechts ein Platz gebiihrt. Das ist selbst 
in Monarchien der Fall, wenngleich hier traditionell ein, wenigstens der 
Form nach, starkeres Hervortreten des Monarchen im Auswartigen 
gewahrt zu werden, die Volksvertretung hier auf eine Mitwirkung an 
Staatsvertragen beschrankt zu sein pflegt (vgl. unten § 31, IV 3). An
ders grundsatzlich in der Republik, die dem Parlamente die Entschei
dung zuwenigst auch iiber Krieg und Frieden zuweist, vereinzelt aller
dings auch eine Einwirkung auf die Bestellung der auf AuBenposten zu 
berufenden Magistraturen des volkerrechtlichen Verkehrs (V. St. v. 
Amerika). In der Hauptsache ruht die Kontrolle iiber die gesamte aus
wartige Verwaltung bei der Vo1ksvertretung. Fiir Deutschland macht 
sich dies in wachsendem MaBe geltend: dem dienen Einrichtungen wie 
der standige AusschuB des Reichstages fiir Auswartige Angelegenheiten 
(RV. Art. 35), der selbst auBerhalb der Tagung des Reichstags und nach 
der Beendigung der Wahlperiode oder der Auflosung des Reichstags 
tatig werden kann; die haufiger werdenden Mitteilungen der Regierungen 
in Farbbiichern (unten § 31 Anm. 16) u. a.6 ). U-ber diese unmittelbare 

5) Abdruck Fleischmann 216. v. Holtzendorff, Rev. Bd. 20, S.217. 
Triepel, Volkerrecht u. Landesrecht, S.3ll. Delpech, Rev. Gen. Bd. 8, S. 152. 
Clunet, Questions de droit relatives a l'incident franco-allemand de Pagny.1887. 

6) Denys P. Myers, Notes on the control of foreign relations, Haag 1917; 
Chow, Le contrOle parlementaire de la politique etrangere enAngleterre, en France 
et aUK Etats-Unis, 1920. - tJber die "ofientliche Meinung" W. Bauer (1914), 
Tonnies (1922).-Eltzbacher, Die Presse als Werkzeug der ausw. Politik, 1918. 
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Befassung hinaus falIt der Anteilnahme der Volksvertretung an den 
Geschaften des AuBendienstes und dem mitstimmenden Instrumente 
der Presse die bedeutsame Aufgabe einer Erziehung der Bevolkerung fur 
die Auswartieg Politik zu. GewiB gehoren nicht aIle diplomatischen Ge
schafte und nicht zu jeder Zeit schon vor die Volksvertretung; keine
Diplomatie kann der Geheimhaltung entraten; doch kann auch keine 
groBe diplomatische Aktion des Widerhalls im Volke entraten. 

§ 22. Das Staatshaupt. 
I. Das Staatshaupt (oben § 21 II 1) hat die oberste viilkerrechtliche Vertre

tung'sbefugnis innerhalb der durch die Staatsverfassung gezogenen Schranken. 
1. Die Vertretungsbefugnis steht dem tatsiichlichen Staatshaupte zu. 

Die Frage seiner Legitimitat ist nicht zu prufen. Revolution wie 
Staatsstreich sind Vorgange des inneren Staatslebens, durch welche die 
volkerrechtlichen Beziehungen des Staates nicht oder doch nur voruber
gehend beruhrt werden. Die Anerkennung des siegreichen Usurpators 
im zwischenstaatlichen Verkehr hat fur das Recht innerhalb des Staates 
keine Bedeutung. 

2. Die staatsrechtlichen Beschriinkungen der Vertretungsbefugnis sind 
auch vOlkerrechtlich zu beachten. 

Die mit Uberschreitung seiner Befugnis vorgenommenen Rechts
handlnngen des Staatshauptes sind mithin vOlkerrechtlich unwirksam. 

Die Frage wird von besonderer Wichtigkeit beim AbschluB von 
Staatsvertragen (unten § 31 III, V), kann aber auch in Beziehung auf aIle 
a,ndern volkerrechtlichen Handlungen, so bei der Kriegserklarung wie 
bei Beglaubigung und Empfang der Gesandten, eine Rolle spielen. 

3. Nur das Staatshaupt eines Staates, der selbst vOlkerrechtliches Rechts
subjekt ist, kommt hier in Betracht. 

Was von halbsouveranen Staaten und von Staatenverbindungen 
gesagt worden ist (oben §§ 10 und 9), ist daher auch hier anzuwenden. 

4. Die Vertretung des Staates kann durch das Staatshaupt (soweit die 
Staatsverfassung dies gestattet) fUr bestimmte Teile des Staatsgebietes ganz 
Qder teilweise an andere Personen (so an Vizekonige, Statthaiter, Kolonial
gesellschaftim) delegiert werden. 

Diese Personen, die nicht kraft eigenen Rechts fur den Staat han
delnd auftreten, haben aber keinen Anspruch auf die dem Staats
haupte volkerrechtlich zukommende Rechtsstellung. 

II. Ais Vertreter der souveriinen Staatsgewaltkann das Staatshaupt im fried
lichen Verkehr keiner fremden Staatsgewalt unterworfen sein; darin besteht seine 
sogenannte Exterritorialitiit. 

1. Es macht dabei (§ 21 II 1) grundsatzlich keinen Unterschied, 
ob es sich um ein monarchisches Staatshaupt oder aber um den mit der 
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obersten Vertretungsbefugnis ausgestatteten Prasidenten eines Frei
staates handeltl). Und die weitverbreitete Meinung ist unrichtig, 
welche die Exterritorialitat eines solchen Prasidenten einer fremden 
Republik auf den Fall beschranken will, daB er in Staatsgeschaften das 
Ausland betritt; jeder Versuch, diesen Satz praktisch anzuwenden, 
wiirde sofort seine theoretische Unhaltbarkeit aufdecken. Reist das 
Staatshaupt unter einem anderen Namen (incognito), so liegt darin, so
lange das Incognito gewahrt wird, ein Verzicht auf die Exterritorialitat. 

2. Die Exterritorialitiit genie Ben auch die Familienmitglieder 
sowie die iibrigen Personen, die das Staatshaupt ins Ausland be
gleiten2); sie wird dagegen der nicht in Staatsgeschaften reisenden 
Frau des monarchischen Staatshauptes (etwa wahrend eines Badeau£ent
halts) ledigIich aus internationaler H6£lichkeit zugestanden. 

3. Der Regent, der fiir das verhinderte Staatshaupt die Regierungs
geschafte fiihrt, genieBt dieselben Rechte wie dieses. 

4. Wenn das Haupt eines Staates in die Dienste eines fremden 
Staates tritt, so ist es in allen Rechtsbeziehungen, welche diese Stellung 
mit sich bringt, der Staatsgewalt des dienstherrlichen Staates unter
wor£en. DaB eine soIche Zwitterstellung zu verschiedenen Unzutrag
lichkeiten fiihren kann, ist zweifellos; aber ebenso sicher, daB sie wie
derholt vorgekommen ist und noch immer vorkommen kann. 

ID. Der Inhalt der Exterritorialitii.t. 
Da der Aufenthalt des Staatshauptes auf fremdem Staatsgebiet eine

Ausnahme darstellt, wahrend er fiir di.e diplomatischen Vertreter die 
Regel bildet, hat sich geschichtlich die Lehre von der Exterritorialitat 
des Staatshauptes im AnschluB an die der diplomatischen Vertreter ent
wickeIt. Dort (unten § 23 VIII) ist daher auch wissenschaftlich der "Sitz 
der Materie", so daB hier eine allgemeine Ubersicht geniigt. 

Die Exterritorialitii.t umfaBt: 
1. Die personliche Unantastbarkeit. 
Das Staatshaupt ist auf fremdem Staatsgebiet in Friedenszeiten 

unverletzlich, sakrosankt; nur die auBerste Not wiirde die Anwendung 
von Gewalt recht£ertigen. So wenn das Staatshaupt die Festungen des 
Empfangsstaates photographieren, das Auto in die Menge steuern 
wiirde usw. Hier greifen die Begriffe Notwehr und Notstand (unten 
§ 35 IV) ein. 

1) Ebenso Walther (§2I Anm. I), S. 195. Merignhac Rd. 2, S. 294 (mit. 
der heute herrschenden franzosischen Meinung). Nys Bd. 2, S.338. v. Frisch 
(§ 23 Anm.I), S.40. de Louter 2, II. Dagegen Despagnet, S.270 (mit Einschran
kungen). Ri vier I, 424. Ullmann, S. 160. - UbetClie Exterritorialitat fiirstlicher 
Vasallen vgl. Kohler in Z. Yo. R. Bd. 6, S. 201. - Die Unterschiede zwischen der 
Stellung des Prasidenten und des Monarchen haben sich seit den Kriegsjahren be
sonders stark verwischt (Priisident Wilson, Poincare, Millerand). 

2) Bestritten; dagegen z. B. Martens-Bergbohm Bd. I, S. 321. 
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2. Die Exemtion von der gesamten Gerichtsbarkeit des fremden Staates 
und damit von der Rerrschaft der in dem fremden Staate geltenden Rechts
siitze (oben § 14 III 6). 

Dieser Satz gilt nicht nur dann (u. z. bier unbestritten), wenn das Staats
haupt im Auslande weilt; sondern auch das in seinem eigenen Staat sich auf
haltende Staatsoberhaupt kann nicht vor die Gerichte eines andern Staates ge
zogen werden, soweit es sich nicht um dingliche Klagen in bezug auf unbeweg
liches Gut handelt oder das Staatshaupt sich freiwillig (durch Klage oder 
Widerklage) dieser Gerichtsbarkeit unterwirft. 

Auch hier (oben § 13 IV) neigt eine Richtung in der Literatur wie 
in der Rechtsprechung dahin, die Befreiung auf die FaIle zu beschranken, 
in welchen das Staatshaupt als solches in Frage steht, sie dagegen zu 
verneinen, wenn aus seinen Handlungen als Privatmann Rechtsan
spriiche abgeleitet werden. Die Unterscheidung ist aber auch hier nicht 
durchfiihrbar 3). 

3. Die Unzuliissigkeit, die W ohnung zu betreten, in der das Staatshaupt 
sich aufhiilt, so daB auch aIle in dieser befindlichen Gegenstiinde dem Zugriff 
des Aufenthaltsstaates entzogen sind. 

Die dem V61kerbund, seiner Verwaltung oder seinen Tagungen 
dienenden Gebaude oder Grundstiicke sind unverletzlich (Art. 7 Abs. 5 
Versailler Vertrag). 

4. Die Befreiung von allen direkten Steuern und Abgaben, soweit diese 
nicht auf Grundeigentum in dem fremden Staatsgebiet ruhen 4). 

5. Den ungehemmten und uneingeschriinkten Verkehr mit dem eigenen 
Staat (durch chiffrierte Depescheu, Feldjager und andere Boten). 

6. Ob das Staatshaupt wahrend des Aufenthaltes im Ausland 
Regierungsgeschiifte vornehmen kann, hangt lediglich von der Verfassung 
seines Staates ab; volkerrechtliche Hindernisse stehen nicht im Wege. 
Gerichtsbarkeit iiber sein Gefolge ist dem Staatshaupt, soweit es 
sich um die hier allein in Frage stehenden Staaten der Volkerrechtsge
meinschaft handelt, schon nach den Staatsverfassungen entzogen. 

§ 23. Die Gesandten 1). 

I. Gesandte (agents diplomatiques) sind die stiindigen Vertreter des Absende
staates in allen seinen vOikerrechtlichen Beziehungen zum Empfangsstaat. 

3) Vgl. Rev. Bd.5, S.245. Plumon, Die franzo3ische Rechtsprechung im 
Geiete des Konsular- und Gesandtschaftsrechts. Diss. Heidelb. 1906. 

4) Lippert (unten §42 Anm.2) S.IS0. 
1) Hrabar, De Legatis et Legationibus tractatus varii. 1905. Carlino, 

Genesi e fondamento delle immunita diplomatique. 1915. Krauske, Die Ent
wicklung der standigen Diplomatie vom 15. Jahrhundert bis zu den Beschliissen 
von IS15Und ISIS. IS85. Dazu kritisch Schau be, Mitteil. des Instituts ffir osterr. 
Geschichtsforschung, 1889. Bd.lO, S. 501-552. N ys, Les origines de la diplomatie 
etle droit d'ambassade jusqu'a Grotius. IS84. Menzel, Deutsches Gesandtschafts-
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Sie sind mit "diplomatischem Charakter" ausgestattet; d. h. sie "vertreten" 
und verkorpern die souverline StaatsgewaIt des Absendestaates. 

1. Gesandte (legati), denen eine UnverIetzlichkeit beigelegt wurde, 
kennt schon das Altertum. Zur besonderen Einrichtung des Volkerrechts 
wurden sie aber erst mit der Errichtung standiger Gesandtschaften. 
Voran gingen hiermit der Papst und die oberitalienischen Fiirsten und 
Republiken (Venedig, Florenz). Die friihesten standigen Gesandten 
waren die papstlichen apocrisiarii (responsales) am Hofe zu Byzanz 
(5. - 8. J ahrh.). Ausgebildet wurde das Gesandtschaftswesen in der ersten 
Halfte des 16. Jahrh. durch die Papste der Reformationszeit. Da die 
~ateinische Sprache auf lange hinaus die Sprache des Staatenverkehrs und 
namentlich der staa tlichen Urkunden war, wurden die Gesandten zunachst 
dem Klerus, spater zumeist den gelehrten Humanisten entnommen 
(oratores). So entstand eine "Diplomatie" im Sinne einer notwendigen 
Einrichtung fUr die personliche Unterhaltung der Beziehungen von 
Staat zu Staat 2), die noch Grotius (II 18 § 3), wiewohl in usu, doch als 
ablehnbar bezeichnen konnte. So hat denn erst nach dem Westfalischen 
Frieden, der auch die deutschen Einzelstaaten fur den internationalen 
Verkehr frei machte, in dem Zeitalter und nach dem Vorgehen Lud
wigs XIV. das Gesandtschaftswesen die volle Ausbildung erfahren. 
Mit der Vormacht des Franzosentums, die sich bis in den Orient er
streckte (Franken -~ Christen), wurde auch die franzosische Sprache die 

wesen im Mittelalter. 1892. K. Fischer, Geschichte der ausw. Politik u. Diplo
matie im Reformationszeitalter 1485-1556. 1874. - Wicquefort, L'ambassa
deur et ses fonctions. 1680. - Miruss, Das europaische Gesandtschaftsrecht. 
1847. Hubler, Magistraturen des volkerrechtlichen Verkehrs. 1900. Geffcken 
in H. V. 3,603. Zorn bei v. Stengel-Fleischmann 1, 747, Bd.2, 206; Deutsches 
Gesandtschafts- u. Konsularrecht. 1920. Merignhac 2,229. Nys Bd. 2, S. 388. 
Oppenheim 1,539. Moore 4,425; de Louter 2, 14; Ullmann,S. 162. Pradier
Fodere, Cours de droit diplomatique 2, 1900. Ch. de Martens, Le guide diplo
matique5 (Geffcken) 1886. van Praag (§ 14 Anm. 15); Pietri, Etude critique 
sur la fiction d'exterritorialite. 1885. Beling, Die strafrechtliche Bedeutung 
der Exterritorialitat.1896. Har burger, Kritische Vierteljahresschrift. 3. Folge. 
4,122. Strisower, Osterreich. Staatsworterbuch 2 (1905), "Exterritorialitat". de 
Sinner, L'immunite jUdiciaire civile des agents diplomatiques etrangers. These 
Lausanne. 1906. Monnet, Manuel diplom. et consulaire. 1899. Satow, A gUide 
to diplomatic practice. 1917. Dumont, Uber die sog. Nebenrechte der diploma
tischenAgenten. Diss. Bern 1908. Agath, Die Exterritorialitat der Gesandten uSW. 
Diss. Breslau 1911. V. Frisch, Der vOlkerrechtliche Begriff der Exterritorialitat. 
1917. Pohl, Aus VOlkerrecht u. Politik. 1913, S. 13f. Hatschek, S.86. 

Ausbildung der Diplomaten: Strupp, Z. i. R. Bd. 25, S. 23. Pohl (Anm. 6) 
2) Es liegt ein tieferer Sinn in der Sprachentfaltung, die aus dem Diplomaten 

als dem Abfasser von Urkunden (diplomata) den Staatsmann fiir den internatio
nalen Verkehr entstehen lieB; auch darin, daB das Wiedererscheinen der Be
zeichnung "Diplomati0" im Sinne einer Lehre von den aIten Urkunden (Ma
billon, de re diplomatica, 1681) in das Zeitalter der Entwicklung des modernen 
VoIkerrechts und der Diplomatie falIt. 
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Sprache des internationalen Verkehrs. Mehr und mehr erschien die Di
plomatie als eine Betatigung, die dem Adel und dem Militar vorbehalten 
blieb. Diese Ausschlie.Blichkeit fand zu Anbeginn in der Diplomatie der 
V. St. v. Amerika keinen Boden, die bewahrte Innenpolitiker, Gelehrte 
von Ruf, Journalisten u. a. verwendete. Die europaischen Staaten haben 
sich dem angeschlossen, rascher die Republiken. Die jungste Zeit sieht 
auch der Frau den Zutritt zum formellen diplomatischen Amt eroffnet, 
fur das sie sich, wieJahrhunderte zeigen, auf dem konfidentiellen Wege 
seit jeher verwendbar erwiesen hat. 

AuBer den Mitgliedern der volkerrechtlichen Gemeinschaft hatten 
auch die ihr noch nicht vollstandig angegliederten Staaten, wie Ohina, 
Siam, Persien u. a., meist auf Grund besonderer Vertrage, diesem Ge
brauch sich angeschlossen. Soweit das der Fall ist, finden die Rechts
regeln des Gesandtschaftsrechtes auch im Verhaltnis zu diesen Staaten 
Anwendung, selbst wenn eine ausdruckliche Vereinbarung, wie sie z. B. 
in dem deutsch-chinesischem Vertrag vom 2. September 1861 Art. 3 
(oben § 1 Anm. 7) sich findet, fehIen sollte. Verletzung des beglaubigten 
Gesandten ist mithin auch in diesen Fallen volkerrechtliches Delikt. 

2. Neben den charakterisierten Gesandten dienen zur Besorgung 
von auswartigen Staatsgeschaften auch Personen ohne vollen diplo
matischen Oharakter (Agenten, Kommissarien) dort, wo die Beglau
bigung eines Gesandten nicht statthaft ist (bei halbsouveranen 
Staaten) oder wegen der ungeklarten politischen VerhaItnisse (Auf
standische, de facto-Regierung) nicht angebracht erscheint (Hubler 
§ 11) 2a). 

3. AuBer den standigen Gesandten werden Gesandte auch nur 
fiir einzelne Geschafte entsandt (ministres negociateurs) oder fiir ge
wisse feierliche Mitteilungen (Zeremonialgesandte), z. B. unten § 35 V 2_ 
Sie scheiden hier fur die Darstellung aus. 

II. Das Gesandtschaftsrecht, d. h. das Recht, Gesandte zu schicken und 
zu empfangen, ist AusfluB der staatlichen Souveriinitiit. 

1. Inwieweit der einzelne Staat von diesem Rechte Gebrauch macht, 
unterliegt seinem Ermessen. Es wird durch die Tradition und durch die 
Bediirfnisse eines geregelten politischen und wirtschaftlichen Verkehrs 
bedingt, aber auch durch die (erschwingliche) Rohe des mit der Unter
haltung einer Gesandtschaft verknupften Aufwandes beeinfluBt. Nach 
dem Weltkriege hat sich deshalb eine Umschichtung der Gesandtschafts
verbindungen (Aufhebung, Verlegung, Errichtung, KIassenanderung) 
vollzogen. Die Grenze des Ermessens dad allerdings nicht bis zum 
volligen Aufgeben eines diplomatischen Verkehrs gehen, das wiirde gegen 
das Grundrecht des liberum commercium verstoBen (oben § 13, V). 

28,) Eine Stellung eigener .Art nimmt der Reichskommissar fiir die besetzten 
rheinischen Gebiete ein: Giese, Z. Vo.R. Bd.12, 1923, S.447. 
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2. Der halbsouverane Staat wird im diplomatischen Verkehr 
durch den Schutzstaat vertreten, soweit ihm mcht ausnahmsweise das 
Gesandtschaftsrecht zusteht. Man kann aber nicht umgekehrt folgern, 
daB, wo eine Vertretung durch einen andern Staat vorliegt, immer ein 
Schutzverhaltnis besteht; vgl. die Vertretung Islands durch Danemark. 
Vereinzelt und in beschranktem Umfange uben Kolonien das Recht des 
Gesandtschaftsverkehrs (Kanada bei den V. St. v. Amerika 1); so unter
hielt fruher das Deutsche Reich beim australischen Bund einen General
konsul mit diplomatischem Charakter. 

Die Ausubung des Gesandtschaftsrechtes kann von dem Staats
haupte andern Staatsorganen ubertragen werden; so ubt es im Auf trag 
der Vizekonig von Indien (fruher der Generalgouverneur von Turkestan). 

Ein Gesandter kann bei mehreren Staaten beglaubigt werden. 
Das ist z. B. fur die mittelamerikanischen Staaten die Regel, aber auch 
fur papstliche Nunziaturen nicht ungewohnlich 2b). 

3. tJber Staatenverbindungen oben § 9. In der Personalunion 
hat grunds~tzlich jeder der verbundenen Staaten, in der Realunion nur 
die Union als solche das Gesandtschaftsrecht. 1m Staatenbund steht 
es grundsatzlich den einzelnen Staaten zu; doch kann dane ben der Bund 
ein selbstandiges Gesandtschaftsrecht haben (so der Deutsche Bund, 
praktisch jedoch nur passiv geubt). 1m Bundesstaat steht es grundsatz
lich nur demBunde selbst zu (Schweiz, V.St. v.Amerika). Nur ausnahms
weise findet es sich auch fiir die einzelnen Staaten eingeraumt, wie im 
Deutschen Reich nach der Reich-sverfassung von 1871 (SchluBprotokoll 
des Bayerischen Biindnisvertrages vom 23. November 1870), nicht mehr 
dagegen nach der Reichsverfassung von 1919 (die Betatigung eines fran
zosischen Gesandten in Munchen ist aufgedrangt). 

4. Das besoadere Gesandtschaftsrecht des Papstes beruht auf Ver
tragen mit den einzelnen Staaten oder auf dem Herkommen. Italien 
hat es durch das Garantiegesetz vom 13. Mai 1871 (oben § 7 VI) ge
wahrleistet 3 ). Romano Pontifici jus est, a civili postestate independens, 
in quamlibet mundi partem legatos cum vel sine ecclesiastica juris
dictione mittendi: can. 265 Cod. jur. can. 

2b) Neben der schon bisher bekannten Wahrnehmung der diplomatischen 
Geschafte ffir einen Staat beim fremden Staat durch die Vertretung eines befreun
deten Staates scheint es zu einem ZusammenschluB von Staaten zum Zwecke der 
Einsparung von diplomatischen Vertretungen zu kommen. Von einem solchen 
diplomatischen Zweokverband spricht man fiir Estland-Lettland. 

3) Wynen, Die papstliche Diplomatie geschichtlich u. rechtlich. 1922. 
S. 99 iiber die 1701 gegriindete, von Leo XIII. 1879 neU gestaltete Papstliche 
Diplomatenschule (Pontificia Accademia dei Nobili ecclesiastici), aus der vier 
Papste hervorgegangen sind (Clemens XIII, Leo XTI., Leo XIII, Benedict XV.), 
In dem mehrjahrigen Lehrgange werden vorgetragen: Kirchliche Diplomatie, 
Kirchengeschichte, Volkerrecht, diplomatischer Stil, N ationalokonomie; auBerdem 
wird die franzOsische, deutsche und englische Sprache gelehrt. 
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III. Innerhalb der stlindigen Gesandten uuterscheidet man seit dem Wiener 
Reglement vom 1D.Mlirz 1815 (Fleischmann 18) drei, und seit dem Aachener 
Protokoll vom 21. November 1818 vier Rangklassen, woneben die neuere 
Praxis das Zwischengebilde des Konsuls mit diplomatischem Charakter 
geschaffen hat (vgl. auch § 23 I 2). 

Erst im 18.Jahrhundert bildeten sich in der Staatspraxis neben den 
bisherigen beiden Klassen der Ambassadeurs und der Residenten (en
voyes, Agenten) weitere diplomatische Klassen; das hatte zu politischem 
Streit und Federkrieg gefiihrt. 

1. Botschafter (ambassadeurs), die nicht nur als politische Ver
treter des Absendestaates, sondern, nach der alteren, heute rechtlich 
veralteten, aber gesellschaftlich immer noch bedeutsamen Auffassung, 
zugleich auch als personliche Vertreter ihres Staatshauptes (als alter 
ego bezeichnet die legate a lateri der Codex jnr. can. im can. 266) geiten 
(sis allei.a haben nach Art. 2 des Wiener Reglements "Ie caract ere 
represen tatif") und daher gewisse Ehren vorziige 4) genieBen. Uhlich 
ist es (auch wegen des groBeren Aufwands, der sich aus diesem Oharakter 
herschreibt), daB nur GroBmachte oder solche Machte, die diese Tradition 
wahren, Botschafter entsenden und empfangen 5). Das Deutsche Reich 
sendet und empfangt Botschafter im Verkehr mit den GroBmachten, 
mit Spanien, der Tiirkei und dem papstlichen Stuhle. Den Botschaftern 
werden die papstlichen Legaten und Nuntien gleichgestellt. 

2. Gesandte im engeren Sinne, auch auJlerordentliche Gesandte und be
vollmlichtigte Minister genannt (envoyes extraordinaires et ministres pIe
nipotentiaires). - Ihnen stehen die papstlichen Internuntien im Range 
gleich. 

3. Ministerresidenten (1818 eingeschobene Klasse). 
4. Geschiiftstrliger (charges d'affaires). 
In den Aufga ben unterscheiden sich die Gesandten der verschie

denen Rangklassen nicht. 
Wesentlich ist, von den Fragen der Etikette abgesehen, nur, daB 

die Gesandten der drei ersten Klassen von dem Staatshaupt bei dem 
Staatshaupt, die der vierten Klasse dagegen vom Minister bei dem 
Minister der Auswartigen Angelegenheiten beglaubigt werden. Rezi
prozitat herrscht insofern, als die Staaten wechselseitig Gesandte gleicher 

4) Feierliche Antrittsaudienz, jederzeit Privataudienz bei dem Oberhaupt 
des Empfangsstaates, Exzellenzpradikat (das den Gesandten der 2. Klasse nur 
aus internationaler Hoflichkeit gewahrt wird) und eine Reihe von Zeremonial
rechten fiir den Botschafter und auch die "Frau Botschafter" (offiziell "Ma
dame l'Ambassadrice"). 

0) Es war dem Prasidenten Wilson vorbehalten, Belgien nach Beendigung 
des Weltkrieges durch Beglaubigung eines Botschafters auszuzeichnen und es den 
sog. Hauptmachten gegenuber ZUm Verkehr durch Botschafter zu veranIassen. 
Das Vorgehen hat inzwischen Fortschritte gemacht (u. a. Polen, Rumanien). 

v. Liszt-Fleischmann, VOikerrecht, 12. Auf!. 13 
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Rangklasse zu senden pflegen. Das ist jedoch nicht ausnahmslos (Frank
reich hat in der Schweiz einen Botschafter beglaubigt, die Schweiz in 
Paris einen Gesandten). 

Die bei einem Staat beglaubigten Gesandten der zur Volkerrechts
gemeinschaft gehorenden Staaten bilden zusammen das "diploma
tische Cllrps", an dessen Spitze als Doyen das rangalteste Mitglied 
steht. Der Rang bestimmt sich nach der Klasse, innerhalb derselben 
Klasse nach dem Zeitpunkt der Anmeldung der Ankunft bei dem 
Empfangsstaat. Wiener Reglement: "d'apres la date de l~ notification 
de leur arrivee", also nach der lokalen "Anciennitat". An den groBen 
katholischen Hofen wird nach Herkommen, das im Wiener Reglement 
aufrechterhalten ist, dem Nuntius (nicht auch internuntius) die Stellung 
des Doyens eingeraumt. 

IV. Der Gesandte als Staatsbeamter. Seine Berufung in das Amt 
richtet sich in Erfordernissen und Wirkungen nach dem Rechte des 
Absendestaates. Bei der Natur des Amtes, dessen Erfiillung in be
sonderem MaBe von der personlichen Eignung abhangt, kann eine be
stimmte Vorbildung nicht vorgeschrieben werden. Adlige Herkunft, 
militarische Schulung, selbst reiche Beguterung empfehlen deshalb auch 
in Republiken fur das Amt, in neuer Zeit auch ausgesprochene journa
listische Fahigkeiten; Manner, die auf hofischem Parkett nicht aus
gleiten und notfalls auch durch Hintertiiren sich zu winden wissen. 
Jedoch hat die Gegenwart zum guten Teile den Glanz von der Diplomatie 
abgestreift und mit der wirtschaftlichen Verflechtung der Staaten aus 
ihr ein nuchternes arbeitsames Amt gemacht, das fur die Regel einer 
bestimmten Schulung nicht entraten kann. Das ruckt Diplomaten und 
Konsuln, die zuvor, namentlich in Deutschland, mehr als dienIich 
von einander sich schieden, an einander 6). Die deutsche Priifungs
ordnung fUr die diplomatisch-konsularische Pru£ung (geltend seit 
1. Januar 1924) ist einheitlich fur "Anwarter des auswartigen Dienstes". 
Priifungsgebiete, abgesehen von der erforderlichen Beherrschung der 
englischen und franzosischen Sprache, sind: neuere Geschichte, Wirt
schaft, o£fentliches deutsches Recht und Volkerrecht. Nach dem Reichs
beamtengesetze yom 17.Mai 1907 (§ 25) gehOren der Vorsteher der diplo
matischen Missionen und der Konsulate, sowie die Legationssekretare 
zu den politischen Beamten, die jederzeit mit Gewahrung des gesetzlichen 
Wartegeldes einstweilig in den Ruhestand versetzt werden konnen. 
Unliebsame Vorgange bei der deutschen Gesandtscha£t in Paris (70er 
Jahre) fiihrten zu besonderen Stra£drohungen gegen einen mit der aus
wartigen Mission betrauten oder bei einer solchen beschaftigten 

6) Die Mangel der Vorbildung fUr den AuBendienst und den Weg zu ihrer 
Beseitigung beleuchtet Pohl, Die deutsche Auslandshochschule. 1913; vgl. auch 
Harms, Weltwirtschaftl. Aufgaben der deutschen Verwaltungspolitik. 1911. 
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Beamten, der den amtlichen Anweisungen vorsatzlich zuwiderhandelt, 
oder in der Absicht, die Vorgesetzten irrezufiihren, ihnen erdichtete 
oder entstellte Tatsachen berichtet (§ 353 a Abs. 2 Strafgesetzbuch). 

V. Begriindung und Beendigung der viilkerrechtlichen Stellung des Ge
sandten. 

1. Sie wird begriindet durch die "Obergabe und Empfangnahme des Be
glaubigungsscbreibens beim Empfangsstaat. 

Die Bestellung des Gesandten durch den Absendestaat ist ein rein 
innerstaatlicher Akt. Er gewinnt volkerrechtliche Bedeutung erst durch 
die Mitteilung der Ernennung an den Empfangsstaat und deren Ent
gegennahme durch diesen. Der Empfangsstaat hat das Recht, die Er
nennung einer nicht genehmen Personlichkeit, persona ingrata, auch 
ohne Angabe von Griinden (die aber allerdings von England und den 
Vereinigten Staaten verlangt wird) zuriickzuweisen 7). Daher ist es 
iiblich, sich durch vorhergehende Anfrage (demande d'agreation) iiber 
das Agrement zu vergewissern. Die meisten Staaten pflegen den Empfang 
eigener Staatsangehoriger als Gesandte fremder Machte abzulehnen 
(anders beziiglich der Konsuln). 1st die Mitteilung der Ernennung von 
dem Empfangsstaat entgegengenommen worden, so vollzieht sich die 
Reise des Gesandten an seinen Bestimmungsort, auch wahrend der 
Fahrt durch dritte Staaten (bestritten), jedenfalls aber von dem Augen
blicke an, in dem er die Grenze des Empfangsstaates iiberschreitet, 
bereits unter dem Schutze des Volkerrechts. (So ausdriicklich das 
italienische Garantiegesetz von 1871 Art. ll.) Aber erst mit der "Ober
reichung des Beglaubigungsschreibens (Kreditiv, lettres de 
creance) an das Staatshaupt oder an den Minister des Empfangsstaates 
tritt der Gesandte in den vollen Umkreis seiner volkerrechtlichen Rechte 
und Pflichten, die nach strengem Recht (anders nach Hoflichkeitssitte) 
stets nur dem Empfangsstaate, nicht dritten Staaten gegeniiber be
stehen. Seine Passe (vom Absende- und yom Empfangsstaat) hinter
legt der Gesandte beim Ministerium des Auswartigen des Empfangs
staates. 

2. Die vOlkerrechtIiche Rechtsstellung des Gesandten endet: 
a) Durch die Abberufung von seiten des Absendestaates, genauer 

durch "Oberreichung des Abberufungsschreibens (lettres de rappel). 
Der Empfangsstaat pflegt fiir das Oberhaupt des Absendestaates ein 
Antwortschreiben auf die Mitteilung (Rekreditiv, lettres de recreance) 

7) Das versteht sich nach internationaler Gepflogenheit von selbst. Aus
gesprochen findet es sich daher nur bei neuer Ankniipfung; so vereinbart der 
Handelsvertrag zwischen den V. St. v. Amerika und Athiopien vom 27. Dezember 
1903, Art. 5 die wechselseitige Zulassung von Vertretern; "diese Vertreter diirfen 
jedoch nur dann auf ihrem Post~n belassen werden, wenn sie der andern Macht 
genehm sind, andernfalls sollen sie abgelOst werden". 

13* 
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zu iibergeben. Wahrend das Kreditiv formelhaft gehalten zu sein pflegt, 
pflegt das Rekreditiv auf die Art der Wirksamkeit des Gesandten Bezug 
zu nehmen. Bei einer Anderung der Regierungsform des Absende- oder 
des Empfangsstaates oder bei einem Wechsel in der Person des monar
chischen Staatshauptes werden die von diesem Staat im Ausland be
glaubigten Gesandten abberufen oder aufs neue beglaubigt. Doch 
ist dies nach der neueren Staatspraxis nicht mehr ausnahmslos; ge
radezu das Gegenteil ist fiir papstliche Gesandte jetzt durch codex 
juris canonici bestimmt (can. 268). 

b) Durch A.blehnung des Verkehrs mit dem Gesandten seitens des 
Empfangsstaates (Zustellung der Passe, A.usweisung), etwa bei unzulassiger 
Einmischung in die Verhaltnisse des Empfangsstaates, gar Spionage. 
Die V. St. v. Amerika haben das Mittel wiederholt angewandt 7R ). 

c) Durch .A.bbruch der Beziehungen von seiten des Empfangsstaates 
mit dem A.bsendestaate (etwa bei A.usbruch des Krieges) 8). 

Doch steht auch in den Fallen zu b) und c), wie die Hinreise, 
so die Heimreise des Gesandten, wenn sie nicht mit ungebiihr
Hcher Verzogerung erfolgt, unter dem Schutze des Volkerrechts. 

VI. Der Gesandte hat innerhalb der Grenzen seines A.uftrages und unter der 
Leitung seines Ministers des A.uswartigen den A.bsendestaat im volkerrecht· 
lichen Verkehr mit dem Empfangsstaat, und zwar nach allen Richtungen hin, 
zu vertreten. Darin besteht sein "diplomatischer Charakter". 

Mit seiner SteHung ist ihm die vo1kerrechtliche Befugnis gegeben, 
die Interessen seines Heimatstaates wie die der Staatsangehorigen 9) 
und Schutzgenossen desselben im Rahmen des Volkerrechts zu wahren, 
wahrend im iibrigen seine Pflichten dem Absendestaate gegeniiber (Ge
horsam, Verschwiegenheit) sich durch innerstaatsrechtliche Gruadsatze 
bestimmen. AuBerdem konnen ihm die konsularischen Befugnisse (unten 
§ 24 III) iibertragen werden; das braucht nicht bloB aus Sparsamkeit, 
sondern kann im Hinblick auf den Wert einer Konzentration der inter
nationalen Vertretung geschehen. 1m einzelnen regelt sich sein Ver
halten nach der Vollmacht (pouvoirs, pleins pouvoirs) des Absendestaates 
sowie nach den Instruktionen, die, w~nn nicht ein anderes zugelassen 
oder vorgeschrieben ist, gegeniiber dem Empfangsstaate geheim zu 
halten sind. Uberschreitungen der Instruktion, nicht bloB der VoH-

7&) Zuletzt (1915) Fall des osterr.-ung. Botschafters Dumba (vgl. Opet, Worter
buch 1,258). - "Fall Cummins". 1m Juni 1924 hat Mexiko den britischen Ver
treter Cunnard Cummins ausgewiesen, dem es allerdings die Eigenschaft eines dipIo
matischen Agenten bestritt, und dem es vorwarf, daB er faische Berichte nachLondon 
geschickt und den Interessen gewisser Gruppen der Erdolindustrie gedient habe. 

8) Abbruch der diplomatischen Beziehungen begriindet an sich den Kriegs
zustand nicht (unten §57). - Jastrow, in PreuB. Jahrb. 167 (1917) 467. 

9) Gaston de Leval, De la protection diplomatique des nationaux Ii, l'etran
ger. 1907; Pittard, Protection des nationaux Ii, l'etranger, These, Genf 1896. 
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macht, erzeugen keine Rechtsverbindlichkeit fUr den vertretenen 
Staat (Hubler 25). 

"La diplomatie a pour mission de prevenir et d'aplanir les conflits 
entre les etats, de temperer les rivalites, de concilier les intert~ts, d'ecar
ter les malentendus et de substituer l'entente au desaccord" 10). 

Der Gesandte kann von den Vorgangen im Empfangsstaate, die 
fur den Absendestaat von Belang sind, umfassend Kenntnis nehmen 
und die Unterstutzung des Empfangsstaates hierfur erwarten. 

Als Verletzung des Volkerrechts erscheint aber jeder Versuch des 
Gesandten, sich in die inneren Verhaltnisse des Empfangsstaates ein
zumengen, z. B. durch aktive Beziehungen zu politischen Gruppen 
(durch Beeinflussung der Presse, gar durch Unterstutzungsgelder - es 
sei denn, daB dies, wie vor Ausbruch des Weltkrieges durch die russische 
Delegation in Paris, mit Zustimmung der Regierung des Aufenthalts
staates geschieht). Rechtswidriger MiBbrauch der Vertrauensstellung 
ware u. a. die Vetwendung geheimer Kundschafter. 

VII. Urn seiner vOlkerrechtlichen Aufgabe Geniige leisten zu konnen, ist der 
Gesandte befreit von der Staatsgewalt, also von der Befehls- und Zwangsgewalt 
des Ernpfangsstaates; darin besteht seine sogenannte Exterritorialitiit, 
zweckmaBiger wohl "Immunitat" genannt. 

Die dem Gesandten selbst, dem "Chef der Mission", gewahrte Ex
territoria.litat erstreckt sich aber weiter auch 11): 

1. auf die mit ihm lebenden Mitglieder seiner Familie; 
2. auf die Mitglieder der Gesandtschaft mit EinschluB der 

militarischen und sonstigen technischen Attaches, sowie auf die 
Familien dieser Personen; 

3. auf das Geschaftspersonal der Gesandtschaft (gens 
d'uniforme) wie Sekretare (der V orstand der Kanzlei fuhrt vielfach 
die Amtsbezeichnung "Kanzler"), Kanzlisten, Prediger (nich t a ber 
auf deren Familien); 

4. auf die Dienerschaft (gens de livree), soweit diese Personen 
nicht etwa Angehorige des Empfangsstaates sind. 

Das Deutsche Gerichtsverfassungsgesetz (§§ 18, 19) gibt die herr
schende Ansicht wieder. Noch weitergehend das Osterreichische Hof
dekret vom 2. September 1839 (Z. Yo. R. VI 66). 

10) So bezeichnete die hohe Aufgabe der Diplomatie der russische Vertreter auf 
der Haager Friedenskonferenz, Baron de Stael am 20. Mai 1899 (Protokolle Ed. 1, 
S. 17), Die Anschauung hat sich also wesentlich gewandelt gegeniiber dem 17. Jahr
hUndert, da der englische Gesandte bei der Republik Venedig, Sir Henry Wotton, 
das oft wiederholte Wort gebrauchte: Legatus est vir bonus peregre missus ad men
tiendum rei publicae causa (vgl. Lammasch, Osterr. Zeitschr. f. offentl. Recht. 
Ed. 2, S. 36). 

11) Gessner, De jure uxoris legati atque legatae. 1850. Roederer, Appli
cation des immunites de l'ambassadeur au personnel de l'ambassade, 1904. 



198 III. Buch. Der vOlkerrechtliche Verkehr innerhalb des Staatenverbandes. 

Die Befreiung von der Staatsgewalt des Empfangsstaates, die schon 
von den Vorgangern des Grotius als Rechtssatz des Volkerrechts auf
gestelIt, seit Grotius aber trotz alIer Widerspriiche in der Wissenschaft 
und trotz gelegentlicher Verletzung in der Ubung der Staaten stets zu 
den unantastbaren Grundlagen des Staatenverkehrs gerechnet worden 
ist, ergibt sich unmittelbar aus der Sou verani tat der Staatsgewalt, 
die der Gesandte kraft seines "diplomatischen Charakters" bei dem 
Empfangsstaat personlich vertritt (oben § 13 I). Sie alIein sichert ihm 
auch die ErfiilIung der mit Zustimmung des Empfangsstaates von ihm 
iibernommenen Aufgaben. Es kann zugegeben werden, daB der Aus
druck "Exterritorialitat" nicht gliicklich gewahlt ist und zu MiBverstand
nissen AnlaB geben kann (vgl. unten VIn 3). In der Tat aber bleibt der 
Gesandte trotz des Aufenthaltes im fremden Staat den Gesetzen seines 
Heimatlandes unterworfen, als hatte er dieses niemals verlassen 12). Er 
steht nicht unter fremder Territorialgewalt, sondern tragt sein heimat
liches Recht mit sich in die Fremde. Er behalt seinen Wohnsitz in der 
Hauptstadt des Heimatlandes und hat in diesem seinen Gerichtsstand. 
Die herrschende Ansicht von der Exterritorialitat muB mithin, auch 
gegeniiber den bis in die neueste Zeit gegen sie (so von Lawrence, 
Esperson, Fiore, Zorn, Beling, v. Martitz u. a.) gerichteten Angriffen, 
a ufrech ter hal ten werden. 

Aus dieser Auffassung ergibt sich auch, daB der Gesandte weder 
fiir sich, noch auch fiir die iibrigen Personen, welche die Befreiung 
genieBen, auf diese vollig Verzicht leisten kann. Auf die Moglichkeit 
eines (mit Genehmigung seiner Regierung erfolgenden) teil wei sen 
Verzichts wird bei der Besprechung des Inhalts der Exterritorialitat 
einzugehen sein (ausfiihrlich van Praag S.274f.). 

VIII. Dte Exterritorialitiit ("Immunitiit'') 13) umlaUt im einzelnen: 
1. Die persiinliche Unantastbarkeit. 
Die "Unvedetzlichkeit" des Gesandten verpflichtet den Empfangs

staat, ihm einen erhohten Schutz zu gewahren und Beleidigungen, 
die dem Gesandten zugefiigt werden, unter besonders strenge Strafe 
zu stelIen (vgl. § 104, auch § 103 a Reichsstrafgesetzbuch); sie hindert 
den Empfangsstaat aber auch, von den Fallen der Notwehr und des 

12) v. Liszt steht also auf dem Boden der sog. Fiktionstheorie. Sie fiihrt 
jedoch zU weitgehenden Wirkungen, die die Praxis des Volkerrechts nicht an
erkennt. Es laBt sich mit Fug nUr der Satz aufstellen, daB die Gesandten von der 
Befehls- u. Zwangsgewalt in gewissem, durch das Herkommen bestimmtem, Um
fange frei sind (vgl. Hiibler, S. 84, 33), namentlich auf dem Gebiete der Justiz, 
der inneren Verwaltung und der Finanzverwaltung. Weitergehende Befreiungen 
miiBten nachgewiesen werden; das ist der praktische Unterschied gegeniiber der Fik
tionstheorie. v.Liszt iibersieht dasWerk von van Praag (oben § 14Anm. 15) S.158f. 

13) Das Institut de droit intern. suchte durch Ausarbeitung eines Reglements 
(1895) die Streitfrage zU klaren (Annuaire Bd. 14, S.203). 
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Notstandes abgesehen, Hand an den Gesandten zu legen, falls dieser 
die Rechtsordnung verletzen sollte: sie gewahrt mithin dem Gesandten 
Schutz nicht nur, wie jedem Privatmann, gegen rechtswidrigen, sondern 
auch, wie keinem Privatmann, gegen rechtmaBigen Angriff. Doch kann 
der Empfangsstaat das Verhalten des Gesandten (etwa Begehung 
strafbarer Handlungen oder Teilnahme daran) zum AnlaE nehmen, seine 
Abberufung zu verlangen oder ohne weiteres die Beziehungen zu ihm 
abzubrechen und ihm die Passe zuzustellen. 

2. Die Exemtion von der Gerichtsbarkeit des Empfang'sstaates. 

Mit ihr ist auch die Befreiung von der Herrschaft des materiellen 
Privat- und Strafrechts notwendig gegeben, selbst wenn man die oben 
unter VII vertretene Auffassung der Exterritorialitat bestreiten wollte. 
Denn Befehlsgewalt ohne Zwangsgewalt ware leerer Schall 14). Nur bei 
dinglichen Klagen in Beziehung auf unbewegliche, im Gebiet des Emp
fangsstaates gelegene Gliter hat der beklagte Gesandte vor den Ge
richten des Empfangsstaates Recht zu nehmen (Deutsches Gerichts
verfassungsgesetz § 20). Das gilt auch von dem Gesandtschaftshotel 
(bestritten). Erhebung der Klage oder Widerklage vor den Gerichten 
des Empfangsstaates und EinliLssung auf diese durch den Gesandten 
gilt als der, mit der Ermachtigung seiner Regierung erfolgte, Verzicht 
auf die Befreiung in dies em einzelnen Rechtsstreit. 

Die Zustellung muE aber auch in dies em Falle auf diplomati
schem Wege erfolgen; Versaumnis steht der Einlassung nicht gleich; 
die Zwangsvollstreckung ist ausgeschlossen, soweit ihr die pers6nliche 
Unantastbarkeit des Gesandten und die Unantastbarkeit seiner Woh
nung im Wege steht, wahrend sie in die unbeweglichen Gliter, die der 
Gesandte im Empfangsstaat besitzt, und die auBerhalb seiner Woh-

14) Bestritten. 1m Si:ime des l'extes die iiberwiegende volker
rechtliche Ansicht, Vgl. G. F. Miiller, Die Stellung des Reichsgerichts zu 
der volkerrechtlichen Lehre von der Exterritorialitat. Diss. Greifsw, 1905. 
Stru pp, Zwei praktische FaIle aus dem Volkerrecht (Beilageheft zu Z. Vo. R. Bd.5) 
1911 (iiber die Anwendbarkeit des Verwaltungsrechts), - Beling sowie die meisten 
Kriminalisten (Literatur bei v. Liszt, Strafrecht § 24 Anm. 4) nehmen nur Be
freiung von der Gerichtsbarkeit an. Dagegen spricht die Unmoglichkeit, den Ge
sandten nach Niederiegung seines Amtes wegen einer vorher begangenen Hand
lung nach den Gesetzen und vor den Gerichten des Empfangsstaates zu verfolgen. 
Denn eine solche Verfolgung wiirde voraussetzen, daB der Gesandte wahrend 
seiner Amtsfiihrung gleichzeitig den Normen des Absendestaates und denjenigen 
des Empfangsstaates unterworfen ist. Oder soIl in dem angedeuteten FaIle etwa 
der Richter des Empfangsstaates das Recht des Absendestaates anwenden? Nach 
v. Frisch, S.77 ware der Gesandte nUr von den Normen befreit, die den Pflichten 
seines Amtes widerstreiten. Welche Normen das sein sollen, wird nicht gesagt. 
Fiir die im Text vertretene Ansicht spricht auch die unbestrittene Tatsache, daB 
der Empfangsstaat fiir die Handlungen der bei ihm beglaubigten diplomatisohen 
Agenten nicht verantwortlich ist (unten § 35 II). 
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nung befindlichen beweglichen Giiter (so in die Wertpapiere, die er bei 
einem Bankhause niedergelegt hat) ebenso moglich ist, wie in das Ver
mogen, das der Gesandte im Absendestaat besitzt. 

Die Befreiung des Gesandten ist nicht Befreiung von der Herrschaft 
des Gesetzes iiberhaupt, sondern Befreiung von den Gesetzen des Emp
fangsstaates unter gleichzeitiger Gebundenheit an die Gesetze des Ab
sendestaates.· Das Gegenstiick zu der Befreiung von der Gerichtsbarkeit 
des Empfangsstaates bildet deshalb der ebenso durch das Volkerrecht 
wie durch das nationale Staatsrecht der Kulturstaaten aIlgemein an
erkannte Satz, daB der Gesandte wegen aIler von ihm begangenen De
likte in seinem Heimatsstaat nach dessen Gesetzen verantwortlich 
gemacht, und daB er wegen aIler von ihm eingegangenen privatrecht
lichen Verpflichtungen vor den Gerichten des Heimatsstaates verfolgt 
werden kann. 

3. Die Unbetretbarkeit der Wohnung (franchise de l'hOtel) und damit die 
Unantastbarkeit aller in Haus und Hof befindlichen Gegenstiinde. 

Das Vorrecht erstreckt sich auf diejenigen Raume, die erkennbar 
dem sachlichen oder personlichen Wirkungskreise der Gesandtschaft 
zu dienen bestimmt sind 15). 

Vor zwei naheliegenden Irrtiimern ist jedoch zu warnen. Die 
Hoteifreiheit schlieBt, soweit die Staaten der Volkerrechtsgemeinschaft 
in Frage stehen, keinAsylrecht in sichI6 ). Fliichtet sich eil"1 Verbrecher 
in das Gesandtschaftshotel, so ist der Gesandte, auch ohne Bestehen 
eines Auslieferungsvertrages, zur Auslieferung verpflichtet. Die Hotel
freiheit schlieBt auch nicht die Fiktion in sich, als ware das Haus des 
Gesandten als Territorium des Absendestaates zu betrachten. 

Wiirde in dem Berliner Hotel des russischen Gesandten ein Russe 
von einem andern Russen ermordet, so ware die Tat auf deutschem 
Staatsgebiet begangen und von den dimtsche.n Gerichten abzuurteilen. 

15) Ein deutsch-russischer Zwischenfall bot Zweifel in mehrfacher Richtung: 
Am 3. Mai 1924 nahmen deutsche Polizeibeamte in den Raumen der russischen Han
delsvertretung in Berlin, die sich in einer andern StraBe als das Botschaftshotel 
befinden, eine Durchsuchung vor, well der dringende Verdacht bestand, daB An
gestellte der Handelsvertretung einem verhafteten Kommunisten zur Befreiung 
verholfen hatten. Hierbei wurden mehrere Angestellte der Handelsvertretung fest
genommen. Der Zwischenfall wurde Ende Juli durch ein Protokoll beigelegt, 
in dem die beiden Regierungen iibereinkamen, "daB von der Gesamtheit der ge
genwartig zur Handelsvertretung gerechneten Raumlichkeiten im beiderseitigen 
Einvernehmen ein zusammenhangender Komplex von Raumlichkeiten als unver
letzlich abgesondert wird. Als eigentliche Handelsvertretung gilt die Gesamtheit 
der exterritorialen [I] Mitarbeiter und der von ihnen [I] geleiteten Abteilungen 
mit den zugehorigen Raumlichkeiten". 

16) Vgl.Rev. Gen.Bd. 3,S. 693. Robin,Rev.Gen.Bd.15(1908)461. Borgano 
L'asile interne devant Ie droit internat. 1911. Ferner D. J. Z. 1906, S. 487 
(Wechselprotest); Horn, Wechselprotest gegen Exterritoriale, Z. Vo. R. Bd. 6 
(1912), S. 311. Moore, Asylum in legations and consulates and in vessels, 1892. 
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Friiher war die Unbetretbatkeit vielfach auf das ganze Stadtviertel 
ausgedehnt worden, in dem das Haus des Gesandten lag (jus quarterio
rum oder franchise des quartiers). Damit war zugleich das AsyIrecht 
gegeben. Eine besondere Stellung hat das Gesandtenviertel in Peking 
nach dem SchluBprotokoll vom 7. September 1901 (oben S. 40); es 
steht unter der exterritorialen Verwaltung des diplomatischen Korps. 
Vgl. auch Versailler Vertrag Art. 130 Abs. 2. Auf diese Vorrechte illuBte 
Deutschland ltach Art. 128 Versailler Vertrag (ebenso Osterreich nach 
Art. 113 des Friedens von St. Germain) zugunsten Chinas verzichten. 

4. Die Befreiung von allen staatlichen und kommunalen direkten und per
sonlichen Abgaben (Vermogenssteuer, Einkommensteuer) des Empfangsstaates, 
sowie von personlichen Leistungen; nicht aber von Grundsteuern, Gewerbe
steuern, indirekten Steuern, Zollabgaben. Doch siRd hier durch besondere Ver
einbarungen oder durch die Landesgesetzgebung vielfach weitergehende V or
rechte eingeraumtI7). 

Nach Reichsgesetz v.25. Juni 1868 (B. G. Bl. 523), betr. die Quar
tierleistung fiir die bewaffnete Macht wahrend des Friedenszustandes, 
§ 4, Ziffer 2 sind befreit: "Die Wohnungen der Gesandten und des 
Gesandtschaftspersonals fremder Machte; ferner, in Voraussetzung der 
Gegenseitigkeit, die Wohnungen der Berufskonsuln fremder Machte, 
sofern sie AngehOrige des entsendenden Staates sind und in ihrem Wohn
ort kein Gewerbe betreiben oder keine Grundstiicke besitzen." 

Das Reichsgesetz v. 13. Februar 1875 liber die Naturalleistungen fiir 
die bewaffnete Macht im Frieden (R. G. Bl. 52), § 3: Von der Vorspann
leistung sind befreit: ... "Die Gesandten und das Gesandtschaftsper
sonal fremder Machte." § 5 Abs. 3: Diese Befreiung findet "auch hin
sichtlich der Verpflichtung zur Verabreichung der Fourage insoweit An
wendung, als der vorhandene Fouragebestand fiir den Unterhalt der
jenigen Pferde erforderlich ist, auf. welche sich die Befreiung bezieht." 

Reichseinkommensteuergesetz 29. Marz 1920 (R. G. Bl. 359) § 3 und 
entsprechend Vermogenssteuergesetz v. 8. April 1922 (R. G. Bl. 335) § 4: 
"Von der Einkommensteuer sind Personen befreit, denen unter Wahrung 
der Gegenseitigkeit nach allgemeinen vi:ilkerrechtlichen Grundsatzen ... 
ein Anspruch auf Befreiung von den personlichen Steuern zusteht." 

Nach § 6 Z. 13 des Zolltarifgesetzes v. 25. Dezember 1902 (R. G. 
Bl. 303) sind von Zollabgaben befreit: "Wappenschilder, Flaggen und 
andere Gegenstande, die von fremden Regierungen ihren in Deutsch
land bestellten Vertretungen zum dienstlichen Gebrauche zugesendet 
werden, falls die betreffenden Staaten Gegenseitigkeit gewahren." 

Noch weit dariiber hinausgehend gewahrt ein BeschluB des Bundes
rates vom 6. November 1902 (Zentralblatt fiir das Deutsche Reich S. 409) 
den Geasndten und dem Gesandtschaftspersonal, unter Voraussetzung 
der Gegenseitigkeit, die Zollfreiheit. Nach der preuBischen Verfiigung 
vom 24. November 1902 ist in dieser Beziehung die Gegenseitigkeit bis 
auf weiteres als verbiirgt anzusehen. 

17) Lippert (unten § 42 Anm.2) S.184. Ausftihrlicher amtliche Noten im 
Journal 1908, S. 1291. 
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o. Den uneingescbriinkten und ungehemmten Verkehr mit dem Absende
staat (unbedingtes Brief- und Depeschengeheimnis) 18). 

Daher dad auch das amtliche Reisegepack der Kuriere keiner 
Grenzuntersuchung unterzogen werden 19). Fiir MiBbrauch dieses Rech
tes ist der Absendestaat verantwortlich. 

6. Gerichtsbarkeit liber die eigenen StaatsangehOrigen dad der Gesandte 
nur noch innerhalb der durch den Empfangsstaat gezogenen Grenzen ausiiben 20). 

1m allgemeinen wird ihm die freiwillige Gerichtsbarkeit einge
raumt (Beurkundung aller Art, standesamtliche Funktionen, insbe
sondere EheschlieBung), u. z. mit Wirksamkeit auch fiir den Empfangs
staat. Er hat ferner in Strafsachen das Recht des ersten Angriffs (vor
laufige Festnahme usw.) gegeniiber den ihm unterstellten exterritorialen 
Personen. Eine gr6Bere Bedeutung kommt dem Rechte in den orienta
lischen Landern der Konsularjurisdiktion zu. 

7. Die sog. Kapellenfreiheit ist heute von geringer praktischer Bedeutung. 

Sie besteht in dem (in den Vertragen mit den siid- und mittel
amerikanischen Staaten vielfach noch ausdriicklich vereinbarten) Recht 
des Gesandten, nicht nur fiir die der Gesandtschaft angehOrigen Per
sonen in der Gesandtschaftskapelle den Gottesdienst halten zu lassen, 
sondern zu diesem auch andern Glaubensgenossen, soweit diese nicht 
dem Empfangsstaate angeh6ren, den Zutritt zu gewahren. 

Auch hier ist aber vor dem MiBverstandnisse lm warnen, als stelle 
die Gesandtschaftskapelle ausHi,ndisches Staatsgebiet dar: die hier 
zwischen Staatsangehorigen des· Absendestaates geschlossene Ehe ist 
auf dem Gebiete des Empfangsstaates geschlossen. 

8. Eine Besonderheit bildet die von RuBland den auswartigen diplo
matischen Beamten (wie den Beamten. der Berufskonsulate) gewahrte 
Zensurfreiheit. Vgl. den Zusatzvertrag vom 28./15. Juli 1904 zu dem 
deutsch-russischen Handels- usw. Vertrag von 1894 (R. G. Bl. 1905 
S. 35 SchluBprotokoll). 

IX. In den Vertragen mit den Staaten, die der V6lkerrechtsge
meinschaft noch nicht angeschlossen sind, pflegen den beiderseitigen 

18) Der Verkehr vollzieht sich haufig in einer Geheimschrift (chiffre), fUr die 
dem Gesandten der Schliissel yom Absendestaat mitgegeben und von Zeit zu Zeit, 
um der Entzifferung durch Unberufene vorzubeugen, gewechselt wird. Vgl. 
Meister, Die Anfange der modernen diplom. Geheimschrift (15. Jahrh.). 1902. 
Wynen, Papstl.Diplomatie, 8.125; Kliiber, Kryptographik in Staats- u. Privat
geschaften, 1809; Fleis sner, Handbuch der Kryptographie, 1881; Herm. Me yer , 
Das poIitische Schriftwesen im deutschen Auswartigen Dienst, 1920. 

19) Nys Bd. 2, S.444. Oppenheim Bd. 1, S. 58l. VgI. Fleischmann, 
Feldjager-Korps, bei Stengel-Fleischmann Bd. 1, S. 762. 

20) Frh. v. Wrangell, Die Eigengerichtsbarkeit der Souverane und Gesandten 
iiber ihr Gefolge, Diss. Lcipzig. 1908. 
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Gesandten die unter VIII besprochenen Vorrechte, sei es durch einen 
allgemeinen Hinweis auf die Grundsatze des Volkerrechts, sei es durch 
Aufzahlung der einzelnen Freiheiten, ausdrucklich zugestanden zu 
werden. 

Vgl. Vertrag des Deutschen Zollvereins mit China yom 2. September 
1861 (oben § 1, Anm. 7) Art. 3: "Die diplomatischen Agenten PreuBens 
und Chinas sollen gegenseitig am Orte ihres Aufenthaltes die V orrechte 
undFreiheiten genieBen, welche das Volkerrecht ihnen gewahrt. Ihre 
Person, ihre Familie, ihr Haus und ihre Korrespondenz sollen unver
setzlich sein ..... " 

§ 24. Die Konsuln I), 
I. Konsuln sind, soweit ihnen nicht weiterreichende Befugnisse iibertragen 

sind, die standigen Organe des Absendestaates fUr seine wirtschaftlichen, ins
besondere handelspolitischen Beziehungen im Empfangsstaat (Handelskonsuln). 

1} Zorn, Deutsche Konsulargesetzgebung 3 1911. v. Konig, Handbuch 
des deutschen Konsularwesens B 1914; H. St. Bd. 6, S. 109. Z or n, Deutsches Gesandt
,schafts- u. Konsularrecht. 1920, S. 60f. v. Poschinger, Deutsche Konsular
vertrage.1892.Salles, L'institution desconsulats.1898. Jordan, Rev.Bd. 38,S. 479, 
717. Stowell, Le Consul. These Paris 1909; ConsUlar cases and opinions. 1909. 
Pillaut, Manuel de droit consulaire. 1910. Monnet, Manuel diplomatique et 
consulaire. 3 1910. Borner, Die deutschen Konsuln im Auslande. Diss. Leipzig 
1910. PrieB, Befreiungen und Vorrechte der deutschen Konsuln ohne Juris
diktionsstellung. Diss. Wtirzb. 1911. Baumann, Anstellung und Besoldung im 
Konsulardienst GroBbritanniens. 1915. Zorn bei v. Stengel-Fleischmann Bd. 2, 
S. 617. Lentner im Osterr.Staatsworterbuch2 (1907). Malfatti di Monte Tretto, 
Handb. d. osterr.-ungar. Konsularwesens. 21904. Merignhac 2,314. N ys 2, 450. 
Oppenheim 1, 588. Hatschek, S. 97. Moore 5, 1; de Louter 2,59; v.Konig, 
Der Konsulardienst der wichtigsten Handelsmachte und seine Bedeutung ftir das 
Wirtschaftsleben. Z. fiir Politik. 1910. Bd. 3, S. 322f. Aus v. Kiilligs lehr
reichem Uberblick seien folgende Ziffern entnommen, die zu interessanten 
Schltissen, sowohl was das Netz der Konsulate, als was die Verwendung von 
Wahlkonsuln anlangt, AnlaB geben: 

Berufskonsulate Wahlkonsulate zusammen 
Deutschland 132 640 772 
Osterreich-Ungarn HI 415 526 
Frankreich (1907/08}) 217 633 850 
GroBbrita1lllien (1909) 210 600 810 
RuBland 123 300 423 
Italien 103 690 793 
Niederlande 22 50(1 522 
Belgien 45 563 608 
V. St. v. Amerika (1908) 304 299 603 
Die Schweiz, die zu Anfang des 20. Jahrh. nur Wahlkonsuln bestellte (vgl. Ri vier, 
Lehrbuch d. VR.2 1899, S.296), hatte 1921 in 145 Konsularbezirken insgesamt 
5 Berufskonsuln (Fleiner, Schweiz. Bundesstaatsrecht. 1923, S. 737). 

Die Konsularvertrage Deutschlands abgedruckt u. a. bei Bleyer, Samm
lung von Staatsvertragen tiber Angelegenheiten der Rechtspflege und der Justiz
verwaltung, 1918. 
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Sie sind nicht Vertreter des Absendestaates beim Empfangsstaat, entbehren mit
hin des "diplomatischen Charakters". 

Der bedeutsame Name der Konsuln war im mittelalterlichen 
Italien zum Titel fiir Stadtmagistrate und Vorsteher der Kaufmanns
gilden geworden. Von hier wurde er fiir die Vorsteher der italienischen 
Faktoreien in der Levante iibernommen, die bald von der heimischen 
Beh6rde bestellt, bald von den Kaufleuten se]bst erwahlt, in den levan
tinischen Hande]snieder]assungen die Obrigkeit schlechthin bildeten, 
mit Justiz- und Polizeigewalt, die von dem Aufenthaltsstaate nach dem 
Grundsatz der Personalitat der Rechte iiber Fremde nicht geiibt wurde. 
Beim Ubergang der Konsulatseinrichtung, zunachst in die westlichen 
Randstaaten des Mittelmeeres, die den Grundsatz der Territorialitat 
gegen alle Insassen geltend machten, schrankten sich die Rechte der 
Konsuln (in den Faktoreien der Hansa "Oldermann") auf die Wahr
nehmung wirtschaftlicher Interessen, Schutz gegen Eingriffe des Aufent
haltsstaates, ein. Beiderlei Aufgaben lassen sich auch heut noch am 
Konsularamte erkennen, in ausgesprochenem MaBe allerdings nur noch 
bei den sog. Jurisdiktionskonsuln (unten § 25) 2). 

Das Konsularrecht im objektiven Sinne ruht v6lkerrechtlich nicht 
so sehr auf dem Herkommen wie das Gesandtschaftsrecht, sondern auf 
Vertragen, entweder reinen Konsularvertragen oder sonstigen Vertragen 
(Handels., Schiffahrts-, _Niederlassungsvertrage) mit konsularischen Be
stimmungen. (V gl. Zorn, Konsulargesetzgebung, S. 524-528). Das 
Grundrecht der Gleichheit bedingt Gegenseitigkeit der Rechte fiir 
beide Vertragsteile. 

Das Konsularrecht im subjektiven Sinne, d. i. das Recht, Konsuln 
zu entsenden und zu empfangen, deckt sich grundsatzlich mit dem Ge
sandtschaftsrechte (§ 23 II). Jedoch greift die gegenseitige Zulassung 
von Konsuln heute weit iiber den Kreis der zur engeren V6lkerrechts
gemeinschaft geh6renden Staaten hinaus. Immerhin hat jeder Staat 
das Recht, fremde Konsuln nur an bestimmten Orten zuzulassen, oder 
sie von bestimmten Orten auszuschlieBen. Dabei wird (in den Vertragen 
meist ausdriicklich) vorausgesetzt, daB dieser Vorbehalt allen Machten 
gegeniiber gleichmaBige Anwendung findet. Viel£ach spielt auch die 
Meistbegiinstigungsklausel eine wichtige Rolle. Die ausgesprochene 
UngleichmaBigkeit lediglich zugunsten der verbiindeten Machte fest· 
zulegen, war dem Versailler Vertrage (Art. 279) vorbehalten. 

n. Arten der .Konsuln. 
1. Berufskonsuln (consules missi, consuls de carriere) und WahIkonsuln 

(consules electi, consuls commerQants). Die Unterscheidung ist v61ker-

2) Die geschichtliche Entwicklung ist der Aufhellttng noch bediirftig, vgl. 
vorerst Schattbe, Das Konsulat des Handels in Pisa. 1888; Handelsgeschichte 
der roman. Volker des Mittelmeergebietes bis zttm Ende der Krettzziige. 1916. 
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rechtlich insoweit von Bedeutung, als in den Vertragen oder nach 
der Staatsgesetzgebung jenen gelegentlich groBere Rechte als diesen 
eingeraumt werden. Die Wahlkonsuln werden aus den Bewohnern des 
Empfangstaates, zumeist Kaufieuten, entnommen, ohne daB diese An
gehorige des Absendestaates zu sein brauchen. Das erklart sich zumeist 
aus Sparsamkeit, bewirkt aber eine nur unzulangliche Vertretung und 
ist auch politisch nicht unbedenklich 3). 

2. Die Unterscheidung von Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und 
Konsularagenten hat zunachst nur innerstaatliche Bedeutung. Jedoch wird 
in den Vertragen vielfach zwischen den beiden ersten Klassen einer
seits, den beiden letzten andrerseits unterschieden, so daB insoweit 
die Zugehorigkeit zu der einen oder andern Klasse auch volkerrechtliche 
Rechtsfolgen erzeugt. 

3. Von den bloJlen Handelskonsuln unterscheiden sich die Handels- und 
Jurisdiktionskonsuln (vgl. unten § 25).· 

4. Konsuln konnen auch mit der gesamten Vertretung des Absendestaates 
beauftragt, also zu Geschaftstragern ernannt werden (consuls g(meraux, char
ges d'affaires); dann haben sie als solche diplomatischen Charakter'). Die 
allgemeine Entwicklungstendenz, bestimmt durch die wachsende Be
deutung der wirtschaftlichen Beziehungen, geht tiberhaupt dahin, die 
Rechtsstellung der Berufskonsuln derjenigen der Gesandten zu nahern, 
jedenfalls ein Ubergehen von einer Laufbahn zur andern zu be
gtinstigen (vgl. § 23 VI, Gesandte mit konsularen Aufgaben). 

III. Die staatsrcchtliche Stellung des Konsuls bestimmt sich nach dem 
Rechte des Absendestaates; fiir Deutschland im wesentlichen nach dem 
Gesetze tiber die Organisation der Bundeskonsulate v. 8. Novbr. 1867 
(BGBl. 137) dem Reichsgestze tiber die Konsulargerichtsbarkeit yom 
7. April 1900 (RGBl. 213) und der AUgem. Dienstinstruktion v. 6. Juni 
1871 (nicht verktindet, Abdruck bei v. Konig u. Zorn). Die Konsuln, 
Vorsteher eines Generalkonsulats, Konsulats oder Vizekonsulats) sind 

3) Gegen die herkommliche Gleichstelhtng von Wahlkonsuln und Berufs
konsuln das Institut de droit intern., Annuaire 1904, S. 354; auch Ullmann, 

S.202. - Nach dem vorbereiteten Konsularabkommen des Reiches mit der Sowjet
republik sollen Handelskonsuln ausgeschlossen sein (Zeitungsnachrichten 1924). 

4) Geht der diplomatische Agent dem Konsul vor? Fall Rosen: Rosen, deut
scher Generalkonsul in Belgrad (1875), war Doyen des dortigen Konsularkorps; 
der franziisische Generalkonsul, der den Titel eines diplomatischen Agenten fiihrte, 
beanspruchte den Vorrang. DaB bei dieser Gelegenheit das Uberwiegen der kon
sularen Eigenschaft schlechthin konstatiert ware (wie Rivier 297 meint), ist 
nicht zutreffend. Die deutsche Regierung erlangte ion den beteiligten Machten 
nur die Anerkennung, daB in Belgrad der diplomatische Agent keinen Vorrang 
vor dem Generalkonsul beanspruchen kiinne. Das beruhte darauf, daB der Trager 
der diplomatischen Beziehungen dama's die Tiirkei war, der franzosische General
konsul aber ledigIich einen diplomatischen Titel fiihrte (vgl. Annuaire 1, 230; 
Heilborn, System 174). 
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Reichsbeamte. Zum Berufskonsul kann nur ein Reichsangehoriger er
nannt werden, der entweder die erste juristische Priifung bestanden hat 
und 3 Jahre in der Praxis, sowie 2 Jahre im Konsulatsdienste beschaftigt 
gewesen ist oder der die besondere Priifung fiir Konsulatsbeamte be
standen hat (vgl. § 23 IV). Zu Wahlkonsuln sollen vorzugsweise reichs
angehorige Kau£leute ernannt werden; Auslander erlangen mit der Er
nennung die Reichsangehorigkeit nicht. Konsularagenten konnen die 
Konsuln mit Genehmigung des Reichskanzlers als konsularische Privat
bevollmachtigte bestellen; ihnen steht jedoch die selbstandige Ausiibung 
der den Konsuln beigelegten Rechte nicht zu. 

IV. Die vOlkerrechtliche Stellung der Konsuln 5). 
1. Sie wird vOlkerrechtlich begriindet durch die Ernennung von seiten 

des Absendestaates (lettres de provision) und durch deren Genehmigung von 
seiten des Empfangsstaates (Erteilung des Exequatur oder Placet, in der Tiirkei 
Berat genannt). 

2. Die Aufgabe der Konsuln umfaBt: 
a) Die Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Absendestaates. 
Die Konsuln iiberwachen aber auch meist, dariiber hinausgehend, 

die ErfiilIung der Staatsvertrage, die Beachtung des "Volkerrechts" 
iiberhaupt. Vgl. die Vertrage mit den Vereinigten Staaten yom 11. De
zember 1871 (R. G. Bl. 1872 S. 95) Art. 8, mit Bulgarien Art. 14, 
mit der Tiirkei yom 11. Januar 1917 Art. 14. Die Besorgung weiterer 
Staatsgeschafte kann ihnen durch besonderen, yom Empfangsstaat ge
nehmigten Auf trag des Absendestaates iibertragen werden. 

b) Die Wahrnehmung der Interessen der Staatsangehorigen und Schutz
genossen des Absendestaates. 

c) Die Ausiibung obrigkeitlicher Befugnisse, soweit ihnen diese durch 
den Absendestaat mit Genehmigung des Empfangsstaates iibertragen sind. 

1m einzelnen p£legt den Konsuln in den Vertragen iibertragen zu 
werden: 

a) Die freiwillige Gerichtsbarkeit; und zwar die nota
riellen Befugnisse (Aufnahme und Beglaubigung von Urkunden); stan
desamtliche Befugnisse (auch EheschlieBung zwischen Staatsangeho
rigen); Einleitung, Beaufsichtigung, Fiihrung von Vormundschaften 
und Pflegschaften; Einleitung der NachlaBbehandlung, Sicherung, Ver
waltung, Verteilung des NachlaBbestandes (vgl. unten § 43 I); 

fJ) in weitem Umfange Schutz, Forderung und polizeiliche 
Uberwachung der Schiffahrt ihres Landes in den Hafen 
des Empfangsstaates. Bei Untersuchungs- und Vollstreckungshand
I ungen an Bord der Schiffe ist der Konsul des Flaggenstaates zuzuziehen. 
Uber Ausschreitungen an Bord vgl. oben § 16 I2d. 

5) VgI. dazu den deutsch-bulgarischen Konsularvertrag yom 29. September 
1911 (R. G. BI. 1913 S. 435), abgedruckt im Anhang. PreuBische Denkschrift tiber 
die Rechtsverhaltnisse der fremden Konsuln bei Zorn, S.519. 
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Dagegen bleibt ihnen die streitige Gerichtsbarkeit und die Rechts
hilfe dazu, namentlich auch die Vernehmung von Zeugen und die Ab
nahme von Parteieiden, von besonderen Vereinbarungen abgesehen, 
regelmaBig entzogen. 

3. Die Konsuln sind, im Unterschied von den Gesandten, nicht "mit 
diplomatischem Charakter bekleidet", soweit ihnen dieser nicht besonders ver
liehen ist. 

Sie sind mithin, von den ihnen iibertragenen Funktionen abge
sehen, nicht Vertreter der Staatsgewalt des Absendestaates. Das ist 
in den Vertragen vielfach ausdriicklich ausgesprochen. Die Konsuln 
sind daher, was ebenfalls in den Vertragen hervorgehoben zu werden 
p£legt, nicht befugt, sich, von NotfaJlen abgesehen, unmittelbar an 
die Zentralbehorde des Empfangsstaates zu wenden, sondern haben zu 
dies em Zweck die Vermittlung des diplomatischen Vertreters ihres Ab
sendestaates in Anspruch zu nehmen. 

Die Konsuln sind also auch von der Staatsgewalt des Emp
fangsstaates nur so weit befreit, als dies zur ungehindertenDurchfiihrung 
ihrer Aufgabe notwendig ist. Die den Gesandten zustehenden Vorrechte 
und Befreiungen kommen ihnen, mangels besonderer Vereinbarung, 
nicht zu. Ihre Rechtsstellung wird in den Vertragen daher meist durch 
Aufzahlung der ihnen gewahrten Rechte und Befreiungen umschrieben. 
Doch findet sich gerade auch hier vielfach die Meistbegiinstigungs
klausel. , (So in den Vertragen des Deutschen Reiches mit Peru vom 
28. Juni 1897, R. G. Bl. 1899 S. 662, mit Bulgarien und der TUrkei.) 
Die gewahrten Vorrechte erstrecken sich nicht auf die Familienglieder 
des Konsuls; in geringerem Umfange jedoch· auf das Geschafts
personal S) • 

4. Vorrechte und Befreiungen der Konsuln. 
a) In Ausiibung ihrer amtlichen Tatigkeit sind die Konsuln der Gerichts

barkeit des Empfangsstaates nicht unterworfen. 
Befreiung von Personalhaft und Untersuchungshaft (schwere Straf

faIle ausgenommen) wird ihnen meist gewahrt. 1m iibrigen unterstehen 
sie, wie jeder Staatsfremde, der Gerichtsbarkeit des Empfangsstaates 
und daher insbesondere auch der Zeugnispflicht7). Vgl. Deutsches Ge
richtsverfassungsgesetz § 21. 

b) Die UnverJetzlichkeit des Konsulararchivs und der hier aufbewahrten 
Dienstpapiere ist gemeines Recht. Doch miissen die amtlichen Papiere von 
den privaten getrennt gehalten werden. 

6) In weiterem MaBe, wenn es bei Verhinderung des Konsuls die Konsulats
gesehafte fiihrt. 

7) Hieriiber die Zusammenstellung bei Gaupp-Stein, Kommentar zu § 377 
ZivilprozeBordnung Anm. 3. 
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Die Unbetretbarkeit der Amtsraume und auch der Wohnung des 
Konsuls wird meist gewahrt, wenn er Berufsbeamter und Angehoriger 
des Absendestaates ist. Doch diirfen diese Raume niemals als Asyl 
dienen. 

c) Befreiung von direkten Steuern und Abgaben, sowie von militiirischen 
Leistungen wird, unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit, meist gewahrt. 

V gl. oben § 23 VIII 4. Der deutsch-tiirkische Freundschafts-, Handels
und Schiffahrtsvertrag vom 26. August 1890 (R. G. Bl. 1891 S. 117) 
Art. X gewahrte zollfreie Einfuhr von Gegenstanden, die zum person
lichen Gebrauch des Konsuls oder seiner Familie bestimmt sind: 

"Zollfrei diirfen in das Ottomanische Reich nach zollamtlicher 
Priifung eingefiihrt werden: ... Effekten und Gegenstande, welche unter 
der Adresse des Vorstehers eines in der Tiirkei errichteten deutschen 
Generalkonsulats oder Konsulats eingefiihrt werden und zu dessen per
sonlichem Gebrauch oder dem seiner Familie bestimmt sind, wenn 
diese Vorsteher von ihrer Regierung festbesoldete Berufsbeamte sind 
und insoweit, als die Einfuhrabgabe 2500 Piaster Gold jahrlich nicht 
iibersteigt. ,-

d) Zu den Ebrenvorrechten gehOrt das Recht der KonsuIn, die Hoheits
zeichen ibres Staates (Flagge, Wappen usw.) in der dem Herkommen ent
sprechenden Weise zu fiibren. 

§ 25. Die Konsulargerichtsbarkeit. 
Eine eigenartige Rechtsstellung haben die Jurisdiktionskonsuln. 

~ie beruht im Grunde auf dem mangelnden Vertrauen in die Handhabung der 
Staatsgewalt des AufenthaItsstaates gegen Fremde und laBt sich formell auf das 
heute noch teilweise fortdauernde, aber· im Absterben begriffene Personalitats
prinzip in den nichtcbristlichen Landern (pays hors chretiente)1) stiitzen. 

1) F.Martens (S. Kerst), Das Konsularwesen und die Konsularjurisdiktion im 
Orient, 1874. Lippmann, Die Konsularjurisdiktion im Orient. 1898. Rey, La 
protection diplomatique et consulaire dans les echelles du Levant et de Barbarie, 
1899. Staude, Die volkerr. Sonderstellung der Jurisdiktionskonsuln in der TUrkei. 
Diss.,1900. Pellissie du Rauzas, La regime des capitulations dans l'Empire 
ottoman, 1902, 1905. Strisower, Osterreich. Staatsworterbuch 2, "Konsular
gerichtsbarkeit". GUndermann, Die volkerr. Grundlagen der Konsulargerichts
barkeit Frankreichs, Englands, RuBlands u. Deutschlands, 1913. Dinga, Etude 
sur I'Extraterritorialite en Turquie, 1905. Hinkley, American consular juris
diction in the Orient, 1906. Hadj ilouka, De la jurisdiction consulaire en Turquie, 
1907. Deligeorges, Die Kapitulationen der Tiirkei, 1907. Piggot, Exterri
toriality. The law relating to consular jurisdiction and residence in oriental coun
tries, 1908. Papasian, Rev. Bd.42, S. 426. Barduzzi, La giuridizione consolare, 
1909. Mandelstam, La justice ottomane dans ses rapports avec les puissances 
etrangeres, 1911. Traut, Die Vorrechte der Jurisdiktionskonsuln usw. Diss. 
Greifsw., 1911. Lemonon, Rev. Bd.45. Jacquemin, La jurisdiction penale des 
consuls fran9ais dans les pays hors chretiente, 1910. Kandelafte, L'avenir 
reserve au regime des capitulations en Turquie, 1911. Bein, Die Kapitulationen 
(aus den Preu13. Jahrbiichern. 1916, Bd. 164). Lehmann, Die Kapitulationen, 
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Die Konsulargerichtsbarkeit fallt deshalb fort, wenn der Staat oder 
Staatsteil in dem sie bisher geiibt worden ist, in die Herrschaft eines 
Staates der VOlkerrechtsgemeinschaft tritt, bei dem die Voraussetzungen 
fiir eineKonsulargerichtsbarkeit nicht vorIiegen; nicht dagegen ohne wei
teres, wenn er bloB in ein Schutzverhaltnis zu einem solchen Staate 
tritt, doch ist hier fiir die Regel der AnlaB gegeben, die Aufhebung zu 
vereinbaren. Nach dem RG. iiber die Konsulargerichtsbarkeit § 1 Abs. 2 
kann die Konsulargerichtsbarkeit durch kaiserIiche Verordnung mit 
Zustimmung des Bundesrats fiir bestimmte Gebiete und in Ansehung be
stimmter Rechtsverhaltnisse auBer Ubung gesetzt werden. 

Die Konsulargerichtsbarkeit erscheint den Staaten, auf deren Ge
biete sie ausgeiibt wird, mehr und mehr als das Kennzeichen staatIicher 
Zuriickgebliebenheit, so daB sie dahin streben, urn sich als vollwertig 
zu erweisen, sie abzustreifen (vgl. Tiirkei, China, Persien). 

I. Die rechtliche Grundlage dieser eigenariigen Stellung liegt einerseits 
in dem Herkommen, anderseits in besonderen Vertriigen (capitula concor
data, Kapitulationen), welche die christlichen Staaten, nach dem Vorbilde 
Frankreichs, mit den nichtchristlichen Staaten geschlossen haben. 

a) In der Tiirkei. 
Die Grundlage bildet, abgesehen von dem Vertrag zwischen der 

Pforte und Venedig von 1479, der Vertrag von 1535 zwischen Franz I. 
von Frankreich und Soliman II. (Strupp I 11), dem weitere franzosisch
tiirkische Vertrage bis zu dem Vertrag vom 28. Mai 1740 (Strupp I 48) 
gefolgt sind. Nach tiirkischer Auffassung handelte es sich um einseitige, 
personliche Gnadenbeweise des Sultans, die mit seinem Tode wegfielen. 
Erst 1740 wurde diese Auffassung aufgegeben. Der Vertrag von 1740 
diente zugleich als Vorbild fiir die von der Tiirkei mit den iibrigen euro
paischen Machten in der Folgezeit geschlossenen Vertrage, so auch fiir 
den preuBisch-tiirkischen Freundschafts- und Handelsvertrag vom 
22. Marz 1761 alten Stils (Fleischmann 253), dessen Bestimmungen 
durch die Vertrage von 1840 und 1862 auf den deutschen Zollverein 
und durch den deutsch-tiirkischen Freundschafts-, Handels- und 
Schiffahrtsvertrag vom 26. August 1890 (R. G. Bl. 1891 S. 117) mit 
zahlreichen und wichtigen Erweiterungen auf das Deutsche Reich aus
gedehnt wurden. 

Zwar enthielt schon das 14. Protokoll des Pariser Vertrags vom 
25. Marz 1856 die Erklarung der Machte, daB diese Vertrage "einem 
Zustande entsprechen, dem der gegenwartige Vertrag (durch welchen 
die Tiirkei in die Volkerrechtsgemeinschaft aufgenommen wurde) ein 
Ende zu machen notwendig bestrebt sein muB." Da aber die 1856 er
hoffte Reorganisation der tiirkischen Verwaltung ausbIieb, wurden 

1917. v. Overbeck, Die Kapitulationen des osmanischen Reichs, 1917. Kunke, 
Die Kapitulationen der Tiirkei, deren Aufhebung U. d. neuen deutsch-tiirkischen 
Rechtsvertrage, 1918. Oppenheim Bd.1, S. 604. Nys 2,460. de Lauter 2,80. 

v. Liszt-Fleischmann, Viilkellecht, 12. Aufl. 14 
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auch die Kapitulationen nicht beseitigt. Seitdem aber die Tiirkei in die 
Reihe der Verfassungsstaaten eingetreten ist, wurde die Beseitigung 
der konsularischen Gerichtsbarkeit wieder ernstlich in Erwagung ge
zogen. So ausdriicklich in dem osterreichisch-tiirkischen Abkommen 
yom 26. Februar 1909 (Strupp II 27) und in dem italienisch-tiirkischen 
Friedensvertrag zu Lausanne yom 18. Oktober 1912. 1m September 1914 
hat die Tiirkei mit Wirkung yom I. Oktober die Kapitulationen einseitig 
fiir ihr gesamtes Gebiet aufgehoben. Die erste Anerkennung des dadurch 
geschaffenen Zustandes enthalten die deutsch-tiirkischen Rechts'!er
trage yom II. Januar 1917 2). 

Durch den Berliner Vertrag yom 13. Juni 1878 wurde der in der 
Tiirkei bestehende Zustand nicht beriihrt, dagegen bestimmt (Art. 8 
Abs. 4, Art. 37 Abs. 3, Art. 49), daB in Bulgarien, Serbien, Rumanien 
die konsularische Jurisdiktion in Kraft bleiben solIte, solange sie nicht 
durch gemeinsames Einverstandnis der Beteiligten beseitigt werde. 
Die Beseitigung ist durch Vertrage Ser biens mit den christlichen 
Machten erfolgt; vgl. z. B. den deutsch-serbischen Konsularvertrag 
yom 6. Januar 1883 (R. G. Bl. 62) Art. 25. Rumanien hat schon 
seit der Unabhangigkeitserklarung von 1877, also vor dem Berliner 
KongreB, die Gerichtsbarkeit der fremden Konsuln auBer "Obung gesetzt, 
ohne daB die Miichte dagegen Widerspruch erhoben hatten. In Bul
garien sind die Kapitulationen, bis auf unwesentliche Reate, seit dem 
18. Mai 1907 auBer Kraft getreten. Die Beseitigung dieser RE'ste ist 
erfolgt, nachdem Osterreich-Ungarn 19II auf die ihm zustehenden 
Rechte verzichtet hat 3 ). 

In Bosnien und der Herzegowina wurde 1880, nachdem diese 
Gebiete unter osterreichisch-ungarische Herrschaft gekommen waren, 
die Gerichtsbarkeit der fremden Konsuln beseitigt. Anerkannt durch 
Deutsches Reichsgesetz yom 7. Juni 1880 (R. G. Bl. 146) und durch
gefiihrt durch Verordnung yom 23. Dezember 1880 (R. G. Bl. 191). 

2) Vgl. dazu v. Liszt, Jurist. Wochenschrft. 1917. S. 682. Uber die Verhand· 
lungen der Tiirkei mit den Niederlanden vgl. Strupp, Orient S. 312 (aus dem 
niederland. Orange buch). 

3) Uber Serbien vgl. den serbisch-tiirkischen Vertrag vom 9. Marz 1896 in 
N. R. G .. 2. s. 34, 364. - Uber Bulgarien: Art. 1 und 2 des deutsch-bulgarischen 
Handels- usw. Vertrages vom 1. August 1905 (R. G. Bl. 1906 S. 1), ferner die 
Vertrage Bulgariens mit GroBbritannien vom 9. Dezember 1905 (Rev. Gen. 13, 
doc.40), mit Italien und mit Frankreich vom 13. Januar 1906 (Staatsarchiv 73,224, 
239). Deutschland hat durchdie Verordnungvom27. Februar 1908 (R. G. Bl. S. 63) 
die Gerichtsbarkeit eingeschrankt, durch Gesetz vom 29. November 1912 in Aus
fiihrung des deutsch-bulgarischen Handelsvertrages vom 29. September 1911 
(R. G. BI. S. 435) vollig aufgehoben. Vgl. Caleb, Die Konsulargerichtsbarkeit in 
Bulgarien auf Grltndder Kapitulationen mit derTiirkei 1903. Dersel be, Rev.Bd.35, 
S. 203; du regime des capitulations en Turquie par rapport ala Bulgarie, 1906. 
Scelle, Rev. Gen. Bd. 15, S. 541. Strupp Bd 1, S. 206 Anm. 1. Vgl. oben § 3 
Arim.25. - Uber Rumanien vgl. Schina, Z. i. R. Bd. 12, S. 306. 
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Auf Cypern hat England durch einseitigen Akt die konsularische Ge
richtsbarkeit beseitigt und dies unter dem 17. Januar 1879 den Vertrags
machten mitgeteilt. 

Der Versuch der Tiirkei, nach dem siegreichen Kriege mit Grie
chenland dieses zur Aufgabe der Kapitulationen zu zwingen, hatte 
die Folge, daB die Botschafter der europaischen GroBmachte durch 
ihren Schiedsspruch vom 2. April 1901 Griechenlands Rechte der Tiir
kei gegeniiber anerkannten und auf eine feste Grundlage stellten. Diese 
Regelung ist auch fiir die meistbegiinstigten Nationen von unmittel
barer Bedeutung gewesen4). 

In den Mandatsgebieten Palastina und Mesopotamien (oben 
§ 12) hat England die Konsulargerichtsbarkeit aufgehoben. 

Der Friedensvertrag zu Lausanne vom 24. Juli 1923 hat der 
Tiirkei die lang angestrebte (und ihr von Deutschland wahrend des 
Weltkrieges zugesagte) Befreiung von der Einschrankung ihrer 
Territorialgewalt durch die Konsulargerichtsbarkeit gebracht: 
"Les Hautes Parties contractantes declarent accepter, chacune en ce 
qui la concerne, l'abolition complete des Capitulations en Turquie a tous 
les points de vue" (Art. 28). In einer Deklaration vom gleichen Tage 
sagt die Tiirkei, um aIle Gewahr fiir eine gute Rechtspflege zu geben, zu, 
daB sie fiir wenigstens 5 Jahre europaische Juristen aus einer ihr vom 
Standigen Internationalen Gerichtshof im Haag vorgelegten Liste (keine 
StaatsangehOrigen von Landern, die am Weltkriege teilgenommen 
haben!) zu Rechtsberatern als tiirkische Beamte bestellen werde; diesen 
Juristen wird ein Recht zu umfassender Einwirkung auf die tiirkische 
Justiz beigelegt5). 

b) Ahnlich war die Rechtslage auch in den sogenannten Rarbaresken
staaten im Norden Afrikas wie in Agypten und einigen andern afrikanischen 
Staaten (so Abessinien). 

Doch nahm die konsularische Gerichtsbarkeit in Algier bereits 
im Jahre 1830 mit der Einverleibung in Frankreich ein Ende. Und das
selbe geschah in Tunis in den J ahren 1883 und 1884, nachdem Frank
reich die Schutzherrschaft iiber diese Lander erworben hatte. 

DemgemaB, und in Vbereinstimmung mit den Anordnungen der 
iibrigen Machte, bestimmte das Deutsche Reichsgesetz vom 27. Juli 
1883 (R. G. Bl. S. 263): "Die dem Konsul des Deutschen Reichs in Tunis 
fiir die Regentschaft Tunis zustehende Gerichtsbarkeit kann mit zu
stimmung des Bundesrats durch Kaiserliche Verordnung eingeschrankt 

4) Der Schiedsspruch ist abgedruckt N. R. G. 2. s. 31, 696. VgI. Streit, 
Rev. Rd. 34, S.24. Politis, La convention consulaire grE3Co-turque et l'arbitrage 
des ambassadeurs des grandes puissances a Constantinople du 2 avri1-1901, 1903 
(Rev. Gen. Bd. 9, S. 202,406; Bd. 10, S. 69). 

5) Eine weitere Erganzung bietet .Art. 14ff. der convention relative a l'etablis
sement et a la competence judiciaire, Lausanne am 24. Juli 1923 abgeschlossen. 

14* 
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oder auBer Ubung gesetzt werden." Dies geschah durch Verordnung 
vom 21. Januar 1884 (R. G. Bl. S. 9). Spater hat, abermals in Uberein
stimmung mit den iibrigen Mii.chten 6), das Deutsche Reich durch eine 
Frankreich gegeniiber abgegebene Erklarung vom 18. November 1896 
(R. G. Bl. 1897 S. 7) ausdriicklich "auf die Geltendmachung des Re
gimes der Kapitulationen in Tunis" Verzicht geleistet. 

Ebenso hatte die Eroberung von Tripolis durch Italien die Auf
hebung der Kapitulationen zur Folge. 

Fiir die konsularischen Gerichte in Marokko ruhte die Stellung 
des Deutschen Reiches auf der Meistbegiinstigungsklausel in Ani. 17 des 
Madrider Vertrags vom 3. Juli 1880 [oben S. 42p). Deutschland hat auf 
die Konsulargerichtsbarkeit im Verso Vertrag Art. 142 verzichtet. 

Die konsularische Gerichtsbarkeit in Agypten ist durch die Ein
setzung der gemischten Gerichte sehr wesentlich eingeschrankt worden 
(siehe unten § 29 III). 1m Sudan ist sie dagegen seit der Wieder
eroberung durch England (1899) zugunsten der einheimischen Gerichte 
v6llig beseitigt 8). Der Versailler Vertrag Art. 149 weist deutsche Reichs
angehOrige bis zur Neuordnung der agyptischen Gerichtsverfassung unter 
die britischen Konsulargerichte! 

Mit Zanzibar hatten verschiedene Mii.chte, das Deutsche Reich 
am 20. Dezember 1885 (R. G. Bl. 1886 S. 261), Vertrage abgeschlossen, 
durch die ihren StaatsangehOrigen das Recht der Exterritorialitat zuge
sichert wurde. Durch das deutsch-englische Abkommen vom 1. Juli 
1890, durch welches Zanzibar unter englische Schutzherrschaft ge
langte, wurde die Fortdauer dieser Vertrage an sich nicht beriihrt9 ). 

Erst bei der Teilung der Samoainseln verpflichtete sich Deutschland 
England gegeniiber durch Art. VII des Vertrages vom 14. November 
1899, auf seine Exterritorialitatsrechte in Zanzibar zu verzichten, so
bald das die iibrigen Machte ebenfalls tun wiirden. Auf Grund des Deut
schen Reichsgesetzes vom 15. Februar 1900 (R. G. Bl. S. 37) wurde 
demgemaB durch Kaiserliche Verordnung vom n. Juli 1907 (R. G. Bl. 
S. 367) die deutsche konsularische Gerichtsbarkeit in Tonga, Samoa 
und Zanzibar aufgehoben. Die allgemeine Beseitigung erfolgte durch 
Dekret des Sultans vom 4. November 1908 10 ). Um so mehr muBte in 

6) Vgl. N. R. G. 2. S. 23, 402. Verzicht der Vereinigten Staaten in dem Ver
trag von 15. Marz 1904, N .. R. G. 2. S. 34, 513. 

7) RuBland hat am 28. Januar 1914, Norwegen am 5. Mai 1914 den Verzicht 
auf die konsularische Gerichtsbarkeit erklart. N. G. G. 3. S. 8, 324, 671. 

8) Vgl. oben § 3 Anm. 36. Fleischmann, S. 291 Anm. 10. 
9) Vgl. aber die englische Erklarung vom 2. Februar 1891. N. R. G. 2. s. 

18,173. Das englische Dekret vom 4. November 1908 ist abgedrucktN. R. G.3. 
s.-8,282. 

10) Uber die Verzichtserklarungen der iibrigen Machte vgl. N. R. G. 2. s. 
34, 510, 3. S. 5, 801, 855, 8, 238. Das Dekret daselbst S. 282. 
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Madagas kar diese Gerichtsbarkeit hinwegfallen, als das Land unter 
franzosische Herrschaft gebracht wurde (franzosisches Gesetz vom 
2. April 1,891). 

1m Kongostaat hatten sich eine Reihe von Staaten, nicht aber 
das Deutsche Reich, in ihren Vertragen mit der Kongogesellschaft die 
Gerichtsbarkeit ihrer Konsuln vorbehalten. Dieser Vorbehalt ist seit 
der Durchfiihrung der Gerichtsorganisation im Kongostaat als wegge
fallen zu betrachten. 

c) Auch in einzelnen nichtchristlichen Staat en Asiens besteht die konsu-
larische Jurisdiktion. ' 

So im Sultanat 0 man (Hauptstadt Maskat) 11), aber nicht zugunsten 
des Deutschen Reiches, Ferner in Persien 12). Hier ist der franzosisch
persische Freundschafts- und Handelsvertrag vom 12. Juli 1855 maD· 
gebend auch fiir die meistbegiinstigten Nationen, also auch fUr das 
Deutsche Reich nach dem Vertrag vom 11. Juni 1873 (oben § 1 Anm. 7). 
Durch Vertrag von 1873 haben sich auch die Tiirkei und Persien 
gegenseitig dieselben Vorrechte eingeraumt, welche die europaischen 
Machte genieBen. 

Von den Staaten des "auBersten Ostens" (l'extreme orient) stehen 
unter dem System der konsularischen Gerichtsbarkeit China - jedoch 
nicht zugunsten Deutschlands mehr; der Vertrag mit dem Deutschen 
Zollverein vom 2. September 1861 ist durch den Krieg aufgehoben, 
Siam (auch hier nicht mehr zugunsten Deutschlands; Vertrag mit dem 
Deutschen Zollverein vom 7. Februar 1862 ist durch Art. 135 Versailler 
Vertrag beseitigt). In Siam ist nach dem Protokoll zu dem Vertrag vom 
25. Februar 1898 (Staatsarchiv LXII 6) der Wegfall der konsularischen 
Jurisdiktion in Aussicht genommen 13). Zu beachten ist, daB, wie schon 
seit 1871, so jetzt nach dem japanisch-chinesischen Handelsvertrage vom 
21. Juli 1896 Japan in China sich die konsularische Jurisdiktion gesichert 
hat, dagegen die Chines en auf seinem Gebiet seiner eigenen Gerichtsbar
keit unterwirft. 

In Anam und Tonking hat Frankreich 1884 die konsularische 

11) Vgl. Fleischmann, Der Maskat-Fall im "Werk vom Haag", II. Serie 
1. Bd., L Teil (S. 341) 1917 (gedruckt bereits 1914). 

12) Der Freundschaftsvertrag zwischen Persien und China v. 11. Juni 1920 
(Z. i. R. Bd. 31, S.85) sieht wechselseitig von Zulassung der Konsulargerichts
barkeit abo 

13) Baudez, Essai sur lao condition juridique des etrangers en Chine, 1913. 
Tchou, Le regime des capitulations et la re£orme constitutionelle en-Chine. Lii
wener Diss., 1915. Vgl. den japanisch.chinesischen Vertrag von 1896 in N. R. G. 2. 
s. 34, 419. - Vertrag Italiens mit Siam vom 8. April 1905, N. R. G. 2. S. 35, 539.
In Korea hat Japan nach der Annexion (1910) die Staatsfremden den Landes
gerichten unterstellt (Strupp Bd. 2, S. 153). Vgl. auch oben § 3 Anm. 52. 
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Gerichtsbarkeit, ohne Widerspruch zu begegnen, aufgehoben. Uber die 
Beseitigung der Konsu1argerichtsbarkeit in Japan vgl. oben S. 4. 

d) Die Vertrage fUr die Samoa- und die Tongainse1n haben mit 
der Auftei1ung der Inse1n unter die europaischen Machte und die Ver
einigten Staaten Amerikas ihre Bedeutung verloren. 

II. Die Rechte der Jurisdiktionskonsuln im einzelnen 14). 

Zu beachten ist, daB der Ausdruck "Jurisdiktion" hier in einem a1-
teren Sinne gebraucht wird, wie ihn das kanonische Recht kannte 
und. noch der eng1ische Sprachgebrauch kennt, umfassend auBer der 
Gerichtsgewa1t auch die vollziehende Gewa1t. 

a) Die Jurisdiktionskonsuln haben, soweit ihre nationale Gesetzgebung 
ihnen diese Befugnis gewahrt, die ausschlielUiche Polizeigewalt (Verordnungs
und Zwangsgewalt) tiber die Staatsangehorigen und die Schutzgenossen 
ihres Absendestaates, daher auch das Recht, diese aus ihrem Bezirk 
auszuweisen I5 ). - Uber Schutzgenossen vgl. oben S. 167, 168. 

b) Sie haben die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit in allen Streitigkeiten, 
in welchen beide Tei1e (Angeklagter und Verletzter, Klager und Beklagter) 
Staatsangehiirige ihres Staates sind 16); Schutzgenossen oder de facto 
Untertanen werden meist, aber nicht immer, den Staatsangehorigen 
gleichgestellt. 

c) In Streitigkeiten zwischen Angehorigen verschiedener christlicher 
Staaten entscheidet der Konsul des Beklagten oder Beschuldig'ien (nach dem 
Grundsatz: actor sequitur forum rei). 

d) 1st bei Streitigkeiten zwischen den Angehorigen eines christlichen 
Staates und einem Einheimischen der Angehilrige des christlichen Staates ver
klagt oder angeschuldigt, so entscheidet der Konsul seines Staates; ist der Ein
heimische verklagt oder beschuldig'i, so entscheiden die Landesgerichte, aber 
mit Dazwischenkunft (Beistandschaft) des Konsuls 17) .. 

14) Vo r w er k, Reichsgesetz uber die deutsche Konsulargerichtsbarkeit, 1908; 
Weiser, Die deutsche Konsulargerichtsbarkeit in Zivilsachen, 1912. 

15) So aUch Fleischmann, Ausweisung, b. v. Stengel-Fleischmann Bd. 1, 
S. 289. Die deutsche Praxis geht nicht so weit. 

16) Vgl. uber den "Casablancafall" vom 25. September 1908 (Ausubung des 
deutschen Schutzes uber gefluchtete deutsche Fremdenlegionare in dem zur Wieder
herstellung der Ruhe von franzosischen Truppen besetzten marokkanischen 
Hafen Casablanca) Kohler, Z. Vii. R. Bd. 6, S. 29, besonders aber Lehmann, 
Die franziisische Fremdenlegion, 1915. - Der Fall hatte bei dem damals gespannten 
Verhaltnisse zwischen Deutschland und Frankreich eine nicht geringe politische 
Bedeutung, Er ist durch Spruch des Haager Schiedshofes vom 22. Mai 1909 mehr 
schiedlich als richtig geliist worden. Vgl. v. Bar, im Werk vom Haag, 2. Serie, 
Bd. 1, Teil2, 1917, S. I; Opet, im Worterbuch Bd. 1, S. 185. 

17) Vgl. Se£eriades, Le regime immobilier en Turquie au point de vue 
internat, 1913. 
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Nach dem deutschen Gesetze iiber die KonsulargeJichtsbarkeit 
von 1900 werden die Konsulargerichtsbezirke vom Reichskanzler nach 
Vernehmung des Bundesratsausschuss€s bestimmt (§ 4). Ein Konsul ist 
zur Ausiibung der Gerichtsbarkeit nur befugt, wenn er dazu vom 
Reichskanzler ermiichtigt wild (§ 6). Zustandig ist entweder der KOllsul 
allein (fiir die Streitsachen, die dem Amtsgericht zugewiesen sind, und 
fiir die freiwillige Gerichtsbarkeit) oder das Konsulargericht, das aus 
dem Konsul und 2 (in Strafsachen fiir die Regel 4) "achtbaren" Ein
wohnern des Be:<'jrks besteht und fiir aIle anderen Sachen immer nur 
als erste Instanz zustandig ist, abgesehen von den Fallen, die in erster 
Instanz vor ein Schwurgericht oder vor das Reichsgericht gehoren und 
die in der Heimat zur Aburteilung kommen (§§ 7-12,55). Beschwerde
instanz 1st stets das Reichsgericht, es entscheidet ferner auf die Berufung 
gegen Entscheidungen des Konsuls oder Konsulargerichts in biirgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten und des Konsulargerichts in Strafsachen (§ 14). 

e) Die Jurisdiktionskonsuln genie8en dieselbe Exterritorialitiit wie die 
Gesandten, und diese erstreckt sich auch auf ihre Familien wie auf ihr Geschiifts
personal. 

f) Es sind ihnen sogar, dariiber hinausgehend, weitere besondere Rechte 
eingeriiumt. 

So haben sie das Recht, sich eine Ehrenwache zu halten; ihre 
Wohnung gilt als Asyl; ihre Schutzgewalt erstreckt sich teilweise iiber 
das ganze Stadtviertel, in dem sie mit ihren Staatsangehorigen wohnen 
(franchise des quartiers, oben § 23 VIII 3). 

III. Sonach genie8en aber auch die StaatsangehOrigen del christlichen 
Staaten selbst in den konsularischen Jurisdiktionsbezirken eine weitgehende 
Befreiung von der Staatsgewalt des Aufenthaltsstaates. Insoweit sind sie kraft 
des fiir sie geltenden Personalitiitsprinzips exterritorial (oben § 14 III 6). , 

Freundschaftsvertrag mit Zanzibar vom 20. Dezember 1885 (R. G. 
Bl. 1886, 261) Art. 16 und 17: "Die Angehorigen des Deutschen Reiches 
genie.Ben innerhalb des Gebietes Seiner Hoheit des Sultans von Zanzibar 
das Recht der Exterritorialitat." 

Die Exterritorialitat erstreckt sich dann a:uch auf die Wohnungen 
der christlichen StaatsangehOrigen, die ohne die Zustimmung des Be
sitzers nur mit Genehmigung oder doch nur in Gegenwart des Konsuls 
oder seines Vertreters einer Durchsuchung unterzogen werden diirfen. 
Vgl. die deutschen Vertrage mit Zanzibar, mit Persien usw. 

IV. Eine wesentliche Einschriinkung der konsularischen Gerichtsbarkeit 
wird durch die Einsetzung der gemischten GerichtshOfe herbeigefiihrt. (V gl. 
unten § 29.) 

Eine Einschrankung anderer Art ist mit der Einrichtung der 
Fremdenniederlassungen (settlements) in China gegeben (oben S.l71, 
172). 
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Dritter Abschnitt. 

Die Organisation der Verbandstaaten. 
§ 26. Die Organisation des allgemeinen Staatenverbandes 1). 

I. Der allgemeine vOikerrechtliche Staatenverband ruht grundsatzlich 
heute noch auf genossenschaftlicher Organisation 2). Rechtsetzende, recht
sprechende und vollstreckende Gewalt liegt daher bei der Gesamtheit der Ver
bandstaaten. Eine fiber den einzelnen Staaten stehende Zwangsgewalt fehU 3). 

1. Die von Abgeordneten der einzelnen Staaten beschickten Kon
gresse oder Konferenzen k6nnen bisher nur auf Grund besonderer 
Einberufung zur BeschluBfassung fiber gemeinsame Angelegenheiten 
zusammentreten. Auf solchen Kongressen (z. B. Wiener KongreB 
1814/15, Pariser KongreB 1856, Berliner KongreB 1878) wurden die 
groBen politischen Fragen erledigt; hier sind die wichtigsten recht
setzenden Vereinbarungen (Seerechtsdeklaration von 1856, die Abkom
men der Haager Konferenzen von 1899 und 1907, Kongokonferenz 1885, 
Brfisseler Antisklavereikonferenz 1890, Haager Privatrechtkonferenzen, 
zahlreiche Konferenzen ffir die internat. Verwaltungsgemeinschaften) 
zustande gekommen; hier k6nnen Streitigkeiten zwischen den Verbands
mitgliedern ausgetragen werden; von hier aus k6nnte der widerstrebende 
Einzelstaat unter den Willen der Gesamtheit gebeugt werden. Auf allen 
Kongressen und Konferenzen kommen aber Beschliisse grundsatzlich 
nur durch Stimmeneinhelligkeit zustande; die Stimme eines jeden 
Verbandsmitgliedes, ohne Riicksicht auf seine tatsachliche Macht, fallt 
gleich schwer in die Wagschale. 

1) Vgl. die oben § 1 Anm.12 sowie die unten zu §§ 51 bis 53 angegebene 
Literatur. Besonders ter Meulen, Der Gedanke der internationalen Organisation 
in seiner Entwicklung 1300 bis 1800, 1917. Chr. L. Lange, Histoire de Pinter
nationalisme, 1919. v. Liszt, Der Wiederaufbau des Volkerrechts, in D. J. Z. 
Bd.21, S.18; Pennsylvania LawReview,Juni 1916; VomStaatenverband zurVolker
gemeinschaft, 1917. Oppenheim, Die Zukunft des Volkerrechts (Festgabe fiir 
Binding), 1911. Schiicking, Die Organisation der Welt ... , Der Staatenverband 
der Haager Konferenzen, 1912 (dazu Nippold, Arch.o.R. Bd.7, S.20). Erich, Pro
bleme der internationalen Organisation, 1914. Hobson, Towards internat. go
vernement, 1915. Ponson by, Democratie and diplomacy, 1915. Woolf, Internat. 
governement, 1916. Sayre, Experiments in international administration, 1919. 

Uber die internationale Union der amerikanischen Republiken (begriindet 
auf den panamerikanischen Konferenzen von 1889, 1902, 1906, 1910) vgl. Nie
meyer, Worlerbuch Bd.2, S. 228; ferner oben § 2 Anm. 7. 

UberKongresse undKonferenzen:Nys Bd. 3, S. 7. Ullmann, S.240. Gruber, 
Intern. Staatenkongresse und Konferenzen, 1919. 

2) Wolzendorff, Die Liige des Volkerrechts, o.J. (1916), S.84ff. 
3) v. Liszt schloB diesen § (17 in der 11. Auflage) mit dem Satze (der sich 

dort systematisch nicht ungezwungen einzufiigen schlen): Als Territorium des 
allgemeinen Staatenverbandes erscheinen, auBer der hohen See (unten § 36), die
jenigen Gebiete, die, wie Spitzbergen (oben § 18 I 2) unrichtig als terra nullius 
bezeichnet werden. 
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Denkt man sieh an der Stelle dieser fiir den EinzelfaU zusammen
berufenen Kongresse eine standige Versammlung der Staaten
delegierten oder aueh nur Versammlungen, die in bestimmter Frist 
automatiseh zusammentreten, so wiirde das lose Ge£iige des allge
meinen Staatenverbandes eine wesentliehe Befestigung erfahren. Sole he 
regelmaBig abzuhaltenden Kongresse waren naeh der Begriindung der 
Quintupelallianz von 1815 (oben § 3 S.25) in Aussieht genommen und 
sind mehrere Jahre hindureh abgehalten worden. Sie hatten sehr wohl 
den Keim abgeben konnen zu einem Volkerareopag und damit zu einer 
reehtliehen Organisation der Volkerreehtsgemeinsehaft. Aber bereits 
im Jahre 1821 hatten die von dem Geist der heiligen Allianz erfiillten 
Kongresse ein unriihmliehes Ende gefunden. In dem Jahrzehnt vor Aus
brueh des Weltkrieges hatte es den Ansehein, als ob die Haager Friedens
konferenzen zu einer standigen Einriehtung werden soUten. Damit hatte 
der Gedanke einer von Zeit zu Zeit sieh versammelnden Staatenvertre
tung und damit einer Organisation. des allgemeinen Staatenverbandes 
neue und greifbare Gestalt angenommen. Hier hatte aueh die Weiter
bildung und Zusammenfassung der einzelnen besonderen Zweekverbande 
(unten § 27) in Angriff genommen werden konnen. Der europaisehe 
Krieg hat dieser Entwieklung ein jahes Ende bereitet. 

2. Dureh die Friedenssehliisse der Jahre 1919/20 ist mit dem Vol
kerbunde eine Organisation des Staatenverbandes zu Papier gebraeht 
worden. Der Gedanke war alt. Uberrasehend aber hat ihm der Welt
krieg zu einer vertragliehen Festlegung geholfen4). 

II. Wesentliche Erfolge sind bereits erzielt oder doch vorbereitet worden in 
bezug auf die Schaffung internationaler Gerichtshofe 5). 

1. Der durch die erste Friedenskonferenz von 1899 eingesetzte standige 
Schiedshof (Cour permanente d'arbitrage) wird gebildet durch die von den Signa
tarmachten bezeichneten Schiedsrichter. Aus diesen wahlen die Streitteile 
das zur Entscheidung des Streitfalles berufene Schiedsgericht (Tribunal d'arbi
trage). 

Der Schiedshof hat seinen 8itz im Haag. 

4) v. Liszt hatte in der Ausgabe dieses Werkes letzter Hand die Notwendig
keit solcher Organisation "auf Grund der im Kriege gemachten Erfahrungen" be
tont (vgl. auch seine AuBerungen Anm. 1) und einige Richtlinien des Neubaus 
angedeutet, die mit dem Satze schlossen: "Gegen den Staat, der diese Verpflichtung 
verletzt, schreitet die Verbandsexekution wirtschaftlich oder militarisch ein." 

5) Wehberg, Das Problem eines internationalen Staatsgerichtshofes, 1912. 
Z. Vo. R. Ed. 7, S. 153. Metzner, Z. i. R. Ed. 24, S.78. Klein, Z. i. R. Ed. 24, 
S.112. Annuaire Ed. 25, S. 603. - Strupp, Arch. o. R. Ed. 33 bestreitet, daB 
der Schiedshof ein Organ des Staatenverbandes sei. Das mag fiir den im Text 
unter 1 erwahnten Schiedshof zutreffen, ist aber zweifellos unrichtig fiir die 
unter 2a und b angefiihrten GerichtshOfe. Den im Texte angefiihrten Gerichten 
tritt hinzu: das Intern. Schiedsgericht der zentral-amerikan. Staaten zu Cartago 
(Costa Rica). 
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Uber die Bildung des Schiedshofs6) und iiber das Verfahren 
vgl. unten § 53. 

Am Sitze des Gerichtshofes befindet sich ein standiges Bureau. 
Das Bureau ~teht unter der Uberwachung eines standigen Verwaltungs
rats, der aus den im Haag beglaubigten diplomatischen Vertretern der 
Signatarmachte unter dem Vorsitz des niederlandischen Ministers der 
auswartigen Angelegenheiten besteht. Der Verwaltungsrat hat das 
Bureau einzurichten, dessen Geschaftsfiihrung zu regeln, die Beamten 
und Angesteilten zu ernennen und deren Gehalt zu bestimmen (Art. 49). 

Das stanrnge Bureau ist durch AIt. 22 der Schiedsgerichts-Konven
tion von 1899 ins Leben gerufen worden (AIt. 43 von 1907. Vgl. unten 
§ 53, II). Die Bestimmungen wurden erganzt durch ein Reglement fiir 
den Verwaltungsrat vom 19. September HlOO und ein zweites fiir das 
Bureau vom 8. Dezember 1900. Das Bureau soil dem standigen Schieds
hof wie den Untersuchungskommissionen (Art. 15) als Gerichtsschrei
berei (greffe) dienen, aile Mitteilungen vermitteln, die Archive anlegen 
und iiberwachen und aIle Verwaltungsgeschafte fiihren. Die Signatar
machte werden dem Bureau aIle Schiedsvertrage mitteilen, die sie ge
schlossen haben, und ebenso alle schiedsrichterlichen Urteile, die von 
besonderen Schiedsgerichten gefallt werden. Ebenso verpflichten sie 
sich, dem Bureau aIle Gesetze, Verordnungen und Urkunden mitzuteilen, 
die sich auf die VoIlstreckung der von dem Gerichtshofe gefaIlten Ur
teile beziehen. 

2. Zwei Versuche, die die 2. Haager Friedenskonferenz 1907 zu 
einer Kraftigung der internationalen Gerichtsbarkeit gemacht hat, 
sind fehlgeschlagen. 

a) Der Schiedsgerichtshof (Cour de justice arbitrale)'). 
Urn die Anrufung des Schiedsgerichts zu erleichtern, die Ent

scheidung der Streitfalle nach Rechtsgrundsatzen statt der Beilegu;ng 
nach Billigkeitserwagungen zu sichern, und die Stetigkeit der schieds
gerichtlichen Besprechung zu gewahrleiste;n, regten die Vereinigten 
Staaten 1907 die Errichtung eines zweiten Schiedsgerichtshofes an. 
Die Richter soilten, soweit moglich,. aus den Mitgliedern des standigen 
Schiedshofes auf zwolf Jahre gewahlt werden und aIle Jahre einmal 
zu einer Tagung zusammentreten, urn die anhangigen Rechtsfaile zu 
erledigen. In der geschlossenen Organisation und der regelmaBigen 
Tagung dieses Gerichtshofes soIlte der Fortschritt gegeniiber dem 1899 
vereinbarten Schiedshof bestehen. Die Anregung fand die Unterstiitzung 
der deutschen wie der britischen Delegation. Da sich die Machte aber 
iiber die Besetzung des Gerichtshofes nicht einigen konnte;n, muBte 
sich die Konferenz damit begniigen, den Entwurf eines Abkommens 

6) Der Etat des Schiedshofes betrug (fUr 1923): 91621 holl. Gulden; davon 
entfielen auf Deutschlands Rechnung 4674 Gulden. 

7) Wehberg, Das Problem eines internationalen Staatengerichtshofes, 
1912. Edw. Katz, Der internationale Rechtshof, 1918. 
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festzustellen und in der SchluBakte den Wunsch auszusprechen, daB 
der Entwurf Annahme finden mage. 

b) Der internationale Prisenhof (Cour internationale des prises) 
im Haag 8). 

Damit sollte die von der vOlkerrechtlichen Literatur Hingst aufge
stellte Forderung, die letzte Ei1tscheidung in Prisensachen (vgl. § 65 BIll) 
internationalen Gerichtshafen zu iibertragen, verwirklicht werden. Der 
in dem 12. Abkommen vorgeschlagene internationale Prisengerichtshof 
sollte mit 15 Richtern und 15 Hilfsrichtern besetzt werden, doch geniigte 
die Anwesenheit von 9 Richtern zur BeschluBfassung. Die Richter 
genieBen die diplomatischen Vorrechte und Befreiungen. Von den 
30 Richtern entfielen" 8 Haupt- und 8 Hilfsrichter auf die GroBmachte; 

"die iibrigen 7 Haupt- und 7 Hilfsrichter werden in einer zwischen den 
Machten vereinbarten Reihenfolge (Rotationssystem) auf die mitt
leren und kleineren Staaten verteilt9 ). Die Ernennung sollte auf 
sechs Jahre erfolgen. Uber das Verfahren vgl. § 65B. Der Prisenhof ware 
eigentliches Gericht, nicht Schiedsgericht; seine Zustandigkeit von jedem 
besonderen Abkommen der streitenden Machte unabhangig. Uber die 
Hindernisse, die sich der Ratifizierung des Abkommens entgegenstellen, 
vgl. oben S. 40. 

Der wenigeJahre darauf gemachte Vorschlag der V. St. v. Amerika, 
den internationalen Prisenhof als Schiedsgericht zu benutzen, fand keinen 
Anklang10) • 

3. Auf Grund des Art. 14 der Volkerbundsatzung ist ein Standiger inter
nationaler Gerichtshof im Haag geschaffen worden. 

Entstehung, Zusammensetzung und Zustandigkeit vgl. unten § 54. 
ITI. "Ober den VOikerbund mit seinen umfassenden und eingreifen

den Obliegenheiten unten § 50. - "Ober die Organisationen zur 
Durchfiihrung des Versailler Vertrages (Saarkommission u. a.) § 69 II 4. 

§ 27. Die Organisation der besonderen Zweckverbande. 
I. Die besonderen Zweckverbiinde der Staaten sind Vereinigungen einer 

gro8eren oder kleineren Staatengruppe zur gemeinsamen Verfolgung bestimmter 

8) Pohl, Deutsche Prisengerichtsbarkeit, 1911. 
9) Daher die zahlreichen Vorbehalte dieser Staaten gegen Art. 15. 

10) Ein internat.ionaler Gerichtshof zur Erledigung von Streitigkeiten aus dem 
Gebiete des internationalen Privatrechts ist in der Literatur vielfach verlangt 
worden. So: a) fiir Klagen von Privaten gegen fremde Staaten (oben § 19 Anm. 7); 
b) fiir Streitfragen aUS der internationalen Wechselordnung (unten § 43 IV 2); 
auf die Notwendigkeit hat die deutsche Vertretung auf der Wechselrechtskonferenz 
1912 hingewiesen (P. Klein, Z. i. R. Ed. 24, S. 112); c) fiir Streitfragen aus dem 
internationalen Privatrecht iiberhaupt; mehrfach von deutscher Seite auch von 
der Vertretung auf der 2. Haager -Konferenz 1907 betont (Mutzner, Z. i. R. 
Ed. 24, S. 78); d) fiir privatrechtliche Streitigkeiten der Staaten untereinander (vgl. 
oben § 14 III 1). 
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gemeinsamerZwecke. Sie werden auch als internationaleVerwaltungs
gemeinschaften bezeichnetl). 

Auf diesem abgegrenzten Gebiet tritt die Notwendigkeit einer 
Organisation deutlicher hervor als innerhalb des allgemeinen Zweck
verbandes der Staaten; sie ist aber hier auch leichter durchzusetzen, 
weil die Staatsgewalt der einzelnen Verbandsstaaten nur nach bestimm
ten Richtungen hin gebunden werden soll. Innerhalb der besonderen 
Zweckverbande dieser Staaten konnen vier Gruppen unterschieden 
werden. 

1. Verbande, die von einer Organisation ganz abges«!,hen 
haben. Rier ist die Durchfiihrung der Vereinbarungen im wesentliqhen 
den beteiligten Staaten iiberlassen. Dahin gehOrt die Mehrzahl der im 
IV. Buch behandelten Verbande. An dieser Stelle brauchen sie nicht 
weiter besprochen zu werden (z. B. Haager Abkommen iiber Privatrecht 
und ProzeB). 

Von Bedeutung wird fiir diese Gruppe die Bestimmung der Volker
bundsakte Art. 24 Abs. 2, die dem Sekretariat des Bundes auf Antrag 
der vertragschlieBenden Staaten und mit Zustimmung des VOlkerbunds
rats aufgibt, aile geeigneten Unterlagen zu sammeln und weiterzuleiten, 
sowie jede notige oder wiinschenswerte Unterstiitzung zu gewahren. 

2. Verbande, die sich mit der Schaffung eines geschaftsfiihrenden 
B ure a us begniigen, dem jede Befehls- und Zwangsgewalt fehlt (dariiber 
§ 28). 

3. Verbande, die besondere mit Befehls- und Zwangsgewalt aus
gestattete Organe geschaffen haben; Organe, die innerhalb des ihnen 
iibertragenen Wirkungskreises nicht nur verwaltende Tatigkeit ausiiben, 
sondern auch ein selbstandiges Verordnungsrecht besitzen und durch 
richtende und vollziehende Gewalt ihren Anordnungen Gehorsam er
zwingen konnen; Organe, denen mithin obrigkeitlicher Charakter 
zugesprochen werden muB2). Von ihnen ist in dies em Paragraph en zu 
reden. 

4. Staatenverbande, deren Zweck die Durchfiihrung einer gemein
samen, durch gemischte Gerichte ausgeiibten Gerichtsbarkeit ist 
(§ 29). 

II. Ihrer zeitlichen Entstehung nach am friihesten sind die internationalen 

1) Das Streben des Volkerbundes geht dahin, diese Organisationen nicht nur in 
seiner Hut zusammenzufassen, sondern auch aus dem Sachbereiche der Organisa
tionen Geschii.fte durch eigene Ausschiisse zu erfassen. Das bedeutet nicht immer 
ein forderndes Miteinander der Fiihrung internationaler Angelegenheiten, wohl 
aber nicht selten ein Durcheinander; zumindest wird der Einblick in Umfang 
und Gehalt internationalen Zusammenschlusses erschwert. Hier konnte ein 
Weniger (des Volkerbundes) mehr sein. -' Repertoire des organisations inter
nationales 1923. 

2) Vgl. oben § 7 ADm. 2. 
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Kommissionen zur Dberwacbung der freien S c bin abrt auf den konventionellen 
Stromen und KaniUen (unten §§ 37, 38) eingesetzt worden3). 

Sie haben durch den Versailler Vertrag umstiirzende Anderungen 
erfahren, deren Verlauf und Wirkung im einzelnen sich noch nicht 
fibersehen laBt4). 

1. Die Rbeinscbiffabrts-Zentralkommission. 
Sie beruht auf der Rheinschiffahrtsordnung vom 31. Marz 1831 

(PreuB. Gesetzsammlung 73) und der an deren Stelle getretenen revi
dierten (Mannheimer) Rheinschiffahrts-Akte vom 17. Oktober 1868 
(PreuB. GS. 1869, S. 798, Fleischmann 81), die zwischen PreuBen, Baden, 
Bayern, Hessen, Frankreich und den Niederlanden vereinbart wurde. 
Zum Zweck (bloB) gemeinsamer Beratung fiber die Rheinschiffahrt 
wurde hiernach von jeder Uferregierung ein Bevollmachtigter ernannt. 
Diese bildeten zusammen die Zentralkommission mit dem Sitz in Mann
heim (Art. 43). Die Berufung gegen die Erkenntnisse der Rheinschiff
fahrtsgerichte5) geht an das vorgesetzte Obergericht oder an die Zentral
kommission (Art. 37, 45). Das Verordnungsrecht haben die Uferstaaten; 
der Kommission steht Verwaltung und Gerichts barkeit zu. Der Versailler 
Vertrag (354) belieB grundsatzlich die Rheinschiffahrtsakte in Geltung 
(und sah eine neue Fassung vor). Sogleich geandert ist aber die Zentral
kommission in ihrem Sitz (StraBburg) und ihrer Zusammensetzung: 
19 Mitglieder, darunter 4 je von Deutschland und Frankreich, je 2 der 
Niederlande6) und der Schweiz, GroBbritanniens, Italiens, Belgiens -
dazu der Vorsitzende, ernannt von Frankreich. 

2. Internationale Kommissionen fUr Elbe und Memel sind erst die 
Frucht des Versailler Vertrages (340-345) (fiir die Memel fibrigens 

3) Vgl. Schriften zu § 38 I, besonders Lederle, Das Recht der internat. 
Gewasser, 1920, S.234. Ad. Lenz, Der Wirtschaftskampf der Volker, 1920, 
S.282. 

4) Ein beachtenswertes Gestandnis entschliipft den deutschen Kriegs
gegnern in dem sog. ffitimatum vom 16. Juni 1919, dessen ManOOlnote unter 
Ziffer III - abweichend von der Gliederung des Versailler Vertrages - mit dem 
Satze beginnt: "In Verbindung mit der Regelung der territorialen Fragen sOOhen 
die Vorschlage hinsichtlich internationaler Kontrolle der Fliisse". Der Hollander 
van Eysinga (in einem Vortrage vor der Haager Akademie fiir Internationales 
Recht, 1923, "les fleuves et canaux internationaux", Bibliotheca Visseriana II, 
1924, S.156) halt mit dem Urteile nicht zuriick: "Lorsqu'on etudie sine ira et 
studio les textes de 1919 et des annees Buivantes on Be sent force d'y voir un essai 
de l'Entente de retenir, par Ie moyen d'une internalisation ententisee, sous sa 
haute autoritil les fleuves dont il s'agit, et la conference de Barcelone ne s'est pas 
emancipee de cet ordre d'idees." 

5) Vgl. H. Seuffert, Rheinschiffahrtsgerichte im Worterb. d. deutsch. Ver
waltungsrechts, 2. Erganzungsband, 1893. Der wahlweise Instanzenzug ist durch 
die Elbschiffahrtsakte von 1922 auch bei den Elbschiffahrtsgerichoon eingefiihrt. 

6) Urn die Niederlande zur Zustimmung zu der Anderung durch den Friedens
vertrag geneigt zu machen, sind ihnen 3 Vertreter zugebilligt worden (Verein
barung vom 21. Januar 1921). 
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nur, falls einer der Uferstaaten einen entsprechenden Antrag beim Volker
bunde stellt!); fill die Elbe besteht die Kommission aus 4 Vertretern 
der deutschen Uferstaaten, 2 Vertretern der Tschecho-Slowakei, je 
1 Vertreter GroBbritanniens, Frankreichs, Serbiens, Belgiens (Sitz in 
Dresden); fUr die Oder aus 3 Vertretern PreuBens, je 1 Vertreter Polens, 
der Tschecho-Slowakei, GroBbritanniens, Frankreichs, Danemarks, 
Schwedells; fUr die Memel (Njemen) aus je 1 Vertreter der Uferstaaten 
und3 Vertretern anderer durch den Volkerbund zu bezeichnendenStaaten. 
Der Sitz jedes dieser Ausschusse und die Art der Ernennung seines Vor
sitzenden wird durch das fur jedea der Flusse vorgesehene SOllderab
kommen bestimmt. Deutschland ist jedoch schon im voraus verpflichtet 
erklart, diesen Abkommen "beizutreten". 

3. Die Donaukommissionen. 
a) Fur die untere Donau wurde die europaisehe Donaukommission 

durch Art. 16 des Pariser Vertrages vom 30. Marz 1856 eingesetzt 
Darnach bestand sie aus je einem Vertreter PreuBens (dann des Deut
schen Reichs), Osterreich-Ungarns, .Frankreichs, GroBbritanniens, Ru
maniens (seit 1878), RuBlands, Sardiniens (dann Italiens) und der Tillkei. 
Urspriinglich soUte sie ihre Aufgabe (unten § 38 III) in zwei Jahren zu 
Ende gefiihrt haben und dann aufgelost werden. Allein es stellte sich 
bald die Notwendigkeit heraus, ihr Mandat zu verlangern (Londoner 
Vertrag 13. Marz 1871 und Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878 Art. 53. 
Nach der Zusatzakte zur Schiffahrtsakte fill die Donaumundungen yom 
28. Mai 1881 (R. G. BI. 1882,61) ernennt die Kommission den Schiffahrts
inspektor der unteren Donau (Inspecteur de la navigation du Bas
Danube), der von einem Kanzler und den Aufsehern fUr die verschiedenen 
FluBsektionen unterstutzt wird, sowie den Kapitan des Hafens von Su
Hna und dessen Unterpersonal, mit Stimmenmehrheit und ohne Ruck
sicht auf die Staatsangehorigkeit. Der Kommission steht das Verord
nungsrecht zu. Der Inspektor und der Hafenkapitan haben die Gerichts
barkeit erster Instanz bei allen Ubertretungell der Schiffahrtspolizei; 
ihr Urteil wird im Namen der Europaischen Kommission gefallt, und 
an diese geht der Rechtsmittelzug. AIle Beamten und Arbeiter der 
Europaischen Kommission haben das Recht, ein besonderes Abzeichen 
zu tragen (auf blauem Feld die weiBen Buchstaben C. E. D.), und auf 
allen Bauten und Schiffen der Kommission kann deren eigene Flagge 
ausschlieBlich gefUhrt werden. Die Unabhangigkeit von der Staatsge
walt der Uferstaaten ist gesichert (unten § 38 In S. 314f.)1). 

7) Deutschland ist durch den Vers. Vertr. (Art. 352) ausdrucklich der Euro
paischen Donaukomnrission gegenuber zu allen Wiederherstellungen, Reparationen 
und Entschadigungen fur die von der Kommission wahrend des Krieges erlittenen 
Verluste verpflichtet erklart worden. - Zur Zeit (Februar 1915) unterliegt ein Streit 
uber die Jurisdiktionsgewalt der Europaischen Komnrission der Prtifung durch einen 
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Der Versailler Vertrag (Art. 346) legt der Europaischen Donau
kommission "von neuem" die Be£ugnisse bei, die sie vor dem Kriege hatte. 
"Vorlaufig" wird die Kommission jedoch lediglich von den Vertretern 
GroBbritanniens, Frankreichs, Italiens und Rumaniens gebildet. 

b) Von der Stelle ab, wo die Zustandigkeit der Europaischen Kom
mission aufh6rt, tritt das FluBgebiet (von Ulm ab) unter die Verwaltung 
einer besonderen Kommission - der Internationalen Donaukommission 
- die man heute kaum noch als"Uferstaatenkommission" bezeichnen 
kann, da zu ihr geh6ren: auBer 2 Vertretern der deutschen Uferstaaten, 
je 1 Vertreter der anderen Uferstaaten und je 1 Vertreter der in Zu
kunft in der Europaischen Kommission vertretenen Nichtuferstaaten 
(Art. 347 Verso Vertr.). In der Donauakte von 23. Juli 1921 (unten § 38 
A III) sind auch bei der Internationalen Donaukommission "sowohl fiir 
ihre Einrichtungen als fiir die Person ihrer Delegierten dieselben Vor
rechte und Be£reiungen, wie sie in Friedens- und Kriegszeiten den be
glaubigten diplomatischen Vertretern zuerkannt werden", vorgesehen 
(Art. XXXVII). 

4. Die durch die Kongoschiffabrtsakte vom 26. Februar 1885, Art. 17 
(R.G.BI. S.215) vorgesehene Internationale Kommission ist ni cht ins Leben 
getreten. 

Die Kommission sollte die Ausfiihrung der Kongoschiffahrtsakte 
iiberwachen und Bestimmungen iiber Schiffahrt, FluBpolizei, Lotsen
und Quarantanewesen ausarbeiten. Sie sollte aus den Vertretern der 
Signatarmachte sowie derjenigen Machte, welche spater der Akte bei
treten, bestehen, denen in der Ausiibung ihrer Funktionen die Unver
letzlichkeit zugesichert war, ebenso wie den Amtsraumen der Kom
mission. In der Ausiibung ihrer Befugnisse sollte die Kommission von 
der Landesgewalt unabhangig sein. Sie konnte im Notfalle zur Erfiillung 
ihrer Aufgabe die Kriegsschiffe der Signatarmachte heranziehen. 

Das Abkommen zur Revision der Kongoakte zu St. Germain vom 
10. September 1919 sieht eine Kongokommission iiberhaupt nicht 
mehr vor. 

FUr den Niger war eine "Oberwachung durch eine internationale 
Kommission schon in der Kongoakte nicht vorgesehen. 

1m Stromsystem sowohl des Kongo wie des Niger "behalt die Re
gierung, die die beh6rdliche Gewalt ausiibt, die Freiheit, zur Aufrecht
erhaltung der Sicherheit und der 6£fentlichen Ordnung und im Interesse 
der sonstigen Notwendigkeiten der zivilisatorischen und kolonialen 
Aufgabe ein Verwaltungssystem einzurichten, wie sie es fUr notwendig 
halt .... " (Art. 9 des Abkommens zu St. Germain von 1919). 

5. Die Internationale Kommission zur Uberwachung der Durchfiihrung des 
Suezkanal-Vertragsvom 29.0ktober1888 ist durch Art. 6 des II. englisch-

SachverstandigenausschuB in Genf, unter dem Vorsitz des Berner Professors 
Burckhardt (Zeitungsnachl:icht). 
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franzosischen Abkommens vom 8. April 1904 beseitigt worden (unten 
S. 305)8). 

6. Die Internationale Meerengen-Kommission fiir die Durchfillirung 
des Lausanner Abkommens iiber Bosporus und Dardanellen (1923); 
dariiber unten § 36 II 4. 

III. Die Internationale Kommission fiir Luftschiffahrt vgl. unten 
S. 231, 336. 

IV. Die Internationalen Sanitatskommissionen nehmen eine ahnliche 
Stellung ein, aber mit beschrankterem Auf trag. Sie miissen heut jedoch 
infolge der Umwandlung der Verhiiltnisse im Orient als unterhOhlt, 
wenn nicht zusammengebrochen angesehen werden. Jedenfalls sind 
Deutschland und Osterreich aus allen diesen Kommissionen entfernt. 

1. Das Internationale Gesundheitsamt zu Paris (Office international 
d'hygiene publique, 1907 begriindet) bezweckt Mitteilung von Tatsachen 
und Urteilen namentlich beziiglich auftretender Krankheiten. Der Aus
schuB des Amtes veroffentlicht das Material in einer Monatsschrift. 
Deutschland gehort dem Verbande zur Zeit nicht an. 

2. Der Conseil international zu Bukarest. 
Er ist durch die Donauschiffahrtsakte von 1881 eingesetzt. Er 

hat die sanitaren Reglements im Einvernehmen mit der Europaischen 
Donaukommission auszuarbeiten und deren Befolgung zu iiberwachen, 
sowie vor allem den Sanitatsdienst in Sulina zu verwalten. 

3. Der Conseil superieur de sante zu KonstantinopeI9), ist durch den 
Frieden zu Lausanne (1923, Art. ll4) aufgeboben. Dagegen besteht der 
ihm frillier unterstellt gewesene Conseil sanitaire, maritime et quaran
tenaire in Alexandrien 10), fort. Er ist am 3. Januar 1881 aus der in 
die dreiBiger Jahre des 19. Jahrhunderts zuriickreichenden, 1868 re
organisierten Intendance sanitaire generale d'Egypte hervorgegangen 
(18 Mitglieder: 4 Agypter, 14Nichtagypter). Unter ihm stehen derGe
neral-Sanitatsinspektor, die Direktoren der 7 Gesundheitsamter, die 
Arzte der Sanitatsstationen und der Quarantanelager sowie das sonstige 
Sanitatspersonal. 

Die Tiirkei und die an der Uberwachung der Pilgerfahrten nach 
Jerusalem und nach Hedschas interessierten Regierungen haben die 
Einrichtung einer Sanitatskommission fiir die Pilgerfahrten in Aus
sicht genommen, in der auch die Tiirkei sowie der Conseil sanitaire 
maritime et quarantenaire de l'Egypte vertreten sein sollen (Art. ll8 
des Friedens zu Lausanne). 

8) Dagegen Strupp Ed. 2, 8.39; Dedreux (unten § 37), 8.114. 
9) Dazu v. Toll, Internat. Bureaux, S.50. 

10) Deutschland hat auf jede Teilnahme an dem Gesundheits-, See- und Qua
rantanerat Agyptens verzichten miissen (Art. 152 Abs.2, auch 148 Vers. Vertr.). 
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4., Der Conseil sanitaire zu Tanger. 
Seit demAnfang des 19.Jahrhunderts iiben die Vertreter der Machte 

die Sanitatspolizei in Marokko aus. Reglement yom 28. April 1840. 
Die Befugnisse des diplomatischen Korps wurden 1879 bestatigt. 

V. Internationale Ko~missionen zur Vberwachung der Finanzverwaltung 
einzelner Staaten 11 ) : 

Art und Umfang der "Internationalitat" sind bei den einzelnen Kom
missionen nicht gleich. 

1. Zur Uberwachung der agyptischen Einanzverwaltung (vor allem 
auch der Eisenbahnen, der Telegraphen und des Hafens von Alexan
drien als der wichtigsten Einnahmequellen fiir die agyptische Staats
schuld) wurde bereits 1876 eine Commission de la caisse de la 
dette publique eingesetzt. Sie erhielt den Charakter eines eigent
lichen internationalen Organs12 ) durch das Liquidationsgesetz yom 
17. Juli 1880; die Garantie der agyptischen Anleihen von 1885 durch 
die sechs europaischen GroBmachte13 ) brachte eine Erweiterung ihrer 
Zustandigkeit. Die Vertreter der Machte verwalten die Staatsschulden
kasse. Mit Ausbruch des Weltkrieges hat GroBbritannien die Vertreter 
der Zentralmachte in der Kommission an der Ausiibung ihrer Tatig
keit verhindert. Deutschland hat der Aufhebung der Verordnung des 
Khediven yom 28. November 1904 iiber die Kommission der agyptischen 
offentlichen Schuld und allen Abanderungen, die die agyptische Regie
rung fiir angebracht erachtet, zugestimmt (Art. 151 Verso Vertr.). 

2. Die offentliche Schuld der Turkei wurde seit 1878 durch eine 
Kommission verwaltet, in der die englischen Glaubiger, die deutschen, 
franzosischen, osterreichischen, italienischen durch je einen Delegierten 
vertreten waren 14). Die Kommission ist formell ein tiirkisches Verwal-

11) Vgl. die oben § 3 ADm. 36 und § 19 Anm. 7 angefiihrte Literatur. Dazu 
Lippert (unten § 42 Anm.2) S.912. Deville, Les controles financieres internat. 
et fa souveraineM de l'Etat. Pariser These 1912. Pflug, Staatsbankrott und in
ternat. Recht, 1898. Manes, Staatsbankrotte 2, 1919. Held, Internationale 
StaatsschuldenverwaJtung, Worterbuch Bd. II, S. 622. 

12) Dagegen v. Griinau (oben § 3 Anm. 36), der nur eine VerwaJtungsgemein
schaft zwischen Agypten und den iibrigen Machten annimmt. Richtig Strupp. 
Vgl. allgemein Earl of Cromer, Das heutige Agypten (iibersetzt von Pliidde
mann, 1908), ferner W. Kaufmann, Die Kommissare der Kasse der agypt. 
Staatsschuld und das internat. Recht. 1896. 

13) VgI. R. G. BI. 1886, 302; N. R. G. 2. s. 11, 88. 
14) Morawitz, les finances de la Turquie, 1902; Dupuis, La controle fi

nanciere de la dette publique ottomane, These Paris 1908; Poulgy, les emprunts 
de l'Etat ottoman, These 'Paris 1915; FaB, Die Verwaltung der tiirkischen Staats
schuld, Diss. Greifswald 1918. - In Tunis wurde durch das franziisische Gesetz vom 
9. Februar 1889 die durch Dekret des Bey vom 5. Juli 1869 eingefiihrte internatio
nale Kontrolle beseitigt. - Um die Durchfiihrung der Verwaltungsreformen in 
Mazedonien zu sichern, erzwangen die GroBmachte durch die Flottendemonstration 
vom Dezember 1905 die Einsetzung einer internationalen Finanzkommission fiir 
Mazedonien. Vgl. Rougier, Rev. Gen. Bd. 13, S. 178. 

v. Liszt-Fleischmann, VOlkerrecht, 12. Auf!. 15 
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tungsorgan. Der Friede zu Lausanne (1923, Art. 85) enthalt sich einer 
neuen Regelung. 

3. In die Reihe der in ihrer Finanzverwaltung iiberwachten Staaten 
gehOrt ferner Griecbenland. Die Finanzkontrolle in Griechenland fiihrt 
zurUck auf die tiirkisch.griechischen Friedenspriiliminarien yom 18. Sep
tember 1897 (Art. 2). Damit die wohlerworbenen Rechte der alten 
Glaubiger Griechenlands durch die Kriegsentschadigung nicht beein
trachtigt wiirden, sollte durch ein, von den GroBmachten gebilligtes, 
griechisches Gesetz die Erhebung und Verwendung derjenigen Ein
kiinfte, die geniigend sind, urn die Zinsen der zum Zweck der Kriegs
entschadigung aufgenommenen Anleihen und die iibrigen nationalen 
Schulden zu decken, unter die absolute Kontrolle einer aus den Ver
tretern der sechs europaischen GroBmachte bestehenden Kommission 
gestellt werden. Dieses griechische Gesetz ist unter dem 10. Marz 1898 
ergangen15). Die Mitglieder der Kommission genieBen die Ehrenrechte 
der Gesandten. Die Kommission entscheidet nach Stimmenmehrheit. 
Streitigkeiten zwischen ihr und der griechischen Regierung werden durch 
ein Schiedsgericht erledigt16). 

4. Die Zerriittung der Wirtschaft und Finanzen nach dem Welt
kriege hat die Einrichtung internationaler Kontrollkommissionen fiir 
die Finanzverwaltung bei einzelnen der Mittelmachte nahe geriickt. 
(Dariiber unten § 33 II.) 

5. Uber die verganglichen Internationalen Ausschiisse, mit denen 
der Versailler Vertrag und entsprechend die anderen Friedensvertrage 
die Beendigung des Weltkrieges begleiten, vgl. unten § 69 II 4. 

§ 28. Die Amterderinternationalen Verwaltungsgemeinschaften 1). 

I. Als Staatenverbiinde zur gemeinsamen Fordernng bestimmter, inbaltlicb 
abgegrenzter, gemeinsamer Interessen erscbeinen seit Mitte des nennzebnten 
Jabrbnnderts besondere danernde Zweckverbiinde von meist nicbt gescblossenen 
Staatengruppen: die U nionen oder internationalen Verwaltungsgemeinscbafien. 

15) Wortlaut des Gesetzes bei Strupp Bd. 2, S.19. Das weitere Material in 
N. R. G. 2. s. 29, 290. Deutsche Ubersetzung in: Gesetze und Schriftstiicke betr. 
die Finanzkontrolle in Griechenland, 1898. - Vgl. Politis, Rev. Gen. Bd. 9, S. 5 
sowie die oben § 17 Anm. 4 angefiihrte Literatur. 

16) Die Finanzverwaltung der dominikanischen Republik steht unter der 
Kontrolle der Vereinigten Staaten. Vgl. dazu De la Rosa, Rev. Gen. Bd. 18, 
S. 401, 499. SceHe, Rev. Gen. Bd.19, S.126. Diese Kontrolle hat aber keinen 
internationalen Charakter. 

1) Moynier, Les Bureaux internat. des Unions universelles. 1892. Rena nit, 
Rev. Gen. 3,14. Kazansky, Rev. 29,238. v. Toll, Die internat, Bureaus der 
allgemeinen volkerrechtlichen Verwaltungsvereine. Diss. Tiib. 1910. Reinsch, 
Public internat. unions, 1911. Nys 2,264. Strupp, bei v. Stengel-Fleischmann 
Bd.3, S. 735. Noch immer verwendbar Fried, Das internationale Leben der 
Gegenwart, 1908. 
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Diese "Zweckverbande" werden mithin durch ein doppeltes Merk
mal gekennzeichnet. Es handelt sich zunachst nicht um einen ge
schlossenen Kreis von Staaten, etwa um die GroBmachte; vielmehr 
steht, grundsatzlich wenigstens, der Beitritt zu den getroffenen Ver
einbarungen jedem Staate offen, der gewissen Voraussetzungen ent
spricht. Dann aber kennzeichnen sich die Gemeinschaften durch ihren 
auf Dauer berechneten Charakter, der in der Einsetzung standiger 
Verwaltungsamter sowie in den regelmaBig wiederkehrenden Konfe
renzen der Vertragsstaaten seinen Ausdruck findet. In dieser Gestalt 
stammen die Unionen aus der Mitte der sechziger Jahre des 19. Jahr
hunderts. Eine kraftige Weiterentwicklung kann ihnen vorausgesagt 
werden. Diese diirfte auch die organische Zusammenfassung der heute 
zusammenhanglos nebeneinander bestehenden Sondergemeinschaften 
bringen (oben § 26 I). 

Die Gestaltung der einzelnen Verwaltungsgemeinschaften ist -
mit Bezeichnung ihrer Teilhaber - im nachsten Buch an den geeig
neten Stellen dargestellt. Hier handelt es sich nur um eine ubersicht
Hche Zusammenstellung der von ihnen ins Leben gerufenen internatio
nalen Amter, die, ohne Befehls- und Zwangsgewalt, also 
ohne behordlichen Charakter, im wesentlichen auf die Aufgaben 
einer Kanzlei beschrankt sind und regelmaBig fUr die Sammlung und 
Veroffentlichung von Material und Statistik (u. U. in einer regelmaBig 
herausgegebenen besonderen Zeitschrift), fUr die Erteilung von Aus
kunften sowie fur die Vermittlung des Verkehrs zwischen den Verbands
staaten zu sorgen haben. Daruber hinausgreifende Befugnisse haben 
u. a. die Bureaus des Weltpostvereins und des Eisenbahntransportver
bandes; einzelneAmter stehen auch imZusammenhange mit wissenschaft
lichen Korperschaften (vgl. II 3, 6). Die Kosten werden meist durch 
Matrikularbeitrage der beteiligten Staaten bestritten. Der Sitz des Am
tes ist zumeist in neutrale Staaten gelegt worden (Schweiz, Belgien). 
Die Leitung ist, mit einer vereinzelten Ausnahme, einem verantwort
lichen Direktor anvertraut. Die Aufsicht hat entweder der Staat, in 
dem sie ihren Sitz haben, oder eine besondere internationale Kommission. 
Oberste Instanz ist stets die Delegiertenversammlung der Verbands
staaten. 

Die oben von v. Liszt beriihrte organische Zusammenfassung dieser 
internationalen Gemeinschaften versucht der Volker bund2). Seine 
Satzung (Art. 24) bestimmt: Alle friiher durch Gesamtvertrage' errich
teten internationalen Stellen werden vorbehaltlich der Zustimmung der 
vertragschlieBenden Teile dem Bunde untergeordnet. Dasselbe gilt 

2) Auf diesem Boden ist seine Wirksamkeit bisher wenig tief gedrungen; 
behindert u. a. auch durch das Fernbleiben der V. St. v. Amerika. 

15* 
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fiir aIle kiinftig gebildeten anderen Stellen und mit der Regelung von 
Angelegenheiten internationalen Interesses betrauten Ausschiisse. 

II. Die ZM Zeit bestehenden "Internationalen .lmter"3): 
1. Das Bureau international des Administrations telegraphiques - Sitz in 

:Bern. 
Es ist im Jahre 1868 von dem bereits 1865 begriindeten inter

nationalen Telegraphenverein (unten § 40 A II 1) ins Leben gerufen wor
den. Sein Organ ist das in franzosischer Sprache erscheinende "Jour
nal teIegraphique" (vgl. 13). 

2. Das Bureau des Weltpostvereins - Bern. 

Das Bureau trat 1875 zu Bern unter der Aufsicht der Schweiz ins 
Leben, nachdem der jetzige "Weltpostverein" bereits 1874 als "Allge
meiner Postverein" begriindetworden war (unten§40AI2). Es veroffent
licht die Monatsschrift: "L'union postale" (deutsch, franzosisch, eng
lisch, spanisch). 

3. Das Bureau international des poids et mesures - Paris. 

Das Bureau besteht seit 1875 (.Anderungen 1921). Es hat die Aufgabe, 
die internationalen Prototype des Meters und des Kilogramms zu be
wachen und den einzelnen Staaten das UrmaB und das Urgewicht (die 
nationalen Prototype) zu iiberweisen. Das Bureau arbeitet unter der 
Leitung· und Beaufsichtigung eines internationalen Komitees von 
18 Mitgliedern, die verschiedenen Staaten angehoren. Die oberste In
stanz bildet die Generalversammlung (conference generale) der Ver
tragsstaaten, die mindestens aIle sechs Jahre einmal in Paris unter 
dem Vorsitz des Prasidenten der franzosischen Akademie der Wissen
schaften zusammentreten solI. V gl. unten § 41 II. 

4. Das Bureau der Staatengemeinschaft zum Schutze des gewerblichen 
Eigentums - Bern. 

Das Bureau besteht seit 1883 (unten § 43 II); es hat die Monats
schrift "La proprieM industrielle" herauszugeben. Seit 1886 ist dieses 
Bureau mit dem unter 5 genannten vereinigt. 

o. Das Bureau des Staatenverbandes zum Schutze der Werke der Literatur 
und Kunst - Bern. 

Das Bureau besteht seit 1886 (unten § 43 II). Es ist mit dem 
unter 4 genannten vereinigt, steht unter der Aufsicht des schweize
rischen Departements der auswartigen Angelegenheiten und wird durch 

3) v. Liszt hat sie hier nach der Zeitfolge ihrer Errichtung gereiht. Das ist 
nach seinem Ausgangspunkte folgerichtig, wenn es auch mehr die Genugtuung iiber 
den Aufstieg internationaler Gemeinschaft hervortreten als einen Einblick in den 
Zusammenhang des Arbeitsbereichs gewinnen lal3t. Hierfiir muB auf die Dar
stellung im IV. Buche ("Interessengemeinschaft des volkerrechtlichen Staaten
verbands") verwiesen werden (S.289f.) 
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einen Generalsekretar mit drei Hilfskraften gebildet. Die von ihm 
herausgegebene Monatsschrift "Le droit d'auteur" erscheint einstweilen 
nur in franzosischer Sprache. 

6. Das Bureau central de l' Association geodesique internationale
Potsdam. 

Das Bureau, 1862 begriindet (unten § 47 III), ist berufen, den 
standigen AusschuB der genannten Staatenverbindung, der aus sieben 
von dieser besoldeten Mitgliedern besteht, in seinen rein wissenschaft
lichen Arbeiten zu unterstiitzen. An der Spitze des Bureaus steht als 
Direktor der Leiter des preuBischen geodatischen Instituts, dem aber 
zur Wahrung des internationalen Charakters des Amtes auf Grund der 
Ubereinkunft yom 30. Oktober 18864) (revidiert ll. Oktober 1895) ein 
standiger Sekretar an die Seite gesetzt wurde. 

7. Die Bureaus der Staatenvereinigung' zur Bekampfung des Sklaven
raubes und des Sklavenhandels; und zwar a) das Bureau international mari
time in Zanzibar mit seinen Hilfsamtern; b) das Bureau special in Briissel. 

Die beiden Bureaus sind geschaffen worden durch die Briisseler 
Generalakte yom 2. Juli 1890 (unten § 49 I4). Das Bureau zu Zanzibar 
ist zusammengesetzt aus den Vertretern der Signatarmachte. Es hat 
aile Schriftstiicke und aIle Auskiinfte zu sammeln, die der Bekampfung 
des Sklavenhandels dienlich sein konnen. Es hat die Be£ugnis, Hilfs
bureaus in andern Gebieten der verdachtigen Zone, insbesondere am 
Roten Meere, einzurichten. Das "Spezialbureau" in Briissel dagegen solI 
den Austausch aller Gesetze und Verordnungen, sowie aller statistischen 
Nachrichten vermitteln, welche Gegenstande der Briisseler General
akte betreffen. 

8. Das Bureau des illterllatiollalell Verballdes zur Veroffelltlichullg der 
Zolltarife - BriisseI 5). 

Der im Jahre 1890 gegriindete Verband (unten § 37 V) hat ein 
besonderes Bureau beauftragt, die Zolltarife der verschiedenen Staaten 
und die sie abandernden Gesetze und Verordnungen zu sammeln und 
so rasch als moglich zu veroffentlichen. Das Bureau steht unter dem 
Schutz des belgischen Ministeriums der auswartigen Angelegenheiten. 
Das von ihm herausgegebene "Bulletin international des douanes" 
erscheint in fiinf Sprachen (deutsch, franzosisch, englisch, italienisch 
und spanisch), 

9. Das Office central des transports internationaux - Bern. 

Das Bureau ist im Jahre 1890 entstanden (unten § 40 B 3). 

4) Daher ist dieses Jahr fiir die bier festgehaltene chronologische Reihenfolge 
maBgebend. Vgl. im iibrigen Helmert, Deutsche Revue, Januar 1909, S.103. 

5) Vgl. Jahrb. d, intern. Vereinigung fii>: vergleichende Rechtswissenschaft 
Bd. I, S. 25 (Meili), Bd, II, S, 617 (Kazansky). 
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Der weitergehende Vorschlag des Deutschen Reichs, einen inter
nationalen Gerichtshof fUr Riickgri£fsstreitigkeiten unter den Eisen
bahnen einzusetzen (Entwurf 1877/78), fand nicht die Zustimmung der 
iibrigen Mii.chte. 

Dem "Zentralamt fiir den internationalen Transport" wurden 
durch Art. 57 des Abkommens iiber den Eisenbahnfrachtverkehr yom 
14. Oktober 1890 (R. G. Bl. 1892, 793) folgende iiber die allgemeinen, 
den internationalen Amtern zukommenden hinausgehenden Aufgaben 
iiberwiesen: auf Begehren der Parteien Entscheidungen iiber Streitig
keiten der Eisenbahnen untereinander abzugeben; ferner die finanziellen 
Beziehungen der beteiligten Verwaltungen, sowie die Einziehung riick
standiger Forderungen zu erleichtern. Das Reglement weist dem Zen
tralamt auBerdem wichtige Aufgaben fiir den Fall zu, daB eine der be
teiligten Eisenbahnverwaltungen ihren Verpflichtungen nachzukommen 
sich weigert. Eine "Zeitschrift fiir intern. Eisenbahntransport" erscheint 
in deutscher und franzosischer Sprache. 

10. Das Bureau der stiindigen Zuckerkommission - Briissel. 

Es war durch Art. 7 des Vertr ags yom 5. Marz 1902 (unten § 37 VII) 
eingesetzt worden; unter der Leitung einer standigen Kommission6). 

11. Das internationale Sanitiitsamt - Paris. 

Es wurde als Office international d'hygiime publique auf Grund 
der Pariser Sanitatskonvention yom 3. Dezember 1903 (unten § 45 II 3) 
durch eine Vereinbarung yom 9. Dezember 1907 unter der Leitung eines 
mternationalen Komitees von technischen Delegierten ins Leben gerufen. 
Das Bureau hat das Material zu sammeln und gibt das "Bulletin de 
l'Office intern. d'hygiene publique" heraus7). - Unten § 50, S. 400. 

12. Das landwirtschaftliche Institut - Rom. 

Es wurde durch die Konvention yom 7. Juni 1905 geschaffen 
(unten § 460) und besteht aus einem standigen Komitee (von jedem 
Vertragsstaate ein Mitglied), das das Material zu sammeln und Aus
kiinfte zu erteilen hat, sowie der allgemeinen Versammlung der staat
lichen Delegierten. In 3 Bureaus werden bearbeitet: Landwirtsch. 
Statistik - Mitteilungen iiber Pflanzenkrankheiten - Wirtschaftl. 
und soziale Einrichtungen. Der Konig von Italien hat dem Institut 
eine Rente von 30000 L. jahrlich zugewiesen. 

13. Das internationale Bureau fUr Funkentelegraphie - Bern. 
Es beruht auf Art. 13 der convention radioteIegraphique inter

nationale yom 3. November 1906 und ist mit dem Telegraphenbureau 
(oben 1) verbunden8). 

6) Aufgehoben mit der Briisseler Zuckerkonvention (1920). 
7) Vgl. N. R. G. 3. s. 2, 913; Rev. Gen. Bd. 17, S. 256, 624, 680, Bd. 19, S. 139. 
8) Rev. Gen. Bd. 15 doc. 24. V gl. unten § 40 A II 3. 
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14. Das Bureau des internationalen Verbandes der Strallenkongresse -
Paris. 

Gegrlindet 1908 (Jahrbuch I 909). Der Verband wird nur teil
weise durch Delegierte der Regierungen gebildet, gehort also, streng 
genommen, nicht hierher. 

15. Die Internationale Kommission fUr Luftschiffahrt solI unter der 
Autoritat des Volkerbundes nach Art. 34 des Luftrechtsvertrages vom 
13. Oktober 1919 eingerichtet werden; sie bestimmt ihren Sitz selbst. Sie 
soll aus je 2 Vertretern der V. St. v. Amerika, Frankreichs, Italiens, Ja
pans, je 1 Vertreter fUr GroBbritannien und ein jedes Dominion sowie 
Indien und je 1 Vertreter jedes weiteren Vertragsstaates bestehen. Zu 
ihren Aufgaben gehort es namentlich, Luftschiffahrtskarten zu veroffent
lichen und Mitteilungen liber Funkentelegraphie und Wetter zu geben. 

16. Das Internationale Kiilte-Institut in Paris ist nach dem Ver
trage vom 21. Juni 1920 einzurichten. Seine Aufgabe ist es, wissen
schaftliche und praktische Untersuchungen und die Verbreitung wissen
schaftlicher und technischer Studien zu fordern, namentlich das Studium 
der besten Methoden fUr die Erhaltung und BefOrderung leicht verderb
licher Nahrungsmittel. Das Institut hat einen VollzugsausschuB und 
steht unter der Aufsicht einer Generalkonferenz aus Vertretern der be
teiligten Staaten9 ). 

III. Die Pariser Friedensvertrage von 1919/20 haben das "Inter
nationale Arbeitsamt" geschaffen (Art. 388, 392ff. Verso Vertr.); darliber 
unten § 48. 

§ 29. Die gemischten Gerichte. 
I. "Gemischte Gerichte" sind Gerichte, die aus einheimischen und aus 

fremden Richtern zllsammengesetzt sind, urn liber Streitigkeiten zwischen Ein
heimischen und Fremden oder zwischen Fremden verschiedener Nationen zu 
entscheiden 1). 

Die gemischten Gerichte sind in der Tlirkei und in Agypten, ver
einzelt auch in Marokko, eingerichtet worden. Sie sind dem Rechte 
nach nationale Gerichte und bedeuten eine Einschrankung der konsu
larischen Gerichtsbarkeit und insoweit eine wenigstens teilweise An
erkennung der Landesgewalt; sie bedeuten aber gleichzeitig, daB die 
Kulturmachte sich nicht entschlieBen konnen, die Gerichtsbarkeit liber 
ihre Staatsangehorigen uneingeschrankt in die Hande der Landes-

9) Der Kreis der beteiligten Staaten ist weit gezogen; er umfaBt namentlich 
auch mittel- und siidamerikanische Staaten sowie Kolonien der europaischen 
Machte, jedoch weder schon die V. St. v. Amerika und Brasilien noch Deutsch
land, Osterreich und Ungarn (Abdruck in Z. i. R. Bd. 31, S. 88). 

1) Die seit 1883 in Siam eingerichteten sogenannten internationalen Gerichte 
sind in Wirklichkeit rein siamesische Landesgerichte. Vgl. auch Journal 1900, 
S.468. 
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gerichte zu legen. Die gemischten Gerichte stellen daher eine Uber
gangsform dar, deren weitere Entwicldung zu ihrem eigehen Untergang 
fiihren muB. Ihr volkerrechtlicher Charakter ist bestritten und zweifel
haft. Nicht iibersehbar ist zur Zeit auch der Umfang ihrer Geltung. 

Eine Abart bilden die "gemischten Gerichte" in den unter dem 
Kondominium mehrerer Staaten stehenden Gebieten. Der "oberste 
Gerichtshof", durch die Generalakte der Berliner Konferenz vom 
14. Juni 1889 auf Samoa von dem Deutschen Reiche, GroBbritannien 
und den V. St. von Amerika vereinbart, ist infolge der Aufteilung der 
Inseln (oben § 14 III 2) durch die nationalen Gerichte ersetzt worden. 
Es besteht' ein "tribunal mixte" auf den Neuen Hebriden nach 
dem englisch-franzosischen Vertrag von 1906 (oben § 14 Anm. 6); 
den Prasidenten ernennt der Konig von Spanien - fiir die inter
nationale Zone in Tanger (S. Ill) (England, Frankreich, Spanien). 

II. Tiirkei. Seit 1846 (beziehungsweise 1856) sind gemischte Gerichte, so
wohl fUr Handels- und Seesachen, als auch fiir Strafsachen, in der Tiirkei ge
schaffen worden2 ). 

Die UmwaIzung der politischen VerhaItnisse steht ihrer weiteren 
Wirksamkeit entgegen. 

1. Handelsrechtliche Streitigkeiten zwischen Europaern und Tiirken 
werden, wenn der Wert des Streitgegenstandes 1000 Piaster iibersteigt, 
durch Handels- und Seegerichte erster Instanz und, wenn der Wert 
5000 Piaster iibersteigt, durch ein Handelsgericht zweiter Instanz 
(dieses in Konstantinopel) entschieden, in welchen zwei Angehorige 
des europaischen Streitteiles Sitz und Stimme haben. 

2. In Konstantinopel sowie in den meisten groBeren Stii.dten der 
Tiirkei sind korrektionelle Gerichte eingesetzt, die zur HaIfte aus 
Tiirken, zur HaIfte aus Europii.ern, je nach der Staatsangehorigkeit des 
europaischen Streitteiles, gebildet werden. 

m. Agypten3). 

Der hochentwickelte geschiiftliche Verkehr innerhalb einer Bevol
kerung, die sich aus AngehOrigen fast aller europiiischen Staaten und der 

2) Savvas-Pascha in der Strafgesetzgebung der Gegenwart 1(1894) S. 708. 
Antonopoulos cttbersetzung v. Felix Meyer), Exterritorialitat der Auslander in 
der Tiirkei usw., 1895. Lippmann (oben § 25 ADm. 1) S. 102. Mandelstamm 
(oben § 25 ADm. 1) mit Wiedergabe des reichen QuellemnateriaIs. Papasian, 
Rev. Bd. 41, S. 613; Bd.42, S. 84. - Die tiirkischen Gerichte sind rechtlich als 
nationale Gerichte aufzufassen. 

3) Hagens, Egypt. Justizreform 1883. Feraud-Giraud, Rev. Bd. 22, S. 70. 
Fauchille, Rev. Gen. Bd.l, S.126. van den Berg, Strafgesetzgebung der Gegen
wart Bd.l (1894), S.742. Lippmann, S.120. BabIed, Rev. Gen. Bd. 6, S. 341, 
~d. 7, S. 214. v. Grfinau, S.247 (oben § 3 Anm. 36). Bonnevay, L'organisation 
judiciaire de l'Egypte, 1902. Schwoerbel, Mitteilungen des Seminars fiir orien
talische Sprachen zu Berlin Bd. 9, 2, Abteilung 1906. Scott, The law 'affecting 
foreigners in Egypt, 1908. Merignhac Bd. 2, S.205. J armer, Gerichtsbarkeit 
fiber Fremde in Agypten. Diss. Greifsw. 1909. Gane, Die gemischten Gerichte 
in Agypten und deren rechtlicher Charakter. Diss. Rost. 1910. Vercamer, La 



§ 29. Die gemischten Gerichte. 233 

V. St. v. Amerika zusammensetzte, ergab die N otwendigkeit· einer einheitlichen 
materiellen Rechtsgrundlage und eines gleichartigen Rechtsschutzes. 

1. Infolge einer von dem Khedive Ismail ausgehenden Anregung 
wurden 1867 durch eine franzosisch-agyptische Kommission, dann durch 
internationale Kommissionen der GroBmachte und der Vereinigten Staa
ten 1869, 1870 und 1873 die Grundlagen fUr die Einsetzung von inter
nationalen Gerichtshofen in Agypten unter gleichzeitiger Einschran~ 
kung der konsularischen Gerichtsbarkeit geschaHen. 

Dem Reglement d'organisation judiciaire pour les proces mixtes 
en Egypte vom 16. September 1875 traten sofort Frankreich, Deutsch
land, GroBbritannien, Osterreich-Ungarn und Italien ausdrucklich bei4). 

Belgien, Danemark, Griechenland, die Niederlande, Portugal, RuBland, 
Schweden, Norwegen, Spanien, die V. St. v. Amerika schlossen sich 
spater an. Die Gerichte traten am 1. Februar 1876 zunachst nur fur die 
Dauer von funf Jahren ins Leben. Doch wurden ihre Funktionen nach 
Ablauf dieser Zeit wiederholt, zuletzt bis 1. Februar 19165), verlangert. 
1m Jahre 1900 ist die Zustandigkeit der gemischten Gerichte nicht un
wesentlich erweitert worden (agyptisches Dekret vom 26. Marz 1900). 
Seit dem 1. Januar 1913 uben die vereinigten Kammern des Appellhofes 
eine legislative Gewalt im Bereich der gemischten Gesetzgebung aus. 
Seit dem franzosisch-englischen Abkommen vom 8. April 1904 (oben 
S. 42) wurde von englischer Seite die Umgestaltung der gemischten Ge
richte in Aussicht genommen6); mit Ausbruch des Weltkrieges wurde 
ihre Tatigkeit unterbrochen (Vergewaltigung der deutschen und oster
reichisch-ungarischen Richter). 

Fur das materielle Recht sind besondere Gesetzbucher in Anleh
nung an die Codes franyais erlassen. 

jurisdiction mixte egyptienne et ses attributions legislatives. 1911. Bolm, Die 
gemischten Gerichte in Agypten. Ihre Zustandigkeit und ihre legislativen Befug
nisse. Diss. Gott. 1915. 

4) Das Reglement ist, mit den Vorarbeiten, abgedruckt N. R. G. 2. s. 2, 680. 
Vgl. auchFleischmann, S. 138 (v. Liszt sagt: mit wertvollen Nachweisen).-Vgl. 
ferner das deutsche Gesetz yom 30. Marz 1874, betreffend die Einschrankung der 
Gerichtsbarkeit der deutschen Konsuln in Agypten (R. G. Bl. S.23), dazu die 
Ausfiihrungsverordnung yom 23. Dezember 1875 (R. G. Bl. 381). - Von der Auf
fassung des Textes vielfach abweichend v. Grtinau; nach ihm handelt es sich 
um volkerrechtlich gebotene, aber national-agyptische Gerichte, die nach 
nationalem Recht urteilen. Ahnlich Fleischmann und Strupp Bd. 1, S. 385 
Anm.1. tlbereinstimmend mit dem Text Schwoerbel und Gane. Das Dekret 
yom 11. November 1911 (Bestimmungen tiber den Vorsitz) siehe in N. R. G. 3. 
s. 5, 727. 

S) N. R. G. 3. s. 9,47. - Dekret des Khedive yom 30. Januar 1910, abo 
gedruckt in N. R. G. 3. s. 3, 320. 

6) tlber Lord Cromers Vorschlage vgl. Gidel, Rev. Gen. Bd. 13, S.408. 
Bolm, S. 127. 
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2. Ais gemischte Gerichte bestehen: 
a) Drei Gerichtshofe erster Instanz in Alexandrien, Kairo und Mansurah 

(friiher in Zagazig, dann in Ismailia). 
Sie zerfallen in Zivil- und Handelskammern, jede mit fiinf Rich

tern (zwei eingeborenen und drei fremden) besetzt. Sie sind zugleich 
korrektionelle Gerichte und in diesem FaIle besetzt mit drei Richtern 
(einem eingeborenen und zwei fremden) und vier (fremden) Beisitzern, 
von denen zwei von den Staatsangehorigen des Angeklagten genommen 
werden. Ubertretungen von Nichtagyptern werden in erster Instanz 
durch einen fremden Richter von der Nationalitat des Angeklagten 
abgeurteilt. 

b) Der Appellationshof in Alexandrien, der mit sechs agyptischen und 
zehn fremden Richtern besetzt ist. 

Die Senate bestehen aus drei einheimischen und fiinf fremden 
Richtern. Hier tritt auch das Schwurgericht zusammen, das aus zwolf 
nichtagyptischen Geschworenen und drei Richtern des Appellations
hofes (einem agyptischen und zwei nichtagyptischen) :besteht. 

Die nichtagyptischen Mitglieder dieser Gerichtshofe werden von 
dem Vizekonige von Agypten auf Vorschlag und mit Zustlmmung der 
europaischen Machte ernannt. Die Rechtsprechung erfolgt nicht nach 
Landesrecht, sondern auf Grundlage der codes mixtes. 

3. Die Zustandigkeit der gemischten Gerichte umfaBt7): 
a) Die Zivilgerichtsbarkeit 
a) In allen Streitigkeiten zwischen Agyptern und Nichtagyptern 

oder zwischen Nichtagyptern derselben NatIOn oder verschiedener Na
tionen, wenn eine in Agypten belegene un bewegliche Sache oder ein 
Recht an einer solchen Sache den Gegenstand des Streites bildet; 

(3) In allen anderen Zivil- und Handelssachen, die zwischen 
Agyptern und Nichtagyptern oderzwischen Nichtagyptern verschiedener 
Nationalitat streitig sind, mit Ausnahme der Statusklagen; 

y) in Konknrsverfahren, soweit dieses die Interessen von An-
gehOrigen verschiedener Nationen beriihrt; 

b) Die Strafgerichtsbarkeit dagegen nur: 
a) iiber aIle Polizeiiibertretungen; 
(3) iiber aIle Verbrechen und Vergehen, die gegen die gemischten 

Gerichte selbst und ihre Mitglieder oder zur Verhinderung der Voll
streckung der von ihnen gefaIlten Urteile begangen werden; 

y) iiber aIle Verbrechen und Vergehen, die von den Mitgliedern der 
gemischten Gerichte in Ausiibung ihres Amts oder aus AnlaS derselben 
begangen werden; . 

7) Dazu die deutsche Verordnung vom 23. Dezember 1875 (R. G. BI. 381), 
worin die zur Zustandigkeit der gemischt.en Gerichte gehorenden Streitsachen 
genau aufgezahlt sind. Ferner Verordnung vom 4. Februar 1904 (R. G. Bl. 61). 
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(j) iiber einfachen und betriigerischen Bankbruch, sowie iiber die 
damit zusammenhangenden oder wahrend eines Konkursverfahrens auf
gedeckten Delikte (Erweiterung seit 1900). 

4. Soweit die Zustiindigkeit der gemischten Gerichte nicht eingreift, bleibt 
die der Konsuln, beziehungsweise der bisherigen Gerichte (mit EinschluB der 
geistlichen Gerichte fUr die Mohammedaner) bestehen8 ). 

Die meisten Staaten haben sich auBerdem ausdriicklich die Kon
sulargerichtsbarkeit vorbehalten: 

a) Uber die Konsuln selbst, ihre Familienangehorigen, die in ihrem 
Dienst befindlichen Personen und die ihnen unterstellten Beamten, 
mit EinschluB der FamilienangehOrigen dieser Beamten, sowie iiber 
die W ohnungen dieser Personen, soweit sie nicht Handel oder Gewerbe 
treiben oder Liegenschaften besitzen (vgl. § 5 der deutschen Verord
nung vom 29. Juni 1908, R. G. Bl. S. 469). 

b) iiber die unter dem Schutz der christlichen Machte stehenden 
Wohltatigkeitsanstalten, Schulen und religiosen Niederlassungen ohne 
Unterschied des Bekenntnisses (deutsche Verordnung v. 29. Juni 1908). 

Die Erweiterung der Strafgerichtsbarkeit der gemischten Gerichte 
im Jahre 1900 spiegelt sich entsprechend wider in der deutschen Ver
ordnung vom 6. Januar 1901 (R.G.Bl. S. 3). Danach wird die konsu
larische Gerichtsbarkeit auBer Ubung gesetzt fiir diejenigen strafbaren 
Handlungen, deren Tatbestand einen Konkurs oder eine Zahlungs
einstellung zur Voraussetzung hat, sofern der Schuldner ein Kaufmann 
oder eine Handelsgesellschaft 1st und der Schuldner oder einer der 
Glaubiger der deutschen Konsulargerichtsbarkeit n1cht untersteht. In 
dies en Strafsachen werden die deutschen Staatsangehorigen und die 
deutschen Schutzgenossen der Gerichtsbarkeit der gemischten Gerichts
h6fe ausdriicklich unterworfen. 

IV. Hlerher kann auch der "besondere Gerichtshof" fUr Klagen gegen die 
marokkanische Staats bank gerechnet werden, der sich aus drei Konsular
beamten und zwei Beisitzern zusammensetzt. 

Eingesetzt durch die AlgecIrasakte vom 7. April 1906 (oben S.42). 
Die Berufung geht an das schweizerische Bundesgericht in Lausanne, 
das in gewissen Streitsachen schon in erster Instanz entscheidet (Eid
genoss. Gesetz-Sammlung 1908, Nr. 8). 

V. Einen ganz anderen Charakter tragen die "Gemischten Schieds-

8) Fiir Deutschland haben die Kriegsgegner das Ziel erreicht: "Bis zum In
krafttreten eines agyptischen Gerichtsverfassungsgesetzes, durch das Gerichtshofe 
mit allgemeiner Zustandigkeit errichtet werden, wird die Ausiibung der Gerichts
barkeit iiber die deutschen ReichsangehOrigen und ihr Eigentum von den britischen 
Konsulargerichten auf Grund von Erlassen S. H. des Sultans wahrgenommen" 
(Art. 149 Vers. Vertr.). - Ob das auch noch Geltung hat, nachdem Agypten 
die sog. Unabhiingigkeit verliehen worden ist? 
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gerichtshofe" (tribunal arbitral mixte, VersaiIler Vertrag 304££.)9), die 
zur Entscheidung liber Streitigkeiten im Verfolg des Wirtschaftskrieges 
berufen und mit je einem Richter der beiden Streitteile unter einem 
Vorsitzenden aus neutralen Staaten besetzt sind. Die staatlichen Gerichte 
und BehOrden haben den Schiedsgerichtshofen Rechtshilfe zu leisten. 
Das Nahere gehort in den Zusammenhang der den Krieg beendenden 
Regelung (unten § 69 II f, S. 563). 

Vierter Abschnitt. 

Die vOlkerrechtlichen Rechtsverlialtnisse 1). 

§ 30. Rechtsverhaltnisse und rechtserhebliche Tatsachen; 
I. Die vOlkerrechtlichen Rechtsverhiiltnisse kennzeichnen sich durch ein 

zweifaches Merkmal. 
1. Es sind Rechtsverhliltnisse zwischen Staaten, also Rechtsverhiiltnisse, 

bei denen als berechtigt und verpflichtet Staaten einander gegeniiberstehen. 
a) Rechtsverhaltnisse zwischen einzelnen Angehorigen ver

schiedener Staaten sind niemals volkerrechtliche Rechtsverhaltnisse. 
Die Satze des sogenannten internationalen Privatrechts sind nicht 
Satze des VOlkerrechts, sondern Satze des national en Rechts. Der 
Art. 7 Abs. 1 Einfiihrungsgesetz zum Blirgerlichen Gesetzbuch: "Die 
Geschaftsfahigkeit einer Person wird nach den Gesetzen des Staates 
beurteilt, dem -die Person angehort" - enthalt deutsches Reichsrecht, 
nicht aber Volkerrecht. Die Rechtsregeln aber, nach denen die einzelnen 

9) Zitelmann, Die Gemischten Schiedsgerichtshiife, Z. i. R., Bd. 29, S.248; 
Meurer, Z. Yo. R., Bd.12, 1922, S. 245 (Zustandigkeit); Paul Kempner, Bei
trage zum Rechte der Gemischt. Schiedsgerichtshiife, Diss. Halle 1922; Strupp, 
Die Zustandigkeit der G. Sch. 1923; Bliihdorn, Die Rechtssatze der G. Sch: 1923; 
Herm. Isay, Die privaten Rechte und Interessen im Friedensvertrage3 1923, 
S. 420 und dessen Ausgabe "Der Friedensvertrag zum Gebrauch vor den Schieds
gerichten" 1921 (mit den ProzeBordnungen der einzelnen Schiedsgerichte); Rabel, 
Rechtsvergleichung vor den gemischten Schiedsgerichtshiifen, 1923. - Recueil 
des decisions des tribunaux arbitraux mixtes; W. Lowenfeld, Magnus, 
Ernst Wolff, Entscheidungen der Gemischten Schiedsgerichte, Bd. I, 1923. 

1) Die Ausfiihrungen dieses Abschnittes wollten nur ein Versuch von v. Liszt 
sein, grundlegende Fragen, die auch in der monographischen Literatur des Volker
rechts noch keine Durchbildung erfahren hatten, die irgendwie den Vergleich mit 
entsprechenden Teilen anderer Rechtszweige gestattete, einmal in das System 
einzureihen. Das hatte zumindest einen Weg weisenden Wert und so scheint es 
mir erhaltenswert, wie ein Geriist, hinter dem der Bau in die Hohe steigt. Wie sehr 
inzwischen trotz aller Angriffe der Zeit an diesem Bau durch deutsches Schrifttum 
geschaffen ist, das zeigen vor allem die Namen Triepel, Heilborn, Erich 
Kaufmann an. FUr Hatschek bildet "das System der volkerrechtlich bedeut
samen Staatsakte" geradezu den Inhalt des "Volkerrechts" (1923), mit der Gliede
rung "Volkerhandlungen", "Volkerrechtshandlungen", "Volkerrechtsgeschafte", 
"VOlkerrechtsdelikte", wobei die Einreihung nicht durchweg ohne Zwang abgeht. 
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Staaten durch ihre nationale Gesetzgebung den Geltungsbereich ihrer 
Rechtsnormen (die Statutenkollision), sei es auf Grund besonderer Ver
einbarungen, sei es nach allgemeinen Grundsatzen zu bestimmen ver
bunden sind (unten § 42 I 2), sind volkerrechtlicher Natur; sie berech
tigen und verpflichten daher nur den Staat selbst, nicht seine Staats
angehorigen. Erst wenn die Vereinbarung die Gestalt eines nationalen 
Gesetzes annimmt, entsteht aus diesem fiir den Staatsbiirger Recht 
und Pflicht seinem Staat und nur diesem gegeniiber. 

b) Auch die Rechtsverhaltnisse zwischen dem Angehorigen 
eines Staates und einem fremden Staat sind nicht volker
rechtlicher Natur. Die Verpflichtung des Staatsfremden, der sich inner
halb unsrcs Staatsgebiets aufhalt, zur Beobachtung unserer Gesetze 
folgt unmittelbar aus dem Begriff der Staatsgewalt, die wir innerhalb 
unseres Gebietes ausiiben. Die Gewahrung des Rechtsschutzes dagegen 
auch den Staatsfremden gegeniiber ist volkerrechtliche Pflicht des 
Aufenthaltsstaates; aber sie ist eine Rechtspflicht, die der Staat nicht 
dem staatsfremden Einzelnen, sondern dem Staate schuldet, dem dieser 
angehOrt. Wird dem Staatsfremden dieser Schutz durch den Aufent
haltsstaat versagt (bei Justizverweigerung usw.), so hat daher der Staat, 
dem jener angehort, das Recht, das verletzte oder gefahrdete Interesse 
seines Staatsangehorigen dem Aufenthaltsstaat gegeniiber zu vertreten 
(oben § 19 III)2). Eine wichtige, bereits oben § 7 Anm. 2 erwahme, Aus
nahme bildet das den verletzten Einzelpersonen eingeraumte Recht des 
Rekurses an den (mangels Ratifikation nicht zur Wirksamkeit gedie
henen) Internationalen Prisenhof, sowie die Regelungen jiingster Zeit, 
auf die oben im § 7 13 verwiesen ist 3). Darin bahnt sich eine neue 
Entwicklung an, die zu einer Nachpriifung der herrschenden Ansicht 
fUhren muG. 

c) Nicht volkerrechtlich sind die Rechtsverhaltnisse der Landes
herren und Mitglieder fUrstlicher Hauser. Familienvertrage (Erbver
briiderungen usw.) sind keine Staatsvertrage. 

2. Aber aueh ReehtsverhaItnisse, als deren Trager auf "!eiten des Be
rechtigten wie des Verpfliehteten ein Staat erscheint, sind nur dann voIkerrecht-

2) Das gilt n.uch ftir die Beteiligung eines Staatsbtirgers an auslandischen 
Staatsanleihen. Abweichend Freund (oben § 19 Anm.7). Er nimmt hier einen 
"quasivolkerrechtlichen" Vertrag an, vermag diesen Begriff aber nicht zu recht
fertigen. 

3) Jetzt auch die Beschwerde einer Berufsvertretung von gewerblichen 
Arbeitnehmern oder Arbeitgebern an das Internationale Arbeitsamt des Volker
bunds, weil irgendein Mitgliedstaat nicht in befriedigender Weise ein von ihm 
angenommenes Ubereinkommen ausgeftihrt habe (Art. 409 Versailler Vertrag). 
Vgl. noch Salvioli, in der Festgabe des Archivs fUr Rechts- und Wirtschafts
philosophie fiir Ernst Zitelmann, 1923, S. 440 (dazu Partsch, Jur. Wochenschr. 
1924 Nr. 1 S. 20). 
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Iiche RechtsverhiiItnisse, wenn der Inhalt dieser Berechtigungen und VerpfIich
tongen die Auslibung von Hoheitsrechten ausmacht, also yon solchen Rech
ten, die Ausflu.B der Staatsgewalt sind. Nur soweit die Staatsgewalt selbst als 
Herrschaft liber Menschen, als BefeWs- und Zwangsgewalt, gebunden oder be
rechtigt wird, kann yon einem YoikerrrechtIichen VerhiiItnis die Rede sein.4) 

Wenn mithin Frankreich gegen Bezahlung einer bestimmten Summe 
Geldes von dem Deutschen Reich ein Grundstiick zu Eigentum erwirbt, 
um auf diesem etwa ein Gebaude zu wissenschaftlichen Zwecken zu 
errichten, oder wenn die Tiirkei von einem siidamerikanischen Staat 
die fiir diesen erbauten Kriegsschiffe kauft, so sind die dadurch erzeugten 
Rechtsverhaltnisse nicht nach Volkerrecht, sondern nach Privatrecht 
zu beurteilen. Der Staat tritt hier als Fiskus, d. h. als lediglich ver
mogensrechtliches Rechtssubjekt auf, nicht als Subjekt des offent
lichen Rechtes. DaB in allen diesen FalIen der verpflichtete Staat nur 
vor seinen eigenen Gerichten in Anspruch genommen werden kann (oben 
§ 13 IV), vermag an der juristischen Eigenart der in Frage stehenden 
Rechtsverhiiltnisse nichts zu andern. 

Daraus ergibt sich (nach v.Liszt) auch abermals (oben §14 lII3), daB 
der Begriff der sogenannten volkerrechtlichen Servituten unhalt
bar ist. Denn wenn es sich wirklich nur um die Einraumung eines 
dinglichen Rechtes an fremder Sache handelt, so liegt ein volkerrecht
liches Rechtsverhaltnis iiberhaupt nicht vor. Hat aber ein Staat dem 
andern die Ausiibung von Hoheitsrechten auf seinem Gebiet gestattet 
oder sich in der Ausiibung seiner Staatsgewalt vertragsmaBig beschrankt, 
so ist von einem dinglichen Recht an fremder Sache nicht mehr die Rede. 
Entweder Einschrankung des dominiums: dann entfallt die Anwendung 
des Volkerrechts; oder aber Einschrankung des imperiums: dann ent
falIt der Begriff der Servitut. 

Von diesem Standpunkt aus kann auch die Beurteilung derjenigen 
Staatenvertrage keine Schwierigkeitenbieten, welche die iiber Hoheits
rechte getroffenen Vereinbarungen hinter dem Schein eines privat
rechtlichen Rechtsgeschaftes verbergen. Sie sind stets nach Volker
recht, niemals nach nationalem Privatrecht zu beurteilen. Der ge
wollte Inhalt des Geschaftes, nicht die zu seiner Verdeckung gewahlte 
Einkleidung, ist maBgebend. Das Rechtsgeschaft, durch welches Schwe
den im Jahre 1877 die Insel St. Barthelemy gegen Zahlung einer Summe 
Geldes an Frankreich, Danemark im Jahre 1916 die westindischen 
Inseln an die Vereinigten Staaten abgetreten hat, ist kein "Kauf" im 
Sinne des Privatrechts, sondern volkerrechtliche Gebietsiibertragung. 
Dasselbe gilt von dem Vertrage vom 12. Februar (30. Juni) 1899, durch 
welchen Spanien die Karolinen, die Palauinseln sowie die damals unter 

4} Abweichend neuerdings de Louter Bd. 1, ~. 455. Mit dem Text: 
Cavaglieri, S.67, Schoenborn, S. 4, 46 (beide unten § 34 Anm.I). 
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seiner Herrschaft stehenden Marianen gegen Zahlung von 25 Millionen 
Pesetas an das Deutsche Reich "verkaufte". Der "Pacht"-Vertrag, den 
China mit dem Deutschen Reich am 6. Marz 1893 uber die Abtretung 
der Kiautschoubucht geschlossen hat, ist volkerrechtlicher Natur. China 
hat die Ausubung der Hoheitsrechte an das Deutsche Reich abgetreten. 
DaB die Form eines auf 99 Jahre geschlossenen Pachtvertrages ge
wahlt worden ist, um die Empfindlichkeit des einen Kontrahenten und 
die Begehrlichkeit andrer Machte zu schonen, ist vOlkerrechtlich durch
aus gleichgultig (oben § 18 II 4). Auch der "Pachtvertrag" , der ge
maB Art. 8 (Jahrbuch 164) des deutsch-franzosischen Abkommens uber 
.Aquatorial-Mrika yom 24. November 1911 (R. G. Bl. 1912, S. 206) 
abgeschlossen worden ist, enthalt neben seinen privatrechtlichen Be
stimmungen die Einraumung eines Durchzugsrechts, also eine Ein
schrankung der deutschen Staatsgewalt5). Das sogenannte Testament 
des Konigs der Belgier yom 2. August 1889, durch welches er als souve
raner Herrscher des Kongostaates aIle seine Rechte an diesem Staat 
auf Belgien ubertragt, ist einseitiger Staatsakt eines souveranen Staates, 
der durch die entsprechende Annahme von seiten Belgiens zum volker
rechtlichen Vertrag zwischen beiden Staaten wurde; von allen Rechts
satzen des Privatrechts, die sich auf Testamente beziehen, findet kein 
einziger Anwendung. 

Zu schwierigen Erorterungen hatte yom rein juristischen Stand
punkt aus der Vertrag AnlaB geben konnen, den Mecklenburg-Schwerin 
and Schweden am 26. Juni 1803 zu Malmo geschlossen hatten. In 
diesem Vertrage hatte Schweden die Stadt und die Herrschaft Wismar 
sowie die .Amter Poel und Neukloster nebst Zubehor, die es seit dem 
westfalischen Frieden als Reichslehen besaB, fUr 1258000 Taler Ham
burger Banco an Mecklenburg-Schwerin verpfandet, sich aber das 
Recht vorbehalten, nach Ablauf von hundert Jahren das Unterpfand 
gegen Erstattung des Pfandschillings nebst drei Prozent Zinsen wieder
einzulOsen. In dem Vertrag yom 20. Juni 1903 hat Schweden aber auf 
dieses Recht, Mecklenburg-Schwerin dagegen auf die Erstattung des 
Pfandschillings verzichtet; und durch einen deutsch-schwedischen Ver
trag von demselben Tage erhielt jene Abmachung Wirksamkeit fur das 
Deutsche Reich6). 

II. Einteilung der vOlkerrechtlichen Rechtsverhiiltnisse. 

1. Eine systematische Einteilung der einzelnen vOlkerrechtlichen Rechts
verhiiltnisse nach iiuBeren Kriterien wird durch den Umstand erschwert, daB die 

5) Vgl. Schoenborn, Z. Vo. R. Bd.7, S. 438. 
6) Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 6. Juli 1904 (R. G. Bl. 295). 

Fleischmann, S. 339; Strupp Bd.2, S. 166. Vgl. dazu Waultrin, Rev. Gen. 
Bd. 12, S. 10. Bruno Schmidt, Der schwedisch-mecklenburgische Pfandvertrag 
iiber Stadt und Herrschaft Wismar, 1901. 
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rechtbildende Kraft des Willens der Staaten nicht, me die des Einzelnen im 
Privatrecht, an bestimmte, yon d~r Rechtsordnung Yorgezeichnete typische Ge
staItungen gebunden ist. 

Soweit auf dem Gebiet des volkerrechtlichen Vertrages solche ty
pische Formen ausgebildet sind, so daB erganzende Rechtssatze die 
Liicken auszufiillen vermogen, die der ausgesprochene oder erkennbare 
Wille der VertragschlieBenden gelassen hat, ist unten in den §§ 31, 33 
auf sie eingegangen. 

Nur auf drei bereits besprochene Einteilungen sei an dieser Stelle 
wiederholt aufmerksam gemacht. 

a) Man unterscheidet Rechte und Pflichten, die sich unmittel
bar als volkerrechtliche "Grundrechte" aus dem Grundgedanken 
des Volkerrechts, also aus dem Nebeneinanderbestehen gleichberech
tigter Staaten ergeben, von denjenigen Rechten und Pflichten, die erst 
aus besonderen, sei es ausdriicklichen, sei es stillschweigenden Ver
einbarungen, beziehungsweise aus Quasikontrakt oder Delikt, entstehen, 
die daher als "kon yen tionelles V olkerrech t" bezeichnet werden 
konnen. (Vonjenen ist bereits oben,insbesondere im § 13, die Rede ge
wesen; diese werden im III. und IV. Buche besprochen). Die Grenzlinie 
ist aber flieBend; die Entwicklung des Volkerrechts besteht gerade darin, 
daB viel£ach das, was heute noch besonderer Vereinbarung bedarf, dem
nachst auch ohne solche als aus dem Grundgedanken des Volkerrechts 
folgend anerkannt wird. 

b) Man unterscheidet Rechte und Pflichten, die nur einem Staat 
oder mehreren Staaten gegeniiber bestehen, von denjenigen Rechten 
und Pflichten, die der Staat· jedem andern Mitglied der Volkerrechts
gemeinschaft gegeniiber hat. Man kann jene als relative, diese als 
absolute bezeichnen. So hat jeder Staat der Volkerrechtsgemein
schaft die Pflicht, die dauernde Neutralisierung eines Staates oder die 
Befriedung eines Gebietsteiles zu achten, und jeder Staat ist berech
tigt, die Durchfiihrung der Handelsfreiheit (innerhalb der durch den 
Vertrag von 1890 gezogenen Grenzen) von dem Kongostaat wie seinem 
Rechtsnachfolger Belgien zu verlangen. Vertrage aber, die zwischen 
einzelnen Staaten abgeschlossen werden, begriinden im allgemeinen 
(unten § 32 I) Rechte und Pflichten nur zwischen den vertragschlieBen
den Teilen. 

c) Rechte und Pflichten konnen auf einem bestimmten Staats
gebiet lokalisiert sein, so daB sie bei einem Ubergang dieses Ge
bietes an einen andern Staat auf den neuen Erwerber iibergehen (oben 
§ 14 III 3, S. 131). Aber diese Lokalisierung ist eine seltene und daher 
im einzelnen Falle besonders nachzuweisende Erscheinung; in der 
Regel der Faile bleiben Gebietsveranderungen ohne EinfluB auf die 
bestehenden volkerrechtlichen Berechtigungen und Verpflichtungen. 
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2. Das System der viilkerrechtlichen Rechtsverhiiltnisse wird daher an 
keine dieser Einteilungen ankniipfen kiinnen. Der Einteilungsgrund wird viel
mehr hergenommen werden miissen aus dem Inhalt der den Staaten gemein
samen Interessen, deren gemeinsame Fiirderung den Zweck der Begriindung, 
Abanderung oder Aufhebung der viilkerrechtIichen RechtsverhaItnisse bildet 
(vgl. unten das III. Buch). 

m. ViilkerrechtIich erhebliche Tatsachen sind diejenigen Tatsachen, an 
deren Vorliegen die Entstehung, der Untergang oder die Veranderung von viil
kerrechtlichen Rechtsverhiiltnissen gekniipft ist. 

Diese Tatsachen sind entweder: 
1. Natiirliche Tatsachen, deren Eintritt von menschlicher Willkiir 

unabhangig ist. 
Beispiele von solchen Tatsachen, durch welche der Untergang von 

Staaten oder Gebietsveranderungen innerhalb der bestehenden Staaten 
bewirkt werden konnen, sinq bereits oben § 7 III und § 17 I gegeben 
worden. 

Zu den natiirlichen Tatsachen gehiirt im Gebiete des nationalen Rechts 
auch der Ablauf der Zeit. Auf dem Gebiet des Viilkerrechts aber mu8 der recht
begriindende oder rechtvernichtende Einflu8 der Zeit in Abrede gestellt werden. 
Die Verjahrung hat viilkerrechtlich weder als acquisitive (als Ersitzung) noch 
als extinctive die Kraft einer rechtserheblichen Tatsache 7). 

Die Rechtfertigung dieses auf den ersten Blick auffallenden Satzes 
liegt in einem doppelten: a) in der Bedeutung, die der stillschwei
genden Zustimmung desjenigen Staates, der durch eine Verschiebung 
der volkerrechtlichen Beziehungen in seinen Interessen betroffen wird, 
zukommt (unten IV 3); b) in der unmittelbar rechtbegriindenden Wir
kung, die auf dem Gebiete des Volkerrechts die nackte Tatsache, daher 
auch die Gewalt, vor aHem als Eroberung, hat (oben § 17 I 2). Die krie
gerische Erwerbung eines fremden Staatsgebietes erstreckt, ganz abge
sehen von dem Friedensvertrage, die Staatsgewalt des erobernden 
Staates ohne weiteres auf das neuerworbene Gebiet, ohne daB es einer 
Ersitzung im Sinne des Privatrechts, insbeondere also des Ablaufes 
eines langeren Zeitraums, bedarf; und wenn ein Staat ohne Widerspruch 
es zulaBt, daB seine Kolonien von einem andern Staat besetzt und ver
waltet werden, so muB ein Verzicht auf die ihm zustehenden Rechte 
angenommen werden, ohne daB erst die Verjahrung seiner Anspriiche 
durch den Ablauf der Zeit abgewartet zu werden braucht. 

7} Ebenso Gareis, S.88. Nys Bd.2, S.43. Die gegenteilige Ansicht wird 
beziiglich der acquisitiven Verjahrung in der voIkerrechtlichen Literatur vielfach 
vertreten; vgl. Audinet, Rev. Gen. Bd. 3, S. 313. Oppenheim Bd. I, S.400. 
Gegen sie spricht die Tatsache, daB auch dem nationalen Staatsrechte, von 
besonderen Bestimmungen abgesehen, das Rechtsinstitut der Verjahrung fremd
geblieben ist. (Dieser von v. Liszt aus dem Staatsrechte entnommene Be
weisgrund erscheint mir nicht zwingend.) Eine V'bersicht der Lehrmeinungen gibt 
Kunz (Usukapion) im Worterbuch Bd. 2, S. 778. 

v. Liszt-Fleischmann, Volkerreeht, 12. Auf!. 16 
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2. Willkiirliche menschliche Handlungen. Unter diesen treten, wie 
auf dem Gebiete des nationalen Rechtes, zwei Gruppen hervor: die Rechts
geschafte einerseits, von denen hier dieRede sein soll,und dieDelikteandrer
seits (unten § 35). 

Neben den Rechtsgeschaften stehen die rechtsgeschaftsahnlichen 
Handlungen ("naturliche Rechtshandlungen"), unter welchen die Er
oberung als originare Erwerbsart eine hervorragende Rolle spielt 
(§ 17 I 2): die Macht des Tatsachlichen (fait accompli) S. 79, 290. 

IV. VOIkerrechtliches Rechtsgeschaft ist die auf die Herbeifiihrung einer 
vOIkerrechtlichen Wirkung (Begriindung, Anderung, Aufhebung eines volker
rechtlichen Rechtsverhiiltnisses) gerichtete WiIlenserkIarung. 

Unter den Rechtsgeschaften sind die zweiseitigen, die Vertrag e, 
von besonderer Bedeutung (unten § 31). Die volkerrechtliehen Rechts
geschafte sind samtlich Rechtsgeschafte unter Lebenden, denn: "der 
Staat stirbt nicht". 

1. Die WiIlenserkIarung mull von dem dazu berufenen Organ des Staates 
ausgehen. 

a) Ohne weitere Vollmacht sind das Staatshaupt und der Minister des Aus
wartigen zu jeder rechtsgeschaftlichen WiIlenserkIarung befugt. 

Auch das geisteskranke Staatshaupt kann, solange es tatsachlich 
an der Spitze seines Staates steht, eine Kriegserklarung mit allen recht
lichen Wirkungen erIassen. Staatsrechtliche Beschrankungen der Ver
tretungsbefugnis, die etwa den Monarchen an die Zustimmung der 
Volksvertretung oder den Minister an die Genehmigung des Staats
hauptes binden, kommen auch volkerrechtlich in Betracht (unten 
§ 31 III, IV3), ebenso Bindungen des Prasidenten (in den V. St. v. Amerika 
hat der Senat das Recht der Kriegserklarung). Anderseits ist die Willens
erklarung des absoluten Monarchen fur den von ihm beherrschten Staat 
ohne weiteres verbindlich. Das oben I2 erwahnte "Testament" des 
Konigs der Belgier war ein den Kongostaat verp£lichtender Staatsakt. 

b) Die diplomatischen Agenten vertreten den Staat innerhalb der ihnen 
erteilten, sei es allgemeinen, sei es spezialisierten Vollrnacht. Durch die von 
ihnen abgegebene Erklarung wird mithin der Absendestaat berechtigt oder ver
pflichtet. Doch wird bei Staatsvertragen zumeist (unten § 31 IV) auller der Er
kIarung des Bevollmachtigten noch die hinzutretende ausdriickliche Genehmi
gung des Staatshauptes (sog. Ratifikation) verlangt. 

c) WillenserkIarungen, die von einzelnen Staatsangehiirigenn ausgehen, 
mogen diese auch in beamteter Stellung sich befinden, bediirfen, urn den Staat 
zu berechtigen oder zu verpflichten, der nachfolgenden Genehmigung der Staats
gewalt. 

d) Die empfangsbediirftige WiIlenserkIarung mull dem zu ihrem Empfang 
befugten Vertreter des anderen Staates gegeniiber abgegeben werden und erzeugt 
erst mit der Entgegennahme durch diesen ihre rechtlichen Wirkungen. 
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Sie kann daher, wenn sie von dem Staate Adem Staate B gegen
tiber abgegeben werden solI, entweder an den bei dem Staate A be
glaubigten Vertreter des Staates B durch den Minister des Auswartigen 
des Staates A oder aber durch den beim Staate B beglaubigten Vertreter 
des Staates A an den Minister des Auswartigen des Staates B abge
geben werden; das letztere ist der iibliche Weg. 

2. Jede Willenserkllirung kann ausdrucklich oder durch schltissige 
Hand}ungen oder aber auch stillschweigend erfolgen, 

Nur ist im zwischenstaatlichen Verkehr der Satz "qui tacet consen
tire videtur" scharfer noch als im Privatrechte mit der Einschrankung 
zu verstehen: "dum loqui potuit ac debuit". 

Uber die abweichenden Bestimmungen beziiglich der Kriegs
erklarung vgl. unten § 571. 

3. Das Stillschweigen eines Staates steM aber nur dann der ausdrucklichen 
Anerkennung der gelinderten Rechtslage gleich, wenn der stillschweigende Staat 
von dieser Anderung amtlich Kenntnis und damit die Gelegenheit erhalten 
hat, seinen Widerspruch geltend zu machen 8). 

Diese amtliche Mitteilung oder N otifikation, welche die Kongo
akte yom 26. Februar 1885 fUr Erwerbungen an den Kiisten von Afrika 
ausdriicklich vorgeschrieben hat (oben § 18 I 3), erfolgt in den For
men der empfangsbediirft,igen Willenserklarung (oben 1 d). Sie er
langt Rechtswirksamkeit, sobald sie zur Kenntnis des Staates, an 
den sie gerichtet wird, gelangt ist, und es macht dabei keinen Unter
schied, ob dieser die Mitteilung einfach zur Kenntnis nimmt (prendre 
act), oder ob er ihren Empfang ausdriicklich bescheinigt (accuser recep
tion). Sie ist dagegen im aIlgemeinen wirkungslos, wenn ihre Annahme 
verweigert wird (anders bei der Kriegserklarung). 

Die eingetretene oder bevorstehende Anderung der Rechtslage ist 
allen Staaten zu notifizieren, deren Rechte durch die Anderung beriihrt 
werden. Zur Wahrung der Rechte geniigt die Erhebung des Widerspruchs 
(Protest)9). Das Stillschweigen k6nnte als Verzicht auf die Rechte, 
welche mit der Anderung der Rechtslage im Widerspruch stehen, gedeutet 
werden. Hat also der Staat B die Mitteilung des Staates AI daB er 
das Gebiet x fiir sich erworben hat, zur Kenntnis genommen, ohne da
gegen Widerspruch zu erheben, so liegt in diesem Stillschweigen der Ver
zicht des Staates B auf aIle Anspriiche, die er etwa selbst auf den Erwerb 
des Gebietes x hat oder zu haben vermeint. Teilt der Staat A den iibrigen 

B) Beispiele § 10 I 1 am Ende, § II I, § 14 III 6, § 34 II 1, § 64 B 1. Vgl. 
Heilborn, System des Volkerrechts S. 375f. (Protest); Cavaglieri, Lo stato 
di necessita, 1918, S.89 (Anerkennung und Verzicht). 

9) Dieses bisher (abgesehen von Heilborn) mehr als nebensachlich be
handelte Institut hat durch das Vorgehen der Verbiindeten Staaten gegen Deutsch
land eine ungeahnte Verwendung von deutscher Seite finden miissen; vgl. z. B. 
den Protest gegen die Entscheidung in der oberschlesischen Frage. 

16* 
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Machten mit, daB er tiber den Staat Beine Schutzherrschaft begrtindet 
hat, so bedeutet das Stillschweigen der Machte den Verzicht auf aHe 
Rechte, die sie durch iiltere mit der neuen Schutzherrschaft unverein
bar gewordene Vertrage mit dem Staate B (also etwa durch einen Meist
begiinstigungsvertrag) erlangt haben. Geht ein Staat oder ein Staats
teil, in dem bisher das System der Kapitulationen bestand, in die Herr
schaft eines Mitgliedes der Willrerrechtsgemeinschaft tiber, so liegt in 
der vorbehaltlosen Anerkennung dieser Verii.nderung zugleich die 
grundsatzliche Einwilligung in die Aufhebung der konsularischen Ge
richtsbarkeit (oben § 25). 

4. Die vlilkerrechtliche WillenserkIiirung ist an eine bestimmte Form 
nicht gebunden, doch ist die Schriftlichkeit der Erkliirung die fast allgemeine 
Regel 10). 

Fiir die Verhandlungen und Beschliisse auf Staatenkongressen ist seit 
Ludwig XlV. der Gebrauch der franzi:isischen Sprache nach und nach 
in Aufnahme gekommen, nachdem bis in das 17. J ahrhundert das Latein, 
in der Levante bis in das 18. Jahrhundert das Italienisch ftir den diplo
matischen Verkehr benutzt worden war. Das Franzi:isisch ist jetzt die 
tibliche Aushilfe im internationalen Verkehr. Doch beugte schon die 
Wiener KongreBakte (die sich selbst des Franzi:isischen bediente) der 
Auffassung vor, als ware fiir die franzi:isische Sprache ein Vorrecht ge
schaffen (Art. 120). Auf Kongressen (z. B. auf den Haager Friedens
konferenzen) wird dem zuweilen dadurch Ausdruck gegeben, daB die 
Vertreter aus Landern nichtfranzi:isischer Zunge gelegentlich ihre Landes
sprache gebrauchen 11). Vertrage zwischen zwei Staaten pflegen in beiden 
Landessprachen ausgefertigt zu werden. Das schlieBt nicht aus, daB 

10) TIber schriftliche Verhandlungsformen im Verkehr mit fremden Machten 
vgl. K. v. Martens, Guide diplomatique. Rivier, S.315. Herm. Meyer, Das 
politische Schriftwesen im deutschen auswartigen Dienst, 1920, S.48f. 

11) Wie sehr dies angebracht ist, um nicht aus bequemer TIbung ein Recht 
erwachsen zU lassen, zeigt die AuJ3erung des frauzOsischen Unterrichtsministers 
(1923), als er sich gegen den Versuch aussprach, dem Esperanto durch den Volker
bund Raum zu schaffen. Die Antastung der Vorherrschaft der frauzOsischen 
Sprache sei mehr nur als eine Sache des Prestiges (Wes Sprach ich spreche, des 
Lied ich singe). • 

Die schriftlichen Verhandlungen haben meist die Form von "Noten", ent
weder unterschriebene (notes ecrites) oder weniger formlich, in der drltten Person 
gehalten, nicht unterschriebene (notes verbales). Zirkularnoten sind Noten gleicher 
Fassung, die gleichzeitig an mehrere Regierungen geleitet werden. "Aide-memoire" 
ist die Niederschrift einer milndlichen Erklarung, die dem andern Teile iibergeben 
wird, damit kein Zweifel tiber den Inhalt der Erklarung bestehe. Man verwendet 
Namen und Form des Aide-memoire jedoch aUch fiir die Mitteilung einer Re
gierung an einen bei ihr beglaubigten Diplomaten, worin sie unter Bezugnahme 
auf eine Besprechung mit dem Diplomaten ihn tiber den augenblicklichen Stand 
der besprochenen Aktion unterrichtet. 
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eine Ubersetzung in eine dritte Sprache beigegeben wird, die fiir den Fall 
einer Abweichung der beiden Texte als maBgebend erkHirt wird; so ist 
in dem deutschen Vertrag mit China von 1861 (oben § 1 Anm. 7) der 
franzi:isische, in dem deutschen Vertrag mit Siam von 1862 (oben § 1 
Anm. 7) der englische Text als maBgebend vereinbart. Wo dies nicht 
beliebt ward, klafft bei Verschiedenheit der Texte eine nicht iiberbriick
bare Liicke; so beim Versailler Vertrage, mit seinem englischen und fran
zi:isischen Texte; anders beim Frieden mit Osterreich (St. Germain, 
Art. 381), der englisch-franzi:isisch-italienisch abgefaBt ist, aber den 
franzi:isischen Text als authentisch erklart. 

BloB miindliche Verhandlungen treten demgegeniiber fiir die Regel 
in die SteHung unverbindlicher Vorbesprechungen (pour-parler) zuriick. 
Vor dem Weltkriege wurden sie als ein Mittel der Bindung fUr politisohe 
Zwecke von den Gegnern der Mittelmachte benutzt (entente), wobei der 
eine oder andere Teil ein Interesse daran hatte, den Grad der Verbind
lichkeit (die bis zum Biindnis gehen oder gedeutet werden konnte) im 
Unklaren zu lassen. Diese politische Beweglichkeit kann eine so starke 
Unehrlichkeit in sich schlieBen, daB sie das Verfahren fiir das Recht 
entwertet. 

5. Die WillenserkIarung kann eine unbedingte oder eine bedingte sein. 

So hat Frankreich die englische Schutzherrschaft iiber Zanzibar 
(seit 1890) unter der Bedingung anerkannt, daB England die franzi:isische 
Schutzherrschaft iiber Madagaskar (seit 1885) anerkenne. Haufig kommt 
es ferner vor, daB ein Staat auf ein ihm zustehendes Recht (z. B. die 
konsularische Gerichtsbarkeit) nur unter der Bedingung verzichtet, 
daB derselbe Verzicht auch von den iibrigen beteiligten Staaten aus
gesprochen werde (oben § 25). So verzichtet Deutschland gegeniiber 
Rul.lland im Vertrag zu Rapallo (16. April 1922) auf die Anspriiche, die 
sich aus der bisherigen Anwendung der Gesetze und MaBnahmen der 
Sowjetrepublik auf deutsche Reichsangehi:irige oder ihre Privatrechte 
usw. ergaben, vorausgesetzt, daB die Regierung der russischen Sowjet
republik auch ahnliche Anspriiche dritter Staaten nicht befriedige. 

Dabei sind die der allgemeinen Rechtslehre angehi:irenden Be
griffe der aufschiebenden wie der aufli:isenden Bedingung, sowie der 
von der Bedingung zu unterscheidenden Auflage, sinngemaB zur An
wendung zu bringen (oben § 7 IV). Nichteintritt der aufschiebenden 
oder Eintritt der aufli:isenden Bedingung hat die Unwirksamkeit der 
abgegebenen WillenserkHirung zur Folge; doch tritt diese Wirkung nicht 
ipso jure, sondern nur dann ein, wenn der Staat, der die Willenserklarung 
abgegeben hat, sich auf jene Unwirksamkeit beruft; denn auch hier gilt 
das Stillschweigen als Zustimmung. 

6. Uber die Auslegung von WillenserkIarungen vgl. unten § 32 II. 
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7. Der EinfluB von Willensmiingeln wird in Anlehnung an die Grund
siitze, die das Privatrecht entwickelt hat, zu best~mmen sein. 

Die Schwierigkeiten liegen darin, daB die Rechtsordnung in 
den einzelnen Staaten die Wirkung eines Auseinandergehens von Wille 
und Erklarung nicht durchweg ubereinstimmend regelt und auch ein 
Zuruckgreifen auf das romische Recht als ratio scripta die Grundlage 
nicht wesentlich sicherer gestaltet. Aber auch bei Einschatzung dessen 
wird man als eine Auffassung der allgemeinen Rechtslehre ansehen 
mussen, wie es v. Liszt formulierte: 

Die Willenserklarung kann angefochten werden wegen wesentlichen 
Irrtums des Erkliirenden oder wegen eines auf die Person des Erkliirenden aus
geiibten Zwanges 12). 

. Der Irrtum muB entschuldbar sein, das trifft fUr die Regel im FaHe 
der arglistigen Tauschung zu (z. B. Falschung der Karten oder der 
Ubersetzung auf seiten Frankreichs gegen China). 

Keine Ausnahme bilden die Kriegsvertrage mit EinsehluB des 
Friedensvertrages. Die volkerrechtliche Lehre hat seit jeher gerade die
sem Punkte (und leider fum aHein) Aufmerksamkeit zugewendet, hier 
vor aHem aber wieder in einer fur vergangene Zeiten bezeichnenden 
Weise die vis absoluta, die gegen den gefangenen Landesfiirsten fiir 
Unterzeichnung des Friedensvertrages geubt wurde, im Auge gehabt. 
So beschrankte sich auch v. Liszt noch zu erklaren: Auch diese Vertrage 
konnen nur angefochten werden, wenn gegen den vertragschlieBenden 
Vertreter des Staates Zwang geubt worden ist, nicht aber, weil der unter
legene Staat selbst sich in einer Zwangslage befunden hat. Nicht die 
Kriegsgefangenschaft des Monarchen an sich, wohl aber der zu ihr hin
zutretende volkerrechtswidrige Zwang bildet einen Anfechtungsgrund. 
Der Friedensvertrag, den das in Kriegsgefangenschaft befindliche Staats
haupt abgeschlossen hat, bindet den von ihm vertretenen Staat, soweit 
nicht etwa die Kriegsgefangenschaft selbst nach dem Staatsrecht seines 
Staates ihm die Vertretungsbefugnis entzogen hat. Das geniigt heut 
nicht mehr. Schon die Anfechtung des Vertrages zu Bardo zwischen 
Frankreich und Tunis (1881) durch die Tiirkei wegen·Zwangs konnte 
zu denken geben. Nach den Erfahrungen an den Vertragen zum Ab
schluB des Weltkrieges mussen die Untersuchungen tiefer angesetzt 

12) Die Frage bedarf noch grundsatzlicher Klarung. Ansatze dazu Neu
becker, Zwang und Notstand in rechtsvergleichender Darstellung, 1910, S. 134. 
Grosch, Der Zwang im VolkelTecht (Heft 27 der Abhandl. von Brie und Fleisch
mann, 1912, S.56). Heyland, Die Rechtsstellung der besetzten Rheinlande, 
1923, S.75f; jetzt vor allem Jahrreis, Das Problem der rechtlichen Liquidation 
des Weltkrieges fiir Deutschland, 1924; da ich mich im Grundgedanken mit dem 
Standpunkte von Jahrreis beriihre, halte ich es nicht fiir unangebracht hervorzu
heben, daB ich ihn in der Form, wie ihn der Text wiedergibt, schon seit Jahren in 
offentlichen Vorlesungen vertreten babe. 
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werden. Die verbiindeten Machte selbst weisen den Weg, wenn sie im 
Art. 293 des Versailler Vertrages (= Art. 245 St. Germain) bestimmen, 
daB, falls seit Kriegsausbruch eine verbiindete Macht, RuBland oder 
ein ehemals russisches Gebiet "infolge einer militarischen Besetzung oder 
mit anderen Mitteln oder aus andern Griinden genotigt worden ist, 
Deutschland oder einem ReichsangehOrigen durch eine von irgendeiner 
offentlichen Behorde ausgehende MaBnahme Konzessionen, Vorrechte 
und Begiinstigungen irgendwelcher Art zu gewahren, diese Konzessionen 
durch den gegenwartigen Vertrag ohne weiteres hinfallig" werden. Rier
mit ist in weitem MaBe und grundsatzlich die rechtsvernichtende Wir
kung des Zwanges auch bei Kriegsvertragen anerkannt. 

Bei dem Einflusse, den das Volkerrecht der clausula rebus sic stan
tibus einraunit (unten § 32 III 1) wlirde ein Ausschalten der Beriicksich
tigung wesentlicher Willensmangel ein VerstoB gegen die Logik der poli
tischen Dinge sein. 

Einen festeren Stand wird die Lehre erst gewinnen konnen, wenn 
internationale GerichtshOfe mit der Macht ausgestattet sind, iiber die 
Tragweite von Willensmangeln ein entscheidendes Urteil zu fallen. 

§ 31. Die volkerrechtlichen Vertrage 1). 

1. Begriff - AbschluB - Ratifikation. 

I. Vijlkerrechtlicher Vertrag ist die zwischen zwei oder mehreren Staaten 
fiber staatliche Hoheitsrechte zustande gekommene WiIlenseinigung 2). 

1. Die Bezeichnungistvielfiiltig: (Staats-) Vertrag, Ubereinkom
men, Einvernehmen, Abrede, Konvention (veraltet: Traktat, Kapitu
lation, Kartell z. B. Militarkartelle, Deserteurkartelle) - traite, conven-

1) Ernst Meier, Uber den AbschluB von Staatsvertragen, 1874 (ini An
hang Gutachten von Gneist); J ellinek, Die rechtliche Natur der Staaten
vertrage,1880. Selig mann, AbschluB und Wirksamkeit der Staatsvertrage, 1890. 
Nippold, Der volkerrechtliche Vertrag, 1894. Heilborn, Arch. o. R. Bd.12, 
S. 141. Donati, I trattati internazionali nel diritto costituzionale, 1906; 
Huber, Gemeinschafts- und Sonderrecht unter den Staaten (Festgabe fiir Gierke), 
1911. Pic, Rev. Gen. Bd.17, S.5 (Interpretation der Vertrage). Grosch, Der 
Zwang im Volkerrecht mit besonderer Beriicksichtigung des volkerrechtlichen 
Vertragsrechts, 1912; Jahrbuch des Offentlichen Rechts, Bd. 5, S.267. Fleisch
mann bei v. Stengel-Fleischmann, Bd. 3, S. 504. Roxburgh, International 
conventions and third states, 1917. Satow, Diplomatic Practice II (1917), S. 
498ff. Merignhac, Bd.2, S. 633. Nys, Bd.2, S.497. Ullmann, S.497. Ein
dringend Hatschek, Deutsches und PreuB. Staatsrecht, Bd. II, 1923, S.464f. 
Volkerrecht, S.227. Anzilotti, Corso di diritto intern. 2 S. 196, 234; Moore 
Bd. 5, S. 155; Oppenheim Bd.l, S. 652; de Louter Bd.l, S.463; Rapi
sardi-Mira belli, La classification des traites intern. (Rev. 1923, S. (i53). Mit 
der Griindlichkeit des archivkundigen Historikers Bittner, Die Lehre von den 
volkerrechtl. Vertragsurkunden, 1924 (leider ohne Register). 

2) Hier nur als Rechtsgeschaft, nicht als Rechtssatzung; dariiber § 2 Anm. 3. 
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tiori. (traite scheint fUr bedeutsame Vertrage gewahlt zu werden, nament
lich traite de paix; "Ie" TraiM in Frankreich fiir den Versailler Ver
trag I), arrangement, engagement, accord - die englischen Benennungen 
kann man aus dem Titel des amerikanischen Sammelwerks von Malloy 
(1910) ersehen: Treaties, conventions, international acts, protocoles and 
agreements between the U. St. of America and other powers 1876 to 
1909." - "Protokoll" als Benennung fUr Abkommen nicht bloB von 
geringerer Bedeutung; "Deklaration" ist noch nicht veraltet, auch nicht 
bloB fUr weniger wichtige Vertrage (vgl. Londoner Seerechtsdeklaration 
von 1909); beides aber vieldeutig (Bittner, S. 296, 280, 85). 

Von den Vertragen im technischen Sinne ist zu unterscheiden 
die in jiingster Zeit sehr haufig gewordene, durch Austausch von Noten 
erfolgende Feststellung der "Obereinstimmung der leitenden Staats
manner iiber die von ihnen in einzelnen oder auch in allen Fragen ver
folgte Politik (entente, entente cordiale). Dagegen wird der Zweck der 
vertraglichen Bindung auch durch sog. Notenwechsel erreicht, d. i. 
Austausch gleichlautender ErkHirungen durch die beteiligten Staaten. 

2. Nach ihrem Inhalt lassen sich die Vertrage in rechtsetzende 
und rechtsgeschaftliche scheiden (oben § 2 Anm. 3); im weiteren 
nach den durch den Vertrag betro££enen Gegenstanden, wie politisehe 
Vertrage (Gebietsfragen, Friedensvertrage, Biindnisse, Garantievertrage) 
oder Verkehrsvertrage, wohin nicht bloB der wirtsehaftliehe Ver
kehr (Handelsvertrage, Post- und Eisenbahnvertrage usw.), sondern 
der soziale Verkehr im weitesten Sinne zahlt, mit EinschluB des 
Reehtsverkehrs. In beiden Gruppen kann sieh die Regelung fUr den 
Einzel£all ersch6pfen oder ein dauerndes Verhaltnis betre££en. Naeh 
dem Kreise der beteiligten Staaten kann es sich urn Einz el vertrage 
zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten handeln oder urn Gruppen
vertrage, die auf die Einbeziehung einer gr6Beren Zahl von Staaten 
angelegt sind; diese wachsen sieh nicht selten zu Unionen, Verwal
tungsgemeinschaften, Staatenverbanden heraus (§§ 26f£., 36f£., 32 I), 
deren Bestand fiir die Regel durch den Wegfall eines oder des andern 
Vertragsteils nicht beriihrt wird (§ 32 III). Die zunachst dem Bediirfnis 
nach theoretischer Einsicht dienenden Unterscheidungen, die nieht 
als Trennungen anzusehen sind, erlangen eine praktische Bedeutung 
besonders im FaIle der Staatensukzession (unten § 34) und fiir die 
Frage der Aufhebung eines Vertrags (§ 32 III). 

II. Die Fiihigkeit, Vertriige zu schlief.len, ist Ausfluf.l der Souveriinitiit 
(vgl. oben §§ 8££.). 

1. Doch pflegt halbsouveriinen Staaten meist das Recht eingeriiumt zu sein, 
auf nichtpolitischem GebietVertriige, insbesondere Handelsvertriige, zu schlief.len 
(oben § 10 III 1). 

So hatte Agypten nach dem Firman yom 20. Januar 1879 das Recht, 
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aIle Vertrage abzuscblieBen und zu vereinbaren, die das Zollwesen, 
den Handel, die Fremdenpolizei und die Beziehungen der Fremden zu 
der Regierung und der eingeborenen Bevolkerung betreffen; doch durf
ten dadurch die politischen Vertrage der Tiirkei und ihre Hoheitsrechte 
iiber Agypten keine EinbuBe erleiden. V gl. z. B. den deutsch-agyptischen 
Handelsvertrag vom 19. Juli 1892 (R. G. Bl. 1893 S. 17). Am Welt
postverein waren (1906) Bulgarien, Tunis, Korea, Agypten, ja sogar 
Bosnien-Herzegowina als VertragschlieBende beteiligt; an den Haager 
Friedenskonferenzen hat Bulgarien teilgenommen, wahrend Korea, 
Tunis und Agypten nicht zugezogen wurden. Die dauernd neutrali
sierten Staaten sollen Vertrage, durch die sie in kriegerische Unterneh
mungen verwickelt werden konnen (wie Garantievertrage), nicht schlie
Ben; aber die von ihnen dennoch geschlossenen Vertrage sind rechts
wirksam (oben § 11). 

Dagegen stehen die vom Papst geschlossenen Vertrage (Konkor
date usw.) nicht unter den Grundsatzen des VOlkerrechts (oben § 7 VI) 3). 

Wenn in neueren Vertragen (so in dem Abkommen iiber Funken
telegraphie vom 5.Juli 1912, unten § 40 A. II 3) einzelne Staatsteile (Kolo
nien) als vertragschlieBende Parteien genannt sind, so erklart sich diese 
vollig inkorrekte Bezeichnung daraus, daB diese Gebiete bei Berechnung 
der Beitragsquoten oder des Stimmenverhaltnisses selbstandig gezablt 
werden. Es ist jedoch zu beachten, daB die Entwicklung des englischen 
Reichsrechtes dahin geht, den selfgoverning dominions das Recht zu 
selbstandigem VertragsabscbluB einzuraumen. Die Entwicklung nimmt 
ihren Fortgang auch bei Vertragen hochpolitischen Inhalts, wie in den 
AbscbluBvertragen nach dem Weltkriege, in denen auBer GroBbritan
nien noch Kanada, Australien, Siidafrika, Neuseeland und Indien als 
besondere Vertragsteile auftreten (ebeJ?so als besondere' Mitglieder des 
Volkerbundes). 

2. 1m zusammengesetzten Staat bestimmt sieh die Vertragsfithigkeit der 
Gliedstaaten nach dem jeweiligen Staatsrecht (oben § 9). Nach der 
deutschen Reichsverfassung von 1919 (Art. 78) konnen die Lander 
noch "in Angelegenheiten, deren Regelung der Landesgesetzgebung, 
zusteht" unter Zustimmung des Reiches Vertrage mit auswartigen 
"Staaten" schlieBen; fUr Konkordate mit dem Papste besteht diese Ein
schrankung also nicht. In der Schweiz (Bundesverfassung v. 1874, 
Art. 9) bleibt den Kantonen ausnahmsweise die Befugnis, Vertrage iiber 
Gegenstande der Staatswirtschaft, des nachbarlichen Verkehrs und der 
Polizei mit dem Auslande abzuschlieBen". FUr die V. St. v. Amerika, 

3) Diese Ansioht v.Liszts kann ioh nioht teilen. loh haJte dafiir, daB Kon
kordate heute im allgemeinen (Abweiohung z. B. naoh kurialer Ansioht ffir den 
Fall, daB sioh die Verfassungsform des staatliohen Vertragsteils andert) nach 
den Grundsatzen des Staatsvertragsreohts zu behandeln sind. 
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Verf. Art. 1, sect. 10 Abs. 1: nicht zulassig fUr die Einzelstaaten "treaty, 
alliance or confederation", mit Bewilligung des Kongresses statthaft 
aber "agreement or compact". 

3. Das Recht des Vertragsabschlusses kann durch die souveriine Staats
gewalt derAusiibung nach iibertragen werden (oben § 22 14, vgl.Bittner § 15). 

III. Der AbschluB der Staatsvertriige erfolgt durch die WiIlenserkliirung der 
mit der volkerrechtlichen Vertretungsbefugnis ausgeriisteten Organe (oben § 21, 
§ 22 I 4). 

Das sind das Staatshaupt, die ZentralbehOrde des AuBendienstes 
und die diplomatischen Agenten4) (Bittner § 10). 

Fur Abreden von geringerer Tragweite, namentlich verwaltungstech
nischen Inhaltes pflegt ein "arrangement" auch den zentralen Fach
behorden eingeraumt zusein (z. B. Postministerium)5). 1m Kriege haben 
die Befehlshaber der Truppen ein weitgehendes Recht zum AbschluB 
von Kriegsvertragen alier Art. 

Die Vorbereitung fUr die Vertragsfertigung 6) erfordert bei der Be
deutung von Staatsurkunden besondere Sorgfalt. Sie liegt in der Hand 
der dazu yom Staatsoberhaupte durch besondere Vollmacht bestimmten 
Unterhandler. In der Regel ist dies das Auswartige Amt des Staates, 
auf dessen Boden die Unterhandlungen gefiihrt werden, einerseits und 
des bei diesem Staate beglaubigten Gesandten des zweiten Vertrags
teils andererseits; doch konnen neben den Hauptbevollmachtigten noch 
weitere oder uberhaupt andere besondere Bevollmachtigte namentlich 
fur Handelsvertrage und andere verwaltungstechnische Abkommen 
(Beamte der Fachministerien) bestellt werden. Die Verhandlungen 
beginnen mit Priifung und Austausch der Vollmachten und werden 
bezuglich des Inhaltes nach der jedem Unterhandler erteilten In
struktion gefuhrt 7). In der ~uBeren Form, dem Aufbau, wie in der 

4) Streng genommen wird man (mit Bittner, S.6, 39) von Vertragsa bschluB 
nUr beim Staatshaupte sprechen diirfen, wahrend die anderen Organe nUr die 
Vertrage beurkunden. 

5) Die rechtliche Natur dieser Vertrage der Staatsanstalten (arrangements 
administratifs) ist bisher nicht untersucht. Vgl. vorlaufig Bittner, S.525. In 
der Vorgeschichte des Weltkriegs spielen Generalstabs- und Admiralstabsvertrage 
eine bedeutsame Rolle. 

6) Hierfiir bietet das Werk von Bittner wertvolle Ausbeute (S. 101-232); 
ferner Herm. Meyer, Das politische Schriftwesen im Ausw. Dienst, 1920, S.56f. 
v. Frisch, Diplomatische Fachausdriicke, Worterbuch Bd. 1, S. 243. Auch Lu
sensky, Handelsvertrage, bei v. Stengel-Fleischmann Bd. 2, 1913, S. 355. 

7) Wenn aus Projekten und Gegenprojekten endlich Artikel hervorgehen, 
tiber die sich die Unterhandler einig sind, so heWen diese "paraphiert", nach der 
.Paraphe, dem beigesetzten abgekiirzten Namenszuge des Unterhandlers - zu 
unterscheiden von der Unterzeichnung des gesamten Vertragsentwurfs, fiir die der 
Unterhandler besondere Ermachtigung durch das Ministerium abzuwarten hat 
(Bittner, S. 171£., Herm. Meyer, S. 61, 28). 
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Sprachform hat derStaatsvertrag bis in die neueste Zeit einenZusammen
hang mit den Staatsurkunden alterer Zeit (diplomata) gewahrt. Doch 
hat jetzt eine niichternere Form des Alltags mehr Platz gegriffen; So 
ist die friiher iibliche Anrufung Gottes nicht mehr beliebt (sie war auch 
im Hinblick auf den Inhalt zuweilen eine Blasphemie), die gespreizte 
Beigabe aller Titel und Orden bei den Unterhandlern ist fortgefallen, 
ebenso eine feierlich-umstandliche Diktion. Geblieben ist als Regel 
eine Einleitung, die sich iiber die Beweggriinde zum VertragsschluB 
auslaBt (Praambel) und zum SchluB die typische Ratifikationsklausel 
(vgl. unten III). Alterem Urkundenbrauche nahert es sich, daB dem 
Hauptvertrage nicht selten Nebenurkunden beigegeben sind: Anlagen 
{Annexe), Zusatzartikel, bald offene, bald geheime, oder SchluB
protokolle, bald als einfache Protokolle iiber die Unterzeichnung, 
'bald auch Zusatze oder Erlauterungen bietend. 

Uber die Sprache vgl. oben § 30 IV 4. 
Der Vertrag wird in so vielen Originalstiicken 7a) "ausgefertigt" 

als Staaten beteiligt sind. Es ist gebrauchlich, daB in der Ausfertigung, 
die fur den einzelnen Staat erfolgt, der etwa mehrsprachige Text in der 
Sprache dieses Staates und der Name und der Unterhandler jeweils 
dieses Staates die erste Stelle einnimmt (sog. Alternat). 

Fiir Vertrage, an denen eine groBere Zahl von Staaten beteiligt 
sind (Kollektivvertrage), zeigen sich manche Abweichungen des Werde
gangs, die einer Umstandlichkeit vorbeugen sollen, insbesondere, wenn 
sie das Ergebnis von Konferenzen sind: Ausfertigung nur einflr Schl uB
akte (Generalakte), die dem Archive des Staates, auf dessen Boden die 
Konferenz stattgefunden hat, verbleibt, und von der die anderen Ver
tragsstaaten nur beglaubigte Abschri£ten erhalten. In dies em Falle 
geschieht Aufzahlung und Unterzeichnung der Staaten nach alphabeti
scher Folge in der Sprache der SchluBakte. 

7a) Das ist die in der deutschen Rechtssprache, im Anschlusse an die Art der 
Abfassung der friiheren Notariatsurkunden, urspriingliche Bedeutung des Wortes 
.,Ausfertigung" (die erst in der Ausdrucksweise der neuen ProzeBgesetze zur 
bloBen Abschrift degradiert worden ist). Erhalten geblieben ist die altere Bedeu
tung in der Sprache der internationalen Vertrage, aber auch in der inneren Finanz
verwaltung (z. B. Ausfertigung von Staatsschuldverschreibungen). Es bleibt ein 
merkwiirdiger Beleg fiir das Verhallen deutschen Sprachguts (ein anderer zeigt sich 
bei der "Nacheile"), daB die Staatsrechtstheorie mit der "Ausfertigung" der Reichs
gesetze, wie sie Art 17 der Reichsverfassung von 1867171 dem Kaiser iibertrug, 
zunachst nichts anzufangen wuBte (die Ratlosigkeit bei Georg Meyer, Lehrbuch 
des deutschen Staatsrechts 3, 1891, § 158 Anm. 8). La band (Staatsrecht des 
Deutschen Reiches 5, Bd. 2, 1911, § 54) hat das richtige Ergebnis wohl gefiihlt, 
sucht ihm aber auf nicht iiberzeugenden Seitenwegen beizukommen. Man darf wohl 
annehmen, daB Bismarck und seine Helfer bei der Formulierung der Reichsverfassung 
dem ihnen gelaufigen Sprachgebrauche aus dem internationalen Verkehre als selbst
verstandlich gefolgt sein werden. 
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IV. Die Ratifikation im besonderen. 
1. Die Staatenpraxis hat dnhin gefiihrt, dnll, von besonderen Fiillen 

(vgl. zu vor III) und besonderen Vereinbarungen nbgesehen, zum rechtswirk
samen Abschlull aller Stantsvertriige die nusdriickIiche und in feierIicher Form 
unmittelbitr nbgegebene Erkliirung des Staatshnuptes (des obersten Vertre
tungsorgnns) hinzutreten mull - die Rntifikation. 

Bisweilen setzen Vertrage eine Frist fiir die Ratifikation fest. 
a) Die von den Bevollmachtigten der verhandelnden Staaten getrof

fenen, zu Protokoll gebrachten und unterzeichneten Vereinbarungen er
langen vOlkerrechtlich verbindliche Kraft erst durch den Formalakt der 
Genehmigung oder Ratifikation des Staatshauptes. Versagung def 
Genehmigung ist daher weder rechtswidrige, noch auch nur "unfreund
liche" Handlung8). 

Es ist irrefiihrend, den Vertrag schon mit der Unterschrift durch die 
Bevollmachtigten als suspensiv bedingt wirksam anzusehen; denn mit 
der erfolgten Genehmigung wird nur die Datierung, nicht aber (von 
besonderen Vereinbarungen abgesehen) die Wirksamkeit des Vertrages 
nach dem Tag der Unterzeichnung, berechnet. 

b) Gleichzeitig mit dem Vertrag, und ohne daB es einer besonderen 
Ratifikation bedarf, treten die Vereinbarungen in Wirksamkeit, die sich 
in den dem Vertrage angehangten "Protokollen" oder in besonderen 
"Annexen" (vgl. Pariser Frieden von 1856) befinden und die Auslegung 
einzelner Vertragsbestimmungen oder Zusatze zu diesen enthalten. 

c) Ausnahmsweise tritt an die Stelle der solennen Ratifikation 
durch das Staatshaupt die formlose Genehmigung durch die Staats
regierung 9), wenn das Abkommen im Rahmen der Verwaltungsbefug
nisse der Regierung liegt, also nicht etwa die Gesetzgebung beriihrt; 
oder es wird (ganz selten) einmal ausdriicklich auf die Ratifizierung 
verzichtet. Fiir Kriegsvertrage vgl. § 57 B. 

2. Der Vertrng kommt durch den Austnusch der Ratifikationsurkunden 
zustande 10). 

a) Die Ratifikation ist eine feierliche Erklarung des Staats
hauptes oder des sonst zur Ratifikation nach dem Vertrage oder dem 
Verfassungsrechte des Staates berufenen Organs, daB der Vertrag ge
nehmigt werde, mit dem Versprechen, fiir seine Durchfiihrung Sorge zu 

8) Das hindert nicht, daB die Versagung politisch zu Schwierigkeiten oder zur 
Verstimmung fiihren kann. In den V. St. v. Amerika hat nicht selten der Senat 
die Ratifikation verweigert. Uber Verweigerung durch Frankreich vgl. unten 
§ 49 I 2 und Anmerkung 6; Rivier, S. 334. 

9) So bei Vertragen, betr. den grenziiberspringenden Fabrikverkehr, betr. die 
gegenseitige Behandlung von Handlungsreisenden usw. Beispiele in R. G. Bl .. 
1900, 781, 1903, 47. Vgl. dazu Pitamic (unten Anm. 13). 

10) Wegmann, Die Ratifikation von Staatsvertragen, 1892. Wenzel, 
Juristische Grundprobleme, S. 349, 361. Bittner, S.233f. 
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tragen. Die Form ist von Wortreichtum und Schwerfalligkeit (fiir 
Osterreich-Ungarn vor dem Zusammenbruche auch lateinisch) allmah
lich zu niichterner Amtssprechweise iibergegangen und fiir den ein
zelnen Staat bereits zum Typ erstarrt. Der Vertrag wird der Rati
fikation entweder als Anlage beigefiigt oder in die Ratifikationserkla
rung eingeschoben. So bietet die Ratifikationsurkunde schon in ihrer 
auBeren Gestalt die Vollendung des V ertragesll). 

Als ein Beispiel der neuen deutschen Praxis mag die Ratifikations
formel fiir den Versailler Friedensvertrag gelten: 

"Nachdem der von den Bevollmachtigten Deutschlands und den Bevoll
machtigten der alliierten und assoziierten Machte am 28. Juui 1919 unterzeichnete 
Friedensvertrag, das dazu gehorende Protokoll und die am gleichen Tage unter
zeichnete Vereinbarung iiber die militarische Besetzung der Rheinlande, die 
wortlich wie folgt lauten: 

[hier folgt der Text der bezeichneten V ertrage ] 
von den gesetzgebenden Korperschaften genehmigt und mir vorgelegt worden 
sind, erklare ich, daB ich den Vertrag, das Protokoll und die Vereinbarung be
statige und verspreche, sie erfiillen und ausfiihren zu lassen. 

Berlin, 9. Juli 1919. Ebert, Reichsprasident 
Bauer, Reichskanzler" 

In einer besonderen Verhandlung, iiber die ein Protokoll aufgenom
men wird, werden die Ratifikationsurkunden gegenseitig ausge
tauscht. 

b) Fiir Kollektivvertrage hat sich eine vereinfachte Form des Aus
tausches herausgebildet, indem ein jeder Vertragsstaat seine Ratifi
kationsurkunden an Stelle des Austauschs mit allen Vertragsteilen nur 
bei dem Ministerium des Auswartigen des Staates, auf dessen Boden die 
Konferenz abgehalten worden ist, hinterlegt. "Uber die Hinterlegung 
einer jeden Ratifikationsurkunde solI ein Protokoll aufgenommen wer
den; von diesem solI eine beglaubigte Abschrift allen Vertragsmachten 
auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden" (II. Genfer Konvention 
vom 6. Juli 1906, Art. 29). 1m allgemeinen iibernehmen die Vertrage 
diese Formulierung. Doch bedingen die besonderen Verhaltnisse eine 
Anpassung dieses Austauschersatzes, namentlich, wenn bei einer groBen 
Zahl von Staaten die Hinterlegung nicht in einer einzigen Verhand
lung erfolgt. Es kann nicht ausbleiben, daB die Vorgange dadurch ver
wickelter werden 12). Nach dem Versailler Friedensvertrage wurde ein 

11) Doch geht es zu weit, wenn Herm. Meyer (S. 62) sagt: "Nicht die Ver
trags-, sondern die Ratifikationsurkunde ist das eigentliche volkerrechtlich bin
dende Dokument". Dazu verleitet offenbar die oft kostbare auBere Ausstattung 
(Einband, Umschlage, Hangesiegel, eigenartige Schrift), die den Ratifikations
urkunden gegeben zu werden pflegt (vgl. Bi ttner, S. 240f.). Der Grund liegt doch 
aber darin, daB die Ratifikationsurkunde das Gehause fiir die Vertragsurkunde 
abgibt. 

12) Nach dem I. Abkommen der II. Haager Friedenskonferenz Art. 92f. 
wurde die erste Hinterlegung durch ein Protokoll festgestellt; die spateren erfolgten 
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erstes Protokoll iiber die Niederlegung der Ratifikationsurkunden in 
Paris errichtet, sobald der Vertrag von Deutschland einerseits und von 
den alliierten und assoziierten Hauptmachten andererseits ratifiziert war. 
"Mit der Errichtung dieses ersten Protokolls tritt der Vertrag zwischen 
den ... Teilen, die ihn auf diese Weise ratifiziert haben, in Kraft. 
Diesel' Zeitpunkt gilt zugleich als der Zeitpunkt des Inkrafttretens bei 
Berechnung aller in dem ... Vertrage vorgesehenen Fristen. In jeder 
andern Hinsicht tritt der Vertrag fUr jede Macht mit der Niederlegung 
ihrer Ratifikationsurkunde in Kraft". 

Eine interessante Verkiirzung des Vorganges del' Ratifikation nicht 
nur, sondern selbst del' Unterzeichnung nimmt der Versailler Vertrag 
(Art. 295) zugunsten des Haager Opium-Abkommens von 1912 vor: die 
Ratifikation des Friedensvertrages schlieBt die Ratifikation des Opium
Abkommens ohne weiteres ein. 

c) Der Vertrag wird mit dem Austausche (Hinterlegung) der Rati
fikationsurkunden wirksam, falls er nicht selbst einen spateren Zeitpunkt 
fiir die Wirksamkeit bestimmt. 

d) Nur ganz vereinzelt findet sich eine einseitige Ratifikation (vgl. 
Z.ll deutsch-portugiesisches Handelsabkommen von 1923 ,R. G .BI. II 309). 

3. Mit der Ratifikation ist der Vertrag vOlkerrechtlich verbindlich. 

Riickwirkende Kraft auf einen friiheren Zeitpunkt, namentlich 
auf den Tag der Unterzeichnung, kommt der Ratifikation nur zu, wenn 
der Vertrag selbst dies ausdriicklich bestimmt13). Nach dem Tage der 
Unterzeichnung pflegt der Vertrag angefiihrt zu werden. 

V. VerfassungsrechtlicheBestimmungen, durch welche die Zustimmung der 
gesetzgebenden Faktoren gefordert wird, kommen vOlkerrechtlich nur soweit in 
Betracht, ais sie Einschriinkungen der vOlkerrechtlichen Vertretungsbefugnis 
enthalten. 1st dies der Fall, so ist zur Verbindlichkeit des Vertrages auch in 
vOlkerrechtlicher Beziehung jene Zustimmung erforderlich I4). 

durch schriftliche Anzeige unter Beifiigung der Ratifikationsurkunde. Machte 
die zur Konferenz eingeladen waren, das Abkommen aber nicht gezeichnet hatten, 
konnen dUrch schriftliche Anzeige unter Beifiigung der zu hinterlegenden Bei
trittsur kunde beitreten. Das niederlandische Ministerium hat dariiber ein Register 
zu fiihren. 

13) So auch v. Martens, Bd. I, S. 403; Pradier-Fodere, Traite Bd. 3, 
S. llI9; Ullmann, S. 268. -Anders die angelsachsische Auffassung; vgl.Moore, 
Digest of intern. law Bd. 5 (1906), § 762; Philipps on, Termination of war and' 
treaties of peace, 1920, S. 188, 198. Weiteres Material bei E. Ka ufmann, Etudes 
concern. la doctrine de la succession d'Etat 1923, S. 8f£. - Nicht iiberzeugender 
Mittelweg Ri vier, S. 335. - Vgl. auch unten § 69 II 1. 

14) Weil, Die Mitwirkung der Volksvertretung bei Staatsvertragen, 1906. 
Pitamic, Die par1amentarische Mitwirkung bei Staatsvertragen in Osterreich, 
1915. Michon, Les traitBs internationaux devant les chambres, 1901. Anzilotti 
in Rivista Bd.4, 1909, S.467, Rd. 5, 1910. Schoen in Z. Vo. R. Bd. 5, S. 400. 
Wright, The control of American foreign relations, 1923 (er lehnt S. 99 die 
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Beziiglich dieser vielumstrittenen Frage sind folgende Gesichts
punkte festzuhalten. Staatsrechtliche Beschrankungen der volkerrecht
lichen V ertretungs befugnis sind auch volkerrechtlich von entscheidender 
Bedeutung (oben § 22 I 2). Der AbschluB der Staatsvertrage kann 
daher nur durch dasjenige Organ erfolgen, dem die Vertretungsbefugnis 
nach dem innern Staatsrecht zukommt. So hatte der Deutsche Kaiser 
die volkerrechtliche Vertretungsbefugnis (Art. 11 der Reichsverfassung 
von 1871), es hat sie der Reichsprasident (nach Art. 45 Reichsverfassung 
von 1919) und ebenso der Prasident der Franzosischen Republik; 
fiir die Schweiz dagegen nicht der Prasident, sondern der Bundesrat 10). 
Wenn das Staatsrecht die Ausiibung der Vertretungsbefugnis des Staats
hauptes an die vorhergehende Zustimmung oder die nachfolgende Ge
nehmigung der gesetzgebenden Faktoren bindet, so ist die ohne diese 
Zustimmung vorgenommene Willenserklarung des Staatshauptes volker
rechtlich ohne Rechtswirksamkeit; denn nach der Staatsverfassung 
bestimmen sich die zum Zustandekommen des Staatswillens erforder
lichen Voraussetzungen, sie ist die Organisierung der Staatsgewalt "auch 
in allen Beziehungen des Staates zu anderen Staaten. Wenn dagegen 
die Zustimmung oder Genehmigung der gesetzgebenden Faktoren nicht 
fiir die Ausiibung der volkerrechtlichen Vertretungsbefugnis durch das 
Staatshaupt, sondern lediglich fiir die staatsrechtliche Verbind
lichkeit der geschlossenen Vertrage durch die Verfassung vorgezeichnet 
ist, so kann auch der Mangel dieser Zustimmung nur staatsrechtliche, 
nicht aber volkerrechtliche Wirkungen erzeugen. AbschluB des Ver
trages durch das Staatshaupt, wahrend die Zustimmung der verfassungs
maBigen Organe ausfallt, bindet daher in diesem FaIle den Staat seinem 
Vertragsgegner gegeniiber, bindet aber nicht die Staatsuntertanen 
dem Staate gegeniiber. 

So sicher das so gewonnene Ergebnis auch sein mag, so schwierig 
ist die Entscheidung der Frage, welche Bedeutung den durch die Staats
verfassung aufgestellten Beschrankungen in den einzelnen Staaten zu
kommt. Das Staatsrecht GroBbritanniens und Belgiens kennt keine 
Beschrankung der Kroue in der volkerrechtlichen Vertretungsbefugnis. 
In den Vereinigten Staateu von Amerika dagegen bedarf der Prasident 
zum AbschluB der Vertrage der Zustimmung des Senats. Fiir das 
Deutsche Kaiserreich hatte Art. 11 Abs.3 der Verfassung bestimmt: 
"Insoweit die Vertrage mit fremden Staaten sich auf solche Gegenstande 

Notwendigkeit parlamentarischer Genehmigung ffir die volkerrechtl. Giiltigkeit. 
des Vertrages ab); Hatschek, Staatsrecht Bd. 2, S. 400.; Bittner, S. 81£. 
Butler, The treaty-making power of the United States, 2 Bde., 1902. 

15) Pinosch, VerteiIung von Kompetenzen zum AbschluB von Staats
vertragen in der Schweiz. Diss. Leipz. 1906. Brenner, Zusammenwirken von 
Bundesrat und Bundesversammlung bei Staatsvertragen nach schweiz. Bundes
staatsrecht, Diss. Bern, 1918. 
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beziehen, welche nach Art. 4 in den Bereich der Reichsgesetzgebung 
gehoren, ist zu ihrem AbschluB die Zustimmung des Bundesrats und zu 
ihrer Gultigkeit die Genehmigung des Reichstages erforderlich." Nach 
der uberwiegenden Ansicht wird durch diese Bestimmung die volker
rechtliche Vertretungsbefugnis des Kaisers in keiner Weise beriihrt; 
sie hat lediglich staatsrechtliche Bedeutung. Dasselbe galt in PreuBen 
von Art. 48 der Verfassung von 1850, wonach "Vertrage mit fremden 
Regierungen zu ihrer Gultigkeit der Zustimmung der Kammern be
durfen, sofern es Handelsvertrage sind, oder wenn dadurch dem Staate 
Lasten oder einzelnenStaatsburgern Verpflichtungen auferlegt werden"16) 
Die Reichsverfassung von 1919 vermeidet diese textliche Schwierigkeit, 
indem sie sagt (Art. 45 Abs. 3): "Bundnisse und Vertrage mit fremden 
Staaten, die sich auf Gegenstande der Reichsgesetzgebung beziehen, 
bedurfen der Zustimmung des Reichstages". ' 

Da die Ratifikation ihrem Wesen nach es auBer Zweifel stellen soll, 
daB der Vertrag die Zustimmung des Machtfaktors erhalten hat, der 
volkerrechtlich fur seine Erfiillung einsteht, so kann nach der beson
deren Sachlage fur die Ratifikation noch ein anderes oder ein weiteres 
vereinbart werden. So erklart sich Art. 18 des Frankfurter Friedens
vertrages yom 10. Mai 1871 (R.G.Bl. S. 223): "Die Ratifikationen des 
gegenwartigen Vertrages durch Seine Majestat den Deutschen Kaiser 
einerseits und andererseits durch die Nationalversammlung und 
durch das Oberhaupt der vollziehenden Gewalt der Franzosischen Re
publik werden in Frankfurt binnen zehn Tagen oder womoglich fruher 
ausgetauscht werden." Und in dem Protokoll yom 20. Mai 1871 uber 
den Austausch der Ratifikationen ist die Vorlegung einer in gehoriger 
Form erfolgten Ausfertigung des am 18. Mai von der Nationalversamm
lung angenommenen, den Friedensvertrag ratifizierenden Gesetzes 
ausdrucklich erwahnt. 

VI. Eine Veroffentlichung der Vertrag'e ist fiir die volkerrechtliche Verbind
lichkeit nicht erfordert ; gewisse Vertrage werden urn ihres Inhaltes willen 
geradezu geheim gehalten (Bundnisse u. a. m.). Inwieweit eine Verkun
dung staatsrechtlich erforderlich ist, das richtet sich nach dem Verfas
sungsrecht der einzelnen Lander 17). 

16) Derselben Ansicht: Gneist, Laband, Arndt, G. Meyer, Anschiitz, 
Triepel, Schoen, Z. Vo. R. Bd.5, S.400 (gegen Anzilotti). Dagegen E. Meier, 
Bornhak, Zorn; neuerdings Kohler, Z. Vo. R. Bd. 2, S. 218, Fleischmann 
S.512, Anzilotti, Volonta e responsabilita nella stipulazione dei trattati inter
nazionali, 1910. Vgl. auch Tezner, Zeitschrift fiir Politik Bd. 9, S. 561. 

17) Vgl. dazu Triepel, Volkerrechtund Landesrecht, S.146 (Proklamation des 
Prasidenten in den V. St. v. Amerika); Fleischmann § 6; Wenzel,' Juristische 
Grundprobleme, S. 36tH.; Kommentar der Reichsverfassung (zu Art.45) von Giese 5 

1923, Anschiitz 1921. - Zur Einfiihrung pflegen den Parlamenten "Denk
schriften" vorgelegt zu werden, die das Wesentliche zur Begriindung (vom Stand
punkte dieses Staates aus) bringen. Die Materialsammlungen iiber Auswartige 
Angelegenheiten pflegen nach englischem Vorbilde (Blaubuch) nach der Farbe des 
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Nunmehr bestimmt Art. 18 der Volkerbundsakte: "Jeder Vertrag 
oder jede internationale Abmachung, die ein Bundesmitglied kiinftig 
abschlieBt, ist unverzuglich beim Sekretariat einzutragen undsobald wie 
moglich VOn ihm zu veroffentlichen. Kein solcher Vertrag und keine 
solche internationale Abmachung ist vor dieser Eintragung rechtsver
bindlich". Trotz' dieser apodiktischen Bestimmung wuBten sich .Frank
reich und Belgien fiir ihre Militarkonvention vom 7. September 1920 
VOn ihrer Beachtung freizusprechen; auch weitere Umgehungen sind 
bekannt (vgl. v. Bulow, Versailler Volkerbund S. 284)18). Wenn auch 
die Rechtswirksa~eit des Vertrages unter Mitgliedern des Volker
bundes bis zur Eintragung hinausgeschoben ist, so sind die Vertrags
teile doch schon mit dem Austausch der Ratifikationen gebunden. 

VII. Die Weiterbildung der Vertriige kann nur durch eine neue Vereinbarung 
der vertragschIieJlenden Staaten erfolgen. 

Fur die groBen internationalen Gemeinschaften, die sich in den 
letzten Jahrzehnten gebildet haben, ist die unausgesetzte Fortbildung 
geradezu ein Programmpunkt, den die von ihnen eingesetzten internatio
nalen Bureaux im Auge behalten mussen. Dem dient das periodische 
Zusammentreten zu neuen Konferenzen. 

Beispiele: die Weiterbildung der drei Abkommen der ersten Haager 
Friedenskonferenz von 1899 im Jahre 1907; die SchluBakte der 2. Kon
ferenz empfahl bereits die Einberufung einer 3. Konferenz; die Welt
postkonferenzen; die Haager Privatrechtskonferenzen. Die Konvention 
betr. die internationale Wechselordnung vom 23. Juli 1912 hat in Art. 30 
die .Anderung und Erganzung der vereinbarten Bestimmungen vor
gesehen und geregelt. 

§ 32. Die volkerrechtlichen Vertrage. 
2. Wirkung - Auslegung - Aufhebung. 

I. Die Wirkung der Staatsvertriige. 
1. Der Staatsvertrag berechtigt und verpfIichtet die vertragscbIieJlenden 

Teile: Pacta sunt servanda 1). 

Umschlags bezeichnet zu werden: WeiBbuch (Deutschland), Gelbbuch (Frankreich), 
Rotbuch (llsterreich, Tiirkei), Grlinbuch (Serbien, RUmanien, Bulgarien) usw. -

Die in den Gesetzblattern veroffentlichten Ubersetzungen von Staatsve~tragen 
lassen nicht selten zU wUnschen ubrig, so auch die des Versailler Vertrags. 

18) Nach dem Tatigkeitsberichte fiir den Viilkerbund vom September 1924 
iiberstieg die Zahl der eingetragenen internationalen Abkommen 700 - darunter 
befanden sich 106 auch von Deutschland, obgleich es nicht Mitglied des Volker
bundes ist, dem Generalsekretariat des Viilkerbundes mitgetellte Vertrage! 

1) Ein oft angeftihrtes - well nicht selten miBachtetes - Wort, das aus 
dem Wesen jeglicher Rechtswirkung entspringt. Hierzu Lammasch, Vertrags
treue im Volkerrecht (llsterr. Z. f. offentl. Recht 1915, S.7), Otto Mayer, 
Volkerrecht und Viilkermoral (Arch. ii. R. Bd. 38 (1918), S. 24). 

Wirkung der Staatsvertrage fiir Dritte: auBer den Schriften zu § 31 Anm. 1. 
Salvioli, in Rivista Bd. 12, S. 229. - ProzeBbeteiligung vor dem Inter
nationalen Gerichtshofe § 5i IV. 

v. Liszt-Fleischmann, VOlkerrecht, 12. Auf!. 17 
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Staatsvertrage konnen nicht altruistisch sein. Jeder Staat handelt 
in berechtigtem Egoismus fiir das Interesse seines Volkes und Landes. 
Frei geschlossene Vertrage werden deshalb grundsatzlich auch wechsel
seitig belasten. Eine Ammahme wird sich bei Friedensvertragen finden2). 

Der Vertrag bindet, von besonderen Vereinbarungen ,abgesehen, 
den Staat mit seinem Gesamtgebiet. Doch wird in den Kollektiv
vertragen meist eine besondere Erklarung iiber Erstreckung oder Aus
schlieBung fiir aIle oder einzelne Kolonien oder andere iiberseeische Be
sitzungen vorgesehen. 

Der Vertrag bindet grundsatzlich die VertragschlieBenden als 
Ganzes, mithin in der Gesamtheit seiner Bestimmungen. Doch 
kann die Bindung einzelnen Bestimmungen gegenii ber durch besondere 
Vor behalte ausgeschlossen werden. Von diesemRecht haben die Unter
zeichner der Haager Abkommen von 1899 nnd 1907 sowie der Berner 
Union einen iiberreichlichen Gebrauch gemacht. (Dagegen waren aIle 
Vorbehalte ausgeschlossen durch Art. 65 der Londoner Erklarung von 
1909). 

Noch verhangnisvoller hat die den Haager Abkommen viel£ach bei
gefiigte Solidaritatsklausel (Allbeteiligungsklausel) gewirkt; das 
heiBt die Bestimmung, daB der Vertrag in einem kiinftigen Kriege nur 
dann Anwendung finden solIe, wenn samtliche Kriegfiihrende den 
Vertrag ratifiziert haben (vgl. Zitelmann, Arch. o. R., Bd. 35, S. 1, 
Garner, International Law and the world war, 1 (1920), §§ 17ff., und 
unten § 55 V 3). 

2. Anderen als den vertragschIieBenden Staaten kann ausdriicklich der 
Beitritt (Akzession oder Adhiision) offengehalten werden (conventions ou
vertes) - im Gegensatze zu Vertragen, die einen solchen Beitritt nicht 
vorsehen (geschlossene Vertrage, conventions fermees). 

Der Beitritt kann schlechthin eroffnet oder an gewisse Vorausset
zungen (besondere Aufforderung, binnen bestimmter Frist, besonders 
gekennzeichnete Staaten) gekniipft sein. Stets aber steht es im Belieben 
eines Staates, ob er sich zu dem Beitritt veranlaBt sieht. 

So sind offene Abkommen im allgemeinen die der zweiten Friedens
konferenz. Doch bestimmt Art. 9 des ersten Abkommens, daB die Be
dingungen, unter denen die zur Konferenz nicht eingeladenen Machte 
beitreten konnen, den Gegenstand einer spateren Verstandigung zwischen 
den Vertragsmachten bilden werden. Und das Abkommen betreffend 
den Internationalen Prisenhof beschrankt sich nach Art. 53 auf die in 
Art. 15 und seiner Anlage bezeichneten Machte. Der Beitritt zu einer 
offenen Konvention erfolgt durch schriftliche Erklarung, die an die 
in dem Vertrag bezeichnete Regieru;ng zu richten ist. 

2) Doch versteht sich auch ffir sie das Moralische von selbst - ein "Brennus
frieden" ist kein Friedensvertrag. 
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In besonderer Weise ist der Beitritt zum Volkerbund geregelt. 
Ein "Beitritts"zwang, wie ihn der Versailler Vertrag wiederholt Deutsch
land auferlegt (z. B. Art. 31, 338 Abs.2, 377) ist eine contradictio in 
adjecto und nur eine andere Form fiir das Gebilde des Vertrages zu 
Lasten eines Dritten (namlich Deutschlands), das uns im Versailler 
Schlusse haufig genug begegnet (unten 3)3). 

3. Auch Vertrage zugunsten, sogar zu Lasten Dritter sind dem 
Volkerrecht nicbt unbekannt. Durch die Bestimmung des Pariser Ver
trages von 1856, daB die Aalandsinseln nicht befestigt werden diirfen 
(oben § 14 III 3), hat Schweden eiri Einspruchsrecht erhalten. Der Ber
liner Vertrag von 1878 hat den Balkanstaaten, die zum AbschluB des 
Vertrages nicht herangezogen waren, eine Reihe von Verpflichtungen 
auferlegt (oben S. 31). 

Die Pariser F.riedensvertrage streuen reichlich Bestimmungen 
zugun'sten an den Vertragen nicht beteiligter Staaten ein, als poli
tisches Mittel, diese Staaten zu belohnen und zu gewinnen, als da ist: 
.Art. 109 (Nordschleswig zugunsten Danemarks), .Art. 116 Abs. 3 Verso 
Vertr. (Vorbehalt der Reparationen fiir Ru.Bland); besonders zugunsten 
der Schweiz Art. 374, 358 Abs. 2, Anlage nach 426 (Kiindigung des Ver
trages iiber die Gotthardbahn, Benutzung des deutschen Rheinufers, 
OrganisationsausschuB fiir die erste .Arbeitskonferenz), zugunsten Schwe
dens, Danemarks, der Schweiz (Oder- und Rheinkommission, Art. 381, 
355), iiberhaupt die Eroffnung internationaler Schiffahrtswege auf deut
schem Gebiete fUr jeden, den es angeht (Art. 328, 331, 380). Eine andere 
Schattierung zeigt die Behandlung Luxemburgs, insofern ihm nicht 
unmittelbar Rechte eingeraumt werden, vielmehr die Hauptmachte 
gewisse (sehr erhebliche) Bevorzugungen fiir Luxemburg geltend machen 
konnen (Art. 41, 268c). 

Auch in bezug auf die Geltung des Vertrages zu Lasten Dritter 
ist der Versailler Vertrag erfinderisch: dahin gehoren die vielen Fane, 
in denen Deutschland im voraus an kiinftige Vertrage gebunden erklart 
wird, bei deren AbschluB es nicht Vertragspartei ist (z. B. .Art. 311, 
40, Abs. 2, 99, 118, Abs. 2, 126, 155, 349, 354, 362, bezeichnend 366 
Abs. 2, 374, 434). 

4. Die Meistbegtinstigungsklausel (Vereinbarung des "traitement de 
la nation la plus favorisee", "most favored nation treatment") ist ein 
Mittel, automatisch eine Anzahl von Staaten in ein gewolltes Vertragsver
Mltnis zu ziehen. 

3) Einen Zwitter hat der Versailler Vertrag mit Art. 349 zutage gebracht, 
die Rolle des stummen Gastes, auch wenn ihm Lasten auferlegt werden - indem 
Deutschland zUr Anerkennung der Donauordnung verpflichtet wird, die von 
anderen Machten festzusetzen ist: bei der Tagung diirfen aber Vertreter Deutsch
lands zugegen sein! Das nennt J ahrreis (8. 30) mit Recht die Vortauschung eines 
Vertrages. 

17* 
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Die Klausel findet sich in zahlreichen Vertragen gerade der letzten 
Jahre. Sie bewirkt, daB Rechte, die durch den Staat Adem Staate N 
eingeraumt sind4), ohne weiteres auch von den Staaten B, C, D usw., 
denen die Stellung der meistbegiinstigten Nation zugesagt ist, in An
spruch genommen werden konnen. 

Ihre Handhabung erfordert oder wird wesentlich erleichtert durch 
die Kenntnis des internationalen Vertragsmaterials, wie sie der Staa
tenverband zur Veroffentlichung der Zolltarife (unten § 39 VI) zu ver
mitteln strebt. 

a) Die Klausel bezieht· sich zumeist auf den Wirtschaftsverkehr, 
findet sich aber auch sonst (seit dem Pyrenaen-Frieden von 1659) in 
Vertragen aller Art, namentlich in bezug auf die Rechtsstellung der 
diplomatischen und konsularischen Vertreter 5). (Vgl. Art. 16 des 
deutsch-japanischen Handelsvertrages von 1911). Besonders weit geht 
der deutsch-russische Vertrag zu Rapallo vom 16. April 1922, Art. 4. 

b) Die Zusage der Meistbegiinstigung wird bisweilen einge
schrankt durch den Zusatz, daB die gewissen Machten (vornehmlich 
Nachbarlandern oder in Zollunion stehenden) gewahrten Begiinstigun
gen dem andern Vertragsteile nicht zugute oder daB ihm nur die be
stimmt bezeichneten Machten eingeraumten Begiinstigungen zugute 
kommen sollen, so daB also die "meistbegiinstigten" Staaten doch in 
eine zweite Reihe geriickt werden. 

So bestimmte Art. 11 des Frankfurter Friedens vom 10. Mai 1871: 
"Jedoch sind ausgenommen von der vorgedachten Regel die Begiinsti
gungen, welche einer der vettragenden Teile durch Handelsvertrage 
anderen Landern gewahrt hat oder gewahren wird, als den folgenden: 
England, Belgien, Niederland, Schweiz, Osterreich, RuBland." Ein 
weiteres Beispiel bietet die deutsch-franzosische ErkHi.rung vom 18. No
vember 1896 (R.G.Bl. 1897, 7) nach welcher von der dem Deutschen 

4) Es ist unbegriindet eng, wenn v. Liszt meinte, daB es sich um einen 
"neuen" Vertrag von A mit N handeln miisse. 1m Gegenteil ist es gerade der Zweck 
der Meistbegiinstigungsklausel, sich mit einem Schlage auch in die schon vor
handene giinstigste Stelle zU setzen, ohne viel W orte zu machen und ohne dabei 
etwas iibersehen zu kiinnen. Ubrigens nehmen in der jiingsten Zeit einzelne 
Staaten (Frankreich, Spanien) wegen der unabsehbaren Bindung durch die Klausel 
gegen ihre Vereinbarung eine ablehnende Stellung ein. 

5) Daher weigerte sich die Tiirkei· 1898, Serbien die Meistbegiinstigunga
klausel zuzugestehen, durch welche Ser bien das Recht der konsularischen Gerichts
barkeit in der Tiirkei erlangt hiitte. - Uber die Meistbegiinstigungsklausel vgl. 
Glier, Die Meistbegiinstigungsklausel usw., 1905. Borchardt, Entwicklungs
geschichte der Meistbegiinstigungsklausel im Handelsvertragssystem. Diss. 
Heidelb. 1906. Visser, Rev. Bd. 34, S. 66, 159, 270. Cavaretta, La clausola 
della nazione pili favorita, 1906. Horn beck, The most favored-nation clause 
in commercial treaties, 1910. Lehr .. , Rev. Bd. 42, S. 657. Lippert (unten § 42 
Anm. 2) S. 131. v. Teubern (Handelsvertrage) in Beiheft 1 zu Z. Vii. R., Bd. 7. 
Moore 5, 257; Herm. lsay, Z. Vii. R., Bd. 12, 1922, S.276. Ha tschek, § 22. 
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Reich in Tunis gewahrten Meistbegiinstigung die Vorteile ausgenommen 
sind, die das oberherrliche Frankreich genieBt. Oder der deutsche 
Freundschaftsvertrag mit Nicaragua yom 4. Februar 1896 (R.G.Bl. 97,171) 
Art. 32: "Es ist verabredet worden, daB die besonderen Vorteile, welche 
der Freistaat Nicaragua den iibrigen vier mittelamerikanischen Frei. 
staaten oder einem derselben eingeraumt hat oder kiinftig einraumen 
wird, deutscherseits auf Grund des in diesem Vertrage zugestandenen 
Meistbegiinstigungsrechts nicht beansprucht werden konnen, solange 
jene Vorteile auch allen anderen dritten Staaten vorenthalten werden." 

Diese Einschrankung der Meistbegiinstigung diirfte in der Zukunft 
infolge des Zusammenschlusses einzelner Staaten zu Staatengruppen 
erhohte Bedeutung erlangen. 

c) Die Meistbegiinstigung kann auch nur reziprok gewahrt sein, 
d. i. unter der Voraussetzung, daB der begiinstigte Staat Bauch eine 
entsprechende Gegenleistung wie der Staat N gewahrt. Das ist ein 
gesunder Standpunkt, aus dem Wesen des Staatsvertrages heraus ent
sprungen, wenn auch in praxi die Gegenleistung nicht sicher abzuwagen 
sein witd. Nach der zur Zeit herrschenden Anschauung gilt jedoch die 
Meistbegiinstigung, wenn nicht ausdriicklich anderes gesagt ist, als unge
bunden eingeraumt (anders die friihere Praxis der V. St. v. Amerika). 

Der Versailler Vertrag bedient sich des bequemen Mittels der Meist· 
begiinstigung im Hinblick auf die verbiindeten Machte in weitem Um. 
fange, z. B. Art. 264ff., 381 (Wareneinfuhr, Abgaben) 271 (Kiistenschiff· 
fahrt), 276 (Zulassung der Staatsangehorigen), 327 (Binnenschiffahrt), 
291: Vorteile aller Art, die ()sterreich, Ungarn, Bulgarien, der Tiirkei 
vor dem 1. August 1914 eingeraumt waren! 

O. 'Ober den Eintritt eines Rechtsnachfolgers in Staatsvertrage vgl. 
§ 34 namentlich II 2, III-V (Staatensukzession). 

II. Die Auslegung der Staatsvertrage6). 

Der Staatsvertrag heiBt nicht bloB Vertrag, sondern ist es auch. 
Das laBt fiir seine Auslegung die Grundsatze nutzbar machen, die in 
reicherem MaBe die Lehre vom Vertrage des Privatnichtes herausgebildet 
hat; freilich immer unter Einschatzung der den Staatsvertrag auszeich. 
nenden besonderen Eigenschaften. Es werden deshalb die Beweggriinde, 
zumal auch die politischen, hier bedeutsamer in den Vordergrund 
riicken 7), und eine Buchstabenauslegung wiirde sich mehr noch ver· 
wehren als fiir das private Recht, da eine leicht zu bewegende offent· 

6) Grotius widmet Buch II Kap.16 der Auslegung. Ausfiihrlich Vattel 
Buch II, Kap. 17. Heilborn, GrundbegriIfe § 14. Uber das Problem der Auslegung 
E. Kaufmann, Wesen des Volkerrechts, S.79ff. de Louter Bd.l, S.497; 
Oppenheim Bd. 1, S. 700. 

7) Deshalb war in PreuSen durch kOnigl. Verordnung vom 25. Januar 1823 
das Gericht bei der Auslegung von Staatsvertragen zur Anfrage beim Ministerium 
verpflichtet. Dagegen KI ti ber, Die Selbstandigkeit des Richteramts. 1832. 
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liche Meinpng auf die Handhabung des Vertrages achtet. Es wird aber 
auch das Streben, den Vertrag bei Kraften zu erhalten, starker sein, 
weil Staaten mehr daran gesetzt haben, ehe sie sich zum Vertrage ent
schlossen und nicht wie Privatleute aneinander geraten oder ausein
ander laufen konnen. Es wird entgegen der privatrechtlichen Tendenz 
das "utile per inutile non vitiatur" nach Moglichkeit zu verfolgen sein. 
Hier kundigt sich die Ahnlichkeit des Staatsvertrages mit dem Staats
gesetze an (lex contractus). Manchen Zweifel sucht man deshalb oft 
schon im Keime abzuschneiden, indem ein "SchluBprotokoll" zum 
Vertrage eine Verstandigung uber solche Punkte festlegt. 

Satze, wie der, daB erst der Wille beider Parteien dem Vertrage 
den Sinn geben kann; oder der, daB, wo dieser Sinn nicht erforscht 
werden kann, die Auslegung zuungunsten dessen, der einseitig Vorteile 
fordert, ausfallen muB (in dubio pro reo) sind Gemeingut aller Kultur
rechte, also auch des Volkerrechts. 

Bei der Formlichkeit der VertragschlieBung werden die Mittel der 
Auslegung sich ausgiebiger als im Privatverkehr in den vorbereitenden 
Akten finden, die naturlich dann von allen Teilen offen zu legen waren 
und nicht mit den Angaben in einem Buntbuche (§ 31 Anm. 16) 
zusammenfallen. Manche Verschiedenheit wird auch in dem durch 
die nationale Rechtsverschiedenheit beeinfluBten und bedingten ver
schiedenen Ausgangspunkte der Unterhandler gegeben und vollstalldig 
gar nicht zu beseitigen sein. SchlieBlich darf nicht ubersehen werden, 
daB die Parteien von verschiedenen politischen oder wirtschaftlichen 
Standpunkten ausgehen, in diesem Sinne mit verschiedenen Zungen 
reden konnen. Wenn sie das auch wortlich genommen tun, so ergibt 
das eine weitere Schwierigkeit des internationalen Vertragsrechts 8). Bis 
zu einem gewissen Grade wird bei einem in verschiedenen Sprachen ab
gefaBten Vertrage eine Verschiedenheit der Auslegung unvermeidbar 
sein. Man sucht dem, freilich mehr nur bei exotischen Sprachen, durch 
Beigabe eines fiir maBgebend erklarten drittsprachigen Textes vor
zubeugen, womit freilich die allgemeinen Auslegungsschwierigkeiten nur 
auf ein anderes Geleis geschoben werden. 

Letztlich kann nur der Richter die entscheidende Auslegung treffen. 
Fur Auslegungsfragen sind darum von jeher haufig schiedsrichterliche 
Ausspruche angerufen worden. In den Schiedsvertragen der letzten 
Jahrzehnte erscheint der Streit uber die Auslegung von Vertragen der 

8) Das zeigt zur Genuge die Erfahrung.am Versailler Vertrag; vgl. Partsch, 
Die Auslegung des Friedensvertrages (Archiv der Friedensvertrage Bd. 1, 1923, 
S.43). Ra bel, Rechtsvergleichung vor den gemischten SchiedsgerichtshOfen, 1923; 
Fleischmann, L'obligation imposeea l'Allemagne de reparer les consequences 
des mesures exceptionelles prises en territoire ennemi occupe (Berlin 1923); Rerm. 
Isay, Die privaten Rechte und Interessen im Friedensvertrag 3, 1923, S. Sf. 
Ch. de Visscher, Rev. Bd. 51 (1924), S. 213, 377. 
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typische Fall. Die neuere Staatspraxis strebt deshalb dahin, schon im 
voraus ein Ventil fiir Auslegungsschwierigkeiten zu schaffen, indem ein
zelne Vertrage fiir ihre Auslegung durch Einschaltung einer Schiedsklau
sel Sorge tragen (unten § 53 Beispiele). War das fruher mehr nur fiir 
Zolltarifvertrage der Fall, so ist es seitdem wesentlich erweitert. Nun
mehr spricht es die VOlkerbundsatzung (Art. 13, Abs. 2) ausdrucklich 
aus, daB Streitfragen uber die Auslegung eines Vertrages allgemein als 
solche gelten, die einer schiedsrichterlichen Losung zuganglich sind. 
Und der standige internationale Gerichtshof im Haag findet gerade 
hierin ein Hauptfeld seiner erkennenden und seiner gutachtlichen Tatig
keit (vgl. auch Art. 423 Verso Vertr.9). 

III. Die Aufhebung der Vertriige erfolgt nach den Grundsiitzen, die der all
gemeinen Rechtslehre angehiiren 10). 

In den neueren Vertragen ist vielfach ausdrucklich eine K un di
gung vorgesehen, deren Wirkung aber vertragsgemaB meist erst nach 
Ablauf einer bestimmten Frist eintritt. 

Unverkennbar zeigt sich ein favor pacti bei den Gruppenvertragen 
in neuerer Zeit. Ihr AbschluB erscheint als so groBer Fortschritt, daB 
sie nach Moglichkeit in Geltung gehalten werden, auch wenn einzelne 
Teilneh~er ausscheiden. Sie werden auch durch den Krieg nicht zer
rissen (abgesehen zwischen den Kriegfiihrenden selbst); und wenn sie 
durch einen neuen Vertrag uber denselben Gegenstand abgelost werden, 
so sucht man fur diejenigenStaaten, die sich an dem neuen Vertrage nicht 
beteiligen, wenigstens die Bindung an den alten Vertrag aufrechtzu
erhalten. So ist es bei der 2. Genfer Konvention von 1906 (Art. 31) 
geschehen, so bei der 2. Haager Friedenskonferenz von 1907 Landkriegs
abkommen Art. 4, X. Abkommen, Art. 25 (nicht dagegen ausgesprochen 
beim Abkommen uber die friedliche Erledigung von Streitfallen); so 
auch fiir die Parjser Sanitatskonvention von 1903 (unten § 45 II 3, 4). 

Andrerseits sind Staatsvertrage unmittelbar, jedenfalls aber mittel
bar mit dem Ganzen des Staatslebens verknupft, in diesem Sinne ein 
Stuck seiner Politik. Macht das empfindlicher gegen ihre Antastung, 
so tragen sie doch auch in dieser Empfindlichkeit einen Keirn der Hin
fiilligkeit. Der Grundsatz der wechselseitigen Belastung und Bedingt
heit laBt bei ihnen den Beweggrund fur den AbschluB des Vertrages 
starker auch wahrend der Dauer seiner Geltung einwirken, als es im 
Privatrechte der Fall ist oder zur Zeit anerkannt wird. 

9) Auf der andern Seite wissen die Pariser Friedensvertrage die Ausle
gung gewisser Bestimmungen aber auch unbeteiligten Instanzen zu entziehen; 
so, wenn der ReparationsausschuB allein gerade zur Auslegung der Bestimmungen 
iiber die Reparationslast ermachtigt wird! (§ 12 Anlage II nach Art. 244 Ver
sailler Vertrag). 

lJ) Vgl. Bertram, Die Aufhebung der volkerrechtlichen Vertrage. Diss. 
Erl. 1915 (mit der aIteren Literatur); Anzilotti, Corso S. 250. 
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Hiernach bediirfen noch einzelne Punkte der Erorterung. 
1. Die Clausula rebus sic stantibus 
"Die internationale Politik ist ein fliissiges Element, das unter Um

standen zeitweilig fest wird, aber bei Veranderung der Atmosphare in 
seinen urspriinglichen Aggregatzustand zuriickfallt. Die clausula rebus 
sic stantibus wird bei Staatsver-tragen, die Leistungen bedingen, still
schweigend angenommen" (Bismarcks Gedanken und Erinnerungen II, 
258) - so d,mkt der Staatsmann. Zuriickhaltender formuliert im fol
genden die Theorie (v. Liszt). 

Vertriige, die im Hinblick auf einen bestimmten tatsiichlichen Zustand und 
unter Voraussetzung seiner Fortdauer geschlossen sind, konnen -einseitig ge
kiindigt werden, wenn dieser Zustand sich wesentlich geiindert hat (clausula 
"rebus sic stantibus") 11). 

Die Behauptung, daB aIle volkerrechtlichen Vertrage mit der 
stillschweigenden Klausel geschlossen werden, daB sie bei Anderung 
der Sachlage gekiindigt werden konnen, ist in dieser Allgemeinheit 
unrichtig; durch diese Behauptung wiirde das Volkerrecht in seinen 
Grundlagen verneint. Der wechselnde Lauf der geschichtlichen Ereig
nisse wiirde wohl in jedem einzelnen FaIle eine Verschiebung der Ver
haltnisse nachweisbar machen und damit die Vertragstreue, ohne die 
das Volkerrecht nicht bestehen kann, in das Belieben der vertragschlie
Benden Staaten stellen. 

Jedenfalls diirfen Vertrage, die auf eine bestimmte Zeit geschlossen 
worden sind (etwa Handelsvertrage mit zwolfjahriger Giiltigkeit), man
gels einer besonderen Vereinbarung nicht vor Ablauf dieser Frist ein
seitig gekiindigt werden 12). Die Kiindigung ware ein Rechtsbruch, der 

11) Bruno Schmidt, TIber die viilkerrechtliche clausula rebus sic stantibus 
Bowie einige verwandte Viilkerrechtsnormen, 1907. E. Kaufmann, Das Wesen 
des Viilkerrechts und die clausula r. s. st., 1911. Bonucci, La c1. r. s. st. nel diritto 
internazionale, 1909; Z. Vii. R. Bd. 4, S. 449. Sal violi, Nella c1. r. s. st. (Rivista di 
diritto intern., 1914). Lammasch, Vertragstreue im Viilkerrecht? (Osterr. Z. f. 
ii. R. Bd. 2, 1915, S. 1.) - Zu beachten ist, daB auch das bfugerliche Recht das 
Erliischen eines Vertrages wegen Wegfalls des Interesses, iibermaBiger Beschwerung 
des Verpflichteten wie aus anderen ahnlichen Griinden kennt. Der Krieg und der 
Nachkrieg haben dem Gedanken ungeahnte Nahrung gegeben und die Klausel, die 
seit der Zuriickfiihrung des gemeinen Rechts auf das reine riimische Recht in MiB
kredit geraten war, zU neUem Leben gerufen (vgl. Kriickmann, Archiv f. d. 
zivi1. Praxis Il6, 476). Tieferes Eindringen muB die c1. r. s. st. der Allgemeinen 
Rechtslehre zuweisen; sie ist deshalb nicht minder ffu das Verwaltungsrecht frucht
bar (Fleischmann, Tarifabreden in StraBenbenutzungsvertragen, 1917, S.55). 
Das Viilkerrecht hat das Verdienst, in der c1. r. s. st. brauchbares allgemeines 
Rechtsgut, trotz aller Anfechtung, durch eine hyperkritische Zeit gewahrt zu 
haben. Ob nicht ffu die Klausel bei Staatsvertragen das Vorbild der kath. Kirche 
eingewirkt hat, die sich an Konkordate nicht mehr halt, wenn hiichste kirchliche 
Interessen in Frage stehen, ware einer Untersuchung wert. 

12) lch kann diese Auffassung Liszts nicht teilen. Es besteht ffu sie kein in
nererGrund. Auch befristete Vertrage kiinnen vor Ablauf der Zeit unhaltbar werden. 
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den Vertragsgegner zur Anwendung von GegenmaBregeln, in letzter 
Linie zur Kriegserklarung, berechtigen wiirde. 

Auch bei Vertragen, die auf unbestimmte Zeit, vielleicht sogar 
"auf ewige Zeiten" geschlossen worden sind, ist keiner der vertrag
schlieBenden Teile, von besonderer Vereinbarung abgesehen, ohne wei. 
tereszur einseitigen Kiindigung berechtigt. Als RuBland wahrend des 
deutsch·franzosischen Krieges sich von der ihm lastigen Neutralisierung 
des Schwarzen Meeres einseitig lossagte, erklarten die auf der Lon· 
doner Konferenz versammelten Machte ein solches Vorgehen ausdriick
lich fUr volkerrechtswidrig (unten § 36 II 2). 

Andere bedeutsame Fane: PreuBen und Osterreich sagten sich 1864 
von dem Londoner Protokoll von 1852 los ; PreuBen 1866 vom Deutschen 
Bund; RuBland von der durch den Balkanvertrag (1878) iibernommenen 
Pflicht, Batum als Freihafen zu belassen (1886). Vgl. Ka ufmanIi S. 12f. 

Eine Ausnahme kann nur insoweit zugegeben werden, als der 
geschlossene Vertrag eine bestimmte Sachlage, sei es ausdriicklich, 
sei es stillschweigend, zur Voraussetzung nimmt und durch eine 
.A.nderung dieser Sachlage die iibernommene Verpflichtung eine 
wesentlich driickendere werden wiirde. Wenn ein Staat dem andern 
seinen Besitzstand gal'antiert hat, so kann der Garantievertrag einseitig 
gekiindigt werden, wenn durch eine VergroBerung des Staatsgebietes des 
garantierten Staates, etwa durch Erwerbung eines ausgedehnten Kolo· 
nialbesitzes, die von dem garantierenden Staate iibernommenen Ver. 
pflichtungen wesentlich erhOht wiirden. Dasselbe wiirde von Zollo 
einigungen gelten, wenn durch Gebietsveranderungen die wirtschaft
lichen Verhaltnisse des einen der vertragschlieBenden Teile sich wesent
lich verschieben. Auch Anderungen der Verfassungsform, also Uber. 
gang von der monarchischen zur republikanischen Verfassung und um· 
gekehrt, wiirden zur Kiindigung derj enigen Vertrage berechtigen, 
die gerade im Hinblick auf die beim VertragsschluB bestehende Ver. 
fassungsform geschlossen worden sind. 

Von diesen Ausnahmen abgesehen, muE dagegen an dem die Grund. 
lage alles Rechts bildenden Satze festgehalten werden: pacta sunt 
servanda. Der Notstand (unten § 35 IV 3) freilich, oder, wenn man 
Heber will, das Selbsterhaltungsrecht des Staates 13), vermag 
auch hier del' Verletzung bestehender berechtigter Interessen den Chao 
rakter der Rechtswidrigkeit zu nehmen. Dariiber hinaus kann del' Staats· 

13) Das ist der wesentliche Gesichtspunkt, wie es Kaufmann (S.204, 220) 
herausgestellt hat. Dennoch wird man aber im ganzen der Anwendung der Klausel 
nicht so enge Grenzen stecken diirfen, wie es v. Liszt offenbar tut. Vor allem ist 
der Umstand, daB die von der Aufkiindigung betroffene Macht das Vorgehen fiir 
rechtswidrig erklart (vgl.oben im Texte), als eine ParteiauBerung nicht beweis· 
kraftig. 
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mann, der die Erfiillung vertragsmiWig iibernommener Verpflichtungen 
ablehnt, sich auf die Politik, nicht aber auf das Volkerrecht berufen. 

2. Nichterfiillung des Vertrages durch den einen der vertragschlie8en
den Teile berechtigt den andern zum Riicktritt von dem Vertrage. 

Auch dieser Satz ist aus der starken Wechselseitigkeit der Staats
vertrage zu entwickeln und findet seine Parallele im Privatrecht (z. B. 
§ 326 B. G. B.). Mehr als bisher wird man fUr das VOlkerrecht dem Ein
flusse der Unmoglichkeit der Erfiillung nachgehen und aus dem We
sen der Staatsvertrage heraus die Unzumutbarkeit hierbei wirksam 
werden lassen miissen14). Eine weitere Rechtfertigung fUr den Riicktritt 
(v. Liszt hebt sie als einzige hervor) liegt darin, daB das VOlkerrecht 
keinen andern Erfiillungszwang als die Gewalt, in letzter Linie den Krieg, 
kennt, .dem gegeniiber der Riicktritt yom Vertrage fiir beide Teile das 
kleinere Ubel darstellt. 

3. Durch den Krieg (nicht schon durch den Abbruch der diplomatischen 
Beziehungen) werden die zwischen den kriegfUhrenden Staaten bestehenden 
Einzelvertrage aufgehoben, soweit sie nicht ganz oder in einzelnen ihrer Be
stimmungen gerade fUr den Fall des Krieges geschlossen worden sind. Mog
lichst erhalten bleiben die allgemeinen Staatenvertrage. 

Kampf auf Tod und Leben zerreiBt papierene Bindung. EineTheorie, 
die sich dem entgegenstellen will, wird durch den Zwang der Lebens
verhaltnisse iiberrannt1 5). 

Es erlOschen also nicht bloB die rechtsgeschaftlichen Vertrage, 
die mit dem Kriegszustand unvertraglich sind, wie ·etwa Biindnis
vertrage, die zwischen den jetzigen Gegnern geschloss-en waren, son
clern aIle zweiseitigen Vertrage, die nicht, wie Neutralisierungs
vertrage, Vertrage iiber den freien Abzug gegnerischer Staatsangehoriger 
usw., erst unter der Voraussetzung des Kriegszustandes ihre Wirksam
keit entfalten. DaB die zwischen den Kriegfiihrenden bestehenden 
Handelsvertrage erloschen, wird von allen Seiten zugegeben16). Dasselbe 
gilt aber auch von Auslieferungs-, Konsular-, Rechtsschutz- usw. Ver
tragen. Dagegen werden allgemeine Vertrage, die nicht nur zwischen 

14) "Fiir die loyale Handhabung internationaler Vertrage ist es elementares 
Gebot, daB zwischen der Nichterfiillung einzelner Vertragspunkte und der daraus 
zu ziehenden Folgerung kein offenbares MiBverhiiltnis besteht". - Mit dieser 
nur allzu berechtigten Einschrankung hat die deutsche Regierung ihren Einspruch 
gegen die Unterlassung der Raumung der Kolner Zone an dem Vertragstage 
(10. Januar 1925) begrundet. 

15) v. Liszt wollte nur die rechtsgeschaftlichen Vertrage als aufgehoben an
sehen, nicht dagegen die rechtsetzenden. Fur diese Unterscheidung, ganz abge
sehen von der Schwierigkeit des Auseinanderhaltens,liegt m.E.kein durchschlagen
der Grund in der Natur der Verhaltnisse. 

16) Die eigenartigen politischen Beziehungen zwischen den deutschen Staaten 
lieBen wahrend des preuBisch-osterreichischen Krieges 1866 den Zollverein unange
tastet; der Kriegszustand wurde dissimuliert. 
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den Kriegfiihrenden, sondern zugleich mit anderen Staaten abgeschlossen 
sind, wie der Weltpostverein oder die Vereinbarungen zum Schutze des 
literarischen oder gewerblichen Eigentums, zwar zwischen den Kriegs
gegnern suspendiert, bleiben aber im iibrigen bestehen. Daher sind 
auch wahrend des Weltkrieges fortlaufend Beitrittserklarungen zu sol
chen allgemeinen Vertragen von seiten neutraler Staaten erfolgt und 
im Reichsgesetzblatt verzeichnet. Verletzung solcher Vertrage durch 
einen Kriegfiihrenden berechtigt den Gegner, sie dem Verletzer gegen
tiber als aufgehoben zu betrachten; damit wird aber die auf dem Ver
trag beruhende Landesgesetzgebung nicht ohne weiteres hinfallig 17 ). 

Bereits erworbene Rechte bleiben unberiihrt; die entgegengesetzte eng
lische Anschauung (unten § 57 A III) steht in Widerspruch zu den Haager 
Vereinbarungen von 1907. 

Die Staatenpraxis der letzten Jahrzehnte stimmt durchaus mit 
dieser Ansicht iiberein 18). V gl. Art. 11 Abs. 1 des Frankfurter Frie
densvertrags yom lO. Mai 1871 (Fleischmann 100): "Da die Handels
vertrage mit den verschiedenen Staaten Deutschlands durch den Krieg 
aufgehoben sin:u (ayant ete annu!es par la guerre), so werden die Deutsche 
Regierung und die Franz6sische Regierung den Grundsatz der gegen
seitigen Behandlung auf dem FuBe der meistbegiinstigten Nation ihren 
Handelsbeziehungen zugrunde legen." Nach Beendigung des griechisch
tiirkischen Krieges von 1897 wurde anerkannt, daB die vor dem Kriegs
ausbruch zwischen den beiden Staaten geschlossenen Vertrage, daher 
auch die Kapitulationen, aufgehoben seien. Vgl. auch Art. XII des 

17) Selbstverstandlich konnte eine Aufhebung im Wege der Vergeltung er
folgen. - Ebenso Reichsgericht 26. Oktober 1914. Vgl. Beer, Z. i. R. Bd. 25, S. 321. 
Junck, Leipziger Zeitschrift 1915, S.329. Brack, Zusammenhang zwischen 
volkerrechtlichen Vertragen und Staatsgesetz. 1914. 

18) AbweichendOppenheimBd.2,S.145; Ullmann,S.475;Politis,Annuaire 
Bd. 24, S. 200; Lippert, S. 309; Heilborn bei Stier-Somlo Bd. I, S. 47. - Wahrend 
des Weltkrieges ist die Frage viel erortert worden. Mehrfach wird behauptet, daB 
privatrechtliche Vereinbarungen zwischen den kriegfiihrenden Staaten trotz des 
Krieges bestehen bleiben; so von Beer, Niemeyer, Kleinfeller. Ich muB nach 
wiederholter Prtifung diese Ansicht schon deshalb ablehnen, weil der Krieg mehr 
und mehr den Charakter eines auch das Privatrecht ergreifenden Wirtschafts
krieges angenommen hat. - Vgl. Philipps on, The effect of war on contracts. 1909. 
J acomet, La guerre et les traites, 1909 (nach ihm werden nur die politis chen Ver
trage aufgehoben). Reinsch (oben § 28 Anm. I) S. 142. Annuaire Bd. 25, S. 610. 
Billerbeck, Der EinfluB des Kriegsbeginns und des Friedensschlusses auf die 
zwischen den kriegfiihrenden Staaten vor Ausbruch des Krieges geschlossenen 
Vertrage. Diss. Bresl. 1911. Schatzel, Der Krieg als Endigungsgrund von Ver
tragen. Diss. Erl.1911. Rotholz, Der EinfluB des Krieges auf Bestand und Wirk
samkeit vOlkerrechtlicher Vertrage, 1913. Beer, Z.i.R. Bd.25, S.383. Rathenau, 
Z. Yo. R. Bd. 9, S. 63. C. Wolf, Staatsvertrage u. Weltkrieg (Weltpostverein), 
Diss. Greifsw. 1918. - Ruhland, Theorie und Praxis des Einflusses des Kriegsbe~ 
ginns aufStaatsvertrage, Z.i.R. Bd. 32 (1924), S.74,118ff. (Friedensvertrage seit 1801). 
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Friedensvertrags zwischen RuBland und Japan yom 5. September 1905 
(oben S. 41). Bei Ausbruch des Weltkrieges wurde die Aufhebung der 
Handelsvertrage ailgemein angenommen (vgl. auch die Bekannt
machung des Reichskanzlers yom 10. August 1914, R. G. Bl. S. 367). 
Dariiber hinausgehend haben aber die Verbandsmachte (zuletzt noch 
China 1917) aile iibrigen mit den Kriegsgegnern geschlossenen Vertrage 
fiir aufgehoben erklart. Zu beachten ist, da.B die aufgehobenen Ver
trage den neutralen Staaten gegeniiber infolge der Meistbegiinstigung 
fortdauernde Geltung behalten konnen19). 

Der Versailler Vertrag bekraftigt diese Praxis - mit dem Zuschu.B 
riicksichtsloser EinSeitigkeit, die sein Merkmal bildet; und zwar stuft 
der Abschnitt "Staatsvertrage" ab: lediglich eine Anzahl ausdriicklich 
aufgezahlter Koilektivvertrage "wirtschaftlicher oder technischer Art"20) 
werden wieder in Kraft gesetzt (Art. 282-287); im iibrigen hatte jede 
der verbiindeten Machte das Recht, binnen 6 Monaten Deutschland 
diejenigen zweiseitigen Vertrage mitzuteilen, deren Wiederaufleben sie 
verlangt, und nur diese Vertrage lebten wieder auf (Art. 289). 

4. Die Mitglieder des Volker bun des haben sich verpflichtet, ihre 
Vertrage, soweit sie mit den Bestimmungen der Bundessatzung nicht 
vereinbar sind, unverziiglich zur Losung zu bringen (Art. 20). 

Allgemeine Bedeutung kann Art. 19 beanspruchen: "Die Bundes
versammlung kann von Zeit zu Zeit die Bundesmitglieder zu einer Nach
priifung der unanwendbar gewordenen Vertrage und solcher internatio
nalen Verhaltnisse auffordern, deren Aufrechterhaltung den Weltfrieden 
gefahrden konnte." 

§ 33. Die Sicherung volkerrechtlicher Rechtsverhaltnisse1). 

I. Das alte Recht hatte, ganz abgesehen von den privatrechtlich an
erkannten Formen der Pfandbesteilung und der Biirgschaft, verschieden
artige Mittel angewendet, urn die Erfiillung bestehender volkerrechtlicher 

19) Dieser Ansicht von Liszt kann ich mich nicht anschlieBen. 1st ein 
Vertrag aufgehoben, so verliert er jede Wirkung, gleichgiiltig, durch welchen 
Eingriff die Aufhebung erfolgt ist. Kein Staat, dem eine Meistbegiinstigung 
zugesagt ist, hat einen Anspruch darauf, daB ihm besonders giinstige Vertrage 
mit dritten Staaten bestehen bleiben; diese Vertrage sind und bleiben fiir den 
mit der Meistbegiinstigungsklausel bedachten Staat res inter alios actae, die 
seinem Einflusse schlechthin entzogen sind. 

20) Dabei hat es nichts auf sich, wenn auch die Bekampfung des Madchen
handels und unztichtiger Veroffentlichungen, sowie die Vormundschaft tiber Minder
jahrige (Ziffer 17, 18,26 von Art. 282) in diese Reihe geraten! 

1) Ullmann, S. 277. Nippold (§ 31 Anm. I) S. 213. Milovanowitsch, Les 
traitesdegarantieauX1Xesiecle, 1888. Geffcken,H.H., Bd. 3,S. 83. Teop ilian, Les 
traites de garantie au point de vue juridique, 1904. Sendler, Die volkerrechtliche 
Garantie. Diss. Bres!. 1910. Quabbe, Die volkerrechtliche Garantie (Abhandl. 
herausg. von Brie u. Fleischmann Heft 24), 1911. Erich, Die Allianzen und 
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Verpflichtungen zu sichern. So die eidliche Bekraftigung des gegebenen 
Versprechens (besonders auch bei Friedensvertragen), die Stellung von 
Geiseln 2) (otages), das Einlager usw. Reute sind diese Sicherungsmittel 
auBer Gebrauch gekommen. 

Fiir das Recht der Gegenwart wird man davon auszugehen haben, 
daB Staatsvertrage vereinzelte Vorkommnisse im Staatsleben sind. 
Sie rufen schon deshalb die Aufmerksamkeit weiter Kreise wach. Ihre 
Ausfiihrung steht also unter der Kontrolle der Offentlichkeit. So konnten 
die realen Sicherungen zuriicktreten und zu Ausnahmeerscheinungen 
werden (II), wahrend die verbalen Sicherungen in der Form der Garantie
iibernahme einen Ausbau finden (III). 

Eine gewisse Sicherung finden volkerrechtliche Verhaltnisse in 
den landesrechtlichen Strafbestimmungen gegen einzelne Verletzungen 
des Volkerrechts (vgl. jedoch Triepel, Volkerrecht und Landesrecht, 
S. 329ff., 404ff.). 

II. Unter den in der Rechtsiibung unserer Tage verwendeten Mit
teln zur realen Sicherung volkerrechtlicher Verpflichtungen sind her
vorzuheben3 ) : 

1. Verpfiindung von staatseinnahmen. 

N ach dem Londoner SchluBprotokoll yom 16. August 1924 (Grundlage 
das sog. Dawes-Gutachten) hat Deutschland als Sicherheit fiir die aus 
dem Reichshaushalt zugesagten Reparationszahlungen sowie fiir die in 
der Satzung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und in dem Gesetze 
iiber die Industriebelastung vorgesehenen Zahlungen die Ertrage aus 
den Zollen und den Abgaben auf Branntwein, Tabak, Bier und Zucker 
verpfandet. Die Aufsicht iibt ein von der Reparationskommission 

Allianzverhaltnisse nach heutigem Viilkerrecht. Diss. Helsingfors 1907. Idman, 
Le traite de garantie en droit internat. Diss. Helsingfors 1913. De Louter Bd. 1, 
S.485. 

2) Vgl. Lutteroth, Der Geisel im Rechtsleben (Heft 36 der Abhandl. heraus
gegeb. v. Brie u. Fleischmann), 1921, S. 199f. 

3) Zu 1. Rud. Freund, Die Genfer Protokolle, 1924. Feiler, Das neue 
Qsterreich, 1924 (im Anhang ttbersetzung der Genfer Protokolle). Merkl, 
Viilkerbundkontrolle als Staatsrechtsinstitut, (Qsterreich.) Zeitschr. f. iiffentl. 
Recht, Bd.3 (1923), S. 599.-Reichstagsdrucksache Nr. 446 v~m 22. August 1924 
(Entwurf eines Gesetzes tiber die Londoner Konferenz); vgl. noch unten § 69,II3c. 
- Die Seez1ille in China fallen nicht hierunter; vgl. v. Kries, Seezollver
waltung in China, 1913. 

Zu 2 und 3 jetzt besonders Heyland, Die Rechtsstelluug der besetzten 
Rheinlande (zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Besetzung fremden Staats
gebiets), 1923, S.37, 48, 66. "Weder die deutsche noch die italienische noch die 
anglo-amerikanische Volkerrechtswissenschaft hat dem Problem der occupatio 
pacifica bisher Beachtung geschenkt" konnte Heyland (42 Anm. 3) mit Fug 
riigen. Andersdiefranziisische: mit Robin, Des occupations militaires en dehors 
des occupations de guerre. These 1913. 
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ernannter Kommissar (nebst 5 Unterkommissaren fur die einzelnen 
Einnahmequellen), sowie ein Treuhander fur die Eisenbahnobligationen 
und fur die Industrieobligationen aus. Fur Osterreich ist· sie durch 
die 3 Genfer Protokolle vom 4. Oktober 1922 bestimmt. Der Rat des 
V61kerbundes hat einen Generalkommissar zu ernennen, del' die Durch
fuhrung des Reformprogramms zu uberwachen hat. . Fiir die garan
tierte Anleihe sind u. a. die Bruttoeinnahmen aus den Zollen und aus 
dem Tabakmonopol verpfandet. 

2. Pfandweise Besetzung von fremdem Staatsgebiet mit Vbernahme 
der Verwaltung. 

Nichterfullung der gesicherten Verbindlichkeit wiirde die Aneignung 
des Gebietes ermoglichen. Solche Besetzung gehort jedoch nur soweit 
hierher, als sie vertragsmaBig eingeraumt ist. Das geschieht nicht mehr 
in neuerer Zeit (zuletzt Wismar 1803); als Art der Repressalien dagegen 
unten § 55. 

3. Rein militiirische Besetzung von fremdem Staatsgebiet, wobei die Ver
waltung in den Blinden der zustiindigen Staatsgewalt verbleibt. 

Hier kann von einem Ubergange zur Staatsherrscha,it (wie bei del' 
Pfandbesetzung unter Zi££er 2) keine Rede sein. Die Bezeichnung als 
"Pfand" (zuweilen auch in Staatsvertragen) ist deshalb irrefiihrend. 

Diese Besetzung wird haufig angewendet zur Sicherung del' Leistung 
einer Kriegsentschadigung. So z. B. im zweiten Pariser Frieden vom 
20. November 1815 Art. 5; ferner nach Art. III del' Versailler Friedens
Praliminarien vom 26. Februar 1871 (R. G. Bl. S. 215); im groBten Aus
maBe abel' nach dem Versailler Vertrage Art. 428-432 nebst dem Rhein
landabkommen vom 28. Juni 1919. Eine andere Anwendung, wenn auf 
Grund eines Wa££enstillstandsvertrages einem Teile zu seiner Sicherung 
die Besetzung weiterer Gebiete, als sie ihm schon kraft del' occupatio 
bellica zukommen, eingeraumt wird; auch dafiir bietet del' AbschluB des 
We1tkrieges die Be1ege (Wa££enstillstand vom 11. November 1918). 

4. Kontrolle durch militiirische oder Finanzorgane. So die Uber
wachungsausschusse des Versailler Vertrages (Art. 203f£.) 4); die zur Sa
nierung del' osterreichischen und der ungarischen Finanzen vom Volker
bunde eingesetzte Aufsicht. 

4) In einem deutschen Lehrbuche des Vi:iIkerrechts wird man ein weiteres 
Wort hieruber nicht erwarten, als dies: Die Uberwachung ist, da fUr ihre Durch
fUhrung eine zeitliche Grenze im Versailler Vertrage festgesetzt (nach Art. 203) 
und diese liingst uberschritten ist, seitdem ein Vertragsbruch; die "inneren Aus
gaben" beider Hauptausschusse in Berlin (der LuftfahrtausschuB ist im Jahre 1922 
aufgelOst und durch ein Garantiekomitee ohne Kosten fur Deutschland ersetzt 
worden) nebst den zur Zeit 15 Unterausschiissen im Reiche beliefen sich bis Ende 
1923 a~f 36122280 Goldmark (vgl. 4. Denkschrift uber die Besatzungskosten, 
Drucksache des Reichstages 2. Wahlperiode 1924, Nr. 10, S. 50). - Auch der 
MarineausschuB ist aufgelOst (Ende 1924). 
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III. Garantievertriige sind diejenigen volkerrechtlichen Vertrage, durch 
die ein Staat einem oder mehreren anderen gegeniiber sich verplliehtet, entweder' 
fiir die Erfiillung volkerreehtlieher Verplliehtungen eines anderen Staates, oder 
aber dafiir einzustehen, dall dieser von seiten eines andern Staates in seinen 
vo~erreehtliehen Rechten nicht beeintrachtigt werde. 

Die iibernommene Garantie, die eine einseitige oder eine gegen
seitige sein kann, verp£lichtet den garantierenden Staat, seine ganze 
Kraft, wenn notig mit den Waffen in der Hand, fiir das gegebene Ver
sprechen einzusetzen; die von mehreren Staaten gemeinsam geleistete 
Garantie (Kollektivgarantie) berechtigt im Zweifel jeden von ihnen, 
verpflichtet sie aber nur in ihrer Gesamtheit zum Einschreiten (oben 
§ 11 I). Die Verpflichtung des garantierenden Staates kann, was aber 
im Zweifel nicht anzunehmen ist, bedingt sein durch das Ersuchen des. 
garantierten Staates. 

Die verschiedenartigsten Rechtsverhaltnisse, die durchaus nicht notwendig 
dem Volkerrecht anzugehOren brauchen, konnen den Gegenstand eines vOlker
rechtlichen Garantievertrages bilden. 

Nur beispielsweise seien als Gegenstand der Garantierung an
gefiihrt: 

1. Die Staatsverfassung eines Staates, insbesondere die Erbfolge. 
So hatten im Westfalischen Frieden Frankreich und Schweden 

die Garantie fiir die deutsche Verfassung iibernommen und daraus 
AniaB zu fortwahrenden Einmischungen in die inneren Angelegen
heiten Deutschlands hergeleitet. 

2. Besitzstand, Unabhangigkeit und dauernde NeutraIitat. 

So wurde die Unabhangigkeit und Unversehrtheit der 'Tiirkei in 
Art. 7 des Pariser Vertrages vom -30. Marz 1856 durch die Signatar
machte sowie durch einen besonderen Vertrag zwischen 6sterreich, 
GroBbritannien, Frankreich und der Tiirkei vom 15. April 1856 garan. 
tiert. Uber die Garantie der Neutralitat der Schweiz, von Belgien und 
Luxemburg vgl. oben § 11 II. Die Unabhangigkeit Griechenlands steht 
unter der Garantie von Frankreich, GroBbritannien und RuBland seit 
dem Vertrag dieser Machte mit Danemark vom 13. Juli 1863. DaB die 
militarische Besetzung Griechenlands durch die Verbandsmachte wah
rend des Weltkrieges durch diese Garantie nicht gerechtfertigt werden 
konnte, bedarf keiner Ausfiilirung. Die Integritat Norwegens haben 
Deutschland, Frankreich, GroBbritannien und RuBland durch Vertrag 
vom 2. November 1907 (oben § 3 Anm. 62) garantiert; Norwegen hat 
den Vertrag 1924 geklindigt. 

Wird der Schutz gegen Angriffe von auBen versprochen, so nahert 
sich der Garantievertrag dem Biindnisvertrag. Er geht in diesen liber, 
sobald gemeinsames Handeln der beiden VertragschlieBenden verein
bart ist. 
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So hatte England in dem Vertrag vom 4. Juli 1878 (Vertrag iiber 
Cypern) der Tiirkei bewaffneten Beistand fiir den Fali versprochen, 
daB Ru.Bland versuchen solite, weitere Erwerbungen in Asien zu machen, 
somit den asiatischen Besitzstand der Tiirkei garantiert. Der Vertrag 
(Fleischmann 145) bezeichnet sich ausdriicklich als Biindnisvertrag. 

3. Von einem Staate aufgenommene Gelddarlehen. 

V gl. die Ubereinkunft vom 18. Marz 1885 zwischen den sechs 
europaischen GroBmachten und der Tiirkei iiber die Garantierung der 
agyptischen Staatsanleihe (Anlage zum Reichsgesetz vom 14. November 
1886, R. G. Bl. 301), durch welche die Vertragsmachte sich verpflichten, 
die regelma.Bige Zahlung des Jahresbetrages von 315000 Pfund Sterling 
"gemeinsam und solidarisch zu garantieren, beziehungsweise die Geneh
migung ihrer Parlamente zur gemeinsamen und solidarischen Garantie 
einzuholen". Vgl. oben § 27 V. Fiir die griechischen Anleihen von 1832, 
1883 und 1898 haben Ru.Bland, Frankreich und GroBbritannien die 
Garantie iibernommen (Vereinbarung vom 29. Marz 1898) 5); fiir die 
Anleihe der Donaumiindungskommission nach dem Pontusvertrage 
vom 13. Ml1rz 1871 Art. 4 (Fleischmann S. 94) Deutschland, Osterreich
Ungarn, Frankreich, GroBbritannien, Italien, die TUrkeL 

§ 34. Rechtsnachfolge in volkerrechtliche RechtsverhaItnisse 
(sog. Staatensukzession)1). 

I. Hochstpersonliche Natur der vOlkerrechtlichen RechtsverhiUtnisse. 

Die Rechtssatze des Volkerrechts binden den Staat, weil und 
solange er Glied der Volkerrechtsgemeinschaft ist. Diese Bindung ist 

5) In diesen Fallen ist nicht das verbiirgte Rechtsverhaltnis, wohl aber die 
Verbiirgung selbst volkerrechtlicher Natur. Vgl. Meyer-Bolding, Z. i.R. Bd.26, 
S.387. Abweichend Quabbe, S. 109. 

1) Gabba, Questioni di diritto civile. Successione di stato a stato 2, 1886; 
Appleton, Des effets des annexions de territoires sur les dettes de l'Etat demembre 
ou annexe, 1895. Huber, Die Staatensukzession (volkerrechtliche und staats
rechtliche Praxis im 19. Jahrhundert), 1898. Mallarme, Rev. Gen. Bd.l0, S. 282. 
Gidel, Des effets de l'annexion sur les concessions, 1904. Focherini, Le suc
cessioni degli stati etc., 1910. Oavaglieri, La dottrina della successione di stato 
astatoeilsuovaloregiuridico, 1910. Descamps, Rev. Gen. Bd.15, S.385. Andrea
des, Rev. Gen. Bd. 15, S.585. Michel, Die Einverleibung Frankfurts in den preuBi
schen Staat als Fall einer Staatensukzession, Diss. Marb. 1910. Schoenborn, 
Staatensukzession, 1913; er behandelt innerhalb der oben § 7 III erwahnten 
Gruppen jeweils die Rechtslage des Gebiets, der Untertanen, volkerrechtl. Rechte 
und Pffichten, innere Rechtsordnung, aktive und passive Vermogensrechte. F. F. 
Schmidt, Der tl"bergang der Staatsschulden bei Gebietsabtretungen, 1913. Op
penheim Bd. 1, S. 144. Nys Bd. 2, S. 28. Moore Bd. 1, S. ·303; Lippert (unten 
§ 42, Anm. 2) S. 253; Rothlisberger, Die Wahrung der Rechte an Geistesgiitern 
·bei Abtretung von Staatsgebieten (Festgabe an Eugen Huber, Bern, 1919, S.301). 

tJber den tl"bergang des Kongostaates an Belgien vgl. Strupp, Bd. 2, S. 94. 
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selbstverstandlich unabhangig von jeder Veranderung des Staatsgebietes. 
Aber.auch die aus Vertrag oder Delikt entstandenen Rechte und Pflich
ten haften an dem Staat als volkerrechtlichem Rechtssubjekt, nicht 
an seinem Gebiet; sie werden daher durch Gebietsveranderungen nicht 
beriihrt. Es sei denn, daB sie nur von einem bestimmten Gebietsteile 
aus zu erfullen sind (z. B. Kabellandungsstelle) vgl. IV. 

Regelungen, wie sie im deutschen £. G. B. §§ 1025, lO26 bei einer 
Grunddienstbarkeit fiir den Fall der Teilung des Grundstucks des be
rechtigten oder des belasteten Grundstucks getro££en sind, bieten ver
wendbare Gesichtspunkte. SchlieBlich wird man die grundsatzliche Wech
selseitigkeit der Staatsvertrage auch fur die in diesem Zusammenhange 
auftauchenden Fragen nicht auBer acht lassen durfen. 

Das ist der Grundgedanke, der jedoch mancherlei Abwandlungen 
erfahrt (vgl. II-V) - Staatensukzes sion d. i. die Nachfolge eines 
Staates in Rechte und Pflichten eines anderen Staates als Folge der 
Erstreckung seiner Staatsgewalt auf Gebiete, die bisher der Gewalt je
nes andern Staates unterstellt waren (Schonborn S. 6) 2). 

Bei der sog. Staatensukzession handelt es sich um besonders schwie
rige, weil wenig geklarte Verhaltnisse. Der Ausgang des Weltkrieges 
mit der Zertrummerung alter Reiche und der Aufrichtung oder Heraus
schneidung neuer Staatswesen hat den Fragenkomplex ins Ungemessene 
vermehrt 3). Die Vertragssatze sind dabei nur Ausgangspunkt; erst 
ihre Durchfiihrung enthiillt ihre Zweifelhaftigkeit und ruft nach grund
satzlicher Stellungnahme. 

II. Rechtsnachfolge bei Entstehung oder Untergang eines Staates. 
1. Bei Entstehung wie bei Untergang eines Staates ist Rechtsnach· 

folge grundsiitzIich ausgeschlossen. 
Wenn durch Kolonisation auf bisher staatlosem Gebiet oder Los

reiBung einer Kolonie oder einer Provinz yom Mutterlande ein neuer 
Staat entsteht, so wird er zwar durch die allgemeinen Rechtssatze 
des Volkerrechts berechtigt und verpflichtet, hat sich im ubrigen aber 
seine Rechtsstellung den ubrigen Staat en gegenuber erst durch be-

'sondere Vereinbarungen nach seinem Ermessen zu schaffen. Selbst
verstandlich aber kann die Anerkennung des neuen Gliedes der Volker-

2) Wegen der Gebundenheit eines kriegfiihrenden Staates im Falle milita
rischer Besetzung an die Vertrage vgl. unten § 61 II und Franz Scholz, Privat· 
eigentum im besetzten und unbesetzten Feindesland, 1919, S. 169. 

3) Ohne jedoch in der Literatur schon erheblic4e Gefolgschaft gefunden zu 
haben. Mit bezug auf den Osten Rukser, Die Rechtsstellung der Deutschen in 
Polen,1921. Thomas Barclay, Struycken, E. Kaufmann, Studien zurLehre 
von der Staatensukzession, 1923. Die Formulierung, me sie v. Liszt gibt. wird 
wohl zumeist der Staatenpraxis gerecht. Eine jede Darstellung der Staatensukzes
sion mull aber nach dem jeweiligen Stande der Rechtserkenntnis einen Vorbehalt 
machen. 

v. Liszt-Fleischmann, Volkerrecht, 1~. Auf!. 18 
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rechtsgemeinschaft durch die iibrigen Staaten an die Bedingung ge
kniipft werden, daB es die Verpflichtungen des Mutterlandes, z. B. be
ziiglich der konsularischen Jurisdiktion, iibernimmt. Dies ist auf dem 
Berliner KongreB von 1878 den neuen Balkanstaaten gegeniiber in mehr
facher Beziehung geschehen (oben §§ 7 IV und 25). Und wl;)nn em 
Staat durch Eroberung zum Gebietsteil des siegreichen Staates wird, 
als volkerrechtliches Rechtssubjekt daher untergeht, so sind damit 
aile Rechtsverhaltnisse, in denen er zu anderen Staaten gestanden 
hat, so auch aile mit anderen Staaten geschlossenen volkerrechtlichen 
Vertrage, erloschen 4). Sache der in ihren erworbenen Rechten bedrohten 
dritten Staaten ist es, gegen die Eroberung Einspruch zu erheben und 
so ihr Interesse zu wahren; ihr Stillschweigen gilt als Verzicht (oben 
§ 30 IV 3). Dagegen bleiben bei der bloB kriegerischen Besetzung feind
lichen Gebietes die bestehenden Vertrage unberiihrt (unten § 61 II). 

2. Bei Umgestaltung bestehender Staatimgebllde kommt es darauf an, 
ob trotz der Umgestaltnng die Persilnlichkeit des friiheren Staates oder der 
mehreren friiheren Staaten fortdauert. 1st das der Fall, so tJ:itt Rechtsnach. 
folge ein. 

Wenn sich der bisher einheitliche Staat in mehrere Teile spaltet 
(dismembratio), so bleiben die mit dem Einheitsstaat geschlossenen Ver
trage fiir die nunmehr selbstandig gewordenen Staatsteile bestehen; 
vorausgesetzt, daB die Verbindung der neuen Staatsteile nicht vollig 
gelost.ist:: .so waren die von derosterreichischen Monarchie vor 1867 
geschlossenen Vertrage seit der Einfiihrung des Dualismus nicht etwa 
aufgehoben, sondern bestanden fiir beide Reichshalften weiter. Frei
liel). wird, da die -Rechtslage durch eine solche Spaltung sich wesent
lichgeandert haben kann (es kommt-hier auf das MaB der Unabhangig
keit an, vgl. z. B. fiir den Irischen Freistaat seit 1919), sowohl den neu
g~bildeten als auch dritten Staaten im ailgemeinen das Recht einzurau
men sein, die geschlossenert Vertrage zu kiindigen (oben § 32 III). 
Si.ll:d aber die friiheren Staatsteile nunmehr weder durch Real- noch 
durch Personal-Union miteinander verbunden (Schweden und Nor
wegen seit 1905), so miissen mangels besonderer Vereinbarung, die vpn 
dem: friiheren Einheitsstaat geschlossenen Vertrage als erloschen be
tritchtet werden 5) . 

. ""Wenn, wie bei der Grilildung des Deutschen Reiches, mehrere 
Staaten sich durch freie Vereinbarung zu einem Staatenbund oder 

4) So Auslieferungsvertrage. Ein Notenwechsel zwischen Preullen und den 
Niederlanden stellt dies ffir den Vertrag zwischen dem Kgr. Hannover und den Nie
derlanden fest (Preull. Ges. S. 1867 S. 1835). 

5) Es kann vereinbart werden, daB die Vertrage bis auf wei teres in Kraft 
bleiben. V gl. Briefwechsel GroBbritanniens mit Schweden und N orwegen in N. R. G. 
3. s. 5, 865. 
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Bundesstaat zusammenschlieBen, so dauern die von jedem von ihnen 
geschlossenen Vertrage weiter, da die Rechtssubjektivitat des Glied
staates selbst im Bundesstaat nicht vollig verloren geht6). Doch muB 
auch hier ein Kiindigungsrecht auf beiden Seiten angenommen werden. 
Bei einem ZusammenschluB zum Einheitsstaat dagegen miiBte wegen 
des volligen Unterganges der bisherigen vOlkerrechtlichen Rechts
subjekte auch das Erl6schen der samtlichen von den ehemals selb
standigen Staaten geschlossenen Vertrage behauptet werden. 

Bei Anwendung dieser Regeln ist aber zu beachten, daB in den wech
selnden geschichtlichen Erscheinungen die scharfe Unterscheidung sich 
nicht streng durchfiihren laBt. So ist bei der Entstehung des einheit
lichen Konigreichs Italien Sardinien der fiihrende Staat gewesen, der 
die iibrigen italienischen Staaten in sich aufgenommen hat, und daraus 
ergibt sich, daB die von Sardinien friiher geschlossenen Vertrage, mit 
Erweiterung auf das gesamte Konigreich, fortbestehen, die von den 
iibFigen italienischen Staaten geschlossenen Vertrage dagegen unter
gegangen sind. .Ahnlich hat sich der Vorgang fUr das Deutsche Reich 
vollzogen, das in eine Anzahl von Vertragen des fiihrenden Staates 
PreuBen ohne weiteres eingetreten ist 7). 

3. Durch die Begriindung einer viilkerrechtIichen Schutzherrschaft 
erliischen aIle Vertriige des nunmehr geschiitzten Staates, welche die uneinge. 
schriinkte Souveriinitiit des VertragschlieJlenden voraussetzen. 

Hierher gehoren vor allem Biindnisvertrage, ferner alle politischen 
Vert~age iiberhaupt. Die iibrigen Vertrage des geschiitzten Staates blei
ben bestehen; doch fiihrt die Verschiebung der Rechtslage zu einem 
Kiindigungsrecht sowohl des oberherrlichen Staates, als auch aller 
anderen·Staaten, die mit dem jetzt nurhalbsouveranen Staate Vertrage 
geschlossen haben. Andererseits werden die von dem Schutzstaate ge~ 
schlossenen Vertrage nicht ohne weiteres auf das Gebiet des geschiitzten 
Staates ausgedehnt, da dieser seine volkerrechtliche Rechtssubjektivitat 
nicht vollstandig einbiiBt. 

4. BloJle Anderung der Verfassungsform in einem Staa te ist ohne EinfluB 
auf seine Rechte und Pflichten (abgesehen bei Konkordaten mit 
dem papstlichen Stuhle), wenn nur der Bestand des Staates als 

6) Das wird von dem Verfassungsrechte des ne1;len Bundes nicht unberiihrt 
bleiben konnen und schlechthin nur dann begriindet sem, wenn nach der Bundes
verfassung auch in Zukunft dem Einzelstaate msoweit em Vertragsrecht zu
kommt. VgI. z. B. auch Einf. Ges. z. B. G. B. Art. 56: "Unberiihrt bleiben die 
Bestimmungen der Staatsvertrage, die em Bundesstaat mit einem auslandischen 
Staate vor dem Inkrafttreten des Biirgerlichen Gesetzbuches geschlossen hat." 
Die Auslieferungsvertrage emzelner deutscher Staaten mit ausiandischen Staaten 
gaiten unbestritten bis zum Zusammenbruche des Kaiserreiches fort. 

7) V gi. FI ei s c h mann, Volkerrechtsquellen, im Sachregister "Sta,atsvertrage". 
v. Rogister, Gibt es stillschweigenden Eintritt in Staatsvertrage? 1903. 

18* 
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Personlichkeit des Volkerrechts erhalten bleibt. Weder in England 
seit der Revolution von 1648 noch in Frankreich seit der Revolution 
von 1789'war von einer Abstreifung der von fruheren Regierungen ge
schlossenen Vertrage die Rede. Erst in der Gegenwart war es der rus
sischen Sowjetrepublik vorbehalten, diesen Versuch zu machen. 

III. BloJle Gebietsveriinderungen, bei denen die beteiligten Staaten in ihrem 
Bestande erhalten bleiben, haben grundsiitzlich keinen Einflufl auf die beste
henden vOlkerrechtlichen Berechtigungen und Verpflichtungen. Die von dem 
erwerbenden Staate geschlossenen Vertriige erstrecken sich ohne weiteres 
auch auf die neu erworbenen Gebiete; und die von dem verkleinerten Staate ge
schlossenen Vertriige bleiben trotz des Gebietsverlustes weiter bestehen. 

Das ist das sogenannte "Prinzi p der beweglichen V er
trags..grenzen", das auch in den Handelsvertragen des Deutschen 
Reichs zur ausdrucklichen Anerkennung gelangt ist. So sagte Art. 12 
des deutsch-belgischen Handels- und Zollvertrages vom 6. Dezember 
1891 (Fassung vom 22. Juni 1904; unten § 39 I): "Der gegenwartige 
Vertrag erstreckt sich auch auf die mit einem der vertragschlieBenden 
Teile gegenwartig oder kunftig zollgeeinten Lander oder Gebiete." 

Dieser Grundsatz ergibt sich schon aus der Unteilbarkeit der Staats
gewalt. Wenn der Staat A etwa drp,i Viertel seines Gebietes an den 
Staat B abtritt, so ruckt damit nicht etwa der Staat B in einen vom 
Staate A mit dem Staate C abgeschlossenen Bundnisvertrag ein, soweit 
es sich urn das abgetretene Gebiet handelt. 

Nach diesem Prinzip war mithin mit der Angliederung von ElsaB
Lothringen an das Deutsche Reich der franzosisch-schweizerische Ver
trag uber das internationale Privatrecht vom 15. Juni 1869 fUr jene 
Gebiete auBer Kraft getreten 8). 

Das aufgestellte Prinzip gilt im allgemeinen auch von den Ga
rantievertragen. Hat ein Staat oder haben mehrere Staaten einem 
andern Staat die Unversehrtheit seines Gebietes garantiert, so erstreckt 
sich die Garantie auch auf die von dies em Staate neu erworbenen Ge
biete. Will der garantierende Staat diesen seine Verpflichtung erwei
ternden Erfolg nicht eintreten lassen, so muB er gegen die Neuerwerbung 
Einspruch erheben. Umgekehrt bleibt die Garantie auch fur das ver
kleinerte Gebiet bestehen, wahrend der Staat, der ein Stuck des garan
tierten Staates erwirbt, in die Rechtsverhaltnisse, des garantierten Staa
tes nur dann eintritt, wenn diese auf dem erworbenen Gebiete lokali
siert sind. Eine Ausnahme muB jedoch gemacht werden, wenn die Ga
rantie einen Territorialstaat ohne jeglichen Kolonialbesitz betrifft, 
dieser Staat aber spater Kolonien erwirbt; die Garantie kann dann nicht 

8) So wurde auch nach der Vereinigung ElsaB-Lothringens mit dem Reiche 
das Niederlassungsrecht der ElsaB-Lothringer auf Grund des schweizerisch-fran
zosischen Niederlassungsvertrages von der Schweiz nicht mehr als wirksam ange
sehen (Heinrichs, Niederlassungsvertrage S. 62). 
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fiir diesen neuen Besitz in Anspruch genommen werden. Die Frage ist 
aktuell geworden, seitdem Belgien den bisherigen Kongostaat sich ein
verleibt hat (oben § 11 II Anm. 29). Die Durchfiihrung der Trennung 
zwischen Mutterland und Kolonie wiirde freilich bei einem Seekrieg auf 
die groBten praktischen Schwierigkeiten stoBen. 

IV. ReehtS'uaehfolge in vOikerrechtliche Rec-hts-verhiiltnisse findet nur 
soweit statt, als diese mit absoluter Wirkung uuf dem staatsgebiete lokalisiert 
sind 9). 

1st etwa dem Staate, der ganz oder mit einem Teile seines Ge
bietes in einem andern Staate aufgeht, dritten Staaten gegeniiber ,die 
Verpflichtung auferlegt, die offentlichen StraBen, international :wich
tige Eisenbahntunnels oder das Fahrwasser seiner eigenen Gewasser 
in gutem Zustande zu erhalten, die das Gebiet durchstromenden Fliisse 
einzudammen usw., so gehen diese Verpflichtungen auf den Erwerber 
liber. Dasselbe wiirde gelten in bezug auf die das abgetretene Gebiet 
durchschneidenden Eisenbahnen. Von solchen und ahnlichen Fallen 
war bereits bei Besprechung der sog. Staatsdienstbarkeiten die Rede 
(oben § 14 III 3). 

Mit der EIwerbung des Kongostaates durch Belgien sind die durch 
die Akte von 1885 dem Kongostaate auferlegten vi:iIkerrechtlichen Ver
pflichtungen (mit den EinschIankungen von 1890) auf die belgische 
Staatsgewalt iibergegangen; diese hat dafiir Sorge zu tragen, daB auf 
dem iibernommenen Gebiete die GIUndsatze der Handelsfreiheit usw. 
zur Durchfiihrung gelangen. In diesem Falle haben wir also eine wirk
liche "Gesamtnachfolge". Diese Moglichkeit ist auch in den von der 
internationalen Gesellschaft des Kongo 1884 geschlossenen Vertragen 
vorgesehen ~ worden ... 

V. Eine Rechtsnachfolge mull dagegen bei Erwerb durch Zession10) an
genommen werden, soweit es sich um RechtsverhiUtnisse vermijgensl'echt. 
lichen Inhalts (Eisenbahnkonzessionen, fiskalische Vertriige usw.) handelt. 
Dies gilt auch von den Staatsschulden ll). 

9) Auch in diesem FaIle wird die Rechtsnachfolge geleugnet von Gareis, S. 67 
und A.Zorn, S. 32, 77,153. 1m wesentlichen mit demText Schonborn, S.44(Ver
trage "mit territorialer Beziehung", wenn durch Kollektivakt der Machte be
griindet). Cavaglieri verwirft fiir die durch Volkerrecht begriindeten Rechts
verhaltnisse den Begriff der Rechtsnachfolge vollstandig. 

10) Diese Einschrankung Liszts halte ich nichtfiir begriindet. Der Grundgedanke 
ist der gleiche bei allen Erwerbsarten. Bei der Zession bedarf man seiner Heraus
stellung am wenigsten, da das gegenseitige Interesse der Vertragsteile von selbst 
zu einer entsprechenden ausdriicklichen Vereinbarung fiihren wird. Wofern durch 
die Staatenfolge Rechte dritter Staaten nicht gebiihrend beriicksichtigt werden, 
droht als Druckmittel dieser Staaten die Versagung der Anerkennung des neuen 
Staatsgebildes. 

11) Die Frage fiihrt aber gerade in ihrem wichtigsten Anwendungsgebiete 
iiber das Volkerrecht hinaus. Vgl. Rivier, S.97. Sehr bezeichnend die apodiktische 
Erklarung im Frieden zu St. Germain (Art. 203 Abs. 2): "Die Inhaber des von 
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Allgemein anerkannte Rechtssatze lassen sich freilich auch beziig
lich der Staatsschulden nicht aufstellen. Gerade fiir sie als fiir die wich
tigst erscheinenden Verbindlichkeiten werden darum meist in den Frie
dens- oder sonstigen Zessionsvertragen besondere und ausdrUckliche 
Vereinbarungen getroffen. Nach der herrschenden Meinung findet eine 
Rechtsnachfolge statt in die sogenannten hypothezierten oder "relati
ven" Schulden (dettes hypotMquees), d. h. diejenigen Schulden, die 
im ausschlieBlichen Interesse des abgetretenen Gebietes (etwa fiir Ent
wasserungsarbeiten) aufgenommen worden sind, sowie in die Grund
schulden (dettes hypotMcaires), d. h. diejenigen, fiir welche unbeweg
liches in dem abgetretenen Gebiete gelegenes Staatsgut verpfandet ist. 
Doch pflegt der erwerbende Staat auch die iibrigen Staatsschulden ganz 
oder zu einem verhaltnismaBigen Anteil zu iibernehmen 12); das ge
schah selbst nach der LosreiBung Belgiens von den Niederlanden (Ver
trag vom 19. April 1839) und bei den Annexionen durch Italien (1861) 
und durch PreuBen (1866). 

Die Regelung der Staatsschulden nach dem Versailler Ver
trage (254, 255, 257): 

Die Staaten, denen deutsche Gebietsteile abgetreten wurden, iiber
nehmen einen Teil del' Schuld des Reiches und des Staates, dem das 
Gebiet angehorte, und zwar nach dem Stande vom 1. August 1914. Die 
Reparationskommission bezeichnet eine bestimmte Gattung von Ein
kUuften, die nach ihrem Urteil das rechte Bild von der Zahlungsfahig
keit der abgetretenen Gebietsteile ergeben. Der zu iibernehmende An
teil wird nach dem Durchschnitt der drei Rechnungsjahre 1911, 1912, 
1913 auf Grund des Verhaltnisses berechnet, in dem diese Einkiinfte 
in dem abgetretenen Gebietsteil zu den entsprechenden Einkiiuften 
des Reichs oder des betreffenden deutschen Staates stehen. Jedoch 
blieben von jedem Schuldanteile frei: ElsaB-Lothringen und die Kolo
nien; Polen beziiglich desjenigen Schuldanteils, dessen Ursprung die 
Reparationskommission auf MaBnahmen der deutschen und preuBischen 
Regierung zur deutschen Besiedlung Polens zuriickfiihrt. 

Die Regelung im Vertrage von St. Germain (Art. 203-207) ist 
durch die Zerstiickelung des osterreichischen Staates wesentlich ver
wickelter. Der Vertrag unterscheidet: 1. Sichergestellte Schulden 
(auf Eisenbahnen, Salzbergwerke oder anderes Vel'mogen). Diese gehen 
auf Osterreich und die samtlichen Nachfolgestaaten iiber, und zwar zu 
demjenigen Teile, der nach Ansicht der Reparationskommission auf die 
iibernommenen VermOgenswerte entfallt. 

einem Staate iibernommenen Teils der sichergestellten Schuld haben gegen andere 
Staaten keinen Anspruch". 1m wesentlichen iibereinstimmend auch Gidel und 
Ny.s; ganz besonders aber Huber und Schoenborn. Nach F. F. Schmidt geht 
die eigentliche Schuld iiber, nicht aber die sichernde offentlich·rechtliche Haftung. 

12) Vgl. Fleischmann, Volkerrechtsquellen, im Register unter "Staats
schulden". 
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2. Nicht sichergestellte Staatsschulden und Landesschulden. 
a) Nur, wenn sie durch Titres gedeckt sind, tritt eine Verteilung 
(nicht vollig) entsprechend der im Versailler Vertrage vorgesehenen ein; 
b) wenn sie nicht gedeckt sind, bleibt die Schuld allein Osterreich auf
gebiirdet, jedoch unter Abzug des auf Ungarn entfallenden Teils; c) fiir 
Kriegsschulden ist Osterreich aHein verhaftet; wo sie durch Titres ge
deckt waren, jedoch nur soweit sich die Titres bei Unterzeichnung des 
Friedens in a:uslandischen Staaten befanden. 

Diese Regelung ruht nicht mehr auf dem Grundgedanken des 
Volkerrechts, sondern der politischen Begiinstigung. 

§ 35. Das vOlkerrechtlicbe DelikV). 
(Notwehr, Notstand.) 

I. Volkerrechtliches Delikt ist die von einem Staate ausgehende schuldhafte, 
rechtswidrige Verletzung eines volkerrechtlich geschiitzten Interesses eines 
anderen Staates. 

1. Sub i e k t des volkerrechtlichen Deliktes, mithin Trager der durch dieses 
begriindeten VerantwortIichkeit, ist nur der Starat selbst; nud zwar auch dann, 
wenn er fiir Handlunge~ seiner StaatsangehOrigen haftet. 

Das vOlkerrechtliche Delikt ist daher verschieden von den soge
nannten "Delikten gegen das Volkerrecht", wie sie die nationalen Straf
gesetzbficher aufzustellen p£legen ("strafbare Handlungen gegen be
freundete Staaten" nach der Terminologie des deutschen Reichsstraf
gesetzbuches) 2). Subjekt eines solchen "Deliktes gegen das Volkerrecht" 
ist stets der einzelne, niemals der Staat; Trager des durch das Delikt 
entstandenen Strafanspruches stets 11ur der Staat, dessen Normen fiber
treten worden sind, niemals ein fremder Staat. Dieser Satz laBt Aus-

1) Clunet, Offenses et actes hostiles commis par des particuliers contre un 
Etat etranger, 1887. Heilborn, Rev. Gen. Bd. 3, S. 179. Triepel, Volkerrecht u. 
Landesrecht,S.324. Oppenheim3 I, §§ 148-167. Moore Bd.6,S. 605-1037. Vor 
allem Anz il 0 t ti, Teoria generale della responsabilita dello Stato nel diritto internaz. 
I. Band 1902. Benjamin, Haftung des Staates aus Verschulden seiner Organenach 
V.R., Diss. Heidelb. 1909. Borchard, Diplomatic protection of citizens abroad, 
1915, §§ 73-130. Schoen, Volkerrechtliche Haftung der Staaten aus unerlaubten 
Handlungen(Beilageheft 2 zuZ. Vo.R.Bd.lO), 1917. Kohler, GrundlagenS.157ff. 
("Unrechtsverkehr"). Strupp, Das volkerrechti. Delikt, 1920; Jess, Politische 
Handlungen Privater gegen das Ausland und das Volkerrecht (Heft37 der Abhandi. 
herausgegeb. von Brie-Fleischmann-Giese), 1923; Hatschek, Volkerrecht §§ 31 bis 
33; W. Burckhardt, Die voikerrechti. Verantwortlichkeit der Staaten, Rek
toratsrede, Bern 1924. de Visscher, La responsabilite des Etats (Bibliotheca 
Visseriana 2,1924); Referate von Ruegger und Burckhardt, in der Schweiz. 
Vereinigung fiir Intern. Recht 1924 (Druckschrift 17). - tJber den "Canevaro
Fall" (Verletzung von italienischen StaatsangehOrigen durch die Gesetzgebung von 
Peru) vgl. Zitelmann im Worterbuch Bd. 1, S. 178. 

2) Gerland, Vergleichende Darstellung des deutschen und ausi. Strafrechts, 
bes. Teil I, 1906; Hoessly, Delikte gegen die Ehre fremder Staawn, 1918. 
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nahmen nur insoweit zu, als der einzelne durch Anordnungen inter
nationaler Organe unmittelbar verpflichtet wird (oben § 7 Anm. 2); auf 
diese Ausnahmen wird hier nicht weiter eingegangen. 

Nur der sou verane Staat besitzt mit der v61kerrechtlichen Ge
schaftsfahigkeit auch die volle Deliktsfahigkeit. 

Fur den halbsouveranen Staat haftet daher, soweit dieser in sei
ner Geschaftsfahigkeit beschrankt ist, der oberherrliche Staat (oben' 
§ 10 I I). Fur eine Verletzung der mit Marokko geschlossenen Ver
trage hatte daher im allgemeinen Frankreich aufzukommen, wahrend 
.Agypten auf dem ihm uberlassenen Gebiete der volkerrechtlichen Be
tatigung selbstandig verantwortlich war. Dagegen ist der dauernd neu
tralisierte Staat deliktsfahig (oben § 11 I). Der Staat vertritt auch 
seine uberseeischen Kolonien; die von diesen begangenen Rechtsver
letzungen fallen ohne weiteres ihm zur Last. In bezug auf die Staaten
verbindungen oben § 9. 

2. Das vOlkerrechtliche Delikt ist stets Verletzung eines Staates. 

Sie kann in Handlungen gegen den inneren und auBeren Bestand 
des fremden Staates bestehen, unmittelbar gegen die Unversehrtheit 
seiner Vertragsorgane oder seiner Hoheitszeichen; aber auch mittelbar 
gegen fremde Staatsangehorige oder Schutzgenossen. 

Die Verletzung trifft nur einen souveranen Staat. Eine Verletzung 
des geschutzten Staates ist rechtlich als eine Verletzung des Schutz
staates aufzufassen. 

3. Jede Verletzung eines vi:iIkerrechtIich geschiitzten Interesses ist Delikt. 
a) Es gibt daher keine besonderen deliktischen Tatbestande, 

schon der Versuch kann verletzend sein. Die feine Differenzierung, die 
das nationale Strafrecht und seine Unrechtslehre beherrscht, ist dem Vol
kerrecht (wie dem nationalen Privatrecht) fremd. Selbst die Unter
scheidung des strafbaren und des nichtstrafbaren Unrechts kennt es 
nicht. Auch insoweit entspricht das VOlkerrecht mehr dem innerstaat
lichen Rechtszustande einer alteren Zeit. Daher erscheint (im Gegen
satz zum modernen nationalen Privatrecht) selbst die einfache Ver
tragswidrigkeit, und nicht minder ein VerstoB gegen die Grundrechte 
der Staaten (oben § 13 I), als Delikt. Ahnlich ungeschieden liegen auch 
in den Folgen des Unrechts Elemente privatrechtlicher und strafrecht
Hcher Natur nebeneinander: eine jede Verletzung von Grundrechten 
oder bestehender Staatsvertrage kann die samtlichen Unrechtsfolgen 
nach sich ziehen. Doch ist der Staat, wenn sein Vertragsgegner auch nur 
in einem wesentlichen2a) Punkte den geschlossenen Vertrag verletzt, auch 
berechtigt, von dem ganzen Vertrage zuruckzutreten (oben § 32 III 2). 
Damit entfallen dann die eigentlichen Unrechtsfolgen. 

2a) Nicht schon, wie v. Liszt meinte, einem "einzigen" Punkte. 
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b) Verschieden von dem volkerrechtlichen Delikt ist der bloB "un
freundliche Akt" (acte peu amical). 

Ein solcher Akt, vor aHem die nichtautoritative Einmischung 
in die AngelegenheitEm eines fremden Staatswesens, kann, soweit nicht 
die Haager Abkommen im Wege stehen, mit Entschiedenheit zuruck
gewiesen werden, erzeugt aber nicht die Unrechtsfolgen. 

II. Der Staat ist unmittelbares Deliktsubjekt bei allen schuldhaftenrechts
widrigen Handlungen, die von seinen mit viilkerrechtlicher Vertretungsbefugnis 
ausgeriisteten Vertretungsorganen innerhalb ihrer Vertretungsbefugnis be
gangen werden. 

1. Der Staat haftet daher fUr die Handlungen seines Staatshauptes 
und seines Ministers des AuBeren, seiner Gesandten und seiner Kon
suln, sowie auch fur die im Kriege vorgenommenen Handlungen sei
ner Befehlshaber. Und er haftet fUr diese Handlungen, mogen sie im 
Inland oder im Ausland vorgenommen sein. Denn diese Handlungen 
der mit Vertretungsbefugnis ausgestatteten Organe sind Handlungen 
des Staates selbst, mag rechtsgeschaftliche, mag deliktische Handlung 
in Frage stehen. 

2. Jedoch mussen, damit die vollen Deliktsfolgen (unten V) ein
treten, schuldhafte, d. h. vorsatzliche oder fahrlassige Handlungen der 
Vertretungsorgane des Staates vorliegen. Die reine Erfolgshaftung 
ist dem Volkerrecht nicht ganz fremd 3); doch fUhrt sie nur zu minderen 
Folgen (Ausdruck des Bedauerns, Wiederherstellung). 

3. Die Entwicklung des VOlkerrechts hat aber uber Satz unter 1. 
bereits hinausgefuhrt. Durch Art. 3 des 4. Haager Abkommens von 1907 
ist auf deutschen Antrag die Haftung des Staates fUr "aIle Handlungen 
(d. h. Verletzungen der Landkriegsordnung), die von den zu ihrer be
waffneten Macht gehorenden Personen begangen werden," ausdruck
lich ausgesprochen worden (unten § 56 VI). Die Haftung umfaBt 
Handlungen der Kriegfiihrung (BeschieBung von Ortschaften), wie ge
meine Verbrechen (Raub, Sachbeschadigung); durch angeordnete Ver
geltungsmaBregeln wird die Ersatzpflicht nicht beriihrt. Der Artikel 
gilt zunachst fur den Landkrieg, ist aber (unten § 63) auch auf den See
krieg anzuwenden 4). 

4. Uber die Handlungen der Gerichte und der VerwaltungsbehOrden 
vgl. III 1 a. 

III. Der Staat ist mittelbares Deliktsubjekt bei allen iibrigen auf seinem 

3) Bei v. Liszt lautete der Satz: "Die reine Erfolgshaftung ist dem Volker
rechte fremd". Dem steht eine begriindete Auffassung von Anzilotti, Schon und 
(abgesehen fiir Unterlassungen) Strupp entgegen. Auch Jess (S. 116, 139) ver
halt sich nicht ablehnend. Vgl. nochJ ellinek, System d. subj. off. Rechte 2, S. 328. 
Dagegen Hatschek, S.385. 

4) Vgl. Hofer, Der Schadenersatz im Landkrieg, 1913. 
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Gebiete gegen einen fremden Staat oder gegen fremde StaatsangehOrige be
gangenen schuldhaften, rechtswidrigen Handlungen, yorausgesetzt, daB er deren 
Hinderung oder Bestrafung yOlkerrechtswidrig unterIa.6t. 

1. Der Staat haftet fur die auf seinem Gebiete begangenen Handlungen 
ohne Unterschied, ob sie yon seinen StaatsangehOrigen oder ob sie yon Staats
fremden, yon Privaten oder von Behorden, begangen werden. 

a) Der Staat haftet, wenn die Handlungen von einzelnen Privat
personen oder aber wenn sie von seinen v61kerrechtlichen Vertretungs
organen, jedoch auBerhalb ihrer Vertretungsbefugnis, oder wenn sie 
von seinen rein innerstaatlichen, jeder v61kerrechtlichen Vertretungs
befugnis entbehrenden Organen (Gerichten, VerwaltungsbehOrden) vor
genommen werden. Er haftet kraft seiner Territorialgewalt auch fUr 
die von Staatsfremden auf seinem Gebiete vorgenommenen Handlungen; 
er haftet aber eben darum nicht fur diejenigen Handlungen, deren 
Tater exterritorial, also seiner Staatsgewalt gar nicht unterworfen ist b). 

b) Doch mussen diese Handlungen nicht nur objektiv rechtswidrig, 
sondern von den sie. begehenden Einzelpersonen auch schuldhaft, 
d. h. vorsatzlich oder fahrlassig begangen sein. Daher haftet der Staat 
fur Entscheidungen und Verfugungen seiner Gerichte und Verwaltungs
behorden nur dann, wenn sie als schuldhaftes Unrecht, als Rechts
verweigerung, Rechtsverzogerung, Rechtsbeugung, Bedruckung usw. 
sich darstellen. Entscheidungen oder Verfugungen, die objektiv und 
subjektiv oder auch nur subjektiv betrachtet kein Unrecht darstellen, 
vermogen niemals die Haftung des Staates zu begrunden 6). 

2. Der Staat haftet in allen diesen Fallen fUr schuldhafte Unterlassung der 
Verhlnderung oder Bestrafung. 

Hierunterfallt z.B. Gestattung von Umtrieben gegen die Sicherheit 
eines andern Staates oder dessenStaatsangehorigen auf seinem Gebiete7 ). 

a) Mangelhaftigkeit der nationalen Gesetzgebung oder unzurei
chende Verwaltungseinrichtungen brauchen nicht auf Verschulden zu 
beruhen. Jeder Staat ist verpflichtet, seine Gesetzgebung so einzu
richten, daB sie ihn in den Stand setzt, seinen volkerrechtlichen Ver
pflichtungen nachzukommen (oben § 13 III). Ein Mehreres kann freilich 
nicht verlangt werden, als daB sie dem allgemeinen Stande der Gesetz
gebung und Verwaltung in Kulturstaaten entspricht 8). 

5) Abweichend Triepel, S. 339, Anm.3. Vgl. auch Borchard, Z. Vi:i. R. 
Bd. 5, S. 510. 

6) Teilweise abweichend Triepel, S. 351. Vgl. Regelsperger, Rev. Gen. 
Bd. 4, S.735. Behandlung der Passau-Stettin-Ingolstadt-Falle, Wi:irterbuch 2,247. 

7) Nach einer Formulierung bei Grotius (lib. II 21; II 2): Durch Patientia 
oder receptus (Aufnahme, Bergungoder Tater). 

8) Mag dadurch auch nicht allen vi:ilkerrechtlichen Delikten vorgebeugt sein, 
z. B. nicht Angriffen durch die Presse, soweit sie im Rahmen der grundsatzlichen 
PreBfreiheit erfolgen. Das bekannt&Bismarckwort, daB die Regierung die Fenster-
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Wenn z. B. fremde StaatsangehOrige bei leidenschaftlich erregtem 
NationalitatenhaB wegen ihrer ZugehOrigkeit zu dem fremden Staate 
verletzt worden sind (Lynchung freigesprochener Italiener in Neu
orleans 1891), so ist eine Haftpflicht des Aufenthaltsstaates derVerletz
ten nach Volkerrecht an sich nicht begriindet. Immerhin haben die 
Regierungen, namentlich der europaischen Staaten, wiederholt in solchen 
Fallen Entschadigungen gewahrt. So Frankreich 1893 aus AnlaB der 
Schlagerei zwischen Franzosen und Italienern zu Aigues-Mortes 9) und 
ebenso Italien aus AnlaB von Angriffen auf das franzosische Botschafts
hotel in RomlO). Eine rechtliche Verpflichtung dazu bestand aber nicht. 

b) Die Haftung des Staates ist in der Regel dadurch bedingt, daB 
der Verletzte den Rechtsweg vergeblich betreten hat. Sie ist also nicht 
unmittelbar, sondern nur mittelbar begriindet. 

Anders bei Ausbriichen des Volkshasses im Kriege, soweit dem Ver
letzten der Rechtsweg versperrt ist. Hier muB eine unmittelbare Ent
schadigungspflicht des Staates angenommen werden, deren Erfiillung 
freilich von dem Inhalt des Friedensvertrages. abhangen wird. 

c) Nichts anderes gilt auch fiir Verletzungen, die wahrend eines 
Biirgerkrieges oder eines Aufstandes fremden Staatsange
horigen als solchen von den Staatstruppen oder von den Aufstandischen 
zugefiigt sind 11). Freilich bleibt hier zu prllien, ob der urspriingliche Staat 
oder die neue Regierung haftbar ist. Die Verletzten haben daher zu
nachst den Rechtsweg zu betreten; und erst, wenn dieser versagt, tritt 

scheiben bezahlen miisse, die die Presse einwerfe, zielt im wesentlichen (aber nicht 
nur) auf politische Wirkungen. 

9) Vgl. Rev. Gen. Bd. 1, S. 171. Jess, S. 46-55. 
10) Die Zeit unter den Einwirkungen und Nachwirkungen des Weltkrieges 

hat die Staatenpraxis um bedauerliche Vorfalle bereichert: Ermordung des deut
schen Vertreters Grafen Mirbach in RuBland (1918); Tatlichkeiten gegen die deut
sche Friedensdelegation in Versailles; Flaggenzwischenfall am Nationalfesttage 
bei dem franzosischen Botschaftsgebaude in Berlin (1920); Ausschreitung gegen 
Mitglieder der Kontrollkommission oder vor Konsulatsgebauden. Ermordung der 
japanischen Kolonie durch Boischewisten in Nikolajewsk (1920); Ermordung ita
lienischer Militarkommissionsmitglieder an der griechisch-albanischen Grenze, 
Zwischenfallvon Janina (1923) vgl. Jess, S. 2, 47ff. Strupp, Rev. Gen. Bd. 31 
(1924), S. 255. - Der Weltgeschichte gehOrt jenes Attentat an, das in Serajewo 
erfolgte, auf serbischem Boden vorbereitet war, und die Welt in Brand gesetzt hat. 

11) Vgl.AnnuaireBd.18, S.254 (Reglement v.1O.SeptemberI900). Breton, 
De la responsabiliM des Etats en matiere de guerre civile etc., 1906. V annero y, 
Evolution de l'idee de responsabiliM en cas de troubles ou d'emeute, 1907. Wiese, 
Le droit international applique aux guerres civiles, 1899. Rev. Gen. Bd. 1, S. 164; 
Bd. 2, S. 338; Bd. 3, S. 476. Rivier, Principes; Bd. 2, S. 43 (gegen ihn, der hier 
unmittelbare Verantwortlichkeit des Staates annimmt, gut Oppenheim, Bd. 1, 
S. 260). Anzilotti, Rev. Gen. Bd. 13, S. 5, 285,291. Muszak, Uber die Raf
tung einer Regierung fiir Schaden, welche Auslander gelegentlich innerer Un
ruhen in ihrem Lande erlitten haben, Diss. Reidelb. 1900. 
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die Ersatzpflicht des Staates ein. Die europaischen Machte sind gegen
uber den durch immer wiederkehrende innere und auBere Unruhen 
erschutterten mittel- und sudamerikanischen Staaten vielfach mit Er
folg weitergegangen und haben sofort, ohne daB eine Anrufung der Ge
richte stattgefunden hatte, auf diplomatischem Wege bei der fremden 
Regierung Entschadigung verlangt und erhalten. Aber eine Rechts
pflicht, diesem Verlangen zu entsprechen, besteht auch hier nicht; 
und die mittel- und sudamerikanischen Staaten haben nicht nur wieder
holt das Verlangen zuruckgewiesen (so Venezuela 1895), sondern auch 
in den mit den europaischen Machten geschlossenen Vertragen ihre 
Verpflichtung ausdrucklich abgelehnt. 

Beispiel: Deutsch-mexikanischer Freundschaftsvertrag yom 5. De
zember 1882 (R.G.BI. 1883,247) Art. 18 Abs. 3: "Ferner besteht dar
uber Einverstandnis unter den vertragschlieBenden Teilen, daB die 
deutsche Regierung, mit Ausnahme der FaIle, wo ein Verschulden oder 
ein Mangel an schuldiger Sorgfalt seitens der mexikanischen Behorden 
oder ihrer Organe vorliegt, die mexikanische Regierung nicht ver
antwortlich machen wird fur Schad en, Bedruckungen oder Erpressungen, 
welche die Angehorigen des Deutschen Reichs in dem Gebiete Mexikos 
in Zeiten der Insurrektion oder des Burgerkrieges von seiten der Auf
standischen zu erleiden haben sollten, oder welche ihnen durch die 
wilden Stamme zugefugt werden, die den Gehorsam gegen die Regierung 
nicht anerkennen." .Almlich Mexiko in spateren Vertragen mit anderen 
Staaten; Kolumbien in Vertragen mit Deutschland, Spanien, Italien. 

IV. Der Begriff des Deliktes wird ausgeschlossen durch den Mangel der 
Rechtswidrigkeit. 

Er wird also beseitigt durch die Befugnis zu dem Eingriff in die 
Rechtssphare des verletzten Staates, mag diese Befugnis auf allgemeinen 
Rechtssatzen oder auf besonderer Einraumung beruhen. Doch ist nicht 
ausgeschlossen, daB die bloBe Ersatzpflicht - ohne die ubrigen Unrechts
folgen - trotz der RechtmaBigkeit eintritt oder ein Ersatz auch ohne 
daB ein Anspruch darauf besteht, gewahrt wird 12). Diese Erscheinung hat 
dieselbe Bedeutung wie auf dem Gebiete des Privatrechtes. Der Stand
punkt der Deliktshaftung ist damit aufgegeben. 

1. Hierher gehOrt zunachst die berechtigte SelbsthHfe, insbesondere 
die Intervention (vgl. auch VI und § 52 12, II). 

2. Der Einwilligung des verIetzten Staates mun unter allen Umstanden 
die Kraft eines die Rechtswidrigkeit ausschlienenden Umstandes beigelegt 
werden. (Volenti non fit iniuria.) 

Das folgt aus der Souveranitat der Staatsgewalt. Eine Einschran
kung ist nur insoweit zu machen, als die Handlung nicht nur die 

12) Hierher ist das deutsche Angebot zu Schadensersatz beim Einmarsch in 
Belgien und Luxemburg zu zahlen, auch wenn er aus Ziffer 3 zu rechtfertigen ware. 
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Interessen des unmittelbar verletzten Staates selbst, sondern auch 
diejenigen anderer Staaten verletzt. Die Einwilligung eines neutralen 
StaatE)s in die Besetzung seines Gebietes durch eine kriegfUhrende Macht 
wiirde dieser Besetzung die Rechtswidrigkeit zu nehmen nicht in der 
Lage sein. 

3. Die strafrechtlich und privatrechtlich anerkannten Begriffe der Not
wehr und des Notstandes schliellen auch fUr das Gebiet des VOlkerrechts die 
Rechtswidrigkeit der begangenen Verletzung aus 13). 

Das Primum vivere hat fUr den Staat eine erhohte Geltung. "Ein 
einzelner Mensch dad sich opfern: einer Regierung kann es nicht er
laubt sein, die Existenz des Staates und der Staatselemente preiszu
geben" 14). 

Auch der dauernd neutralisierte Staat dad mithin den feindlichen 
Ubedall mit Waffengewalt abwehren. Er handelt in N otwehr. Ebenso 
der dritte Staat, der einer drohenden Verletzung der Neutralitat des 
neutralisierten Staates von seiten des Kriegsgegners durch Besetzung 
des neutralen Gebietes zuvorkommt. 

Derselbe Grundsatz gilt fUr den N otstand. Droht den Lebens
interessen eines Staates, seinem Dasein und seiner Entwicklungsmog
lichkeit (seiner Selbsterhaltung und Selbstentfaltung) Gefahr, so darf 
er sie bei iiberwiegendem Interesse durch Verletzung der berechtigten 
Interessen eines dritten Staates schiitzen. Doch hat er in diesem Falle 
Ersatz zu leisten, soweit ihm nicht bewaffneter Widerstand entgegen
gesetzt wurde. Auch diejenigen Schriftsteller, welche die Anwendbar
keit des Notstandsbegriffesim Volkerrecht leugnen, gewahren dem be
drohten Staat das "Recht auf Selbsterhaltung" 15) und damit das Recht, 
"Staatsnotwendigkeiten" auch auf Kosten berechtigter Interessen 

13) Reil born, System 295" S. 357; Enzyklop. § 51 (Literatur); Ullmann, 
S.145; Neubecker, Zwang und Notstand, 1910 (behandelt erst den Zwang); 
Lukas, Staatsrechtl. und viilkerrechtl. Zwang 1910; Kohler, Not kennt kein Ge
bot, 1915; Cavaretta, 10 stato di necessita nel diritto internazionale, 1910; 
Ca vaglieri, 10 stato di necessita n. dir. intern., 1918 (Rivista Italiana di scienze 
giuridiche, 1917); Franz Scholz, Privateigentum im besetzten und unbesetzten 
Feindesland, 1919, S. 161ff.; Stru pp, Viilkerrechtl. Delikt, S. 122f.; Wiirterbuch 
Bd.2, S. 152 (Notstand). - Edwin M. Borchard, Beschrankung des diploma
tischen Rechtsschutzes durch Kontrakt zwischen dem Burger und einer aus
wartigen Regierung oder durch Landesgesetzgebung, in Z. Vii. R. Bd. 5, 1911, 
S. 510. Unten § 56 Anm. 18. 

14) Rivier, S. 184. Es ist deshalb nicht unverstandlich, wenn im 18. Jahrh. 
das Konvenienzrecht, (droit de convenance) lebhaft eriirtert wurde, als Befugnis 
des Staates bei widerstreitenden Interessen gegen andere Staaten so zu verfahren, 
wie es dem eigenen Interesse angemessen erachtet wird (vgl. Reffter § 26, der die 
Konvenienz nur fUr den Fall des "wirklichen Notstandes" anerkennt). 

15) Vgl. z. B. Fleischmann, Auslieferung und Nacheile nach deutschem 
Kolonialrecht, 1906, S. 52. - Die Parallele mit dem innerstaatlichen Recht, dem 
beide Begriffe seit Jahrhunderten gelaufig sind, bedarf keiner AusfUhrung. 



286 III. Buch. Der volkerrechtliche Verkehr innerhalb des Staatenverbandes. 

anderer Staaten durchzusetzen. Damit ist derselbe Begriff innerhalb 
engarer Grenzen anerkannt. Der Staat braucht nicht zu warten, bis er 
vor der unmittelbar drohenden Gefahr des Unterganges steht 16). 

Auf dem Notstande beruht z. B. das Recht der Seeschiffe, der 
Kriegsschiffe wie der Handelsschiffe, zur reIache forcee, d. h. zum 
Aufenthalt in einem ihnen sonst verschlossenen Hafen, wenn sie durch 
Seenot dazu gezwungen sind (oben § 20 IV). 

Sehr bestritten ist die Frage des Notstandes fUr das Gesamtgebiet des 
Kriegsrechts (vgl. unten §§ 56 VI, 61 II 5a). Vielfach behauptet man, daB 
die Rechtsregeln der Kriegfiihrung (die "Kriegsmanier") eingeschrankt 
wiirden durch die "Kriegsraison" (necessiM de guerre). Diese Be
hauptung verkennt die moderne Entwicklung des Kriegsrechts, das (man 
vergleiche Art. 22 des Anhanges zum 4. Haager Abkommen 1907) den 
Kriegfiihrenden ein ,;tinbeschranktes Recht in der Wahl der Mittel 
zur Schadigung des Feindes", also der necessaria ad finem belli, a b -
spricht und die Anwendung gewisser Kriegsmittel sogar ausdriicklich 
verbietet. Eine offene Stadt darf auch dann nicht beschossen werden, 
wenn von ihrer Vernichtung der Ausgang des Kampfes abhangen sonte. 
Wohl aber greift auch im Kriege der Begriff der N otwehr Platz: gegen 
rechtswidrigen Angriff ist Verteidigung in jeder Art gestattet. Und 
auf den Begriff des N otstandes verweist die in den'Kriegsregeln viel
fach sich findende "Umstandsklausel" ("soweit es die Umstande ge
statten"). 

V. Die RecbtsfoIgen des vOlkerrecbtIicben Deliktes sind nicbt auf bestimmte 
MaBnabmen festgelegt, darum vielgestaltiger als die in dem nationalen Recbt 
aufgestellten Recbtsfolgen des privatrechtlicben Deliktes oder des strafrecbt
licben Verbrechens~ 

Ihr Umfang wird sich deshalb auch u. a. darnach richten, inwieweit 
etwa dem Delikte eine Abmahnung erfolglos vorangegangen ist (Oster
reich gegeniiber den serbischen Umtrieben) oder scharfere MaBnahmen 
bereits erforderlich waren' (Flottendemonstration), die einen Aufwand 
verursacht haben. 

Art und MaB kann auch durch Vereinbarung naher bestimmt oder 
begrenzt sein. Das letztere ist auch dort als beabsichtigt anzunehmen, 
wo der Vertrag selbst bereits Sicherungen fUr seine Durchfiihrung vor
sieht und damit die Rechtsfolgen der Nichterfiillung vorwegnimmt. 
Das ist der Fall bei Verletzungen des Vel'Sailler Vertrages, der hiergegen 
in Art. 428, 430 die Besetzung der Rheinlande festlegt und auBerdem 
bei VerstoBen gegen die Reparationspflichten (nach §§ 17, 18 der 

16) Die Regelung in §§ 227,228,231,904, B. G. B. ruht auf dem Grunde all
gemeinen Rechts und kann auch fiir das zwischenstaatliche Verhalten Fingerzeige 
geben. 
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Anlage II hinter Art. 244) wirtschaftliche, finanzielle oder ahnliche 
Sperr- und VergeltungsmaBregeln - nichts anderes I7). 

Restitution, Reparation (Ersatz fiir materielle und immatm-ielle 
Schaden), Sanktion (Bestrafung des Taters), Garantie (gegen Wider
holun.,g). - Darunter bringt man im wesentlichen die Fo]gen des De
liktes. Die einzelnen Gruppen sind nicht scharf geschiedenI8). 

1. Der schuldige Staat hat zuniichst, soweit das miiglich ist, den friiheren 
Zustand wieder herzustellen und eine Entschiidigung in Geld zu leisten. 

Die Ersatzpflicht ist ausdriicklich anerkannt fiir Verletzung der 
Kriegsregeln (oben II 3); ihre Feststellung und Durchsetzung bei 
Wegnahme von Handelsschiffen wird volkerrechtlich gesichert durch 
das prisengerichtliche Verfahren (unten § 65B). 

Die Entschadigung umfaBt den eingetretenen Schaden wie den 
entgangenen Gewinn. Da aber bei allen gegen den Staat selbst ge
richteten Verletzungen staatliche Hoheitsrechte in Frage stehen, so 
kann sie sich naturgemaB nicht auf vermogensrechtliche Interessen be-
schranken. • 

Der Anspruch kann, wenn auch die Verletzung einen -einzelnen 
getroffen hat, nicht von diesem selbst oder seinen Hinterbliebenen,. 
sondern nur von dem Staate, in des sen Schutz er steht, gegen den haf
tenden Staat geltend gemacht werden. 

2. nber die materielle Entschiidigung hinaus ist in allen schwereren 
Fiillen eine moraUsche zu leisten, eine G e n u gt u u n g, die in einer ii.uf.lerenEhren
erklarung gegeniiber der verletzten Staatsgewalt besteht. 

Darunter fallen u. a.: Bestrafung oder Entfernung der schuldigen 
Beamten 19), Ausdruck des Bedauerns, Entschuldigung (Steigerung je nach 
Stellu.ug deshierzu_herufenen Staatsorg.ans), Salutieren der Flagge, son
stige militarische Ehrenbezeugungen. 

FUr die Ermordung des deutschen Gesandten Freiherrn von Ketteler 
(oben § 3 S.40) hat China durch die Errichtung eines Grabdenkmals,. 
durch die Hinrichtung vornehmer Boxer sowie durch die Entsendung 
einer Siihnemission rmter dem Prinzen Tschun (Empfang in Potsdam 
am 4. September 1901) Genugtuung geleistet. 

17) Dagegen haben die verbiindeten Hauptmachte oft genug verstoBen; 
namentlich durch Besetzung von Diisseldorf, Duisburg, Ruhrort (Mai 1921) und. 
vor allem durch den Einbruch der Franzosen und Belgier in das Ruhrgebiet. 
(9. Januar 1923). VgI. unten § 55 Anm. 12, § 69 S. 563. 

18) Einzelnes bei Triepel, S. 344 (Hinweis auf die "enorme" Summe, die die 
Transvaalregierung als "moralische oder intellektuelle Entschadigung" wegen des. 
Einfalles von Jameson von England verIangte). Es waren 1 Million Pfund, die Eng
land aber ablehnte (Staatsarchiv 63, Nr. 12006ff.); vgl. Strisower, Krieg und Vol-
kerrechtsordnung, 1919, S. 59. 

19) Natiirlich nicht um ihn (wie bei dem Angriffe auf die deutsche Friedens
delegation bei der Abreise aus Versailles) in Kiirze an erhOhtem Posten wieder
auftauchen zu lassen. 
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3. Soweit die Gefahr einer Wiederholung der verletzenden Handlung be
steht, ist Sicherheit zu Jeisten. 

Diese kann insbesondere in der zeitweisen oder dauernden Ver
pfandung von Staatsgebiet (oben § 33 I) bestehen; aber auch in der 
Ausweisung oder Auslieferung am Delikte beteiligter Personen, soweit 
es nicht eigene Staatsangehorige des schuldigen Staates sind. 

4. NiemaJs darf die Wirkung so weit gehen, daB in das Recht der 
Selbstiindigkeit des schuldigen Staates eingegriffen oder gar eine De
miitigung bezweckt wird. Das ware RechtsmiBbrauch. 

VI. Wird die freiwillige Leistung der geschuldeten Siihne verweigert, so 
kann diese mittelbar oder unmittelbar erzwungen werden. 

In erster Linie kommt hier die Anrufung eines Schiedsgerichts 
oder die nichtkriegerische Selbsthilfe (Repressalien, Intervention 
usw. vgl. § 55), unter Umstanden unter Mithilfe anderer Staaten, nun
mehr auch durch Eingreifen des Volkerbundes (Art. 16 Volkerbund
satzung) in Betracht - in letzter Linie der Krieg als ultima ratio 
des Volkerrechts (unten § 56). 



Viertes Buch. 

Die Interessengemeinschaft des volkerrechtlichen 
Staatenverbandes. 

Vorbemerk ung .. 
i 

Die Aufgabe die8es IV. Buche8 ist der Nachwei8, daP auf den ver-
8chiedenen Gebieten menschlicher Lebensbefiitigung heute bereits die Er
kenntni8 der vorhandenen I nteres8engemeinschaft zu einem engeren Zu-
8ammen8chlup der beteiligten Staaten gefuhrt hat, zur Bildung von be-
80nderen Zweckverbiinden, die die Wahrung und Forderung gemeinsamer 
Interes8en mit vereinten Kriiften anstreben. Durch die8e besonderen Zweck
verbiinde entwickelt 8ich der Recht8verband der Staaten zu einem K ultur
verband. Nicht unbeachtet darf aber bleiben, daP dem Zusammenschlus8e 
der Staaten mehrfach und wirksam durch privaten Zusammenschlup vor· 
gearbeitet worden i8t 1). 

E8 i8t ohne weiteres zuzugeben, daP es 8ich in dem folgenden Ab8chnitt 
fast aus8chlieplick um partikuliire8 V olkerrecht handelt, das nur jene 
Staaten bindet und berechtigt, die dem einzelnen Zweckverband als Glieder 
angehOren2). Aber die werbende Kraft der mei8ten die8er Zweckverbiinde 

1) Unter mehr oder minder zuriickhaltender Mitbeteiligung von Staaten. 
Einen bei aller Kiirze belehrenden Einblick gibt Fried,"Das internationale Leben 
der Gegenwart, 1908. 

2) Diese grundlegende Tatsache wird leider gar zu oft nicht beachtet. Das 
gibt dann genugsam den AnlaB, iiber Verletzungen des Volkerrechts zu klagen, wo 
gar kein Volkerrecht besteht. Eine Aufzahlung der an den einzelnen Gruppenver
tragen beteiligten Staaten ist nicht immer moglich. v. Liszt hatte es hier wid da 
versucht, und es hatte den Anschein, als ob er Vollstandiges gegeben hatte. Bei der 
Nachpriifung haben die Angaben nicht immer stichgehalten. Um ermiidende Un
genauigkeiten zu vermeiden, wird von den halbseitenlangen Aufzahlungen abge
sehen. Sie gehOren nicht in ein Lehrbuch; so wenig wie ein Lehrbuch dazu bestimmt 
sein kann, den Inhalt eines Vertrages erschOpfend wiederzugeben. Fiir die prak
tische Anwendung eines Vertrages muB man nach dem Text nnd der Literatur 
greifen; den Weg dahin soli das Lehrbuch erleichtern. 

Vgl. zu alldem das Werk von B. Harms, Volkswirtschaft und Welt
wirtschaft, 6 1912 (Neudruck 1920). Adolf Lenz, Der Wirtschaftskampf der 
Volker und seine internationale Regelung, 1920. W. van Calker, Die volker
rechtlichen Sicherungen der wirtschaftlichen Verkehrsfreiheit in Friedenszeiten. 
1918; B. Harms, Volkerr. Sicherungen usw. (derselbe Titel), 1918. 

v. Liszt-Fleischmann, V61kerrecht, 12. Auf!. 19 
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zwingt eine immer grofJere Zrihl von Staaten zum AnschtufJ und verwandelt, 
wie wir das beim Weltpostverein oder bei der Genfer Konvention erlebt 
haben, Schritt fur Schritt den zuerst nur wenige Staaten umspannenden 
Verein in einen allgemeinen Verband, der sogar die Grenzen der eigent
lichen V olkerrechtsgemeinschaft 'iiberspringt. 

Es mag ferner zugegeben werden, dafJ die an sich unsichere Scheidung 
von rechtsetzenden und rechtsgeschiiftlichen Vertragen Mer vollig zu ver
schwinden droht. Aber es ist nun einmal nicht anders: der Weg zur 
allge~ein bindenden volkerrechtlichen Rechtsnorm fuhrt ge
schichtlich durch die rechtsgeschaftlichen Einzelvertrage der 
Staaten hindurch. Wer mit starren juristischen Begriffen arbeiten 
zu kOnnen glaubt, bleibt besser dem Volkerrecht uberhaupt fern. Denn 
Mer tritt uns die normative Kraft des Faktischen in ihrer ganzen schOp
ferischen Bedeutung entgegen (vgl. auch oben § 6 I). 

Auch der Ruckschlag, der im besonderen auf diesem Boden dem 
W,eltkriege folgte, indem er die Vertrage brach, auf denen die Interes
sengemeinschaft zwischen den kriegfuhrenden Staaten beruhte3) , und die 
Durftigkeit und das Zaghafte der Wiederaufrichtung kOnnen an der Le
benskraft nicht irre machen, die der I nteressengemei1U!chaft innewohnt 
und ·ihr die neue und verstiirkte Entfaltung sichert. Der V olkerbund, 
eine Staatenvereinigung, die im grofJten Stile politische, wirtschaftliche, 
kultureZZe Interessen miteinander zu verflechten und Verwickelungen aus
zuschalten oder abzudammen sucht, mag er auch in der Form, die ihm ein
seitig die Pariser Friedensvertrage gegeben haben, an ersichtlichen Ge
bresten kranken, ist doch das sichtbare Zeichen fur das wieder und weit 
gesteckte Ziel, nach dem sich die Staaten fur die Regelung ihrer gemein
schaftlichen I nteressen bewegen. 

Protz aZZer methodischen Bedenken, deren ich mir wohl bewufJt bin, 
lege ich daher dieses IV. Buch denjenigen meiner Leser besonders ans 
Herz, die fur das Werden und Wachsen des Rechts Sinn und Interesse 
haben4) 6). 

3) Dabei bleibt es zuweilen unsicher, inwieweit ein Vorkriegsvertrag noch 
Geltung hat oder selbst ein Vertrag mit den nicht in den Krieg gezogenen Staaten 
durch die veranderten VerhaItnisse den Boden verloren hat. Dieser Vorbehalt 
mull heute fiir die Ausfiihrungen im Text allgemein gemacht werden. In den 
meisten Fallen will die Heranziehung solcher Vertrage dem Zwecke dienen, nur 
die Entwicklungslinien des staatlichen GemeinschaftsIebens zu ziehen. 

4) Der Einteilungsgrund fiir die Darstellung dieses Buches ist mithin gegeben 
in der Eigenart der als gemeinsam erkannten und volkerrechtlich geregelten staat
lichen Interessen. Vgl. Geffcken, Das Gesamtinteresse als Grundlage des Staats
und Volkerrechts, 1908. Ahnlich auch Gareis in seinen Institutionen des Volker
rechts. 

Bei der Verbreitung von v. Liszts Werke nehme ich davon Abstand, an 
dem Systeme grundsatzlich zu andern. 

5) In einer Hinsicht ware allerdings eine Erweiterung am Platze: von den 
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Erster A bschnitt. 

Die Interessengemeinschaft der Staaten auf dem 
Gebiete des Verkehrsl). 

§ 36. Die Hochseeschiffahrt und die Freiheit des Meeres 2). 

I. Der vi:ilkerrechtliche Grundsatz der Meeresfreiheit schliellt jede staat· 
liche Herrschaft fiber die offene See aus. Jeder ursprfingliche oder abgeleitete 

Interessengemeinschaften durfen diejenigen nicht unerwahnt bleiben, die zunachst 
rein politischen Interessen dienen. Sie finden sich an verschiedenen Stellen 
des Werkes gelegentlich beruhrt: die wichtigeren Friedensvertrage, Bundnisse, 
Garantievertrage, namentlich in dem geschichtlichen Teile (§ 3); vgl. Dreibund 
und Zweibund (S. 33, 42), Bundnis GroBbritannien und Japan (S. 41), die Garantie 
der Unabhangigkeit Norwegens (S. 44), die Marokkovertrage (S. 48), Wiener Kon
greB (S. 24), Pariser Frieden (S. 27), Balkankonferenz (S. 30), die Friedensschlusse 
des Weltkriegs (S. 47,52,66 und § 69). Oppenheim 1,733; de Lou ter 1, 515. 

Vgl. neuestens u.a. v. Twardowski, Entente (kleine), im Worterbuch Bd.I, 
S. 280; Wolfg. Stein, La Germania e Ie future coalizioni politiche a base econo
mica 2, 1924 (Rom). 

1) Die Pariser Friedensdokumente von 1919 enthalten einige Satze, die, auch 
abgesehen von der Auflage einer einseitigen Pflicht fUr Deutschland, dem Ziele 
der Forderung des internationalen Verkehrs dienen wollen; freilich sind es nur Teil
stucke, die deshalb an dieser Stelle einen Platz finden mogen. Nach Art. 23e des 
Versailler Vertrages wollen die Mitglieder des Volkerbundes die notigen Anordnun
gen treffen, um die Freiheit des Verkehrs und der Durchfuhr sowie die gerechte 
Regelung des Handels aller Bundesmitglieder zu gewahrleisten. Nach Art. 379 
verpflichtet sich Deutschland (unbeschadet seiner besonderen Verpflichtungen zu
gunsten der Verbandsmachte) jedem allgemeinen Abkommen uber die internatio
nale Regelung des Durchgangsverkehrs der Schiffahrtswege, der Hafen und Eisen
bahnen beizutreten, das zwischen den verbundeten Machten mit Zustimmung des 
Volkerbundes binnen 5 Jahren nach Inkrafttreten des Versailler Vertrages abge
schlossen wurde. Eine AusfUhrung hat das Programm bisher im wesentlichen nur 
durch die Verkehrskonferenz in Barcelona (10. Marz bis 20. April 1921 ), an der auch 
Deutschland mit beratender Stimme teilnahm, gefunden. Die Beschlusse betreffen: 
Freilieit des Transits, Verwaltung der internationalen WasserstraBen, Flaggenrecht, 
internationale Verwaltung der Eisenbahnen, Hafen; periodische Verkehrskonfe
renzen (Kraus, D.J. Z. 26, 452). Unten § 38 Anm. 3. v. Bulow, Der Versailler 
Volkerbund, 1923, S.336ff.; Oh. de Visscher, Le droit international des com
munications, 1924. - Allgemein Hennig, Hauptwege des Weltverkehrs, 1913. 

2) PereIs, Das internationale offentliche Seerecht der Gegenwart. 2. Auf I. 
1903. Loening, H. St. Bd. 7, S. 279. Lemoine, Precis de droit maritime 
internat. 1888. Stoerk, H. H. Bd. 2, S. 483. Nys, Les origines du droit inter
nat., 1894, S. 377. Radnitzky, Meeresfreiheit und Meeresgemeinschaft, Arch. 
o. R. Bd.22, S.416. De Louter Bd. I, S. 375, 400. Merignhac Bd. 2, S. 498. 
Nys Bd. 2, S.168. Oppenheim 1, 407. Moore 2,884. Rivier, 166. Ull
mann, S. 324. - Loewenthal, Das Untersuchungsrecht des internationalen 
Seerechts in Krieg und Frieden, 1905. Castel, Du principe de la liberte des mers 
et de ses applications dans Ie droit commun internat., 1900. PreuB, Das Volker
recht im Dienst des Wirtschaftslebens, 1901. - Aus der jungsten Literatur 
sind bereits hier zu nennen: Triepel, Die Freiheit der Meere und der kunftige 

19* 
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Erwerb der Gebietshoheit liber Teile des offenen Meeres ist vOlkerrechtlich un
moglich. Das Meer ist in dies em Sinne nicht res nullius, sondern res commu
nis omnium, Gebiet des Staatenverbandes. Jeder Staat hat das Recht, Han
delsschiffe und Kriegsschiffe im Frieden wie grundsiitzlich auch im Krieg unter 
seiner Flagge und unter der ausschlieBlichen Herrschaft seiner Gesetze die hohe 
See befahren zu lassen und den unerschopflichen Reichtum, den die Tiefen des 
Meeres bieten, durch seine Fischerei flir sich zu verwerten. 

1m Kriege gehOrt auch das Meer, unbeschadet der Rechte der Neutralen, 
zum Kriegsschauplatz (unten § 62 I). 

Fur die Zeit des Friedens ist der Grundsatz der Meeresfreiheit 
bereits von Hugo Grotius in seiner (ohne Nennung des Verfassers) 
Jugendschrift "mare liberum seu de jure quod Batavis competit ad In
dicana commercia" 1609 gegen die mit der Entwicklung der Hochsee
schiffahrt und des Uberseehandels einsetzenden weitgehenden Anspruche 
PortugaIs, Spaniens und Englands vertreten worden. Die Zeit war fUr 
die Durchsetzung des Gedankens noch nicht reif; die Verschiedenheit 
der politischen Macht zur See noch zu groB, als daB der einzelne Staat 
dem Anreiz, sie zu gebrauchen, widerstehen konnte. Herrschend war 
der entgegengesetzte englische Standpunkt. Ihn vertrat mit der Feder 
namentlich Selden ("mare clausum" 1635, geschrieben 1618) und mit 
der politis chen Tat Crom well (Navigationsakte von 1651). Erst hun
dert Jahre darauf, da sich die Machtverhaltnisse der Staaten zur See 
auszugleichen begonnen, konnte Bynkershoek ("de dominio maris" 
1702) den Grotianischen Gedanken zur Anerkennung bringen. Reute 
wird er in der Wissenschaft nur ganz vereinzelt in Frage gestellt3 ). 

,Auch tatsachlich ist im Frieden, trotz der englischen Vorherrschaft 
zur See, die Meeresfreiheit unangetastet geblieben. Vereinzelte Be
schrankungen und Belastigungen des Seehandels aber haben mit ihr 
rechtlich nichts zu tun. 

Anders ist es im Krieg. Da leidet die Rochseeschiffahrt des 
Kriegfiihrenden unter dem Seebeuterecht (unten § 65 I), die der Neu-

FriedensschluB, 1917. W. van Calker, Das Problem der Meeresfreiheit und die 
deutsche V6lkerrechtspolitik, 1917. Stier-Somlo, Die Freiheit der Meere und das 
V61kerrecht, 1917. V gl. unten § 65 Anm. 1. Das Schrifttum hat wahrend des Welt
krieges und noch seither in ausgiebigster, wenngleich nicht durch Befolgung in der 
Praxis ausgezeichneter, Weise versucht, das alte Machtpro blem als Rechtspro blem zu 
fassen. Einige Erganzungen: Gellmann, (Osterreich.) Zeitschrift fUr 6ffentl. 
Recht Bd. 2, 1916, S. 437, 657 (gegen ihn Stier-Somlo); Meurer, Das Programm 
der Meeresfreiheit, 1918. Kritisch Henrich, Theorie des Staatsgebietes, 1922, 
S. 73. Betrachtung vom Stande des deutschen Rechtes Kisker, PreuB. Verwal
tungsblatt, Bd. 39 (1918), S. 361. 

3) Stier-Somlo bestreitet die Geltung des Grundsatzes. Aber die von ihm 
-betonten Ausnahmen (unten im Text) bestatigen die Regel. Er vermiBt ferner die 
rechtliche Rechtfertigung des Grundsatzes. Dieser bedarf es aber hier so wenig wie 
sonst, sobald die Geltung feststeht. Potter, The freedom of the seas, 1924. 
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tralen unter Blockade und Seesperre (unten § 64) und dem Recht, 
Bannware wegzunehmen (unten § 68). Die Meeresfreiheit wird also 
wesentlich beschrankt durch die Aktion der KriegfUhrenden. Davon 
wird unten im V. Buch die Rede sein. Wenn heute von der Meeres
freiheit als Forderung gesprochen wird, so bezieht sich diese auf den 
Krieg und auf die Beseitigung oder Beschrankung der drei eben er
wahnten Rechte der KriegfUhrenden. 

Wie sehr die Frage nach der Meeresfreiheit immer noch eine 
Machtfrage ist und wie wenig geneigt die Staaten sind, sie zur Rechts
frage werden zu lassen, zeigt mit aller Deutlichkeit das Verhalten der 
deutschen Kriegsgegner vor AbschluB des Waffenstillstandes. Prasi
dent Wilson hatte in seiner KongreBrede am 8. Januar 1918 unter den 
14 Punkten als Punkt 2 verkiindet: "Uneingeschrankte Freiheit der 
Schiffahrt auf den Meeren, auBerhalb der Territorialgewasser, im Frieden 
sowohl wie im Kriege, auBer insoweit, als die Meere ganzlich oder teil
weise zur gewaltsamen DurchfUhrung internationaler Vertrage kraft 
internationaler Beschliisse gesperrt werden." Durch Note vom 3. Ok
tober 1918 hat Deutschland das in di.eser KongreBbotschaft aufgestellte 
Programm als Grundlage fiir die Friedensverhandlungen angenommen. 
Der SchluB des dadurch eingeleiteten Notenwechsels, die sog. Lansing
note vom 5. November 1918 erklarte die Bereitschaft der Gegner Deutsch
lands, auf Grund der KongreBbotschaft Friede zu schlieBen, jedoch nur 
mit Beschrankungen: "Sie miissen betonen, daB das, was gewohnlich 
als die Freiheit der Meere bezeichnet wird, verschiedene Auslegungen 
zulaBt, von denen sie einige nicht annehmen konnen. Sie miissen sich 
daher hinsichtlich dieses Gegenstandes fUr den Eintritt in die Friedens
konferenz vollstandige Freiheit vorbehalten.'" Diese ebenso gewundene 
wie unumwundene Erklarung gibt dem Grundsatze der Meeresfreiheit, 
wenigstens fiir den Kriegsfall, den StoB. 

II. Die Durchfiihrung des Grundsatzes der Meeresfreiheit fiihrt zu einer Reihe 
von Folgesatzen. 

1. Binnenmeere im weiteren Sinne des Wortes sind nicht mehr "ge
schlossene Meere" (mare clausum) (oben § 15 II 2), wenn sie vom Staatsgebiet 
mehrerer Uferstaaten umschlossen werden, mag auch die Verbindung zwischen 
ihnen und der offenen See durch einen einzigen Staat vom Ufer her beherrscht 
werden kiinnen. Auch fur sie gilt unter dieser Voraussetzung der Grundsatz der 
Meeresfreiheit. 

Geschlossene Binnenseen sind demnach das Asowsche Meer, der 
Rigasche Meerbusen, der Zuidersee. Teile des offenen Meeres !'lind da
gegen die Ostsee (die im Krimkrieg wie im deutsch-franzosischen Krieg 
und im Weltkriege Kriegsschauplatz war)4); das Schwarze Meer, das 

4) Uber die Hudsonbai, deren Zugang mehr als sechs Seemeilen Breite hat. 
vgl. Balch, Rev. Ed. 43, S. 539. . 
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Beringmeer (Schiedsrichterspruch vom 15. August 1893 gegen die An
spriiche der Vereinigten Staaten) usw. 

2. Jedoch kann durch Vereinbarung der Michte die SchlieBung von 
solchen, an der Freiheit der offenen See teilnehmenden Meeresteilen fiir Kriegs
schufe angeordnet werden (unrichtig als "Neutralisierung" bezeicbnet). 

Vgl. iiber die montenegrinischen und di.e ionischen Gewasser unt€n 
§ 58 A 12. Insbesondere hatte der Art. 11 des Pariser Friedens von 1856 
die Gewasser und Hafen des Schwarzen Meeres (mit EinschluB also 
der Kiistengewasser) den Kriegsschiffen nicht nur der Uferstaaten, son
dern auch aller anderen Machte im Frieden "auf ewig" verschlossen. 
Nachdem sich aber das durch diese Vereinbarung in seinen Lebens
interessen schwer betroffene RuBland am 31. Oktober 1870 einseitig 
von dieser Verpflichtung losgesagt hatte, wurde Art. 11 durch den 
Londoner Vertrag vom 13. Marz 1871, geschlossen von den Unter
zeichnern des Pariser Friedens von 1856 (R. G. Bl. 1871, 104; Fleisch
mann 93, Strupp I 283), ausdriicklich aufgehoben. 

3. Die Me ere n g en, welche Teile der offenen See miteinander verbinden, 
stehen, auch wenn sie vom Ufer aus durch einen oder durch mehrere Staaten 
beherrscht werden konnen, der Durchfahrt der Kriegs- me Handelsschiffe der 
iibrigen Michte offen. 1m iibrigen findet der Begriff del' Kiistengewisser (oben 
§ 16 I) Anwendung. 

Wichtige Beispiele bieten der Sund und die Meerenge von Gibraltar. 
Der Uferstaat ist nicht berechtigt, fiir die Gestattung der Durchfahrt 
Abgaben zu erheben, soweit diese nicht als Gegenleistung fur die Er
haltung des Fahrwassers und der Schiffahrtszeichen erscheinen. Die 
von Danemark erhobenen Sund- und Beltzolle wurden durch Vertrag 
vom 14. Marz 18575) gegen Entschadigung aufgehoben. 

4. Auch beziiglich der Meerengen konnen jedoch durch besondere Ver
einbarungen der Michte abweichende Bestimmungen getroffen werden. 

Ein wechselvolles Geschick, bedingt durch die jeweilige Stellung 
der in ihren politis chen Interessen von der 6ffnung oder SchlieBung 
der Meerengen betroffenen groBen Gegenspieler RuBland und England, 
hatten die Engen des Bosporus und der Dardanellen (kurzweg die 
"Meerengen", les d6troits, genannt). Eine im weiteren wohl dauernde, 
weil durch die Umgestaltung der politischen Krafte sowohl wie durch 
die Anforderungen des internationalen Verkehrs unserer Zeit erforderte 
Rechtslage ist mit dem Ausgange des Weltkrieges durch den Frieden 
zu Lausanne (1923) geschaffen worden. 

a) Durch den Londoner Meerengen- Vertrag (convention des detroits) 
vom 13. Juli 1841 ist bestimmt, daB in Friedenszeiten jedem nicht tiirkischen 

5) Abgedruckt bei Fleischmann, S. 58; Strupp Bd. 1, S.304. Vgl. dazu 
Krauel, Hansische Geschichtsblatter Bd.34, S.2319. Die grundsatzliche Frage 
blieb bei der Abliisung allerdings aus politischen Grunden unentschieden. 
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Kriegsschiff die Durchfahrt durch die Dardanellen und den Bosporus vers&gt 
sein solle 6). , 

Nach dem oben aufgestellten Grundsatze stehen die Meerengl;n 
des Bosporus und der Dardanellen unter der Staatsgewalt dcr Tiirkei; 
diese ware nach demselben Grundsatze nicht berechtigt, den Handels
oder Kriegsschi££en dcr iibrigen Machte die ~ch£ahlt zu versagen. 
Aber schon im tiirkisch-russischen Biindnisvertrag vom 24. September 
1805 (Strupp Orient 32) verabredeten beide Machte die SchlieBung der 
Meerengen gegen aIle fremden Kriegsschi£fe. Und im tiirkisch-englischell 
Friedensvertrage vom 5. Januar 1809 verp£lic:b.tete sich England zu der 
Beobachtung des alten Grundsatzes, daB fremden Kriegsschi££en die Ein
fahrt in die Meerengen verboten sei (Fleischmann 40). DaB die 
SchlieBung damals dem Schutze Ru.Blands diente, ergibt sich klar aus 
dem Geheimartikel zu dem tiirkisch-russischen Biindnisvertrag vom 
8. Juli 1833 zu Unkiar-Iskelessi (Fleischmann 40), in dem sie an die 
St,elle der Gewahrung militaxischer Unterstiitzung durch die Tiirkci 
treten sollte. Der Londoner Vertrag zwischen England, Osterreich, 
PreuBen, Ru.Bland und der Tiirkei vom 13. Juli 1841 (Fleischmann 39) 
bestatigte die "alte Regel" . Den Handelsschiffen dagegen war die 
Durchfahrt gestattet, vgl. Art. 7 des Friedens zu Adrianopel von 1829. 

Allgemeines Recht wurde die SchlieBung durch den Meerengen
vertrag von 1841. Der Vertrag wurde von den fiinf GroBmachten mit 
der Tiirkei abgeschlossen; beigetreten sind Toskana, Danemark, Bel
gien, Schweden und Norwegen (Strupp Orient 73). Die SchlieBung der 
Meerengen fiir andere als tiirkische Kriegsschiffe, unter Gleichstel
lung Ru.Blands mit allen anderen Machten, wurde ausdriicklich als alter 
Grundsatz des ottomanischen Reichs hingestellt, und die Tiirkei ver
p£lichtete sich, ihn zur Anwendung zu bringen. Eine Ausnahme 
wurde, wie schon 1840 (Strupp Orient 70), fiir leichte Kriegsschiffe 
jm Dienste der Gesandtschaften gemacht; (ler Sultan behielt sich vor, 

6) Mischeff, La Mer Noire et les detroits de Constantinople. Essai d'histoire 
diplomatique, 1899. Esperet, La condition internat. des detroits etc., 1907. 
Loze, La question des detroits etc., 1908. Kuntze, Die Dardanellenfrage, 1909. 
Goriainow, Le Bosphore et les Dardanelles, 1910. Kohler, Z. Vo. R. :Ed. 5, 
S. 187. Baty, Die SchlieBung derDardanellen (Jahrbuch Bd.I, S.630). Macey, 
Statut internat. des "Detroits", 1912. Dendrino, Bosporus und Dardanellen, 
Diss. Berl. 1914. Hasenclever, Die orientalische Frage 1838-1841. Der Ur
sprung des Meerengenvertrages von 1841, 1914. Dascovici, La question du 
Bosphore et des Dardanelles, 1915. Nys, Bd.l, S.500. Knorr, Die Donau
und die Meerengenfrage, 1917: "Dardanellen", im Worterbuch I (1922). - Lau
sanne: de Visscher, Rev. Bd. 50, 1923, S. 537; Rougier, in Rev. Gen. Bd. 31 
(1924), S. 309. 

Abdruck der wichtigsten Urkunden bei Fleischmann, S. 29, 39; Strupp, 
Bd. 1, S. 279. Vgl. oben S. 26. Bestimmungen des Friedensvertrages von Sevres 
vom 10. August 1920 bei Pohl-Sartorius. S. 443. 
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solchen Fahrzeugen einen Durchfahrtsfirman zu erteilen. Diese Be
stimmungen wurden durch einen besonderen Anhang zum Pariser Frie
den von 1856 aufrechterhalten. Zugleich wurde eine weitere Ausnahme 
hinzugefugt fur je zwei leichte Kriegsschiffe jeder Signatarmacht, die 
dazu bestimmt sind, an den Donaumiindungen zur Oberwachung der 
freienFluBschiffahrt, auf der Donau stationiertzu werden (unten §38AIII). 
Abweichend hat der (oben § 32 III 1 erwahnte) Londoner Vertrag vom 
13.Marz 1871 dieBefugnis (faculte) des Sultans ausdriicklich anerkannt, 
die Meerengen jm Frieden den Kriegsschiffen der befreundeten und ver
verbiindeten Machte zu offnen, falls die Hohe Pforte dies fiir notig er
achten sollte, urn die Ausfiihrung der Bestimmungen des Pariser Ver
trages zu sichern. Art. 63 der Berliner KongreBakte von 1878 hat die 
Vertrage von 1856 und 1871 ausdriicklich aufrechterhalten, den Wider
spruch zwischen der englischen und der russischen Auffassung (Fleisch
mann 147) jedoch nicht gelOst; RuBland betrachtet die Verp£lichtung 
der Machte als von allen gegen aIle iibernommen, GroBbritannien da
gegen als eine solche, die jede einzelne Macht nur dem Sultan gegen
iiber eingegangen ist. Trotz der SchlieBung hat die Tiirkei wiederholt 
den unter Handels£lagge fahrenden (meist zur Truppenbeforderung ver
wendeten, aber keine Armierung fiihrenden) Schiffen der russischen 
"Freiwilligen Flotte" die Durchfahrt freigegeben 7). 1895 (Irade vom 
10. Dezember) setzten die Signatarmachte von 1856 und 1878 die An
erkennung ihres Rechtes durch, je ein zweites leichtes Stations schiff 
durch die Dardanellen laufen ( aber hier nicht Anker werfen) zu lassen. 
Der von anderen Machten (den Vereinigten Staaten, Spanien, den Nie
derlanden, Griechenland) erhobene Anspruch, ebenfalls je ein Stations
schiff nach Konstantinopel zu schicken, wurde von der Tiirkei zuriick
gewiesen. 

b) Durch den Frieden zu Lausanne vom 24. Juli 1923 und die gleich
zeitig abgeschiossene "convention concernant Ie regime des detroits" ist 
als Grundsatz die freie Durchfahrt zu Wasser und in der Luft in Friedens
wie in Kriegszeiten festgesetzt worden. 

Unter den "Meerengen" werden die Dardanellen, das Marmara
meer und der Bosporus verstanden. 1m einzelnen unterscheiden die 
Regeln fiir die Durchfahrt Handelsschiffe und Kriegsschiffe, und fiir 
b3ide Gruppen Friedenszeiten und Kriegszeiten. Fiir Handelsschiffe 
jeder Flagge ist die Durchfahrt stets frei, Tag wie Nacht, ohne Ab-

7) V gl. die tiirkisehe Zirkularnote vom 19. September 1891 bei Fleis ehmann, 
S.265. Strupp Bd. 1, S.182. 1902 fiihrte die Durehfahrt russiseher Torpedoboote, 
ebenfalls ohne Armierung und ohne kriegerisehe Bemannung, zu einem Proteste 
GroBbritanniens, der aber ohne Folgen blieb. Vgl. Rev. Gen. Bd. 10, S. 326. -
Sehiffen, auf denen das Oberhaupt eines unabhangigen Staates sich befindet, ge
wahrt die Pfortedie Durehfahrtsbewilligung (Rundschreiben der Tiirkei vom 28. Sep
tember 1868 bei Strupp, Orient, S. 110). 
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gaben; nur, wenn die Tiirkei selbst im Kriege ist, bleibt ihr das Recht, 
nicht blo.B die ihr enorderlich erscheinenden Ma.Bnahmen gegen feind
liche Handelsschiffe zu treffen, sondern sie ist befugt, durchfahrende 
neutrale Handelsschiffe zu durchsuchen. Fiir Kriegsschiffe besteht 
grundsatzlich die gleiche Freiheit zur Durchfahrt; doch dan die Hochst
zahl der von ein und derselben Macht nach dem Schwarzen Meer be
stimmten Schiffe nicht den Bestand der Flotte desjenigen Uferstaates 
des Schwarzen Meeres iibersteigen, dem die starkste Flotte zugehort 
(nicht eingerechnet werden die Stationsschiffe an den Donaumiin
dungen). Das gleiche gilt fiir den Kriegsfa1l8), wofern die Tiirkei neutral 
ist; in den Meerengen ist jedoch jeder Akt der Feindseligkeit unter
sagt. Wenn die Tiirkei selbst Kriegspartei ist, behalten neutrale Kriegs
schiffe das Recht zur Durchfahrt, und die Ma.Bnahmen, die von der 
Tiirkei gegen feindliche Schiffe und Luftfahrzeuge getroffen werden, 
diirfen nicht von der Art sein, da.B sie die freie Durchfahrt neutraler 
Schiffe und Luftfahrzeuge verhindern. - Fiir Kriegsschiffe ist all
gemein schleunige Durchfahrt vorgeschrieben und der Tiirkei sowie 
den anderen Uferstaaten des Schwarzen Meeres das Recht vorbehalten, 
die Dauer des Aufenthalts in den Hafen und die Zahl der gleichzeitig 
dort einlaufenden Kriegsschiffe zu begrenzen. Unterseeboote diirfen 
nur an der Oberflache fahren. 

Fiir Luftfahrzeuge gelten entsprechende Vorschriften. 
Zur Sicherung der freien Durchfahrt und der Schiffahrt in den 

Meerengen sind die beiderseitigen Ufer der Dardanellen und des Bos
porus "entmilitarisiert". Diese Meerengenzone erstreckt sich stellen
weise bis auf 20 kID landeinwarts und umfa.Bt auch noch die Inseln 
Samothrace, Lemnos, Imbros, Tenedos und die Kanincheninseln. Doch 
sind die Einschrankungen fiir die Tiirkei insofern gema.6igt, als ihr das 
Durchzugsrecht fiir ihre Truppen (Reglement Art. 6) und ihr sowie 
Griechenland die freie Bewegung der Flotte in den nationalen Ge
wassern (Art. 17, 6 a. E.), als ferner fiir Konstantinopel und die Prin
zeninseln eine Garnison von 12000 Mann ausdriicklich vorbehalten 
ist (Art. 8)9). 

8) Nicht klar in der Tragweite ist es, wenn es von der soeben erwahnten 
Einschrankung heiJ3t: "Toutefois ces limitations ne sont pas applicables aux 
Puissances belligerantes au prejudice de leurs droits de belligerants en Mer Noire. 
- Les droits et devoirs de la Turquie comme puissance neutre ne sauraient l'au
toriser a prendre aucune mesure susceptible d'entraver la navigation dans les 
detroits, dont les eaux et l'atmosphere doivent rester, entierement libres, en 
temps de guerre, la Turquie etant neutre, aussi bien qu'en temps de paix." 

9) Auch in diesem Zusammenhange findet sich ein beachtenswerter Artikel 
(9): "Si en cas de guerre, la Turquie ou la Grece, usant· de leur droit de Puis
sances belligerantes, etaient amenees a apporter des modifications a l'etat de 
demilitarisation prevu ci-dessus (!), elles seraient tenues de retablir, des la conclu
sion de la paix, Ie regime prevu par la presente convention". 
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Eine internationale "Meerengenkommission" (commission des 
detroits) hat die- Beachtung der Vorschriften iiber die Durchfahrt zu 
beaufsichtigen. Sie setzt sich, unter dem Vorsitz des tiirkischen Ver
treters, aus Vertretern Frankreichs, Englands, Italiens, Japans, der 
Balkanstaaten (Bulgarien, Griechenland, Rumanien, Siidslawien) und 
RuBlands, soweit sie Signatarstaaten sind, zusammen. 1m FaIle ihres 
Beitritts zu dem 'Vertrage ist auch den V. St. v. Amerika und den 
iibrigen unabhangigen Uferstaaten ein Vertreter zugesichert (Art. 12). 
Die Meerengenkommission iibt ihre Aufgabe "unter den Auspizien" 
des Volkerbunds, dem sie alljahrlich Bericht zu erstatten hat (Art. 15). 

In dem Wunsche, die Entmilitarisierung der Meerengenzone mili
tarisch nicht zu einer Gefahr fiir die Tiirkei werden und urn die Freiheit 
der Meerengen nicht gefahrden zu lassen, ist vorgesehen (Art. IS), 
daB die Vertragsteile, in jedem FaIle aber Frankreich, GroBbritannien, 
Italien undJapan gemeinsam durch aIle Mittel, die der Rat des Volker
bundes fiir diesen Zweck bestimmt, diese Gefahren verhindern sollen. 

5. Die Luft oberhalb des offenen Meeres ist frei wie das Meer selbst; 
dagegen ist der Erdraum unterhalb des Meeresgrundes staatsloses, daher 
okkupationsfiihiges GebiePO). 

Durch die Untertunnelung des Armelkanals wfude daher fiir die 
sie durchflihrende Macht die Gebietshoheit liber den Raum erworben 
werden, der unterhalb der offenen See liegt (vgl. oben § 15 am Ende); 
fiir Frankreich und England eventuell zu ungetrennten Teilen. 

III. Nur ausnabmsweise und nur in eng umschriebenen Beziehungen konnen 
staatliche Hoheitsrechte auf der offenen See ausgeiibt werdenll). 

1. Der Uferstaat hat das Recht der Nacheile (droit de poursuite). 
Kraft dieses Rechtssatzes bnn der Uferstaat fremde Schiffe, die 

auf dem unter seiner Gebietshoheit stehenden Gebiet sich eines unter 
seine Gerichtsbarkeit fallenden UnrechtR schuldig gemacht haben, in 
die offene See hinaus verfolgen. Das Recht der Nacheile erlischt, so
bald das verfolgte Schiff in andere Kiistengewasser gelangt ist. 

2. 1m Frieden haben nur auf Grund besonderer Vereinbarungen Kriegs
schiffe das Recht, auf offener See die unter der Flagge eines der anderen Ver
tragsstaaten fahrenden verdiichtigen Kauffahrteischiffe a) anzuhalten (droit 
d'arret), b) ihre Schiffspapiere zu priifen (droit de visite im weiteren Sinn, 
verification du pavilIon), niltigeufalls c) die Schiffsriiume zu durchsuch~n (droit 
de visite im engeren Sinn, droit de recherche), und d) bei Bestiitigung des Ver
dachts sie'mit Beschlag zu belegen (droit de saisie). 

10} Oppenheim, Z. Vo. R. Bd. 2, S. 1. Robin, Rev. Gen. Bd. 15, S. 50. 
11} Die dauernd zugefrorenen Meeresgebiete jenseits der Grenze der Riisten

wasser nehmen an der Freiheit des Meeres teil. Abweichend Rolland, Rev. 
Gen. Bd. 11, S. 340, der sie als Zubehor des Landgebietes betrachtet (aus AnlaB 
der Errichtung einer Spielbank auf dem Eise auBerhalb der Dreimeilenzone vor 
Alaska). 
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Folgende Vereinbarungen kommen hier in Betracht: 
a) Die Vereinbarungen iiber die Bekampfung des Skla venhandels, 

insbesondere die Briisseler Generalakte vom 2. Juli 1890 (unten § 49); 
b) der Vertrag vom 6. Mai 1882, betreffend die Hochseefischerei 

auf der Nordsee (unten § 46); 
c) der Vertrag vom 14. Marz 1884, betreffend den Schutz der unter

seeischen Kabel (unten § 40 A II 2); 
d) der Vertrag vom 16. November 1887, betreffend die Unter

driickung des Branntweinhandels unter den Nordseefischern auf .hoher 
See (unteu § 45 III). 

3. Eine Regelung eigener Art enthalten die 1\bkomm.en zur Unter
driickung der Zufuhr von Alkohol nach amerikanischem Gebiete. 
. Die V. St. v. Amerika haben mit mehreren Staaten Vertrage zu 
diesem Zwecke abgeschlossen (so mit GroBbritallllien am 23. Januar 
1924, Abdruck in Rivista di diritto intern. Bd. 16, 1924, S. 456). , Das 
Aufsichtsrecht ist hier eingeraumt schlechthin den "authorities of the 
U. St." Art. II Z. 3: "The rights shall not be exercised at a greater 
distance from the coast of the U. St., its territories or possessions than 
can be traversed in one hour by the vessel suspected of endeavouring 
to commit the offense . • ." 

4. 1m Kriege haben die Kriegsschiffe der Kriegfiihrenden das Recht, nicht 
nur Schilfe des Gegners, sondern auch die der Neutralen anzuhalten und unter 
Umstanden mit Beschlag zu belegen (unten §§ 64, 65, 68). 

IV. Besondere Rechtsregeln gelten fiir den Seeraub (die Piraterie) 12). 
Der staatlich autorisierte Seeraub der nordafrikanischen Barba

reskenstaaten Marokko, Algier, Tunis und Tripolis ist durch Frank
reichs entschiedenes Vorgehen (um das Jahr 1830) im Mittelmeer ver
schwunden; der private Seeraub spielt im Roten Meer wie besondEIs 
in den chinesischen Gewassern aber auch heute noch eine Rolle. 

1. Seeraub ist die auf offener See von der Mannschaft eines Privatschiffes 
begangene rechtswidrige Gewalttat gegen Personen oder Sachen 13). 

12) Vgl. Niemeyer, Seekriegsrecht Bd. 1, S. 77. Stiel, Der Tatbestand der 
Piraterie nach geltendem Volkerrecht usw., 1905 (hier S. 4 Anm. 3 iiber die sehr 
zweifelhafte Etymologie des Wortes). Schlikker, Die volkerrechtliche Lehre von 
der Piraterie usw., Diss. Erlang. 1907. Dazu A. Zorn, Arch. o. R. Bd. 21, S. 
272. - v. Martitz, S.444. Merignhac Bd.2, S. 506. Nys Bd.2, S. 184. 
Oppenheim Bd. 1, S.433. Perels. S. 108. Ullmann, S.331. 

13) Der Begriff des Seeraubes ist iiberaus bestritten. v. Martitz und Stiel 
verlangen ein gewerbsmaBig auf rauberische Gewalttaten, u. z. grundsatzlich 
gegen aile Nationen, gerichtetes Unternehmen. Fiir den weiteren Begriff Oppen
heim Bd. 1, S. 433 (unter Berufung auf Hall und Lawrence), Niemeyer, A. 
Zorn, S. 283, Schlikker, S. 38. Fiir den Text spricht auch Art. 3 des deutsch
niederlandischen Auslieferungsvertrages (fiir die Kolonen) yom 21. September 
1897 ("Gewalttatigkeiten gegen Personen oder Sachen"). - Die nationalen Straf
bestimmungen sind zusammengesteilt bei Niemeyer, S. 81 Anm. 2. 
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Der Begriff des Seeraubes setzt mithin voraus, daB die Gewalttat 
auf offener See begangen wird; Seeraub kann weder auf dem Lande 
noch in den Kiistengewassern begangen werden. Seerauberschiff kann 
nur ein Privatschiff, niemals ein Staatsschiff oder ein mit staatlicher 
Genehmigullg, also etwa mit staatlichen Kaperbriefen ausgestattetes 
Schiff sein, selbst wenn die Erteilung des Kaperbriefes eine Verletzung 
der Pariser Seerechtsdeklaration von 1856 (unten § 62II) in sich schlieBen 
wiirde. Wohl aber sind Seerauberschiffe Kriegsschiffe, deren Besatzung 
gemeutert hat (Verhalten Englands und Deutschlands gegen Kriegs
schiffe der spanischen Aufstandischen 1873); ebenso die von einer auf
standischen Partei, solange sie noch nicht als kriegfiihrende Macht 
anerkannt ist, ausgeriisteten Kaperschiffe, sobald sie einen Gewaltakt 
begehen (Verhalten Lincolns gegen die Kaperschiffe der Siidstaaten 
1861). lTher bewaffnete Handelsschiffe vgl. unten § 62 II 3. Ob das 
Schiff unter der Flagge eines zur Volkerrechtsgemeinschaft gehorenden 
Staates fahrt, oder ob es gar keine oder eine schwarze oder eine volker
rechtlich nicht anerkannte Flagge fiihrt, ist gleichgiiltig. 

Der v61kerrechtliche Begriff des Seeraubes deckt sich nicht mit 
dem strafrechtlichen Begriffe des Raubes auf offener See. Er ist wesent
lich weiter als dieser. Jede Gewalttat auf offener See ist Seeraub im 
Sinne des Volkerrechts. Also auch die Totung oder Verwundung von 
Menschen, selbst wenn dabei keine Wegnahme fremden Eigentums 
erfolgt; auch die Beschadigung oder Zerstorung von fremdem Eigen
tum, selbst wenn eine Aneignung desselben nicht vorausgegangen ist; 
auch Freiheitsberaubung oder Notzucht usw. Es bedarf daher nicht des 
verschwommenen Begriffes der Quasipiraterie, um die samtlichen FaIle 
zu decken. 

2. Die viilkerrechtliche Rechtsfolge des Seeraubes ist die Entnationali
sierung des Seerauberschiffes; dieses ist mithin viilkerrechtlich vogelfrei, es 
kann ohne Verietzung des Staates, dem das Schiff seiner Flagge und die Be
satzung ihrer Nationalitat nach angehOrt, von den Kriegs- wie Handelsschiffen 
jedes Staates aufgebracht, mit der Ladung eingezogen, seine Besatzung nach 
dem Recht des aufgreifenden Staates zur Verantwortung gezogen werden. 

Alle Staaten des Staatenverbandes sind verpflichtet, gegen den 
Seerauber einzuschreiten; aushilfsweise auch in fremden Kiistenge
wassern (Pirata est hostis generis humani). Die geraubten Gegen
stande sind nach einem, seit dem 18. Jahrhundert anerkannten Rechts
satz (pirata non mutat dominium) dem Eigentiimer zuriickzugeben 
(Reprise). Dies wird zuweilen auch in den Vertragen ausdriicklich 
ausgesprochen. Vgl. den deutschen Freundschafts- usw. Vertrag mit 
Nicaragua vom 4. Februar 1896 (R. G. Bl. S. 171) Art. 19. 

v. Die Ausgestaltung des ijffentlichen und des privaten Seerechts ist gerade 
infolge der Freiheit des Meeres Sache des einzelnen Staates. Doch hat sich hier 
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in einer Reihe von Beziehungen ein inhaltlich gleiches und in diesem Sinne inter
nationales Recht ausgebildet. 

1. Die StaatsangehOrigkeit eines Schiffes und damit seine ganze Rechts
stellung richtet sich (im Frieden wie im Kriege) nach der von ibm gefiihrten 
Flagge 14). trber FlaggenmiBbrauch als Kriegslist vgl. unten § 63 ll. 

Durch die Flagge wird die Nationalitat des Schiffes fUr den Ver
kehr auf offener See wie in den Eigengewassern fnmder Staaten vOl
kerrechtlich bestimmt. Die Voraussetzungen der Befugnis wie der Ver
pflichtung zur Fiihrung der nationalen Flagge bestimmen sich nach der 
Gesetzgebung des Staates, dem das Schiff seiner Flagge nach angehOrt. 
Widerspriiche zwischen den verschiedenen nationalen Gesetzen sind 
daher nicht ausgeschlossen; (liber gleichmaBige Regelung wurde vom 
Institut fiir Volkerrecht 1896 zu Venedig beraten). 

In den Vertragen wird der eben aufgestellte Grundsatz vielfach 
ausdriicklich anerkannt. So namentlich auch in den deutschen Han
delsvertragen von 1904/5 (unten § 39). 

Es ist nicht ausgeschlossen, daB Schiffe eines im allgemeinen nicht 
Seeschiffahrt treibenden Staates unter der Flagge eines befreundeten 
Staates fahren. Es bedarf da~u aber nicht nur selbstverstandlich der 
Vereiubarung mit diesem Staate, sondern auch der Zustimmung der 
iibrigen Machte. Das Schiff wird dann in allen friedlichen volkerrecht
lichen Beziehungen durch die Staatsgewalt desjenigen Staates vertreten, 
dessen Flagge es fiihrt; ist dieser im Kriegszustande, so unterliegt es 
jedoch nicht der Wegnahme durch den Gegner (unten § 65 A Ill). 

Auch einem Binnenstaate ist das Recht zur Fiihrung einer eigenen 
Flagge nicht abzusprechen15). Die Frage ist von der Schweiz 1864 zur 
diplomatischen Erorterung gebracht, aber nicht weiter verfolgt worden. 
1m Weltkrieg wurde sie zu einer Lebensfrage, die die verbiindeten 
Machte in den Friedensvertragen (Vers. Art. 273 Abs. 3, Vertr. St. Ger
main 225) in gewohnter Einseitigkeit dahin entschieden, daB die Flagge 
jedes der verbiindeten (1) Staaten, der keine Seekiiste hat, anerkannt 

14) Vgl. Apel, "Flagge", bei v. Stengel-Fleischmann Bd. 1, S. 809; Wessel, 
im Worterbuch Bd. I, S. 315. Streit zwischen England und Frankreich, weil Frank
reich die Durchsuchung der Schiffe von Untertanen des Sultans von Maskat ver
weigerte, denen es das Recht zur Fiihrung der franzOsischen Flagge erteilt hatte; 
Haager Schiedsspruch vom 8. August 1905; vgl. Fleischmann, Der Maskatfall, 
im "Werk vom Haag" (Schiicking), 2. Serie, Bd. 1, 1. Tei1'1917, S. 341. 

Die nationalen Vorschriften iiber die Verpflichtung der Kriegs- und Handels
schiffe zum Zeigen der Flagge sind inhaltlich dieselben bei den verschiedenen see
fahrenden Nationen. Vgl. etwa die deutsche Verordnung vom 21. August 1900 
(R. G. BI. S. 807). 

15) VgI. Max Huber, Die rechtl. Verhiiltnisse einer schweizerischEm Meeres
schlffahrt (Schweiz. Vereinigung fiir intern. Recht, 1918); Veradi, la liberta. del 
mare e 10 stato chiuso moderno, 1922. SpirQPulos, Z. Vo. R. Bd. 13 (1924), S. 103. 
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werde, wenn seine Schiffe nur an irgendeinem in ihrem Gebiete liegenden 
Orte (der als Registerhafen dient) eingetragen seien. Erst die Verkehrs
konferenz zu Barcelona (April 1921), an der auch Deutschland mit be
ratender Stimme beteiligt war, erkannte dieses Flaggenrecht gemein
hin an. 

2. Bei der Priifung der Legitimationspapiere eines Schiffes, insbesondere 
des auf Grund der Registrierung aufgestellten Zertifikats, wird das Recht des
jenigen Staates angewendet, dem das Schiff nach der von ihm gefiihrten Flagge 
angehOrt. 

Den zu Konstantinopel 1872 ausgearbeiteten Regeln tiber die Be
stimmungdes Tonnengehaltes der Seeschiffe, die sich an das in England 
1854 eingeftihrte Moorsom-Verfahren anschlieBen, sind die meisten see
fahrenden Staaten beigetreten. Damit sind Vereinbarungen tiber die 
gegenseitige Anerkennung der MeBbriefe verbunden. Vgl. das deutsch
schwedische Ubereinkommen vom 20. November 1911 (Zentralblatt 1912 
Nr.6). 

3. Das SeestraJ.lenrecht wird durch die nationale Gesetzgebung ge
regelt. Da diese sich aber· inhaltlich an das englische Recht anschlieJ.lt, so ist 
das StraJ.lenrecht der verschiedenen seefahrenden Nationen in allen wesentIichen 
Punkten tatsiichlich das gleiche. Einzelstaatliche Abweichung ist recht
lich mithin zulassig, praktisch aber kaum durchfiihrbar 16). 

a) Das gilt vor allem von dem internationalen Signalkodex, 
der durch die Annahme des von dem englischen Board of trade ange
fertigten Commercial code of signals for the use of all nations (1857) 
von seiten der tibrigen seefahrenden Machte zustande gekommen ist 
(letzte amtliche deutsche Ausgabe 1901). 

b) Zur Vermeidung des ZusammenstoBes auf See haben 
die seefahrenden Staaten gemeinsame Grundsatze auf dem KongreB 
zu Washington von 1889 vereinbart, die auf den englischen Regulations 
for preventing collisions at sea von 1862 beruhen und seit 1. Juli 1897, 
abgeandert seit 1. Mai 1906 in Geltung sind. Es handelt sich aber auch 
hier um keinen internationalen Staatenvertrag, sondern lediglich um 
materiell gemeinsames nationales Recht. 

16) Uber die Verhandlungen des Kongresses von 1889 vgl. N. R. G. 2. s. 16, 
363; 22, 113. Internat. Law Association 27, 178. Uber das SeestraBenrecht liber
haupt: Mc!lrignhac Bd. 2, S. 523. Prien, Der ZusammenstoB vonSchiffen nach den 
Gesetzen des Erdballs. 2. Aufl. 1899. Perels, Verhalten der Seeschiffe bei un
sichtigem Wetter nach dem internat. SeestraBenrecht, 1898. Sassen, Die Unter
suchung von Seeunfiillen nach deutschem und ausliindischem Recht (Abhandl. 
herausgeg. von Brie und Fleischmann), 1914. (Reichsgesetz vom 27. Juli 1917). 
Triepel VR. u. Landesrecht, S.278 Anm. 2. L. Perels,Zeitschr. fUr Handelsrecht 
Bd. 56. - Fiir das Deutsche Reich Vdg. vom 9. Mai 1897 (R. G. BI. S. 203), ab
geiindert durch Vdg. vom 5. Februar 1906 (R. G. Bl. S. 115). Dazu L. Perels, 
Die SeestraBenordnung vom 5. Februar 1906 und die ihr verwandten Vorschriften, 
1908. - VgI. auch die Schriften zu § 16. 
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c) In den Kiistengewassern hat jeder Staat die zur Vermeidung 
von Ungliicksfallen erforderlichen Vorschriften selbstandig zu erlassen. 
Auch hier stimmen die nationalen Gesetze inhaltlich im wesentlichen 
iiberein. Vgl. die deutsche Verordnung iiber die Abblendung del' Seiten
lichter und die Einrichtung der Positionslaternen auf Seeschiffen, vom 
16.0ktober 1900 (R. G. Bl. S.1003) und dazu die Bekanritmachung 
vom 8. Dezember 1900 (R. G. Bl. S. 1036). 

d) Daneben finden sich auch einzelne Vertrage verschiedener 
Staaten iiber die Erhaltung der Seewege, insbesondere iiber Er
richtung und Erhaltung der Seezeichen (Leuchttiirme, Bojen und 
Baken usw.). 

Ein typisches Beispiel bietet der deutsch-niederlandische Vertrag 
vom 16. Oktober 1896 (R.G.Bl. 1897, S. 603), durch den sich in Art. 1 
Abs. 2 die preuBische Regierung verpflichtet, "die Betonnung und Be
bakung der Miindungen der Unter-Ems sowie die Leuchttiirme auf 
Borkum, die Leuchtbaken auf dem Randsel und die Leuchttiirme hei 
Pilsum und bei Campen in gutem Zustande, beziehungsweise in ord
nungsmaBigem Betriebe zu erhalten", wahrend die niederlandische Re
gierung die Verpflichtung iibernimmt, "die Kiistenlichter in Delfzyl 
und in Watum in ordnungsmaBigem Betriebe zu erhalten". 

Auch Vertrage einer groBeren Gruppe von seefahrenden Staaten 
finden sich. So haben durch Vereinbarung vom 31. Mai 1865 Belgien, 
Frankreich, Italien, GroBbritannien, Osterreich-Ungarn, die Nieder
lande, Portugal, Schweden-Norwegen, Spanien und die Vereinigten 
Staaten sich verpflichtet, eine Beisteuer zu dem von Marokko am Kap 
Spartel errichteten Leuchtturm zu leisten; zugleich haben die Ver
tragsmachte sich die oberste Leitung und Verwaltung vorbehalten 17). 
Das Deutsche Reich, das durch Erklarung vom 4. Marz 1878 der Ver
einbarung beigetreten war, hat diese inzwischen gekiindigt. fiber die 
Befriedung dieses Leuchtturms unten § 59 Z.lO. 

4. "Oberdasinternationale Seepri vatrecht (Schiffszusammen
stoB, Hilfe in Seenot) vgl. unten § 43 IV 3. 

§ 37. Internationale KaniUe 1 ). 

Allgemeine Rechtsgrundsatze sind noch nicht anerkannt. Es 
kommt auf die Abmachungen fiir die einzelnen Kanale an. Aus ihnen 
beginnen sich einheitliche Grundlinien herauszubilden, die freilich 
durch die politischen Machtverhaltnisse beeinfluBt und abgelenkt 
werden. 

17) Abgedruckt N. R. G. 2. s. 3, 560; 9, 227. 
1) Rheinstrom, Die Kanale von Suez und Panama. Diss. Wiirzb. 1906. 

v. Laun, Die Internationalisierung derMeerengen undKanale, 1918. VgI. ferner 
§ 38 Anm. 1. 
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1. Der Suezkanal. 

Plane und Versuche zur Durchstechung der Landenge von Suez 
reichen bis ins Altertum zuriick. Ansatze Napoleons 1. miBlangen. Erst 
der Franzose Ferdinand v. Lesseps erlangte, trotz engIischer Widerstande, 
1856 von dem agyptischen Vizekonige eine Konzession fiir den Bau des 
Kanals (auf 99 Jahre seit Eroffnung des Kanals) und wuBte das fran
zosische Kapital dafiir zu gewinnen. Trotzdem verbIieben von den 
400000 Aktien zu 500 Fr. fast die Halfte in der Hand des Vizekonigs. 
Der Kanal ist 1869 eroffnet worden. Der Kanal wird von der Suez
Kanal-Gesellschaft in Paris verwaltet. England verstand es, 1875 den 
Aktienbesitz des verschuldeten Khedive zu erwerben. Zu dieser finan
ziellen Gewalt iiber die MeeresstraBe gesellte es durch die Okkupation 
(1882) die poIitische. Nunmehr setzte es den Bestrebungen auf Inter
nationaIisierung und NeutraIisierung des Kanals keinen Widerstand 
mehr entgegen. 

Der fiir die internationalen Strome geltende Grundsatz der Schiffahrts
freiheit ist nach liingeren Vorberatungen durch den Vertrag yom 29. Oktober 
1888 fiir den Suezkanal anerkannt worden 2). 

Der Vertrag wurde nach dem Vorbilde des Clayton-Bulwer-Ver
trages von 1850 (unten Ziff. 2.) zu Konstantinopel, auf Grundlage der 
Verhandlungen der Konferenz zu Paris 1885, von den europaischen 
GroBmachten, der Tiirkei 3 ), Spanien und den Niederlanden geschlossen. 
Nachtraglich sind Griechenland, Schweden und Norwegen, Danemark, 
Portugal, Japan und China beigetreten. 

Aus den Bestimmungen des Vertrages sind die folgenden hervor
zuheben: 

Der maritime Suezkanal wird stets, in Kriegszeiten wie in Frie
denszeiten, jedem Handels- und jedem Kriegsschiff ohne Unterschied 
der Flagge frei. und offenstehen. 

Die Machte verpflichten sich, die freie Benutzung des Kanals im 
Krieg wie im Frieden nicht zu beeintrachtigen. Der Kanal wird nie
mals der Ausiibung des Blockaderechts unterworfen werden (Art. 1). 
Ebenso soll die Sicherheit des SiiBwasserkanals und seiner Zufliisse 
nicht beeintrachtigt werden (Art. 2). Die Machte verpflichten sich, 

2) Vgl. Travers-Twiss, Rev. Bd.14, S. 572; Bd.17, S. 615. Asser, Rev. 
Bd.20, S.529. Charles-Roux, L'isthme et le canal de Suez. 2 Bde., 1901. De
dreux, Der Suezkanal im internat. Recht, 1913. Fleischmann, bei v. Stengel
Fleischmann Bd.2, S. 491. Jacobs, Die Schiffahrtsfreiheit im Suezkanal, Diss. 
Gott. 1912. Meurer, Leipziger Zeitschrift Bd. 9, S.21. Arch. 0. R. Bd. 33, S. 538. 
Merignhac 2, 597. N ys 1, 516. Oppenheim 1, 326. de Lou ter 1,457. - Die 
Verhandlungsprotokolle von 1885 sind abgedruckt N. R. G. 2. s. 11,307; 15,213; 
der Vertrag beiFleischmann, S. 220 und Strupp Bd. 2,S. 198. 

3) Deutschland hat sich damit einverstanden erklart, daB die dem Sultan 
durch das Suezkanalabkommen zuerkannten Befugnisse auf GroBbritannien uber
gehen (Art. 152 Vers. Vertr.). 
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das Material, die Anstalten, Bauten und Arbeiten beider Kaniile zu 
respektieren (Art. 3). 

Da der Kanal mithin auch in Kriegszeiten den Kriegsschiffen der 
Kriegfiihrenden offenstehm wird, vErpflichten sich die Vertragsmachte, 
kein Kriegsrecht, keinEll Akt der Feindseligkeit und keine Handlung, 
deren Zweck die Beschrankung der freien Schiffahlt im Kanal ware, 
auszuiiben, sei es im Kanal selbst und seinen EingangEhafen, sei es in 
einem Umkreis von drei Seemei1en, von dem Eingangshafen an gerechnet, 
auch wenn die Tiirkei selbst eine der kriegfiihrenden Machte sein sollte. 
Die Kriegsschiffe der Kriegfiihrenden diirfen im Kanal und in seinen 
Eingangshafen sich nur so weit aufhalten, als es unumganglich not
wendig ist, um sich mit Lebensmitteln oder anderen Bedfufnissen zu 
versehen. Die Durchfahrt der Kriegsschiffe durch den Kanal wird in 
moglichst kurzer Frist nach den geltenden Reglements und ohne andern 
Aufenthalt geschehen als denjenigen, der durch die Bediidnisse des 
Dienstes erfordert wird. Der Aufenthalt der Kriegsschiffe in Port Said 
und auf der Reede von Suez dad, den Fall der Seenot (relache forcee) 
ausgenommen, vierundzwanzig Stunden nicht iibersteigen. Zwischen 
der Ausfahrt eines Kriegsschiffes aus einem der Eingangshafen und 
der Ausfahrt eines dem Gegner gehorenden Kriegsschiffes muE ein Zeit
raum von vierundzwanzig Stunden liegEll (Art. 4). 

Ferner diirfen in Kriegszeiten die Kriegfiihrenden in dem Kanal 
und seinen Eingangshafen weder Truppen, noch Munition, noch Kriegs 
material ausschiffen (Art. 5). Prisen werden in allen Beziehungen ebenso 
wie die Kriegsschiffe der Kriegfiihrenden behandelt werden (Art. 6). 
Die Machte diirfen keine Kriegsschiffe im Kanal halten. In die Haft n 
von Port Said und Suez diirfen sie Kr'iegsschiffe senden, insoweit ihi e 
Zahl nicht zwei fur jede Macht ubersteigt; den Kriegfiihrenden steht 
dieses Recht nicht zu (Art. 7). Uber die jetzt hinweggefallene -ober
wachung der Ausfiihrung des Vertrages durch die Vertreter der Machte 
in Agypten s. oben § 27 II 54). 

4) Zwar hat GroBbritannien zu dem Vertrag von 1888 einen allgemeinen 
Vorbehalt gemacht, diesen jedochin dem Vertrag mit Frankreich vom 8. April 1904 
2, Art. 6 zuriickgezogen. Darauf konnen aIle Machte, die dem Vertrag von 1904 
beigetreten sind, sich berufen. Die von Dedreux und Fleischmann (auch von 
Strupp Bd. 2, S. 39 Anm. 2) dagegen erhobenen Bedenken hat Meurer, Arch. O. 
R. Bd. 33, S. 544, widerlegt. 1m Weltkrieg ist der Kanal schon vor dem Beginn 
der tiirkischen Feindseligkeiten durch England zum Kriegsschallplatz gemacht, 
Befestigungen sind am Kanal durch die agyptische Regierung unter englischer 
Schutzherrschaft (oben § 3 Anm. 36) angelegt worden. England hat 1914 deutsche 
und osterreichische Schiffe in den Kanal eingelassen, dann aber, angeblich weil sie 
zu lange hier verweilten, zur Ausfahrt gezwungen, auf offener See angehalten und 
in Agypten als gute Prise verurteilen lassen ("Liitzow", "Derfflinger", "Her
zog", "Marquis Bacquehem"). Vgl.Lenz, (Osterr.) Zeitschr. f. offentl.Recht Bd. 3, 
1916, S. 201. 

v. Liszt-Fleischmann, V61kerrecht, 12. Auf!. 20 
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2. Der PanamakanaI 6). 

Bestrebungen, eine meeresverbindende Wasserstra.Be durch Mittel
amerika zu bauen, gehen bis ins 16.Jahrhundert zuriick. Schon damals 
kamen die Landenge von Panama oder der Weg durch Nicaragua in 
Frage. Die Entscheidung ist zunachst fUr Panama gefallen. Die volker
rechtliche Geschichte des Panamalkanals setzt mit dem (nach den 
verhandelnden Staatsmannern so genannten) Clayton-Bulwer-Vertrage 
vom 19. April 1850 (Strupp I 288) zwischen England und den Vereinigten 
Staaten ein. Vertragschlie.Bende verpflichteten sich, gemeinsam die 
Sicherheit und "Neutralitat" des Kanals (es war zunachst die Nicaragua
Linie in Aussicht genommen) zu verbiirgen. Seit den achtziger Jahren 
aber anderten die Vereinigten Staaten ihre Haltung, indem sie, gestiitzt 
auf ihre Auslegung der Monroedoktrin (oben § 13 III 2), fiir sich das aus
schlie.Bliche Recht der Uberwachung des Kanals in Anspruch nahmen. 
Der erste Hay-Pauncefote-Vertrag vom 5. Februar 1900, in dem Eng
land zwar auf das Recht der Mitkontrolle verzichtete, der aber an der 
vertragsma.Bigen Neutralisierung des Kanals festhielt und den Beitritt 
den iibrigen Machten offenlie.B, stie.B . daher im Senat der Vereinigten 
Staaten auf uniiberwindlichen Widerstand. Unter dem Eindruck des 
siidafrikanischen Krieges sah sich England zum Riickzug veranla.Bt. 
Der neue (ratifizierte) Hay-Pauncefote-Vertrag vom 18. November 1901 
gewahrte den Vereinigten Staaten die vollstandige Beherrschung des 
Kanals, ohne Riicksicht auf die fiir ihn gewahlte Linie. Das "allge
meine Prinzip der Neutralisation", im Sinne des Suezkanalvertrages 
von 1888, wird zwar von den Vereinigten Staaten anerkannt und in 

Ii) Vgl. Caratheodory, H. H. Rl. 2, S.394. Viallate, Rev. Gen. Rd. 10, 
S. 5; Rd. 11, S. 481. Rougier, Rev. Gen. Rd. 11, S. 567 (Entstehung der Republik 
Panama). Nys 1, 528. Moore 3, 5. Pensa, La Republique et Ie canal de Panama, 
1906. Muller-Heymer, Der Panamakanal in der Politik der V. St., Diss. Wiirzb. 
1909. Rrodnitz, H. St. Rd. 6, S. 980. Arias, The Panama Canal, 1911. Royd, 
Rev. Gen. Rd. 17, S. 614. Lehmann, Z. i. R. Rd. 23,2. Abt. S. 46. W.Ka ufmann, 
Z. Yo. R. Rd.. 6, S.407. Oppenheim, The Panama Conflict etc., 1913. Kraus 
(vgl. § 13 Anm. 12). Hoyos, les Etats-Unis d'Amerique et la Colombie, 1918. 
Imberg, Der Nikaraguakanal, 1920. - Uber den Vertrag vom 18. November 
1903: Rev. Gen. Rd. 17, S. 549. Official correspondence and other documents 
respecting the Panama question, 1904. - Die Vertrage von 1850 und 1901 sind 
abgedruckt Z. i. R. Rd. 12, S. 365, sowie N. R. G. Rd.. 15, S. 187 und N. R. G. 2. s. 
30, 631; die Vertrage von 1901 und 1903 bei Fleischmann, S. 321, 322; die von 
1900,1901, 1903.bei Strupp Rd. 2, S. 203ff.; dazuRev. Gen. Rd. 18, S. 89.-Dber 
das amerikanische Gesetz vom 24. August 1912 (Regiinstigung der nationalen 
Kiistenfrachtfahrt) und den britischen Protest vom 14. November 1912 (Jahrbuch 
Rd. 1, S.l64,Z. Yo. R. Rd. 4, S. 499)vgl. RutteundRaty, JahrbuchRl.l, S. 403 
und 453. Die angefochtenen Restimmungen sind beseitigt durch Gesetz vom 
15. Juni 1914, N. R. G. 3. s. 9, 3. - Die Vereinigten Staaten haben am 13. No
vember 1914 Restimmungen uber die Wahrung der Neutralitat im Kanal erlassen, 
die durch ihren Eintritt in den Krieg hinfallig geworden sind. 
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seinen Folgesatzen durchgefiihrt (Art. 3); aber die an dem Vertrag 
nicht beteiligten Staaten konnen daraus kein Recht ableiten. Ende 
November 1902 traten die Vereinigten Staaten mit Columbien in Ver
handlungen, die zu einem Vertrag vom 22. Januar 1903 fiihrten; und 
als Columbien die Ratifizierung verzogerte, schlossen· die Vereinigten 
Staaten mit Panama, das sich von Columbien losgerissen und am 4. No
vember 1903 als unabhangigen Staat erklart hatte, am 18. November 
1903 einen neuen Vertrag (Hay-Varilla-Vertrag), der ihnen die unein
geschrankte und dauernde Ausiibung der Gebietshoheit nicht nur iiber 
den Kanal, sondern auch iiber einen Landstrich von je fiinf englischen 
Meilen Breite auf beiden Ufern und iiber die beiden Endpunkte des 
Kanals am GroBen wie am Atlantischen Ozean sichert. Die in Art. 18 
ausgesprochene "ewige Neutralitat" des Kanals ist mithin ohne jeden 
volkerrechtlichen Schutz unter die freie Souveranitat der Vereinigten 
Staaten gestellt, denen daher auch die Anlage von Befestigungen nicht 
versagt werden kann6 ). Damit ist aus dem geplanten internationalen 
Friedenswerk ein auch den militarischen Zwecken der Vereinigten 
Staaten dienstbares nationales Werk geworden. Nach einem Zusatz
vertrag vom 15. Januar 1924 nehmen die V. St. v. Amerika an dem 
StraBenbauprogramm Panamas teil; als Gegenleistung erhalten sie das 
Recht, die StraBen durch ihre Truppen besetzen zu lassen. 

Durch Vertrag mit Nicaragua vom 5. August 1914 haben die Ver
einigten Staaten sich die Herrschaft iiber einen etwa zu erbauenden 
Kanal iiber Nicaragua gesichert. In dem Vertrage haben sie sich nicht 
nur das fiir Bau und Betrieb des Kanals erforderliche Gebiet, sondern 
auch die Hafen an der Karaibischen See und am Stillen Ozean sowie 
Platze fiir befestigte Flottenstationen (die Inseln Great Corn und Little 
Corn in der Karaibischen See und eine Insel in der Fonsecabucht) ge
wahren lassen (Pacht auf 99 Jahre). 

3. Del' Nordostsee-Kanal (Kaiser-Wilhelm-Kanal) ist erst kraft des 
Versailler Vertrages (Art. 380-386 "Kieler Kanal") internationalisiert 
und entfestigt (Art. 595) worden, eine MaBnahme, die sich scharf 
abhebt von den Vorgangen beim Panamakanal. "Der Kieler Kanal und 
seine Zugange stehen den Kriegs- und Handelsschiffen aller mit Deutsch
land in Frieden7) lebenden Nationen auf dem FuBe volliger Gleichbe-

6) Vgl. Rev. Gen. Bd. 17, S. 549, 624. - Das Recht war ausgeschlossen in den 
Vertragen von 1850 und 1900 (Art. II Ziff. 7), nicht erwahnt im Vertrag von 1901, 
ist dagegen ausdrucklich vorbehalten in dem Vertrag von 1903. Befestigungen 
sind namentlich in Colon und Panama angelegt worden. - Ubereinstimmend 
mit dem Text Krauel (oben § 11 Anm. 1). Dagegen Lehmann. 

7) Fur den Fall eines Krieges, an dem Deutschland nicht beteiligt ist, muB 
Deutschland, wie jedem neutralen Staate, das Recht verbleiben, auch fUr den zu 
seinem Staatsgebiet gehorenden Kieler Kanal aIle MaBnahmen zu treffen, die aus 
den Rechten und Pflichten eines neutralen Staates sich ergeben, also auch den 

20* 
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rechtigung dauernd frei und offen" (Art. 380). Jeder Unterschied gegen
uber deutschen Reichsangehorigen ist ausgeschlossen. Abgaben £iir die 
Benutzung durfen nur auferlegt werden, soweit sie zur angemessenen 
Deckung der Kosten £iir Schi££barhaltung oder Verbesserung des Ka
nals oder fur Ausgaben zum Nutzen der Schi£fahrt dienen (Art. 382, 
384). Deutschland ist verp£lichtet, die Erhaltung guter Schif£ahrtsver
haltnisse sicherzustellen (385). Bei Meinungsverschiedenheiten kann 
jede beteiligte Macht die vom Volkerbunde zu diesem Zwecke einge
setzte Gerichtsbarkeit, d. i. der Standige Internationale Gerichtshof, 
anrufen (386); Fragen von geringerer Bedeutung entscheidet eine deut
sche Behorde in Kiel. 

§ 38. Die Binnenschiffahrt1) 2). 

A. Die internationalen Strome. 
I. 1m allg'emeinen. 

1. Internationale Strome sind diejenigen Strome, welche das Gebiet meh
rerer Staaten durchstromen (oder trennen) und mit dem Meere in schiffbarer 

Kanal fUr Kriegfiihrende zu sperren. Es ware widersinnig, wollte man annehmen, 
daB die Offnung des Kanals als Mittel zur Erleichterung des allgemeinen Verkehrs 
Deutschland den Schutz der allgemeinen Neutralitatsnormen, die in sich einen 
Schutz des friedlich bleibenden Verkehrs darstellen, hiitte brechen und unmittel
barer Gefahrdung durch Kriegfiihrende hiitte preisgeben wollen. Das wird augen
fallig, wenn man damit die Regelung vergleicht, die fiir Bosporus und Darda
nellen in dem Lausanner Meerengenvertrage von 1923 fiir den Fall getroffen 
ist, daB die Tiirkei in Kriegszeiten sich neutral verhiilt. Freilich hat der Haager 
Internationale Gerichtshof in dem Falle des englischen Schiffes "Wimbledon", das 
im Kriege zwischen Polen und RuBland 1920 mit Kriegsbannware an der Durch
fahrt durch den Kanal gehindert worden ist, zuungunsten Deutschlands ent
schieden (entgegen einer Minderheit, zu der Max Huber, Anzilotti und Schiicking 
gehOrten). Das Urteil abgedruckt in Z. i. R. Bd. 31, S. 283. 

1) Engelhardt, Histoire du droit fluvial conventionnel, 1889. Guillaume, 
L'Escaut depuis 1830. 2 Bde. 1903. Den Beer Portugael, La neutralite de 
l'Escaut, 1911. Wittmaack, Arch. o. R. Ed. 19, S.145 (FluBabgaben.) Ca
ratheodory, H. H. Bd.2, S.279. Schmitt, Recht der Schiffahrt auf internat. 
Fliissen. Diss. Wiirzb. 1909. de Louter Bd. 1, S. 440. Merignhac Bd. 2, 
S. 605. Nys Bd. 2, S.129. Oppenheim Ed. 1, S. 314,326. Ullmann, S. 333. 
Kaeckenbeeck, International rivers, 1918; Eysinga, Evolution du droit 
fluvial intern. 1815-1919, 1920. Lederle, Das Recht der intern. Gewasser, 
1920; Neumeyer, Internat. Verwaltungsrecht Bd.2, 1922, § 48; Vallotton, 
La Suisse et Ie droit de libre navigation sur les fleuves internationaux, 1914; 
La liberte des communications et du transit, 1920; Lederle, Z. Yo. R. Bd.13, 
1924. Ni boyet, Rev. Ed. 51 (1924), S.333. Ed. His, Rechtsgrundlagen einer 
schweizerischen Gesetzgebung iiber die GroBschiffahrt auf intern. Gewiissern 
(Schweiz. Vereinigung fUr intern. Recht, Druckschrift 16, 1922). Oben § 36 ADm. I. 

2) Art. 379 Versailler Vertrag: Deutschland verpflichtet sich - unbeschadet 
der besonderen Verpflichtungen, die ihm zugunsten der alliierten und assoziierten 
Miichte durch den Vers. Vertr. auferlegt sind - jedem allgemeinen Abkommen 
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Verbindung stehen. Auf den internationalen Stromen soli die Schiffahrt den 
Schiffen aller Staaten der VOlkerrechtsgemeinschaft freistehen. , 

Dieser Grundsatz wurde zuerst fUr die deutschen Fliisse 1648 
durch den Westfalischen Frieden, spater durch das Dekret des fran
zosischen Conseil executif provisoire vom 16. November 1792, und zwar 
zunachst fiir Schelde und Maas, dann aber allgemein mit den Worten 
ausgesprochen: "daB kein Staat ohne Ungerechtigkeit das Recht fiir 
sich in Anspruch nehmen kann, den Lauf eines Flusses zu beniitzen 
und die benachbarten Volker, die an dem Oberlauf gelegen sind, in dem 
GenuB dieser selben Vorteile zu hindern" (also Beschrankung auf die 
Uferstaaten). Seither wurde die Frage auf verschiedenen Kongressen 
und in verschiedenen Friedensschliissen (so Luneville 1801, Reichs
deputationshauptschluB 1803) erortert, bis der fiinfte Artikel des Pariser 
Friedens vom 30. Mai 1814 die Bestimmung traf: "Die Schiffahrt auf 
dem Rheine von dem" Punkte an, wo er schiffbar wird, bis zur See (jus
qu'a la mer), und umgekehrt, soIl frei sein, in dem MaBe, daB sie nieman
den untersagt werden kann, und man wird sich bei dem kiinftigen 
Kongresse mit den Grundsatzen beschaftigen, nach welchen die von den 
Ufer-Staaten zu erhebenden Gefalle auf die gleichmaBigste und dem 
Handel aller Nationen am meisten giinstige Weise reguliert werden 
kOnnen. - Gleichergestalt soIl bei dem kiinftigen Kongresse untersucht 
und entschieden werden, in welcher Art die obige Bestimmung, um 
den Verkehr zwischen den VOlkern zu erleichtern und sich, eines dem 
andern, immer weniger fremd zu machen, auch auf aIle andern in ihrem 
Laufe schiffbaren und verschiedene Staaten trennenden oder durch
flieBenden Strome ausgedehnt werden konne." Der Wiener KongreB 
hat dann in den Art. 108 -116 der SchluBakte vom 9. Juni 1815 
diese Grundsatze im einzelnen aufgestellt, aber unter Vorbehalt be
sonderer Vereinbarungen fiir die einzelnen Strome. Beilage 16 der Akte 
enthaIt die Reglements fiir die Rheinschiffahrt sowie fiir die Schiffahrt 
auf Necikar, Main, Mosel, Maas und Schelde. - Der Pariser Frieden von 
1856 hat die Grundsatze fiir die Donau, die Berliner Konferenz von 1885 
auf Kongo und Niger zur Geltung gebracht. 

Nach dem Weltkriege sind diese Grundsatze durch die Friedens· 
vertrage (Vers. Friede Art. 23e VOlkerbundsatzung, Teil XII Hafen, 
WasserstraBen und Eisenbahnen) bestatigt und ausgebaut, gelegentlich 
auch (bloB auf die Vertragsstaaten) eingeschrankt worden. Festigung 
und Fortschritt bilden die Abkommen der durch den Rat des Volker
bunds einberufenen Ver kehrskonferenz zu Barcelona (10. Marz 
1920 bis 20. April 1921)3), hier vornehmlich das Abkommen "sur Ie 

iiber die internationale Regelung des Durchgangsverkehrs, der Schiffahrtswege, 
der Hafen und Eisenbahnen beizutreten, das zwischen den a. und a. Machten mit 
Zustimmung des Volkerbundes binnen 5 J ahren nach Inkrafttreten des Verso Vertr. 
(d. i. gemaB der SchluBformellO. Jan. 1920) abgeschlossen wird. 

3) Die 1. Verkehrskonferenz zu Barcelona befaBte sich nicht bloB mit 
den WasserstraBen. AuBer einemAbkommen hieriiberwurde ein Abkommen iiber 
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regime des voies navigables d'interet international", aber auch das 
Abkommen tiber di~ Freiheit des Durchgangsverkehrs (dartiber Naheres 
§ 36 Anm. 1). In den Grundgedanken, die das europaische Volkerrecht 
entwickelt hatte, fanden zum ersten Male Staaten aus allen Teilen der 
Welt den gemeinsamen Rechtsboden. Nichts Wesentliches brauchte 
geandert zu werden. Die Benennung "voies navigables d'interet inter
national" bringt nur richtiger zum Ausdruck, daB nicht eigentlich der 
Strom international (d. i. der nationalen Herrschaft entzogen) ist, daB 
er vielmehr nur internationalen Einfltissen unterworfen ist. Soweit 
internationale Schiffahrtskommissionen durch die Friedensvertrage ein
gerichtet sind, ist in einer einseitig Deutschland belastenden Weise die 
Staatsgewalt des Uferstaates ungleich starker ausgeschaltet als dies 
zuvor internationalen Rechtens war: 

2. Die Durchfiihrung des Grundsatzes setzt besondere Vereinbarungen 
Iiir die einzelnen Strome voraus, die daher auch "konventionelle" Strome ge
nannt werden. Doch schaUt die Verkehrskonferenz zu Barcelona (1921) be
reits eine allgemeine Grundlage. 

Besondere Vereinbarungen sind zunachst, und zwar trotz des Wider
strebens der Niederlande 4), ftir den Rhein und seine Nebenflftsse ge-

die Freiheit des Durchgangsverkehrs geschlossen und Vorschlage (recom
mandations) gemacht: ffir die internationale Verwaltung der Eisenbahnen und 
die internationaler Verwaltung unterstellen Hafen (tout en estimant que 
Ie moment n'est pas encore venu: de conclure une convention internationale 
glmerale). Vgl. Kraus, D. J. Z. 1921, S. 452; Strupp, Doc. Bd. V, S. 453. 

Die 2. Verkehrskonferenz zu Genf hat unter dem 9. Dez. 1923 (bisher 
nicht ratifiziert) 4 Abkommen geschlossen: fiber Fragen der Eisenbahnverwaltung 
- fiber den Zutritt von Handelsschiffen in Seehafen (oben § 20 IV) - fiber den 
Durchzug von elektrischer Kraft - fiber die Bewirtschaftung von Wasserkraften, 
die fiir mehrere Staaten von Belang sind. Abdruck Z. i. R. Bd. 33, 1924/25, S. 23l. 
Jean Hostie, la convention generale des ports maritimes, Rev. Bd. 51 (1924), 
S.680. 

Ffir samtliche Abkommen gilt: Friedensvertrage und Volkerbundpflicht gehen 
voran - sie stehen weitergehenden Sonderabmachungen nicht entgegen - ffir 
Streitigkeiten wird internationale Gerichtsbarkeit vorgesehen. Fiir sie aile gilt 
auch die Kriegsklausel: "Le present statut ne fixe pas les droits et les devoirs 
des belligerants et des neutres en temps de guerre; neanmoins, il subsistera en temps 
de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs." 

4) Sie stiitzten sich auf den Wortlaut des oben angefiihrten Pariser Friedens: 
"jusqu'a la mer" (nicht: "jusque dans la mer"). - Uber Elbe- und Rhein
schiffahrt vgl. J eIlinek, H. St. Bd. 3, S. 926; Bd. 7, S. 120. Die revidierte Rhein
schiffahrtsakte von 1868 ist abgedruckt bei Fleischmann, S. 81 und Strupp Bd. 
1, S.308. "Rheinurkunden" (Sammlung von Vereinbarungen usw. seit 1803), 1918. 
- Eckert, Die Rheinschiffahrt im 19. Jahrhundert, 1900. Gothein, Ge
schichtliche Entwicklung der Rheinschiffahrt, 1903. Arndt, Z. Vo. R. Bd. 4, 
S. 208. MaIlinc krodt bei v. Stengel-Fleischmann Bd. 3, S. 314. Fleiner, 
Schweiz. Bundesstaatsrecht, 1923, S. 727. - Uber die W eserschiffahrt vgl. J el
linek, H. St. Bd. 8, S. 785. Fleischmann, bei v. Stengel-Fleischm/!-nn Bd. III, 
S. 950. - Fiir die Schelde (Anm. 1) der belgisch-niederlandische Vertrag vom 
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troffen worden. Die Rheinschiffahrtsakte vom 31.Mihz 1831 beschrankte 
zwar noch die Schiffahrt auf die Uferstaaten; aber die revidierte Mann
heimer AIde vom 17. Oktober 1868, vereinbart zwischen PreuBen, Ba
den, Bayern, Ressen, Frankreich und den NiederIandm, gab die Schiff
fahrt von Basel bis ins Meer den Schiffen aller Staaten frei, und der 
Vertrag zwischen Baden und der Schweiz vem 16. Mai 1879 dehnte 
diese Bestimmung auf die Strecke von Neuhausen bis Basel aus. Rasch 
folgten die Vereinbarungen fUr die ubrigen groBen europaischen Strome: 
fur die Ems (1843), Elbe (1821; Aufhebung des Elbzolles durch den 
norddeutsch-osterreichischen Vertrag vom 22. Juni 1870, B. G. Bl. 417), 
die Weser (1823), Oder 5), Weichsel, Warthe, den Niemen, Pruth (Kon
vention zwischen RuBland, 0sterreich und Rumanien vom 15. Dezember 
1866, abgeandert 2. Mii.rz 1895)6), fiir den Duero, Tajo und fiir die Do
nau; ferner fur verschiedene nord- und sudameIikanische Strome, so 
fUr den Rio de la Plata (Parana. und Uruguay; Vertrag zwischen Ar
gentinien, GroBbritannien, Frankreich und dm Vereinigtm Staaten 
vom 10. Juli 1853), 1885 (Kongokonferenz) auch fUr den Kongo und 
den Niger. 

Die Vereinbarungen verlieren ihre Bedeutung, sobald der FluB das 
Wesen alsinternationaler Strom, namentlich bei EinvedeibuIlg cder Zu
samm.enschluB der bisher selbstandigen Staaten, die er durchstlomt, ver
liert: so Ems, Weser (1866), der Po (a. M. war v. Liszt). 

Eine eigene Regelung trifft der Versailler Vertrag fiir Rhein und 
Mosel, fiir Elbe, Oder, Memel (Njemen), Donau. Die bestehenden in
ternationalen Abmachungen werden in Kraft belassen oder wieder in 
Kraft ges( tzt, jedoch geandert, insoweit sie den allgemeinen Grund
satzen des Verso Vertr. Art. 332-337 widersprechen. In Aussicht ge
nommen ist sowohl ein neues allgemeines Dbereinkommen fiir die kon
ventionellen Flusse wie ein besonderes Dbereinkommen fiir jeden ein
zelnen FluB, beide Gruppen unter Genehmigung des V61kerbundes 
(Art. 338, 343, 345, 349, 354). Deutschland hat schon im voraus seine 
Zustimmung zu diesen Abkommen geben mussen. 

3. Der Inhalt der Vereinbarungen geht im allgemeinen dahin: 
a) Die Gebietshoheit der Uferstaaten bleibt best€hen. Diese haben 

19. April IS39. L. W. W ery, de Rijn- en Scheldeverbindende Tusschenwateren, 
1919. VgI. iiber die Befestigungen bei VIissingen Horn, Z. Yo. R. Bd. 5, 1911, 
S. 369. - tJber die gewerbliche Ausnutzung des Wassers: v. Bar, Rev. Gen. Bd. 
17, S. 2S1; Dupuis, Rev. Gen. Bd. IS, S. 617. Annuaire Bd. 24, S. 156,347. 
Neumeyer, Annalen des d. Reichs, 1915, S.76S. Vgl. unten § 42, ADm. 2. 

5) Vertrag zwischen PreuBen und Ruf31and vom 7./19. Dezember ISIS, 
aufgehoben durch den Vertrag vom 27. Februar/ll. Marz IS25 (PreuBische Ge
setzsammlung IS25, S. 57), durch den auf allen preuBischen und russischen 
WasserstraBen den beiderseitigen Untertanen gleiche Rechte zugesichert wurden. 

6) N. R. G. 2. s. 34, 350. 
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fiir die Erhaltung des Fahrwassers, des Leinpfades usw., iiberhaupt der 
Schiffbarkeit des Stromes, zu sorgen und Arbeiten zu unterlassen, die 
der Schiffahrt Abbruch tun kOnnten 7). Die Schiffahrtsordnungen sind 
gemeinsam festzustellen. 

b) Die Schiffahrt steht den Schiffen aller Flaggell (nicht nur der 
Uferstaateu) offen8). 

Das auf der Verkehrskonferenz zu Barcelona (1921) beschlossene 
Schiffahrtsstatut bestimmt einschrankend (Art. 3): " .•.. chacun des 
etats contractants accordera, sur les parties de voies navigables ci
dessus designees qui se trouvent sous sa souverainete ou autorite, Ie 
libre exercise de la navigation aux navires et bateaux battant pavilion 
de l'un quelconque des etats contractants". Indes erstreckt 
sich diese Regelung iiber die in den Friedensvertragen betroffenen 
Strome hinaus; und die (weitergehende) Regelung der Friedensvertrage 
bleibt unberiihrt (Art. 2 der Konvention von Barcelona). 

c) Abgaben diirfen nur insoweit erhoben werden, als sie Gegen
leistungen fiir die zur Erhaltung der Schiffbarkeit oder ~ur Erleichte
rung des Verkehrs gemachten Aufwendungen sind. 

d) Mehrfach sind neben der Kommission der Uferstaaten allge
meine, internationale Kommissionen eingesetzt worden, um gegeniiber 
den Uferstaaten im allgemeinen Interesse iiber die Durchfiihrung .der 
Schiffahrtsfreiheit zu wachen. Nach dem Versailler Vertrag sind die 
Strome der "Verwaltung" dieser Kommissionen unterstellt. Zum Teil 
(Rhein, Elbe, Donau) ist ihnen auch eine Gerichtsbarkeit iiber die 
mit der Schiffahrt zusammenhangenden Streitfalle iibertragen. TIber 
ihre Zusammensetzung vgl. oben § 27 II, III. 

e) Dazu tritt in einzelnen Vereinbarungen (noch nicht in den Rhein
schiffahrtsakten) die sog. "Neutralisierung", besser "Befriedung"; d. h. 
der Stromlauf selbst, die zur Erhaltung der Schiffbarkeit errichteten 
Anstalten und die iiberwachenden Kommissionsmitglieder sowie ihre 
Angestellten werden von der Staatsgewalt der Uferstaaten befreit. 

f) Ober die Klausel, die auch im Kriegsfalle nach Moglichkeit die 
Internationalitat wahren will, vgl. oben Anm. 3. 

II. Die internationalen Strome in Deutschland, abgesehen von der Donau: 
1. Rhein und Mosel (Art. 354f. Verso Vertr.)9). Das Oberge-

7) Bei den im Versailler Vertrage fiir international erklarten Stromen kann im 
FaIle eines VerstoBes hiergegen jeder Uferstaat oder jeder in der Schiffahrtskom
mission vertretene Staat den zu diesem Zweck yom Volkerbund eingesetzten Ge
richtshof anrufen (Art. 336, 337). 

8) Zu den unwiirdigen MaBlosigkeiten des Versailler Vertrages gehiirt Art. 332 
Abs. 2: "Deutsche SchifIe diirfen indessen regelmiiBige Schiffsverbindungen fiir 
Reisende und Guter zwischen den Hafen einer alliierten und assoziierten Macht 
nur mit deren besonderer Ermachtigung unterhalten." 

9) DaB der Versailler Vertrag (Art. 331) den Rhein nicht ausdrucklich unter 
den "international erkiarten" Fliissen aufzahlt, braucht nicht aufzufallen; die inter
nationale Rechtslage ergibt sich aus der Bezugnahme auf die Mannheimer Akte von 
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wicht Frankreichs driickt sich nicht bloB in dem Vorsitze del' Rhein
schiffahrtskommission, sondern in folgenden Vorrechten aus: Wasser 
aus dem Rhein zur Speisung bestehender odeI' anzuJegender KaniHe 
"oder fUr jeden anderen Zweck" zu entnehmen und auf dem deutschen 
Dfer aIle fUr die Ausiibung dieses Rechts erforderlichen Arbeiten aml
zufiihren10) - ausschlieBliches Recht auf die durch die Nutzbarmachung 
des Stromes erzeugte Kraft (gegen Vergiitung del' Halfte der tatsach
lich gewonnenen Kraft) - hingegen Unterlassung des Baues jedes 
Seitenkanals und jeder Ableitung auf dem gegeniiberliegenden rechten 
Ufer durch Deutschland (Art. 358). - Belgien kann binnen 25 Jahren 
verlangen, daB Deutschland einen GroBschiffahrtsweg Rhein-Maas in 
Hohe von Ruhrort nach den Planen del' belgischen Regierung baue! 

2. Die Elbe von del' Miindung del' Moldau lind die Moldau von 
Prag abo Elbschiffahrtsakte vom 22. Februar 1922 (R. G. Bl.1923, II 183). 

3. Die Oder von del' Miindung del' Oppa abo 
4. Die Memel (Njemen) von Grodno abo 
5. Nicht dagegen wird die Weichsel im Versailler Vertrage fUr 

"international" erklart; offenbar sollte die Weichsel zum nationalpol
nischen Strome gemacht werden, da Polen die volle und uneingeschrankte 
Uberwachung der Weichsel, einschlieBlich ihres ostlichen Dfers zuge
sprochen worden ist (Art. 97), immerhin abel' del' ostpreuBischen Be
volkerung del' Zugang zur Weichsel und ihre Benutzung unter billigen Be
dingungen und unter vollster Riicksichtnahme aufihre Interessen gesichert 
sein solI. - Jedoch V. mit Polen v. 28.6.19. Art. 18 (unten "Anhang"). 

III. Die Rechtsverhiiltnisse del' Donau 11) sind auBerordentlich in 

1868 (Art. 354). - "Die Rechts- und Verkehrsverhaltnisse del' Rheinbriicken 
zwischen Baden undEIsaB-Lothringen" behandeltN orden (1921); fernerSch wal b, 
Z.Vo.R. Bd.12 (1922), S. 365; Hennig, Rheinschiffahrt u.Versailler Friede 1921. 

10) Das sog. StraBburger KompromiB V. 10. Mai 1922 sieht bereits die Ab
lenkung in einen franzosischen Seitenkanal VOl'. "Es bedeutet mit seiner Rhein
sperre und Trockenlegung des Strombettes die Vernichtung des freien Rheins. 
Wir stehen VOl' dem diistern Bild del' Zertriimmerung altiiberlieferter feierlich 
verbriefter Freiheiten. Es ist del' Sieg macht-, wirtschafts- und verkehrspolitischer 
Interessen iiber das Recht" - so lautet eine Stimme aus del' bedrohten Schweiz: 
Ruck, Del' freie Rhein II in "Die Rheinquellen" (Basel 1924, Nr. 4). 

11) Vgl. Engelhardt, Rev. Bd. 15, S. 5, 340; Bd. 16, S.360. J ellinek, 
H. St. Bd. 3, S. 549. Sturdza, Recueilde documentsrelatifs alaliberte de navi
gation du Danube, 1904. Gusti, PreuBische Jahrbiicher lIS, 235. Radu, Die 
Donauschiffahrt in ihrer volkerrechtlichen Entwicklung, Diss. Berl. 1909. Der
morgny, La question du Danube, 1911. V. Ullmann bei v. Stengel-Fleisch
mann Bd. 1, S. 604. Pitisteano, La question du Danube, 1914. V. Dungern, 
Z. i. R. Bd. 26, S. 510. Bleyer, Die zwischenstaatliche Regelung des offentlichen 
Donaurechts, 1916. Knorr, Die Donau- u. die Meerengenfrage, 1907. Haynal, 
The Danube, Haag 1920. Gordon E. Sherman, The internat. organization of 
the Danube under the Peace treaties (American Journal of intern. Law Bd. 17, S. 
438,1923.) 
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Streit gezogen. Schon nach den Vertragstexten liegen sie nicht klar, 
und durch die politische Interessenlage, zumal bei dem Ringen der 
beteiligten Machte um die Vormacht auf dem Balkan und dem Wider
streit unter den aufstrebenden Balkanstaaten, wurden sie dauernd im 
Ungewissen gehalten. Ob das Eingreifen der Pariser Friedensvertrage 
fUr die Dauer eine Ordnung herbeifUhrt, bleibt abzuwarten. 

Die Donau gilt von UIm ab als internationaler Strom (Vers. Vertr. 
Art. 331). 

1. Die Freiheit der Donauschiffahrt, die Ru.Bland im Frieden zu 
Adrianopel 1829 fUr sich allein in Anspruch genommen, aber in dem 
Vertrag mit Osterreich vom 25. Juli 1840 (Strupp 1291) allen Machten 
zugestanden hatte, wurde erst durch die Art.15-19 des Pariser Friedens 
vom 30. Marz 1856 auf feste Grundlagen gestellt. Eine europaische 
Kommission (Art. 16), bestehend aus den Vertretern der Signatar
machte, wurde mit der Aufgabe betraut, die "Miindungen der Donau, 
sowie die Teile des daran stoBenden Meeres von dem die Passage hindern
den Sande und anderen Hemmnissen zu befreien". Sie sollte ihre Auf
gabe in zwei Jahren beendigen und sich dann wieder auflosen. Daneben 
wurde eine Uferstaatenkommission eingesetzt. Sie hatte die Auf
gabe, die FluB-, Schiffahrts- und Polizeireglements auszuarbeiten und 
nach Auflosung der Europaischen Kommission deren Befugnisse zu 
iibernehmen. Sehr bald stellte sich jedoch die Notwendigkeit heraus, 
das Mandat der Europaischen Kommission zu verlangern, wahrend die 
"permanente Uferstaatenkommission" kein rechtes Leben zu entfalten 
vermochte (vgl. oben § 27 II 3). 

2. Die von der Uferstaatenkommission ausgearbeitete Schiffahrts
akte vom 7. November 1857 (Strupp 1292), welche die Fahrt zwischen 
den einzelnenDonauhafen ("petit cabotage") den Uferstaaten vor
behielt und den Schiffen der iibrigen Machte nur die Fahrt vom offenen 
Meer bis zu einem Donauhafen oder umgekehrt freigab, wurde von den 
Machten auf der Pariser Konferenz von 1858 verworfen; sie ist aber 
trotzdem als Akte vom 9. Januar 1858, in Widerspruch mit dem Pariser 
Frieden, fiir Osterreich-Ungarn in Geltung geblieben. 

Dagegen vereinbarten die Machte auf der Pariser Konferenz unter 
dem 28. Marz 1866 die vom 2. November 1865 datierte Schiffahrts
Akte fUr die Donau-Miindungen (PreuH. G. S. 1867, 307; Fleisch
mann 72, Strupp I 300). Nach ihr (Art. 21) genie Hen aIle von der Euro
paischen Kommission geschaffenen Arbeiten und Einrichtungen, auch 
die Schiffahrtskasse von Sulina, die durch Art. 11 des Pariser Friedens 
fUr das Schwarze Meer vereinbarte Neutralitat (oben § 36 II 2). 
Diese erstreckt sich aber weiter auch auf die Generalinspektion der 
Schiffahrt, die Verwaltung dES Hafens von Sulina, die AngEstelltEn 
der Schiffahrtskasse und das Marimhcspital; sowie auf das mit der 



§ 38. Binnenschiffahrt (Donau). 315 

Uberwachung der Arbeiten beauftragte technische Personal. Das heiBt, 
die genannten Personen und Anstalten sind im Kriege auBerdem vor 
den Unternehmungen der KriegfUhrenden geschutzt. 

Der Londoner Vertrag vom 13. Marz 1871 (oben § 36 II 2) hielt 
diese Bestimmungen aufrecht. Nach Art. 7 sollte das Recht der TUrkei, 
in ihrer Eigenschaft als Territorialmacht ihre Kriegsschiffe wie fruher 
zu jeder Zeit in die Donau einlaufen zu lassen, unberuhrt bleiben. 

3. Art. 52 des Berliner Vertrags vom 13. Juli 1878 (R. G. Bl. S. 307) 
dehnte zunachst die Neutralitat der Donau bis hinauf zum Eisernen 
Tor, also auf den mittleren FluBlauf, aus. Aile Festungen und Be
festigungen, die sich an dem Laufe des Flusses von dem Eisernen Tore 
ab bis zu seinen Mundungen befinden, sollen geschleift (ist nicht ausge
fUhrt!) und neue nicht angelegt werden. Kein Kriegsschiff darf die 
Donau abwarts des Eisernen Tores befahren mit Ausnahme der, be
reits 1856 (Art. 19) erwahnten leichten, fUr die FluBpolizei und den 
Zolldienst bestimmten Fahrzeuge. Die Stationsschiffe der Machte an 
den Donaumundungen durfen jedoch bis nach Galatz hinaufgehen. Die 
Europaische Kommission bleibt auf den untersten Teil des FluB
laufes (section maritime) beschrankt, wird aber (Art. 53) ihre Tatig
keit bis nach Galatz hinauf in vollstandiger Unabhangigkeit von der 
Landesgewalt ausuben. Art. 57 ubertragt Osterreich-Ungarn die Aus
fUhrung der Arbeiten, die notwendig sind, um die durch das Eiserne 
Tor und die Stromschnellen der Schiffahrt bereiteten Hindernisse zu 
beseitigen. 

4. Die Schiffahrtsakte von 1865 wurde durch eine von der Euro
paischen Kommission ausgearbeitete Zusatzakte vom 28. Mai 1881 
(R. G. Bl. 1882 S. 61; Fleischmann 171, Strupp II 210) den neueren 
Bedurfnissen angepaBt. Das ebemalls von ihr ausgearbeitete Schiff
fahrtsreglement vom 19. Mai 1881 (ersetzt durch das Reglement vom 
10. November 1911)12) fUr den untern Donaulauf und die Donaumiin
dungen wurde von der Londoner Konferenz am 10. Marz 1883 (Strupp II 
213) angenommen. Nach ihm steht die Schiffahrt auf dieser Strecke 
unter dem Inspektor und unter dem Hafenkapitan von Sulina. Zu
widerhandlungen werden in erster Instanz von diesen, in letzter In
stanz von der europaischen Donaukommission abgeurteilt (Geldstrafen). 
Dagegen fand das Schiffahrtsreglement fUr den mi ttleren Donaulauf 

(zwischen Braila und dem Eisernen Tor) vom 2. Juni 1882 13) zwar 
die Zustimmung der GroBmachte und der TUrkei, erregte aber den lebo 
haften Widerspruch Rumaniens, das sich durch den standigen Vorsit:z 

12) Die beiden Reglements sin~ abgedruckt N. R. G. 2. S. 9, 254 und 3. S. 

9,252. 
13) Abgedruckt N. R. G. 2. S. 9, 392. 
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Osterreich-Ungarns in der Kommission verletzt fiihIte, und ist daher 
nicht in Kraft getreten14). Die Schiffahrt auf dem mittleren Stromlauf 
ist mithin nie unter volkerrechtliche Verwaltung getreten, sondern unter 
dem Territorialrecht der Uferstaaten verbliebElll. Auf der Londoner Kon
ferenz wurden zugleich die Befugnisse der Europaischen Kommission auf 
21 Jahre verlangert (von da mit stillschweigender VerIangerung auf je 
drei Jahre). RuBland aber gelang es, den ·Kiliaarm der Kontrolle der 
Europaischen Kommission zu entziehen. 

5. Bald nach der (angeblichen) Beendigung der Regulierungsarbeiten 
1896 (Eroffnung des Eisernen Tores) erhob die Schiffahrt Klagen iiber 
die Unzulanglichkeit der vorgenommenen Arbeiten. Die Klagen ver
starkten sich, als die ungarische Regierung unter dem 14. Juli 1899 ein
seitig die Schiffahrtsreglements erlieB und durch diese, besonders durch 
die Bemessung der Schiffahrtsabgaben, die ungarische Schiffahrt giin
stiger stellte als die der iibrigen Machte. Der von Frankreich und RuB
land, von Bulgarien und Rumanien gegen die Reglements erhobene 
Widerspruch ist ohne Erfolg geblieben15). 

6. Nach dem Versailler Vertrag iibt die "Europaische Donaukom
mission" (Sitz in Galatz) von neuem die Befugnisse iiber die "See
donau" aus, die sie vor dem Kriege hatte; jedoch wird die Kommission 
vorlaufig bloB von den Vertretern GroBbritanniens, Frankreichs, Italiens 
und Rumaniens gebildet. Die Mittelmachte sind der Kommissioll' gegen
iiber zur Entschadigung fiir ihre Verluste wiihrend des Krieges ver
pflichtet (Art. 352, entsprechend die Vertrage mit Osterreich, Ungarn 
und Bulgarien). Von der Stelle ab, wo die Zustandigkeit der Europai
schen Kommission aufhort, tritt das FluBgebiet der "Binnendonau" 
(von 'Ulm bis Braila) unter die 'verwaltung einer "Internationalen 
Donaukommission", die sich aus 2 Vertretern der deutschen Ufer
staaten, je I Vertreter der anderen Uferstaaten, je I Vertreter der in 
Zukunft in der Europaischen Kommission vertretenen Nichtuferstaaten 
zusammensetzt (Sitz in PreBburg). Deutschland verpflichtet sich, 
die Donauordnung anzuerkennen, die durch die von den verbiindeten 
Mii.chten bestimmten Staaten festzusetzen ist (349). Der Auf trag zur 
Ausfiihrung der Arbeiten am Eisernen Tor an Ungarn wird aufgehoben 

14) Vgl. auBer den in Anm. 11 angegebenen Schriften: v. Holtzendorff, 
Rumaniens Uferrechte an der Donau, 1833. Dahn, Eine Lanze fiir Rumanien, 
1883. Geffcken, La question du Danube, 1883. J ellinek, Osterreich-Ungarn 
und Rumanien, 1884. Ferner Rev. Gen. Bd. 4, S. 120; Bunsen, Rev. Bd. 16, 
S. 551. - Die Verhandlungen der Konferenz sind abgedruckt N. R. G. 2. s. 9,436. 

15) Vgl. Blociszewski, Rev. Gen. Bd. 4, S. 104. - Sturdza, La question 
des portes de fer et des cataractes du Danub~, 1899. Ghica, Les droits de peage 
aux Portes de fer, 1900. Cantilli, La question des taxes de peage aux Por
tes de fer, 1900. VgI: auch Blociszewski, Rev. Gen. Bd. 7, S. 502. 
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(350). Am 23. Juli 1921 ist zu Paris eine neue Donauakte ver-
einbart worden 16). 

7. Falls der Schiffahrtsweg Rhein-Donau von Deutschland 
angelegt werden sonte, so ist er fiir international erklart (Art. 331 
Abs.2) und der allgemeinen Ordnung iiber internationale Wasser
straBen. unterworfen (353, 332-338). 

IV. Die Rechtsverh8ltnisse des Kongo und des Niger. 

Die Freiheit der SchiffahIt auf dem Kongo und dem Niger wurde 
durch die Generalakte der Berliner Konferenz vom 26. Februar 1885, 
und zwar durch die Art. 13ff. (Kongoschiffahrtsakte) und 26ff. (Niger
schiffahrtsakte), gewahrleistet17). 

Der Gedanke hatte hier nach verschiedenen Richtungen hin eine 
wesentlich erweiteIte DUIchfiihrung gefunden. Das Abkommen zu St. 
Germain vom 10. September 1919, durch das die Kongoakte aufgehoben 
worden ist, bedeutet mehrfach eine Umkehr. 

a) Die Freiheit der Schiffahrt erstreckt sich nicht nur auf das 
ganze Stromge biet, auf aIle in dieses fallenden Nebenfliisse und 
dazu gehorenden Seen, sondern auch auf die Kanale, Eisenbahnen 
und StraBen, die zu dem besonderen Zwecke erbaut werden, urn der 
Nichtschiffbarkeit oder den Mangeln der natiirlichen WasserstraBen ab
zuhelfen (Art. 15, 16 Kongoakte, Art. 5, 7 Abkommen von St. Ger
main) 18). 

b) Dagegen sind folgende Bestimmungen der Kongoakte nicht 
wiederholt: Die Freiheit der Schiffahrt erstrecke sich nicht nur auf die 
Haudelsschiffe, sondern auch auf die Kriegsschiffe, und zwar galt 
dies sowohl vom Kongo als auch vom Niger, obwohl es fiir diesen nicht 
ausdriicklich ausgesprochen war. Sie sollte auch in Kriegszeiten, 
ausgenommen fiir Konterbande, in Kraft bleiben; und aile Anstalten 
und Personen sollten unverletzlich sein (Art. 22, 25 Kongoakte). 

"Ober die vereinbarte internationale Kommission s. oben § 27 II 4. 
B. Die nationalen Gewasser. 

1. In den nationalen Gewassern (Fliissen, Binnenseen, KaniUen) steht 
die Schiffahrt unter der Gesetzgebung des Uferstaates. Dieser ist insbesondere 

16) R. G. Bl. 1922, II, 287. Pohl-Sartorius, S. 485. 
17) Oben S. 35. - VgI. Duchene, Rev. Gen. Bd. 2, S. 439. l'illet, Rev. 

Gen. Bd. 3, S. 190; Bd. 5, S. 829; Bd. 6, S. 28. Travers-Twiss, Rev. Bd. 15, S. 
437,547; Bd. 16, S. 237; Bd. 17, S. 213. v. Martens, Rev. Bd. 18, S. 150. 

18) Der Versailler Vertrag Art. 331 erstreckt die Freiheit der Schiffahrt -
bei Elbe, Moldau, Memel, Donau - auch auf Seitenkanale und Fahrtrinnen, die 
zur Verdoppelung oder Verbesserung der von Natur aus schiffbaren Abschnitte 
der FluBgebiete oder zur Verbindung zweier von Natur aus schiffbaren Abschnitte 
des gleichen Wasserlaufs gebaut werden (vgl. noch 338 Abs. 1 am Ende). Dasselbe 
soll wohl fiir Rhein und Mosel (nach der ungeschickten Ausdrucksweise von 362) 
gelten. 



318 IV. Buch. Die Interessengemeinschaft des volkerrechtlichenStaatenverbandes. 

bereehtigt, Staatsfremde von der Binnensehiffahrt auszusehlieBen oder sie be~ 
Zulassung ungiinstiger zu stellen als die StaatsangehOrigen (oben § 15 II). 

Aber die Entwicklung der Gegenwart geht dahin, auch bezliglich 
der Binnenschiffahrt die Staatsfremden den Staatsangehorigen gleich
zustellen. Das Deutsche Reich hat diesen Standpunkt vielfach in den 
mit andern Staaten geschlossenen Vertragen eingenommen . 

Z.13. Art. III des deutsch-japanischen Handels- usw. Vertrags yom 
24. Juni 1911. 

DIe Gleichstellung der Staatsfremden mit den Staatsangehorigen 
ist auch durch Reichsgesetz liber die Binnenschiffahrt yom 15. Juni 1895 
(R.G.Bl. S. 301; neue Fassung R.G.Bl. 1898, 868) ausgesprochen worden. 

Auch fUr die Binnenseen ist dieser Grundsatz mehrfach vereinbart 
worden. So fiir den Gardasee durch den Ziiricher Frieden yom 15. No
vember 1859. 

Der Versailler Vertrag nutzt die Machtstellung der gegen Deutsch
land verblindeten Staaten einseitig dahin aus, daB er (nur) fiir deren 
Staatsangehorige in allen deutschen Hafen und auf allen deutschen 
BinnenwasserstraBen in jeder Hinsicht die gleiche Behandlung wie fiir 
deutsche ReichsangehOrige sichert (Art. 327), sowohl was den Zutritt 
als auch die Gebiihren anlangt - alles ohne Gegenseitigkeit flir Deutsch
land. "Der Personen- und Schiffahrtsverkehr unterliegt keinen anderen 
Beschrankungen als denen, welche sich aus den Zollo, Polizei-, Sanitats-, 
Ein- und Auswanderungsvorschriften sowie aus Ein- und Ausfuhrver
boten ergeben. Solche Bestimmungen mlissen billig und einheitlich sein 
und diirfen den Handel nicht unnotig behindern." 

2. FUr die Binnensehiffahrt gilt heut6 bereits fast allgemein der Grund
satz, daB die von einem Staate ausgestellten Eiehseheine (eertifieats de jaugeage) 
von allen iibrigen Staaten als maBgebend anerkannt werden. 

Dieser Grundsatz ist in zahlreichen Einzelvertragen ausgesprochen 
worden. Von besonderer Wichtigkeit ist die von Deutschland, Belgien, 
Frankreich und den Niederlanden geschlossene Ubereinkunft, betreffend
die Eichung der Binnenschiffe yom 4. Februal" 1898 (R. G. Bl. 1899 
S. 299); erganzt nach der Bekanntmacliung yom 1. Juni 1908 (R. G. Bl. 
S.398). 

3. Zahireieh sind die zwisehen einzeinen, insbesondere benaehbartey 
Staaten gesehiossenen, die Binnensehiffahrt beriihrenden Vertritge. 

Hierher gehOren Vertrage liber die Regelung des Wasserlaufes der 
Fllisse und die Speisung (alimentation) der Kanale, liber den Nach
richtendienst, so beim Herannahen von Hochwasser, liber den Ausbau 
des FluB- und Kanalnetzes, liber Schiffahrtsanlagen aller Art, liber 
Brlicken und andere Bauten, liber Schiffahrt, FloBerei und Fischerei. 

FUr den Bodensee haben Osterreich-Ungarn, Baden, Bayern, die 
Schweiz und Wiirttemberg eine internationale Schiffahrts- und Hafen
ordnung yom 22. September 1867 vereinbart, die am 8. April 1899 
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revidiert wurde19). Allgemeine volkerrechtliche Rechtssatze aber lassen 
sich auf diesem Gebiete nicht aufstellen. 

4. Auf der Verkehrskonferenz zu Barcelona vom 20. April 1921 haben 
die Vertragsstaaten des Abkommens iiber die internationalen Wasser
straBen sich eine vollkommen gleichmiiJlige Behandlung auch auf den 
nationalen WasserstraBen ihres Gebietes zugesagt (Zusatzprotokoll) 20) 

- unter der Bedingung der Wechselseitigkeit, ohne Eintrag fiir ihre 
Souveranitatsrechte und nur in Friedenszeit. 

§ 39. Wirtschaft (Handel und Industrie)l). 
I. Aus der Souveriinitiit der Staatsgewalt folgt die Autonomie der Handels

politik (oben § 14 II). 
Jeder Staat, soweit er durch Vertrage nicht beschrankt ist, hat 

das Recht, diejenige Handelspolitik zu treiben, die er fiir die richtige 
haIt; er kann dem reinsten Freihandelsprinzip huldigen oder in seinem 
autonomen Tarif weitgehende SchutzzoIle einfiihren; er kann durch 
Vertrage sich binden, die entweder einen bis in die kleinsten Einzel
heiten gehenden Tarif, oder aber die bloBe Meistbegiinstigungsklausel 
enthalten; er kann aIle andern Staaten auf dem FuBe der Gleichberech
tigung behandeln, oder, wenn er Retorsionen nicht scheut, mit Diffe
renzialzoIlen arbeiten. Dagegen ist der vollstandige AusschluB eines 
Staates vom Handelsverkehr, wie ihn die Pariser Wirtschaftskonferenz 
der Verbandsstaaten vom 14.-17. Juni 1916 in Aussicht genommen 
hat (der Wirtschaftskrieg im Frieden), mit dem Grundgedanken des 
Volkerrechts (oben S. 126) unvereinbar 2). 

19) N. R. G. 2. s. 20, 354; 30, 206. 
20) Strupp, Documents Bd. V, S. 474. 
1) v. Melle, H. H. Bd.3, S.141. Oncken, H. St. Bd.5, S. 346. Kurzmann, 

Die Volkerrechtsnormen in den deutschen Handelsvertragen. Diss. Heidelb. 1907. 
Lusensky bei v. Stengel-Fleischmann Bl. 2, S.355. Merignhac Bl. 2, S. 688. 
Ullmann S. 419. Nebel, Der volkerrechtl. Inhalt der Handelsvertrage (Ann. d. 
Deutsch. Reiches, 46, 1913). - Die von den verschiedenen Staaten abgeschlossenen 
Handelsvertrage werden von dem Deutschen Handelsarchiv in deutscher 
Sprache veroffentlicht. Vgl. die amtliche Zusammenstellung: Die Handelsver
trage des Deutschen Reichs, 1906, Erganzungsband 1915. Ein groB angelegtes, 
yom osterr. Handelsministerium redigiertes Werk "Der ZollkompaB" brachte 
in gesonderten Banden die Handelsvertrage und Zolltarife fiir die einzelnen Staa
ten; so fiir Osterreich-Ungarn 1915 (Bd. 10). Fiir akademische Zwecke treffliche 
Einfiihrung in den "Textbiichern" von J astrow: Bd.nd I. Handelspolitik 4 1920. 

Grundsatzliches Hauss leiter, Der Gedanke der Autarkie als Leitsatz der 
auswartigen Handelspolitik und seine Begriindung (Jahrb. fiir NationalOkonomie 
und Statistik, Band 120, 1923, S. 193ff.). 

2) So weit der Text von Liszt: Heute, 5 Jahre nach Beendigung des Welt
meges, miissen wir hinzufiigen, daB die verbiindeten Machte die Pariser Friedens
schliisse dazu benutzt haben, um ihre Kriegsgegner auch nach dem Kriege in der 
Zulassung zum Verkehre zuriickzusetzen oder sich selbst eine bevorzugte Stellung 
zu sichern. 
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Seit dem Beginn der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts 
besteht zwischen den mitteleuropaischen Staaten ein Vertragssystem, 
das, an die Stelle der bloDen Meistbegiinstigungsvertrage getreten, auf 
der Unterscheidung zwischen einem gesetzlich festgelegten General
tarif (als Maximaltarif oder als Maximal- und Minimaltarif) und dem 
vereinbarten Konventionaltarif beruht. Das Deutsche Reich hatte in 
den Caprivischen Handelsvertragen von 1891-1894 (geschlossen mit 
Belgien, Italien, Osterreich-Ungarn, mit der Schweiz, mit Serbien, Ru
manien und RuBland) eine gemaBigt schutzzollnerische Richtung ein
geschlagen und sich zugleich bemiiht, Mitteleuropa zu einer handelspoli
tischen Einheit zusammenzufassen. Das Zolltarifgesetz vom 25. De
zember 1902 (R. G. Bl. S. 303) lenkte in hochschutzzollnerische Bahnen 
(besonders beziiglich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse) ein. 

Auf dieser Grundlage sind Zusatzvertrage zu den bestehenden Ver
tragen abgeschlossen worden mit Belgien am 22. Juni 1904 (R.G.Bl. 
1905, 599), RuBland am 28./15. Juli 1904 (1905, 35), Rumanien am 
8. Oktober/25. September 1904 (1905, 253), mit der Schweiz am 12. No
vember 1904 (1905, 319), Serbien am 29./16. November 1904 (1906, 319), 
Italien am 3. Dezember 1904 (1905, 413), Osterreich-Ungarn am 25. Fe
bruar 1905 (1906, 143). Dazu kommen der HandeIEl-, Zoll- und Schiff
fahrtsvertrag mit Bulgarien vom 1. August 1905 (1906, 1), verlangert bis 
31. Dezember 1917 (1912, 488); der Handels- und Schiffahrtsvertrag mit 
Schweden vom 2. Mai 1911 (S.275), der an Stelle des Vertrags vom 
8. Mai 1906 getrtten ist; der Vertrag mit Japan vom 24. Juni 1911 
(S. 477), der den Vertrag vom 4. April 1896 ersetzt; der Vertrag mit 
Bolivien vom 22. Juli 1908 (1910, 507), mit Portugal vom 30. November 
1£08 (1910, 679). Zu dem Handelsabkommen mit Agypten vom 19.Juli 
1892 ist einZusatzabkommen vom 17. Marz 1910 (S. £01) vereinbalt 
worden. 

Der Deutsch-Athiopische Freundschafts- und Handelsvertrag vom 
7. Marz Hl05 (R. G. Bl. 1906, 470) ist, wie der Vertrag mit EI Salvador 
vom 14. April 1908 (1909, 405) und der Vertrag mit Venezuela vom 
26. Januar 1909 (S. 619), ein einfacher Meistbegiinstigungsvertrag. VgL 
auch die Zusatziibereinkunft zu dem deutsch-tiirkischen Freundschafts-, 
Handels- usw. Vertrag vom 26. August 1890 (1891, 117) vom 25. April 
1907 (S. 371). 

Frankreich gegeniiber war durch Art. 11 des Frankfurter Friedens 
das reine Meistbegiinstigungsverhaltnis festgelegt, aber durch die oben 
S. 260 angefiihrten Ausnahmen durchbrochen3 ). 

Mit den Vereinigten Staaten war, bis zum Zustandekommen eines 
umfassenden Handelsvertrages, eine vorlaufige Vereinbarung als Han
delsabkommen vom 22. Aprilj2. Mai 1907 (R. G. Bl. 1907,305) getroffen 
worden, das durch Gesetz vom 5. Februar 1910 (S. 387) erganzt wurde. 

3) Sartorius v. Waltershausen, § 11 des Frankfurter Friedens, 1915. -
Vgl. auch Schilder, Mitteleuropa und die Meistbegiinstigungsfrage, 1917. 
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Das Handelsprovisorium mit Grollbritannien (mit Ausnahme von Ka
nada) ist seit der Kiindigung des Meistbegiinstigungsvertrages im Jahre 
1898 wiederholt, zuletzt durch Gesetz vom 20. Dezember 1911 (R. G. Bl. 
S.975) verlangert, nach Ausbruch des Krieges August 1914 aber durch 
Bundesratsbeschlull aufgehoben worden; es sicherte den Angehorigen 
und den Erzeugnissen der beiden Lander die Behandlung auf dem Fulle 
der Meistbegiinstigung. Auch mit Spanien sind die Verhandlungen iiber 
die wiederholte Verlangerung des Handelsprovisoriums nicht hinausge
kommen. Mit den iibrigen Staaten bestehen altere Vertrage, die teils 
Meistbegiinstigungsvertrage, teils Tarilvertrage sind. 

Durch den Weltkrieg ist dieses ganze System von Vertragsbezie
hungen . zerstort worden (oben S. 266); es mull nach Friedensschlull 
auf neuen Grundlagen wieder aufgebaut werden4). Zuerst hat der Ver
trag zu Rapallo zwischen Deutschland und RuBland vom 16. April 1922 
(Z. i. R. 30, 188) den Grundsatz der Meistbegiinstigung fiir die beider
seitigen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen wieder anerkannt. Die 
Meistbegiinstigung soIl sich jedoch nicht auf Vorrechte und Erleichte
rungen erstrecken, die die Sowjetunion einer Sowjetrepublik oder einem 
Staate gewahrt, der friiher Bestandteil des ehemaligenRussischenReiches 
war. 

ll. Die Selbstandigkeit der nationalen HandeIspoIitik erleidet jedoeh gewisse 
Einsehrankungen. 

1. Die Sehutzzolle diirfen nieht als allgemeine, auf aIle Gegenstiinde ge
legte Prohibitivzolle zu einer AbsehIieBung des Landes gegen allen Handels
verkehr iiberhaupt werden; denn damit wiirde der Staat seiner volker
rechtlichen Verpflichtung zum commercium (oben § 13V) zuwiderhandeln. 
Die Grenze wird im einzelnen FaIle vielleicht schwierig zu ziehen sein. 

2. Die Selbstandigkeit der HandeJspolitik kann (ganz abgeseben von den 
kiindbaren HandeIsvertragen) eingesehrankt oder ausgesehlossen sein dureh die 
einem Staat von anderen auferlegte unkiindbare VerpfIiehtung, eine bestimmte 
Handelspolitik zu treiben. 

So war dem Kongostaat und den iibrigen Staaten, die im konven
tionellen Kongobecken Besitzungen haben, durch die Kongoakte von 
1885 Art. 1-5 die Handelsfreiheit auferlegt worden; und erst die Unter
zeichner der Briisseler Antisklavereiakte vom 2. Juli 1890 gewahrten 

4) Bisher sindfreilich erst einige Bausteine herbeigeschafft: Vertrage Deutsch
lands mit Osterreich, der Tschechoslowakei, Siidslawien, Estland. Es fehlte das 
Interesse der verbiindeten Machte; denn sie hatten sich bis zum 10. Januar 1925 
den Mittelmachten gegeniiber weitgreifende Vorrechte zugeteilt, die die interna
tionale Handlungsfreiheit der unterlegenen Staaten in FesseIn schlugen und ihren 
Vertragsbeziehungen zu andern Machten kaum iiberwindbare Hindernisse schufen. 
Zur Zeit steht das Deutsche Reich in Handelsvertragsverhandlungen mit GroB
britannien, den V. St. v. Amerika, Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Polen, 
Japan, RuBland, Guatemala, die in Kiirze voraussichtlich abgeschlossen sein 
diirften. - VgI. Harms, Zukunft der deutschen Handelspolitik, 1925. 

v. Liszt-Fleischmann, Volkerrecht, 12. AUf!. 21 
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den beteiligten Staaten das Recht zur Ethebung von Eingangszollen 
bis zu zehn Prozent des Wertes, um der ungiinstigen Finanzlage des 
jungen Staatswesens aufzuhelfen. 

Ungleich einschneidender, weil von ausgesprochener Einseitigkeit 
zuungunsten Deutschlands wirkt die Regelung im Versailler Vertrage: 
Fiir die Einfuhr aus den verbiindeten Staaten darf Deutschland keine 
hoheren Abgaben und inneren Steuern bemessen als fiir die Einfuhr 
irgend eines anderen Landes (Art. 264); Deutschland darf gegen die An
gehorigen der verbiindeten Machte fiir die Ausiibung von Handwerk, 
Handel und Gewerbe und sonstige Berufe keinen AusschluB anordnen, 
der nicht fiir aIle Auslander gilt, und keine Beschrankungen, die ungiin
stiger sind als fiir die meistbegiinstigte Nation, iiberhaupt k~ine, die 
nicht schon am 1. Juli 1914 anwendbar waren; darf ihnen keine andern 
oder hoheren Abgaben auferlegen als den eigenenAngehOrigen (Art. 276). 
In bezug auf Fischerei, Kiistenschiffahrt und Schleppschiffahrt zur 
See ist den verbiindeten Machten die Meistbegiinstigung zugestanden 
(271, 280) dazu die Rechte auf internationalen und nationalen Fliissen 
in Deutschland (oben § 38). Pflicht fiir Deutschland, die Freizonen in 
deutschen Hafen wie vor dem Kriege beizubehalten und in bestimmter 
Weise auszustatten (Art. 328); giinstigste Behandlung im Eisenbahn
verkehr, namentlich auch fiir die Beforderung von Auswanderern 
(Art. 365, 367, 368). 

m. Durch die Handelsvertrage werden insbesondere die V oraussetzungen ge
regelt, unter welchen die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Waren gestattet wird. 

1. Nur ausnahmsweise und auf Grund besonderer Vereinbarung kann in 
diesem Fan die Ein-, Aus- oder Durchfuhr gewisser Waren verboten werden. 

Als solche Waren pflegen in den Vertragen genannt zu werden: 
a) Waren, die den Gegenstand eines Staatsmonopols bilden; 
b ) Waren, deren Einfuhr Gefahr fiir die Gesundheit von Menschen, 

Tieren oder Pflanzen mit sich bringen konnte; 
c) Waren, deren Ausfuhr die Interessen der Landesverteidigung 

gefahrden wiirde. 
Entgegengesetzte Riicksichten haben zu der Einschrankung des 

Versailler Vertrages Art. 170 gefiihrt: "Die Einfuhr von Waffen, Mu
nition und Kriegsgerat jeder Art nach Deutschland ist ausdriicklich 
verboten. - Dasselbe gilt fiir die Anfertigung und Ausfuhr von Waffen, 
Munition und Kriegsgerat jeder Art fiir fremde Lander." 

d) Mehrfach findet sich aber auch noch eine weitergehende Klausel, 
kraft welcher die VertragschlieBenden sich vorbehalten, "aus Riick
sichten der offentlichen Sicherheit oder der "Moral" Einfuhr- und Aus
fuhrverbot.e auch in Beziehung auf andere Waren zu erlassen. 

e) Einzelne Staaten (so Italien und Griechenland) lassen die Aus
fuhr von Kunstgegenstanden oder DenkmaIern nur unter besonderen 
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einschrankenden Voraussetzungen zu. Jetzt Reichsverfassung von 1919 
Art. 150 Abs. 2: Es ist Sache des Reiches, die Abwanderung deutschen 
Kunstbesitzes in das Aus1and zu verhiiten. 

In den Hande1svertragen, durch die solche Verbote vorgesehen 
werden, pflegt meist auch ausdriicklich bestimmt zu werden, daB dem 
Vertragsgegner gegeniiber kein Einfuhr- oder Ausfuhrverbot in Kraft 
gesetzt werden solIe, ohne daB dieses zu gleicher Zeit und unter den 
gleichen Voraussetzungen auch allen iibrigen Staaten gegeniiber in 
Kraft treten werde .. Es kann auch hier die Meistbegiinstigungsk1ausel 
Anwendung finden. 

Umgekehrt enthielt Art.l Abs.4 des deutsch-schweizerischen 
Hande1s- und Zollvertrages yom 10. Dezember 1891 (R.G.Bl. 1892, 195) 
die Bestimmung: "Die vertragschlieBenden Tei1e werden jedoch wahrend 
der Dauer des gegenwartigen Vertrages die Ausfuhr von Getreide, 
Sch1achtvieh und Brennmaterialien gegenseitig nicht verbieten." In 
dem Vertrag yom 12.N ovember 1904 ist diese Bestimmung weggefallen 5). 

2. Von den einzufiihrenden Waren werden, soweit nicht Freihandel 
herrscht, Eingangszolle erhoben, wiihrend Durchgangszolle nur selten mehr sich 
finden. 

Die Waren miissen, um der vertragsmaBigen Behandlung teilhaftig 
zu werden, mit Ursprungszeugnissen versehen sein. Besondere Er
leichterungen gelten regelmaBig fUr den Grenz-, Markt- und Verede
lungsverkehr, fUr die Muster von Handlungsreisenden 6) usw. Haufig 
werden auch besondere Zollkartelle geschlossen, mit Vereinbarungen 
zur Verhiitung und Bestrafung von Ubertretungen der Zollgesetze, be
sonders des Schleichhandels (unten § 44 I). 

IV. In zahlreichen Handelsvertritgen-der-neueren Zeit, namentlich in den en, 
die von Italien. BeJgien und der Schweiz geschlossen worden sind, liudet sil'h die 
Schiedsgerichtsklausel (kompromissarische Klausel). 

Diese Klausel enthalt die Vereinbarung, daB die VertragschlieBen
den sich verpflichten, aIle Streitigkeiten, die aus der Anwendung und 
Auslegung des Vertrages entstehen sollten, einem Schiedsgericht zu 
iibertragen (unten § 53II 2). Das Deutsche Reich hatte in die meisten 
neuen Vertrage (nicht aber in den Vertrag mit RuBland) die Schieds
gerichtsklausel in bezug auf Tarifstreitigkeiten aufgenommen. 

Sie findet sich in den jiingsten Vertragen mit Siids1awien und Eng
land (nicht, soweit bekannt, mit den V. St. v. Amerika). 

5) Euglandhat durch Gesetz vom 6. August 1897 die Einfuhr von Gegenstanden, 
die in Strafanstalten angefertigt sind, verboten. Die diplomatische Korrespondenz 
zwischen GroBbritannien und den beteiligten Staaten fiber diese Angelegenheit 
(1895 und 1896) siehe N. R. G. s. 27, 425. 

6) Vgl. z. B. die deutsch-franzosische Vereinbarung vom 2. Juli 1902 (R. G. 
Bl. 1903, S. 47); die deutsch-niederlandische vom 9. November 1912 (R. G. Bl. 1912, 
S.541). 

21* 
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v. Mehrere staaten kiinnen auch einen Zollverband (Union douanillre) 
schlie8en, durch den sie dem Ausland gegenuber als einheitliches Handelsgebiet 
erscheinen. 

Das bekannteste Beispiel bietet der deutsch-preuBische Zollverein, 
der nach langen Vorverhandlungen am 1. Januar 1834 in volle Wirk
samkeit getreten ist; er hat die Zollschranken zwischen den Einzel
staaten beseitigt, aber auch die Periode des Freihandels zwischen den 
europaischen Machten vorbereitet. In theoretischer Beziehung ist der 
Vertrag vom 9. November 1865 von Interesse, durch den die Zollunion 
zwischen Frankreich und Monako begrundet wurde. Hierher gehort 
auch das durch den Ausgleich von 1867 notwendig gewordene Zoll
und Handelsbundnis zwischen den osterreichischen Kronlandern und 
den Landern der ungarischen Krone 7). 

Verschieden von dem "Zollverein" mehrerer Staaten ist der "Zoll
anschluB" einzelner Gebiete an ein groBeres einheitliches Zollgebiet; 
sowohl ganzer Staaten wie einzelner Gebietsteile (dieses wegen ihrer 
Lage aus Griinden der Zolluberwachung). Beispiele bieten Liechten
stein, das seit 1852 an Osterreich, sowie Luxemburg, das seit dem Ver
trage vom 20./25. Oktober 1865 (verlangert am 11. November 1902) an 
den deutschen Zollverband angeschlossen war 8); oder die osterreichi
schen Gemeinden Jungholz in Tirol, das seit 1868, und Mittelberg in 
Vorarlberg, das durch Vertrag vom 2. Dezember 1890 (R. G. Bl. 1891, 
59) dem deutschen Zollsystem angegliedert wurde. Das Prinzip der 
"beweglichen Vertragsgrenzen" (oben § 34Ill) bezieht sich vorzugs
weise auf die "zollgeeinten Gebiete". 

Umgekehrt konnen bestimmte Landesteile von dem einheitlichen 
Zollgebiete als Freihafen oder Freibezirke ausgeschlossen sein. So 
Hamburg bis 1882, Bremen bis 1885. In Art. 59 des Berliner Vertrages 
von 1878 erklarte der Kaiser von RuBland, "daB es Seine Absicht sei, 
Batum zu einem wesentlich fUr den Handel bestimmten Freihafen zu 
machen" (1886 wurde diese Erklarung zuruckgezogen). 

Der Ve r s a ill e r Ve r t rag hat hier fuhl bare W unden geschlagen: 
Luxemburg ist mit dem 1. Januar 1919 aus dem Deutschen Zollverein 
ausgeschieden (Art. 40); das Saargebiet ist dem franzosischen Zollsystem 
eingeordnet (§ 31 Anlage nach Art. 50); Danzig in das polnische ZolI
gebiet gewiesen (Art. 104) - dagegen mussen die Freizonen, die am 
1. August 1914 in den deutschen Hafen bestanden, beibehalten und 

7) Eine Zol1union zwischen den baltischen Staaten (Estland, Lettland, Li
tauen) sol11924 abgeschlossen worden sein. 

8) Der Ausgang des Weltkrieges hat das geandert: Liechtenstein hat sich 
zol1maBig an die Schweiz angeschlossen; Luxemburg hat AnschluB bei Belgien ge
fmiden. 
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nach einer vorgeschriebenen Ordnung verwaltet (Art. 328-330), ja sie 
miissen sogar in Hamburg und Stettin urn Landstiicke vermehrt werden, 
die auf 99 Jahre an die Tschechoslowakei zu verpachten sind (Art. 363). 

VI. Ein Staatenverband zur Veroffentlichung der Zolltarife (Union inter
nationale pour la publication des tarifs douaniers) ist am o. Juli 1890 zu Briissel 
gegriindet worden 9) - wieder in Geltung gemii.B Art. 282 Z. 5 Versailler 
Vertrag. 

Der Verband, dem das Deutsche Reich erst 1904 beigetretenist, um
faBt heute in Europa: Osterreich und Ungarn, Belgien, Bulgarien, Dane
mark, Frankreich, Griechenland, GroBbritannien, Italien, die Nieder
lande, Norwegen, Portugal, Rumanien, RuBland, die Schweiz, Schwe
den, Serbien, Spanien - in Amerika: die Vereinigten Staaten, Mexiko, 
Guatemala, Costarica, Nicaragua, Honduras, Panama, Argentinien, Bo· 
livia, Chile, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Columbien, Ekuador, 
Brasilien - in Asien: Japan, China, Persien, Siam - in Afrika: den 
friiheren Kongostaat und Agypten. - Uber das Zentralamt dieses 
Verbandes vgl. oben § 28 II 8. 

Der Verb and bezweckt m6glichst volistandige und schleunige Ver· 
6ffentlichung der Zolitarife und damit zusammel1hal1gender Vor· 
schriften alier Staatel1 der Welt. Er gibt sie in einem bulletin interna
tional des douanes bekannt (deutsch, englisch, fral1z6sisch, spanisch, 
italiel1isch) . 

VII. Auf die Produktion beziigliche Staatsvertritge. Sie sind nur in geringem 
Umfange geschlossen. 

1. Von grundlegender Bedeutung war hier der Briisseler Vertrag iiber die 
BehanfJlung des Zuckers vom o. Mitrz 1902 (R. G. Bl. 1903 S. 7) 10). 

Er ist seit 1920 nicht mehr in Geltul1g11), nachdem er durch den 
Weltkrieg zwischen den kriegfiihrenden Staaten zerrissen, schon vorher 
aber <,lurch Sonderrechte fiir einzelne Staaten der Wirkung wesentlich 
entkleidet war. Immerhin verdient die Eigenart der staatlichen Bin· 
dung eine dauernde Beachtung. 

Hervorgerufen war der Vertrag durch das Bestreben, die Be
dingungen fiir den Wettbewerb zwischen den Riibenzucker oder Rohr-

9) Die Verhandlungen sind abgedruckt N. R. G. 2. s. 18, 558; der Vertrag 
bei Fleischmann, S. 246. VgI. Rev. Gen. Bd. 2, S. 225, Anm. 2. 

10) tJber die langwierigen Vorverhandlungen vgl. N. R. G. 2. s. 14, 669, 724; 
15, 3. Abdruck des Vertrages bei Fleischmann, S. 326. - Vorbildlich war die 
Pariser Zuckerkonvention vom 8. November 1864 zwischen Frankreich, Belgien, 
GroI.lbritannien und den Niederlanden. - Vgl. W. Kaufmann, Weltzucker· 
industrie und internationales und koloniales Recht, 1904. Borel, Rev. Bd. 49, 
S. 150. Bertrand, La convention de Bruxelles et Ie regime fiscal actuel des sue· 
res, 1910. Priaux, La question des sucres et les conventions sucrieres de Bru· 
xelles, 1911. Strupp, Jahrbuch Bd. 1, S. 1270. Lippert (unter § 42, Anm. 2) 
S. 564. Andre, Rev. Gen. Bd. 19, S. 665. 

11) Moniteur beIge v. 6./7. September 1920, S. 6647. 
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zucker erzeugenden Staaten auszugleichen und den Zuckerverbrauch 
zu heben. Vertragsstaaten waren: Deutschland, Osterreich, Ungarn, 
Belgien, Frankreich, GroBbritannien (ohne Kolonien), Italien, Nieder
lande (ohne Kolonien), Schweden, Spanien; Luxemburg und Peru sind 
1903 (R. G. Bl. 277), die Schweiz ist 1906 (R. G. Bl. 857) beigetreten. 
Den iibrigen Staaten war der Beitritt offen gehalten. Der Vertrag ver
pflichtete die Vertragsmachte, die auf Erzeugung und Ausfuhr von 
Zucker gesetzten direkten wie indirekten Pramien zu beseitigen und fiir 
den fiberzoll (die surtaxe), d. h. die Mehrbelastung des auslandischen 
iiber den inlandischen Zucker, eine bestimmte Hochstgrenze nicht zu 
iiberschreiten. Zucker aus Landern mit Pramiensystem sollte von den 
Verbandsstaaten mit einem besonderen Einfuhrzoll belegt werden 
(Strafklausel). Eine standige Kommission aus den Vertretern der Ver
bandsstaaten (Briissel) sollte, unterstiitzt von einer Geschaftsstelle 
(oben § 28 II 10), die Durchfiihrung der Vereinbarung iiberwachen. 
Durch Zusatzakte vom 28. August 1907 (R.G.BI. 1908, 135) wurde der 
Vertrag von den Signatarmachten (ohne Spanien) bis zum l. September 
1913 verlangert; England wurde von der Strafklausel befreit; RuBland 
ist unter besonderen Bedingungen in dem Protokoll vom 19. Dezember 
1907 (R. G. Bl. 1908, 140) beigetreten 12). Nach dem Protokoll vom 
17.Marz 1912 (R.G.BI. 249) ist die Vereinbarung auf weitere fiinf Jahre, 
aber ohne die Beteiligung von GroBbritannien, Italien und Spanien 
(RG.BI. 1913, 706) verlangert worden; RuBland hat das von ihm ver· 
langte auBerordentliche Ausfuhrkontingent erhalten. Nur Peru, die 
Schweiz und Schweden haben das ProtokoU ratifiziert (RG.BI.1912, 487). 

2. Zwischen benachbarten Staaten finden sich ferner Vertrage 
iiber den "grenziiberspringenden Fabrikverkehr". 

Als Beispiel mogen die deutsch.belgische Vereinbarung vom 7. April 
1900 (RG.BI. 781) und der deutsch·niederlandische Vertrag vom 
5. Juni 1901 (RG.Bl. 1902, 55) dienen. Dazil treten Vertrage iiber den 
Grenzverkehr mit alkoholischen Erzeugnissen; vgl. z. B. die Verein. 
barungen des Deutschen Reichs mit den Niederlanden vom 6. Juni 1910 
(RG.Bl. 1911, 103) und Belgien vom 27. Juni 1910 (RG.BI. 1911, 1149). 

3. fiber den Arbeiterschutz vgl. § 48. 

VIII. Eine internationale Handelsstatistik ist durch das Briisseler Ab· 
kommen vom 3l. Dezember 1913 eingerichtet worden (Abdruck im 
Reichsanzeiger 1920 Nr. 290). Der Vertrag ist wieder in Geltung (Art. 282 
Z.6 Verso Vertr.). Nicht unbetrachtliche statistische Arbeit leisten die 
·einzelnen Zentralamter, namentlich das Landwirtschaftliche Institut und 
das Internationale Arbeitsamt. Der Volkerbund hat (1920) eine inter· 
nationale statistische Kommission einberufen, der auch ein deutsches 
Mitglied angehort. Die Abgrenzung der Zustandigkeit gegen das inter· 
nat. Bureau fiir Handelsstatistik ist nicht geklart 13). 

12) N. R. G. 3. s. 1, 874, 880; 5, 169, 190. 
13) Vgl. v. Bulow, Der Versailler Volkerbund, 1923, s. no. 
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§ 40. Die Verkehrsanstalten. 
A. Post, Telegraphie, Fernsprechwesen. 

I. Der Postverkebr. 
1. Zablreicbe Einzelvertriige, insbesondere wieder zwiscben den benacb

barten Staaten, regeln die Befiirderung' von Postsendungen sowie andere Be
triebsfragen. 

Zahlreich sind die Vertrage, welche die europaischen Staaten unter
einander, vor aHem erst der N orddeutsche Bund, dann das Deutsche 
Reich, mit den iibrigen Staaten geschlossen hatten. Besonders eng ge
stalteten sich die Beziehungen der deutschen Staaten zu dem benach
barten Osterreich, die in dem Postverein vom 6. April 1850 und spater 
in den Postvertragen vom 23. und 30. November 1867 (B. G. Bl. 1868, 
69 u.97) und 7. Mai 1872 (R. G. Bl. 1873, 1) ihre feste Regelung ge
funden hatten. 

Von den Sondervertragen zwischen benachbarten Staaten ist die 
vom Deutschen Reich mit den Niederlanden, Osterreich-Ungarn und der 
Schweiz vom 29. Januar 1894 (R. G. Bl. 113) geschlossene Vereinbarung 
von Vorschriften zur Erleichterung des wechselseitigen Verkehrs hervor
zuheben, der auch Luxemburg und Belgien beigetreten waren. Weitere 
Erleichterungen sind zwischen Deutschland und Osterreich-Ungarn ver
einbart worden. 

Interessant sind die Vereinbarungen iiber die Einrichtung von 
trberseepo~ten, bei denen Beamte der beiden Vertragsstaaten zusammen
wirken (die alteste ist die zwischen der deutschen und der nordameri
kanischen Postverwaltung vom 24. Dezember 1890). 

Auf altern Herkommen beruhte das Recht der christlich-europa
ischen Staaten, in der Tiirkei, in Marokko und in China ihre eigenen 
Postamter zu errichten. Die Entwicklung seit dem Weltkriege diirfte 
fUr diese Einrichtung das Ende bedeuten 1 ). 

2. An die Stelle des am 9. Oktober 1874 zu Bern von 21 Staaten be
I!riindeten "allgemeinen Postvereins" (Union gemJrale des Postes) trat durcb 
die Pariser Vereinbarung yom 1. Juni 1878 auf Deutscblands Antrag der WeIt
postverein (die Union postale universelle), durcb spiitere Kongresse mebr
facb revidiert (zu Lissabon 1885, Wien 1891, Wasbington 1897, Rom 1906, 
Madrid 30. November 1920). 

Der Weltpostverein umfafit, nacbdem Cbina beigetreten ist, mit Ausnabme 
von einzelnen kleineren Staaten und Staatsteilen, die ganze bewobnte Erde 
(Ende 1921: 1785 Millionen). 

1) Vgl. Rev. Gen. Ed. 2, S. 365; Ed. 8, S. 777. Schon in dem asterreichisch
turkischen Abkommen vom 26. Februar 1909 (Strupp Ed. 2, S. 27) verpflichtete 
sich Osterreich- Ungarn zur allmahlichen Aufhebung seiner Postamter. Ebenso Ita
lien im Lausanner Frieden von 1912 (oben S. 46) Annex 4, Art. 7. Uber China 
und Marokko vgl. Staedler, Z. i. R. Ed. 21, S.593. Andersch, Die deutsche 
Post in der Turkei, in China und Marokko, 1912. Kastler, Das asterreichische 
Levantepostrecht (Z. f. vergleichende Rechtsw. Ed. 34, 1916, S. 323). 
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Der PostkongreB in Bern (1874) geht auf die Anregung des deut
schen Generalpostmeisters Heinrich Stephan zuruck, der mit Ge
nugtuung seine Ansprache auf dem KongreB schlieBen konnte: "Man 
kann sagen, daB eine solche Einstimmigkeit der Regierungen der groBen 
Mehrheit der zivilisierten Volker des Erdballs eine Tatsache ist, welche 
bis jetzt in der Geschichte ohne gleichen war." 

Der Verband beruht auf einem Hauptvertrag und mehreren (jetzt 6) Ne
benvertragen 2}. Der Hauptvertrag gibt dem Ganzen die universelle Be
deutung; denn nur ihn haben die KongreBstaaten insgesamt .abge
schlossen, die Nebenvertrage jeweils bloB eine Anzahl von ihnen. 

Der Hauptvertrag3 ) bezieht sich auf die Beforderung: l. von Briefen, 
2. von einfachen Postkarten und Postkarten mit bezahlter Antwort, 
3. von Drucksachen, 4. von Geschaftspapieren, 5. von Warenproben -
die von einem der Vereinslander nach einem andern geschickt werden. 
Fur diese Beforderung stellt der Verein eine ganze Reihe von Rechts
satzen auf, deren Anfiihrung an dieser Stelle nicht moglich ist. Er
wahnt sei die Gewahrleistung des Durchgangs unter Beseitigung 
der besonderen Durchgangsgebiihren, die Einheitlichkeit der Post
gebuhr, der Wegfall der Portoteilung, die Zulassung von Ein
schreibsendungen (mit Gewahrleistung), die (nach besonderer Verein
barung) mit Nachnahme belastet werden konnen, die Zulassung von 
Eilsendungen. 

Seit 1906 sind die Antwort-Wertzeichen eingefiihrt worden. Post
ausweiskarten fiir die Aushandigung von Postsendungen kann jede 
Verwaltung ausstellen. 

Uber das internationale Bureau des Weltpostvereins oben 
§ 28 II 2. 

Die Nebenvertrage (arrangements particuliers) sind immer nur 
zwischen einzelnen, und nicht immer den gleichen, Staatengruppen ge
schlossen, da die Verkehrs- und Verwaltungsverhaltnisse in den ver
schiedenen Staaten verschieden liegen (bald Staatsbetrieb, bald Privat
betrieb postalischer Geschafte)4). Die Nebenvertrage betreffen (samtlich 
in der neuen Fassung, Madrid 30. November 1920): 

2) Fischer-Aschenborn, H. St. 6, 1110. Scholz, bei v. Stengel-Fleisch
mann, 3, 35. Rolland, De la correspondance postale et Mlegraphique dans les 
relations internat., 1901 (hauptsachlich Kriegsverhaltmsse). Lacroix, Expose 
du systeme general de l'union postale universelle 1910. Niggl, Das Postrecht, 
1913. Merignhac Bd. 2, S. 695. Ullmann, S. 424. - Die Vereinbarungen 
von 1906 bei Strupp Bd. 1, S. 326; die friihere bei Fleischmann, S. 278, Der 
Madrider Vertrag im R. G. Bl. 1921, 1375. - Wolf oben § 32, Anm. 18. 

Der jiingste WeltpostkongreB ist 1924 in Stockholm abgehalten worden. 
3) Die Bestimmungen des Hauptvertrages gelten auch fiir den Postaustausch 

zwischen Vereinslandern und andern Landern, wenn an dem Austausch wenig
stens zwei Vereinslander beteiligt sind (Art. 2; vgl. auch Art. 19). 
, 4) Der Hauptvertrag beschrankt iibrigens nicht die Befugnis der Vertrags-
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a) den Austausch von Briefen und Kastchen mit Wertangabe 
(echange des lettres et des boites avec valeur declaree; seit 1891); 

b) den Postanweisungsdienst (service des mandats de poste; in 
Kraft seit 1879); 

c) den Austausch von Postpaketen (echange des colis postaux; 
seit 1881); 

d) den Postauftragsdienst (service des recouvrements; in Kraft 
seit 1886); 

e) den Postbezug von Zeitungen und Zeitschriften (intervention de 
la Poste dans les abonnements aux journaux etc. (in Kraft seit 1892); 

£) Die Postiiberweisung auf Postscheckkonto (service des vire
ments postaux; seit 1920). 

II. Der Telegrapbenverkehr5). 

Auch hier fiihrten die gemeinsamen Interessen der Staatenwelt, 
nach und neben zahlreichen Einzelvertragen, nicht nur zur Bildung 
einer volkerrechtlichen Verwaltungsgemeinschaft, sondern auch zu be
sonderen Vereinbarungen iiber den Schutz der besonders kostspieligen 
und wichtigen unterseeischen Telegraphenleitungen. 

1. Der allgemeine Telegrapbenverein (die Union teIegrapbique universelle) 
wurde am 17. Mai 1865 zu Paris (als die erste aller viilkerrecbtlicben Verwal
tungsgemeinscbaften) begriindet. Er beruht z. Zt. auf dem Petersburger 
Vertrage vom 10./22. Juli 1875, revidiert zu Lissabon II. Juni 1908 
(wieder in Geltung nach Art. 283 Verso Vertr.). 

Nachdem der preuBisch.franzosische Vertrag von 1862 die deutsch
osterreichische Staatengruppe (entstanden durch den Beitritt der iibrigen 
deustchen St.aaten und der Niederlande zu dem zwischen Preu.Ben, 
()sterreich, Bayern und Sitchsen am 25. Juli 1850 abgeschlossenen 
Vertrage) der romanischen Staatengruppe wesentlich naher gebracht 
hatte, war die Moglichkeit eines Zusammenschlusses samtlicher Staaten 
gegeben. 

Unter den Vertragsstaaten fehlte zunachst Gro.Bbritannien, das erst 
1876 beitrat. Gegenwartig umfa.Bt der Verband die samtlichen euro
paischen Staaten; in Asien: Cochinchina, britisch wie niederlandisch 
Indien, Ceylon, Japan, Persien, Siam; in Afrika: .Agypten, Senegal, 
Algier, Tunis, Madagaskar, die siidafrikanische Republik, Erythrea; in 
Amerika: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Uruguay, (nicht die 
Vereinigten Staaten von Amerika); in Australien: die sechs Staaten 

staaten, engere Vereine aufrechtzuerhalten - vgl. Deutschland und Osterreich
oder zu grunden (Art. 23). 

5) Fischer-Aschenborn, H. St. Bd. 7, S. 1165. Ullmann, S. 425. Lama
tab 0 is, La correspondance Mlegraphique dalli! les relations internat., 1910. - Der 
Vertrag von 1875 ist abgedruckt bei Fleischmann, S. 133 und Strupp Bd. 1, 
S. 341; das Reglement vom 11. September 1908 in N. R. G. 3. S. 5, 208. 
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des Common Wealth und Neuseeland. Die Privatgesellschaften sind 
zum Teil (etwa die Halfte) beigetreten; aber das Stimmrecht ist ihnen 
in diesem Verbande der Staaten versagt. 

Uber das Internationale Telegraphenbureau vgl. oben § 28 II 1. 
Obwohl alter als der Weltpostverein, ist doch der Telegraphen

verein hinter diesem nicht nur in raumlicher Ausdehnung (immerhin 
umfaBt er eine Bevolkerung von 1600 Millionen), sondern auch in der 
Durchbildung der fUr die Verwaltungsgemeinschaft maBgebendenRechts
satze ganz wesentlich zuriickgeblieben. So ist es trotz wiederholter Be
miihungen der Vertreter des Deutschen Reichs nicht gelungen, zu dem 
Einheitstarif auch nur fUr den europaischen Verkehr zu gelangen. Zu 
bemerken ware, daB sich die Vertragsstaaten die Zensur wie die Ein
stellung des telegraphischen Verkehrs auf ihrenLinien vorbehalten haben. 
Damit ist den Staaten, die, wie heute GroBbritannien, iiber den weitaus 
groBten Teil der unterseeischen Weltkabellinien verfiigen, eine in ihrer 
Bedeutung immer scharfer hervortretende Ubermacht iiber die andern 
gesichert 6). 

2. Am 14. Marz 1884 wurde zu Paris der "internationale Vertrag zum 
Schutze der unterseeischen Telegraphenkabel" geschlossen 7). 

Der am 1. Mai 1888 in Kraft getretene Vertrag ist abgeschlossen 
von Deutschland, Argentinien, Osterreich-Ungarn, Belgien, Brasilien, 
Costarika, Danemark, St. Domingo, Spanien, den Vereinigten Staaten, 
Frankreich, GroBbritannien, Guatemala, Griechenland, Italien, Tiirkei, 
den Niederlanden, Portugal, Rumanien, RuBland, Salvador, Serbien, 
Schweden, Norwegen, Uruguay. England ist fUr seine samtlichen Be
sitzungen (mit Ausnahme von Kanada, Neufundland, Cap, Natal, Neu-

6) Das lehrte der Weltkrieg und zeigt sein Ausgang. Schon zu Beginn des 
Kriegs sind die deutschen Kabellinien in die Gewalt der Gegner (England, Frank
reich) gefallen und von ihnen sogleich verwendet worden. Die Friedenskonferenz 
hat an diesem Zustande nichts geandert; namentlich ist es dem Prasidenten Wilson 
nicht gelungen, die vor Eintritt Amerikas in den Weltkrieg vorgenommene Selbst
zuteilung der Kabel riickgangig zu machen. Vgl. Versailler Vertrag Anlage VII 
nach Art. 244; ferner Art. 156. 

Bei Ausbruch des Weltkrieges belief sich das Seekabelnetz der Welt auf 
531000 km. Davon waren 54% in britischem Besitz, 20,5% in nordameri
kanischem, 8,2% in deutschem und 8% in franzosischem. Von den 43523 km 
deutscher Seekabel standennur 5474imEigentum des Reiches, die iibrigen gehorten 
4 deutschen Telegraphengesellschaften. 

7) Dazu ein Zusatzarbikel vom selben Tage, sowie eine Deklaration vom 
1. Dezember 1886 und 23. Marz 1887 (R. G. Rl. 1888 S. 151). Fleischmann, 
S. 189; Strupp Bd. 2, S. 227. Die Verhandlungen sind mitgeteilt in N. R. G. 2. 
s. 11, 104, 218. - Vgl. Landois, Zur Lehre vom volkerrechtlichen Schutz der 
submarinen Telegraphenkabel, 1894. Lorentz, Les cables sousmarins et la tele
graphie sans fil dans les rapports internat., 1906. Roper, Die Unterseekabel, 1909 . 

. Renault, Rev. Bd.12, S. 17, 251; Bd. 15, S.619. Ropfner, Vergl. Darstellung 
des deutschen und auslandischen Strafrechts. Bes. Teil, 2, S. 485. Ullmann, S. 425. 
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siidwales, Tasmanien, Westaustralien, Neuseeland) beigetreten; auch 
Japan (1888) und Tunis (1889) haben ihren Beitritt erkHirt. 

a) Der Vertrag bezieht sich auf aIle unterseeischen Telegmphen
kabel, die auf den Staatsgebieten, Kolonien oder Besitzungen eines 
oder mehrerer vertragschlieBender Teile landen. 

b) Er findet nur Anwendung auBerhalb der Kiistengewasser, und 
er gilt ferner nur in Friedenszeiten, wahrend im Krieg die Freiheit der 
Kriegfiihrenden durch den Vertrag in keiner Weise beeintrachtigt wird 
(Art. 15). 

c) Der Vertrag verbietet jede Starung des Betriebsdurch Be
schadigung oder ZerreiBung der Kabel. Jede vorsatzliche oder fahr
lassige Zuwiderhandlung ist strafbar und ersatzpflichtig, soweit nicht 
Notstand des Taters vorliegt. AIle Fahrzeuge haben sich daher von 
den Schiffen, welche mit der Legung oder der Wiederherstellung eines 
Kabels besch11ftigt sind, sowie von den zur Kennzeichnung der Kabel 
dienenden Bojen entfernt zu halten. 

d) Zur Feststellung der Zuwiderhandlungen kannen die Kriegs. 
schiffe oder andere dazu ermachtigte Schiffeeines der Vertragsstaaten 
jedes verdachtige Schiff anhalten, den urkundlichen Nachweis seiner 
Nationalitat verlangen und iiber ihre Amtshandlungen ein Protokoll 
aufnehmen. Die Aburteilung der Schuldigen erfolgt nach den Gesetzen 
und durch die Gerichte des Staates, dem das schuldige Schiff seiner 
Flagge nach angehOrt. Die Verfolgung ist nicht durch den Verletzten, 
sondern im Namen des Staates oder durch den Staat zu betreiben. 

e) Die vertragschlieBenden Staaten verpflichten sich, diejenigen 
Gesetze und Verordnungen zu erlassen, welche zur Durchfiihrung dieser 
Bestimmungen notwendig sind. Dieser Verpflichtung hat das Deutsche 
Reich Geniige geleistet durch das deutsche Ausfiihrungsgesetz vom 
21. November 1887 (R. G. Bl. 1888 S. 169) und das Gesetz, betreffend 
die Abanderungen von Bestimmungen des Strafgesetzbuchs vom 13. Mai 
1891 (R. G. Bl. S. 107) 8). 

3. Die Funkentelegraphie, auf die im allgemeinen die Vereinbarungen 
fiber Telegraphie sinngemafi anzuwenden sind, ist Gegenstand eines besonderen 
am 3. November 1906 zu Berlin abgeschlossenen internationalen Staatenver
trages (R.G.Bl.I908 SAIl), an dessen Stelle derVertrag vom 5.Juli 1912 zu 
London (R. G. Bl. 1913 S.373) getreten ist 9 ). 

Dieser Vertrag ist ratifiziert von Deutschland, Belgien, Monako, 
A.gypten, Danemark, den Vereinigten Staaten, den Niederlanden, RuB
land; ferner von Spanien, GroBbritannien, Italien, Japan, Norwegen, 

8) Die auBerdeutschen Ausfiihrungsgesetze sind abgedruckt N. R. G. 2. s. 
11,290; 15, 71. 

9) Strupp Ed. 2, S. 246, Jahrbuch Ed. 1, S. 190. Die Materialien sind ab
gedruckt N. R. G. 2. s. 33, 398; 3. s. 3, 147. VgI. Literatur oben § 15 Anm. 9. 
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Rumanien, San Marino, Siam, Schweden. Beigetreten ist Mexiko 
(R. G. Bl. 1914 S.41). 

Die Vereinbarung geht dahin, daB die Vertragsstaaten zum Aus
tausch der Mitteilungen, ohne Riicksicht auf das System, nicht nur 
(wie schon 1906) zwischen den nichtmilitarischen Kiistenstationen und 
den Bordstationen, sondern auch zwischen den Bordstationen unterein
ander verpflichtet sind. Dem Vertrag ist eine Ausfiihrungsiibereinkunft 
(reglement de service) beigefiigt. Die Geschaftsfiihrung ist dem Berner 
Telegraphenbureau (oben § 28II I) iibertragen. Schiedsrichterliche Er
ledigung der aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeit ist vorgesehen 
(Art. 18). 

Uber die Funkentelegraphie im Kriege vgl. unten S. 496, 
536, 540. 

m. Anlage und Betrieb der Fernsprechanstalten ist in zahlreichenEinzel
vertriigen geregelt worden. 

In diesen Vertragen wird regelmaBig die Einheit der Gesprachs
dauer und der Gebiihren festgelegt. Das Deutsche Reich hat solche 
Vertrage, meist als direkte Vereinbarung zwischen den beteiligten Ver
waltungen selbst, mit Danemark, Norwegen, Schweden, Osterreich
Ungarn, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz geschlossen. 

Als Beispiele mogen dienen: der zwischen Frankreich und der 
Schweiz iiber die Oorrespondence teIephonique zu Paris abgeschlossene 
Vertrag vom 31. Juli 1892, ersetzt durch den Vertrag vom 17. Februar 
1899, in dem auch die Einheit der Gesprachsdauer, sowie der Gebiihren 
festgesetzt worden ist; ferner die Vertrage Belgiens mit den Nieder
landen vom 11. April 1895, dem Deutschen Reich vom 28. August 1895 
und mit GroBbritannien vom 21. November 1902; endlich der Vertrag 
zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich vom 8. Juli 1908]°). 

B. Der Eisenbahnverkehr1.1 ). 

1. Auch hier wurden und werden (vgl. Art. 379 Verso Vertr. oben zu 
§ 38 am Anfang) Einzelvertriige geschlossen, durch die, besonders zwischen 
den benachbarten Staaten, der internationale Verkehr auf den Eisenbahnen 
gesichert wild. 

a) Hierher gehoren Vertrage iiber den Grenz- und Durchgangs
ver kehr, so iiber die Verbindung des inlandischen Eisenbahnnetzes mit 

10) N. R. G. 2. s. 21, 45; 23, 28,146; 29, 277; 31, 459; 33, 527; 3. s. 4, 278. 
Franzosisch-niederlandischer Vertrag in N. R. G. 3. s. 8, 886. 

11) W. Kaufmann, Die lnitteleuropaischen Eisenbahnen und das internat. 
offentliche Recht, 1893. Meili, H. H. 3, 257. Eger, Das internat. tJberein
kommen iiber den Eisenbahnfrachtverkehr 2, 1903. Rosenthal, Internat. Eisen
bahnfrachtrecht, 1894; H. St. Bd.3, S. 836. Droz, Rev. Gen. Bd. 2, S.169. 
Gerstner, Der neueste Stand des Berner internat. V'bereinkommens iiber den 
Eisenbahnfrachtverkehr, 1901. Kopp, Das volkerrechtliche Verfahren und die 
rechtlichen Wirkungen bei Herstellung von Eisenbahnverbindungen an den Gren
zen souveraner Staaten. Diss. Greifsw. 1907. 
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dem der benachbarten Staaten, iiber durchgehende Ziige und Wagen, 
iiber die Beforderung der Post, der Personen und der Giiter, iiber 
Sicherheits- und Sanitatspolizei, iiber die Zollabfertigung und iiber 
die Errichtung fremder Zollamter auf heimischem Gebiete, iiber die 
Zahlung der Gebiihren in den beiden Landeswahrungen u. dgl. m. 
Ferner Vertrage iiber den Bau gemeinsamer Eisenbahnen, Herstellung 
yon gemeinsamen Einzelbauten, wie Grenzstationsgebauden, Sanitats
stationen, Briicken, Tunnels usw.; iiber den Bau von Grenzverbindungs
bahnen, die bald im gemeinsamen Eigentum der beiden vertragschlieBen
den Staaten oder aber eines von ihnen, bald im Eigentum von Privat
gesellschaften unter der Aufsicht der Staaten stehen; Vertrage iiber 
die Ubernahme der Verwaltung einer im andern Staat bestehenden 
staatlichen oder privaten Eisenbahn unter Aufrechterhaltung der Ge
bietshoheit des Territorialstaates, der gleichzeitig das Oberaufsichts
recht an den andern Kontrahenten abgibt; endlich Vertrage iiber die 
finanzielle Unterstiitzung einer fiir den internationalen Verkehr wich
tigen Eisenbahn 12). 

b) Ein Beispiel fiir diese letztere Gruppe bilden die auf den Bau 
der Gotthardbahn beziiglichen Vertrage. Auf den Grundlagen des 
SchluBprotokolls der Berner Konferenz yom 13. Oktober 1869 (Strupp 
I 320), in dem sich die interessierten Staaten iiber die Mittel zur Aus
fiihrung der Gotthardbahn zu verstandigen suchten, schlossen Italien 
und die Schweiz die Ubereinkunft yom 15. Oktober 1869 (R. G. Bl. 1871, 
378). Dieser trat der Norddeutsche Bund durch Gesetz yom 31. Marz 
1870 (B. G. Bl. 312), an dessen Stelle das Deutsche Reich durch Uber
einkunft mit Italien und der Schweiz yom 28. Oktober 1871 (R. G. Bl. 376) 
bei13). Danach verpflichtete sich das Deutsche Reich, 20 Millionen 
Franken zum Bau der Bahn beizutragen, die durch den Nachtrags
vertrag yom 12. Marz 1878 (R. G. Bl. 1879, 270) auf 30 Millionen 'er
hOht wurden. Die Schweiz behielt die Betriebs- und Tarifhoheit und 

12) Aus neuerer Zeit seien erwahnt: Der deutsch-luxemburgische Vertrag 
uber den Betrieb der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen yom 11. November 
1902 (R. G. Bl. 1903, 183; Fleischmann, S. 335), interessant wegen der Bestim
mungen zur Wahrung der dauernden Neutralltat Luxemburgs. - Der Vertrag 
zwischen Itallen und der Schweiz, betr. den Bau und die Verwaltung einer Bahn 
durch den Simplon yom 25. November 1895 (N. R. G. 2. s. 27, 406), sowie 
Vertrag yom 16. Mai 1903 (N. R. G. 2. s. 31, 552). Dazu die Konvention yom 
24. Marz 1906 iiber die Zollabfertigung. - Der Vertrag zwischen Deutschland 
und Schweden wegen Herstellung einer Eisenbahn-Dampffahren-Verbindung zwi
schen SaBnitz und Trelleborg yom 15. November 1907 (R. G. Bl. 1908, S. 165). 
- Die Vertrage zwischenFrankreich und Spanien, betr. die Eisenbahn iiber die Zen
tralpyrenaen yom 18. August 1904 und 8. Marz 1905, vgl. N. R. G. 3. s. 1, 209. 

13) Abdruck der Vertrage bei Fleischmann, S.89. Vgl. dazu Scelle, Rev. 
Gen. Bd. 18, S. 44. 
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au.Berdem das Recht (Art. 6 Abs. 2 der Ubereinkunft von 1870), "die 
zur Aufrechterhaltung der Neutralitat und zur Verteidigung des Landes 
notigen Ma.Bnahmen zu treffen". Nachdem das Bahnnetz durch Ver
trag der Bahngesellschaft mit der Schweiz an diese iibergegangen war 
(1. Mai 1909), ist an die Stelle der friiheren Vertrage der Vertrag vom 
13. Oktober 1909 (R. G. Bl. 1913, 719) zwischen den drei beteiligzen 
Machten getreten, durch den der Durchgangsverkehr auf den Strecken 
der Gotthardbahn gesichert und erleichtert werden soll14). FUr Streitig
keiten aus dem Vertrag ist (Art. 13) schiedsrichterliche Erledigung vor-
gesehen. I 

Nach Art. 374 Vers. Vertr. verpflichtet sich Deutschland, (bis zum 
10. Januar 19.30) die Kiindigung des Vertrages von 1909 durch die 
Schweiz (nach ihrer Verstandigung mit Italien) anzunehmen. Sollte 
iiber die Bedingungen der Kiindigung eine Einigung nicht erzielt.werden, 
so ist Deutschland der Entscheidung eines von den V. St. V. Amerika zu 
ernennenden Schiedsrichters unterworfen. 

c) Wichtig sind ferner Zusagen, durch die der. teilweise nur in der 
Landesgesetzgebung anerkannte Grundsatz der Nichtpfandbarkeit 
von Fahr betrie bsmitteln auch volkerrechtlich sichergestellt wird. 
Man vergleiche dazu das deutsche Reichsgesetz vom 3. Mai 1886 (R. G. Bl. 
131), sowie den deutsch-osterreichischen Vertrag vom 17. Marz 1887 
(R. G. Bl. 153). 

2. Die Berner Vereinbarung vom Hi. Mai 1886 stellte iiber die Spurweite 
der Eisenbahnen sowie fiber die BeschaHenheit des rollenden Materials, die 
diesem die Verwendung im internationalen Verkehr sichern soil, einheitliche 
Grundsiitze auf. Gleichzeitig warden in Bern fiber die zollsichere Einrichtung· 
des Verschlusses der Eisenbahnwagen im internationalen Verkehr Vereinba
rungen getroffen; erneut unter dem 18. Mai 190j'15). 

Vertragsstaaten sind (1907): Deutschland, Osterreich-Ungarn, Bel
gien, Bulgarien, Danemark, Frankreich, Italien, Norwegen, die Nieder
lande, Rumanien, Ru.Bland, Schweden und die Schweiz. Beigetreten 
sind: Griechenland, Luxemburg, Serbien, die Niederlande und Ru
manien. 

Die Konvention hatte ihre Vorlaufer in den bahntechnischen Ver
einbarungen, die von den Mitgliedern des schon 1846 begriindeten 
Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen (dazu gehorten auch Oster
reich, die Niederlande und Luxemburg) untereinander getroffen worden 
waren. Vgl. dazu die deutsche Bekanntmachung, betreffend die tech
nische Einheit im Eisenbahnwesen vom 17. Februar 1887 (R.G.BI. 111). 

14) Vgl. v. Martitz (Festgabe fiir Brunner, S.465), 1914. Scelle, Rev.Gen. 
Bd. 20, S. 484. Korge, Die Gotthardbahnvertrage im System des Volkerrechts, 
19lO. - Ital.-Schweiz. Sonderabkommen 13. Oktober 1909 in N. R. G. 3. S. 8, 2lO. 

15) Abgedruckt N. R. G. 2. s. 22, 42; 3. s. 2, 878. Wieder in Kraft nach Ver
sailler Vertrag Art. 282 Z. 3, 4. 
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3. Von besonderer Wichtigkeit ist das internationale Ubereinkommen 
fiber den Eisenbahnfrachtverkehr zu Bern vom 14. Oktober 1890 (R. G. 
Bl. 1892 S. 793) 16). 

Vertragsstaaten sind Deutschland, Osterreich. Ungarn, Belgien, 
Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande, RuBland lind die 
Schweiz. Beigetreten sind Bulgarien, Danemark, Norwegen, Polen, 
Rumanien, Schweden, Serbien, Tschechoslowakei. Eine Zusatzerkla
rung yom 20. September 1893 (R. G. Bl. 1896, 707) halt den nicht
beteiligten Staaten den Beitritt offen. Zusatzvereinbarungen yom 
16. Juli 1895 (R. G. Bl. 465), 16. Juni 1898 (R. G. Bl. 1901, 295) und 
19. September 1906 (R. G. Bl. 1908, 515) brachten Verkehrserleichte
rungen, insbesondere bezuglich der bedingungsweise zur Beforderung 
zugelassenen Gegenstande. - Der Versailler Vertrag (Art. 366) hat das 
Berner Ubereinkommen nebst den Zusatzvertragen wieder in Kraft 
gesetzt. 

AuBer dem Hauptvertrag sind Nebenvertrage fur den wechsel
seitigen Verkehr der Grenzstaaten vorgesehen. 

Das Ubereinkommen findet Anwendung (Art. 1) auf alle Sendungen 
von Gutern, die auf Grund eines durchgehendenFrachtbriefes, 
aus dem Gebiete eines der vertragschlieBenden Staaten in das Gebiet 
eines anderen vertragschlieBenden Staates, aber nur auf denjenigen 
Eisenbahnstrecken befordert werden, die fUr den internationalen Eisen
bahnverkehr geeignet erscheinen und sich den Bestimmungen des Uber
einkommens unterwerfen. Die Liste dieser Strecken ist dem Haupt
vertrage beigefugt und nachtraglich wiederholt geandert worden (Ab
druck im R. G. Bl.)17). 

Fur den Frachtverkehr auf diesen z,ur wirtschaftlichen und recht
lichen Einheit zusammengefaBten Linien hat das Ubereinkommen eine 
Reihe von Rechtssatzen aufgestellt, teils privatrechtlicher (handels
rechtlicher), teils zivilprozessualer Natur, die eine einheitliche Rege
lung der Rechtsverhaltnisse zwischen den Bahnverwaltungen und den 
am Frachtgute beteiligten Personen bezwecken, zumal im Sinne einer 
rascheren und einfacheren Geltendmachung der Haftungsanspruche 
bei Verlust, Beschadigung oder Verspatung der Lieferung. 

Die Eisenbahnen sind verpflichtet, die Guter zur internationalen 

16) Fleischmann, S. 255 (mit Hinweisen auf das parallele deutsche Recht). 
Strupp Bd. 2, S.230. Die Vorverhandlungen von 1874, 1881, 1886 sind abge
druckt N. R. G. 2. s. 13,3. Vgl. Rosenthal, H. St. Bd. 3, S. 836. Eger, Das in
ternat. Ubereinkommen iiber den Eisenbahnfrachtverkehr 3, 1909. Reindl, 
Derselbe Titel, 1909. Morel, Etude de la convention de Berne etc., 1909. Loya u, 
La convention de Berne etc., 1911. Vgl. Merignhac Bd. 2, S.701. Ullmann, 
S.428. 

17) Die Lange der Eisenbahnen, auf die das Ubereinkommen Anwendung 
findet, betrug am 31. Marz 1922: 202256 km. 
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Beforderung anzunehmen und die Frachten tarifmiWig zu berechnen. 
Die Empfangsbahn hat bei der Ablieferung aIle durch den Frachtver
trag begriindeten Forderungen einzuziehen und ihrerseits den beteliigten 
Bahnen den ihnen gebiihrenden Anteil auszuzahlen. Diejeuige Bahn, 
die das Gut mit dem Frachtbriefe zur Beforderung angenommen hat, 
haftet fUr die AusfUhrung der Beforderung auch auf den folgenden 
Bahnen bis zur Ablieferung. Anspriiche aus dem internationalen Fracht
vertrage konnen durch Klage gegen die erste Bahn oder gegen diejenige 
Bahn gerichtet werden, die das Gut zuletzt mit dem Frachtbrief iiber
nommen hat, oder gegen diejenige Bahn, auf deren Betriebsstrecke 
sich der Schaden ereignet hat (unbeschadet des Riickgriffs der Bahnen 
gegeneinander) . 

Die Regelung in dem Ubereinkommen hatte das Allgemeine deut
sche Handelsgesetzbuch von 1861 zur Grundlage genommen und ist 
ihrerseits wieder durch die neue Fassung des deutschen Handelsgesetz
buchs vom 10. Mai 1897 in nationales deutsches Recht umgesetzt worden. 

Das Zentralamt zu Bern (oben § 28II 9) dient u. a. auf Verlangen 
einer Eisenbahnverwaltung als Vermittler bei Regelung der aus der 
Frachtbeforderung herriihrenden Forderungen. 

4. Der internationale Personenverkehr ist bisher durch ein entspre
chendes Abkommen nicht geregelt worden. 

Der AbschluB eines Abkommens war vor Ausbruch des Welt
krieges in Angriff genommen. 

C. Der Verkehr mit Kraftfahrzeugen. 
Er ist durch die Pariser Konvention vom 11. November 1909 (R. G. Bl. 

1910 S. 603) geregeIt worden 18) (wieder in Kraft nach Verso Vertr. 
Art. 282 Z. 2). 

Die Vereinbarung ist ratifiziert von: Deutschland, 0sterreich, Un
gran, Belgien, Bulgarien, Frankreich, GroBbritannien, Italien, Monako, 
Rumanien, Portugal, RuBland, Spanien; beigetreten sind Luxemburg, 
Schweden, die Schweiz u. a. (R. G. Bl. 1910, 640, 838; 1911, 179; 1912, 
261). Nach der Vereinbarung miissen Fiihrer wie Fahrzeug gewissen 
Anforderungen geniigen, urn auf offentlichEm Wegen zugelassen zu 
werden; der Fiihrer muB mit Fahrausweisen, das Fahrzeug mit Kenn
zeichen und Warnungsvorrichtungen versehen sein. Besondere Be
stimmungen gelten fUr Kraftdreirader und Kraftzweirader. 

D. Die Luftfahrt19). 

Nachdem die Pariser Konferenz von 1911 zu keinem Ergebnis ge-

18) Strupp Bd.2,S.281 und dazuN.R.G.3.s.3,834.-Vgl.Bekanntmachung 
vom 31. Januar 1914 (R. G. Bl. II) liber gegenseitige Mitteilung von Zuwiderhand
lungen (Frankreich und Deutschland); Vereinbarung mit Danemark 29. November 
1924 (R. G. Bl. 1925, II Il2). 

19) Vgl. Rolland, Rev. Gen. Bd. 20, S.697. Koehne bei V. Stengel-Fleisch-
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fiihrt hatte, war es dabei verblieben, daB die Staatsgewalt auch den 
Luftraum iiber dem Staatslandgebiet umfaBt (oben § 15 III), jeder 
Staat den Luftverkehr selbstandig regelte; einzelne Staaten hatten 
gelegentlich Abkommen getroffen 20). 

Erst der Weltkrieg hat mit der ungeahnten Ausbildung und Be
deutung der Luftfahrt auah die Notwendigkeit intemationaler Rege
lung erwiesen. Sie ist durch Abkommen yom 13.0ktober 1919 durch 
die in Paris an der Friedenskonferenz beteiligten verbiindeten Staaten 
(nicht mit den Mittelmachten) 21) erfolgt; die Ratifikation steht noch aus. 
Die Regelung beruht auf dem Grundgedanken der Herrschaft des 
Staates auch iiber seinen Luftraum (Art. 1), von dem nur die notwen
digsten Abstriche fiir passage inoffensif in Friedenszeit (vgl. Art. 38) 
gemacht werden. Aber auch diese Durchfahrt ist nur den andern Ver
tragsteilen zugesagt (Art. 2), bei Einhalt bestimmter Fahrtlinien (Art. 15) 
und unter Vorbehalt teilweiser Sperre aus militarischen oder Sicher
heitsgriinden (Art. 3). Fremde auslandische Fahrzeuge bediirfen be
sonderer Durchzugserlaubnis, haben dann aber die Rechtsstellung der 
Kriegsschiffe (Art. 32). 

Jeder Staat ist befugt, Personen- und Giiterbeforderung zwischen 
zwei Punkten seines Gebietes den eigenen Staatsangehorigen vorzu
behalten (Art. 16). Uber verbotene Beforderung (Waffen, Munition 
u. a.), Ausweise der Fahrer, Kennzeichen der Fahrzeuge sind besondere 
Bestimmungen getroffen. Bei Meinungsverschiedenheiten soIl der inter
nationale Gerichtsho£ entscheiden (Art. 37) 22). 

mann, Bd. 2, S. 796). - Von den nationalen Gesetzen usw. sind zu nennen: das 
englische Gesetz vom 2. Juni 1911 (N. R. G. 3. S. 6, 529), das franzosische Dekret 
vom 21. November 1911 (daselbst 7, 409), die osterreichische Verordnung vom 
20. Dezember 1912 (daselbst 7, 410). Jetzt zusammenfassend (mit ausfiihrlicher 
Literatur) Spiropulos, Der Luftraum integrierender Teil des Staatsgebietes, 
1922; Pittard, l'adMsion des neutres it la convention intern. de la navigation 
aerienne du 13. octobre 1919 (Paris 1923). Gesetze betr. die Luftfahrt, 4. Buch, 
1919/20. 

20) Zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich bestand eine Verein
barung, der die deutschen Bundesregierungen sowie der Staatthalter von ElsaB
Lothringen zugestimmt hatten. V gl. die Bekanntmachung des Reichskanzlers 
R. G. Bl. 1913, S. 601. 

21) Teil XI des Versailler Vertrags (Luftfahrt) hat mit Ende 1922 seine Kraft 
verloren (Art. 320). Hiermit ist die Flug- und Landungsfreiheit in Deutschland, 
die sich die verbiindeten Staaten einseitig zugeschrieben hatten, weggefallen. 
Verblieben ist sie nur fiir militarische Fahrzeuge "bis zur volligen Raumung des 
deutschen Gebietes" (Art. 200). Wider jedes Recht ist die Beschrankung, die von 
den verbiindeten Hauptmachten fiir deutsche Luftfahrzeuge hinsichtlich ihrer 
GroBe und Tragkraft vorgeschrieben wird - urn sie nicht zu verbotenen milita
rischen Fahrzeugen werden zu sehen. 

22) Garner, Rev. Bd. 50, 1923, S. 356, 628. Schleicher, Z. i. R. Bd. 33, 
1924, S. 1. 

v. Liszt-Fleischmann, Volkerrecht, 12.Aufl. 22 
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Deutschland hat mit der Schweiz (14. Marz 1920) und mit Dane
mark (25. April 1922)~besondere Abkommen zur Regelung des Luftver
kehrs geschlossen 23). 

§ 41. Miinz-, Mall- und Gewichtswesen. 
1. Wahrend dIe Bemiihungen, zu internationalen Vereinbarungen 

der Kulturstaaten iiber das Miinzwesen zu gelangen (zuletzt Konferenz 
zu Berlin 1903)1) bisher schon wegen der Meinungsverschiedenheit iiber 
die festzuhaltende oder einzufiihrende Wahrung keinen Erfolg gehabt 
haben, sind zwischen einzelnen Staatengruppen beschrankteren Um
kreises Miinzunionen zustande gekommen, die freilich hauptsachlich 
infolge der Entwertung des Silbers sich keines besonderen Aufbliihens 
zu erfreuen hatten. In Deutschland waren z. Z. seiner staatlichen Zer
splitterung Miinzunionen eine Notwendigkeit; sie sind mit dem Zu
sammenschlusse zu einem deutschen Reiche erloschen. 

Reut zu erwahnen sind: 
1. Die lateinische Miinzunion 2). 
Sie wurde am 23. Dezember 1865 zwischen Frankreich, BeIgien, 

Italien und der Schweiz unter Annahme des festen Wertverhaltnisses 
von Gold und Silber gleich I: 151/ 2 gegriindet, 1868 durch den Beitritt 
von Griechenland verstarkt, spater wiederholt (zuletzt 6. November 
1885) erneuert und erganzt [zuletzt am 4. November 19083), 25. Marz 
1920]. 

Die politische Tragweite dieser Union ist nicht minder also die wirt
schaftliche einzuscha tzen. 

2. Der skandinavische Miinzverband. 
Er wurde am 27. Mai 1873 und 16.0ktober 1875 zwischen Dane

mark, Schweden und Norwegen geschlossen. Zusatzartikel vom II. Mai 
1920 4). 

ll. Eine internationale Meterkonvention (Convention internationale du 
metre) ist zu dem Zweck, die internationale Einheitlichkeit (unification) und 
die Vervollkommnung des metrischen Systems zu sichern, am 20. Mai 1875 
zwischen 17 Staaten zu Paris geschlossen (R. G. Bl. 1876 S. 191). 

23) Die Schweiz hat mit Deutschland (14. Marz 1920), Frankreich und GroB
britannien (Ende 1919) besondereAbkommen getroffen (Spiropulos, Z. Vo. R. Bd. 
12, S. 186, 1922). Abkommen mit Danemark, R. G. BI. 1923, Teil II, S. 15. 

1) Die Verhandlungen der Brusseler Konferenz von 1892 sind mitgeteilt 
N. R. G. 2. s. 24, 167. 

2) Lexis, H. St. Bd.6, S.812. Bamberger, Schicksale des lateinischen 
Miinzbundes, 1895. Merignhac Bd. 2, S. 703. Lippert (§ 42 Anm. 2) S. 877. 
Chasserie-Lapree, La convention monetaire latine, 1911. Janssen, Les con
ventions monetaires, 1911. Paillard, La Suisse et l'union monetaire latine, These 
Zurich 1909. Egner, Latein. Miinzbund seit d. Weltkriege, 1925. 

3) N. R. G. 2. s. 21, 285; 3. s. 2, 918. 
4) Rec. des traites, Societe des nations, 1920, S. 15. 
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Die Konvention ist in Geltung fiir Deutschland, Osterreich und 
Ungarn, Belgien, Bulgarien, Danemark, Finnland, Frankreich, GroB
britannien, Italien, Portugal, Rumanien, Schweden und Norwegen, 
Schweiz, Slidslavien, Spanien, Tschechoslowakei; V. St. v. Amerika, 
Kanada, Argentinien, Brasilien, Chile, Mexiko, Peru, Uruguay; Japan, 
Siam (R. G. Bl. 1913 S. 169)5). 

Die auf der 4. und 5. Generalkonferenz 1907 und 1913 beschlossenen 
Abanderungen sind mitgeteilt R.G.Bl. 1908, 509 und 1914, 229, Zusatz
vertrag Sevres 6. November 1921. 

Ober die Organisation und die Arbeiten dieser volkerrechtlichen 
Verwaltungsgemeinschaft vgl. oben § 28 II 35. 

III. Das Abkommen vom 16. und 19. November 1885 liber die 
Herstellung einer N ormalstimmga bel findet hier eine Erwahnung -
sei es auch nur, um die peinliche Sorgfalt zu erkennen, mit der der Ver
sailler Vertrag gearbeitet ist, der in Art. 282 Z. 22 die Miihe nicht scheut, 
dieses Abkommen ausdrlicklich als wieder in Geltung zu erklaren. 

Zweiter Abschnitt. 

Gesetzgebung und Rechtspflege. 

§ 42. Allgemeines. 

I. "Internationales Recht" - unter diesem irreleitenden Namen (meist 
mit Beschrankung auf das internationale Privatrecht) pflegt man 
heterogene Gebiete zusammenzufassen, die im folgenden nach Mog
lichkeit auseinandergehalten werden sollen: 

1. Das internationale Fremde,nrecht, d. h. Staatenvertrage 
liber die Rechtsstellung der Staatsfremden, insbesondere liber ihre pri
vatrechtliche Gleichstellung mit den Staatsangehorigen; ferner liber die 
Rechtshilfe zwischen Staaten. Die unten § 43 II angefiihrten Urheber
konventionen gehoren hierher. 

2. Das internationale Recht der Grenznormen (oder 
Kollisionsnormen), d. h. Vereinbarungen liber die Anwendung des in
landischen oder des auslandischen Rechts (oben § 14 Ill)1). Diese konnen 

5) VgI. Plato, H. St. Bd. 6,S. 616. ~DieKonventionistabgedrucktbei 
Fleischm ann, S. 129. 

1) Das ist das herkiimmliche Feld des "Internationalen Privatrechts". Es 
hat sich zu einer eigenen Wissenschaft ausgewachsen, die nicht in den Rahmen des 
Volkerrechts gehOrt, da sie von Hause aus mit den Mitteln der nationalen Rechte 
und der Rechtsvergleichung arbeitet - ohne daB man die Zusammenhange mit 
dem internationalen Recht und die anzustrebende Fortbildung durch das Mittel 
des internationalenRechts verkennen darf. Einen Vberblick, der auch die Bedeutung 
der deutschen Wissenschaft (v. Bar, Zitelmann, Niemeyer) fiir die Begriindung des 
internationalen Privatrechtes hervortreten laBt, giht Neumeyer bei v. Stengel-

22* 
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sich auf das offentliche Recht oder auf Privatrecht und ZivilprozeB (mit 
EinschluB der freiwilligen Gerichtsbarkeit) oder auf Strafrecht und Straf
prozeB beziehen. Die Haager Abkommen (unten § 43IIT) seien als Bei
spiel genannt. 

3. International gemeinsames Recht, die auf Staatsver
tragen beruhende inhaltliche Vbereinstimmung der nationalen Rechts
normen. Ein Beispiel bietet die in § 43IV 2 erwahnte Weltwechsel
ordnung. 

Diese drei Gruppen bilden zugleich die Stufenfolge einer aufstei
genden Entwicklung des Volkerrechts. 

II. Inbesondere das offentliche Recht2) im engeren Sinne. 
Hier finden sich nur schiichterne Ansatze zu Vereinbarungen iiber 

die Grenznormen 3). Sie begegnen uns vereinzelt auf dem staatsrecht
lichen Gebiet der Staatsangehorigkeit (oben § 19). Wichtig ist da
gegen der bereits oben § 26V 1 festgestellte Satz, daB die Rechtsver
haItnisse eines Seeschiffes nach dem Recht beurteilt werden, dem es 
seiner Flagge nach angehOrt. Gegenseitige Mitteilung iiber die Ergeb
nisse der Volkszahlungen ist in zahlreichen Einzelvertragen verein
bart4). Der Austausch von amtlichen Schriftstiicken aller Art 
bildet den Gegenstand von Vereinbarungen verschiedener Staaten; er
wahnenswert ware eine dahingehende Konvention, die Belgien, Bra
silien, Serbien usw: im Jahre 1886 abgeschlossen haben. 

Die Vermeidung der Doppelbesteuerung ist durch einzelne 
Staatsvertrage angebahnt worden. Beispiele: der Vertrag zwischen 
PreuBen und Osterreich-Ungarn yom 21. Juni 1899 (preuB. Gesetzsamm-

Fleischmann II, 1912,438 und in der Enzyklopadie der Rechts- und Staatswissen
Bchaft, Teil15 (1923). W. Burckhardt, ttber die Allgemeingiiltigkeit des Intern. 
Privatrechts (Festgabe an Eugen Huber, Bern 1919, S.263). Jos. Jitta, Die 
Neugestaltung des internationalen Rechts (Haag 1919). 

2) Neumeyer, Internationales Verwaltungsrecht, 1910; Z. i. R. Bd. 17, S. 50, 
130, 275; Bd. 18, S. 61; Rev. Gen. Bd. 18, S. 492; auch "Internationales Privat
recht" bei v. Stengel-Fleischmann Bd. II, S. 438, 1912; Daehne van Varick, Ie 
droit financier international, 1907. Lippert, Das internat. Finanzrecht, 1912 (dazu 
Neumeyer, Z.i.R.Bd. 24, S.186). Internat. Law Association Bd.28, S.486. Bou
sek, Z. Vo. R. Bd. 7, S. 39 (iiberinternat. Wasserrecht). Neumeyer, Beitrag zum 
internat. Wasserrecht (Festgabe fiir Georg Cohn, S. 143). 1915. Schulthess, Das 
internat. Wasserrecht, 1915. Jitta (Anm.l); Kunz, Das richterl. Priifungsrecht 
im intern. Staatsrecht, Z. i. R. Bd.32 (1924) S.26. 

3) Zu einem geanderten Urteile muB man nach dem groBen Wurfe kommen, 
in dem uns Karl N e um eyer jetzt das "Internationale Verwaltungsrecht" vorfiihrt: 
Innere Verwaltung Bd. I, 1910; Bd. II, 1922; .Artikel "Internationales Verwal
tungsrecht"imWorterbuch Bd.l, S.577. Vgl. noch Ernst Isay, Zwischenprivat
recht und Zwischenverwaltungsrecht (Bonner Festgabe fiir Zitelmann 1923, S. 289). 

4) Weissenborn, Die Ansatze einer internat. Rechtshilfe in der Bevolke
rungskontrolle, Diss. 1897. - Vgl. dazu Vertrag zwischen Osterreich-Ungarn und 
Schweden-Norwegen yom 19. Juli 1901, N. R. G. 2. s. 30, 587. 
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lung 1900 S. 260)5) und del' deutsch-griechische Vertrag iiber die Be
steuerung des beweglichen NachlaBvermogens vom 1. Dezember/18. No
vember 1910 (R. G. Bl. 1912 S. 173, 1921 S. 149). - In diesel' Richtung 
scheint bei dem Interesse, das aIle Staaten an del' Erfassung ihrer Finanz
quellen und del' Abwehr einer Benachteiligung durch Vermogensver
schiebung haben, ein Ausbau bevorzustehen. So hat das Deutsche Reich 
unter dem 31. Dezember 1921 mit del' Tschechoslowakei Vertrage zur 
Ausgleichung del' in- und auslandischen Besteuerung, insbesondere zur 
Vermeidung von Doppelbesteuerungen fUr direkte Steuern (18. Marz 
1922 fUr Abgaben von Todes wegen) sowie iiber Rechtsschutz und 
Rechtshilfe in Steuersachen abgeschlossen (R. G. Bl. 1923 II 69); mit 
Osterreich am 23. /28. Mai 1922; mit de~ Schweiz (fiir die Grenzkantone) 
am 24. Marz 1923 (R. G. Bl. II 453). 

Steuergemeinschaften bestehen da und dart zwischen Staaten 
mit ubereinstimmender Steuergesetzgebung. So friiher (bis zum Ver
sailler Vertrage) zwischen dem Deutschen Reich und Luxemburg. 

Gerade die angefiihrten Beispiele zeigen, wie wenig auf dies em Ge
biete bisher erreicht worden ist. Am deutlichsten tritt uns die eifer
siichtige Wahrung del' staatlichen Autonomie eben in den Fragen des 
offentlichen Rechts entgegen, wenn wir uns an das oben § 19 II iiber 
die Regelung del' Staatsangehorigkeit Gesagte erinnern. 

Dagegen ist die Ausbildung eines international gemeinsamen Ver
waltungrechts (oben 13) durch die zahlreichen "Verwaltungsgemein
schaften" (oben § 28), wenn auch zunachst nul' auf verschiedenen eng
umgrenzten Gebieten del' Interessengemeinschaft, angebahnt und ge
fordert worden. In diesem Sinne gehi:iren fast samtliche Abschnitte 
des IV. Buches hierher. 

§ 43. Privatrecht und ZivilprozeB. 
I. Einzelvertriige. 

1. Zwischen einzelnen Staaten sind zahlreiche Vertriige fiber die Beseiti
gung der Statutenkollision auf privatrechtlichem Gebiet geschlossen worden. 

Zu erwahnen sind an erster Stelle del' sehr ausfiihrliche Vertrag 
Frankreichs mit del' Schweiz vom 15. Juni 1869 und die Vertrage, die 

5) Abgedruckt bei Fleischmann, S. 291, Strupp Bd.2, S. 312 (bei diesem 
Hinweis auf weitere Vertrage). PreuBisch-luxemburgischer Vertrag vom 10. August 
1909 in N. R. G. 3. s. 5, 574. Badisch-iisterreichischer Vertrag vom 7. November 
1908 in N. R. G. 3. s. 8,285. - Vgl. Bar, Rev. Bd. 32, S. 435. Annuaire Bd. 22, 
S. 147, 299. Eheberg, H. St. Bd. 3, S.553. Lippert, S.592. Schrader, 
Die Regelung der Doppelbesteuerung zwischen Deutschland und anderen Staaten 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Berlin 1924, Nr.7, 8, 9). 
Verhandlungen des Deutschen Juristentages in Heidelberg 1924 (Bericht von 
Dorn); Kaufmann und Taeschner, Die Steuerpflicht der Auslandsdeutschen, 
der Auslander und der auslandischen Gesellschaften, 1922. 
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infolge der seit 1888 wiederholt abgehaltenen Kongresse zwischen· den 
sudamerikanischen Staaten geschlossen worden sind!). Auch PreuBen 
hat eine Reihe solcher Vertrage abgeschlossen. Geringere Bedeutung 
dagegen haben die vom Deutschen Reich geschlossenen Einzelvertrage. 

2. Zahlreiche Einzelvertrage betreffen die freiwillige Gerichtsbarkeit mit 
den unmittelbar anschlie6enden privatrechtlichen Gebieten. 

Die Anerkennung der sogenannten "diplomatischen Ehen", 
die vor dem diplomatischen Vertreter, und der "konsularischen 
Ehen", die vor dem Konsul zwischen Angehorigen seines Staates ge
schlossen sind, ist, abgesehen von dem Haager Ubereinkommen von 
1902 (unten III 2), in verschiedenen Einzelvertragen ausgesprochen. 
So bezuglich beider Gruppen i~ dem deutschen Konsularvertrage mit 
Serbien vom 6. Januar 1883 (R. G. Bl. S.62) Art. X, mit Japan vom 
4. April 1896 Art. XI, mit Bulgarien vom 29. September 1911 (R. 
G. Bl. 1913 S. 435) Art. 14; bezuglich der konsularischen Ehen allein 
in den deutschen Vertragen mit Italien vom 3. Mai 1891 (R.G.BI. 
113), mit Paraguay vom 21. Juli 1887 (R. G. Bl. 1888 S. 178)2). Das
selbe gilt von der Befugnis der Konsuln zur Mitwirkung bei der 
einstweiligen Regelung des Nachlasses ihrer Staatsangehorigen 
(oben § 24 IV 2). Nahere Bestimmungen finden sich entweder in 
den Konsularvertragen (vgl. Art. XIV des deutsch-japanischen Ver
trags) oder in besonderen N achlaBvertragen. V gl. beispielsweise die 
deutsch-russische Konvention vom 12. November/31. Oktober 1874 

I 

(R. G. Bl. 1875 S. 136; Fleischmann 119) Art. 10. Ebenso wird den 
Konsuln vielfach die Befugnis zur Einleitung einer Vormundschaft 
oder Kuratel uber ihre Staatsangehorigen eingeraumt. Der Aus
tausch von Mitteilungen aus den Standesamtsregistern ist in zahlreichen 
Einzelvertragen vereinbart. 

Die Aufnahme, Beglaubigung und die Legalisierung von 
Urkunden aller Art, z. B. von Fakturen fur den Handel nach dem 
Auslande (vgl. auch § 438 ZPO.) gehOrt zu den Aufgaben der Konsuln 
(oben § 24 III 2c). Jedoch wird nach besonderen Vertragen zwischen 

1) Vgl. Pradier-Fodere, Rev. Bd. 21, S. 217. Aujay, Etudes sur Ie traite 
franco-suisse du 15 juin 1869. 1903. - Die aus allgemeinen Grundsiitzen sich er
gebenden Normen des sog. internationalen Privatrechts fallen nicht in den Rahmen 
des Volkerrechts. Man vgl. liber sie namentlich das grundlegende Werk von Zitel
mann, 1897, 1912. Walker, Internationales Privatrecht 3, 1924. Grundzlige 
Neumeyer, Internat. Privatrecht, 1923. - Betti, Ernst Zitelmann edil problema. 
deldiritto intern. privato,Rivistad. dir. Bd.17, 1925, S. 33.-N eumeyer, Diegemein
rechtliche Entwicklung des internat. Privat- und Strafrechts bis Bartolus, 2 Stucke, 
1901,1916. - Walther Burckhardt, Dber die Allgemeingiiltigkeit des Inter
nationalen Privatrechts (in der Festgabe an Eugen Huber, Bern 1919, S.26lf.). 

2) Mariolle, Arch. o. R. Bd. 13, S. 459. Meyerowitz, Z.i. R. Bd. 10, S. ll. 
Neugebauer, Das Haager EheschlieBungsabkommen usw., 1914, S. 50. 
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Deutschland und der Schweiz yom 14. Februar 1907 (R. G. Bl. 411) und 
Os~rreich yom 21. Juni 1923 (R. G. Bl. 1924 II 61) fUr die von Gerichten 
und Verwaltungsbehorden des einen Staates aufgenommenen oder be
glaubigten Urkunden in dem Gebiete des anderen Teils von der Be
glaubigung abgesehen. Entsprechende Erleichterungen gelten nach dem 
Beglaubigungsvertrag zwischen Deutschland und Osterreich-Ungarn 
yom 25. Februar 1880 (R. G. Bl. 1881 S. 4) im Verkehr mit Ungarn und 
mit der Tschechoslowakei (Auslieferungsv:ertrag mit derTschechoslowakei 
yom 8. Mai 1922 ([R. G. Bl. 1923 II 48] Art. 24). 

II. Kollektivvertrage fiber Urheber- und Erfinderrechte. 
Sie gehoren zu dem oben § 42 I 1 genannten Fremdenrecht. An 

diesen Vertragen laBt sich die allmahlich und immer rascher sich voU
ziehende Ausdehnung' der internationalen Einheit besonders deutlich 
verfolgen, sowohl was die Zahl der Vertragsteilnehmer anlangt als die 
Verbreitung der sachlichen Gemeinschaft - mit Besonderheiten aUer
dings nach beiden Seiten: auch der Riicktritt von Staaten aus der Ge
meinschaft fehlt nicht; und es bilden sich fUr sachliche Gebiete, die 
auBerhalb der Union geblieben sind, engere Vertragsgemeinschaften. 

1. An erster Stelle ist zu nennen die durch diePariser Konvention 
zum Schutze des gewerblichen Eigentums yom 20. Marz 1883 ins Leben 
gerufene "Union internationale pour la protection de la propriete industrielle", 
deren Mitg-Iieder sich verpfIichten, den AngehOrigen eines jeden andern Verbands
staates dieselben Rechte in Beziehung auf das gewerbliche Eigentum zu ge
wahren, wie ihren eigenen Staatsangehorigen. 

a) Jeder Erfinder kann in jedem Verbandsstaate die Erteilung des 
Patents verlangen; die in dem Ursprungsland eingetragene Fabrikmarke 
genieBt den Rechtsschutz in jedem Verbandsstaat; dasselbe gilt von der 
Handelsfirma. -

Der Vertrag wird erganzt: 1. durch das SchluBprotokoll yom 
20. Marz 1883; 2. durch die beiden Madrider Vereinbarungen yom 
14. April 18913); 3. durch die Briisseler Zusatzakte yom 14. Dezember 
1900. Eine wesentliche Weiterbildung bringt die zu Washington am 
2. Juni 1911 geschl<;>ssene 'Obereinkunft (R. G. Bl. 1913, 209), zu der 
das deutsche Ausfiihrungsgesetz yom 31. Marz 1913 (R. G. Bl. 236) 
ergangen ist. 

Signatarmachte sind seit 1883: Belgien, Brasilien, Spanien, Frank
reich, Guatemala, Italien, die Niederlande, Portugal, Salvador, Serbien 
und die Schweiz. Spater sind GroBbritannien, Schweden-Norwegen, 
Tunis, die V. St. v. Amerika, Japan, Danemark und die Dominikanische 
Republik beigetreten. An der Zusatzakte von 1900 sind die genannten 

3) 1. Einmalige Eintragung der Handelsmarke im Internationalen Bureau zum 
Schutz in allen beteiligten Lli.ndern (Deutschland ist dem Abkommen gemii.Jl 
Gesetz vom 12. Juli 1922 [R. G. Bl. 669] beigetreten. - 2. Unterdriickung der 
falschen Herkunftsangaben (Deutschland ist nach dem Gesetze vom 21. Marz 1925 
(R. G. Bl. II 115] beigetreten). 
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Staaten samtlich, bis auf die schon vorher ausgeschiedenen Staaten Gua
temala und San Salvador, beteiligt. Die V. St. v. Mexiko (1903), die Re
publik Kuba am 17. November 1904 (R. G. Bl. S. 440), sowie Serbien am 
23. August 1909 (R.G.Bl. S.926) sind der Vereinbarung beigetreten. Das 
Abkommen von 1911 ist ratifiziert von Deutschland, Osterreich, Ungarn, 
der Dominikanischen Republik, Spanien, den V. St. v. Amerika, Frank
reich, GroBbritannien, Italien, Japan, Mexiko, Norwegen, den Nieder
landen, der Schweiz, Tunis, Portugal (R. G. Bl. 1913 S. 236, 317, 624), 
Danemark, Brasilien (R. G. Bl. 1914 S. 416, 497), Belgien (R. G. Bl. 
1916 S.51), Schweden (R. G. Bl. 1917 S.3). 

Das Deutsche Reich hat seinen Beitritt zu dem Abkommen von 
1883 erst am 21. Marz 1903, mit Wirkung vom 1. Mai 1903, erklart, 
nachdem durch die Zusatzakte von 1900 die Bedenken beseitigt wurden, 
die bis dahin gegen den Anscl).luB gesprochen hatten (Bemessung der 
Prioritatsfristen, Patentverfall wegen Nichtausubung USW.)4), Oster
reich-Ungarn ist mit dem 1. Januar 1909 beigetreten (R. G. Bl. 1908 
S.654). 

Neben dem Weltverband bestehen Sondervertrage in groBerer 
Zahl, die von den einzelnen Verbandsstaaten, auch vom Deutschen 
Reich, geschlossen sind. 

b) Der Versailler Vertrag setzt in Art. 286 das Pariser Ubereinkom
men von 1883 und das Washingtoner Abkommen von 1911 erneut in 
Geltung, soweit es nicht durch Ausnahmen und Einschrankungen in 
dem Versailler Vertrage selbst betroffen wird. 801che 80nderbestim
mungen finden sich reichlich in Art. 306-311, um Vorkommnisse vor 
dem Kriege und wahrend des Krieges zu regeln (dazu Anlage hinter 
Art. 298 § 15). Fur die Zukunft hat Deutschland (Art. 274) die erforder
lichen MaBnahmen zugesichert, die die Natur- und Gewerbserzeugnisse 
jeder der verbundeten Machte gegen jede Art von unlauterem Wett
bewerb im Handelsverkehr schutzen, namentlich bei falscher Ur
sprungsangabe 5). 

4) R. G. Bl. 1903, S. 147; Fleischmann, S. 184; Strupp Bd.2, S.333. Die 
Verhandlungen und die Konventionen selbst sind abgedruckt im N. R. G. 2. s. 10, 
3, lIO, 133; 14,551; 17, 259; 22, 208. - Vgl. Lyon-Caen, Rev. Bd. 14, S. 191, Bd. 
15, S. 272. Pelletier et Vidal-N aquet, La convention d'union pour la protec
tion de la propriete industrielle etc., 1902. Osterrieth-Axter, Die intern. 
Ubereinkunft vom 20. Miirz 1883 (1903); die erliiuternden Ausgaben des deutschen 
Patentgesetzes. J ungmann, Das internat. Patentrecht, 1924. Ro bolski, H. 
St. Bd.6, S. 1028. Neuberg, Der intern. gewerbliche Rechtsschutz 2 1923. -
Merignhac, Bd.2, S. 705. Ullmann, S.411. - Rothlisberger, Die Schick
sale des gewerblichen Eigentums im WeItkriege (Schweiz. JuristenzeitUng vom 
1.9. 15, 1. 8. 16, 15. II. 17, I. II. 18). Osterrieth, Gewerbl. Rechtsschutz (Un
lauterer Wettbewerb) und Urheberrecht im Friedensvertrag von Versailles, 1920. 

5) Ausnahmsweise findet sich hier sogar einmal die Gegenseitigkeit fiir Deutsch
land zugesagt - zur Sicherung des Rechts auf eine ortliche Bezeichnung fiir die 
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Unter dem 30. Juni 1920 ist in Bern zwischen 21 Staaten ein Ab
kommen iiber die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Rechte 
des durch den Weltkrieg betroffenen gewerblichen Eigentums getroffen 
worden. 

2. Die Berner Konvention zum Schutze von Werken der Literatur 
und Kunst vom 9. September 1886 (R. G. Bl. 1887 S.493)6). 

a) Hier finden wir das Deutsche Reich unter den Griindern des 
Verbandes. Urspriingliche Vertragsstaaten waren ferner: Belgien, 
Frankreich, GroBbritannien mit allen seinen Kolonien, Haiti, Italien, 
die Schweiz, Spanien, Tunis. Durch Beitritt hat sich der Verband aus
gedehnt u. a. auf Osterreich-Ungarn, Danemark, Griechenland, Nieder
lande, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Tschechoslowakei, Bra
silien, Japan (im ganzen 27 Staaten). 

Eine Zusatzakte Paris 4. Mai 1896 (R. G. Bl. 1897, 759), hat einige 
Artikel der Ubereinkunft von 1886 unwesentlich abgeandert. Gleich
zeitig wurde eine Deklaration (nicht von allen Verbandsstaaten) unter
zeichnet, durch die gewisse Artikel des Berner Ubereinkommens und 
der Pariser Zusatzakte erlautert werden (R. G. Bl. 1897, 769). 

Die vertragschlieBenden Lander bilden einen Verband zum Schutze 
des Urheberrechts an Werken der Literatur und Kunst (Art. 1); die 
Verbandslander gewahren den Urhebern, welche einem Verbandslande 
angehOren, denselben Schutz wie ihren eigenen Angeh6rigen (Art. 2). 
Das gleiche gilt von den Verlegern solcher Werke, die in einem Ver
bandslande veroffentlicht sind und von einem AngehOrigen eines Nicht
verbandsstaates herriihren (Art. 3). Weitere Bestimmungen betreffen 
das Recht der Ubersetzung, der Verwertung von Ausziigen, die offent
liche Auffiihrung dramatischer oder dramatisch-musikalischer Werke, 
die unmittelbare Aneignung durch sog. "Adaption, musikalische Ar
rangements" usw. W eitergehende Abmachungenzwischen einzelnen 

in dem Lande dieses Ortes erzeugten Weine und geistigen Getranke! (Art. 275). 
Eine besondere Schrift (Feilchenfeld) behandelt "Die Stellung der Weine und 
Spirituosen im Friedensvertrage" (1920). 

6) Fleischmann, S. 210, Strupp Bd.2, S. 327. Die Verhandlungen sind 
mitgeteilt N. R. G. 2. s. 12, 1,27,743. - Vgl. d'Orelli, Rev. Bd. 16, S.533. Du
bois, Rev. Bd.29, S.577. Rothlisberger, Die Berner Ubereinkunft zum Schutze 
von Werken der Literatur und Kunst und die Zusatzabkommen, 1906. Oster
rieth, D. J. Z. Bd.14, S. 1060; AIlfeld, D. J. Z. Bd. 15, S. 273; v. Overbeck, 
z. Vo. R. Bd. 5, S. 195 (zuder Revision von 1908). Petit, Etude sur la Convention 
de 1908, 1909. Dungs, H. St. Bd. 6, S. 297. Merignhac Bd. 2, S. 706. Ullmann, 
S.409. Die Akten der Berliner Konferenz von 1908 sind abgedruckt N. R. G. 3. 
s.4, 323. - Rothlisberger, Die Wahrung der Rechte an Geistesgiitern bei Ab
tretung von Staatsgebiet (Festgabe an Eugen Huber, Bern 1919, S. 301); Wert
heimer in Worterbuch Bd. 2, S. 773 (Ubersicht), 771 (Friedensvertrag). 

Ein engerer Verband besteht zwischen den amerikanischen Staaten nach der 
Vereinbarung vom 27. Januar 1902; vgl. N. R. G. 3. s. 1, 37. 



346 IV. Buch. Die Interessengemeinschaft des viilkerrechtlichenStaatenverbandes. 

Landern bleiben (nach dem Zusatzartikel vom 9. September 1886) in 
Kraft und konnen (nach Art. 15 des Vertrages) auch in Zukunft ge
troffen werden. 

Auf der Berliner Konferenz von 1908 ist eine Reihe von Abande
rungen (Art. 2, 4, 7, 9, II, 13, 14) beschlossen worden. Hervorzuheben 
ware: die Unabhangigkeit des Schutzes von der Gesetzgebung des Ur
sprungslandes; die einheitliche Hochstschutzfrist von 50 Jahren nach 
dem Tode; die Erweiterung der geschlitzten Werke (Baukunst, Photo
graphie, Kinematographie) ; Gleichstellung des Ubersetzungsrechts; 
Schutz des Komponisten gegen mechanische Wiedergabe; Schutz des 
Urhebers gegen kinematographische Reproduktion. Die revidierte Uber
einkunft vom 13. November 1908, 9. September 1910 (R. G. Bl. 1910, 
965) ist nicht von allen Verbandsstaaten angenommen worden, jedoch 
u. a. von Deutschland (Ausf. G. 22. Mai 1910, R. G. Bl. 793), Belgien, 
Frankreich, Japan, Luxemburg, der Schweiz; spater von GroBbritan
nien (1912) und Danemark, den Niederlanden, Italien, Schweden, Grie
chenland, Osterreich (1920), Tschechoslowakei, Ungarn (1922) - mehr
fach mit Vorbehalten. 

Auch hier bestehen neben dem Weltvertrag in groBer Zahl Einzel
vertrage, an denen das Deutsche Reich mehrfach beteiligt ist. Zu er
wahnen ware der deutsch-russische Vertrag vom 28./15. Februar 1913 
(R. G. Bl. S.301). Andererseits haben sich fast aIle Verbandsstaaten 
durch das Zusatzprot. Bern 20. Marz 1914 vorbehalten, den Urhebern 
aus Staaten, die dem Verbande nicht angehoren, den Schutz einzu
schranken. 

b) Die Einwirkungen des Versailler Vertrags entsprechen denen 
bei dem Verbande zum Schutze des gewerblichen Eigentums, vgl. oben lb. 

3. Flir jeden dieser Verbande besteht ein Internat. Bureau in 
Bern, jedoch unter derselben Leitung (oben § 28II 4,5). 

III. Die Haager Abkommen liber Fragen des internationalen Privat- und 
ProzeJlrechts enthalten im wesentlichen Vereinbarungen fiber die Kollisions
norm en (§ 42 12) - zum Teil tiber Rechtshilfe im ZiviIprozeU 6a). 

Auf Einladung der niederlandischen Regierung, die damit einer 
Anregung des niederlandischen Rechtslehrers Asser (t 1913) folgte, 
haben seit 1893 wiederholte Staatenkonferenzen (GroBbritannien halt 
sich fern) stattgefunden, urn zur Aufstellung gemeinsamer Rechtssatze 
liber eine Reihe von Fragen des internationalen Privat- und ProzeB
rechts zu gelangen. 

Auch in den Geltungsbereich dieser Abkommen ist durch den Ver
sailler Vertrag ein unheilvoller EinriB gekommen (Art. 282b), freilich 

6a) Eingehend iiber die Haager Konventionen Lewald in Wiirterbuch Bd.I, 
S. 454; vgl. noch Dove, Die vertragsmiWige Fortbildung des intern. Privatrechts 
durch die Haager Konventionen, 1909. 
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schon vorbereitet durch Frankreichs Kundigung (1913, 1916). Die Gel
tung ist verschieden fur die einzelnen Abkommen. Namentlich die 
beiden Familienrechtsabkommen von 1905 beschranken sich z. Z. auf 
Deutschland, die Niederlande und Schweden wie Ungarn 7). 

1. Das erste Ergebnis war das Abkommen zur Regelung von Fragen des 
internationalen Privatrechts yom 14. November 1896 (R. G. Bl.1899, 285). 
An seine Stelle ist das Abkommen fiber den ZiviIproze.B yom 17. Iuli 1905 
(R. G. Bl. 1909, 409) getreten (vgl. unten 3)8). 

Das Abkommen von 1896 (Zusatzprotokoll vom 22. Mai 1897) ist 
unterzeichnet von Belgien9), Spanien9), Frankreich, Italien9), Luxem
burg 9) , den Niederlanden9), Portugal und der Schweiz9); ferner von 
Schweden-Norwegen9). Das Deutsche Reich9) hat, gleichzeitig mit Oster
reich-Ungarn9), am 9. November 1897 seinenBeitritt erklart; seither sind 
noch Danemark9), Rumanien und Ru13land beigetrete.n. Die samtlichen 
genannten Staaten haben auch das neue Abkommen von 1905 unter
zeichnet und ratifiziert. (Ausfuhrungsgesetz vom 5. April 1909, R. G. Bl. 
430.) Beitritt eroffnet durch Protokoll v. 28. November 1923 (R.G.BI. 
1924 II 363). 

Das Abkommen betrifft lediglich den Z i viI proz e B (nicht das Straf
verfahren) und umfaBt folgende Punkte: 

a) Die Mitteilung gerichtlicher und auBergerichtlicher Urkunden; 
b) das Ersuchen um Rechtshille; c) die Sicherheitsleistung fUr die ProzeB
kosten; d) das Armenrecht; e) die Personalhaft. Es bezweckt einerseits 
die Vereinfachung des Verkehrs zwischen den Verbandsstaaten, ander
seits die Gleichstellung der Staatsfremden mit den StaatsangehOrigen. 

7) Vgl. Z. i. R. Bd. 29, 1921, S. 139; van HasseIt, im Rechtsgeleerd Ma
gazijn, 1923. - 1m allgemeinen Walker, Internationales Privatrecht 3 1924, 
S.39f1. - Delius, Handbuch des Rechtshilfeverfahrens im Deutschen Reiche 3 

1906; v. N ormann, Das internat. ZivilprozeBrecht auf Grund der Staatsvertrage 
des Deutschen Reiches (unter Beriicksichtigung der Praxis der Justizverwaltung), 
1923. -Bleyer, Sammlung von Staatsvertragen iiber Angelegenheiten der Rechts
p£Iege und der Justizverwaltung (Textausgabe), 1910. 

8) Die Verhandlungen sind mitgeteilt N. R. G. 2. s. 14, 424 und 21, 113. -
Vgl. Asser, Rev. Bd. 25, S. 521; Bd. 26, S.349, 367; Bd.28, S.573. Neumeyer, Z. 
i. R. Bd. 9, S. 453. Meili, Das internationale ZiviIprozeBrecht auf Grund der 
Theorie, Gesetzgebung und Praxis, 1904, III. Teil, 1906. Asser, La convention 
de la Haye ... relative a. la procedure civile, 1901 (niit Materialien und Kommen
tar). Seresia, Rev. Bd.-33, S. 569. Fedozzi, n diritto processuale civile inter
naz., I. Bd., 1905. - Zu der Konvention von 1905: Huisman, Rev. Bd. 41, 
S. 320, 395. tjber die Ratifizierung vgl. N. R. G. 3. s. 2, 263 und R. G. BI. 1909, 
S. 409 und 907. - Bellemans und Kosters, les conventions de la Haye de 1902 
et 1905 sur Ie droit intern. prive, 1921; v. N ormann, Das intern. ZivilprozeBrecht, 
1923. Jitta, Rev. Bd.50 (1923), S.1. - H. F. Hitzig, Altgriechische Staats
vertrage iiber Rechtshilfe (1909?) und Zeitschr. der Savigny-Stiftung fiir Rechts
geschichte, Roman. Abt. 28, S. 211-253. 

9) Zur Zeit in Geltung. 
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Im AnschluB an das Abkommen sind von dem Deutschen Reich 
mit den Niederlanden, Luxemburg, Norwegen, Schweden, dEr Schweiz, 
Danemark, Osterreich, Frankreich, Bulgarien Vereinbarungen liber 
weitere Vereinfachung des Rechtshilfeverkehrs getroffen worden (R.G.Bl. 
1909, 907; 1910, 455, 674, 871; 1911, 161; 1913, 457; 1914, 205). 

Einen erheblichen Schritt weiter geht das Abkommen liber Rechts
schutz und Rechtshilfe zwischen Deutschland und Osterreich 
vom 21. Juni 1923 (R. G. Bl. 1924 II 55), insofern es auch wechselseitig 
eine Vollstreckungvon Urteilen9a) zulaBt, eineAuswirkung der engen 
Beziehungen dieser Staaten (vgl. oben S. 13). Der Zutritt zum Gericht, 
das Armenrecht, die Befreiung von Sicherheitsleistung wird wechsel
seitig wie den Inlandern gewahrt. Flir Zustellungen und Erledigung 
von prozessualen Ersuchen (Beweisaufnahme) ist der unmittelbare Ge
schaftsverkehr zwischen den Behorden beider Staaten vorgesehen. In 
all dies en Beziehungen tritt das Abkommen an die Stelle des Haager 
Abkommens von "1905. Der bedeutsame Fortschritt liegt darin, daB 
richterliche rechtskraftige Entscheidungen eines Staates in dem andern 
nicht nur als wirksam anerkannt werden, sondern daB ihnen auf Antrag 
des Glaubigers in dem andern Staate durch bloB en BeschluB des Amts
gerichts (in Osterreich des Bezirksgerichts) die Vollstreckbarkeit erteilt 
werden muB; also nicht mehr auf den sog. DeIibationsprozeB nach 
§ 722 Z. P. O. verwiesen ist. Doch gilt das nicht bei Arresten und einst
weiligen Verfligungen. Weitere Ausnahmen u. a., daB fiir den Fall nach 
dem Gesetze des Vollstreckungsstaates ein ausschIieBlicher Gerichtsstand 
besteht oder der Verurleilte sich auf den Rechtsstreit nicht eingelassen 
hatte oder Griinde des offentlichen Rechts entgegenstehen. 

2. Die Beratungen der dritten Konferenz von 1900 fiihrten zu den drei 
familienrechtlichen Abkommen vom 12. Juni 1902 (R. G. Bl. 1904 
S. 221 )10). 

9a) Sper 1,InternationaleVolIstreckung, 1912; Sp erl, REchtsschutzundRechts
hilfeverkehr zwischen Osterreich und Deutschland, in Z. f. O. R. Bd. 4 (1924), 
S.299. - Allgemein Hager, Vollstreck. von Urteilen u. Schiedssprtichen im 
internat. Rechtsverkehr, 1910. 

Durch das Genfer Protokoll V. 24. September 1923 sind Schiedsabreden 
von Privatpersonen international anerkannt (Abdruck im Anhang). 

10) Fleischmann, S. 330; Strupp Bd.2, S.315, 320, 322. Dazu die 
Denkschrift der deutschen Regierung (Nr. 347, Drucksachen II. Legislaturperiode 
I. Session) in Z. i. R. Bd. 14, S.524. Bo geng, DieHaager Abkommen tiber internat. 
Privat- und ZivilprozeBrecht, 1908 (umfaBt auch die unter 3 erwahnten Abkom
men). Die Verhandlungen sind abgedruckt N. R. G. 2. S. 31, 26; 32, 499. Vgl. 
ferner Buzatti und Asser, Rev. Bd. 33, S. 269 und 437. Kahn, Z. i. R. Bd. 12, 
S. 1, 201, 385; Bd. 13, S. 229; Bd. 15, S. 125. Die einheitliche Kodifikation des 
internat. Privatrechts durch Staatsvertrage, 1904. Cantuzzi, Commentaire tMo
rique et pratique des conventions de la Haye, 1, 1904. Renault, Les conven
tions de la Haye (1896 et 1902) sur Ie droit internat. prive, 1907. Buzzati, Trat
tato di diritto internaz. privato secondo la convenzione dell' Aja dell 12 giugno 
1902, 1908 (franzosische Ubersetzung von Rey 1911). Meili und Mamelok, 
Internat. Privat- und ZivilprozeBrecht nach den Haager Konventionen, 1911. 
Olivi, Rev. Bd.36, S.41. Niemeyer, D.J.Z. Bd.9, S.513. Meili, Z.Vo.R. Bd.l, 
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Sie sind zwischen Deutsch1andll), Be1gien12), Frankreich, Luxem
burg, den Niederlandenll), Rumanien12) und Schwedenll) zustande ge
kommen; beigetreten sind die Schweizll) und Italienll) 1905 (R. G. Bl. 
716), PortugaP2) 1907 (R. G. Bl. 84), Ungarnll) 1909 (R. G. Bl. 919). 
Durch diese drei se1bstandigen Abkommen sollen die Widerspriiehe 
der nationa1en Privatrechte (die "Statutenkollision") auf den del' Ver
einbarung unterliegenden Gebieten beseitigt werden. Dem dritten Ab
kommen ist Spanien am 30. Juni 1904 beigetreten (R. G. Bl. S.307). 

Frankreich hat die drei Abkommen zum 1. Juli 1914 gekiindigt 
(R. G. Bl. 1914, 9). 

Jedes Abkommen bezieht sich nul' auf die europaischen Gebiete del' 
Vertragsstaaten, ist a1soinsofern ein "gesch10ssener" Vertrag. Staaten, die 
auf del' 3. Konferenz vertreten waren, aber die Vereinbarung nieht unter
zeiehnet haben, ist del' Beitritt offengeha1ten. (Weiterer Beitritt wie zu 1). 

a) Das I. Abkommen betrifft das Recht del' Eheschliellung. 
Die Berechtigung zur EhesehlieBung bestimmt sich nach del' 

StaatsangehOrigkeit eines jeden del' beiden Gatten (Art. 1). Doeh kann 
das Recht des EheschlieBungsortes die Ehe von Staatsfremden ver
bieten, wenn sie einem del' in del' Vereinbarung aufgezah1ten abso1uten 
Verbotsgesetze zuwiderlauft. Die dennoeh geschlossene Ehe ist nicht 
niehtig, vorausgesetzt, daB sie den Bestimmungen des Art. 1 entspricht 
(Art. 2). Das Recht des Ehesch1ieBungsortes kann die Ehe von Staats
fremden gestatten, obwohl sie nach dem Art. 1 nicht zulassig ware, 
wenn die Hindernisse ausschlieBlich auf re1igiosen Gebieten beruhen. 
Doeh brauchen die iibrigen Staaten eine solche Ehe nicht fiir reehts
gii1tig anzusehen (Art. 3). 

Fur die Form der EhesehlieBung ist das Recht des EhesehlieBungs
ortes maBgebend. Doeh kann ein Staat, des sen Gesetzgebung kirch
liche EheschlieBung verlangt (z. B. friiher RuBland), die ohne diese 
von seinen Staatsangehorigen im Ausland geschlossenen Ehen als un
giiltig behandeln (Art. 5). Die diplomatischen Ehen (oben I 2) 
werden anerkannt (Art. 6), wenn keiner del' Gatten Staatsangehoriger 
des Staates ist, in dem die Ehe geschlossen wird, und wenn diesel' Staat 

S.113. v.Roszkowski, Z. vo. R. Bd.3, S.123. Bettelheim, Z.i. R. Bd.17, S.597. 
Neugebauer, Das Haager EheschlieBungsabkommen usw., 1914. Neubecker, 
Der Ehe- und Erbvertrag im internat. Verkehr, 1914. Travers, La convention 
de la Haye relative au mariage, 1912. La convention etc. relative au divorce etc., 
1909. Roland Sc hneider, Geschichte und prinzipieile Ausgangspunkte des 
modernen internat. EheschlieBungsrechts, Diss. ZUrich, 1917; Walker (Anm. 7), 
S .. 485. Uber die Kiindigung durch Frankreich vgl. Beer, D. J. Z. 1914, S. 713. 
Derselbe, Z. i. R. Bd.25, S.305. Satter, Z. i. R. Bd.32 (1924), S. 36 (betrifft 
Schweden). - Vgl. auch oben Anm. 8. 

11) Gilt zur Zeit fiir aile 3 Abkommen. 
12) Gilt zur Zeit nur fiir das Abkommen iiber die Vormundschaft. 
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sich nicht widersetzt. Die Ehe, die in dem Lande der EheschlieBung 
wegen der Nichtbeachtung der Form ungiiltig ist, kann dennoch von 
den ubrigen Staaten als gultig anerkannt werden, wenn die Form be
achtet worden ist, die durch das nationale Recht der beiden Gatten 
vorgeschrieben wird (Art. 7). 

Das Abkommen findet nur auf solche Ehen Anwendung, die auf 
dem Gebiet eines Vertragsstaates und zwischen Personen geschlossen 
werden, von denen wenigstens die eine Staatsangehorige eines Ver
tragsstaates ist (Art. 8). 

b) Das II. Abkommen betrifft das Recht der Ehescheidung. 
Die Ehescheidung kann nur begehrt werden, wenn sowohl das 

nationale Recht der Gatten als auch das Recht des Ortes, an dem 
das Begehren gesteIlt wird, die Ehescheidung uberhaupt zulassen (z.E. 
nicht in Spanien und Portugal, wohl aber in Frankreich seit 1884); 
sie kann ferner nur begehrt werden, wenn im gegebenen FaIle nach 
den beiden Rechten, wenn auch aus verschiedenen Grunden, die Ehe
scheidung begrundet erscheint (Art. 1, 2). Das gleiche gilt bezuglich 
der Trennung von Tisch und Bett. Doch kommt das nationale Recht 
allein zur Anwendung, wenn das Recht des Ortes, an welchem das 
Begehren gestellt wird, dieses vorschreibt (Art. 3). 

Das Begehren kann gestellt werden 1. vor den nach dem nationalen 
Recht zustandigen Gerichten; 2. vor den Gerichten des Wohnsitzes 
der Gatten (Art. 5). Die von einem dieser Gerichte ausgesprochene 
Scheidung oder Trennung von Tisch und Bett wird uberall (also auch 
im Heimatstaate des Geschiedenen) anerkannt, wenn die ubrigen Be
stimmungen dieser Vereinbarung beachtet worden sind (Art. 6). 

c) Das III. Abkommen betrifft-die-Vormunds~chafto liber Minderjahrige. 
Die Vormundschaft richtet sich nach dem nationalen Recht des 

Minderjahrigen (Art. 1). Hat der Minderjahrige seinen Wohnsitz im 
Ausland und tritt infolgedessen die Vormundschaft in seinem Heimats
ort nicht ein, so kann der diplomatische oder konsularische Vertreter 
seines Heimatstaates einschreiten, wenn der Staat des Wohnsitzes 
sich nicht widersetzt (Art. 2). Wenn nach diesen Bestimmungen (Art. 1 
und 2) die Vormundschaft nicht nach dem. Recht des Heimatstaates 
eintritt, so ist das Recht des Wohnsitzes maBgebend (Art. 3). 

Doch kann in diesem Fall eine neue Vormundschaft in dem Hei
matstaat eingesetzt werden, die dann an Stelle der alten tritt (Art. 4). 
Fur Beginn und Beendigung der Vormundschaft ist stets das nationale 
Recht des Minderjahrigen maBgebend (Art. 5). Die vormundschaftliche 
Verwaltung ergreift die Person und die Gesamtheit der Vermogensguter 
des Minderjahrigen, soweit nicht unbewegliche Guter durch die Gesetz
gebung, in derert Gebiet sie gelegen sind, einer besonderen Behandlung 
unterstellt sind (Art. 6). Einstweilige MaBregeln zum Schutz der Person 
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und der Interessen der Minderjahrigen konnen von den Ortsbehorden 
getro££en werden (Art. 7). - Weitergehende Vereinbarungen finden sich 
mehrfach in Einzelvertragen; vgl. z. B. den deutsch-schweizerischen 
Vertrag vom 26. Juni 1914 (R. G. Bl. S.251). 

3. Die auf der vierten Konferenz im Jahre 1904 beratenen und am 17. Juli 
1905 unterzeichneten Beschliisse 13) umfassen a uBer der Revision der Kon ~ 
vention iiber das ZivilprozeBrecht (oben 1) zwei weitere familien
rechtliche Konventionen, und zwar: 

a) ein Abkommen iiber die Wirkungen der Ehe auf die Rechte und 
Pflichten der Ehegatten in ihren personlichen Beziehungen und auf das. 
Vermogen der Ehegatten. Danach sind die personlichen Beziehungen 
der Ehegatten nach dem Rechte ihres Heimatstaates zu beurteilen; be
ziiglich des ehelichen Giiterrechts werden Kollisionsnormen fiir den ge
setzlichen Giiterstand und die Ehevertrage gegeben; 

b) ein Abkommen iiber die Entmiindigung und gleichartige Fiirsorge
maBregeln. Die Entmiindigung kann in der Regel nur von dem 
Heimatstaateausgesprochen oder aufgehoben werden; subsidiar tritt 
die Zustandigkeit des Aufenthaltstaates ein. 

Die beiden Abkommen sind im R. G. Bl. 1912 S.453 abgedruckt. 
Das erste haben ratifiziert: Deutschland14), Frankreich, Italien, die 
Niederlande14), Portugal, Rumanien, Schweden14), Belgien (R. G. BL 
1912, 475, 1913, 249). Das zweite: Deutschland14, Ungarn14), Frank
reich, Italien, dieNiederlande14), Portugal,Rumanien(R.G.Bl.I912,475). 

4. Die Verhandlungen sind fortgesetzt worden iiber Erbfolge und Erb~ 
einsetzung; sie sollten ausgedehnt werden auf Konkursrecht 15). 

IV. Materiell gemeinsames Recht. 
1. Das internationale Abkommen vom 14. Oktober 1890 iiber den Eisen

bahnfrachtverkehr enthalt dis ersten Ansatze zu einem internationalen 
Handelsgesetzbuch nebst den einschlagenden zivilprozessualen Bestim
mungen (oben § 40 B 3). 

2. Die internationale Wechselordnung vom 23. Juli 1912 16), be
schloss en im Haag 1912 nach langen, bis 1878 zuriickreichenden Bera
tungen, der sich fast aIle Staaten des kontinentalen Europas sowie' 
Mittel- und Siidamerikas angeschlossen haben, beruht im wesentlichen 

13) Strupp Bd. 2, S. 323, 325. - Asser, Rev. Bd.36, S.516. Levis, DaB, 
internationale Entmiindigungsrecht des Deutschen Reiches, 1906. 

14) Zur Zeit in Geltung. 
15) Meili, Moderne Staatsvertrage iiber das internationale Konkursrecht,. 

1907. Derselbe, Internationales Konkursrecht, 1909. Die Deutsche Denkschrift, 
ist abgedruckt Z. i. R. Bd. 18, S. 578. 

16) Text in Jahrbuch Bd. 1, S. 268. SchluBprotokoll der Konferenz in Z. i. R. 
Bd.22, S.561. Die dem Reichstage zugegangene Denkschrift inZ. i. R. Bd. 23, S. 374. 
Vgl.J itta, Jahrbuch Bd. 1, S.1218. Meyer, Das Weltwechselrecht, 2 Bande, 1909. 
Adler, H. St. Bd. 8, S. 655. - Meyer, Das Weltscheckrecht, 2 Bande, 1913. G. 
Cohn, H. St. Bd. 7, S. 231; Wieland (Aussichten) Z. f. Handelsrecht 80, 1925, 156_ 
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auf dem deutschen Recht, nahert sich in einzelnem dem englisch
amerikanischen Recht und gewahrt durch verschiedene Vorbehalte ab
weichendem Landesrecht fortdauernde Geltung. Der Vertrag ist nicht 
ratifiziert worden. Eine Kommission des Volkerbundes bereitet z. Z. 
den Entwurf eines internationalen Wechselvertrags vor, der keine An
lehnung an das deutsche Recht mehr haben soll. - Die Verh/1ndlungen 
iiber ein einheitliches Scheckrecht wurden bis Kriegsausbruch fort
gesetzt. 

3. Das Seeprivatrecht betreffen die beiden Abkommen vom 23. Sep
tember 1910 (R. G. Bl. 1913 S.49) betr. die einheitIiche Feststellung 
von Regeln a) iiber den ZusammenstoB von Schiffen, b) iiber 
die Hilfeleistung und Bergung in Seenot (Anspriiche auf 
Schadenersatz und angemessene Vergiitung). Die Abkommen sind ra
tifiziert von Deutschland, Osterreich, Ungarn, Belgien, Frankreich, GroB
britannien, Mexiko, den NiederIanden, Rumanien; ferner von Italien, 
Danemark, Portugal, Norwegen, Schweden (R.G.BI.1913, 567, 581, 702, 
740, 747, 764), Brasilien und Japan (R. G. Bl. 1914, 5, 15). Das zweite 
allein haben ratifiziert die Vereinigten Staaten, das erste Nikaragua 
(R. G. Bl. 1913, 89, 707). Deutsches Ausfiihrungsgesetz vom 7. Januar 
1913, R. G. B1.1913, S.49, 90.) - Die Abkommen sind nach dem Ver
sailler Vertrag Art. 282 Z.12 wieder in Geltung gesetzt. 

Die beiden Abkommen sind das Ergebnis der Briisseler Konferenzen 
von 1905, 1909 und 19lO. Auf diesen Konferenzen wurde auch iiber die 
Vereinheitlichung der fiir die beschrankte Haftung der Reeder sowie 
fiir die Hypotheken und Privilegien an Seeschi£fen geltenden Rechts
satze verhandelt. Die Verhandlungen dauerten bis zum Ausbruch des 
Weltkrieges fort 17). 

4. Beratungen iiber das Handelsrech t fanden 1886 zu Antwerpen, 
1888 zu Briissel, 1889 zu Paris, 1905 zu Briissel zwischen den Vertretern 
der Machte statt; sie haben bisher zu keinem Ergebnis gefiihrt. 

5. Der beachtenswerte Gedanke, ein umfassendes Wei tpri va t
recht zu schaffen, ist bisher iiber theoretische Erorterungen nicht hin
ausgekommen. Er diirfte wohl nur schrittweise Verwirklichung, zu
nachst £iir das Gebiet der Schuldverhaltnisse, zu erwarten haben18). 

17) Vgl. das dem deutschen Reichstag am 1. Dezember 1913 vorgelegte WeiB
buch (Drucksachen Nr. 1223). Abgedruckt Jahrbuch Bd. 2, S. 402. 

18) Zit elm ann, Die Moglichkeit eines Weltrechts, 1916 (erste Auf I. 1888). 
VgI. F. Klein, Die Moglichkeit eines Privatrechts, 1913 (Festgabe ffir Zitelmann) 
Bowie Z.i.R.Bd.16, S.l und Bd.24, S.112.Mutzner, Z.i.R. Bd. 24, S. 78. P.Klein, 
Z. Yo. R. Bd. 10, S. 147. Lehmann, Der Krieg und die Bestrebungen auf Verein
heitlichung des Privatrechts, 1915. TIber einheitliche Regelung einzelner Fragen 
des Privatrechts haben die International Law Association und das Institut wieder
holt verhandeIt. - Uber die VorscbJii,ge zur Errichtung eines internationalen Ge
richtshofes ffir die international kodifizierten Gebiete des Privatrechts vgI. oben 
§26, Anm. 9. 
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§ 44. Strafrecht und Auslieferung. 
I. Das Strafrecht und das Strafverfahren mit EinschluB der, Rechtshilfe hat 

ebenfalls den Gegenstand vieHacher Abmachungen gebildet. 
1. Das sog. internationale Strafrecht gehOrt nicht dem. Villker

rechte an. Es enthiilt die innerstaatlichen Normen iiber das riiumliche Geltungs
gebiet der Strafrechtssiitze 1) (§ 42 I 2). 

2. Durch internationales Vbereinkommen kann ein Staat verpflichtet 
werden, gewisse Strafdrohungen in seine nationale Gesetzgebung aufzunehmen 
oder diese nach andern bestimmten Ricbtungen hin zu iindern. 

a) Von den zwischen groBeren Staatengruppen getroffenen Ver
einbarungen sind zu nennen: die Reblauskonvention (unten § 46 B); 
der Kabelschutzvertrag (oben § 40 A II 2); die Briisseler Antisklaverei-
akte (unten § 49 I). . 

b) Zwischen den Grenzstaaten sind Vereinbarungen' haufig iiber 
die Verfolgung und Bestrafung der auf dem "Gebiet des andern ver
tragschlieBenden Telles" begangenen strafbaren Handlungen, insbeson~ 
dere der Jagd- und Fischereivergehen. 

Vgl. ferner Art. IV 6 a. E. des deutschen Handels- usw. Vertrages 
mit Korea yom 26. November 1883 (R.G.Bl. 1884, 221): ,; ... Wer die 
genannten Grenzen (in dem Umkreis der geoffneten Hafen und Platze) 
ohne PaB iiberschreitet, wird mit einer Geldstrafe bis zu einhundert 
Dollars .bestraft, neben welcher auf Gefangnis bis zu einem Monat er
kannt werden kann." In Art. VI desselben Vmtrages hat Deutschland 
die Verpflichtung iibernommen, den Schleichhandel der deutschen 
StaatsangehOrigen mit den nichtgeoffneten Hafen und Platzen zu be
strafen. Hierher gehoren auch Vereinbarungen in der deutsch-chinesi
schen Zusatzkonvention (zu dem Handelsvertrag von 1861) yom 31. Marz 
1880 (R.G.Bl. 1881, 261). 

c) In den Handelsvertragen und neb en diesen finden sich vielfach 
Kartelle zum Zwecke der Verhiitung und Bestrafung des Schleichhandels. 

Vgl. Anlage D zu dem deutsch-osterreichischen Handels- und Zoll
vertiag vom 6. Dezember 1891 (R.G.Bl. 1892, 3) in der Fassung yom 
25. Januar 1905, den erwii.hnten deutschen Vertrag mit Korea, sowie 
das dem deutsch-agyptischen Handelsvertrag vom 19. Juli 1892 (R.G.BI. 
1893, 17) beigefiigte Zollreglement. 

3. Ein unmittelbar internationales, allerdings in den ersten Anfiingen 
stehendes Strafrecht wird durch die mit der Strafsanktion versehenen Anord
nungen der internationalen Schiffahrts- und Sanitiitskommissionen gebildet 
(vgl. dariiber oben § 2711 und III). 

II. me Auslieferung 2). 
1. Die Auslieferung f1iichtiger Verbrecher, als Akt der internationalen 

1) Vgl. v. Liszt, Lehrbuch des Strafrechts, 20. Aufl. 1914 §§ 21-23. Hier 
weitere Literatur. Ferner Kohler, Internationales Strafrecht, 1917. - Bleyer 
(Vertragssammlung, vgl. § 43 Anm.7). 

2) Wissenschaftlich grundlegend v. Marti t z, Intern. Rechtshilfe in Strafsachen 
Bd. 1,1888; Bd. 2,1897; zuvor Lammasch, Auslieferungspflicht und AsyJrecht. 

V. Liszt·Fleischmann, Viilkerrecht, 12. Auf!. 23 
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Rechtshilfe, ist v(ilkerrechtliche Pflicht des Zufluchtsstaates, soweit diese durch 
besondere, Auslieferungsvertrage oder andere Vereinbarungen begriindet ist. 

Der Zufluchtsstaat ist in allen Fallen zur Auslieferung berech tigt; 
denn wie bereits bemerkt (oben § 20II1 2), ist das Asylrecht ein Recht 
des Zufluchtsstaates, aber nicht des fliichtigen Verbrechers. Der Zu
fluchtsstaat ist aber zur Auslieferung nur verpflich tet, soweit er 
diese Pflicht ausdriicklich oder etwa durch Einraumung der Meist be
giinstigungsklausel auf sich genommen hat3). Dabei ist es vOlkerrecht· 
lich ohne Bedeutung, ob in dem einzelnen Staate das Ausliefcrungs
wesen durch besondere Staatsgesetze geregelt ist oder nicht4). Denn 
,diese Gesetze binden die Staatsgewalt nur nach innen als die unver
riickbare Grundlage der abzuschlieBenden Vertrage; v6lkerrechtlich 

1887; Bernhard, TraiM tMorique et pratique de l'extradition 2. 2 Bde., 1890. 
v. Bar, Lehrbuch des internat. Privat· und Strafrechts, 1892. Fleischmann, 
Auslieferung und Nacheile nach deutschem Kolonialrecht, 1906. Rintelen, 
Die Grundsatze des heutigen Viilkerrechts liber die Auslieferung von Verbrechern, 
Diss. Heideib. 1909. Lohmann, Der deutsch·griechische Auslieferungsvertrag 
yom 12. Marz 1907, 1909. Lang hard t, Das schweizerische Auslieferungsrecht" 
1910. van Hamel, Rev. Bd. 43, S. 370. v. Bargong, L'asile interne devant 
Ie droit internat., 1911. Mettgenberg, Praxis des deutschen Reichsgerichts in 
Auslieferungssachen, Z. i. R. Bd. 18, S. 398; Das deutsche Auslieferungsrecht in 
der Praxis des Reichsmilitargerichts, Z. Vii. R. Bd. 9,1916, S. 464. - de Louter, 
Bd. 1, S. 309. Merignhac Bd. 2, S. 732. Nys Bd. 2, S. 290. Oppenheim Bd. 1, 
S. 503. Ullmann, S. 389, 392. Weitere Literatur mit Aufzahlung der deutschen 
Vertrage bei v. Liszt, Lehrbuch des Strafrechts § 23. Frank, Auslieferung, bei 
v. Stengel.Fleischmann Bd.l (TabeIle). Dazu die Vertrage mit Bulgarien yom 
29. September 1911 (R. G. Bl. 1913, 435), Paraguay yom 26. November 1909 (R. 
G. Bl. 1915, 571). Der Vertrag mit der Tiirkei yom 10. Januar 1917 ist nicht rati
fiziert; vgl. liber ihn v. Liszt, Z. f. d. ges. Strafrechtswiss. Bd. 38, S. 769; Mett
gen berg, Die Vertrage mit der Tschechoslowakei liber Rechtshilfe in Straf· 
sachen, 1925. 

Fiir die Praxis: Grosch, Das deutsche Auslieferungsrecht, 1902. Cohn, 
Die Auslieferungsvertrage des Deutschen Reiches und der deutschen Bundesstaaten, 
1908; Schildmacher, Das Auslieferungsverfahren und die Auslieferungsvertrage, 
1911. 

Uber den Savarkar·FaIl: Strupp, Zwei praktische FaIle usw., 1911, S. 12. 
Kohler, Z. Vii. R. Bd.5, S.202; Beurteilung des Haager Schiedsspruchs yom 
24. Februar 1911 in "Werk yom Haag" 2. Serie, 1. Bd., 3. Teil, 1914, S. 65; Ro bin, 
Rev. Gen. Bd. 18, S. 303. Z. i. R. Bd. 23, Abteilung II, S. 184. 

3) Vgl. Mettgenberg, DerFallHammerstein, Z. Vii. R. B:l.12, 1922, S.164. 
4) Auslieferungsgesetze bestehen in Belgien seit 1833 (abgeandert 1874), 

GroBbritannien seit 1870 (abgeandert 1873, 1895), in den Niederlanden und in 
Luxemburg seit 1875, in Argentinien seit 1885, im Kongostaat seit 1886, in Peru 
seit 1888, in der Schweiz seit 1892, in Kanada seit 1907, in Norwegen seit 1908, in 
Brasilien seit 1911, in RuBland seit 1912 (dazu Zeitschrift f. d. ges. Strafrechts
wissenschaft Bd. 33, S.455, 683). - Zwischen den Staaten des Deutschen Bundes 
wurde auch nach 1866 noch der BundesbeschluB yom 26. 1. 1854 (preuB. G.·S. S. 
359) fur verbindlich behandelt. 
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kommen nur die Vertrage in Betracht. Die von verschiedenen Seiten 
vorgeschlagene Bildung eines internationalen Auslieferungsverbandes5), 

der fiir die Verbandsstaaten gemeinsame Grundsatze der Auslieferung 
festlegen wiirde, ist von der belgischen Regierung 1911, leider erfolglos, 
angeregt worden. Die Voraussetzungen der Auslieferung und das Aus
lieferungsverfahren werden gegenwartig durch eine kaum iibersehbare 
Menge von Einzelvertragen geregelt, die, zwischen den verschie
denen Staaten abgeschlossen" nur in den allgemeinen Grundziigen iiber
einstimmen. Nur soweit ~olche Ubereinstimmung sich feststellen laBt, 
kann von allgemeinen vOlkerrechtlichen Rechtsnormen gesprochen 
werden. 

2. Die Auslieferungspflicht erstreckt sich nur auf die in dem Vertrage aus
driicklich aufgeziihlten oder durch die Eliminationsmethode bezeichneten De
liktesa). - Ausgenommen sind zumeist, aber durchaus nicht immer, die politischen 
Verbrechen. 

Unter den "Auslieferungsdelikten" p£legen die leichteren Fane zu, 
fehlen: so fahrlassige Vergehen, Zweikampf, manche Sittlichkeitsdelikte, 
Religionsvergehen, Verletzung militarischtlr Pflichten (abgesehen von 
alteren Kartellen), Zoll- und ~teuerkontraventionen usw. Liegt ein in 
dem Vertrag nicht erwahntes Deli4t vor, so ist der Aufenthaltsstaat 
zur Auslieferung llicht verpflichtet, wohl aber, soweit politische Ver
brecher nicht etwa eine Sonderstellung genieBen (siehe unten), zu ihr 
berechtigt. Nach Art. 28 des deutsch-tiirkischen Vertrages konnte der 
Umfang der Auslieferungsdelikte durch Vereinbarung der beiden Re
gierungen erweitert werden; politische Verbrechen waren auch hier 
ausgenommen. 

Der AusschluB der politischen Delikte6) fiihrt zuriick auf ein bel. 
gisches Gesetz von 1833, durch das fiir den AbschluB von Auslieferungs
vertragen der Grundsatz aufgestellt wurde: "qu'il sera expressement 

5) Vgl. v. Liszt, Zeitschrift f. d. ges. Strafwissensch. Bd.2, S.50 (Straf
rechtliche Aufsatze und Vortrage, Bd. 1,1905, S. 90). v. Martitz, S.452. Der
selbe, Rechtshille, Bd. 2, S.767. Verhandlungen der Internat. krim. Vereinigung 
in Briissel1910 (Mitteilungen Bd. 17). 

Sa) In bemerkenswerter Weise haben sich die Vertragsstaaten des Pariser Ab
kommens zur Unterdriickung des Madchenhandels vom 4. Ma-i 1910 (Art. 5) dazu 
entschlossen, die in dem Abkommen verponten Handlungen aligemein in den 
Kreis der Auslieferungsdelikte auf Grund von Auslieferungsvertragen oder -Ge
setzen einzubeziehen. Noch weiter geht das Genfer Abkommen vom 30. September 
1921 (unten § 47 II) Art.4: Les hautes Parties contractantes conviennent, au cas 
ou il n' existerait pas entre elies de conventions d' extradition, de prendre 
toutes les mesures, qui Bont en leur pouvoir pour l'extradition des individus 
prevenus des infractions visees aux articles 1 et 2 de la convention du 4 mai 
1910 ou condamnes pour de telies infractions". 

6) Geschichtlich betrachtet boten die politischen Delikte noch im 18. Jahrh. 
gerade einen Mufigen AnlaB zur Auslieferung. 

23* 
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stipule, que l'etranger ne pourra etre poursuivi pour aucun delit poli
tique anterieur a l' extradition ni pour aucun fait connexe a un semblable 
delit". Die Rechtfertigung dieses Satzes liegt in der Verschiedenheit 
der Regierungssysteme der verschiedenen Staaten und in der Unsicher
heit der politischen Verhaltnisse. Er ist daher auch in die Mehrzahl 
der Auslieferungsvertrage iibergegangen (nicht freilich in die Vertrage 
RuBlands mit PreuBen und Bayern von 1885 sowie in den deutschen 
Vertrag mit dem Kongostaate von 1890). 

Dabei bietet aber der Begriff des politischen Delikts groBe 
Schwierigkeiten7). Nach der maBgebend gewordenen belgischen Rechts
auffassung ist nicht, wie oft in der alteren Literatur behauptet, das 
politische Motiv der Tat entscheidend, sondern die Richtung des 
Verbrechens; politische Verbrechen sind daher die vorsatzlichen Ver
brechen, die gegen Bestand und Sicherheit des (eigenen oder fremden) 
Staates oder gegen das Staatshaupt oder die politischen Rechte der 
Staatsbiirger gerichtet sind. 

Das Asylrecht wird aber auch nach dem Vorbild der Belgischen 
Gesetzgebung iiber die sog. "absolut politischen Verbrechen" hinaus 
ausgedehnt auf die "relativ politischen Delikte": Delikte, die, an sich 
dem gemeinen Recht angehorend, mit einem politischen Verbrechen 
"connex" sind. Es sind darunter die gemeinen Verbrechen zu ver
stehen, die als das Mittel zur Begehung eines absolut politis chen De-
1ikts erscheinen: also Z. B. Totung und Korperverletzung, Sachbescha
digung und Brandstiftung, die wahrend eines auf Umsturz der Ver
fassung abzielenden Aufstandes begangen werden. 

Aber gerade diese Ausdehnung auf die relativ politischen Delikte 
hat in den letzten Jahrzehnten eine Reaktion hervorgerufen. Man hat 
sich besonders bemiiht, den Konigsmord von dem den politis chen 
Verbrechen gewahrten Asylrecht auszuschlieBen. Dabei ist die Fassung 
der sog. "belgischen Attentatsklausel" fUr die Auslieferungsvertrage 
maBgebend geworden. Sie beruht auf dem belgischen Gesetze yom 
22. Marz 1856: "Ne sera pas repute delit politique ni fait connexe a 
un semblable delit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouverne
ment etranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet 

7) Mettgenberg, Die Attentatsklausel im deutschen Auslieferungsrecht, 
1906; Arch. o.R. Bd.25, S.1 (Reziprozitat im deutschen Auslieferungsrecht). Arch. 
o.R. Bd.27, S.247 (amerik.Definitiondes politischenDelikts). D.J.Z. Bd.lS, S.13S1 
(Begriff des politischen Delikts). Wolf, Die Bedeutung und der Begriff des poli
tischen Delikts im Volkerrecht, 1907. Lindenblatt, Das Asylrecht derpolitischen 
Verbrecher nach Volkerrecht, Diss. Wurzb. 1910. Georgi, Das politische Delikt, 
Diss. GieB. 1910. Laire, L'extradition et les delits politiques, 1911. Beaudeant, 
L'attentat contre Ie chef d'Etat, 1911. Mettgen berg, Auslieferungsfall"Fort" (Z.Vo. 
R. Bd.12, 1922, S. 300). WaIker,Politische VerbrechenundAsylrecht, Z.f.o. R.Bd.4 
(1924), S. 335; GIanzmann, Schweiz. Asylrecht (Bundespraxis), Diss. Ziirich 1905. 
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attentat constitue Ie fait, soit de meurtre, Boit d'assassinat, soit d'em
poisonnement." Auch die deutschen Vertrage seit 1874 habenmeist 
diese Klausel aufgenommen; sie findet sich dagegen nicht in den mit 
Italien, GroBbritannien, den Niederlanden und der Schweiz abgeschlos
senen Vertragen. Mehrfach enthalten die Vertrage (so die des Deutschen 
Reichs mit Paraguay und der Tiirkei) die weitere Ausnahme, daB an
archistische Verbrechen nicht als politische angesehen werden und 
daher der Auslieferung unterliegen 8). 

3. Die Auslieferung findet nur statt, wenn die Handlung' nach dem Ge
setz beider Staaten, des ersuchenden und des ersuchten, strafbar ist; sie wird 
nicht gewahrt, wenn die Strafbarkeit nach dem Recht des einen oder des andern 
der beiden Staaten ausgeschlossen oder aufgehoben ist (Grundsatz der identi
schen Norm). 

Die Auslieferung wird daher z. B. versagt, wenn nach dem Recht 
des ersuchten Staates die Verjahrung eingetreten ist, mag auch nach 
der Gesetzgebung des ersuchenden Staates die Tat noch nicht verjahrt 
sein. Sie wird ferner versagt, wenll wegen derselben Tat bereits durch 
die Gerichte des ersuchten Staates entschieden ist. 

Dieser Satz, der sich in den meisten Auslieferungsvertragen der 
verschiedenen Staaten ausdriicklich ausgesprochen findet, steht im 
Widerspruch zu der grundsatzlichen Auff<1ssung der Auslieferung als 
eines Aktes der Rechtshilfe; denn diese setzt lediglich voraus, daB 
aus der Tat fUr den ersuchenden Staat ein Strafanspruch entstanden 
sei, zu dessen Durchsetzung der ersuchte Staat seine Hilfe leistet. Es 
ware jedoch verkehrt, aus dieser Inkonsequenz die Ablehnung jener 
grundsatzlichen Auffassung abzuleiten und die Auslieferung als einen 
Akt der kosmopolitischen Rechtspflege aufzufassen9). 

4. Nicht ausg'eliefert werden nach der kontinental-europaischen und 
siidamerikanischen Rechtsanschauung die eigenen Staatsangehorigen, 
auch wenn sie das Verbrechen im Auslande begangen haben. 

Dieser Satz beruht teils (wie in Belgien Art. 8) auf der innerstaat
lichen Verfassung, teils, wie in Deutschland auf der innerstaatlichen 
Strafgesetzgebung (§ 9), jetzt auf der Reichsverfassung selbst (112 
Abs.3). Er hat seinen Grund in dem MiBtrauen gegen die Strafrechts
pflege des ersuchenden Staates und steht daher im Widerspruch zu 
den Grundgedanken des Volkerrechts10). Wenn GroBbritannien und 

8) Bestrebungen auf internationalen ZusammenschluB der Staaten zur Ab
wehr gegen den Anarchismus sind ohne Erfolg geblieben. 

9) Gegen die abweichende Auffassung von Lammasch vergleiche v. Liszt, 
Zeitschrift Bd. 2, S. 50 (Aufsatze I, 90) und v. Martitz Bd. I, S. 440. 

10) Eine schmahliche Verletzung dieser volkerrechtlichen Grundsatze, die 
an den verbiindeten Machten haften wird, bildet Art. 228 Versailler Vertrag, 
der Deutschland verpflichtet, die wegen eines VerstoBes gegen die Gesetze und Ge
brauche des Krieges angeklagten Personen an die Militargerichte der Verbiindeten 
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die Vereinigten Staaten kein Bedenken tragen, ihre StaatsangehOrigen 
an die Behorden des Begehungsortes auszuliefernll), so entspringt das 
aus einer VersteifuIig auf die grundsatzliche Anschauung, daB jeder Staat 
(nur) die auf seinem Gebiete begangenen Verfehlungen zu bestrafen habe. 

5. Das Auslieferungsverfahren 12). 
Das Ersuchen um Auslieferung ist, soweit nicht besondere Ver

einbarungen den direkten Weg gestatten, auf diplomatischemWege 
an die zustandigen BehOrden des Zufluchtsstaates zu iibermitteln. Es 
setzt voraus, daB entweder eine rechtskraftige Verurteilung erfolgt 
oder ein richterlicher Haftbefehl gegen den Verdachtigen ergangen ist. 
Dariiber, ob diese Voraussetzungen gegeben sind, entscheiden in GroB
britannien und den Vereinigten Staaten die Gerichte, in den kontinental
europaischen Staaten die oberste Verwaltungsbehorde, u. U. unter Mit
wirkung der Gerichte. AuBerdem kann die vorlaufige Festnahme des 
Verdachtigen begehrt werden, deren Dauer aber zeitlich beschrankt ist~ 

Die Aburteilung des ausgelieferten Verbrechers wird beherrscht 
durch den "Grundsatz der Spezialitat", d. h. der Ausgelieferte 
kann im allgemeinen nur wegen derjenigen Tat abgeurteilt werden, 
wegen deren die Auslieferung begehrt und gewahrt worden ist; die 
Verurteilung wegen einer andern vor der Auslieferung begangenen Tat 
ist nur dann zulassig, wenn die ausliefernde Staatsgewalt oder der Aus
gelieferte zustimmt, oder wenn der Ausgelieferte entsprechend Zeit ge
habt hat, sich aus dem Staatsgebiete des ersuchenden Staates zu ent~ 
fernen 13), oder wenn er dahin wieder zuriickgekehrt ist. . 

Auch die Durchlieferung kann auf Grund der bestehenden Ver
trage von einem dritten Staate begehrt werden; sie wird bewilligt, wenn 
die begangene Tat, wegen deren die Durchlieferung begehrt wird, auch 
die Au s lieferung rech tfertigen wiirde. 

III. Die Auslieferungsvertrlige pflegen noch Vereinbarung'en fiber weiterein 
Strafsachen zu leistende Rechtshilfe, so von Zeugenvernehmungen und anderen 
Untersuchungshandlungen, und fiber die Mitteilung ergangener Strafurteile 
zu enthalten 14 ). 

auszuliefern. - Es ist nicht der einzige Fall; Art. 4 des Rheinlandabkommens 
v. 28. Juni 1919 zeigt dieselbe Anschauung. 

1l) Literatur bei v. Liszt, Lehrbuch des Strafrechts, 20. Auf!. § 23 Anm. 3. 
v. Martitz Ed. 1, S.305. Teich, Die Staatsangehiirigkeit im deutschen Auslie 
ferungsrecht, 1909. Die deutsche Literatur hat sich iiberwiegend (anders Teich) 
gegen die "Auslieferung der Nationalen" ausgesprochen. 

12) Die Umstandlichkeit und Kostspieligkeit des Verfahrens fiihrt praktisch 
zu einer wesentlichen Einschrankung der Auslieferung. 

13) Vgl.Fleischmann, Geleit, freies, bei v. Stengel-Fleischmann Bd. II, S. 37. 
Thiele, Das volkerr. freie Geleit in den Auslieferungsvertragen des Deutschen 
Reichs, Diss. Greifswald 1900. 

14) Mettgenberg, Ausantwortung von Gegenstanden im intern. Rechts
hilfeverkehr in Strafsachen, Z. Vo. R. Ed. 12, 1923, S. 498. 



§ 45. Schutz von Leben und Gesundheit. 359 

IV. tJber die Ablieferung fliichtiger Schiffsmannschaften werden 
Vereinbarungen entweder in besonderen KarteUen oder in Konsular- und an
dern allgemeineren Vertriigen getroffen 15). 

Die V. St. v. Amerika erleichtern neuerdings (1924) die Riickschaf· 
fung solcher Fliichtlinge nicht, legen vielmehr in Verscharfung der Ein· 
wanderungsgesetzgebung (oben § 172) auslandischenReedereienfiirjeden 
in einem Hafen der Vereinigten Staaten von ihrem Schiffe entwichenen 
Seemann eine Strafe (1000 Dollar) auf. 

V. Die Auslieferung von Wehrpflichtigen und Fahnenfliichtigen ist 
mehrfach in besonderen Militiirkonventionen vereinbart. 

Solche Konventionen waren noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts 
nicht selten. Vgl. die deutsch-danische vom 25. Dezember 1820 und die 
Konvention zwischen den Staaten des ehemaligen deutschen Bundes 
vom 10. Februar 1831 (preuB. Gesetzsammlung 1821 S. 33, 1831 S.41). 
Neuerdings hatte Deutschland mit der Tiirkei die gegenseitige Ausliefe
rung der genannten Personen vereinbart (lO. Januar 1917); dies ist 
durch den Versailler Vertrag (Art. 290) hinfallig geworden. 

VI. Die Nacheile 16) ist nur kraft besonderer Vereinbarung zul 

gelassen. Nacheile ist die unmittelbare Verfolgung eines Fliichtigen 
durch die Polizeiorgane eines Staates in das Gebiet eines anderen Staates. 
BeL der territorialen Zerstiickelung im alten deutschen Reiche nicht 
selten, ist sie heute zu einer ganz vereinzelten Ausnahme geworden. 
Der Fliichtige, der im fremden Staate gefaBt wird, ist der BehOrde des 
Zufluchtsstaates zuzufiihren. Vertrage solchen Inhalts gelten noch zwi. 
schen einzelnen deutschen Staaten (PreuBen, Bayern, Sachsen, WUrttem
berg, Baden) und Osterreich, auch der Tschechoslowakei; zwischen 
Frankreich und der Schweiz fUr den Forstschutz, zwischen Polen und 
Danzig nach der Konvention vom 19. November 1920 (Art. 106-109). 

Dritter Abschnitt. 

§ 45. Der Schutz von Leben und Gesundheit 1). 

I. Aucb bier geben einer grolleren Vereinigung von Staaten Einzelvertriige2), 

in erster Reihe zwisch~n angrenzenden Staaten, voraus. 
Sie betreffen die gegenseitige Zulassung der in den Grenzgemeinden 

15) Zusammenstellungbei Konig (oben § 16Anm.l)Bd. 2,S.197; F. Perels, 
Auslieferung desertierter SchiffsmaIDlSchaften, 1883. 

16) Fleischmann, Auslieferung und Nacheile (oben Anm.2) 1906; Grosc·h 
bei Stengel-Fleischmann Bd. 2, S. 918; die l'olnisch-Danziger Konvention bei 
Pohl-Sartorius, S.519; Mettgenberg, Vertrage mit der Tschechosiowakei, 
1925, S. 117. 

1) Karlinski, tJ"ber die geschichtliche Entwicklung der internat. Gesund
heitspflege und deren weitere Auigaben, 1895. Proust, La defense de l'~urope 
contre la peste et la conference de Vellise, 1897. Derselbe, L'orientation nouvelle 
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wohnenden Arzte, Wundarzte, Hebammen und Tierarzte 3 ), die Be
llutzung der Spitaler, das Verfahren bei Feststellung von Geisteskrank
heiten, die Beforderung von Geisteskranken in ihre Heimat, das Be
erdigungswesen, die gegenseitige Anerkennung von Leichenpassen 
(deutsch-schweiz. Abk. vom 28. August 1909), den Schutz gegen die 
Verschleppung ansteckender Krankheiten, die gegenseitige Unter
stlitzung mittelloser Kranker usw. Hervorzuheben waren die Be
stimmungen fUr die Flirsorge fUr geschlechtskranke Seeleute, die nach 
§ 7 der deutschen Seemannsordnung von 1902 bei Verbiirgung. der 
Gegenseitigkeit auch den Staatsftefuden gewahrt wird (liber Anwendung 
auf Niederlander vgl. die Beka:nntmachung in R.G.Bl. 1914, 251). Be
achtenswerte Ansatze internationaler Solidaritat traten ferner im 
deutsch-englischen Abkommen zur Bekampfung der Schlafkrankheit 
in Afrika vom 27.0ktober 1908 und 17. August 1911 (N. R. G. 3. s. 
II 709, VIII 310 und Strupp II 411) hervor; die Verhandlungen vom 
Juni 1907, die ein allgemeines Abkommen der beteiligten Machte be
zweckten, haben nicht zum Ziele gefiihrt. 

II. Ungleich wichtiger sind die Kollektivvertriige zur Bekiimpfung von Cho
lera, Pest und Gelbfieber. 

1. Der Kampf gegen die Cholera ist seit den fiinfziger Jahren begonnen. 
a) Die auf Napoleons Anregung 1851 zu Paris zusammen

getretene erste internationale Sanitatskonferenz fiihrte zu der 
Konvention vom 27. Mai 1853. Sie wurde aber nur von Frankreich, 
Italien und Portugal ratifiziert und ist im wesentlichen toter Buch
stabe geblieben. 

Auch die folgenden Konferenzen zu Paris 1859, Konstantinopel 
1866, Wien 1874, Washington 1881, Rom 1885 hatten keinen durch
greifenden und bleibenden Erfolg, obwohl seit der Eroffnung des Suez
kanals die Gefahr einer Einschleppung der Cholera aus den heiligen 
Statten der Mohammedaner nach Europa ganz wesentlich vergroBert 
worden war. Wohl aber wurden infolge dieser Beratungen internatio
nale Organe zur Uberwachung der Sanitatsverwaltung im Orient ge
schaffen (oben § 27 IV). So wurde der Oberste Gesundheitsrat in 

de la politique sanitaire. Conferences sanitaires internat., 1896. Kobler, Die" 
Quarantanefrage in der internat. Sanitatsgesetzgebung, 1898. Toy, Sur Ia regle
mentation de la defense sanitaire contre la peste, Ie cholera et Ia fievre jaune d'apres 
Ia convention de Paris, 1903. These Toulouse, 1905. Loufti, La politique sanitaire 
internat., 1906. Merignhac Bd.2, S. 708. PereIs, S. 131. Ullmann; S. 412. -
Altere Vertrage sind aufgezahlt bei Strupp Bd. 2, S. 381, .Anm. 3. 

2) Das Vbereinkommen v. 29. November 1906 liber die Vereinheitlichung 
pharmazeutischer Formeln fiir starkwirkende Medikamente sei nur deshalb er
wahnt, weil sich der Versailler Vertrag, Art. 282, Z. 21 veraniaBt findet, es aus
drlicklich ais wieder in Geltung stehend zu erklaren. 

3) Vgl. den deutsch-niederlandischen Vertrag vom 11. Dezember 1873 (R. G. 
BI. 1874, S. 99), erweitert durch Vertrag vom 23. Februar 1898 (R. G. BI. 1899 
S. 221); den deutsch-schweizerischen Vertrag vom 20. November 1872 (Strupp 
Bd.I, S. 400). 
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Konstantinopel (Conseil superieur de sante) reorganisiert. Daneben 
wurde 1886 auch die Intendance sanitaire generale d'Egypte 
in Alexandrien neu eingerichtet; 1881 erhielt sie die Bezeichnung Con
seil sanitaire maritime et quarantenaire. In demselben Jahre 
wurde auch die Gesundheitsstation in Camaran geschaffen. Durch die 
Donauschiffahrtsakte vom 28. Mai 1881 wurde der Conseil interna
tional de sante zu Bukarest eingesetzt. 

b) Neue Bahnen schlug die Konferenz zu Venedig 1892 ein, 
die unter Fiihrung Osterreich-Ungarns tagte und zu der Konvention 
vom 31. Januar 1892 gelangte. 

Diese ist unterzeichnet von Deutschland, Osterreicb-Ungarn, Bel
gien, Danemark, Frankreich, GroBbritannien, Griechenland, den Nieder
landen, Portugal, Rul3land, Schweden-Norwegen, Spanien und der TUr
keL Sie beruht auf den neuen medizinischen Anschauungen fiber die 
Art der Ubertragung der Krankheit und die Dauer der Inkubationszeit. 
Von den frUber fiblichen langen Quarantanen (auch an den Landgrenzen 
der Staaten) ist keine Rede mehr. Die zur Bekampfung der Cholera ver
einbartenMaBregeln betreffen hauptsachlich Agypten und die Durchfahrt 
durch den Suezkanal. Der Conseil sanitaire maritime et quarantenaire 
in Alexandrien (oben a) wurde reformiert und internationaler gestaltet. 

c) Die Dresdener fibereinkunft vom 15. April 1893 (R. G. Bl. 
1894,343) hat den Kampf gegen die Ausbreitung der Cholera 
in Europa selbst im Auge. 

Sie ist unterzeichnet von Deutschland, Osterreich-Ungarn, Belgien, 
Frankreich, Italien, Luxemburg, Montenegro, RuBland und der Schweiz; 
GroBbritannien hat sich nur mitweitgehendem Vorbehalteangeschlossen; 
die Niederlande, Serbien und Liechtenstein sind spater, Rumanien ist 
1897 beigetreten4). 

Die vereinbarten MaBregeln betreffen einerseits den Verkehr von 
Reisenden und Waren (Anlage I), andrerseits das Sanitatswesen an 
der Donaumiindung bei Sulina (Anlage II). Jeder Vertragsstaat ist 
verpflichtet, von der Entstehung eines Choleraherdes auf seinem Ge
biet und von den getroffenen VorbeugungsmaBregeln den anderen 
Staaten Mitteilung zu machen. Die den Verkehr einengenden MaB
regeln sind auf die verseuchten Gebiete zu beschranken. Die gift
fange:b.den Gegenstande, die Trager von Ansteckungsstoffen sein k6nnen 
und daher fUr Einfuhrverbote und fUr die Desinfektion in Frage kom
men, werden genau bezeichnet (Leibwasche, getragene KIeider, ge
brauchtes Bettzeug, Hadern und Lumpen); Einfuhr und Durchfuhr 
anderer Gegenstande dad nicht untersagt werden. Eine allgemeine 
Absperrung der Landesgrenzen dad nicht stattfinden; nur erkrankte 

') Die Protokolle sind abgedruckt N. R. G. 2. s. 19,3. 
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Personen durfen zuruckgehalten werden. FUr den Seeverkehr wird 
zwischen verseuchten, verdachtigen und reinen Schiffen unterschieden. 
Nur die verseuchten unterliegen der Quarantane; die verdachtigen 
Schiffe werden desinfiziert, mit frischem Trinkwasser versehen und 
das Kielwasser wird ausgeschOpft. 

AIle von der Sulinamundung stromaufwarts gehenden Schiffe 
sind, solange die Stadt nicht mit gutem Trinkwasser versehen ist, 
einer gesundheitspolizeilichen Beaufsichtigung unterworfen. In der Stadt 
selbst, sowie an beiden Ufern des Stromes sind Sanitatsstationen min
derer Ordnung zu errichten, welche die Schiffe zu uberwachen haben, 
und in welche die Kranken zu schaffen sind. 

d) Einen wichtigen Fortschritt brachte die Pariser Kon
ferenz mit der Sanitatskonvention vom 3. April 1894 (Zusatz
erklarung vom 30. Oktober 1897 R. G. Bl. 1898, 973). Ihr Zweck 
waren Ma13regeln zur Bekampfung der Cholera in den Ursprungs
landern, daher insbesondere die Uberwachung der Me'kkapilger
fahrten und die Einrichtung von Sanitatsstationen im per
sis chen Golf. 

Die Konvention ist ratifiziert von Deutschland, Osterreich-Ungarn, 
Belgien, Danemark, Frankreich, Gro13britannien (au13er Anlage III), 
Griechenland, Italien, den Niederlanden, Persien, Portugal, RuBland, 
Spanien. Schweden-Norwegen ist am 6. April 1898 beigetreten. 

Die BeschlUsse der Konferenz sind in vier Anlagen zur Konvention 
selbst niedergelegt. Die Grundlage bilden die Bestimmungen der Sanitats
konventionen von Venedig 1892 und Dresden 1893 (oben b, c). 

Anlage I enthalt 1. die in den Abgangshafen bezuglich der aus 
dem indischen Ozean und aus Ozeanien kommenden Pilgerschiffe zu 
ergreifenden Ma13nahmen (vor allem arztliche Untersuchung der Pilger 
vor der Einschiffung und Zuruckhaltung erkrankter wie verdachtiger 
Personen); 2. die Ma13nahmen an Bord der Schiffe, die mohamme
danische Pilger nach dem Hedschas oder von dort zuruckbringen. Zu
widerhandlungen der Schiffskapitane werden mit Geldstrafen belegt. 

Anlage II behandelt die gesundheitspolizeiliche Uberwachung der 
Pilgerfahrten im Roten Meer. 1. Die aus dem Suden kommenden 
Schiffe haben zunachst die Sanitatsstation Camaran anzulaufen. Reine 
Schiffe erhalten das Recht zur Weiterfahrt (libre pratique); verdach
tige Schiffe, auf denen seit sieben Tagen kein neuer Fall von Cholera 
vorgekommen i"t, werden desinfiziert und nach Weiterfahrt in Djeddah 
abermals untersucht; verseuchte Schiffe werden zuruckgehalten, die 
Passagiere gelandet und isoliert. 2. In den Sanitatsstationen sind ver
schiedene Verbesserungen vorzunehmen. 3. Auch die von Norden kom
menden, sowie die aus den Hafen des Hedschas zuruckkehrenden Schiffe 
sind gesundheitlich zu uberwachen. 
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Anlage III betrifft die Gesundheitspolizei iill persischen Golf, 
hauptsachlich die Errichtung eines Netzes von Sanitatsposten. 

Von besonderer Wichtigkeit ist die Anlage IV, betreffend die 
Uberwachung und Ausfiihrqng der getroffenen Vereinbarungen. 
Sie wird einem besonderen Komitee'iibertragen, das aus den Mit
gliedern des obersten Gesundheitsrates in Konstantinopel (vgl. zuvor a) 
gebildet wird. Es besteht aus drei der tiirkischen Vertreter in diesem 
Gesundheitsrat und den Delegierten derjenigen Machte, welche den 
Sanitatskonventionen von Venedig, Dresden und Paris beigetreten sind. 
Den Vorsitz fiihrt eines der tiirkischen Mitglieder. Ein Korps von diplo
mierten und sachverstandigen .Arzten, von gut geiibten Desinfek
toren, Mechanikern und Sanita tswach tern wird mit dem Sanitats
dienste betraut. Die Kosten des Verfahrens werden zwischen der tiir
kischen Regierung und dem obersteri. Gesundheitsrat verteilt. Schiffs
kapitane, die den erlassenen Vorschriften zuwiderhandeln, werden durch 
eine besondere Konsulatskommission abgeurteilt, die in Kon
stantinopel jedes Jahr durch das Konsularkorps bestimmt wird. Der 
Konsul der beteiligten Nation ist zur Verhandlung beizuziehen; er hat 
Stimmrecht. Die rechtskraftig erkannte Geldstrafe verfallt dem ober
sten Gesundheitsrat, der sie zu Zwecken der Sanitatsverwaltung zu ver
wenden hat. 

2. Die Bekampfung der Pest bildete die Aufgabe der zu Venedig verein· 
barten Sanitiits·Vbereinkunft vom 19. Miirz 1897 (R. G. Bl.1900 S. 43, da. 
zu die den Art. 35 abandernde Deklaration yom 24. Januar 1900 R. G. Bl. 
S. 821.) 

Der Ausbruch der Pest in Bombay hatte die osterreichisch-unga
rische Regierung veranlaBt, die Machte zu gemeinsamen Beratungen ein
zuladen. Diese nahmen die Pariser Konvention von 1894 (oben Id) zur 
Grundlage, soweit nicht die (damals angenommene) langere Inkubations
dauer der Pest (zehn Tage gegeniiber fiinf Tagen bei der Cholera) ab
weichende Bestimmungen notwendig machte. Das Ergebnisder Beratung 
bildet die "Internationale Sanitats- Ubereinkunft, betreffend 
MaBregeln gegen die Einschleppung und Verbreitung der 
Pest". Sie ist ratifiziert von Deutschland, Osterreich-Ungarn, Bel
gien, Frankreich, GroBbritannien, Italien, Luxemburg, Montenegro, den 
Niederlanden, Persien, Rumanien, Eu.Bland, der Schweiz, Spanien. 

Die Konvention enthalt als einzige Anlage das "Allgemeine 
Gesundheitsreglement zur Verhiitung der Einschleppung 
und Weiterverbreitung der Pest." Daneben wird den zustan
digen Behorden Marokkos empfohlen, j,n den Hafen dieses Landes 
MaBnahmen zur Anwendung zu bringen, die mit den in dem Regle
m.ent vorgesehenen in Einklang stehen. 

In Kapitel I des Reglements sind die MaBnahmen auBerhalb 
Europas, in Kapitel II die'MaBnahmen in Europa zusammengestellt. 
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KapitelIII und IV enthalten technische "Vorschlage" fur die Aus
fiihrung der Dasinfektion, sowie uber die SicherheitsmaBregeln an Bord 
der Schi£fe. Die lJberwachung und Ausfiihrung der Vereinbarung wird 
in Kapitel V ganz so wie in der Konvention von 1894 dem obersten 
Gesundheitsrat in Konstantinopel und dem aus dies em zu bildenden be
sondern Komitee ubertragen. Kapitel V dehnt die Zustandigkeit der 
unter 1 a genannten Behorden auch auf die Durchfuhrung der gegen 
die Pest getroffenen Vereinbarungen aus. 

3. Die durch die bisherigen Konventionen gewonnenen Ergebnisse wurden 
zusammengefallt und weiterentwickelt durch die Pariser Konferenz von 
1903. Den Abschlull der Beratungen bildet die internationale Vbereinkunft, 
betr. Mallregeln gegen Pest, Cholera und Gelbfieber vom 3. Dezember 1903 
(R. G. Bl. 1907 S. 425). 

Der Staatenvj:lrband umfaBt zur Zeit 35 Staaten: samtliche groBere 
und mittlere europaische Staaten (auf dem Balkan Rumanien, Serbien, 
Bulgarien, Griechenland), abgesehen von den russischen Randstaaten 
und Albanien - Turkei, Agypten, Persien, lndien, Tunis, Algerien, 
Marokko. - V. St. v. Amerika, Mexiko, Argentinien, Bolivien, Brasi
lien, Chile, Uruguay. 

Die Konvention tritt fUr die ratifizierendon Machte an die Stelle 
der bisherigen Konventionen, die fUr die ubrigen Vertragsstaaten auch 
weiterhin in Kraft bleiben. Nach zwei Richtungen hin hatte man neuen 
wissenschaltlichenAnschauungen Rechnung zu tragen: 1. daB die lnku
bationszeit bei der Pest nicht 10 Tage, wie man bisher angenommen 
hatte, sondern nur 5 Tage betrage; 2. daB die Ratten die gefahrlichsten 
Trager der lnfektion seien (daher die "deratisation" als Schutzmittel). 

Der erste Titel sieht Anzeigepflicht bei Auftreten von Cholera 
oder Pest, lJberwachung der aus verseuchten Gebieten kommenden 
Waren, Fahrzeuge undReisenden vor. Die bisherigen Vorschriften werden 
vielfach gemildert. Die Vertilgung der Schiffsratten wird bei Pest
gefahr unter die SchutzmaBregeln aufgenommen. 1m zweiten Titel, 
der die MaBnahmen auBerhalb Europas betrifft, werden den Kriegs
schiffen bei Durchfahrung des Suezkanals gewisse Erleichterungen ge
wahrt. Der dritte Titel (lJberwachung der Pilgerschiffe) wiederholt 
die bisherigen Vorschriften, erleichtert aber den Verkehr fur die Pilger
schiffe der Signatarmachte. Titel vier reorganisiert die internatio
nalen Ausfiihrungsorgane (oben § 27 IV), empfiehlt dem Gesundheits
rat zu Tanger die Anwendung der lJbereinkunft, verlangt die Beschleu
nigung der sanitaren Einrichtungen im persischen Meerbusen und uber
tragt der franzosischen Regierung die Einsetzung eines Offioe inter
national d'hygiene in Paris (oben § 28,11). Der funfte Titel 
faBt das bisher nicht berucksichtigte gel be Fieber ins Auge und 
empfiehlt, ohne zu bindenden Vereinbarungen zu gelangen, den be
teiligten Machten eine Revision ihrer Sanitatsverordnungen. 
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4. Die praktischen Erfahrungen fiihrten zu einer teilweisen Umarbeitung 
der Ubereinkunft durch die inte~nationale Sanitiitskonferenz, die zu Paris vom 
7. November 1911 bis 17. Januar 1912 tagte. Das Ergebnis ist die Ubereinkunft 
vom 17. Januar 1912, betreffend MaBregeln gegen Cholera, Pest und Gelb
fieber 5). 

Die (160 Artikel umfassende) Konvention ist unterzeichnet von 
Deutschland, Osterreich- Ungarn, Bulgarien, Danemark, Frankreich, 
GroBbritannien, Griechenland, Italien, Luxemburg, Montenegro, Nieder
lande, Portugal, Rumanien, RuBland, Serbien, Schweden, Schweiz, 
Spanien, Tlirkei und Agypten; V. St. v. Amerika, Argentinien, Bolivien, 
Brasilien, Chile, Columbien, Costa Rika, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Mexiko, Panama, Salvador; Persien, Siam. Sie tritt 
fUr die ratifizierenden Machte an die Stelle der bisherigen Konventi
onen, die fUr die librigen Vertragsstaaten auch weiterhin in Kraft 
bleiben. 

Die wesentlichste N euerung bilden eingehende Vorschriften liber 
das durch eine Stechmlicke (stegomya calopus) libertragene Gelbfieber. 
Weitere Anderungen berlicksichtigen die Ergebnisse der Pestforschung 
(Ubertragung der Pest durch den Rattenfloh, Inkubationsdauer fUnf 
Tage) und der Choleraforschung (gesunde "Bazillentrager"). 

Vernichtung der Ratten, Stechmlicken und anderer Insekten. MaB
nahmen in den Hafen und an den Meeresgrenzen. MaBnahmen an den 
Landesgrenzen. Sonderbestimmungen fUr die Lander des Orients und 
des auBersten Ostens.im wesentlichen der Ubereinkunft von 1903 ent
sprechend. Die Vorschriften liber die Einfahrt in den persischen Golf 
sind gestrichen, da auf ihre Beachtung nicht gerechnet werden kann. 
Auch die Bestimmungen liber den internationalen Gesundheitsrat in 
Konstantinopel sind gestrichen und dessen Angelegenheiten der un
mittelbaren Regelung durch die beteiligten Machte liberIassen. 

III. Die Bekampfung des MiBbrauchs von Alkohol und Opium G). 
Die geltenden Vereinbarungen beschranken sich bisher auf zwei 

abgegrenzte geographische Gebiete. 
1. Zur Unterdriickung des Branntweinhandels unter den Nordsee

fischern auf hoher See ist im Haag am 16. November 1887 ein Vertrag geschlos
sen worden (R. G. Bl. 1894 S. 427).7) 

5) Dem Reichstag mit einer Denkschrift vom 4. Dezember 1913 iiberreicht 
(Drucksachen Nr. 1232). Die Proces-Verbaux der Konferenz sind von der franzosi
schen R@gierung herausgegeben (1912). - Vgl. StruppimJahrbuch Bd. 1, 8.1258. 

6) MaBnahmen, die zu internationalen Abkommen drangen, enthalt der 
Kampf gegen den Alkohol in der Gesetzgebung einzelner Staaten, wie Norwegen, 
ganz besonders aber der V. St. v. Amerika; vgl. das Washingtoner Abk. mit Eng
land v. 23. Januar 1924 (Abdruck Rivista di diritto internazionale Bd. 16, S.456, 
1924). Vgl. oben § 36 III. 

7) Die Verhandlungen sind mitgeteilt N. R. G. 2. s. 14,473; 22, 562. Vgl. 
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Dieser von Deutschland, Belgien, Danemark, Frankreich, GroB
britannien und den Niederlanden unterzeichnete, von Frankreich nicht 
ratifizierte, von den ubrigen MachtE)n durch das Ratifikationsprotokoll 
vom 11. April 1894 in Kraft gesetzte Vertrag lehnt sich teilweise an 
den Haager Vertrag von. 1882 zur Regelung der Hochseefischerei in 
der Nordsee (unten' § 46 A II 2) an. Er hat die fahrenden Branntwein
schenken (bumboats oder coopers) im Auge. Durch den Vertra,g wird 
der Verkauf und Ankauf von spirituosen Getranken an und von Per
sonen, die sich an Bord eines Fischerfahrzeuges befinden oder zu einem 
solchen Fahrzeuge gehoren, auf offener See unbedingt verboten. Das
selbe gilt vom Aus- und Eihtauschsolcher Getranke (Art. 2). Zur 
Vermeidu:ilg einer Umgehung dieser Vorschrift wird auch das Recht, 
Mundvorrat und andere Gebrauchsgegenstande an die Fischer zu ver
kaufen, von einer besonderen Bewilligung abhangig gemacht, die der
jenige Staat zu erteilen hat, dem das verkaufende Schiff gehOrt (Art. 3). 
Das Recht derUberwachung steht den Fischereikreuzern der vertrag
schlieBenden Machte in demselben Umfange zu, in dem es ihnen durch 
den Haager Vertrag von 1882 eingeraumt ist. Die Aburteilung er
folgt durch die Gerichte des Staates, dem das schuldige Schiffe seiner 
Flagge nach angehOrt. - Das deutsche Ausfiihrungsgesetz ist vom 4. Marz 
1894 (R. G. Bl. S. 151). 

2. Durch die Art. 90 bis 94 der Briisseler Antisklavereiakte vom 
2. Juli 1890 (R.G.Bl.1892 S.605) war der Handel mit Spirituosen inner
halb einer genau abgegrenzten Zone in Afrika wesentlichen Beschrankungen 
unterworfen (vgl. unten § 49). 

1m Hinblick auf die gerechte Besorgnis wegen der moralischen 
und materiellen Folgen, die der MiBbrauch der Spirituosen bei den 
eingeborenen Volkerschaften Afrikas mit sich bringt, war durch Art. 91 
die Einfuhr wie auch die Fabrikation dieser Getranke in denjenigen 
Teilen der Zone ganzlich verboten, in welchen erweislich, sei es aus re
ligio.sen oder anderen Grunden, keine Spirituosen verbraucht werden 
oder deren GenuB sich nicht eingeburgert hat. In den ubrigen Teilen 
der Zone solIte der Verkehr mit Spirituosen durch einen im Vertrag 
b3stimmten Einfuhrzoll sowie durch eine diesem entsprechende Fabri
htionssteuer eingedammt werden (Art. 92, 93). Die Machte, deren Be
sitzungen an .die bezeichnete Zone angrenzen, verpflichteten sich, die 
erforderlichen MaBregeln zu treffen, um zu verhindern, daB Spirituosen 
uber ihre Grenzen in das Gebiet der Zone eingefiihrt werden (Art. 94). 

Diese Vereinbarungen hatten eine wesentliche Verscharfung er
halten durch die beiden Brusseler Vertrage vom 8. Juni 1899 (R. G. Bl. 
1900, S. 823) und vom 3. November 1906 (R. G. Bl. 1908, S. 5) 8), indem 

Guillaume, Rev. Bd.26, S.488. Hapfner, Vgl. d.Darsteliung des deutschen und 
auslandischenStrafrechts. Bes. Teil2, 507 (1906). Fleischmann, Warterbuch I, 160. 
O. Neumann, Widershnd gegen ausw. SteLatsgewaltauf hoher See, Diss. Rost. 1904-. 

8) Materialien abgedruckt in N. R. G. 3. s. 1, 643. 
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der Mindestbetrag des Eingangszolls wie der Fabrikationssteuer zuerst 
auf 70, dann auf 100 Frcs. fUr den Hektoliter von 50 % Alkohol erhoht 
wurde. Die Vertrage sind unterzeichnet von Deutschland, Belgien, 
F.rankreich, GroBbritannien~ Italien, dem Kongostaat, den Niederlanden, 
Norwegen, Portugal, RuBland, Schweden, Spanien; die Vereinigten 
Staaten und <:hterreich-Ungarn sind 1907 beigetreten. 

All diese Vereinbarungen sind durch das Abkommen zu St. Germain 
vom 10. September 1919 9) aufgehoben und verschiirft worden. 

Das Abkommen ist zwischen den V. St. v. Amerika, Belgien, GroB
britannien, Frankreich, Italien, Japan und Portugal geschlossen, er
faBt ohne weiteres aber auch Deutschland (Vers. Vertr. Art. 126). Es 
gilt fiir das afrikanische Festland, soweit es der Gewalt der Vertrags
staaten unterworfen ist, mit Ausnahme von Algier, Tunis, Marokko, 
Libyen, Agypten und der siidafrikanischen Union. Verboten ist Ein
fuhr, Beforderung, Verkauf und Besitz von Handelsbranntwein jeder 
Art und von Getranken, denen solcher Alkohol beigemischt ist, ferner 
Absinth u. a. Die Ei'nfuhr anderer geistiger Getranke ist einem Ein
fuhrzoll von wenigstens 800 Fr. (in den italienischen Kolonien 600 Fr.) 
fUr den Hektoliter reinen Alkohols unterworfen. Verboten ist die Her
stellung geistiger Getranke jeder Art. 

Ein Internationales Zentralbureau (unter der Autoritat des Volker
bundes) soIl mit der Aufgabe errichtet werden, die zwischen den Vertrags
teileJ;l iiber Einfuhr und Herstellung von Branntwein ausgetauschten 
Schriftstiicke zu sammeln. 

3. Das Haager Abkommen zur Bekiimpfung des OpiummiBbrauchs 
vom 23. Januar 1912. 

Die 3 Konferenzen im Haag von 1911 und 1913 iiber MaBregeln 
zur Bekampfung des OpiummiBbrauchs hatten bis zur Beendigung 
des Weltkriegs zu einem endgiiltigen Ergebnis nicht gefiihrt. Die Kon
vention vom 23. Januar 1912 hatte nicht ratifiziert werden konnen, 
da die Vertragsmachte die Ratifizierung von dem Beitritt der iibrigen 
Machte abhangig machten, dieser aber noch nicht erfolgt war.10) 

Der Versailler Vertrag (Art. 295) wurde zu einer Bereinigung der 
Sch-wierigkeiten benutzt, die der Geltung des Abkommens sich ent
gegenstellten, indem sich die Versailler Vertragsstaaten, die das Abkom
men noch nicht unterzeichnet oder es nicht ratifiziert hatten, damit 
einverstanden erklarten, das Abkommen in Kraft zu setzen, sowie 

9) Abdruck Deutsches Kolonialblatt 1920, S.31 und Pohl-Sartorius, S. 430. 
10) Text: Jahrbuch Bd. 1, S. 303; R. G. BI. 1921, S. 1. Vgl. dazu Fleisch

mann in v. Stengel-Fleischmann Bd. 3, S. 437. van der Mandere, Jahrbuch 
Bd.l, S. 1239 und Z. Va. R. Bd. 8, S.101. Hischmann, Die Opiumfrage undihre 
intern. Behandlung, 1912. - Korrespondenz liber das englisch-chinesische Opium 
agreement vom 8. Mai 1911 in N. R. G. 3. s. 8, 467. 
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ferner, daB die Ratifikation des Versailler Vertrages der Ratifikation 
des Opiumabkommens gleich gelte. 

Mit dem Abkommen soll fortschreitend die Einfuhr von Opium 
nach China und der Verbrauch in China, aber auch anderwarts der 
GenuB von Opium in Vergnugungsstatten eingeschrankt werden. Schwie
rigkeiten bot der wirtschaftliche Wettbewerb der an der Ubereinkunft 
noch nicht beteiligten Staaten, besonders der Turkei; ferner die Gefahr, 
daB an Stelle des Opiums Kokain oder Morphium treten konnte, auch 
dessen Herstellung und Verwendung ist nur zu Heil- und sonstigen er
laubten Zwecken zuzulassen. 

Eine vom Rat des Volkerbundes einberufene Konferenz hat am 
18. Februar 1925 zu Genf einen Vertrag festgestellt, der in scharferer 
Weise Anbau und Verwertung des Opiums treffen, namentlich aber 
den Handel mit Opium einer internationalen Aufsicht unterstellen will. 
Fur diesen Zweck wird ein "Comite central" eingesetzt, bestehend aus 
vom Rate des Volkerbundes ernannten Mitgliedern und Vertretern, die 
Deutschland und die V. St. v. Amerika zu entsenden eingeladen werden 
Bollen. Der Vertrag tritt allerdings erst in Kraft, wenn er von 10 Staaten 
ratifiziert ist, darunter von 7 Staaten, die an der Ernennung des Comite 
central beteiligt sind. 

IV. Arbeiterschutz. Daruber vgl. unten § 48. 
V. Der Vertrag zum Schutze des menschlichen Lebens auf hoher 

See (mit Reglement), geschlossen zu London am 20. Januar 1914, ist vor Aus
bruch des Weltkriegs nicht ratifiziert worden 11). 

Nach dem Untergange des englischen Dampfers Titanic (April 
1912) ist auf Initiative des Deutschen Kaisers in London am 12. No
vember 1913 eine Staatenkonferenz zusammengetreten, urn uber ge
meinsame MaBregeln zur Verhiitung der Wiederkehr ahnlicher Kata
strophen zu beraten. Das Ergebnis war der Vertrag vom 20. Januar 
1914. Vertragstaaten sind Deutschland, Osterreich-Ungarn, Belgien, 
Danemark, Spanien, die Vereinigten Staaten, Frankreich, GroBbritan
nien, Italien, Norwegen, die Niederlande, RuBland und Schweden. Der 
Vertrag, der 74 Artikel umfaBt, zerfallt inhaltlich in vier Hauptab
schnitte. 1. Zur Sicherung der Seefahrt wird ein dreifacher Dienst ein
gerichtet: zwei besondere Beobachtungsschiffe, die, auf Kosten der samt
lichen Vertragsmachte, von den Vereinigten Staaten gestellt werden, 
haben im nordatlantischen Ozean die Wracks zu zerstOren, die Eis
verhaltnisse zu beobachten und das Treibeis aufzusuchen. Zugleich 
verpflichten sich die Machte, eine .A.nderung der SeestraBenordnung in 
Angriff zu nehmen. 2. Die Schiffskonstruktion solI so beschaffen sein, 
daB sie (durch wasserdichte Abteilungen) die moglichste Unsinkbarkeit, 
besonders bei den groBen Passagierdampfern, gewahrleistet. 3. AIle 

11) Dem deutschen Reichstag mit einer Denkschrift iiberreicht am 24. Miirz 
1914 (Drucksachen Nr. 1510). Portugal ist beigetreten (R. G. Bl. 1914 S. 407). 
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Handelsschiffe (auch Segelschiffe, die 50 und mehr Personen an Bord 
haben), miissen mit einer Einrichtung fiir Funkentelegraphie versehen 
sein. Der ununterbrochene Hordienst soIl moglichst bald auf allen 
Schiffen durchgefiihrt werden. Jeder Kapitan soIl, wenn er das Not
rufzeichen hOrt, zu Hilfe eiIen. 4. Aufjedem Schiff muG fiir aIle an Bord 
befindlichen Personen Platz in den Rettungsbooten oder auf den Ret
tungsfloBen vorhanden sein. Die Zahl und Konstruktion der mitzu
fiihrenden Rettungsringe und Rettungswesten ist vorgezeichnet. Auch 
zur Verhinderung der Feuersgefahr und zur Entdeckung und Loschung 
von Schiffsbranden sind Vorschriften vereinbart. Schiffe, die den auf
gestellten Bedingungen geniigen, erhalten ein "Sicherheitszertifikat", 
das von allen Vertragsstaaten als vollgiiltig anerkannt wird. 

VI. Dber MaGnahmen, die auf Einwirkung des VOIkerbundes zuriick
gehen, vgL unten § 50 DIll. 

Vierter Abschnitt. 

§ 46. Der Schutz von Tieren und Pflanzen. 
A. Schutz von Tieren. 
I. Zur Verhiitung der Verbreitung von ansteckenden Tierkrankbeiten (ins

besondere auch der Tollwut der Bunde) sind zablreiche Einzelvertrage, vorzugs
weise zwischen benachbarten Staaten, gescblossen worden. 

II. Der Schutz der Fischerei. 
1. Der Schutz der Fischerei in den durch das Gebiet mehrerer Staaten 

strijmenden Fliissen biIdet den Inhalt versehiedener Vertrage zwischen den 
beteiligten Staaten!). 

Fur die deutschen Interessen ist hier von besonderer Wichtigkeit 
der zwischen Deutschland (d. h. PreuGen, Bayern, Wiirttemberg, Baden, 
Hessen, Oldenburg), den Niederlanden und der Schweiz am 30. Juni 
1885 geschlossene Vertrag, betreffend die Regelung der Lachsfischerei 
im Stromgebiete des Rheins (R. G. BL 1886, 192)2). Dem Vertrag ist 
Luxemburg 1892 beigetreten. Er betrifft die Fangarten, die Schon
zeit, den Schutz der natiirlichen Laichplatze wie der kiinstlichen Lachs
zucht. In Art. IX verpflichten sich die beteiligten Uferstaaten, die er
forderlichen Ausfiihrungsbestimmungen zu erlassen und deren Dber
tretung mit angemessenen Strafen zu bedrohen. V gl. das preuBische 
Gesetz yom 17. April 1895 (PreuG. Gesetzsammlung S. 165). 

2. Aber auch die Bocbseefiseherei ist unter den Schutz intemationaler 
Vereinbarungen gestellt worden. 

Der Schutz kommt der Tierwelt allerdings nur mittelbar zugute. 
Hierher gehort der Vertrag iiber die polizeiliche' Regelung der Fischerei 

in der Nordsee aullerhalb der Kiistengewasser, gesehlossen im Baag am 6. Mai 

1) Vgl. Buchenberger, H. St. Bd. 3, S. 1060. 
2) Vgl. den italienisch-schweizerischen Vertrag iiber die Fischerei in den 

Grenzgewassern vom 13. Juni 1906 in N. R. G. 2. s. 35, 471. 
v. Liszt-Fleischmann, VOikerrecht, 12. Auf!. 24 
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1882 3 ) (R. G. Bl. 1884 S.25. 1890 S.5. Deutsches Ausfiihrungsgesetz 
vom 30. April 1884, R. G. Bl. 48). 

Vertragstaaten sind Deutschland, Belgien, Danemark, Frankreich, 
GroBbritannien und die Niederlande; Schweden und Norwegen ist der 
Beitritt vorbehalten. Der Vertrag findet Anwendung auf die Nordsee 
auBerhalb der Kiistengewasser (Art. Ibis 4). Die Fischerfahrzeuge der 
vertragschlieBenden Machte sind in das Schiffsregister einzutragen und 
durch auBere Kennzeichen erkennbar zu machen (Art. 5 bis 13). Ein
gehende Bestimmungen werden getroHen, urn Konflikte zwischen den 
Fischerbooten der verschiedenenFlaggen zu verhindern (Art. 14 bis 25). 
Die Uberwachung der Fischerei wird durch Kriegsfahrzeuge der vertrag
schlieBenden Machte ausgeiibt. Die Fischereikreuzer sind berechtigt, 
die durch die Fischerboote begangenen Delikte ohne Unterschied der 
Nationalitat der Fischer festzustellen. Sie haben zu diesem Zweck 
das Recht, das Schiff anzuhalten, zu besuchen, sowie ein Protokoll 
aufzunehmen oder in schweren Fallen das einer Zuwiderhandlung 
schuldige Fahrzeug in einen Hafen der Nation des Fischers abzufiihren 
(Art. 26 bis 31). Die Entscheidung liegt stets bei den Gerichten des
jenigen Landes, dem die Fahrzeuge der Schuldigen angehOren (Art. 36). 
Die Vedolgung von Fischereidelikten ist im Namen des Staates oder 
durch den Staat zu betreiben (Art. 34). 

III. Der Schutz der iibrigen Tierwelt. 
1. Urn die Robben im Beringmeer vor der Ausrottung zu schiitzen, 

baben zuniicbst die Vereinigten Staaten und England auf Grund des Pariser 
Schiedsspruches vom 15. August 1893 Vereinbarungen iiber den Robbenfang 
auBerhalb der Kiistengewasser (die auf drei Seemeilen bestimmt wurden) mit
einander getroffen 4). 

Durch diese wird der Robben£ang zur See in einer Zone, die 60 See
meilen rings urn die PribyloHinseln umfaBt, iiberhaupt ausgeschlossen. 
In den iibrigen Teilen des Beringmeeres wird die Anwendung von Feuer
waHen, Netzen und SprengstoHen untersagt; eine Schonzeit, die vom 
1. Mai bis 31. Juli reicht, wird eingefiihrt; der Fang dad nur mit Segel-

3) Strupp Bd. 2, S. 219. - Die Verhandlungen sind mitgeteilt N. R. G. 2. 
s. 9, 505. - Vgl. de Ryckere, Le regime legal de la peche maritime dans la mer 
du Nord, 1901. Friedr. Gutmann, Die internat. Vertrage iiber die Nordsee
fischerei, Diss. 1912. 

4) Vgl. Barclay, Rev. Bd.25, S.417. Engelhardt, Rev. Bi.26, S.386; 
Rev. Gen. Bd. 5, S. 193, 347. Tillier, Les pecheries de sphOques de la mer Bering, 
1906. Triepel, S. 279. Loning, H. St. Bi. 6, S. 442. Kaufmann, Jahrbuch der 
internat. Vereinigung fUr vergleichende Rechtswissenschaft Bi. 1, S. 459. Die 
Aktenstiicke sind abgedruckt in N. R. G. 2. s. 18, 587; 21, 439; 22, 557, 564, 624; 
27,212; 3. s. 5, 717. Die Vertrage finden sich in N. R. G. 3. s. 5, 717, 720. -
Die deutsche Schiffahrt ist an dem Robbenfang im Beringmeer nicht beteiligt. 
Vgl. aber das deutsche Gesetz vom 4. Dezember 1876 (R. G. Bl. S. 233), betr. 
die Schonzeit fUr den Fang von Robben. - J. B. Moore 1, 890. 
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booten betrieben werden; die Fischerboote mussen von ihrer Regierung 
eine besondere Bewilligung zum Fang von Robben erhalten und eine 
besondere Flagge fuhren. "Ober die Ergebnisse des Fischzuges sind genaue 
Eintragungen in das Schiffsbuch zu machen. Die Vereinigten Staaten 
haben auf Grund dieser Vereinbarungen das Robbenschutzgesetz vom 
9. April 1894 erlassen und die 33 Seemachte eingeladen (1894), den Ver
einbarungen beizutreten. Sie haben dann zunachst mit RuBland am 
4. Mai 1894 sich uber einen entsprechenden modus vivendi geeinigt; 
Italien ist durch Deklaration vom 23. Oktober 1894 den englisch-ame
rikanischen Abmachungen beigetreten, und endlich haben die Ver
einigten Staaten mit RuBland und Japan am 7. November 1897 auf der
selben Grundlage einen Vertrag uber die Regelung des Robbenfangs im 
Beringmeer geschlossen. Weitere Vereinbarungen der Vereinigten Staa
ten s,ind mit GroBbritannien am 7. Februar 1911, mit GroBbritannien, 
RuBland und Japan am 7. Juli 1911 abgeschlossen worden. 

2. Dem Schutze der Tierwelt Afrikas dient der von Deutschland, 
Spanien, dem Kongostaat, Frankreich, GroBbritannien, Italien und Portugal 
geschlossene Londoner Vertrag vom 19. Mai 1900 5). 

Der Schutz wird zunachst denjenigen Tieren gewahrt, die dem 
Menschen nutzlich sind; dann aber auch denjenigen, die unschadlich 
sind oder im wissenschaftlichen Interesse erhalten werden sollen. In
nerhalb einer durch den Vertrag bestimmten Zone wird die Jagd auf 
die aufgezahlten Tierarten entweder ganz verboten oder doch wesent
lich eingeschran,kt durch Aufstellung einer Schonzeit, durch das Ver
langen, daB die Jager einen Erlaubnisschein bei sich fiihren usw. Die 
Machte verpflichten sich, die zur Durchfiihrung der vereinbarten Grund
satze erforderlichen Anordnungen auf dem Wege der Landesgesetzgebung 
zu erlassen. - Das deutsche Reichsgesetzblatt hat den Vertrag nicht 
veroffentlicht. 

3. Zum Schutz der fiir die Landwirtschaft niitzlichen Vogel ist zu 
Paris am 19. Mii.rz 1902 eine internationale Ubereinkunft (R. G. Bl.1906 S. 89) 
geschlossen worden 6). - Wieder in Kraft nach Versailler VertragArt. 282 
Z.25. 

Die Verhandlungen reichen weit zuruck. Eine im Jahre 1895 zu 
Paris geschlossene Konvention wurde nicht ratifiziert. Die Konvention 
von 1902 ist am 6. Dezember 1905 zu Paris von Deutschland, Oster
reich-Ungarn, Belgien, Spanien, Frankreich, Liechtenstein, Luxemburg, 
Monako, Schweden und der Schweiz ratifiziert worden (R. G. Bl. 1906 
S. 102). Portugal hat seinen Beitritt 1907 (R. G. Bl. S. 762), Schweden 
1917 (R. G. Bl. S. 161) erklart. Dagegen ist das am Vogelfang am meisten 
beteiligte Land - Itallen - bisher nicht beigetreten. 

Die Konvention verlangt grundsatzlich uneingeschrankten Schutz 
der fur nutzlich erklarten Vogel (Art. 1); also Verbot des Totens der 

5) Abgedruckt N. R. G. 2. s. 30, 430. Vgl. Rev. Gen. Bd. 7, S. 519. 
6) Abgedruckt N. R. G. 2. s. 30, 686. 

24* 
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Vogel, des Zerstorens der Nester, der Eier, der Brut. Die Machte ver
pflichten sich aber einstweilen nur zu eingeschranktem Schutz. Zu 
verbieten ist: 1. das Ausnehmen der Nester, das Zersto.ren der Brut, 
Ein- und Durchfuhr, Kauf und Verkauf von Vogeln (Art. 2); 2. der 
Massenfang (Art. 3) ;3. Fangen und Toten der in einem Anhang ver
zeichnetell Vogel in der Zeit vom 1. Marz bis 15. September (Art. 4). 
Dabei ist die Zulassung von Ausnahmen in weitem Umfang gestattet 
(Art. 6-9). Der Beitritt steht anderen Staaten offen (Art. 13). 

B. Schutz der Pflanzen7). 

I. Die Gefahr, welche die Reblaus fur die Weinpflanzungen mit sich 
brachte, hat zu einer internationalen Konvention gefiihrt, die am 17. September 
1878 geschlossen, am 3. November 1881 zu Bern durch eine neue Vereinbarung 
ersetzt wurde (R. G. Bl. 1882 S. 125) 8), wieder in Geltung nach Art. 282 
Z.24 Versailler Vertrag. 

Vertragsmachte sind: Deutschland, Osterreich-Ungarn, Frankreich, 
Portugal und die Schweiz. Spater sind beigetreten: Belgien, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande, Rumanien, Serbien, Spanien. Deklaration 
dazu vom 15. April 1889 (R. G. Bl. S. 203). Diese internationale Reb
lauskonvention (Convention phylloxerique internationale) verpflichtet 
die Vertragsstaaten, ihre innere Gesetzgebung zu vervollstandigen, urn 
ein gemeinsames und wirksames Vorgehen gegen die Einschleppung 
und Verbreitung der Reblaus zu sichern. Sie enthalt ferner Bestim
mung en uber den Verkehr von Wein, Trauben usw. Ausgerissene Wein
stocke und trockenes Rebholz sind von dem Internationalen Verkehr 
ausgeschlossen. Die VertragRstaaten werden sich gegenseitig aIle auf 
die Bekampfung der Reblaus bezuglichen MaBregeln mitteilen. Die 
Einsetzung eines internationalen Bureaus ist nicht vorgesehen. 

Das deutsche Ausfiihrungsgesetz datiert vom 3. Juli 1883 (R. G. 
Bl. 149); ersetzt durch das Gesetz vom 6. Juli 1904 (R. G. Bl. 261). 

C. Durch den Vertrag vom 7. Juni 1905 ist in Rom ein internationales 
landwirtschaftliches Institut begrundet worden 9). Wieder in Kraft 
nach Versailler Vertrag Art. 282 Z.23. 

7) Das Internat. Landwirtsch. Institut (unten C) hat 1920 ein Abkommen zur 
Bekampfung der Heuschrecken entworfen. 

8) Abgedruckt bei Fleischmann, S. 176. - Vgl. Loening, H. St. Bd. 7, 
S.19. 

9) Vgl. oben § 28 II, 12. Abdruck des Vertrages: N. R. G. 3. s. 2, 237; 3, 139. 
Pohl-Sartorius, S. 86. Bericht der deutschen Delegierten in Nr. 720 der Druck
Eachen des Reichstages, 13. Leg.-Periode Session 1912/14. Vgl. Merignhac Bd.2, 
S. 711. Fleischmann bei v. Stengel-Fleischmann Bd. II, 1918, S. 756. Ricci, 
Das statist. Bureau des intern. landwirtsch. Instituts 1912. Wieth-Knudsen, 
Entwicklungsgeschichte des Intern. Landwirtschaftsinstituts in Rom (Festschrift 
fiir Brentano, H1l6). 
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Das ins GroBe angelegte 1nstitut soIl durch moglichst reiche Samm
lung des auf die Landeskultur beziiglichen Materials, durch seine Ver
offentlichung, durch Vorschlage zu Verbesserungen an die Regierungen 
und durch Auskunftserteilung den 1nteressen der Landwirtschaft dienen; 
nicht bloB im Rahmen der Wirtschaftstechnik, sondern auch des Wirt
schaftsbetriebs (Arbeitslohn, Versicherung, Genossenschaftswesen, Kre
dit). Das 1nstitut international d'agriculture mit "Ackerbauinstitut" 
zu verdeutschen ist sachlich zu eng und sprachlich nicht geboten. 

Beteiligt sind zur Zeit 48 Staaten (ungerechnet die Kolonien). Bei 
dem ungewohnlichen personlichen Anteil, den der Konig von 1talien 
an dieser seiner Schopfung nimmt, betrachten es auch ferner andere 
kleine und kleinste Staaten als Ehrensache, dem Abkommen beizutreten. 
So sind aIle Erdteile vertreten. Auch von den amerikanischen Staaten 
fehlen nur ganz wenige. Asien stellt China, Japan, Persien; Afrika 
Agypten und Athiopien. 

D. Durch Abkommen vom 25. November 1913 sollte eine Kommission 
fiir Internationalen Naturschutz gebildet werden10). 1hr war nur die Auf
gabe der Beratung und Propaganda gestellt. 

Fiinfter Abschnitt. 

Schutz ideeller Interessen. 
§ 47. 1m Einzelnen1). 

I. Der Schutz reJigiiiser Interessen 2). 

Von der gegenseitigen Zusicherung der freien Religionsiibung ist 
bereits oben § 20 II 5, auch § 23 VIII 7 die Rede gewesen. Rier handelt 
es sich urn die Vereinbarungen, die allgemeines Volkerrecht darstellen. 

1. Bestimmungen des Berliner Kongresses von 1878. 
a) Montenegro, Serbien, Rumanien und Bulgarien wurden ver

pflichtet, die Gleichhcit der Religionsbekenntnisse in Gesetzgebung und 
Verwaltung ausnahmslos durchzufiihren. 

Vgl. Art. 5 Abs. 2, 3 fiir Bulgarien, Art. 27 fiir Montenegro, 35 fiir 
Serbien, 44 fiir Rumanien. 

b) Dieselbe Verpflichtung wurde, wenn auch in anderer Fassung, 
durch Art. 62 der Tiirkei auferlegt3). 

10) N. R. G. 3 s. Bd. 9, S. 668. 
1) Ullmann, S. 400. Wilh. Vogel, Schutz wissensch., religioser u. sittl. 

Interessen im Vo.R., Diss. Gott. 1908. 
2) Carl Mirbt, Die christl. Mission in den volkerr. Vertragen der Neuzeit 

(Festgabe fiir A. v. Harnack, 1921, S. 342). 
3) Beziiglich Armeniens vgl. Art. 61 des Berliner Vertrags von 1878 (oben 

S. 32). Das diplomatische Material iiber die armenischen Wirren der neunziger 
Jahre ist abgedruckt N. R. G. 2. s. 27,511; 28, 118. - Vgl. de Ridder, Rev. 
Ed. 37, S. 283. VgI. ferner ohm S. 102. 
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2. Schon die Kongoakte yom 26. Februar 1885 (R. G. Bl. S. 215) gewiihr
leistet die Religionsfreiheit im Kongobecken 4). 

Das an die Stelle der Kongoakte getretene Abkommen zu St.Germain 
v. 10. September 1919 bestimmt (Art. 11 Abs. 23) 5) : 

"Die Vertragsmachte, die in den afrikanischen Landern Hoheits
und Verwaltungsrechte ausiiben, ... werden die religiOsen und wohl
tatigen Einrichtungen und Unternehmungen, die von den Angehorigen 
der anderen Vertragsmachte und der Mitgliedsstaaten des Volkerbundes, 
die dem gegenwartigen Vertrag beitreten, gescha££en oder organisiert 
sind und darauf zielen, die Eingeborenen auf den Weg des Fortschritts 
und der Zivilisation zu fiihren, ohne Unterschied der Nationalitat und 
des Kultus schiitzen und begiinstigen. Wissenschaftliche Expeditionen, 
ihre Ausriistung und ihre Sammlungen werden gleicherweise der Gegen
stand einer besonderen Fiirsorge sein. 

Gewissensfreiheit und die freie Ausiibung aller Kulte werden allen 
AngehOrigen der Vertragsmachte und der Mitgliedsstaaten des Volker
bundes, die dem gegenwartigen Vertrage beitreten, ausdriicklich ge
wahrleistet. In dies em Geiste haben die Missionare das Recht des Zu
tritts, der Reise und des Aufenthaltes auf afrikanischem Gebiet und die 
Freiheit der Niederlassung, um ihre religiOse Aufgabe zu erfiillen." 

Die Satzung des Volkerbunds (Art. 22 Abs. 5, 6) gewahrleistet 
fUr die afrikanischen und ozeanischen Mandatsgebiete (oben 
§ 12) "Gewissens- und Religionsfreiheit, lediglich mit den Einschran
kungen, die die Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung und guten 
Sitte erfordert." 

Mit diesem Grundgedanken fortgeschrittener Au££assung des Reli
giosen als dem Bereiche eines von staatlicher Bevormundung freien 
Wirkens steht die Behandlung der deutschen Missionen im Versailler 
Vertrag (Art. 438) in schro££em Widerspruche. Die deutschen christ
lichen Missionen teilen grundsatzlich das Los aller deutschen Staats
angehorigen auf dem Boden der verbiindeten Staaten oder der deut
schen Kolonien; das Eigentum deutscher Missionsgesellschaften soIl 

4) Art. 6 Abs. 3: "Gewissensfreiheit und religiose Duldung werden sowohl 
den Eingeborenen wie den Landesangehorigen und ;Jfremden ausdrucklich ge
wahrleistet. Die freie und offentliche Ausubung aner Kulte, das Recht der Erbauung 
gottesdienstlicher Gebaude und der Einrichtung von Missionen, welcher Art Kultus 
diesel ben angehoren mogen, soIl keinerlei Beschrankung noch Hinderung unter
liegen. " 

5) Abdruck im Deutschen Kolonialblatt 1920 S. 25 sowie bei Pohl-Sarto
rius, S.406. Abgeschlossen zwischen V. St. v. Amerika, Belgien, England, Frank
reich, Italien, Japan und Portugal. Deutschland ist nach Art. 126 Vers. Vertr. 
zur Anerkennung und Annahme der Abkommen zur Anderung der Kongoakte 
verpflichtet, somit also auch "Vertragsmacht". Ubrigens ist die Berechtigung 
gegenuber der Kongoakte von 1885 (vgl. vorige Anmerkung) eingeschrankt! 

In den sog. B- und C-Mandaten (oben S. 114j15) wird die freie Missionstatig
keit fur die AngehOrigen von Volkerbundsmitgliedern ausdrucklich vorgesehen. 
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z:war weiter ffir Missionszwecke verwendet werden, es wird aber Ver
waltungsraten 6) ausgeantwortet, die von der betreffenden verbiindeten 
Regierung ernannt oder bestatigt werden. 

3. Der Schutz der Interessen der nationalen, sprachlichen und religiosen 
Minderheiten ist ftir Polen und die Tschechoslowakei durch besondere 
Vertrage mit den verbiindeten "Hauptmachten" vorgesehen (Art.93, 86 
Versailler Vertrag) 7) 

II. Der Schutz sittlicher und humanitii.rer Interessen. 
t. MaBregelo zur Bekiimpfung des Sklavenhandels vgl. § 49. 
2. Die Bekiimpfung des Miidchenhandels S) 

a) Von Einzelvertragen sind zu nennen das deutsch-meder
landische Ubereinkommen vom 15. November 1889 (R. G. Bl.1891 S. 356 
Fleischmann 223) zum Schutze verkuppelter weiblicher Personen und 
das damit vollstandig tibereinstimmende Ubereinkommen zwischen dem 
Deutschen Reich und Belgien vom 4. September 1890 (R. G. Bl. 1891 
S.375). 

b) Die am 15.Juli 1902 zu Paris begonnenen Verhandlungen haben 
zunachst zu dem AbschluB eines "Abkommens tiber Verwaltungs
maBregeln zur Gewahrung wirksamen Schutzes gegen den 
Madchenhandel" (convention administrative) vom 18. Mai 1904 
(R. G. Bl. 1905, 695, Fleischmann 351, Strupp II 378) gefiihrt. Rati
fiziert haben Deutschland, Belgien, Danemark, Frankreich, GroB
britannien, Italien, die Niederlande, Norwegen, Portugal, Ru31and, 
Schweden, die Schweiz und Spanien. Osterreich-Ungarn, Brasilien, 
die Vereinigten Staaten und Luxemburg sind beigetreten (R. G. Bl. 1905 
705,715; 1907,721; 1908,481; 1911,861). 

Das Abkommen sieht nur die Sammlung von Nachrichten tiber 
Anwerbung von Frauen zum Zwecke der Unzucht im Auslande, Uber
wachung der Bahnhofe und Einschiffungshafen, der Bureaux fiir Stellen
vermittlung9) nach dem Auslande, Moglichkeit der Rtickbeforderung 
nach dem Heimatlande vor. 

6) "Des gleichen religiosen Bekenntnisses" - was erst in die endgiiltige 
Fassung des Versailler Vertrages eingeschaltet worden ist. 

7) Allgemein liber "Nationalitatenirage einschlie.l3lich des Minderheitsrechts" 
Laun, im Worterbuch Bd. II, 1923, S.93ff. 

8) Butz, Die Bekampung des Madchenhandels im internationalen Recht, 
1908. Kitzinger, D. J. Z. Bd.12, S.803. Renault, Rev. Gen. Bd. 9, S. 497. 
Merignhac Bd. 2, S.729. Ullmann, S. 406. -Appleton, La traite des blan
ches (Kommentar zu dem franzosischen Gesetz vom 4. April), 1903. Neu
meyer, Intern. Verwaltungsrecht Bd. I, 1910, S. 260; Fleischmann bei Stengel
F,eischmann Bd. III, S. 457; Hartfeld, Der Madchenhandel undseine Be
kampfung, 1913. 

9) Stellenvermittlergesetz v. 2. Juni 1910 (R. G. BI. 860) § 7: "Stellenver
mittler, welche fUr weibliche Personen Stellen im Ausland vermitteln, haben der 
.... PolizeibehOrde ein Verzeichnis der Namen dieser Personen und der ihnen 
vermittelten Stellen... regelmaBig vorzulegen". 
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c) Einige Jahre spater wurde auf einer zweiten Konferenz das 
Pariser Ubereinkommen zur Bekampfung des Madchen
handels vom 4. Mai 1910 getroffen (R. G. Bl. 1913, 31). Es ist rati
fiziert von Deutschland, Osterreich-Ungarn, Frankreich, GroBbritannien, 
den Niederlanden, RuBland, Spanien und Portugal (R. G. Bl. 1913, 44, 
763). In dem Abkommen iibernehmen die Vertragsmachte die Ver
pflichtung, den Madchenhandel unter Strafe zu stellen und unter die 
~<\uslieferungsdelikte aufzunehmen. Das deutsche Ausfiihrungsgesetz 
vom 14. August 1912 (R. G. Bl.1913 S. 44) hat die von dem Deutschen 
Reich iibernommenen Verpflichtungen nicht vollstandig erfiillPO). 

Klarung und Fortfiihrung in dem (Genfer) Abkommen vom 30. Sep
tember 1921 (R. G. Bl. 1924, II 180, 202. 

3. Zur Bekiimpfung der Verbreitung unziichtiger Veroffentlichungen 
(publications obscenes) ist das Pariser Abkommen vom 4. Mai 1910 (R. G. Bl. 
1911 S.209) geschlossen worden. - Wieder in Geltung nach Versailler 
Vertrag Art. 282 Z. 18. 

Ratifiziert haben sofort Deutschland, Belgien, Danemark, Spanien, 
die VereinigtenStaaten, Frankreich, GroBbritannien, Italien, dieSchweiz; 
spater Portugal, RuBland, Osterreich- Ungarn und die Niederlande 
(R. G. Bl. 1911, 957; 1912, 149, 417). Beigetreten sind Luxemburg 
und Norwegen (R. G. Bl. 1911, 908; 1912, 187). In jedem der Ver
tragsstaaten solI eine Zentralbehorde mit der Sammlung des gesam
ten auf die Schmutzliteratur beziiglichen Materials beauftragt wer
den; diese Zentralbehorden sollen miteinander in unmittelbaren Ver
kehr treten, umdie Verbreitung solcher Veroffentlichungen wirksam 
bekampfen zu konnen. 

Eine Fortbildung zeigt das Abkommen vom 12. September 1923 
(zu Genf), das die vertragschlieBenden Staaten auch zUr Verfolgung von 
Personen verpflichtet, die sich der Herstellung, des Besitzes, der Ein~ 
und Ausfuhr unziichtiger Schriften, Zeichnungen usw., Filme und des 
Handels damit schuldig machen (R. G. Bl. 1925, II 287). 

4. Das Bestreben, die Eingeborenen der europiiischen "Schutzgebiete" vor 
dem Untergang zu schiitzen, hat zu mehreren Ubereinkommen gefiihrtll): 
vornehmlich ist es die Kongoakte von 1885, die Briisseler Antisklaverei
akte von 1890 und das Abkommen zu St. Germain vom 10. September 

10) Materialien in N. R. G. 3. s. 7, 200. - Vgl. Mettgenberg, Arch. o. R. 
Bd.31, S.131. Das Genfer Abkommen von 1921 in Rivista di diritto intern. 
Bd. 16 (1924), S.450. 

11) Nicht in einem Atem darf hier das "Mandatsverhaltnis" genannt werden, 
das fiir die Deutschland entrissenen Kolonien mit dem humanitaren Manrel der 
Fiirsorge fiir Volker gedeckt werden soil, die noch nicht imstande seien, sich unter 
den besonders schwierigen Bedingungen der heutigen Welt selbst zu leiren (Art. 22 
Satzung des Viilkerbundes). - Oben § 12. 
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1919, die unter Aufhebung der Akte von 1885 und 1890 eine neue 
Regelung treffen. 

a) 1m Art. 6 Abs. 1 der Kongoakte von 1885 verpflichteten sich 
die Machte, die Erhaltung der eingeborenen Bevolkerung 
und die Verbesserung ihrer sittlichen und materiellen 
Lebenslage zu iiberwachen. Diese Zusage wiederholt Art. II 
des Revisionsabkommens von 1919, nicht ohne (im Eingang) zu be
tonen, "daB die betreffenden Lander gegenwartig (!) sich unter an
erkannten Verwaltungen befinden, ausgestattet mit den ortlichen Be
dingungen entsprechenden Einrichtungen und daB die Entwicklung der 
eingeborenen Bevolkerung sich in stetem Aufstieg bewegt". 

b) Die Briisseler Antisklavereiakte von 1890 verfolgte das Ziel 
in drei Richtungen: Abwehr von Sklavenhandel und Sklavenjagden 
(unten § 49) - der Einfuhr und Herstellung von Spirituosen (oben 
§45II12) -Einfuhr und Vertrieb von Feuerwaffen. Verbot oder 
Beschrankungen griffen in der Zone zwischen dem 20. Grad nordlicher 
und dem 22. Grade siidlicher Breite einschlieBlich der bis auf 100 See
meilen von den Kiisten entfernten Inseln Platz. 

Den vorlaufigen AbschluB dieser Bemiihungen vor dem Weltkriege 
bildete die Briisseler Akte vom 28. April 1908 iiber das Waffenwesen 
in Afrika. Beteiligt sind Deutschland, die V. St. v. Amerika, Belgien, 
Frankreich, GroBbritannien, Italien, der Kongostaat, die Niederlande, 
Portugal, RuBland, Schweden, Spanien, die Tiirkei und Liberia 12). 

c) Nach Art. 126 Verso Vertr. ist Deutschland verpflichtet, dj.e von 
den verbiindeten Machten abzuschlieBenden Ubereinkommen iiber 
Handel mit Waffen und Spirituosen sowie sonstige Gegenstande, die 
in der Kongoakte von 1885 und der Briisseler Generalakte vom 2. Juli 
1890 und deren Zusatzabkommen behandelt sind, anzuerkennen. Eines 
dieser Abkommen vom 10. September 1919 zu St. Germain-en Laye 
betrifft die Kontrolle des Handels mit Waffen und Munition 13). Be
teiligt sind fast aIle Verbandsmachte des Versailler Vertrages (ausge
nommen nur Liberia, Brasilien, Honduras und Uruguay). 

Das Abkommen von St. Germain ersetzt nicht bloB die Briisseler 
Vertrage, sondern setzt die Regelung auf eine geanderte Grundlage -

12) Tam baro, La repressione del trafico delle armi da fuoco e delle munizioni 
in Africa, 1913. - VgI. auch das "Ubereinkommen zu Briissel V. 22. Juli 1908 
zwischen Deutschland, Frankreich, GroBbritannien, Kongostaat, Portugal, Spanien 
wegen iibereinstimmender Verbote gegen Waffeneinfuhr in der Urwaldzone von 
Westafrika (N. R. G. 3. S. II, 711); ferner Vertrag zwischen Frankreich, GroB
britannien und Italien iiber den Waffenschmuggel im Roten Meer, im Golf von Aden 
und im Indischen Ozean in Rev. Gen. Bd. 15, doc. 3. - Erklarung der Signatar
machte der Briisseler Generalakte vom 15. Juni 1910 (R. G. BI. 1912,373). 

13) Abdruck im Deutschen Kolonialblatt 1920, S. 49 und bei Pohl
Sartorius, S. 414. 
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nicht so sehr Schutz del' Eingeborenen, als Schutz gegen die Eingebo
renen fUr die Verbiindeten, in deren Heeren die Eingeborenen das 
Waffenhandwerk gelernt hatten. Die neue Regelung wird gerecht
fertigt "in Anbetracht, daB der eben beendete lange Krieg .... in ver
schiedenen Teilen der Welt die Ansammlung betrachtlichel' Mengen 
von Kriegswaffen und Munition zur Folge gehabt hat, deren Verteilung 
eine Gefahr fUr den Frieden und die 6ffentliche Ruhe bedeuten wiirde". 
Deshalb wird zunachst die Ausfuhr bestimmter Kriegswaffen (Artillerie
geschiitze, Maschinengewehre, kleinkalibrige Hinterladegewehre u. a. 
nebst Munition) verboten. Die Einfuhr wird fiir ganz Afrika (mit Aus
nahme von Algier, Libyen und der Siidafrikanischen Union) nebst den 
Inseln bis auf 100 Seemeilen von den Kiisten, sowie fiir Transkaukasien, 
Persien, die arabische Halbinsel und das asiatische Festland, soweit es 
am I. August 1914 zur Tiirkei geh6rte, verboten. Uberwachung zu 
Lande (bestimmte Einfuhrhafen, Lagerhauser); Uberwachung zur See 
(Durchsuchung einheimischer Schiffe bis zu 500 t Gehalt). Ein Inter
nationales Zentralbureau (unter dem V6lkerbunde) hat Urkunden der 
Vertragsteile iiber den Waffenhandel, die Berichte der Staaten iiber 
Ausfuhrermachtigungen und statistische Nachweisungen zu sammeln 
(Art. 5). 

5. Zur Regelung des Armenwesens sind verschiedene Vertrage zwischen 
einzelnen Staaten geschlossen worden14). 

Hierher geh6ren die Vertrage iiber die gegenseitige Unterstiitzung 
hilfsbediirftiger StaatsangehOriger, insbesondere abel' hilfsbediirftiger 
Seeleute, von Kranken, verlassenen Kindern usw. Vgl. z. B. deutsch
schweizerischen Niederlassungsvertrag vom 31. Mai 1890 (R. G. Bl. 
S. 131) Art. II. Uber die Gewahrung des Armenrechts im ZivilprozeB 
(assistance judicaire) vgl. oben § 32 III I. 

Del' Entwurf einer Ubereinkunft, betreffend die Gleichstellung del' 
wegen Krankheit odeI' Schwangerschaft hilfsbediirftigen Staatsfremden 
mit den Staatsangeh6rigen, ist auf einer PariseI' Konferenz im Jahre 1912 
ausgearbeitet, abel' bisher nicht ratifiziert worden (Jahrbuch II, 313). 
Die Frage del' Arbeitslosigkeit wird von dem Internationalen Arbeitsamt 
in Genf zum Gegenstande del' Untersuchung gemacht (1921). 

6. Uber Internationalen Arbeiterschutz vgl. unten § 48. 
7. Eine internationale Vereinbarung zum Schutze der (iiberseeischen wie 

kontinentalen) Auswanderer ist bisher nicht zustandegekommen15). 

Das Internationale Arbeitsamt hat eine Ubel'wachung der Aus
wanderungsbureaus und BefOrderungsanstalten fUr wiinschenswert er
klart. EineRegelung ist durch die wirtschaftliche Verflechtung und die 

14) VgI. Olshausen, Fiirsorge fiir Auslander in Deutschland, 1904. 
15) Wertvolle Vorarbeiten in den Verhandlungen des Instituts von 1897. 

Vgl. auch Olivi, Rev. Bd. 30, S. 413. Gargas, Z. Yo. R. Bd. 5, S. 278. 
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territorial-nationalen Verschiebungen im Gefolge der Pariser Kriegs
beendigungsvertrage zu einer Notwendigkeit geworden16 ). 

III. Interessen von Kunst und Wissenschalt. 
1. Von den verschiedenen Einzelvertragen verdient Beachtung der 

von Deutschland und Griechenland am 13./25. April 1874 geschlossene 
Vertrag wegenAusfiihrung von archaologischen A us gr a b un g en auf dem 
Boden des alten Olympia (R. G. Bl. 1875, 241). In Anlehnung an den 
(nicht ratifizierten) Frieden mit der Tiirkei zu Sevres yom 10. 8. 1920 
(Art. 421) sehen die Mandate fiir Syrien, Palastina und Mesopotamien 
(oben § 12) den Schutz von "Altertiimern" (aus der Zeit bis 1700) vor. 

Ais Beispiel fiir Vereinbarungen mit den der VOlkerrechtsgemein
schaft noch nicht vollig ang~gliederten Staaten Art. 9 des deutsch-chine
sischen Vertrages yom 2. September 1861: "Es solI den Untertanen 
der kontrahierenden Deutschen Staaten gestattet sein, ... von Ohinesen 
die Sprache oder Dialekte des Landes zu lernen, oder sie in fremden 
Sprachen zu unterrichten. Dem Verkaufe von deutschen und dem Ankaufe 
von chinesischen Biichern solI kein Hindernis in den Weg gelegt werden." 

2. Nach Art. 6 Abs. 2 der Kongoakte von 1885 soUten (christliche Missio
nare) "Gelehrte, Forscher, sowie ihrGefolge, ihre Habe und ihre Sammlungen ••• 
den Gegenstand eines besonderen Schutzes bilden." 

3. Eine internationale Gesellschaft fUr Erdmessung (Union geodesique) 
ist 1862 in Berlin gegriindet worden (§ 28 II 6). Es scheinen sich nach dem 
Weltkriege auBer Deutschland nur noch die Schweiz, die Niederlande 
und die skandinavischen Staaten darin zu beteiligen. 

Durch Abkommen yom 11. Mai 1901 ist eine Vereinigung zur Er
forschung der Meere (Zentralbureau in Kopenhagen); durch Abk. yom 
28. Juli 1903 u. 15. August 1905 eine Vereinigung fUr Erdbeben
forschung (Zentralbureau in StraBburg) gegriindet worden. 

4. Der internationale Austausch von amtlichen of£entlichen Druck
sachen und literarischen und wissenschaftlichen Verof£entlichungen ist 
durch Vertrag yom 15. Mar~ 1886 zwischen einer Anzahl Staaten vor
gesehen. 

Der Staatenverband zur Verof£entlichung der Zolltarife (oben 
§ 28 V) dient in erster Linie wirtschaftlichen Interessen. 

5. Dagegen ist der Gedanke eines Verbandes zur Vero£fent
lichung samtlicher Staatsvertrage (Union internationale pour 
la publication des traites), den Franz v. Holtzendorff bereits 1876 
angeregt hatte, und der seither wiederholt von dem Institut fiir Volker
recht erortert worden ist, bisher seiner Verwirklichung nicht naher 

16) Eine vorbereitende Tatigkeit liegt in der Statistik der Wanderungen, die 
das Internationa1e Arbeitsamt in Zukunft rege1maBig veroffentlichen will (Ankun
digung in der "Internationa1en Rundschau der Arbeit" vom Juni 1924, S. 579 unter 
Beigabe einer Zah1enubersicht). 



380 IV. Buch. Die Interessengemeinschaft des volkerrechtlichenStaatenverbandes. 

geriickt, obwohl die Schweiz 1894 und namentlich Belgien 1895 die Re
gierungen auf Grund eines ausgearbeiteten Planes zum Beitritt auf
gefordert hatten; von groBeren Staaten hat bisher nur Italien seine 
Zustimmung erkHirt17). In Beschrankung auf die Mitglieder des V6lker
bundes greift jetzt Art. 18 der Volkerbundsakte ein (oben S. 257). 

IV. Selbst im Kriege darf nach dem geltend~n Volkerrecht der Schutz 
gewisser ideeller Interessen nicht schweigen. Wichtige Belege hierfiir 
bietet nicht bloB die Behandlung der Kranken und Verwundeten, 
der Feldgeistlichen und Arzte, sondern die Riicksichtnahme auf die reli
giosen Interessen bei Kriegsgefangenen, bei der Bevolkerung im Okku
pationsgebiete (S. 482, 493), die Schonung von Gebauden, die dem Gottes
dienste, der Kunst, der Wissenschaft oder .der Wohltatigkeit gewidmet 
sind, im FaIle der BeschieBung; das Unterlassen der Wegnahme von 
Schiffen, die mit religiosen, wissenschaftlichen oder menschenfreund
lichen Aufgaben betraut sind (S. 477, 523). 

§ 48. Arbeiterschutz. 
I. Die lange fortgesetzten Bemiihungen, zu einer internationalen Rege

lung des Arbeiterschuhes zu gelangen, haben einerseits zu der internatio
nalen Konvention zu Bern, vom 26. September 1906, anderseits zu einer Reihe 
von Einzelvertriigen gefiihrtl). 

1. Die Schweiz, die durch Rundschreiben vom 15. Marz 1889 
aIle europaischen Industriestaaten zu gemeinsamen Beratungen ein
geladen und von den meisten Staaten Zusagen erhalten hatte, trat 
zuriick, als der Deutsche Kaiser durch die Erlasse vom 4. Februar 
1890 die Sache in die Hand nahm. Die Vertreter von 13 Machten tagten 
in Berlin vom 15. his 29. Marz des Jahres 1890 unter dem Vorsitz des 
Staatsministers v. Berlepsch, ohne zu bindenden Ergebnissen zu ge
langen2). 

Dagegen hatten die auf Einladung der Schweiz in den Jahren 1905 
und 1906 zu Bern abgehaltenen Beratungen in der Konvention vom 
26. September 1906 ein doppeltes Ergebnis (wieder in Geltung nach 
dem Versailler Vertrage Art. 282 Z. 15, 16): 

a) Das Verbot der Verwendung von weiBem (gelbem) Phosphor 
zur Anfertigung von Ziindholzern (R. G. Bl. 1911, 23) - ratifiziert von 
Deutschland, Danemark, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, 
der Schweiz. Beigetreten sind Italien, GroBbritannien, Spanien. 

17) VgI. Rev. Gen. Bd.l, S.135 (Rostworosky), Bd. 2, S. 221; Bd.3, S.587; 
Rev. Bd. 27, S. 495. 

1) Unter tatkraftiger Beihilfe des Arbeitsamtes der internat. Vereinigung fiir 
gesetzlichen Arbeiterschutz in Basel. 

2) Die Verhandlungen von 1890 sind abgedruckt N. R. G. 2. s. 15,335. Vber 
die Verhandlungen von 1913: Pic, Rev. Gen. Bd.20, S. 752.-Vgl.RoIin-J aeq ue
myns, Rev. Bd.22, S.1. Dochow, Vereinheitlichung des Arbeiterschutzrechts 
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b) Das Verbot der gewerblichen Nachtarbeit von Frauen (R. G. BL 
1911, 5) - ratifiziert von Deutschland, Osterreich-Ungarn, Belgien, 
Frankreich, GroBbritannien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, 
der Schweiz; beigetreten sind Italien und Schweden. 

2. Bahnbrechend wirkte der zwischen Frankreich und Italien am 
15. April 1904 abgeschlossene, am 9. Juni 1906 erganzte Arbeiterver
trag3), in dem sich jede der beiden Machte verpflichtete, die Staats
angehorigen der andern Macht in Beziehung auf Arbeiterschutz und 
Arbeiterversicherung ihren eigenen Staatsangehorigen gleichzustellen. 

Allnliche Vereinbarungen mit beschrankterem Inhalt sind in einer 
Reihe von Vertragen verschiedener Staaten vereinbart worden. 

So in dem deutsch-luxemburgischen Abkommen iiber Unfall
versicherung vom 2. September 190;:> (R. G. Bl. 753) und dem deutsch
niederlandischen Vertrag vom 27. August 1907 (R. G. Bl. 763), Zusatz
vertrag vom 30. Mai 1914 (R. G. Bl. 1915, 321); in dem franzosisch -eng
lischen Vertrag vom 3. Juli 1909 (N. R. G. 3. s. 5, 550) und in dem eng
lisch-ungarischen Vertrag von 19. September 1909 (5, 595). Auch in 
den Handelsvertragen des Deutschen Reichs mit Italien, Osterreich
Ungarn und Schweden wird der AbschluB solcher Vereinbarungen in 
Aussicht genommen. Zustandegekommen ist auf dieser Grundlage das 
deutsch-italienische Abkommen vom 31. Juli 1912 (R. G. Bl. 1913, 171). 
Durch ein neues Abkommen zwischen Frankreich und Italien vom 
15. Juni 1910 werden die jugendlichen Arbeiter eines jeden der beiden 
Vertragsstaaten in dem andern Staate ebenso geschiitzt wie dessen 
Staatsangehorige. Es sei endlich hingewiesen auf den franzosisch-ita
lienischen Vertrag vom 20. Januar 1906 (N. R. G. 3. s. 3,270), nach dem 
italienische Sparkassen zur Ubernahme und Auszahlung von Guthaben 
bis zu 1500 Fr. auf franzosische Kassen und umgekehrt angewiesen 
werden sollen; sowie auf dasdeutsch-belgische Abkommen tiber Unfall
versicherung vom 6. Juli 1912 (R. G. Bl. 1913, 23). 

durch Staatsvertrage, 1907. Z. i. R. 16, S. 574; Arch. 6. R. Bd. 23, S. 581. 
St. Bauer, Arbeiterschutz und V6lkergemeinschaft 2, 1918. Schiff, Internat. 
Studien iiber den Stand des Arbeiterschutzes bei Beginn des Weltkrieges, 1916/18. 
Hein, Die v6lkerr. Einrichtungen zum Zweck der Ausdehnung der deutschen So
zialgesetzgebung auf die AngehOrigen fremder Staaten. Diss. Greifsw. 1907. LaB, 
Die Staatsvertrage iiber Arbeiterversicherung, 1908. Raynaud, Droit internat. 
ouvrier, 1906. Chatelain, La protection internat. ouvriere, 1908. Metin, Les 
traites ouvriers, 1908. Evert, H. St. Bd. 1, S.772. Crick, Rev. Bd. 37, S. 432, 
543. Pic, Rev. Gen. Bd. 14, S. 495. Merignhac Bd. 2, S.726. Ullmann, S.417. 

3) Abgedruckt Fleischmann, S. 348, Strupp Bd.2, S. 345, 350 und N. 
R. G. 2. s. 32,367,3.s.1. 473. Dazu (vgl.Anm.2) Dochow, Hein,Raynaud, 
Crick. Ferner: Guyot, Rev. Bd. 36, S. 359. Pic, Rev. Gen. Bd. 11, S. 518. Lou
bat,Les accidents du travail en droit internat., 1911. Capitant, Les conventions 
internat. sur les accidents de travail, 1911. Strupp, Bd. 2, S. 349, Anm. 1. Ma
heim, Rev. Bd.44, S. ll3, 388; Le droit internat. ouvrier, 1913. Sinzot, Les 
traites internat. pour la protection des travailleurs, 1911. 
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II. Der internationale Arbeiterschutz ist nunmehr zum Bestandteile 
der Pariser Friedensvertriige geworden4), da der Weltfriede "nur auf 
dem Boden der sozialen Gerechtigkeit aufgebaut werden kann". Teil 
XIII des Versailler Vertrages behandelt die Organisation der Arbeit 
und fiigt dem merkwiirdigerweise erst "Allgemeine Grundsatze" (Art. 
427) hinterdrein, die sich zu der Uberzeugung bekennen, daB die 
Arbeit nicht bloB als Handelsware betrachtet werden diide, die des
halb das Recht des Zusammenschlusses fiir Arbeitnehmer und Arbeit
geber, die Zahlung eines angemessenen Lohnes, und zwar des gleichen 
Lohnes ohne Unterschied des Geschlechtes, die Annahme des Acht
stundentags "als zu erstrebendes Ziel " , eine wochentliche Arbeitsruhe 
von mindestens 24 Stunden, die Beseitigung der Kinderarbeit und die 
Einschrankung der Arbeit der Jugendlichen, die Sicherung einer gerech
ten wirtschaftlichen Behandlung fiir aile im Lande sich erlaubt auf
haltenden Arbeiter, Einrichtung eines Aufsichtsdienstes unter Teil
nahme von Frauen zur Sichel'steilung der Durchfiihrung der Gesetze 
iiber den Arbeiterschutz als wichtige Grundsatze aufstellen. 

Die "Organisation dcr Arbeit" ist in ein enges Verhaltnis zum 
Volkerbunde gesetzt, insofern die Mitgliedschaft im Volkerbunde zu
gleich die Mi tgliedschaft in der Organisation der Arbeit in sich schlieBt 
und das Internationale Arbeitsamt am Sitze des Volkerbunds errichtet 
wird .und einen Bestandteil der Bundeseinrichtungen bildet. Die stan
dige Organisation umfaBt: eine Hauptversammlung von Vertretern der 
Mitgliedstaaten und ein Internationales Arbeitsamt. 

Die Hauptversammlung besteht aus je 4 Vertretern eines jeden 
Mitgliedstaates (2 Regierungsvertreter, je 1 Vertreter der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer) und halt mindestens einmal jahrlich eine 
Sitzung abo 

Das Internationale Arbeitsamt steht unter der Leitung eines 
Verwaltungsrats von 24 Mitgliedern (12 Vertreter der Regierungen, 
je 6 gewahlt von den Arbeitgebern und von den Arbeitnehmern der 
Hauptversammlung). An der Spitze des Internationalen Arbeitsamtes 
steht ein Leiter, ernannt vom Verwaltungsrate. Das Personal solI aus 
Angehorigen verschiedener Staaten entnommen werden; in bestimmter 
Anzahl miissen es Frauen sein. 

Das Internationale Arbeitsamt hat aile Unterlagen fiir die inter-

4) Eckardt und Kuttig, Das internat. Arbeitsrecht im Friedensvertrage, 
1922; Hafner, Motive der internat. Sozialpolitik, 1922; Fehlinger, Internat. 
Sozialpolitik (Arbeitsorganisation, Ergebnisse), 1924; v. Tilly, Intern. Arbeits
recht, 1924; Guerreau, L'organisation permanente du travail, Paris 1923. 
Rene Courtin, L'organisation perman. du travail, Paris 1923. - Von den 
Veroffentlichungen des Internationalen Arbeitsamts die inhaltreiche "Internationale 
Rundschau der Arbeit" - vgl. auch das Schrifttum zum Volkerbund (unten § 50). 
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nationale Regelung der Arbeitsverhiiltnisse zu sammeln, die Tagung der 
Hauptversammlung vorzubereiten und die von dieser angeordneten 
Untersuchungen durchzufiihren 5). Es veroffentlicht eine regelmaBig 
erscheinende Zeitschrift in franzosischer, englischer und jeder anderen 
Sprache, die der Verwaltungsrat fiir angebracht hiilt (in deutscher 
Sprache monatlich "Internationale Rundschau der Arbeit"). 

Die Entscheidungen der Hauptversammlung erfolgen mit einfacher 
Stimmenmehrheit, bei der Annahme von Antragen mit Zweidrittel
mehrheit. Die Antrage konnen die Form eines "Vorschlages" an die 
Mitgliedstaaten haben, damit diese ihn als Landesgesetz oder anderswie 
zur Ausfiihrung bringen, oder die Form eines durch die Mitgliedstaaten 
zu ratifizierenden Vertragsentwurfs. Nicht blo13 Mitgliedstaaten gegen
einander, sond~rn auch Berufsvertretungen von gewerblichen Arbeit
nehmern oder Arbeitgebern konnen bei dem Arbeitsamte Beschwerde 
dariiber fiihren, da13 ein Mitgliedstaat das von ihm angenommene Uber
einkommen nicht befriedigend l!>usgefiihrt habe. Der Verwaltungsrat 
kann die im Versailler Vertrage naher bestimmte Bildung eines Unter'
suchungsausschusses herbeifiihren. Der Untersuchungsausschu13 er
stattet einen Bericht iiber die tatsachliche Lage mit Vorschlagen zur 
Zufriedenstellung, notigenfalls unter Angabe von wirtschaftlichen Straf
ma13nahmen. Gegen die Vorschlage kann jeder beteiligte Staat die Ent
scheidung des standigen Internationalen Gerichtshofes des Volkerbundes 
(unten § 54) anrufen. 

Auf den bisher abgehaltenen Hauptversammlungen6) sind eine 
Reihe von Vertragsentwiirfen und Vorschlagen angenommen worden, 
die jedoch erst vereinzelt eine Ratifikation gefunden haben; u. a. in 
Washington 28. November 1919 (also schon vor der Geltung des Ver
sailler Vertrages!) Festsetzung der Arbeitszeit in gewerblichen Betrie
ben auf 8 Stunden taglich und 48 Stunden wochentlich 7); Einrichtung 
unentgeltlicher offentI,icher Arbeitsnachweise; Schutz der Schwangeren 
und Wochnerinnen (6 Wochen vor und 6 Wochen nach der Nieder
kunft); Abschaffung der gewerblichen Nachtarbeit der Frauen und 
Jugendlichen; Mindestalter fiir gewerbliche Arbeit (14 Jahre), Ausdeh
nung des Berner Abkommens iiber das Verbot der Verwendung von 
Phosphor zu ZiindhOlzern - Genua (9. Juli 1920) Mindestalter fiir Be
schaftigung zur See; Entschadigung fiir Arbeitslosigkeit infolge Schiff-

5) Eine besondere Aufgabe teilt ihm Art. 312 Verso Vertr. zu, falls ein Ab
kommen zwischen Deutschland und den deutsches Gabiet erlangenden Staaten fiber 
die Teilung der ffir die Sozialversicherung angesammelten Reserven nicht zustande 
kommen sollte. 

6) 1m Juni 1924 hat die 6. Hauptversammlung stattgefunden. 
7) Noch immer umstritten. Abdruck des Entwurfs u. a. (in deutscher Vber

setzung) bei Fehlinger, S.168. 
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bruchs; Stellenvermittlung fiir Seeleute - Genf (1921) landwirtschaft
licher Arbeiterschutz (Mindestalter, Koalitionsrecht, w6chentlicher 
Ruhetag, Unfallentschadigung) - Genf (1922) Vorschlag fiir Wan
derungsstatistik - Genf (1923) Vorschlag fiir ArbeitsaUfsicht. 

FUr wichtige Gegenstande, wie die Wanderung und (1925) das Woh
nungswesen sind urnfassende Untersuchungen eingeleitet oder in den 
Ergebnissen bereits ver6ffentlicht. 

Uberschaut man das Wirken der "Organisation der Arbeit", so 
ist die Regsamkeit und der Ernst des Vorgehens unverkennbar. Wenn 
das Ergebnis uns gering erscheint, so liegt das im wesentlichen daran, 
daB fur Deutschland nach dem Stande seiner Gesetzgebung das langst 
erreicht war, was die Organisation der Arbeit international zu gewinnen 
erst anstrebt8) - ein Ruhmestitel, den zu betonen Deutschland ge
genuber dem Versailler Vertrage allen AnlaB hat und dem es die (ubri
gens verspatete und deshalb erfolglose) Zuziehung schon zur ersten Kon
ferenz in Washington (Oktober 1919) verdankt. 

§ 49. Die Bekiirupfung des Sklavenhandels1). 

I. Die MaBregeIn zur Unterdriickung des Sklavenhandels gewinnen viilker
rechtliche Bedeutung erst mit dem Augenblick, in dem die Staaten zu seiner 
gemeinsamen Bekampfung sich zusammenschlieBen. 

Nur diese internationalen Vereinbarungen, nicht die Bestim
mungen der nationalen Gesetzgebung sind an dieser Stelle zur Dar
stellung zu bringen. Das in verschiedenen Staaten fortbestehende Rechts
institut der Sklaverei wird durch die Staatsvertrage nicht beriihrt. 

1. Der von den engIischen Kolonien in Nordamerika und von England 
ausgehenden Bewegung folgend, hatte bereits der Wiener KongreB durch die 
beriihmte Erkliirung vom 8. Februar 181/i den Handel mit Negersklaven (die 

8) Das Deutsche Reich erhebt es zum Verfassungssatze (Reichsverfassung 
Art. 162): "Das Reich tritt fiir eine zwischenstaatliche Regelung der Rechtsver
haltnisse der Arbeiter ein, die fiir die gesamte arbeitende Klasse der Menschheit 
ein allgemeines Mindestma.6 der sozialen Rechte anstrebt". 

1) Vgl.Freudenthal, in v. Stengel-Fleischmann Bd. 3,S. 441. v.Liszt,Lehr
buch des Strafrechts 20 , § 99,101. v. Martitz, Arch. o. R. Bd.l, S. 3. Scherling, 
Die Bekampfung von Sklavenraub und Sklavenhandel seit dem Anfange dieses 
Jahrhunderts,1897. Desjardins, La traite maritime, Ie droit de visite et la con
ference de Bruxelles, 1891. Ka ys el, Die Gesetzgebung der Kulturstaaten zur Unter
driickung des afrikanischen Sklavenhandels, 1905. Scelle, Histoire politique 
de la traite negriere aux Indes de Castille. Contrats et traites d' Assiento. 2 Bde. 
1906. Sarrien, La traite des negres et Ie droit de visite au cours du 19 siecIe, 1910. 
de Louter Bd. 1, S. 262. Merignhac Bd. 2, S. 512. Ullmann, S. 402. Uber den 
Assientovertrag Fieischmannim Worterbuch Bd. I, S. 68. -Der erste Vorschlag, 
einen Staatenverband gegen den Sklavenhandel zu griinden, riihrt wohl von Mon
tesquieu her. 
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"traite des noirs" 2), nicht zu verwechseln mit der Rechtseinrichtung der Skla
verei), der damals besonders von Afrika nach Amerika betrieben wurde, als 
eine Verletzung der Grundsiitze der Menschlichkeit und der allgemeinen Moral 
bezeichnet. 

In dem zweiten Pariser Frieden vom 20. November 1815 3) wurden 
weitere Verhandlungen tiber die Frage vereinbart, die in London 1817 
und 1818, sowie auf dem KongreB zu Aachen 1818 und Verona 1822 
stattfanden, aber ergebnislos verliefen. 

England ging daher auf dem von ihm bereits seit 1810 einge
schlagenen Wege selbstandig weiter vor und schloB mit einer Reihe 
von Staaten Vertrage ab, durch die den Kriegsschiffen der Vertrags
staaten das Recht zur Durchsuchung verdachtiger Schiffe gegenseitig 
eingeraumt wurde. 

2. Erst der sogenannte Quintupelvertrag vom 20. Dezember 1841, zwischen 
England, Frankreich, Ru61and, Osterreich und PreuJlen geschlossen (von Frank
reich jedoch nicht ratifiziert), setzte jenen theoretischen Grundsatz des Wiener 
Kongresses in Wirklichkeit urn 4). 

Der Vertrag, dem Belgien 1848, das Deutsche Reich durch Ver
trag mit GroBbritannien vom 29. Marz 1879 (R. G. Bl. 1880 S. 100) an 
Stelle PreuBens beitraten, beruht (abgesehen von der Gleichstellung 
des Sklavenhandels mit dem Seeraub) darauf, daB in einer genau um
schriebenen "verdachtigen Zone", die den Atlantischen Ozean zwischen 
Afrika und Amerika (also nicht das Mittelmeer) sowie den westlichen 
Teil des Indischen Ozeans umfaBt, den Kreuzern der Vertragsmachte 
das Recht zur Dllrchsuchuug der des Sklavenhandels verdiichtigen 
Schiffe eingeraumt wurde. 

Auch nach dem Vertrag von 1841 war England unausgesetzt be
muht, durch Vertrage mit andern Staaten die vorhandenen Lucken 
auszufilllen. Den AbschluB fanden diese Bestrebungen zunachst durch 
den Vertrag der Vereinigten Staaten mit England vom 7. April 1862, in 
dem jene in das von ihnen lange bestrittene gegenseitige Durchsuchungs
recht innerhalb einer bestimmten Zone einwilligten. Ende der sech-

2) "Un £leau qui a si longtemps desole I'Mrique, degrade l'Europe et afflige 
l'humanite." - Fleischmann, S. 17. 

3) Additional-Mikel: "Da die hohen kontrahierenden Machte aufrichtig 
wiinschen, die MaBregeln zu verfolgen, womit sie sich bereits auf dem KongreB zu 
Wien in Riicksicht der vollstandigen und allgemeinen Abschaffung des Sklaven
handels beschiiftigt hatten, und auch schon in ihren Staaten, ihren Kolonien und 
Untertanen jede und aIle Art von TeiInahme an diesem Handel ohne Ausnahme 
untersagt haben, so verpflichten sie sich, von neuem ihre Bemiihungen zu ver
einigen, um den endlichen Erfolg der in der Deklaration vom 4. (sic!) Februar 
1815 aufgestellten Grundsiitze zu sichern, und ohne Zeitverlust durch ihre Ge
sandten an den Hiifen zu London und Paris die wirksamsten MaBnehmungen zu 
verabreden, damit dieser an sich so verabscheuungswiirdige und den Gesetzen der 
Natur und der Religion so offenbar zuwiderlaufende Handel ganzlich und auf immer 
abgeschafft werden mage." 

4) Fleischmann, S. 41; Strupp Bd. 1, S.392. 
v. Liszt-Fleischmann, V5lkerrecht, 12. Auf!. 25 
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ziger Jahre konnte der Negerhandel nach Amerika als erloschen be
trachtet werden. 

3. Mit der friedIichen Aufteilung von Afrika entstand fill die Kultur
staaten die neue Aufgabe, auch dem Sklavenhandel, der von der Ostkiiste Afrikas, 
und von Madagaskar aus vorwiegend nach Asien betrieben wurde, sowie den 
besonders von arabischen Sklavenhiindlern ausgebenden Sklavenjagden im 
Innern von Afrika entgegenzutreten. Die erste Vereinbarung der Miichte ent
hielt die von 16 Staaten unterzeichnete Kongoakte von 1885, der auch der neu
gebildete Kongostaat sofort beigetreten ist. 

In Art. 9 "erklaren 'die Machte, welche in den das konventionelIe. 
Kongobecken bildenden Gebieten Souveranitatsrechte oder einen Ein
fluB ausuben oder ausuben werden, daB diese Gebiete weder als Markt, 
noch als DurchgangsstraBe fUr den Handel mit Sklaven, gleichviel 
welcher Rasse, benutzt werden sollen. J ede dieser Machte verpflichtet 
sich zur Anwendung alIer ihr zu Gebote stehenden Mittel, um diesem 
Handel ein Ende zu machen und diejenigen, welche ihm obliegen, zu 
bestrafen. " 

4. Um die Mallreg'eln zu'r Durchfiihrung dieses Grundsat~es zu beraten,. 
trat auf die im Einverstiindnis mit England von Belgien ausgegangene Ein
ladung am 18. November 1889 die Briisseler Konferenz zusammen. Ihr Ergebnis' 
ist in der General-Akte vom 2. JuIi 1890 (R. G. B1.1892, 605) niedergelegt5). 

Die Brusseler Antisklavereiakte ist ratifiziert von Deutschland" 
Osterreich-Ungarn, Belgien, Danemark, Spanien, dem Kongostaat, den 
Vereinigten Staaten, Frankreich 6), GroBbritannien, Italien, den Nieder
landen, Persien, Portugal, RuBland, Schweden-Norwegen, der Tiirkein. 
und Zanzibar. Spater sind Liberia und der (ehemalige) Oranje-Frei
staat (letzterer 1896) beigetreten (deutsches Ausfiihrungsgesetz yom 
28. Juli 1895 R. G. Bl. 425). Wegen des Versailler Vertrages oben §47 
I 2 und II 4c. 

Aus dem Inhalt der Vereinbarung (100 Artikel) bleibt zu beachten ~ 
Das 1. Kapitel spricht von den "Landern des Sklavenhandels, 

und den MaBregeln, welche in den Gebieten zu treffen 
sind, in denen der Sklavenhandel seinen Ursprung hat". 

5) Die Verhandlungen sind mitgeteilt N. R. G. 2. s. 16, 30. Die Akte ist, 
abgedruckt bei Fleischmann, S.226, Strupp Bd.2, S.356. Ihre Ergebnisse Rev., 
Gen. Bd. 15, S. 131. Erganzungen durch Einzelvertrage; wichtig der Vertrag 
GroBbritanniens mit Agypten v. 21. November 1895 (N. R. G. 2. s. 23, 166). 

6) Frankreich (Gesetz vom 23. Dezember 1891) hat die Generalakte nur mit 
AusschluB gewisser Bestimmungen ratifiziert (Protokoll vom 2. Januar 1892 in 
N. R. G. 2. s. 22,259). Die ausgeschlossenen Artikel sind die Art. 21 bis 23, 42 bis 61.. 
Sie beziehen sich auf die verdachtige Zone, aus welcher der Umkreis von Madagas
kar ausgeschieden werden solI, auf die Sistierung verdachtiger Schiffe und auf das, 
Untersuchungs- und Spruchverfahren bei Aufbringung von Schiffen. Vgl. Rev.Bd. 
24, S. 206. Die Raltung Frankreichs ist auch von franzosischen Schriftstellern. 
z. B. von Merignhac, scharf getadelt worden. 
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Hier handelt es sich darum, die Sklavenjagden zu verhindern und die 
dem Sklavenhandel dienenden Stra.6en abzusperren. Zu diesem Zweck 
sollen im Innern des Landes feste Stationen angelegt und auf den Ge
wassern Kreuzfahrten unterhalten werden, die in bestimmten Schutz
hafen ihre Stiitzpunkte finden. Die Vertragsmachte verpflichten sich, 
aIle fiir die Erreichung dieses Zweckes erforderlichen Ma.6regeln zu tref
fen, vor allem auch Strafandrohungen gegen den Sklavenraub zu er
lassen. (Uber den Vertrieb von Feuerwaffen vgl. oben § 47 II 4; iiber 
den Handel mit Spirituosen oben § 45, III, 2). 

Die Bestimmungen des II. Kapitels sollen dem Sklavenhandel 
zu Lande entgegentreten. Die von den Sklavenhandlern benutzten 
Karawanenwege sollen iiberwacht, die auf dem Marsche befindlichen 
Sklavenziige sollen angehalten und, soweit als dies gesetzlich zulassig 
ist, verfolgt werden. Eine besondere Uberwachung solI in den Seehafen
platzen ausgeiibt werden. 

Das III. Kapitel regelt die "Unterdriickung des Sklaven
handels zur See". Die "verdachtige Zone" umfa.6t den westlichen 
Teil des Indischen Ozeans mit Einschlu.6 des Roten Meeres und des Per
sischen Meerbusens und wird im Westen durch die Kiisten von Belutschi
stan bis zum Kap von Tangalane, im Osten durch eine konventionelle 
Linie begrenzt. 

Strenge Vorschriften regeln die Verleihung des Flaggenrechtes an 
die einheimischen Schiffe, die Musterrollen und die Listen der schwarzen 
Passagiere. Die Kriegsschiffe der Vertragsmachte haben das Recht, 
jedes verdachtige Schiff unter 500 Tonnen Gehalt in der bezeichneten 
Zone anzuhalten und eine Priifung der Schiffspapiere vorzunehmen. 
"Die Priifung der Schiffsladung oder die Durchsuchung" (also die eigent
liche recherche im technischen Sinne des Wortes, in der Akte ,;visite" 
genannt) darf jedoch nur dann stattfinden, wenn der Staat, dem das ver
dachtige Schiff seiner Flagge nach angehort, dieses Recht dem Staate des 
anhaltenden Kreuzers ausdriicklich eingeraumt hat (eine Einschran
kung mit Riicksicht auf Frankreich). Daran schlieBt sich dal3 Unter
suchungsverfahren derjenigen Macht, der das Schiff seiner Flagge nach 
angehort. 

Kapitel IV handelt von den "Bestimmungslandern, deren 
Einrichtungen das Bestehen der Haussklaverei gestatten". 
Diese Machte verpflichten sich, soweit sie die Generalakte unterzeichnet 
haben, Einfuhr, Durchfuhr, Ausfuhr von afrikanischen Sklaven, sowie 
den Handel mit diesen zu verhindern. 

Kapitel V trifft Einrichtungen, um die Ausfiihrung der General
akte zu sichern: internationales maritimes Bureau in Zanzibar und 
Spezialbureau in Briissel (oben § 28 II 7); Schutz der in Freiheit ge
setzten Sklaven. 

25* 
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o. Die Kongoakte und die Briisseler Antisklavereiakte von 1890 sind durch 
das Abkommen zu Saint Germain vom 10. September 1IWP) aufgehoben worden. 

Hiermit sind zwar formell die bisher geltenden Bestimmungen 
auBer Kraft getreten. In der Sache entschlagen sich die Vertrags
machte ihrer Pflicht nicht, sich "zu bemiihen, die vollstandige Unter
driickung der Sklaverei in allen ihren Formen und des Negerhandels zu 
Lande und zu Wasser sicherzustellen" (Art. 11). 

V gl. noch allgemein § 47 I 2; wegen des Waffenhandels § 47 II 4, 
wegen des Branntweinhandels oben § 45 III 2. 

II. Der Handel mit chinesischen Kulis, die vlelfach mit Anwendung 
von List oder Gewalt von Macao nach Westindien und Siidamerika ge
bracht wurden, sowie der Handel mit polynesischen Kontrakt
arbeitern (Kanaken) nach Queensland, den Fidschi- und den Ge
sellschansinseln, der in den sechziger und siebziger Jahren vorigen 
Jahrhunderts dem afrika.nischen Sklavenhandel nicht viel nachgestanden 
haben diirfte, hat zu internationalen Vereinbarungen keinen AnlaB ge
geben, sondern ist durch di.e einheimische Gesetzgebung der beteiligten 
Lander mit Erfolg bekampft wordenS). 

Sechster Abschnitt. 

Der Volkerbnnd 1). 

§50. 
A. Verwirklichung des Viilkerbundgedankens S. 388. - B. Satzung und rechtliche 
Natur S. 391. - O. Verfas8unll S. 393. - D. Aufgaben S. 397. - E. K08ten S. 403. 

A. Die VerwirkIichung des Volkerbundgedankens. 
I. Stromungen mit verschiedenem Ziele und aus verschiedenem Lager 

sind in der Einrichtung des Volkerbundes zusammengeflossen. Ver
einzelte Anregungen tauchen schon friih auf, in jenen Planen von Dubois, 
Sully, Abbe de St. Pierre u. a. (vgl. § 51); doch weiB man bei ihnen nicht 

7) Abdruck u. a. bei Pohl·Sartorius, S.406. 
8) Vgl. Sartorius v. Waltershausen, H. St. Bi. 6, S.275. 
1) Zur Geschichte: Schiicking, Organisation der Welt, 1909; Der Bund der 

Volker, 1918. Redslo b, Das Problem des Vo.R., 1917. v. Grauert, Zur Geschichte 
des Weltfriedens, des Volkerrechts und der Idee einer Liga der Nationen, 1920. 
Vei t Valentin, Geschichte des Volkerbundgedankens in Deutschland, 1920. Weh
berg, Die Pariser Volkerbundakte, 1919 (AbschnittI). - V gl. noch unten § 51 Amp.. I. 

Umfassende Baarbaitung der Volkerbundsatzung: v. Biilow, Der Versailler 
Volkerbund, 1923. Schiicking und Wehberg, Die Satzung des Volkerbundes, 
kommentiert 1921, 2 192:1. Max Huber, Die allgemeinen politis chen Grundlagen 
des Volkerbundvertrages, 1920 (auchZ.Vo. R. Bi. 12, S. 1, 1922. Meurer, Die Grund
lagen des Ver3ailler Friedens und der Volkerbund, 1920. Lukas, Deutschland 
und die Idee des Volkerbundes, 1921. Kraus, Der VOlkerbund und die Friedens
vertrage, 1920. Oppenheim, The league of nations and its problems, 1919. Das 
Sammelwerk "Les origines et l'oouvre de la Societe des nations", Teil I 1923, II 1924 
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immer, inwieweit sie Ergebnisse rein gelehrten oder menschenfreundlichen 
Sinnens sind oder den Bestrebungen politischer Machthaber, vornehm
lich dem Streit urn die Universalgewalt des Papstes oder urn die Vor
herrschaft zwischen Frankreich und Deutschland ihren Ursprung ver
danken oder im Zeitalter der AufkHirung dem Widerwillen gegen die 
Weltunrast der Kabinettskriege. Die Entwiirfe wollten durch eine bis 
ins Kleinste ersonnene Organisation der abendlandischen Machte einen 
Staatenbund schaffen, als Friedensgemeinschaft insonderheit gegen die 
Tiirkengefahr. Diese Gedankenrichtung hatte einen praktisch-politischen 
Erfolg nicht aufzuweisen. Doch von der Warte dessen aus, der Stim
mungen, die eine Zeit bewegen, sub specie aeterni betrachtet, als Ge
dankenkeime, die endgiiltig nie dem Untergang verfallen, sondern auf
gehen in anderer Art, wenn ihre Zeit gekommen ist, sind auch jene miB
iungenen und oft wunderlich erscheinenden Kombinationen zu werten; 
als eine Riistkammer fiir erneuten VorstoB im 19. Jahrhundert, das zum 
Teil iibrigens erst die in Vergessenheit verfallenen alteren literarischen 
Anregungen ans Licht gezogen hat. 

In eigener Art wollte einen Bund zur Befriedung der Welt die sog. 
Heilige Allianz (1815) darstellen, im Sinne ihres religioser Mystik nicht 
fremden Schopfers, aber ein miBlungenes, weil miBbrauchtes Werk. 

In der Folge wirkte zweierlei nach der Richtung einer engeren 
Verbindung der Staaten. Das eine entsprang mehr niichterner Amts
praxis, getrieben durch die Entwicklung von Wirtschaft und Verkehr, 
die den Weg iiber die staatlichen Grenzen hinweg finden muBte. Es 
waren die von den Einzelabkommen zu Gruppenabkommen und Unionen 
sich verdichtenden Vertragsbeziehungen zwischen den Staaten, die zu 
Ausgang des 19. Jahrhunderts bereits wie in einem Netz die Kultur
staaten der Welt in sich geschlossen hielten. Sie konnten schlieBlich auch 
an den der friedlichen Entwicklung widerstreitenden Kraften nicht vor
iibergehen und suchten auf den Haager Friedenskonferenzen (1899, 
1907; oben S. 37) die Staatenwelt zu einem friedlichen Ausgleich der 
Gegensatze zu verbinden oder auf ihn hinzulenken. Immer deutlicher 
ward es, daB alles Einzelwerk unvermeidlich Liicken, auch Willkiirlich
keiten aufweisen miiBte ; so daB eine Vereinheitlichung dieserin zahlreichen 
Einzelzweckverbanden nebeneinander bestehenden oder auseinander 

(Kopenhagen). Josef L. Kunz, Entstehungsgeschichte des Volkerbundpaktes, 
(osterr.) Z. f. O. R. 1924. Grabowsky, Grundprobleme des Volkerbundes, 1919, 
(zum Entwurfe); Carl Schmitt, Kernfragen des Volkerbundes (Schmollers 
Jahrb. 48, 1925, 753). - Woodrow Wilson, Memoiren, 3. Teil (Il77). 

Aus den periodischen VerOffentlichungen des Volkerbundes: das Journal oHi
ciel, der Recueil des Traites, das Resume mensue1 des travaux de la Societe des Na
tions (in 6 Sprachen, auch deutsch als "Tatigkeit des Volkerbundes"). Uber den 
Umfang der VerOffentlichungen gibt der Katalog "Publications editees par la 
Societe des Nations" AufschluB. 
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gehenden Bestrebungen in irgendeiner Form sich aufdrangte; freilich 
war es mehr ein unklares Empfinden als ein Erkennen oder gar plan
maBiges Handanlegen. 

Hier setzt, wie nicht selten fUr die Entfaltung internationaler Be
ziehungen, eine private Bewegung als Vorlaufer, um nicht zu sagen als 
Vorkampfer ein - der Pazifismus. Ihr Ursprung war Negation: Ab
lehnen gewaltsamer Entscheidung im Streit zwischen Staaten; ihr Ver
langen rein individualistisch eingestellt, verschlossen gegen staatliche 
Entwicklung und staatliche Notwendigkeit, auf das AuBerliche gewendet, 
die Abriistung. Indes erhob sich, je mehr sich die Friedensgesellschaften 
durch die Sbaaten verzweigten, und sie eine Seitenbewegung in der 
Interparlamentarischen Union fanden, bald auch die positive Frage nach 
einem geeigneten Ausgleich bei Staatenstreitigkeiten, vornehmlich durch 
Schiedsgerichte (vgl. unten § 53). Und in der jiingsten Etappe, um die 
Jahrhundertwende, betonte der Pazifismus starker d~s evolutionare 
Moment, die Badeutung der Krafte, die in der Intensitat der vertraglichen 
Verkniipfung der Sbaaten fUr wirtschaftliche und ideelle Zwecke mittel
bar eine Befriedung der Welt herbeizufiihren oder zu sichern geeignet 
waren. 

So wiirde in einem Bunde der Sbaaten mit umfassender Zweckbe
stimmung der ZusammenschluB der Staaten zugleich den Gipfel in der 
Vergemeinschaftung der Interessen darstellen - und das Bollwerk 
gegen ihre Ge£ahrdung im Staatenstreite 2). 

II. In diesem Stadium ist die Entwicklung durch den Weltkrieg und 
seine Folgen aufgehalten, durchbrochen und in eine durch personliche 
Einfliisse bedingte Richtung abgelenkt worden. Die drangende Kraft 
war der Prasident der Vereinigten Staaten Woodrow Wilson 3). Schon 
in seiner Friedensnote vom 21. Dezember 1916 konnte er von der Bil
dung einer Liga der Nationen sprechen, die den Frieden und die Gerech
tigkeit in der ganzen Welt gewahrleisten solite, unter Bedingungen, die 
die Unabhangigkeit, die Unversehrtheit des Gebiets und die politische 
wie wirtschaftliche Freiheit der an dem Kriege heteiligten Nationen ge
wahrleisten sollte. jene 14 Punkte, die Wilson am 8. Januar 1918 seiner 
Botschaft an den KongreB der V. St. einfiigte, schlieBen mit der For
derung der Schaffung einer allgemeinen GeseHschaft der Nationen abo 
Auch die weitere Rede Wilsons in Mount Vernon am 4. Juli 1918lauft im 
letzten (4.) Punkte auf die Schaffung einer Friedensordnung hilll'1'US: 
"Was wir suchen, ist die Herrschaft des Rechtes, gegriindet auf die 

2) Dadurch bestimmt sich die Stellung eines ViiIkerbundes im Systeme des 
Viilkerrechts. 

3) Der Friedensgedanke in Reden und Staatsakten des Prasidenten Wilson 
(Berlin, 1918). - Lansing, Die Versailler Friedensverhandlungen, 1921. -
Woodrow Wilson, Memoiren und Dokumente Bd. III, 61ff. 
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Zustimmung der Regierten und aufrecht erhalten durch die organisierte 
Meinung der Menschheit." Der Gedanke wurde denn auch in Deutsch
land, von der Deutschen Gesellschaft fur Volkerrecht wie von der Re
gierung, aufgegriffen und fiihrte zu ausgearbeiteten Entwurfen4). Fur 
den Prasidenten Wilson handelte es sich nicht um einen gewohnlichen 
Vertrag, sondern um einen geheiligten Bund, einen dem biblischen ahn
lichen "covenant"; das Streben, diesen durchzusetzen, hat Wilson nach 
Paris gefuhrt. Die Errichtung des VOlkerbundes ist "ein Teil, in gewis
sem Sinne sogar der Hauptteil des Friedensvertrages" (Wilson, Rede 
vom 27. September 1918). Doch ist von seinem eigenen Entwurf auBer 
der Rmennung nicht allzuviel in den amtlichen (englisch-amerikanischen) 
Entwurf ubergegangen, der aus der Beratung der Hauptmachte am 
14. Febr.1919 bekanntgegeben wurde5). Unterdem 24. April 1919 setzte 
die deutsche Regierung ihren Entwur£ fur die Errichtung eines Volker
bundes dagegen. Die Verbandsmachte haben es abgelehnt, den begrun
deten Einwanden der deutschen Regierung irgendwie Rechnung zu 
tragen (deutsche Gegenvorschlage 29. Mai, Antwortnote 16. Juni). 

B. Satzung mid rechtliche Natur des VOlkerbundes. 
I. Die Satzung des Volkerbundes ist - als Teil 1- Bestandteil eines jeden 

der Pariser Friedensvertrage (nicht dagegen auch des Friedens mit der 
Turkei zu Lausanne 6). 

Man kann bezweifeln, ob eine Organisation wie dieser Volkerbund 
ohne den gewaltigen oder gewaltsamen Druck des Weltkrieges hatte zu
stande kommen k6nnen. Und die breiten Spuren dieses Ursprungs sind 
ihm eingepragt (Mitgliedschaft, Vertretung im Rate u. a.), der Zuschnitt 
,auf die 5 "Hauptmachte", die, mogen sie auch nicht das Gesamte be
stimmen, so doch niemals iiberstimmt werden konnen. Die Einfugung 
des VOlkerbundes in die Friedensvertrage erklart sich nicht bloB aus der 
groBen Zahl von Aufgaben zur Abwicklung der Friedensvertrage (unten 
IV); sie belastet ihn daruber hinaus mit einer Fulle von Rucksichten 

4) Verhandlungen der am 21. September 1918 eingesetzten Studienkommission 
fiir den Viilkerbund (Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft fiir Viilkerrecht, 
1919). Zorn, Der Viilkerbund, Eine Kritik der Entwiirfe fUr die Verfassung des 
Viilkerbundes, 1919. Fleischmann, Des Viilkerbunds Verfassung, Z. Vii. R. 
Bd.ll, S. 243, 1920. Schiicking-Wehberg, Satzung des Viilkerbundes, 21924, 
S. 6f. zahlen auf: 7 Entente-Entwiirfe, 3 Entwiirfe neutraler Regierungen, 1 Ent-
wurf der deutschen Regierung und 40 private Entwiirfe. . 

5) Fiir den Prasidenten Wilson wurde Erinnerung der Urheberschaft dadurch 
gewahrt, daB ihm die Einberufung der Bundesversammlung und des Rates zur 
ersten Tagung iiberlassen wurde (Art. 5 Abs. 3 der Satzung). Die erste Bundesver
sammlung ist schon nach der Ratifikation des Versailler Vertrages (1920) zusammen
getreten. 

6) Wohl aber nooh des nicht ratifizierten Friedensvertrages zu Sevres; vgl. 
diesen bei Nieiueyer, Die Friedensschliisse 1918-1921. JahrbuchBd.8, 1922, S. 592. 
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auf die Friedensvertrage und ihre Stifter. Nicht scharfer kann dies be
tont werden als es Wilsons Nachfolger, der Prasident Harding in seiner 
Botschaft an den KongreB (12. April 1921) tat: "Ganz offenkundig 
wurde das hOchste Ziel des V6lkerbundes dadurch hinfallig gemacht, 
daB der Bund mit dem Friedensvertrage verkettet und dadurch zu einem 
Zwangsmittel der Sieger im Kriege wurde"7). 

Abanderungen der Satzung haben sich in der kurzen Zeit 
des Wirkens schon mehrfach erforderlich gemacht, z. B. fUr die Wahl der 
nichtstandigen Mitglieder des Rates (Art. 4 Abs. 2), die Kosten des 
V6lkerbundes (Art. 6), die Bundesexekution (Art. 16) und geradezu fiir 
die Erleichterung der Bestimmungen iiber die Anderung der Satzung 
selbst (Art. 26)8). Fiir eine Satzungsanderung ist nicht Einstimmig
keit, sondern nur eineMehrheit von Dreivierteln der Bundesversammlung, 
allerdings unter EinschluB samtlicher auf der Versammlung vertre
tenen Mitglieder des Rates, erforderlich. In Kraft tritt die Anderung 
mit der - nur in der AusschluBfrist von 22 Monaten seit der Abstim
mung zulassigen - Ratifikation durch die Gesamtheit der zur Zeit der 
Abstimmung im Rate vertretenen und die Mehrheit der in der Bundes
versammlung vertretenen Mitglieder. 

Die einschneidendste Anderung wiirde erfolgen, wenn das Genfer 
Protokoll iiber die friedliche Regelung internationaler Streitfalle, das die 
5. Versammlung des V61kerbundes (Oktober 1924) beschlossen hat, die 
Ratifikation erlangen sollte, wenigstens von der Mehrheit der standigen 
Ratsmitglieder und 10 andern Mitgliedern des Bundes (Art. 21 Abs. 4 
des Protokolls) - doch besteht dafiir zur Zeit wenig Aussicht. Vgl. 
noch unten § 51 am Ende. 

II. Nach seiner rechtlichen Natur ist der VOlkerbund ein internationaler 
Zweckverband, der dem RechtsgebiIde des Staatenbundes nahe steht. 

Die rechtliche N atur 9) bestimmt sich nach der Entstehung und dem 
Bestehen, der Zusammensetzung und dem Zwecke. Wenn auch der 
V61kerbund nicht mit ausdriicklichen Worten fiir "ewig" erklart ist 
und er durch den Austritt der Mitglieder derelinquiert werden k6nnte 
(Art. 1 Abs. 3), so deutet doch die Entstehungsgeschichte wie der SchluB
artikel (26) mit seiner elastischen Bestimmung, die den V61kerbund 

7) Deutsche Allgemeine Zeitung Nr. 171 yom 13. April 1921. 
8) Unten im "Anhang" wird die Satzung des Volkerbundes in der jiingsten 

Fassung abgedruckt. 
In der urspriinglichen Fassung (die iibrigens zur Zeit noch gilt) lautet Art. 26: 

"Abanderungen der gegenwartigen Satzung treten mit der Ratifikation durch die 
Gesamtheit der im Rat unddie Mehrheit der in der Bundesversammlung ver
tretenen Bundesmitglieder in Kraft." 

9) Kraus, Yom Wesen des Volkerbundes, 1920. v. Thadden, Volkerrecht 
und Volkerbund, 1920. Grosch, Z. f. d. gesamte Staatswissenschaft Bd.76 
(1.921), S.251. Korling, Die Rechtsnatur des Volkerbundes, 1922. 
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selbst beim Wandel seiner Satzung nach Kraften bei Bestand erhiilt 
und die Mitglieder, welche die Anderung ablehnen, ausscheidet, auf mog
lichste Erhaltung des Bundes als solchen. Wenn man den "Staatenbund" 
als eine organisierte dauernde Verbindung von unabhangigen Staaten 
ansieht, begrenzten Zwecken dienend, im wesentlichen der Sicherung 
nach auBen und der Wahrung des Friedens nach innen, so mochte der 
V61kerbund dem Begriffe sich eingliedern lassen. Indes widerstrebt 
dem doch der Umstand, daB der Begriff des Staatenbundes herkommlich 
mit Beschrankung auf Staaten einer bestimmten engeren kulturellen 
oder nationalen Gemeinschaft verwendet worden ist und nach den ge
schichtlichen Vorgangen dieses Merkmal stillschweigend einbezogen hat. 
In diesem Merkmale liegt u. a. der naturgegebene Antrieb auf eine Er
streckung der Zwecke und auf einen engern politischen ZusammenschluB. 
Mag nun in der Ausdehnung der Zwecke der Volkerbund nicht zuriick
stehen (wenngleich sich gegen seine Viel£iiltigkeit gewisse eben innerlich 
begriindete Hemmungen deutlich bemerkbar machen), so ist doch ein 
politisches Zusammengestimmtsein in keiner Weise ein Merkmal des 
Volkerbundes, und kann es nach seiner Struktur gar nicht sein. Darum 
kann die begriffliche Eingliederung in den "Staatenbund", wenn anders 
sie nicht auf eine abgleitende Linie leiten solI, nur in dem Sinne einer 
Parallelerscheinung verwendet werden. 

Diese Auffassung gestattet, den Volkerbund entsprechend einem 
Staatenbunde zu behandeln. Doch ist dies lediglich eine Hilfskonstruk
tion, deren Bedingtheit nicht iibersehen werden darf. Immerhin ge
stattet sie, den Volkerbundstaaten ahnliche Rechte insoweit zuzuerken
nen, als der Bund ihrer unerlaBlich bedarf, um die ihm vertraglich 
eingeraumte Stellung durchzufiihren, z. B. also die juristische Person
lichkeit des privaten Rechtes 10). 

C. Verfassung des VOIkerbundes. 
I. Mitglieder des Volkerbundes sind zur Zeit 55 Lander - von GroB

staaten gehoren dem Volkerbunde nicht an: Deutschland, RuBland, 
V. St. v. Amerika. 

Die Mitgliedschaft ist keine allgemeine und ohne weiteres fiir jeden 
Staat erreichbare; darin zeigt sich der politische Ausgangspunkt des 
Bundes. Anderseits begehrt der VOlkerbund in gewissen Fallen seine 
Erstreckung auch auf Nichtmitglieder (vgl. Art. 17). 

Der Papst ist nicht Mitglied des V61kerbundes. 
1. Urspriingliche Mitglieder (Art. I}. 
a) Griinder-Mitglieder, das sind aIle Verbandsmachte, die den 

Versailler Vertrag gezeichnet und ratifiziert haben. Also gehOren dazu 

10) Auch eine diplomatiBche Vertretung beim Volkerbunde! Sie ist fiir den 
Papst angeregt worden. Vgl. fur Brasilien daB Official Journal vom Mai 1924. 
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nicht die V. St. v. Amerika. China hat zwar den Verso Vertrag nicht 
unterzeichnet, gehort aber als Zeichner des Friedensvertrages mit Oster
reich zum Volkerbund. Die englischen Besitzungen Kanada, Australien, 
Siidafrika, Neuseeland und Indien treten neben dem Mutterlande als 
selbstandige Mitglieder auf (ein Ubergewicht, das nicht ganz ohne Ein
fluB auf die Haltung der V. St. v. Amerika fiir die Frage ihres Eintritts 
in den Volkerbund geworden ist). 

Zur Zeit sind dies 29 Mitglieder 11): Belgien, Bolivien, Brasilien, 
_Britisches Reich (nebst Kanada, Australien, Siidafrika, Neuseeland, 
Indien), China, Cuba, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Haiti, 
Honduras, Italien, Japan, Liberia, Nikaragua, Panama, Peru, Polen, 
Por.tugal, Rumanien, Siam, Siidslawien, Tschechoslowakei, Uruguay. 

b) Eingeladene Mitglieder sind in der Anlage zur ~atzung na
mentlich aufgezahlte 13 Staaten, denen der Beitritt binnen zwei Mo
naten freigestellt war. Es sind die hauptsachlichen im Weltkriege neutral 
.gebliebenen Staaten, sofern nicht ihr Verhalten gegeniiber den Verbands
machten eine Ahndung erfahren soUte (Mexiko!): Argentinien, Chile, 
,Columbien, Danemark, Niederlande, Norwegen, Paraguay, Persien, 
Salvador, Schweden, Schweiz, Spanien, Venezuela 12). 

2. Zugelassene Mi tglieder: Aile iibrigen Staaten, Dominien 
oder Selbstverwaltungskolonien; jedoch nur dann, wenn ihre Zulassung 
'Von zwei Dritteln der Bundesversammlung ausgesprochen wird, und 
~,vorausgesetzt, daB sie fiir ihre aufrichtige Absicht, ihre internationalen 
Verpflichtungen zu beachten, wirksame Gewahr leisten und die hinsicht
lich ihrer Land-, Luft- und Seestreitkrafte und ihrer Riistungen von dem 
Bunde festgesetzte Ordnung annehmen"12 a ). 

11) Ekuador und Hedschas erscheinen in dem Haushaltplan des Volker
bundes nicht. 

12) Der Beitritt ist nicht immer oIme innere Kampfe erfolgt: in der Schweiz, 
wo eine Volksabstimmung erst nach Ablauf der Beitrittsfrist (am 16. Mai 1920) 
cstattfand, nur gegen eine starke Minderheit (414830: 322939 Stimmen). Vgl. die 
Botschaft des Bundesrats an die Bundesversammlung (der Eidgenossenschaft) vom 
4. August 1919. Borel, Rev. Gen. 1920, S. 153. Waldkirch, Volkerbund und 
dauernde Neutralitat,im Handbuch der Politik 3 Bd. 5,S.48. Sch iicking- Weh berg, 
:2, S. 207. Ra ppard, L'entree de la Suisse dans la Societe des Nations, 1924. 

123) Uber den Eintritt Deutschlands in den Volkerbund hat sich die 
-deutsche Regierung in einemam29. September 1924 den im Rate vertretenenMachten 
iiberreichten Memorandumausgesprochen. Sie faBt die Voraussetzungen fUr den 
Eintritt zusammen: 1. GewiBheit fUr Deutschland, alsbald nach seinem Eintritt 
einen standigen Sitz im Rate zu erhalten. - 2. Vorbehalt gegeniiber Art. 16 
·der Satzung, an einer Bundesexekution teilzunehmen, solange die aus der Ent
waffnung Deutschlands sich ergebende Ungleichheit des militarischen Riistungs
standes andauert. - 3. Eine Erklarung gemaB Art. 1 "darf nicht so verstanden 
werden, als ob die deutsche Regierung damit diejenigen zur Begriindung ihrer Ver
pflichtungen aufgestellten Behauptungen anerkenne, die eine moralische Belastung 
des deutschen Volkes insich schlieBen. Auch kann diedeutscheRegierung in diesem 
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1920 wurden aufgenommen: Osterreich, Bulgarien, Costa Rica 13), 

Luxemburg 14), Albanien, Finnland -1921 Estland, Lettland, Litauen -
1922 Ungarn -1923 Irland, Abessynien (dieses unter der Voraussetzung, 
daB es den Sklavenhandel abschaffe!) - 1924 San Domingo. 

3. Von "hineinwachsenden" Mitgliedern bei denjenigen Staaten 
zu sprechen, die als Nichtmitglieder zu gewissen Verhandlungen auf 
Konferenzen des Volkerbundes, namentlich technischer Natur, zugezogen 
werden, kann irrefiihren. 

4. Das Ausscheiden eines Mitgliedes aus dem Volkerbunde kann 
geschehen: 

a) durch ausdriickliche Erk,larung: zweiJahre nach der Kundigung 
und unter der Bedingung, daB es alle seine internationalen Verpflich
tungen (nicht bloB die aus der Bundessatzung) erfullt hat (Art. 1 Abs. 3); 

b) ohne weiteres: bei Ablehnung einer gehOrig beschlossenen Sat
zungsanderung (Art 26 Abs. 3); 

c) durch AusschluB auf Grund einer Abstimmung aller (andern) 
im Rate vertretenen Mitglieder: bei Verletzung aus der Satzung ent
springender Verpflichtungen (Art. 16 am Ende). 

II. Die Organe des VOlkerbundes. 
1. Der Volkerbund ist wie ein StaatenkongreB organisiert, in dem 

die Staatsvertreter an die Instruktionen ihrer Regierungen gebunden 
sind: fur die entscheidende Tatigkeit die Bundesversammlung und der 
Rat des Volkerbundes; fur die vorbereitende das Standige Sekretariat, 
das dem Rate beigegeben ist (Art. 2). Die Entscheidungen der Versamm
lung und des Rats erfordern Einstimmigkeit der auf der Tagung ver
tretenen Mitglieder, soweit nicht fur einzelne Fane Abweichendes be
stimmt ist. Fur bloSe Verfahrensfragen genugt Stimmenmehrheit (Art. 5). 
Alle Vertreter der Bundesmitglieder und deren Beauftragte genieBen in 
der Ausubung ihres Amtes die Vorrechte und die Unverletzlichkeit der 
Diplomaten. Die dem Bunde oder seinen Tagungen dienenden Gebaude 
sind unverletzlich. - Alle Amtsstellen des Volkerbundes sind in gleicher 
Weise Mannern und Frauen zuganglich (Art. 7 Abs. 3,389 Abs. 2, 395). 

Bundessitz ist Genf (Art. 7). 

Zusammenhange nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daB die tatsachliche Er
fUllbarkeit ihrer Vertragsverpflichtungen nicht allein von ihren loyalen Absichten 
abhangt".-4. Nach Art. 22 erwartet Deutschland zu gegebener Zeit an dem Man
datssystem des Volkerbundes beteiligt zu werden. Neue Erorterungen: Schreiben 
cler deutschen Regierung an den Generalsekretar des V.-B. v. 12. 12.24 und Ant
worttelegramm v. 14. 3. 25. 

13) Costa Rica hat am 24. Dezember 1924 seinen Austritt erklart (wirksam 
24. Dezember 1926). 

14) W ehrer, Le statut international du Luxembourg et la Societe des Na
tions, Rev. Gen. Bd. 31, S. 169, 1924; Borsi, La neutralizzazione del Lussemburgo 
e la sua ammissione nella Societa delle Nazioni, Rivista Bd. 17, S. 3, 1925. 
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a) Die Bundesversammlung besteht aus Vertretern der Bundes
mitglieder (hOchstens je 3); jedes Mitglied fiihrt nur eine Stimme. 

b) Der Rat des Volkerbundes besteht aus: 
stan dig en Mi tgliedern: Vertreter der 4 "Hauptmachte" 15) 

und derjenigen Machte, die der Rat mit Zustimmung der Mehrheit der 
Bundesversammlung bestimmen kann (Art. 4); 

gewahlten Mitgliedern (von der Bundesversammlung 6, ur
spriinglich nur 4) auf 3 Jahre, von denen jahrlich ein Drittel aus
scheidet. Empfohlen wird, bei Verteilung der Sitze auf die einzelnen 
Erdteile, Volkergruppen, Religionsbekenntnisse, die verschiedene Zivi
lisation, die Hauptquellen des Reichtums Riicksicht zu nehmen. Zur 
Zeit sind vertreten: Belgien, Brasilien, Spanien, Tschechoslowakei, 
Schweden, Uruguay. 

c) Das Standige Sekretariat besteht aus einem Generalsekretar 
und der erforderlichen Zahl von Abteilungsleitern und anderem Personal. 
Es hat sich, seiner tatsachlichen Bedeutung entsprechend, zu einer viel
kopfigen BehOrde ausgewachsen (gegen 400 Personen), diesich nach Art 
der Ministerien in "Sektionen" (zur Zeit 11) gliedert. Das Personal be
steht iiberwiegend aus Englandern und Franzosen; eine ausdriickliche 
Vorschrift, wie Art. 395 fiir das Internationale Arbeitsamt, daB sich 
das Personal aus den verschiedenen Staaten zusammensetzen solIe, fehlt. 

2. Die Bundesversammlung tagt, "wenn es die Umstande erfor
dern" (tatsachlich bisher jahrlich einmal), der Rat wenigstens jahrlich 
einmal (tatsachlich schon ungefahr 30mal, keineswegs immer in Genf). 

Der Schwerpunkt eigentlicher Arbeit liegt in den Ausschiissen, die 
gebildet sind u. a. fUr Riistungswesen, Gesundheitswesen, Verkehr, Man
date, Wirtschaft und Finanzen, geistige Arbeit. Der Tatigkeitsbereich 
der einzelnen Ausschiisse laBt den unausgesetzt wachsenden Umfang 
der Wirksamkeit des Volkerbundes ersehen; er greift zuweilen in den 
von den schon bestehenden internationalen Verwaltungsgemeinschaften 
iibernommenen Geschaftskreis ein. 

3. Organisationen, die dem Volkerbunde angeschlossen 
oder eingegliedert sind: 

a) Der Standige Internationale Gerichtshof, Art. 14 (vgl. unten 
§ 54). 

b) Das Internationale Arbeitsamt ("als Bestandteil der Bundesein
richtungen" Art. 392); vgl. Art. 387 (Mitgliedschaft), 398 (General
sekretar), 399 (Kosten) auch 393 Abs. 4, 406, 407, 412 Abs. 3, 415, 425, 
426, 427 am Ende. - Vgl. oben § 48. 

15) Wilson hatte, wie er spater verlauten lieB, in der Fiirnzahl der standigen 
Mitglieder, wobei die V. St. v. Amerika als weniger beteiligt den Ausschlag hatten 
geben k6nnen, und der Vierzahl der nichtstandigen einen wesentlichen Punkt 
der Organisation erblickt. 
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4. AuBenorgane fur die Durchfuhrung der Friedens-
vertrage 16). 

a) Die Saarkommission. 
b) Der Oberkommissar in Danzig. 
c) Fur einzelne Aufgaben bestellt: so der Generalkommissar fiir 

die osterreichischen Finanzen (oben S. 270). 

D. Die Aufgaben des VOlkerbundes. 
I. Die Zustiindigkeit im allgemeinen. 
1. Sachlich erstreckt sich die Zustandigkeit auf dreierlei Ge

biete, die sich aus dem Ursprunge der Bewegung fiir den VOlkerbund 
und der Stiftung des VOlkerbundes herleiten: 

a) Forderung des Friedens (Eingang der Satzung, Art. 8, llf£., 21). 
b) Forderung von wirtschaftlichen und kulturellen Interessen der 

Staatenwelt; nach dieser Richtung sucht der Volkerbund seinen Wir
kungskreis um so weiter auszubauen, je weniger befriedigend sich die 
erste Aufgabe verwirklichen laBt (Art. 23). 

c) Durch die Friedensvertrage sind dem Volkerbund eine Reihe 
von besonderen Aufgaben zugeteilt, die dem Volkerbunde ihrem Wesen 
nach die unerlreuliche Rolle einer Uberwachung der Durchfuhrung der 
Friedensvertragezumuten (z. B. Art. 22, 213). DasistfurdieEinschatzung 
des Volkerbundes geradezu verhangnisvoll geworden; es fiihrt in der 
breiten Offentlichkeit dazu, die Grenzen seiner Zustandigkeit zu ver
wischen und ihm Aufgaben in dieser Richtung zuzuschreiben und ein 
Eingreifen zu erwarten, zu dem er trotz aller Ausweitung seiner Zustan
digkeit nicht berufen ist (wie fur das Memelgebiet, Entscheidung uber 
Volksabstimmungen auBer bei Eupen-Malmedy, Reparationsfrage). 

2. Raumlich ist die Zustandigkeit nicht auf das Gebiet der Bun
desmitglieder begrenzt. Schon deshalb nicht, weil die Zustandigkeit 
unter 1 c von der Mitgliedschaft unabhangig ist. Aber auch das Ziel 
unter la und 1 b wiirde sich nur unvollstandig erreichen lassen, ware 
die Zustandigkeit an dasGebiet bloB der Mitglieder gebunden (Art. 17 ,24). 

3. Die funktionelle Zustandigkeit. Oberstes Organ ist nach dem 
Grundgedanken die Bundesversammlung. Indessen schon Art. 3 Abs. 3 
und 4 Abs. 4 weisen mit dem gleichen Wortlaut jede Frage, die in den 
Tatigkeitsbereich des Volkerbundes fallt oder den Weltfrieden beruhrt, 
der Bundesversammlung wie dem Rate zu. Durch eine Anzahl von 
Einzelaufgaben sowohl wie durch seine groBere Beweglichkeit hat der 
Rat gegenuber der umstandlichen und kostspieligen Bundesversamm-

16) Bazeichnend fUr die herrschende Unklarheit ist es, daB eine aus amtlichen 
Quellen gespeiste Veroffentlichung von der Zuverlassigkeit des Gothaischen Ka
lenders auch die Rheinlandkommission und die Reparationskommission unter dem 
"Volkerbund" aufzahlt (Jahrgang 1924, S. 842). 
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lung tatsachlich das Ubergewicht. 1m einzelnen: der Rat hat weitere 
Bundesmitglieder zu bestimmen, die standig im Rate vertreten sein 
sollen; der Rat ernennt den Generalsekretar (in beiden Fallen mit Zu
stimmung der Mehrheit der Versammlung); der Rat kann jederzeit den 
Sitz des Volkerbundes an einen andern Ort als Genf verlegen. Der Rat 
allein entwirft die Abrustungsplane (8 Abs. 2); er nimmt einen Ausgleich 
unter streitenden Staaten vor (15, 17); er entscheidet uber die Besetzung 
des Verwaltungsrats fur das Internationale Arbeitsamt zugunsten der 
Mitgliedsstaaten mit der groBten industriellen Bedeutung (Art. 393). 

In anderen Fallen ist nicht der Rat fur eine Aufgabe herausgehoben, 
wohl aber sind es diejenigen Bundesglieder, die Mitglieder des Rates sind 
(vgl. Art. 26 Abanderung der Satzung); ahnlich fUr die Ratifikation von 
Anderungen des Teils XIII des Versailler Vertrags (Art. 422). 

II. Der Viilkerbund aIs Friedensgemeinschaft. 
1. Garantie der Unabhangigkeit und des Besitzstandes 

der Mitglieder. 
Der Volkerbund geht von dem durch die Friedensvertrage geschaf

fenen Besitzstand der Staaten aus 17). Die Mitglieder verpflichten sich, 
die bestehende politische Unabhangigkeit aller Mitglieder zu achten 
und die Unversehrtheit des Gebietes gegen jeden auBeren Angriff 
zu wahren. Abfallbestrebungen und Unruhen im Innern beruhren den 
Volkerbund nicht; es sei denn, daB es sich um einen Krieg handeln 
wiirde. Denn jeder Krieg (und jede Bedrohung mit Krieg), das wird 
"ausdruckIich festgesteIlt", moge davon unmittelbar ein Bundesmitglied 
betroffen sein oder nicht, ist eine Angelegenheit des ganzen Bu~des. Der 
Volkerbund hat die zum wirksamen Schutz des Volkerfriedens geeig
neten MaBnahmen zu ergreifen. Der Rat muB in solchem FaIle einbe
rufen. werden; er ergreift "die zur DurchfUhrung erforderlichen MaB
nahmen" (Art. 10, 11). 

2. Beschrankung der Rustungen. Die Bundesglieder be
kennen sich zu dem Grundsatz, daB die Aufrechterhaltung des Friedens 
eine Herabsetzung der internationalen Rustungen auf das Mindest
maB erfordert (Art. 8), das mit der nationalen Sicherheit und der Er
zwingung internationaler Verpflichtungen durch gemeinschaftliches Vor
gehen vereinbar ist (weiteres unten § 51). Das Programm ist allerdings 
nur fur die im Weltkriege unterlegenen Staaten durchgefUhrt, indem 
diesen durch die Friedensvertrage, "um die Einleitung einer allgemeinen 
Rustungsbeschrankung aller Nationen zu ermoglichen" bis ins Einzelne 
die Beschrankung der Rustungen mit EinschluB der Privatindustrie 
vorgeschrieben ist (Versailler Vertrag, Teil V), mit ausgiebiger Mittei-

17) Struycken, La Societe des Nations et l'integrite territoriaIe (Biblio
theca Visseriana Bd. 1, 1923, S. 91.). Sch TIcking- Weh berg ausfiihrlich zu 
Art. 10, 11. Wilson, Memoiren I, S. 181,254 (Kampf um Art. 10). 
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lungspflicht und Einsetzung von "Oberwachungsausschiissen. Die "Ober
wachungsausschiisse sind nur fiir solche Bestimmungen des Versailler
Vertrages eingesetzt (203), fiir deren Durchfiihrung eine zeitliche Grenze. 
bestimmt ist. AuBerdem ist Deutschland verpflichtet, solange der Frie-· 
densvertrag in Kraft bleibt, jede Untersuchung zu dulden, die der Rat, 
des V6lkerbundes, sei es auch nur mit MehrheitsbeschluB, fiir notwendig 
erachtet (Art. 213). 

3. Streitschlichtung ohne Krieg. Die Mitglieder sind ver-
pflichtet, eine zwischen ihnen entstehende Streitfrage, die zum Bruche; 
fiihren k6nnte, entweder der Schiedsgerichtsbarkeit oder einem gericht
lichen Verfahren oder der Priifung durch den Rat zu unterbreiten und 
keinesfalls vor Ablauf von 3 Monaten nach dem Spruche einer dieser 
lnstanzen zum Kriege zu schreiten (Art. 12ff.). Vgl. unten §§ 52 II" 
531V. 

4. Auch Nichtmitglieder werden durch den Druck des Art. IT 
zum Gebrauch dieser Schlichtungseinrichtungen gen6tigt. 

5. In weiterem Umfange will das von der 5. Versammlung des V61-
kerbundes im Oktober 1924 beschlossene, bisher aber noch nicht rati
fizierte "Protokoll iiber die friedliche Regelung internationaler Streit-
falle" den Staaten durch den V6lkerbund Mittel zur nichtkriegerischelL 
Erledigung ihrer Streitigkeiten an die Hand gebenI7a). 

III. Der Viilkerbund als Kulturgemeinschaft. 
Abweichend von der dezisiven Regelung der Friedensgemeinschaft, 

(II) ist die Zustandigkeit' des V6lkerbundes fiir Zwecke positiver Frie-
densbetatigung ausdriicklich nur auf vereinzelte, man kann wohl sagen, 
innerlich und gesetzestechnisch zusammenhangslose Wirkensgebiete
gewiesen (Art. 23), die allerdings in der Praxis des V6lkerbundes eine. 
lebenskraftige Entfaltung fiber die Satzungsgrenzen hinaus erfahren ha-
ben 18). 

1. Wirtschaftliche und soziale Zwecke. Die Bundesglieder' 
machen sich anheischig, 

a) die notwendigen Anordnungen zu treHen, urn die Freiheit des. 
Verkehrs und der Durchfuhr sowie die gerechte Regelung des Handels 
aller Bundesglieder(!) zu gewahrleisten, Art. 23e (u. a. PaBkonferenz,.. 
Paris, Okt. 1920, Verkehrskonferenzen in Barcelona Marz/April 1921, 
in Genf Nov./Dez. 1923, auch Deutschland zugezogen); 

17a) (Zusatz bei der Drucklegung.) Nach den Verhandlungen im Rate des. 
Volkerbundes vom Marz 1925 besteht kaum eine Aussicht, daB das "Protokoll" 
Rechtsgeltung, erlangt. 

18) Uber die Versuche einer finanziellen Sanierung von Osterreich, 
Ungarn, Danzig, Albanien vgl. v. Biilow. S. 97ff., 345ff., auch oben S. 269f. 

Zur Zeit unterliegt u. a. die Frage der kostenlosen Rechtsverfolgung vor
den staatlichen Gerichten (sog. Armenrecht) der Priifung. 
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b) angemessene und menschliche Arbeitsbedingungen fiir Manner, 
Frauen und Kinder zu schaffen, sowohl in ihren eigenen Gebieten wie 
in allen Landern, auf die sich ihre Handels- und Gewerbebeziehungen 
erstrecken. Das beriihrt sich mit dem Aufgabenkreis des Internationalen 
Arbeitsamtes (oben § 48). 

2. Humanitare Zwecke (oben §§ 47, 49): 
a) Sicherung einer gerechten Behandlung der eingeborenen Be

volkerung in den der Verwaltung der Bundesglieder unterstellten Ge
bieten (Art. 23e, 22, vgl. oben § 12 iiber die Mandatsgebiete). Hier ist 
wohl auch Art. 23a auzureihen, der den Bund mit der allgemeinen Uber
wachung des Waffen- und Munitionshandels gegeniiber den Liindern be
traut, bai danen diese Uberwachung im allgemeinen Interesse nicht zu 
umgehen sei (oben §§ 47, 49). 

b) Uberwachung des Madchen- und Kinderhandels (Protokoll 
yom 31. Marz 1922). - Vgl. oben § 47 II. 

c) Uberwachung des Handels mit Opium und andern schadlichen 
Mitteln. - Vgl. oben § 45 III. 

3. Sanitare Ziele: Internationale MaBnahmen zur Verhiitung und 
Bekampfung der Krankheiten treffen und dazu die Zusammenarbeit 
der anerkannten freiwilligen nationalen Organisationen des Roten Kreu
zes fordern (Art. 23f, 25). 

Erschien es zuerst, als storte das Eintreten des Volkerbundes in 
dieses Gebiet die Kreise bisher wirksamer Organisationen (vgl. oben 
§ 45), so laBt die weitere Entwicklung einen Ausgleich erkennen, um plan
maBig dem Ziele der, durch den Krieg inihrem Stande herabgedriickten, 
offentlichen Gesundheitspflege zu dienen. Durch eine von der 4. Bundes
versammlung (1923) im Einklang mit dem office international d'hygiEme 
in Paris (oben § 28 Ziff. 11) beschlossenen Satzung ist die Organisation 
in engste Verbindung mit dem Bureau de l'office international gesetzt. 
Als "conseil consuItatif" dient das office selbst. Daneben besteht ein 
"comite d'hygitme"; ihm gehoren all': der Prasident des Bureau de l'of
fice, 9 Mitglieder, die das office und 6 Mitglieder, die auf dessen Vor
schlag der Rat des Volkerbundes wahlt. AuBerdem sind in ihm vertreten 
das Internationale Arbeitsamt (oben § 36 II 7), das panamerikanische 
Sanitiitsbureau und die Verbande der Gesellschaften vom, Eoten Kreuz. 

Die Leistungen dieser Organisation bestehen bisher wesentlich in 
der Sammlung von Material iiber Epidemien, Bevolkerungsstatistik 
und Organisation der Gesundheitsverwaltung; in der Unterstiitzung 
des Austauschs von Personal der nationalen Gesundheitsverwaltung; 
vor aHem in der Unterstiitzung wissenschaftlicher Untersuchungen zu 
dem einzigen Zwecke, die praktische Auswertung ihrer Ergebnisse zu 
erleichtern (Serum, serologische Reaktionen u. a.). 1m Jahre 1920 ist 
eine "commission des epidemies" der Organisation angegliedert worden, 
namentlich fiir die Bekampfung des Typhus im ostlichen Europa; Unter
suchungen sind in die Wege geleitet iiber Schlafkrankheit und Tuber-
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kulose im aquatorialen Afrika, iiber Krebs, Malaria. Engere Zu
sammenarbeit mit dem Internationalen Arbeitsamt, mit dem Opiumaus
schuB und dem. VerkehrsausschuB. 

4. Geistige Zusammenarbeit. Der Volkerbund hat einen Aus
schuB fiir geistige Zusammenarbeit eingesetzt (dem auch ein Deutscher 
angehOrt); er befaBte sich mit der Not der Geistesarbeiter, ohne daB 
daraus schon Greifbares hervorgegangen ware. Der Volkerbund unter
stiitzt den "Verband der internationalen Vereinigungen" und die' von' 
diesem unterstiitzte "Internationale Universitat" in Briissel (eroffnet 
Sept. 1920) 19). 

5. Der Volkerbund als Zentrale der internationalen 
Unionen120) Art. 24 strebt dahin, aIle durch Gesamtvertrage bereits 
errichteten internationalen Stellen dem Volkerbunde unterzuordnen 
{dann auch deren Kosten auf den Haushalt des Volkerbundes zuiiber
nehmen) - freilich unter Zustimmung der Vertragsstaaten: diese ist 
hisher nur ganz vereinzelt erfolgt. Die kiinftig gebildeten internatio
nalen SteIlen "werden" dem Volkerbunde untergeordnet; das ist nur 
,so zu verstehen, daB die Bundesglieder satzungsgemaB andere Verein
barungen als solche, die dem Volkerbunde diel'le Stellung einraumen, 
fernerhin nicht abschlieBen diirfen. Auch sonstigen durch allgemeine 
Abkommen geregelten Angelegenheiten internationalen Interesses, selbst 
wenn sie der Aufsicht internationaler Ausschiisse nicht unterstehen, 
stellt sich der Volkerbund insoweit zur Verfiigung, als auf Antrag der 
Vertragsteile das Sekretariat des Volkerbundes mit Zustimm:ung des 
Rates aIle geeigneten Unterlagen zu sammeln und weiterzuleiten, sowie 
jede wiinschenswerte Unterstiitzung zu gewahren hat. . 
. 6. Fortbildung des Volkerrechts1 Kraft seiner Satzung hat 

der Volkerbund nur in einer im wesentlichen (wenn auch nicht aus
schlieBlich) formalen Hinsicht fordernd gewirkt, indem jede internatio
nale Abmachung der Bundesglieder kiinftig unverziiglich beim Sekre
tariate eingereicht und von diesem sobald als moglich veroffentlicht 
werden muB. "Keine solche internationale Abmachung ist vor dieser 
Eintragung rechtsverbindlich". (Art. 18)21). - Erst auf Wiederholte drin
gende Anregungen sah sich der Volkerbund veranlaBt, der groBen, wohl 
gtoBten Aufgabe, die einer Organisation von der Art des Volkerbundes 

19) Uber die Bestrebungen, den Entdecker an dem Ertrage der von anderen 
'Vorgenommenen Verwertung einer neuen Idee zu. beteiligen, vgl. E. Heymann, 
D. J. Z. 1924, Nr. 19. 

20) Der Volkerbund hat 1923 ein "Repertoire des organisations internationales" 
herausgegeben. 

21) Vgl. oben S.257 und Wehberg, D.J. Z. 1921, S.265. Nach dem fran
zosischen Terle ist das Sekretariat zur Eintragung verpflichtet, nach dem englischen 
jedes Mitglied, den Vertrag eintragen zu lassen (vgl.Sch iicking-Weh berg 2 S. 646 , 
656, iiber die Bedeutung des Eintrages). 

v. Liszt-Fleischmann, VOIkerrecht, 12. Aufl. 26 
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erwachsen kann, von einer solchen Organisation aber auch libernommen 
werden mu13, naher zu treten. Er hat (1924) einen Ausschu13 fiir das Stu
dium einer Kodifikation des internationalen Rechts eingesetzt, dessen 
Mitglieder "die gro13en Formen der Zivilisation und die hauptsachlichen 
Rechtssysteme der Welt" darstellen sollen. Auch ein Deutscher gehort 
dazu. 

IV. Der Volkerbund als Vollstrecker der Friedensvertrlige. 

Nach dieser Richtung, die dem Wesen eines Volkerbund6s einen 
falschen und seinem Bestande nicht ungefahrlichen Zug aufpragt, 
sind die Auftrage mannigfaltig genug; schon nach dem Inhalte der Frie
densvertrage selbst, weiter noch auf Grund der Durchfiihrungs- oder 
Anschlu13vertrage zu den Friedensvertragen22). 

1. Versailler Vertrag (oben II 1, 2). Einsetzung des Regierungs
ausschusses fiir das Saargebiet; Entscheidung liber die Zugehorigkeit des 
Saargebiets auf Grund der Abstimmung der Bevolkerung; Entscheidung 
liber Eupen und Malmedy (Art. 34); Ubertragung der "Vormundschaft" 
liber Kolonialvolker in der Frage des sog. Mandats (22); Untersuchungen 
liber militarische Rlistungen (213); Entscheidung liber den Fortbestand 
von Vertragen nach dem Kriege (289); Gewahrleistung der Verfassung 
von Danzig (103); Bestellung eines Oberkommissars, gegen dessen 
Entscheidung bei Streit zwischen Polen und Danzig der Volkerbund an
gegangen werden kann u. a. m. 

2. Der Schutz der Minderheiten ist dem Volkerbunde durch 
die Friedensvertrage nicht zugewiesen worden. Doch hat der Volker
bund nachtraglich die Gewahr libernommen, nachdem die Hauptmachte 
mit Polen (28. Juni 1919), der Tschechoslowakei, Rumanien, Slidslawien 
und Griechenland (lO. September 1919) im wesentlichen libereinstim
mende Vertrage zum Schutze der ethnischen, religiOsen und sprachlichen 
Minderheiten geschlossen hatten. Jedes Mitglied des Rates ist berech
tigt, die Aufmerksamkeit auf eine auch nur drohende Verletzung dieser 
Verpflichtung zu lenken und jede Meinungsverschiedenheit mit einer 
Hauptmacht oder einer Macht, die Mitglied des Volkerbundrats ist, kann 
als eine Streitsache im Sinne des Art. 14 der Bundessatzung angesehen 
und auf Verlangen der Gegenpartei vor dem Standigen Internationalen 
Gerichtshof (vgl. unten § 54 V) anhangig gemacht werden.23 ) 

In einem gewissen Zusammenhange hiermit steht das vom Volker" 
bunde eingeleitete Hilfswerk zugunsten der russischen, griechischen und 
armenischen Fllichtlinge. 

22) Sorgfiiltiger Vberblick bei Schiicking-Wehberg 2 , S. 27ff., 45ff. 
'23) Literatur oben § 3 Anm. 20. Dazu einzelne Beitrage im DoppeI

heft 17/18 der Jur. Wochenschr. von 1924, S. 1294£., 1477. 
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E. Die Kosten des Volkerbundes24). 

Sie werden von den Bundesmitgliedern in dem von der Bundes
versammlung bestimmten Verhaltnisse getragen (Art. 6). Uber die Ver
teilung ist ein Plan aufgestellt (1924), der die Rohe der Beitrage staffelt: 
von 1 Anteil (cJsterreich, Luxemburg, Liberia u. a.), 3 (Ungarn), 7 (Bul. 
garien), zu 15 Anteilen (Belgien), 50 (China), 61 (Italien), 61 (Japan), 
78 (Frankreich), 88 (Britisches Reich). 

Das Budget fUr die Finanzperiode 1924 belauft sich auf 23328686 Fr. 
Gold, davon entfallen auf das Internationale Arbeitsamt 7032295 Fr., 
auf den Internationalen Gerichtshof 1920168 Fr. 

Der Volkerbund wird nur sein, wenn die Staaten in ihm ein Werk
zeug sehen und handhaben, das die widerstreitenden Interessen der 
Staaten einem verniinftigen Ausgleich zufiihrt, nicht ein Werkzeug zur 
Niederhaltung berechtigter Lebensinteressen des einzelnen Staates -
- - der Volkerbund wird dann nicht sein. 

24) Vollmar, Les finances de la Societe des Nations, Diss. Leiden (Haag 1924). 

26* 



Fiinftes Euch. 

Staatenstreitigkeiten. 

Vorbemerkung 1 ). 

Der oft erorterte Gedanke des ewigen Friedens ist bisher ein frommer 
Wunsch geblieben. Aber mit zwingenderer Uberzeugungskraft, als alle 
lehrhaften A usfuhrungen der Schriftsteller es vermochten, hat der Welt
krieg uns allen zum BewufJtsein gebracht, dafJ den V olkern als die hochste, 
in nachster Zukunft zu losende Aufgabe die gestellt ist: alle Kraft ein
zusetzen, damit den kommenden Geschlechtern, soweit das nach M enschen
macht moglich ist, die kulturvernichtenden Wirkungen des Krieges erspart 
bleiben. 

Die unentbehrliche Voraussetzung fur die Erreichung dieses Zieles 
ist die festere Organisation der Staatengemeinschaft. Davon 
ist bereits oben § 26 I die Rede gewesen. In diesem V. Buche des Systems 
handelt es sich darum, in sorgfaltiger Anlehnung an diejenigen Einrich
tungen und Rechtssatze, die bei A usbruch des Weltkrieges bestanden haben, 
aber durch ihn in ihrer bisherigen Schwache offenbar wurden, die Bahnen 
aufzuzeigen, auf denen die mit dem Friedensschlu(3 notwendig einsetzende 
Entwicklung sich bewegen mu(3. 

Es handelt sich in erster Linie um die moglichst ersch6pfende K odi
fizierung des Kriegsrechts; also um die folgerichtige Durchfuhrung 
des Grundsatzes, da(3 der Krieg ein Rechtsverhaltnis ist, dafJ er eine 
Summe von Rechten und Pflichten zwischen den Kriegfuhrenden unter
einander wie zwischen ihnen und den neutralen Staaten erzeugt. Durch 
die Beschrankung der Kriegsmittel k6nnen die Greuel des Krieges, die 
mit den Fortschritten der Technik ohne Unterbrechung gesteigert werden 
mussen, nicht beseitigt, sie sollen aber auf das unentbehrlich N otwendige 
zuruckgefuhrt werden. H ier kann uberall an das V olkerrecht angeknupft 
werden, wie es bis zum August 1914 bestanden hat und, soweit es um 

1) Der Vorbemerkung hatte v. Liszt nach dem Ausgange des Weltkrieges 
wohl einen andern Inhalt gegeben. Als Gesinnungszeichen mage sie bewahrt 
bleiben. Fortgefallen ist der SchluBparagraph 44 der vorigen Auflage, der die Er
fahrungen zusammenfassen sollte, "die aus den Tatsachen des Krieges fill die Lehre 
des Valkerrechts sich ergeben und aus Vergangenheit und Gegenwart den Weg in 
die Zukunft weisen". 
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da8 Landkrieg8recht 8ich handelt, auch wiihrend des Krieges im wesent
lichen erhalten geblieben i8t. - Da8 Kriegsrecht wird in den § § 56-69 
dargestellt. 

J e deutlicher un8 aber die Gefahr geworden i8t,· der die Beobachtung 
de8 Krieg8recht8 um 80 mehr ausge8etzt i8t, je mehr der Krei8 der Krieg
fuhrenden 8ich aU8dehnt - desto grof3ere Bedeutung werden die Ein
richtungen zur Verhutung de8 K riege8 gewinnen mU88en. Hier 
handelt e8 8ich zunach8t um den Ausbau de8 8chied8richterlichen 
Verfahrens, wobei auf die Verhandlungen der beiden er8ten Haager Kon
ferenzen zurilckgegriffen werden kann. Dann aber 8ind fur Staatenstreitig
keiten, in denen e8 nicht um Recht8fragen, 80ndern um I ntere88enkonflikte 
sich handelt, Ver8tandigung8amter einzu8etzen, die durck gutacht
liche Vor8chlage die gutliche Einigung der Streitteile vorbereiten und 
erleichtern 80llen.-Die8enEinrichtungen 8ind die §§ 51-54 gewidmef 2). 

§ 51. Kriegsverhiitung: Friedensbewegung - Abriistung1). 

I. Der Drang, den blutigen Wa££engang aus dero Leben der Volker 
zu ringen, hat das Denken und Planen der Menschheit seit J ahrtausenden 

2) Zur Systematik vgl. auch oben S.80, 81. 
Systematik in neueren Werken nichtdeutscher Verfasser: 
Oppenheim (Roxburgh), International Law 3 stellt neben Vol. I (Peace, 

1920, 771 Seiten) ein'Vol. II: War and neutrality (1921, 644 Seiten). Vol. II zer
fallt in 3 Teile: Settlement of state differences. - War. - Neutrality. Der 1. Teil 
(64 Seiten) widmet der Schiedsgerichtsbarkeit, den Haager Konventionen und dem 
Volker bund die Seiten 17-38. (Dazu ii ber Verfassung und Aufga ben I 264-301.) 

Fauchille (friiher Bonfils), Traite de trait international public- & teilt gleic'h
falls das (in der vorangegangenen Auflage 1209 Seiten starke) Werk in 2 Bande; 
Tome I: Paix (bisher Teil I, 1922, 1040 Seiten), Tome II: Guerre et Neutralitll 
(1059 Seiten). Eine Behandlung der Streiterledigung auBerhalb des Krieges ist 
dem zweiten Bande nicht eingefiigt. 

Hall (Pearce Higgins), A Treatise on international law 8 1924 (ein Band 
mit 907 Seiten Text) ist in 3 Teile gegliedert: I. General principles (102 Seiten); 
II. The law governing states in their normal relations (S.103-443), worin das 
letzte Kapitel (S.419-443) erortert: Amicable settlement of disputes and mea
sures of constraint falling short of war (darunter Schiedsgerichtsbarkeit, Volker
bund und Standigerlnternationaler Gerichtshof auf ganzen 15 Seiten).-Ill. The 
law governing states in the relation of war (S.444--907). 

Es ist immerhin bemerkenswert, daB das Kriegsrecht in diesen Darstellungen 
aus jiingster Zeit dem Friedensrechte an Umfang gleichkommt, wenn es nicht gar 
iiberwuchert; nicht minder das MiBverhaltnis, in dem die Behandlung der Bestre
bungen, den Krieg zu verhiiten, zur Behandlung des Kriegsrechts steht. 

Das hervorragende Werk des Amerikaners John Bassett Moore, A digest 
of international law, 1906, behandelt das Recht der Staatenstreitigkeiten nur 
im letzten seiner 7 Textbande. 

1) Zu dem Problem des ewigenFriedens (auBer den Schriften § 50 Anm. 1): 
Nys, les origines de droit intern. 1894 cap. XVII "les irenistes". Schiicking 
Die Organisation der Welt (Festgabe fiir Laband, 1908) S.559 (iiber Dubois, De 
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bewegt. Zu keiner Zeit hat es an vereinzelten Vorgangen ge£ehlt, die 
wir als schiedsrichterliche Entscheidung durch Priester- oder Richter
spruch zwischen Staaten bezeichnen konnen. Ausbreitung und Ve'r
tie£ung des Christentums schur in den Massen den religiosen Boden £ur 
die Idee eines ewigen Friedens auf Erden, scharfer betont in sektiere
rischer Absplitterung. Unabhangig davon oder doch nur mittelbar be
ein£luBt hatten die kriegerischen Zeitlau£te in Mitteleuropa und die 
durch J ahrhunderte eingenommene Kamp£stellung gegen das Vordringen 
der Tiirken politis chen Planen Nahrung gegeben, die auf das praktische 
Ziel einer Zusammen£assung des christlichen Europas zu organisatori
scher Einigung nach innen hinauslie£en, um sich nach auBen £iir die 
Abwehr der Unglaubigen zu £estigen, nicht £rei auch von Sonderbestre
bungen, zugleich das Gefuge des heiligen romischen Reiches deutscher 
Nation zu erschuttern. In diese Reihe zahlen u. a. das Projekt von 
Pierre Dubois (1306), das des Bohmenkonigs Georg Podiebrad 

recuperatione terre Sancte 1306). Hans Prutz, Die Friedensidee, 1917, Jacob 
ter Meulen, Der Gedanke der internationalen Organisation 1300-1800 (Haag, 
1917); Christian L. Lange, Histoire de I'lnternationalisme I (Christiania 1919); 
Fried, Handbuch der Friedensbewegung 2, 1911, 1913. Ferner: Meyer, Die 
staats- und volkerrechtlichen Ideen von Peter Dubois, und Schwitzky, Der 
'europaische Fiirstenbund Georgs von Podebrad (1462), Marburg 1907 u.1908. 
Zeck, Der Publizist Pierre Dubois, 1911. Wirckau, Z. i. R., Bd.24, S.19. -
Aus der spateren Zeit: Balch, Le nouveau Cynee de Emeric Cruce (t 1648), Neu
druck der Ausgabe von 1623, 1909. Abbe de St. Pierre (t 1743), Projet de 
traite pour rendre la paix perpetuelle entre les souverains chretiens etc., 1713 (im 
Jahre des Utrechter Friedens; besprochen von Rousseau 1761). "Der Traktat 
vom ewigen Frieden 1713", deutsche Bearbeitung von v. Oppeln-Bronikowski, 
mit Einleitung von W. Michael, 1922. Borner, Das Weltstaaten-Projekt des 
Abbe de St. Pierre, 1913. Dietze, Charles Abbe de St. Pierre, 1914, S. 74ff. 
(im Rahmen der franzosischen Aufklarung). Vgl. Vesnitch, Deux precurseurs 
fran9ais du pacifisme et de l'arbitrage international. P. Dubois et E. Cruce, 1911. 
Bentham, Principles of internat. law (geschrieben zwischen 1786 und 1789), 
iibersetzt von Klatscher (herau3gegeben von O. Kraus), 1915. Kant, Zum ewigen 
Frieden. Ein philosophischer Entwurf 11795,21796; dazu: Staudinger, Kants 
Traktat zum ewigen Frieden (in Vaihingers Kantstudien I. Heft 3); Ausgabe mit 
Anmerkungen von A. Messer, 1924. - v. HoItzendorff, Die Idee des ewigen 
Volkerfriedens, 1882; v. Stengel, Der ewige Frieden 3 1899 (gegnerisch); P. 
Meyer, Die Idee des ewigen Friedens bei Kants Zeitgenossen 1903. Vecchio, 
II fenomeno della guerra e !'idea della pace, 1911 (auch Rivista di diritto internaz. 
Bd. 5), in deutscher Ubersetzung "Die Tatsache des Krieges und der Friedensge
danke (Vorwort von Nippold), 1913. Meier, Das Ideal des Friedens und die Wirk
lichkeit, 1916. Frischeisen-Kohler, Das Problem des ewigen Friedens, 1915; 
Goedeckemeyer; Die Idee vom ewigen Frieden, 1920. Lammasch, Volker
mord oder Volkerbund?, 1920 (die Schrift geht von der "Solidaritat der Interessen" 
aus, um mit dem "Bund der Geister und der Herzen" zu enden). - Marg. 
Rothbarth, William Penns Volkerbundplan, 1920; Wilson, Memoiren, 4. Teil. 
Pazifismus der Gegenwart: Lenz-Fa bian, Die Friedensbewegung, 1922. Marck, 
Imperialismus und Pazifismus als Weltanschauungen, 1918. 
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(1462), namentlich aber der dem Franzosenkonige Heinrich IV. zu
geschriebene, auf seinen Minister Sully zuriickgehende Plan einer christ
lichen Repliblik und an ihn ankniipfend das vielbehandelte Projet de 
traite pour rendre la paix perpetuelle des Abbe de St. Pierre, aus der 
Stimmung des Utrechter Friedens (1713) heraus geschrieben und mit 
rastloser Feder verfochten. Politische und religiOse Schwarmgeisterei 
und die Philosophie des Aufklarungszeitalters mischen sich oder lOsen 
einander abo Unentschieden bleibt es dabei, inwieweit reiner Idealismus 
oder Ideologie der weltbiirgerlichen Stimmung der Zeit, inwieweit 
politische lllusion oder Intrige auf der groBen politischen Biihne hier 
die Feder gefiihrt haben. Als letzter Auslaufer sowohl wie als Auftakt, 
der je weiter immer starkeren Antrieb gab, erscheint der unter dero Ein
druck des Basler Friedens verfaBte philosophische Entwurf Kants 
"Zum ewigen Frieden" (1795). Der miles perpetuus taucht hier als ein 
~r,eiz zum. Unfrieden .auf. "*""'"...... . -. 

Der Versuch, von oben her der Welt den Frieden aufzuzwingen, 
wie ihn die "Heilige Allianz" bezweckte, trug den Keirn des Fehlschlages 
in sich. Auch das Bekenntnis der Machte auf der Pariser Friedenskon
ferenz nach Beendigung des Krimkrieges (IS56) zu Vermittlung und guten 
Diensten hatte keinen nachhaltigen Erfolg. Erst als im Fortschreiten 
des 19. Jahrhunderts das Bestreben nach einer bindenden Befriedung der 
politischen Welt aus den Kabinetten und Studierstuben in die Masse des 
Biirgertums stieg; als zur religiOsen Grundeinstellung sich gleichgerich
tete politische Au£fassung gesellte, genahrt zumal unter den Partei
gangern der Linken, konnte sich eine entschiedene "Friedensbewegung" 
in der Kulturwelt einwurzeln, die aus schwachlichen und verspotteten 
Ansatzen heraus Boden gewinnend in immer steigendem MaBe in pazi
fistischem Sinne EinfluB auf die politische Gestaltung gewann, wenn 
nicht gar bis zu gewissem MaBe den politis chen Faktoren schon das 
Gasetz des Handelns vorschrieb. Einen besonders giinstigen Nahrboden 
bot die angelsachsische Welt. In Amerika hat sich (IS15) zuerst eine 
Friedensgesellschaft gebildet, bestimmt durch religiose Gedanken. 
Damit £lossen wirtschaftliche Auffassungen zusammen; bei Richard 
Co bden (1836) erscheint der Pazifismus als weltpolitische Folge der 
Freihandelslehre2). Ein internationaler FriedenskongreB vereinigte sich 
1848 (Briissel), der dritte (IS50) schon auf deutschem Boden (in der 
Paulskirche zu Frankfurt a. M.), in einer Zeit, da auch der junge Moltke 
sich zu der Idee eines allgemeinen europaischen ]!l'iedens bekennen 
konnte3). Friedensgesellschaften, die sich in den einzelnen Staaten 

2) Carl Brinkmann, Richard Cobden und das Manchestertum, 1924. 
3) Vom alteren Moltke die oft erwahnte Entgegnung an Bluntschli: "Der 

ewige Friede ist ein Traum, und nicht einmal ein schOner Traum. Der Krieg ist 
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bildeten, suchten dem Gedanken des Pazifismus - der Ausmerzung 
des Krieges aus dem Staatenleben, der Herrschaft ohne Uberhebung, 
der Ritterlichkeit ohne Krieg, wie sie John Ruskin verstand - Raum zu 
gewinnen. Einem Doppelten galten ihre Bestrebungen: der milita
rischen Abriistung4) und dem Ausbau der Mittel zu friedlicher Er
ledigung der Staatsstreitigkeiten, namentlich einer internationalen 
GerichtsbarkeW». 1m letzteren trat ihnen die (1888 in Paris gegriin
dete) Interparlamentarische Union zur Seite 6). 

II. Den Schritt zur politis chen Tat nahmen die pazifistischen Ge
danken durch das Manifest des Zaren Nikolaus II. vom 24. August 
1898 (oben S. 37), das den Zusammentritt der deshalb so bezeichneten 
Friedenskonferenz im Haag einleitete 7). Das Manifest redet eine schwung
volle Sprache: 

"Diese Konferenz wiirde ein giinstiges Vorzeichen des kommenden 
Jahrhunderts sein. Sie wiirde in einem machtigen Bunde die Bestre
bungen aller Staaten vereinigen, die aufrichtig darum bemiiht sind, den 
groBen Gedanken des Weltfriedens iiber alle Elemente des Unfriedens 
und der Zwietracht triumphieren zu lassen." "In dem MaBe, wie die Rii
stungen einer jeden Macht anwachsen, entsprechen diese immer weniger 
dem Zweck, den sich die Regierung gesetzt hat ... Die wirtschaftlichen 
Krisen sind zum groBen Teil hervorgerufen durch das System q.er Rii
stungen bis aufs auBerste, und die standige Gefahr, die in dieser An
sammlung von Kriegsstof£ ruht, machen die Armeen unsrer Tage zu 
einer erdrUckenden Last, welche die Volker mehr und mehr nur mit Miihe 
tragen konnen . .. Diesen unaufhorlichen Riistungen ein Ziel zu setzen 
und die Mittel zu suchen, dem Unheil vorzubeugen, das die ganze Welt 
bedroht, das ist die hOchste Pflicht, die sich heute allen Staaten auf
zwingt." 

Der Streit um die Aufrichtigkeit dieser Worte steht hier nicht in 
Frage. Eine Wirkung auf die Politik der groBen Machte haben sie nicht 
geiibt. 

ein Glied in Gottes Weltordnung ... " (Bluntschli, Denkwiirdigkeiten aus' meinem 
Leben, Bd. 3, S. 473, 1884). 

4) W eh ber g, Internat. Beschrankung der Riistungen, 1919; Worterbuch2, 422. 
5) Unter den deutschen Fiihrern oder literarischen Wortfiihrern des Pazifis

mus heben sich ab u. a.: Bertha v. Suttner (1890 Roman "Die Waffen nieder"). 
Schlief (1892: Der Frieden in Europa), Alfr. H. Fried (Griinder der Deutschen 
Friedensgesellschaft 1892, Handbuch der Friedensbewegung 1, 1905); die Inter
nationalisten v. Bar, Lammasch, Schiicking, Wehberg, Wolzendorff.
VgI. Fried, Handbuch 1 S. 379; Wehberg, Die Fiihrer der deutsclien Friedens
bewegung (1890-1923), 1923. 

6) Eickhoff, Union interparlementaire, Worterbuch Bd. 2, S.762. Aus dem 
Weltkriege geboren (1915), war die "Organisation centrale pour une paix durable". 
von der eininhaltvollerrecueil des rapports (4 Teile 1916/18) vorliegt; dazu v,Liszt. 
in der Jur. Wochenschr. 1918, S.411. 

7)Wortlaut bei Pohl-Sartorius, S. 47. 
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Die Haager Konferenz von 1899 ist wohl ein Fortschritt in der Ausbil
dung nichtkriegerischer Erledigung von Staatenstreit (unten §§ 52ff.) -
sie hatte fur ihren wesentlichen Programmpunkt aber nur das uberaus 
magere Ergebnis einer "Resolution", die "eine Beschrankung der zurzeit 
die ganze Menschheit bedruckenden Militarkosten fUr die Forderung des 
materiellen und moralischen Woh1es der Menschheit hochst wunschens
wert" bezeichnet und den Wunsch nach einem "Studium der Regierungen 
uber die Moglichkeit eines Ubereinkommens zur Beschrankung der Land
und Seestreitkrafte und des Kriegsbudgets" ausspricht. Der Konferenz 
folgte eine Zeit der Kriegsstimmung (oben S.40), die dem Gedanken der 
Abrustung wohl Nahrung, aber keine Verwirklichung geben konnte 8). 

Deshalb versandet die Frage der Abrustung auf der 2. Haager Friedens
konferenz (1907) in dem platonischen "Beschlusse": "Die 2. Friedens
konferenzbestatigt den auf der Konferenz von 1899 in Ansehung der 
Beschrankungen der Militarlasten angenommenen BeschluB und er
klart im Hinblick darauf, daB die Militarlasten seit jenem Jahre in fast 
allen Landern erheblich gewachsen sind, es fUr hochst wunschenswert, 
daB die Regierungen das ernstliche Studium dieser Frage wieder auf
nehmen." 

Einen andern Weg versuchte im Einzelfalle die politische Praxis 
mit der wechselseitigen Bindung an ein bestimmtes RustungsmaB: bei 
jenen Besprechungen zwischen englischen und deutschen Vertretern, 
die der Festlegung eines bestimmten Verhaltnisses der Seekrafte in 
dem Jahrzehnt vor Ausbruch des Weltkrieges dienen sollten. 

III. Zum ernstesten Studium auf breitester Grundlage hat freilich 
erst der Weltkrieg und sein Ausgang genotigt. Die unterlegenen Staaten 
sind in ihren militarischen Kraften durch die Friedensvertrage aufs 
auBerste gebunden (Vers.Vertrag vor Art. 159), "um die Einleitung einer 
allgemeinen Rustungsbeschrankung aller Nationen zu ermoglichen". 

1. Die Satzung des Volkerbundes will den Krieg nicht beseitigen. 
Sie vervollstandigt die Mittel zur nichtkriegerischen Erledigung der 
Streitigkeiten. 

Sie stellt aber auch (Art. 8) den Grundsatz auf, "daB die Aufrecht
erhaltung des Friedens eine Herabsetzung der nationalen Ru
stungen auf das MindestmaB edordert, das mit der nationalen 
Sicherheit und mit der Erzwingung internationaler Verpflichtungen 

8) 1m Jahre 1924 hat der UntersuchungsausschuB des Deutschen Reichstages 
(1. UnterausschuB), der mit den Erhebungen iiber die Vorgeschichte des Weltkrieges 
betraut ist, die Haltung der deutschen Regierung auf den beiden Haager Konferen
zen nachgepriift. Als Zeugen wurden Professol' Philipp Zorn und Ministerial
direktor Kriege gehOrt. Der UntersuchungsausschuB kam nach eingehender Prii
fung zu dem Ergebnis, daB praktisch geniigende Vorschlage zur Beseitigung des 
internationale:(l Gefahl'enzustandes auf der Konferenz von keinem Staate gemacht 
worden seien. 
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durch gemeinschaftliches Vorgehen vereinbar ist". Der Rat des Volker
bundes soll fiir jeden Staat einen.Abriistungsplan entwerfen (alle 10 Jahre 
nachpriifen), iiber den der Staat zu entscheiden hat. Mittel gegen die 
schlimmen Folgen der privaten Riistungsindustrie sollen ins Auge gefaBt 
werden. Die Bundesmitglieder sind zur offenen und erschopfenden Aus
kunft iiber den Stand ihrer Riistungen verpflichtet. Neue Mitglieder 
konnen in den Bund nur aufgenommen werden, wenn sie die fiir ihre 
Land - undSeestreitkriiJte und ihre Riistungen von dem Bunde festgesetzte 
()rdnung annehmen (Art. 1 Abs.2). Ein standiger AusschuB ist zur Be
.gutachtung der Ausfiihrung von Art. 8 und 1 der Satzung eingerichtet9). 

Das Ergebnis dieser Aufgabe des V61kerbundes ist bisher mager. 
Sie scheitert daran, daB kein Staat sich der Abriistung unterwirft, so
lange ihm nicht fiir seine Sicherheit eine ausreichende Gewahr geleistet 
wird. Ein "traite d'assistance mutuelle", der 1923 dem Volkerbunde 
vorgelegen hat, ist nicht rechtswirksam geworden; er war auch un
zureichend. Ein Abkommen iiber die Ausfuhr von Waffen und Kriegs
material yom 10. Sept. 1919 ist bisher nicht ratifiziert; ein neues Ab
kommen wird vorbereitet. (Mai 1925 Internat. Konferenz in Gen£.) 

2. Einen Schritt vorwarts machte die Abriistungsfrage auBerhalb 
des Volkerbundes, in Wiederaufnahme des Gedankens einer wechsel
seitigen Festlegung eines HochstmaBes gewisser Kampfmittel: 

Nur fiir den Seekrieg haben die 5 groBen Seemachte V. St. v. Ame
rika, England, Frankreich, Italien, Japan auf der Washingtoner Kon
ferenz am 6. Februar 1922 (mit Giiltigkeit bis Ende 1936) ein Abkommen 
getroffen10). Es setzt dem Riistungswettrennen im Interesse des "Fort
schritts der Menschheit" sowohl wie der einzelnen Budgets (nicht zum 
wenigsten der V. St. v. Amerika) ein MaB, ohne jedoch die Ubedegenheit 
der angelsachsischen Reiche zur See zu mindern, wobei sich England 
damit abfand, daB die amerikanische GroBkamp££lotte ein England glei
ches GroBenverhaltnis erhielt (je 525000 t), wahrend sich Japan mit 
315000, Frankreich und Italien mit 175000 begniigen muBten (Art. 4). 
Die Zahl und GroBe der Mutterschi£fe fiir Luftfahrzeuge ist festgelegt 
(Art. 9). Neue GroBkampfschiffe diirfen 35000 t nicht iibersteigen 
(Art. 5). Handelsschiffe diirfen nicht so eingerichtet sein, daB sie sich 
in Kriegsschi£fe verwandeln lassen (Art. 14). Beziiglich anderer Schiffs
gattungen (unter 10000 t) ist eine Einschrankung nicht aufgestellt. 
Innerhalb dieser Grenzen sind auch der Riistungsindustrie fiir den Bau 
zugunsten anderer Staaten Schranken gesetzt (Art. 15). 

Eine Beschrankung der Riistungen zu Lande ist nich t beschlossen 
worden. 

9) Vgl. v. Bulow, Der Versailler Volkerbund, 1923, S. 80ff., 133, 140 und 
an vielen andern Stellen. 

10) Text bei Strupp, Documents Bd. 5, S. 614. 
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Die Washingtoner Konferenz bedeutet einen ersten praktischen Zu
griff. der mit den Schwierigkeiten auch die Begrenzung in der Durch
fiihrung aufweistU ). Es scheint keine Aussicht zu bestehen, daB Frank
reich die BeschliIsse ratifiziert. 

3. Immerhin ist seither auch innerhalb des Volkerbundes die 
Frage in FluB gekommen. Nach dem von der 5. Versammlung des 
Volkerbundes unter dem 2. Oktober 1924 aufgestellten Protokoll ver
pflichten sich die Signatarmachte, an einer vom Rate des Volkerbundes 
auf den, 15. Juli 1925 nach Genf einzuberufenden Abriistungskonferenz 
teilzunehmen, zu der auch alle andern Staaten, Mitglieder oder Nicht
mitglieder des Volkerbundes, eingeladen werden (Art. 17) 12). Das vom 
Rate des Volkerbundes zu entwerfende Konferenzprogramm soll spa
testens drei Monate vor dem Zusammentritt der Konferenz den Re
gierungen zur Kenntnis gebracht werden. Die Aussichten dieses Planes 
erscheinen nicht sonderlich giinstigI3); eine Abriistung im Kriegsmaterial 
setzt eben nicht nur eine Gewahr gegen Waffenmacht des Starkeren, 
sondern international die Ausschaltung der Waffenwillkiir durch Ab
riistung im Geistigen, im Moralischen voraus. 

Erster Abschnitt. 

Nichtkriegerische Erledign;ngl). 
§ 52. Vermittlung - Untersuchungskommissionen. 

Grundsatzlich steht nichts im Wege, diese Versuche zu giitlicher Bei
legung auch nach ausgebrochenem Kriege vorzunehmen. 

11) Art.9 des Protokolls empfiehlt als geeignetes Mittel, um eine Verletzung 
des Protokolls zu vermeiden, die Errichtung entrnilitarisierter Zonen. 

12) Abdruck des "protocole pour Ie reglement pacifique des differends inter
nationaux" Rev. Bd.51, S.500, 1924, Rivista di diritto intern. Bd. 16, S. 493, 1924, 
Z.i. R 33,163 (Berichte von Politis und Benes). Ubersetzung im "Anhang".
Schiicking, Garantiepakt und Riistungsbeschriinkung, 1924. Philipp Noel 
Baker, The Geneva Protocol, London 1925; Roth Williams, The League, the 
Protocol and the Empire, London 1925. 

13) (Wahrend des Druckes eingeschaltet:) Nach den Verhandlungen des Vol
kerbundrats im Marz 1925 ist, bei dem Widerspruch Englands, kaum noch auf 
eine Durchfiihrung des Protokolls zu rechnen. 

1) Wagner, Zur Lehre von den Streiterledigungsmitteln des Volkerrechts, 
1900. Meurer, Die Haager Friedenskonferenz. I, 1905. Nippold, Die Fortbll
dung des Verfahrens in volkerrechtlichen Streitigkeiten, 1907. Fried, Handbuch 
der Friedensbewegung, 1905. 2. Aufl. Erster Tell, 1911,2. Teil1913; Wehberg, 
Kommentar zu dem Haager Abkommen betr. die friedliche Erledigung internatio
naler Streitigkeiten, 1911. Die Verhandlungen der American Society for judicial 
settlement of internat. disputes. Die Arbeiten der Zentralorganisation fiir einen 
dauernden Frieden (seit 1915); ihre Rapports in 4 Banden 1916-1918 (Haag).
Nys Bd.2, S.538. de Louter Bd.2, S.99. Oppenheim Bd.2, S.3. Rivier, 
S.357. Ullmann, S.430. Bustamante Bd. 1, S.82. 



412 V. Buch. Staatenstreitigkeiten. 

I. Die friedliche Beilegung der zwischen den Staaten der Volkerrechtsgemein
schaft ausgebrochenen Streitigkeiten, mag es sich um die Behauptung eines (tat
siichlich oder angeblich) vOikerrechtlich begriindeten Rechtsanspiuches, mag 
es sich um die Austragung eines Interessenkonfliktes handeln, kann zuniichst 
durch Vereinbarung der streitenden Miichte erfolgen. 

1. Giitliche Verhandlungen "auf diplomatischem Wege" sind die zu
ilachst sich bietende Form, um Streitigkeiten aus del' Welt zu schaffen_ 
Sie finden in Konferenzell zwischen dem diplomatischen Vertreter 
und dem Minister des AuBeren odeI' dessen Kommissaren statt, in schwe
reren Fallen wohl auch in einer Audienz beim Staatsoberhaupte. 
Bei Konflikten, in die eine Mehrzahl von Staaten verwickelt sind, bietet, 
eine internationale Konferenz ein geeignetes Mittel zur Verstandi
gung (Lieblingsgedanke Napoleons IlL). Von dem Mittel ist im 19. und 
20. Jahrhundert wiederholt Gebrauch gemacht worden (Londoner Pon
tuskonferenz 1871, Berliner Balkankonferenz 1878, Berliner Kongo
konferenz ~885, Algericaskonferenz 1906). Del' Umstand, daB das Er
gebnis del' Konferenz bei einem Teile del' Konferenzstaaten: Unzufrieden
heit weckt, darf ihren Wert nicht verkennen lassen, da schon viel er
reicht ist, wenn Unzufriedenheit nicht in Unfrieden ausartet. Das Er
gebnis solcher Konferenzen ist durch die Absteckung des Konferenz
programmes, die Eignung del' Vertreter und das MaB von Bewegungs
freiheit bedingt, da~ ein Staat durch seinen Vertreter in Beratung und 
EntschlieBung zu iiben gesonnen ist. 

2. Zur Vorbereitung eines Ausgleichs wurden seit langem gemischte 
Kommissionen (commissions mixtes) aus den Vertretern beider Staaten 
mit odeI' ohne Zuziehung von Sachverstandigen zusammengesetzt, deren 
Vereinbarungen abel' noch del' Genehmigung durch die von ihnen ver
tretene Staatsgewalt bediirfen. 

a) Die erste Konvention del' Haager SchluBakte von 1899 hat, um 
die Verhandlungen zu erleichtern, das Institut del' "internationalen Unter
suchungskommissionen" (Commissions internationales d'enquete) ein
gefiihrt, die auf Grund del' inzwischen gemachten Erfahrungen in dem 
1. Abkommen von 1907 wesentlich weiterentwickelt wurden (Art. 9 bis 
36) 2). Diese sollen bei Streitigkeiten, "die wedel' die Ehl'e noch wesent
liche Interessen beriihren und einer verschiedenen Wiirdigung del' Tat
sachen entspringen", "durch eine unparteiische und gewissenhafte Prii-

2) Boghitchhitch, Die Enquete'Kommissionen des Volkerrechts (Fest
gabe fiir Hiibler), 1905. Herr, Die Untersuchungskommissionen del' Haager 
Friedenskonferenzen, 1911. Bokanowski, Les commissions internat. d'enquete. 
Pariser These, 1908. Politis, Rev. Gen. Bd.19, S.149. Lammasch, Lehre 
von del" Schiedsgerichtsbarkeit 1914, S. 224. - tiber den Doggerbankfall vom 21. 
bis 22. Oktober 1904 vgl. die Materialien in N. R. G. 2. s. 33, 641. Meurer, Bd.l. 
S. 158. Mandelstam, Rev. Gen. Bd. 12, S. 161, 351. Lammasch, S.236. 
Schon, im Worterbuch Bd. 1, S.250. 
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fung die Tatfragen aufklaren". Sie werden durch besonderes Abkommen 
der Streitteile und in derselben Weise gebildet wie ein Schiedsgericht. 
Nur hat sich der Bericht der Kommission, der in 6ffentHcher Sitzung 
zu verlesen ist, auf die bloBe Feststellung der Tatsachen zu be
,schranken; er laBt, im Gegensatze zum Schiedsspruch, den streitenden 
Machten die volle Freiheit der weiteren EntschlieBung (Art. 9-14). 

b) Eine wichtige Weiterbildung dieser Einrichtung war mit dem sog. 
Bryans chen Friedensplane von 1913 angebahnt3). Darnach sollten die 
Staaten zunachst durch einSystem von Einzelvertragen sich verpflichten, 
alle Streitigkeiten (insbesondere solche), die sich fur die schieds:r:ichter
Hche Erledigung nicht eignen - sei es wegen der Ehrenklausel (unten 
S. 425), sei es, weil ihnen nicht Rechtsfragen, sondern Interessenkon
flikte zugrunde liegen - einer von ihnen eingesetzten standigen Kom
mission zur Priifung und Berichterstattung zu ,uberweisen. Die Ver
tragschlieBenden verpflichten sich ferner, bis zur Erstattung des Be
richtes weder Krieg zu erklaren, noch Feindseligkeiten zu beginnen. 
Nach diesem Zeitpunkt haben sie die volle Freiheit der EntschlieBung, 
also auch das Recht, den Streit mit den Waffen auszutragen. Der Vor
schlag fiel, nach anfanglichem Widerstreben gegen die N euheit des 
Gedankens, auf fruchtbaren Boden. Nicht weniger als 34 Staaten, 
darunter auch das Deutsche Reich, haben ihre grundsatzliche Zustim
mung erklart. Bis Ende 1916 hatten 30 Machte auf dieser Grundlage 
mit den Vereinigten Staaten auch Vertrage abgeschlossen4). 

3. Formalisiertes Ausgleichsverfahren. (Standige Ausgleichsrate.) 
Die Entwicklung eines besonderen Ausgleichsverfahrens hat ihren 

entscheidenden Antrieb erst unter den Auswirkungen des Weltkrieges 
erhalten, wesentlich beeinfluBt durch Satzung und Erfahrung des V61-
kerbundes (unten III) und die Einrichtung eines Standigen Internatio
nalen Gerichtshofs (unten § 54). Um verwendbar fiir die Praxis des 
Staatenlebens zu werden, muBte ihr Gedanke erst aus dem Rahmen 
des Gruppenvertrages, in dem er mehr nur als Wunsch und Anregung 
erschien, in die unmittelbare Vertragsbeziehung zwischen einzelnen 
Staaten umgesetzt werden. Eine Mannigfaltigkeit im einzelnen ist 
dabei unvermeidbar: Wahl oder Hauiung von Vergleichs- und Ge
richtsverfahren, Organisation und Verfahren der Vergleichsinstanzen, 

3) de Jong van Beek en Donk, Z. Vo.R. Bd.7, S.533; Schiicking, 
Das volkerrechtl. Institut der Vermittlung, 1923, S. 123. 

4) Die meisten dieser (nur zu einem Teile ratifizierten) Vertrage sind abge
druckt N. R. G. 3. s. 9, 66 und bei Lange, Die amerikanischen Friedensvertrage, 
1916. Vgl. v. Liszt, Vossische Zeitung yom 28. Mai 1916. - An diese Vertrage 
kniipft die "League to enforce peace" an; vgl. v. Liszt, in der Wiener "Zeit" v. 
26. November 1916; Yom Staatenverband zur Volkergemeinschaft, 1917; Colin, 
The war against war and the enforcement of peace, 1917; Brailsford, A league of 
nations, 1917; Verhandlungen der Zentralorganisation ffir einen dauernden Frieden, 
1917. ,- Literatur zu § 44. 
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Angehen eines Schiedsgerichts oder des Standigen Internationalen Ge
richtshofes. Der durchgehende Zug ist das Bekenntnis zur Notwen
digkeit eines formellen Vedahnins Hir den Ausgleich von Staatsstreitig
keiten. Erst hiermit ist das Ausgleichsvedahren aus jener Sphare heraus
getreten, in der es kaum mehr war als eine Geste im Wechselspiel der 
hoheren Politik, anzusehen als Bereicherung der Requisitenkammer fur 
das politische Szenarium; es erwachst zu dem unentbehrlichen Mittel 
innerhalb des nuchternen geschaftlichen Tageslebens der Staaten. 

a) Nach dem Vorbild des Bryanschen Planes (vgl. 2b) hat der Vol
kerbund auf Anregungen von Schweden und Norwegen das Muster eines 
Vertrags Hir eine standige Vermittlnngskommissionaufgestellt (22. Sep
tember 1922), das die Staaten fur Einzelvertrage befolgen konnen. Jede 
Partei ernennt fur diesen Schlichtungshof, der Hir die Regel in Gem tagen 
solI, einen Staatsangehorigen und einen Angehorigen eines dritten Staates 
als Mitglied, als Obmann. Die Entscheidung solI binnen 6 Monaten gefallt 
werden; sie ist, unter Wiedergabe der Auffassung der Minderheit, zu be
griinden und kann nach Verstandigung der Parteien oder auf einstim
migen BeschluB des Schlichtungshofes vero£fentlicht werden. Trotz 
eines Schlichtungsabkommens kann jede Partei die Vermittlung des 
Rats des V61kerbundes anrufen, der sie allerdings an ihren Schlichtungs
hof verweisen kann5). 

b) Fur Deutschland zur Norm erhoben ist ein "Vergleichsver
£ahren" in dem Vertrage mit der Sch weiz yom 8. Dezember 1921 (R. G. 
Bl. 1922, S. 217), der insofern einen entscheidenden Fortschritt bedeu
tet6). Die Staaten verpflichten sich, aIle Streitigkeiten, die nicht nach 
dem gleichen Vertrage dem Schiedsgerichtsverlahren unterworlen wer
den, auf Verlangen eines Staates im Vergleichsverlahren zu behandeln 
(Art. 13). Dafiir wird ein "Standiger Vergleichsrat" gebildet (5 Mit
glieder), zu dem jeder Vertragsteil ein Mitglied und beide Teile gemeinsam 
3 weitere Mitgiieder aus den Angehorigen dritter Staaten berufen. 
Der Vergleichsrat hat binnen 6 Monaten einen Bericht uber den Sach
verhalt mit Vorschlagen fur die Beilegung des Streites zu erstatten. 
Inzwischen haben die Parteien alles zu vermeiden, was auf die Annahme 
der Vorschlage nachteilig wirken konnte (Art. 18). Der Bericht hat nicht 
das Wesen einer die Parteien endgultig bindenden Entscheidung (Art. 15). 

5) Dber die Entstehung der Regelung v. Bulow, Volkerbund, S.262 (Zweifel 
an der praktischen Verwendbarkeit), ausfiihrlich Schucking, Vermittlung, 
S. 278ff. (S. 297 Text des Mustervertrages; S.300 "hOchst durftig"). 

6) Schucking, S.303: "Es gibt keinen internationalen Vertrag, aus dem 
klarer und deutlicher der ideale Wille beider Parteien zu Gerechtigkeit und Frieden 
auch beim Auftauchen von Konflikten unter Verzicht auf jede Ausnutzung po
litischer Konjunkturen zu ungerechtfertigten Sondervorteilen hervorginge. Dazu 
bietet der Vertrag auch in den Einzelbestimmungen reizvolle Neuheiten, die fUr 
die theoretische und praktische Fortbildung der Materie von hohem Nutzen sein 
mussen." - Abdruck des Vertrages unten im "Anhange". 
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c) Einen abweichenden Typ stellen mehrere andere von der 
Schweiz geschlossene Vertrage auf. So mit Italien6a) der Vertrag 
zur Erledigung von Streitigkeiten im Vergleichs- und Gerichtsverfahren 
vom 20. September 1924, indem er dem Gerichtsverfahren notwendig, 
ein Vergleichsverfahren vor einer "Standigen Vergleichskommission" 
(Zusammensetzung wie b) vorausgehen lafit. .Ahnlich ist die Verein
barung der Schweiz mit Schweden und mit Danemark (2. und 6. Juni 
1924), mit Osterreich (Vertrag vom 11. Oktober 1924; jedoch nur 
3 Mitglieder), mit Ungarn (Vertrag vom 18. Juni 1924), wo iibrigens, 
ein einziger Vergleichskommissar berufen ist, der mangels einer Ver
standigung iiber die Personlichkeit von der Konigin der Niederlande 
gewahlt wird. Ein Vertrag mit Brasilien vom 23. Juni 1924 erwahnt 
nur "irgendein Vergleichsverfahren". 

In ahnlicher Richtung bewegen sich Vertrage zwischen den skan
dinavischen Staaten (Schweden, Norwegen, Danemark, Finnland) zu 
Stockholm vom 27. Juni 1924. 

II. Die friedliche Beilegung kann gefordert werden durch die freundlichen 
Bemiihungen dritter Miichte (intervention amicale; verschieden von der 
autoritativen Intervention, oben § 13 III, S. 119). 

Mogen diese von der dritten Macht angeboten oder von beiden 
streitenden Teilen oder von einem von ihnen erbeten sein, stets behalten 
die streitenden Teile die Entscheidung in der eigenen Hand; darin liegt, 
der Unterschied dieser freundlichen Bemiihungen von der schieds
richter lichen Entscheidung. Man pflegte dabei friiher zwischen den 
"guten Diensten" (den "bons offices"), die auf Einleitung der Ver
handlung zwischen den Streitteilen gerichtet sind, und der eigent
lichen "Vermittlung" (mediation), d.h. der Verhandlung der dr-itten 
Macht mit den Streitteilen, zu unterscheiden; doch kann der Unter
schied nicht streng durchgefiihrt werden und ist auch in der Haager 
Konvention nicht durchgefiihrt worden7 ). 

Vermittler, nicht Schiedsrichter, war der Papst in dem Karolinen
streit zwischen dem Deutschen Reich und Spanien 1885. Die endgiiltige 

6a) Botschaft des Bundesrats an die Bundesversammlung vom 28.0ktober 
1924 Nr.1890 (Vertrag unten im Anhang). Fiir die iibrigen im Text genannten 
Vertrage vgl. die Botschaften Nr. 1888, 1905, 1887, 1889. Vertrage mit Belgien und 
mit Frankreich sind noch nicht bekannt gegeben. 

7) Vgl. Bredin, De l'amiable compositeur, 1897. Fourchault, De lao 
mediation, 1900. Melik, La mediation et les bons offices, 1900. Zamfiresco, De. 
la mediation; 1911. Politis, Rev. Gen. Bd.17, S. 136 (Mediation). Lammasch. 
Lehre von der Schiedsgerichtsbarkeit, 1913, S. n. Leser, Vermittlung und Inter
vention, 1907; de Mel ville, Vermittlung und gute Dienste, 1920. Hauptwerk 
jetzt Schiicking, Das volkerrechtliche Institut der Vermittlung (VerOffentlich. 
des Nobelinstituts), Christiania 1923. 
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Erledigung erfolgte erst auf Grund dieses Vermittlungsvol'schlages durch 
den deutsch-spanischen Vertrag vom 17. Dezember 18858 ). 

Wiederholt haben die Machte in den zwischen ihnen geschlossenen 
Einzelvertragen sich verpflichtet, einander gegenseitig ihre guten 
Dienste zur Beilegung von Streitigkeiten mit dritten Staaten zu leihen. 
Vgl. den deutschen Handels- usw. Vertrag mit Korea vom 26. November 
1883 (R. G.·BI. 1884,221) ,Art. I Ziff. 2: "Sollten zwischen Einem der 
vertragschIieBenden Teile und einer dritten Macht Streitigkeiten ent
stehen, so wird der andere vertragschIieBende- reil auf ein diesfalliges 
Ersuchen seine guten Dienste leihen und eine freundschaftliche Erledi
gung des Streites herbeizufiihren suchen." 

In Art. 8 des Pariser Vertrags von 1866 hatten sich die Signatar
machte verpflichtet, bei Streitigkeiten mit der Tiirkei die Ver- _ 
mittlung (action mediatrice) der iibrigen, am Streite unbeteiligten Unter
zeichner des Vertrags anzunehmen (von Italien 1911 nicht beobachtet). 
Und das 23. ProtokoU vom 14. April 1856 sprach den Wunsch aus, daB 
die Machte in allen Streitigkeiten die guten Dienste eines befreundeten 
Staates anrufen soUten, ehe sie das Gliick der Waffen versuchten. Nach 
diesem Vorbild findet sich mehrfach auch in neueren Kollektiv
vertragen die Verpflichtung der Vertragsmachte, ehe sie wegen der 
z1Vischen ihnen ausgebrochenen Streitigkeiten zu den Waffen greifen, 
die guten Dienste oder die Vermittlung befreundeter Machte in Anspruch 
zu nehmen. Vgl. Art. 11 und 12 der Kongoakte vom 26. Februar 1885. 
Die Vermittlung kann auch durch Einwirken auf einem Staatenkongresse 
erfolgen (Deutschland als "ehrlicher Makler" auf der Balkankonferenz 
im Jahre 1878). 

Eine wertvoUe Weiterbildung hat das Institut der Vermittlung 
durch das erste Abkommen der beiden Friedenskonferenzen (Art. 2-8) 
erfahren. Die Signatarmachte "kommen iiberein", bevor sie zu den 
Waffen greifen, die guten Dienste oder die Vermittlung einer befreun
deten Macht anzurufen, "sowelt dies die Umstande gestatten werden"; 
den -am Streit nicht beteiligten Machten wird ausdriicklich das Recht 
eingeraumt, we guten Dienste oder ihre Vermittlung anzubieten, und 
die Ausiibung dieses Rechts kann :q.iemals als eine "unfreundliche Hand
lung" (un acte peu amical) betrachtet werden. Durch die Annahme 
der Vermittlung wird die Eroffnung oder die Fortsetzung der Feindselig
keiten nicht gehemmt. Ausdriicklich wird hervorgehoben, daB die Ver
mittlung "ausschlieBlich die Bedeutung eines Rates und niemals ver
bindliche Kraft hat". Als wichtiger AuwendungsfaU dieser Rechts
satze ist die Vermittlung der Vereinigten Staaten in dem russisch-japa
nischen Kriege 1905 (oben S. 41) zu nennen. 

8) Fleischmann, "Karolinenstreit", Worterbuch Bd. I, S.621; die Schrift
stucke sind mitgeteilt N. R. G. 2. s. 12,283. 
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Neben dieser allgemeinen Vermittlung kennt die Konvention auf 
nordamerikanische Anregung aber noch eine "besondere Vermitt
lung" (mediation speciale, Art. 8), die den "Sekundanten"beim Zwei
kampf nachgebildet ist. Sie besteht darin, daB jede der beiden strei
tenden Machte eine andere Macht wahlt, die sie mit der Aufgabe be
traut, in unmittelbare Verbindung mit der von der andren Seite gewahl
ten Macht zu treten, um den Bruch der friedlichen Beziehungen zu ver
hiiten. Wahrend der Dauer dieses Auftrages, die, von besonderer Ver
einbarung abgesehen, 30 Tage nicht iibersteigt, stellen die streitenden 
Teile jede unmittelbare Verhandlung iiber den Streit ein; die Verhand
lung bleibt ausschlieBlich den vermittelnden Machten iiberlassen. Auch 
wenn diese Bemiihungen nicht zum Ziele fiihren und die friedlichen 
Beziehungen zwischen den streitenden Machten abgebrochen sind, 
bleiben die vermittelnden Machte mit der gemeinsamen Aufgabe 
betraut, jede Gelegenheit zu benutzen, um den Frieden wieder herzu
stellen. 

Bei Ausbruch und waprend der Dauer des Weltkrieges hat das In
stitut der Vermittlung vollig versagt. Es sahen neutrale Staaten leider 
von der Anregung einer Vermittlung ab, weil die Verbandsmachte die 
Erfolglosigkeit schon im voraus andeuteten und die Neutralen sich einer 
Ablehnung nicht aussetzen wollten. Man kann nicht sagen, daB eine 
solche Auffassung dem Grundgedanken del' guten Dienste odeI' der Ver
mittlung in seiner letzten Auspragung, die er durch das internationale 
Recht gefunden hat, gerechi wird. 

III. Die Vermittlungseinrichtungen des VOikerbundes bilden nach der 
Absicht seiner Schopfer (oder wenigstens des Prasidenten Wilson) 
den AniaB und nach ihrer Absicht vielleicht auch den Kern des Volker~ 
bundes. Beginnt doch der Eingang der Volkerbundsatzung mit der Er
wagung, daB es zur Forderung der Zusammenarbeit unter den Nationen 
und zur Gewahrleistung der internationalen Sicherheit wesentlich sei, 
bestimmte Verpflichtungen zu iibernehmen, nicht zum Kriege.zu schrei
ten. Praktisch ist den Einrichtungen voraussichtlich eine intensivere 
Anwendbarkeit als den Normen del' Haager Abkommen beschieden, 
wiewohl ihre verwickelte Fassung wie die bisherige Praxis die Hemmnisse 
nicht verkennen laBt, die in den politischen Interessen und der Vor
machtstellung der sog. Hauptmachte liegen (vgl. Z. B. Art. 15 Abs. 8, 
16 Abs. 4 Versailler Vertrag). 

"Jeder Krieg und jede Bedrohung mit Krieg" - das wird "aus
driicklich" in Art. 11 Abs. 1 festgestellt - "ist eine Angelegenheit des 
ganzen Bundes und del' Bund hat die zum wirksamen Schutze des Welt
friedens geeigneten MaBnahmen zu ergreifen ... (Abs. 3). Jedes Bun
desmitglied hat das Recht, in freundschaftlicher Weise die Aufmerksam
keit der Bundesversammlung oder des Rats auf jeden Umstand zu lenken, 
der von EinfluB auf die internationalen Beziehungen sein kann und daher 

V. Liszt-Fleischmann, V61kerrecht, 13. Aufl. 27 
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den Frieden oder das gute Einvernehmen zwischen den Nationen, von 
dem der Friede abhangt, zu storen droht". 

Das gilt selbst dann, wenn ein Mitglied des Volkerbundes nicht 
unmittelbar betroffen ist. 

Die bedeutsame Fortbildung besteht darin, daB die zum Volker
bunde zusammengeschlossenen Staaten das Gewicht ihrer wirtschaft
lichen und finanziellen, unter Umstanden sogar der militarischen .Macht 
gegen denjenigen Staat zur Geltung bringen, der den Volkerbunds
entschlieBungen zuwiderhandelt. 

1. Vermittlnng dnrch den Rat des Viilkerbnndes 9). Die Bundes
mitglieder sind (nach Art. 12, 15) verpflichtet, eine Streitfrage, die zu 
einem Bruche fiihren konnte, entweder der Schiedsgerichtsbarkeit oder 
einem gerichtlichen Verfahren oder der Priifung durch den Rat zu unter
breiten und in keinem FaIle vor Ablauf von 3 Monaten seit dem Spruche 
9,es Schiedsrichters oder des Gerichts oder dem Berichte des Rats zum 
fuiege zu schreiten. (fiber Schiedsgericht und Internationales Gericht 
unten §§ 53, 54). Der Rat kann ubrigens die Streitfrage vor die 
Bundesversammlung bringen 10) (Behandlung dann entsprechend der 
durch den Rat): Art. 15 Abs. 9, 10. Der Bericht muS binnen 6 Monaten 
erstattet sein. 

a) Gelingt die Schlichtung, so kann der Rat die Entscheidung, 
wenn er es fiir zweckdienlich halt" veroffentlichen. 

b) Gelin~ (lem Rat die Schlichtung nicht, so veroffentlicht er den 
Bericht der Mehrheit mit den Vorschlagen, die er zur Losung der Frage 
ali; die gerechtesten und gewissenhaftesten empfiehlt. 

Wird der Bericht von allen den Mitgliedern des Rates, die nicht 
Vertreter der Parteien sind, einstimmig angenommen, so sind die Mit
glieder des Bundes verpflichtet, gegen eine Partei, die sich dem V or
schlage fiigt, nicht zum Kriege zu schreiten. 

Wird der Bericht jedoch ~icht einstimmig angenommen, so bleibt 
den Bundesmitgliedern das Recht, alles das zu tun, was sie zur Auf
rechterhaltung von Recht und Gerechtigkeit fiir notig halten. 

2. Bnndesexekntion. Schreitet ein Bundesmitglied unter Verletzung 
der zu 1. bezeichneten Ausgleichspflichten zum Kriege, dann wird es 
(Art. 16) "ohne weiteres so angesehen, als hatte es eine Kriegshandlung 
gegen aIle andern Bundesmitglieder begangen. Diese verpflichten sich, 
unverzuglich aIle Handels- und Finanzbeziehungen zu ihm abzubrechen, 
den Bewohnern ihres Gebietes jeden Verkehr mit den Bewohnern des 
vertragsbruchigen Staates zu untersagen und aIle finanziellen, Handels-

9) v. Bulow, Volkerbund, S.257ft Guani, Rev. Gen. 31, 285 (Zwang). 
10) Wiederholt hat der Rat fiir seine EntschlieBung ein Gutachten des stan

digen Internationalen Gerichtshofs im Haag (unten § 54) eingeholt. 
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und personlichen Verbindungen zwischen den Bewohnern dieses Staates 
und jedes andern Staates - gleichviel ob Bundesrnitglied oder nicht! -
abzuschneiden" (Blockade). 

Nach der urspriinglich den Friedensvertragen eingefiigten Fassung 
der Satzung hatte der Rat "den verschiedenen beteiligten Regierungen 
vorzuschlagen, "mit welchen Land-, See- oder Luftstreitkraften jedes 
Mitglied fiir seinen Teil zu der bewaffneten Macht beizutragen hat, 
die den Bundesverpflichtungen Achtung zu verschaffen bestirnrnt ist". 
Unterdes ist aber (1921) dieser Satz durch die farblose (noch nicht ra
tifizierte) ]'assung ersetzt worden: Der Rat hat seine Ansicht dariiber zu 
auBern, ob ein Vertragsbruch vorliegt oder nicht. Er hat allen Bundes
mitgliedern den Zeitpunkt bekannt zu geben, zu dern er die Anwendung 
der in dies ern Artikel vorgesehenen wirtschaftlichen (!) Zwangsrnittel 
ernpfiehltll). Die Bundesrnitglieder sagen sich wechselseitige Unter
stiitzung bei Ausfiihrung der wirtschaftlichen und finanziellen MaB
nahrnen zu. "Sie veranlassen alles Erforderliche, urn den Streitkraften 
eines jeden Bundesrnitglieds, das an einern gerneinsarnen Vorgehen zur 
Wahrung der Bundesverpflichtungen teilnirnrnt, den Durchzug durch 
ihr Gebiet zu errnoglichen" 12). 

"Jedes Mitglied, das sich der Verletzung einer aus der Satzung ent
springenden Verpflichtung schuldig rnacht" - das ware also auBer dern 
Kriegfiihrenden auch ein Mitglied, das dieser Abwehr nicht nachkarne! -
"kann aus dern Bunde ausgeschlossen werden." Freilich ist hierzu die 
Einstirnrnigkeit aller andern Bundesrnitglieder, die irn Rat vertreten 
sind, erforderlich. 

3. Am einschneidendsten zeigt sich das Verrnittlerarnt dort, wo 
es sich der Volkerbund auch gegeniiber Nichtrnitgliedern beilegt 
(Art. 17). 

Kornrnt es zu einern Streit zwischen einern Bundesrnitgliede und 
einern Nichtrnitglied oder zwischen Staaten, die Nichtrnitglieder sind, 
so werden die Nichtrnitglieder aufgefordert, sich fiir die Beilegung der 
Streitfrage den den Bundesrnitgliedern 0 bliegenden Verpflichtungen zu 
unterwerfen "unter den vorn Rat fiir gerecht erachteten Bedingungen". 

a) Wird der Aufforderung Folge geleistet, so kornmen die Bestirn
mungen der Art. 12-16 zur Anwendung (oben 1 und 2) "unter Vorbe
halt der Anderungen, die der Rat fUr erforderlich erachtet". 

11) DaB militarischer Zwang aber nicht ausgeschlossen sein soIl, zeigt wohl 
das "Durchzugsrecht" des spateren Absatzes. Schiicking- Weh berg, S.614, sind 
der Ansicht, daB die urspriingliche Fassung (des Absatzes 2) nicht beseitigt, daB 
vielmehr die neue Fassung hinzugesetzt worden sei. Hiermit steht jedoch nicht 
der Abdruck im Einklange, den die Section d'information des Sekretariats des 
Volkerbundes (im Jahre 1924) veroffentlicht hat. 

12) Wegen der Neutralitat der Schweiz vgl. oben S.109 und Sch iicking-Weh
berg 2, S. 633. 

27* 
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b) Lehnt das aufgeforderte Nichtmitglied es ab, die Verpflichtungen 
fUr die Beilegung des Streits auf sich zu nehmen und schreitet es zum 
Kriege gegen ein Bundesmitglied, so kommt Art. 16 zur Anwendung 
(oben 2). 

c) Weigern sich beide Parteien, die Verpflichtungen eines Bundes
mitglieds fUr die Beilegung des Streits auf sich zu nehmen, so kann der 
Rat aile zur Vermeidung von Feindseligkeiten und zur Schlichtung des 
Streites geeigneten MaBnahmen ergreifen und Vorschlage machen. 

4. Die Vermittlungstatigkeit des Volkerbundes war bisher 
wenig durch Erfolg ausgezeichnet13). Erwahnt sei die Vermittlung zwi
schen Schweden und Finnland wegen der Aalandsinseln (1921), die Finn
land zugesprochen wurden, wogegen Sicherheiten fUr die nationalen 
Rechte der Einwohner, fiir die Neutralisation und Entfestigung der In
seln gewahrt werden soIlten; der miBlungene Versuch der Vermittlung 
zwischen Polen und Litauen; vor aIlem aber die Entscheidung iiber 
Oberschlesien - in einem Streit zwischen England und Frankreich 
(12. Oktober 1921) iiber das MaB der Zerstiickelung Oberschlesiens. 
Auf die wiederholten deutschen Beschwerden und Antrage wegen Ver
mittlung gegeniiber den Eigenmachtigkeiten oder Gewalttaten der 
Gegenpartei des Versailler Friedens hat der Volker bund nichts veranlaBt, 
da es sich nicht urn die Anregung eines Bundesmitglieds handle (Art. 11 
Abs. 2, oben II zu Anfang). ' 

O. Eine intensivere Mitwirkung der Bundesorgane sieht das (bisher 
nicht ratifizierte) Genfer Protokoll iiber die friedliche Erledigung inter
nationaler Streitfalle vom Oktober 1924 vor. (Jedoch oben § 51 Anm. 13). 

§ 53. Schiedsgerichtsbarkeit. 

I. VOlkerrechtliche Streitigkeiten lassen sich friedlich aneh durch einen 
Scbiedsspruch beilegen 1). 

13) v. Biilow, Volkerbund S. 186ff. behandelt die (damals 7) EinzelfaIle aus
fiihrlich; 25 FaIle fiihren Sch iicking- Weh berg 2, S.469-500 auf (mit eingehen
dem literarischem Nachweis). 

1) Lammasch, Die Lehre von der Schiedsgerichtsbarkeit in ihrem ganzen 
Umfange, 1913, 1914; Jahrbuch des offentl. Rechts Bd.6, S; 76; Die Rechtskraft 
der internationalen Schiedsspriiche, 1913 (Publication de l'Institut Nobel Nor
vegienBd.2, S.2). Wehberg, bei v.Stengel-FleischmannBd.3, S.345. Strupp, 
Die internat. Schiedsgerichtsbarkeit, 1914 . .A. Merignhac, Traite tMorique et 
pratique de l'arbitrage internat., 1895. Bustamante Bd.l, S.98, de Louter 
Bd.2, S.12l. Nys Bd.2, S.547. Rivier S.366. Ullmann S.440. Loria, Les 
bases economiques de la justice internat., 1912. Curtius, Rev. Bd. 42, S.5. Nys, 
Rev. Bd. 42, S. 595 (iiber Revision des Schiedsspruchs). Magyary, Die intern. 
Schiedsgerichtsbarkeit im Volkerbunde, 1922. Strupp, WOIterbuch Bd. 2,S. 451 
bis 474. Politis, La justice internationale, 1924. - Ph. M. Brown, Rev. Bd.51, 
S.317, 1924. Castberg, Rev. Bd. 52 S. 155 (Competence) - Imberg, Die 
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Ein zu allen Zeiten geiibtes Mittel, dem aber erst die jiingste Zeit 
eine bewuBte Durchbildung hat zuteil werden lassen 2). 

Der Schiedsspruch geht iiber den bloBen Rat des Vermittlers und 
iiber die bloBe tatsachliche Feststellung der Untersuchungskommission 
hinaus. Es ist die Entscheidung des Streitfalles (la sentence "decide" ... 
Haager Akte, Art. 81). Gerade darum sind seiner Verwendung aber aus 
dem Wesen des souveranen Staates heraus gewisse Grenzen gezogen, 
die nicht minder freilich fiir das richterliche Urteil in Staatenstreitig
keiten gelten. 

Der Schiedsspruch unterscheidet sich iibrigens vQn dem richter
lichen Urteil nicht durch seinen Inhalt, sond~rn durch seine Grundlage. 
Auch er entscheidet den Rechtsstreit nach Rechtssatzen (sur la base 
du respect du droit, Haager Akte Art. 37). Doch ist nicht selten dem 
Schiedsrichter (als amiable compositeur, oben S. 415) die freie Schlich
tung eines Interessenkonfliktes iibertragen; wie das denn bei der Unvoll
kommenheit des Volkerrechts und dem personlichen Vertrauen, das 
zur Wahl eines Schiedsrichters fiihrt, als in der Absicht der Ver
tragsparteien des Schiedsvertrages liegend unterstellt werden dad. 
Die Grundlage des Schiedsspruches ist eben stets nur der Wille der 
Streitteile. 

Uber die Schiedsgerichtsbarkeit verbreitet sich eine Fiille 9.er neuen 
juristischen und politischen (pazifistischen) Literatur, teils den Antrieb 
gebend fiir das Umsetzen des Gedankens in die staatliche Tat, teils wieder 
Befruchtung ziehend aus dem in fast verwirrender Reichhaltigkeit sich 
entfaltenden Ausbau der Schiedsgerichtsbarkeit in den letzten Jahrzehn
ten unter der bestimmenden Einwirkung der Haager Konferenzen. 

Drei Fragen im wesentlichen sind auseinanderzuhalten, um dem 
Einblick die rechte Richtung zu geben: 

a) Wann gelangt ein Streitfall zum Schiedsspruche? Mit andern 
Worten, miissen Staaten ihre Streitigkeiten dem Schiedsspruche unter-, 
werfen (Obligatorische Schiedssprechung)? ]JaB sie es konnen (fakul
tative Schiedssprechung), bedarf keiner Hervorhebung; wo und weil das 

Stellung der V. St. v.Amerika zurinternat. Schiedsgerichtsfrage, 1914. - Raeder, 
L'arbitrage internat. chez les Hellenes (Publications de l'Institut Nobel Nor
vegien. 1. Bd.), 1912. Tod, Internat. arbitration amongst the Greeks, 1913. 

Eine Zusammenstellung der bisherigen Schiedsspriiche gibt La Fontaine, 
Pasicrisie internat. Histoire documentaire des arbitrages internat., 1902. Rev. 
Bd.34, S.349, 558, 623. De Lapradelle et Politis, Recueil des arbitrages 
internat.1. Bd. 1798-1855 (1915). 2. Bd. 1856-1872 (1924). 

J. B. Moore, History and digest of the international arbitrations (V. St. v. 
Amerika), 6 Bande, 1898. Manning, Arbitration treaties (Amerika), 1924. 

2) Man wird es dem Ort und AnlaB zugute halten konnen, wenn der russische 
Vertreter auf der 2. Haager Konferenz v. Martens von der "grande idee qui 
domina notre temps" sprach. 
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geschichtlich haufig Tatsache geworden ist, hat es allerdings den Ge
danken der Schiedsgerichtsbarkeit ge£6rdert und die Abneigung der 
Staaten gegen die Ubernahme einer Verpflichtung, Streitigkeiten 
schiedsgerichtlich entscheiden zu lassen, gemildert. 

b) Was ist der Schiedsgerichts barkeit zl1 unterwerfen? Hier 
machen sich wiederum verschiedene Gesichtspunkte geltend. Zunachst 
ein rein sachlicher, durch die Art der Streitigkeiten bedingter. Welche 
Streitigkeiten eignen sich gerade fUr die Behandlung durch ein Schieds
gericht (eine Frage, die entsprechend auch fUr die internationale Ge
richtsbarkeit sich erhebt; vgl. unten S. 435). Der Rahmen ist enger zu 
spannen wie bei der Vermittlung und schrankt sich in der Hauptsache 
auf Falle rechtlicher (nicht politischer) Natur ein, wiewohl auch dies 
nicht ausnahmslos ist und gerade in frliherer Zeit noch nicht gewesen 
ist. Es steht das im Zusammenhange mit einem andern Gesichtspunkte, 
den der Ubergang zum Obligatorium nahe legt: die noch immer vor
sichtige Haltung der Staaten sucht einer Einschnlirung ihrer politischen 
Bewegungsfreiheit durch die Schiedsgerichtsbarkeit dadurch vorzu
beugen, daB sie auch liber das sachlich gebotene MaB hinaus in ver
schiedener Weise den Kreis der Streitfalle eingrenzen (teils durch 
Enumerierung, teils durch Eliminierung). 

c) Wie wickelt sich das schiedsgerichtliche Vedahren ab1 Na
mentlich soIl dafUr ein standiger Schiedshof errichtet sein? Hier tauchen 
als besondere Fragen u. a. die Besetzung des Schiedsgerichtes auch 
mit Staatsangehorigen der Parteien und die Zulassung von Rechts
mitteln auf. 

II. Stufen zur obligatorischen Schiedssprechung - Eignung fUr die Schieds
gerichtsbarkeit. 

Die Abgrenzung der gerichtsfahigen sog. arbitrablen Streitigkeiten 
von den librigen gehort zu den umstrittensten Fragen der Schiedsver
tragspolitik3). 

1. Die Befugnis der Schiedsrichter ruht in der Mehrzahl der FaIle auf 
einem besonderen Schiedsvertrag (compromissum) der beteiligten Staaten, 
die sich dadurch verpflichten, die Entscheidung einer schon entstandenen Strei-

3) So der, bei aller Knappheit inhaltreiche, Bericht des Bundesrats an die 
Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft yom ll. Dezember 
1919 (Nr. llS7), S. ll, worin es noch heiBt: "Unseres Erachtens kommt es nicht 
so sehr auf ein Mehr oder Weniger der Bindung, als auf derenKlarheit undBestimmt
heit an. Nichts kann eine Streitigkeit so sehr verbittern, als wenn eine Partei sich 
mit mehr oder weniger guten oder zweifelhaften Grunden dem Ausspruch der an
dern auf schiedsgerichtliche Beurteilung entziehen kann. Die Vertragsbestim
mungen sollen so klar und vollstandig sein, daB eine Streitigkeit daruber, ob ein 
bestimmter Eingriff nach dem vertraglichen Verfahren zu behandeln sei oder nicht, 
nach Miiglichkeit ausgeschlossen ist, und daB im kritischen Zeitpunkt nicht noch 
Verstandigungen uber Einzelpunkte getroffen werden mussen." 
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tigkeit dem Aussprueh der von Ihnen vereinbarten Sehiedsriehter zu iiber
tragen. 

Solche ("isolierte")3a) Schiedsvertrage, schon in friiherer Zeit nicht 
selten, finden sich mit steigender Haufigkeit seit dem Beginn des 19. Jahr
hunderts. Allein von 1890-1900 sind iiber 170, seit Beginn des 20. Jahr
hunderts bereits gegen 130 Schiedsvertrage geschlossen worden. DaB 
von einem Staate dem gegen ihn ergangenen Schiedsspruche die Folge 
versagt worden ware, ist in keinem dieser 300 Faile vorgekommen .. 

Der wohl bekannteste Schiedsspruch wurde in der "Alabamafrage" 
zwischen England und den Vereinigten Staaten auf Grund des Washing~ 
toner Schiedsvertrages vom 8. Mai 187l am 14. September 1872 gefaIlt. 
Er verurteilte die englische Regierung zur Zahlung von 15 1/ 2 Millionen 
Dollars, weil sie geduldet hatte, daB wahrend des amerikanischen Biir
gerkrieges Kreuzer der Siidstaaten in englischen Hafen ausgeriistet 
wurden (unten § 67 Ziller 2a)4). 

2. Daneben findet sieh eine sog. kompromissarisehe Klausel in 
Vertriigen versehiedensten Inhaltes (vor allem in Randelsvertriigen), wodureh 
die Vertragsehlie8enden sieh verpDiehten, aIle oder gewisse bei Auslegung und 
Anwendung dieses Vertrages sieh in Zukunft ergebenden Streitigkeiten einem 
Sehiedsgerieht zur Entseheidung zu iibertragen5). 

Das Deutsche Reich hat sie in mehrere der neuen Handelsvertrage 
aufgenommen (oben S. 323). Nach dem Notenwechsel zwischen v. Ki
derlen-Wachter und Cambon vom 4. November 1911 sollten aIle Strei
tigkeiten aus den beiden Abkommen von diesem Tage (oben S. 44) 
durch Schiedsgericht erledigt werden. Ebenso findet sich die Klausel in 
einzelnen allgemeinen, auch vom DeutschenReich mitunterzeiohI1eten, 
Vertragen. So von PreuBen schon in dem Postvertrage mit. Osterreich 
(1850) und auf deutschen Vorschlag sodann im Weltpostvertrag (seit 
1874), in den Art. 54, 55 und- 58 der Briisseler Antisk1a~ereiakte vom 
2. Juli 1890 (oben § 49 I) und in Art. XVIII des funkentelegraphischen 

3.) Die Benennung "isoliert"'und "institutionell" geht auf Lammasch zuriick; 
sie hat sich durchgesetzt, kann aber irrefiihren. Namentlich ist mit "institutionell" 
nur gemeint, daB allgemein und ohne Riicksicht auf einen schon bestehenden 
Streit fiir gewisse Falle die schiedsgerichtliche Entscheidung vereinbart ist, nicht 
etwa, daB ein standiges Schiedsgericht eingesetzt ware (vgl. unter 3 und III). 

4) Der Alabama-Schiedsspruch ist abgedruckt N. R. G. 2. s. 1,37; der Schieds
vertrag zu Washington yom 8. Mai 1871 bei Fleischmann S.95 und Strupp 
Bd. 1, S.405. Vgl. auch Geffcken, Die Alabamafrage, 1872. Rev: Bd. 1, S.153, 
449; Bd.2, S.452; Bd.4, S. 127. v. Pauer, Die Entstehungsgeschichte der 
Washingtoner Regeln. Diss. Wiirzb.1908. Racket, Reminiscences of the Geneva 
tribunal of arbitration 1872; the Alabama claims, 1911. Balch, Internat. courts 
of arbitration (1874), 4. Aufl. 1912. Schatzel, im Worterbuch 1, S.16. 

J. B. Moore, International law Bd. 7, S. 1059. 
5) Godron, la clause compromissoire, 1916; Wehberg, Z. Yo. R. Bd.7, 

S.153 (Handelsvertrage). 
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Abkommens von 1906 und 1912 (oben S. 331); ferner § 13 der Gott
hardbahnkonvention (oben S. 333) von 1909. :Auch die Friedensver
trage der Tiirkei mit den Balkanstaaten von 1913/14 enthalten die 
Klausel; und selbst Vertrage, die zur Fortfiihrung des Versailler Ver
tragswerkes geschlossen worden sind. 

Uber die Ablosung der Schiedsklausei durch die Gerichtsklausel 
vgl. unten § 54VI, S.436. 

3. Wesentlich weiter gehen allgemeine ("institutionelle") Schieds
vertriige, indem sie schon im voraus die siimtlichen zwischen den Vertrag
schlieBenden kfinftig entstehenden Streitigkeiten einem Schiedsgericht fiber
'willsen: sei es uneingeschriinkt - sei es mit Ausnahme der Streitigkeiten, bei 
denen die Lebensinteressen, die Ehre 'oder die Unabhiingigkeit desStaates in 
Frage stehen 6). 

a) Zu beachten ist, daB, wenn ein Streitfall vorliegt, der nach An
sicht eines Teiles unter den allgemeinen Schiedsvertrag fallt, die 
Streitteile nunmehr noch durch eine besondere Abrede die an die 
Schiedsrichter gelangenden Streitfragen abgrenzen und die etwa noch er
forderlichen Bestimmungen iiber die 13estellung der Schiedsrichter, Ziel 
und Ort ihres Zusammentretens und das Verfahren treffen miissen. 
Auch diese Abrede wird "KompromiB" genannt; sie ist das aber nur 
in einem uneigentlichen ~inne7). Denn dieses KompromiB schafft 
nicht erst die Unterwerfungspflicht (wie oben Ziffer II 1), sondern ist 
bereits ein Stiick Erfiillung der durch den allgemeinen Schiedsvertrag 
(als pactum de contrahendo) iibernommenen Schiedsgerichtsverpflich
tung. Vereinzelt treffen allgemeine Schiedsvertrage (z. B. ,zwischen 
Italien und Peru v. 18. April 1905, Abdruck bei Wehberg, 40 Schieds
vertrage, S.36) bereits Vorkehrungen fiir den Fall, daB solches Kom
promiB nicht binnen bestimmter Frist zustande kommen solIte; sie sehen 
also von einem bes~nderen Kompromisse abo Dieser Punkt steht jedoch 
in engem Zusammenhange mit dem Vorhandensein standiger Schieds
gerichte oder internation.aler Gerichte (vgl. untenS. 426, 433), die iiber das 
MaB ihrer Zustandigkeit selbst zu entscheiden hatten. Die Entwicklung 
verlatift, wie es scheint, in dieser Richtung. 

b) Allgemeine Schiedsvertrage sind bereits £rUber zwischen ein
zelnen Staaten, insbesondere Mittel- und Siidamerikas, geschlossen 
worden~ Der 'vielbesprochtme englisch-amerikanische Vertralr yom 

6) Zur richtigen Einschatzung des meist liber Gebiihr kritisierten Anteils 
des Deutschen Reiches an der Entwicklung der ScWedsgerichtsbarkeit vgl. u. a. 
Zorn, Das Deutsche Reich und die intern. Schiedsgerichtsbarkeit, 1911; Nie
meyer, Z. i. R. Bd.27, S.283, i917; Hommerich, Deutschtum und Schieds
gerichtsbarkeit 1918 (zumeist iHteredeutsche Geschichte). 

7) So Max Huber, Jahrb. d. off. Rechts Bd.2, S.497; Lammasch, 
Schiedsgerichtsbarkeit S. 98. 
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11. Januar 1897 8 ) ist durch den Senat der Vereinigten Staaten am 5.Mai 
desselben Jahres a,bgelehnt worden. 

Eine neue Periode der allgemeinen Schiedsvertrage wurde durch 
den zwischen Frankreich und Gro.Bbritannien. am 14. Oktober 1903 ab
gescWossenen Vertrag eroffnet 9). Er iiberweist in Art. 1 dem standigen 
Schiedshof im Haag alle "Streitigkeiten rechtlicher Natur oder iiber die 
Auslegung der zwischen den Unterzeichnern bestehenden Vertrage, die 
zwischen den Unterzeichnern entstehen und auf diplomatischem Wege 
nicht erledigt werden konnten, vorausgesetzt, da.B sie weder die Lebens
interessen noch die Unabhangigkeit des Vertragschlie.Benden in Frage 
stellen 10), noch die Interessen dritter Machte beriihren" - sog. Ehren
klausel. 

Nach dem Muster dieses Vertrages ist in den folgenden Jahren 
eine Reihe weiterer allgemeiner Schiedsvertrage zwischen den verschie
deneri Machten zustande gekommen (iiber hundertzwanzig), die, wie 
ein immer enger werdendes Netz, die ganze Volkerrechtsgemeinschaft 
umspannten. Das Deutsche Reich hatte nur zwei solcher Vertrage ge
schlossen, den einen mit England am 12. Juli 1904 (auf 5 Jahre, zweimal 
verlangert), den andern mit den V. St. V. Amerika am 22. November 
1904, der jedoch von den Vereinigten Staaten nicht ratifiziert worden ist. 

Dabeiist in dem Inhalt der Vertrage ein wesentlicher Fortschritt 
festzustellen. Wahrend die alteren Vertrage nur gewisse Streitigkeiten 
dem· schiedsrichterlichen Verfahren unterwerfen, sprechen die jiingeren 
vlelfach (so schon der danisch-niederlandische vom 12. Februar 1904) 
ganz allgemein von "tous les differends et tous les litiges", die auf diplo-

8) Abgedruckt (mit der diplomatischen Korrespondenz) N. R. G. 2. s. 28, 90; 
dazu Andre, Rev. Gen. Rd. 18, S. 654. Vgl. Imberg, Z. Vii. R. Ri.7, S. 272, 
554. Derselbe, in der oben Anm .. 1 angefiihrten Schrift. 

9) Vgl.Merignhac,Rev. Gen. Rd. 10, S.799. Abgedruckt bei Fleischmann 
S.340. Strupp Rd. 2, S.511. - Fried, Handbuch der Friedensbewegung S.2, 
1912. Wehberg, 40 stiindige Schiedsvertrage, 1913. Lange, L'arbitrage inter
national obligatoire en 1913 (1914). 

Die Vertrage finden sich im N. R. G. Vgl. Traites generaux d'arbitrage com
muniques au Bureau internat. de la cour permanente d'arbitrage, 1911 (enthalt 
90 Vertrage). Ein Verzeichnis der dem Bureau mitgeteilten Schiedsvertrage findet 
sich in dem Jahresberichte des Verwaltungsrats (Rapport du consail administratif 
de la Cour permanente d'arbitrage) fiir 1921 (124 Vertrage, der letzte yom Jahre 
1918); dazu treten der Vertrag zwischen Deutschland und der Schweiz yom 3. De
zember 1921 (oben § 52 I 3b, Abdruck unten im Anhang) und eine Anzahl weiterer 
durch die Anregung der Satzung des ViiIkerbundes wesentlich veranlaBter Ver
trage, namentlich der Schweiz. 

SorgfaItige Gruppierung nach den verschiedenen maBgebenden Gesichtspunk
ten bei Strupp, Die wichtigsten Arten der viiIkerrechtl. Schiedsvertrage, 1917. 

10) V. Liszt meinte: die "Ehrenklausel" versteht sich nicht von selbst; wo 
sie fehlt, ist die Verpflichtung des VertragschlieBenden uneingeschrankt. Die ab
weichende Ansicht von A. Zorn und Po hI verdient den Vorzug. 
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matischem Wege nicht erledigt werden konnten; oder sie schlieBen die 
Ehrenklausel aus, wenn es sich um gewisse, im Vertrag aufgezahlte 
Streitigkeiten handelt (so der franz6sisch-danische Vertrag yom 9. Au
gust 1911 in N. R. G. 3. s. V 682). 

Der Versuch, solche vorbehaltlose Schiedsvertr1:ige auch zwischen 
GroBbritannien und Frankreich einerseits, den Vereinigten Staaten 
andererseits zustande zu bringen (Vertrage vom 3. August 1911), ist, 
da der amerikanische Senat sie nur mit weitgehendem, einer Ablehnung 
gleichkommendem Vorbehalt angenommen hat (BeschluB vom 7. Marz 
1912), als gescheitert zu betrachten. 

c) Eine allgemeine Aufmunterung hat der Gedanke dUTch die 
Haager Konferenzen (1899, 1907) gefunden - vgl. III. 

4. Einen neuen starken Ansporn fur die Schiedsgerichtsbarkeit 
bietet die Satzung des V61kerbundes (Art. 12, 13, 15, 17) - vgl. IV. 

III. Die Haager Friedenskonferenzen - und der Stiindige Scbiedssbof im 
Haag 11). 

Fur die Erstreckung der Schiedsgerichtspflicht ist nichts Ent
scheidendes erreicht worden. Dagegen ist von ersichtlicher Bedeutung 

11) Wehberg, Kommentar zu dem Haager Abkommen betr. die friedliche 
Erledigung internat. Streitigkeiten vom 18. Oktober 1907, 1911. Tetten born, 
Das Haager Schiedsgericht, 1911. Pohl, Der Monroevorbehalt (Festgabe fiir 
Kriiger), 1911. Kohler, Z. Yo. R. Bd. 6, S.103. Meurer Bd. 1, S.161. Nys 
Bd.2, S.568. Oppenheim Bd.2, 8.26. AnnuaireBd.25, S.397. Erich (oben 
§ 26 Anm. 1). Brown Scott, An internat. court of justice, 1916. - Das wich
tigste Auslegungsmittel der Konvention bildet der vortreffliche Bericht von Des
cam p s. Die vom Haager Schiedshof bisher gefallten Spriiche sind mitgeteilt und 
kritisch besprochen in "Das Werk vom Haag" (oben § 3 Anm. 42) II. Serie 
1914ff. Zusammenstellung ferner bei Brown Scott, The Hague Court Reports, 
1916 (Herausgegeben vom Carnegie Endowment). Scott, Les traveaux de la cour 
permanente de l'arbitrage de la Haye; Receuil de ses sentences, 1921. Vgl. auch die 
viilkerrechtlichen Zeitschriften und Sammelwerke, wie die Jahresberichte des 
Haager Verwaltungsrates. - Uber den 1907 vorgeschlagenen wirklich "standigen" 
Schiedsgerichtshof s. oben § 26 II 2; iiber den Prisenhof unten § 65 am Ende. -
Die einwandfreie Stellung Deutschlands zu der Frage der Schiedsgerichtsbarkeit 
auf den Haager Konferenzen hat vor dem UntersuchungsausschuB des Reichstags 
(1924) ihre Klarung gefunden (vgl. auch oben § 51 Amn.5). 

Zur Entscheidung durch den Haager Schiedshof sind in der Zeit von 1902 bis 
1922 gelangt: 18 FaIle, der erste Fall betraf einen Streit der V. St. v. Amerika 
und Mexiko iiber die kalifornischen Kirchengiiter (von dem Prasidenten Roosevelt 
betrieben, urn den Schiedshof in Gang zu bringen). Es sind von dem Schiedshofe 
auch einige FaIle abgeurteilt worden, die den Keirn zu politischen Konflikten in 
sich trugen (Casablanca-Fall zwischen Deutschland und Frankreich 1909, Maskat
Fall zwischen England und Frankreich). 

Beteiligt waren bisher: 
Die V. St. v. Amerika in 4 Fallen (zuletzt 1922). 
Deutschland in 3 Fallen (zuletzt 1909). 
England in6 Fallen (zuletzt 1920). 
Frankreich in 9 Fallen (zuletzt 1914, entschieden 1921). 
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die Erleichterung des Anrufens eines Schiedsgerichts durch Schaffung 
des Standigen Schiedshofs und dispositive Regelung eines Schiedsver
fahrens. 

1. Nicht gelungen ist die Verpflichtung der Staaten zur Schieds
gerichtsbarkeit. Schon 1899 war der (russische) Vorschlag ftir eine 
obligatorische Schiedssprechung gescheitert. Auch die Verhandlungen 
1907 fUhrten nicht zum Ziel. 

Allerdings soUte der vorgeschlagene Kollektivvertrag die obIiga
torische Schiedssprechung nicht auf alle Streitigkeiten zwischen den 
Signatarmachten ausdehnen; sie sollte nur eigentliche Rechtsfragen 
umfassen und (abgesehen von den in der "Liste" aufgezahlten, rein tech
nischen Fragen) tiberdics durch die sogenannte "Ehrenklausel" (oben 
II 3 b) eingeschrankt sein. Gegen dieses beschrankte Obligatorium 
wandte die deutsche Delegation ein, daB die Trennung der Rechtsfragen 
von den Interessenfragen kaum durchgeftihrt werden konne; daB ftir 
Rechtsstreitigkeiten von untergcordneter Bedeutung das Schiedsver
fahren zu schwerfallig sei, daB die Erftillung der tibernommenen Ver
pflichtungen verfassungsrechtlichen Schwierigkeiten begegnen werde; 
daB endlich die Unklarheiten tiber die Wirkung des Schiedsspruches fort
bestanden. Da anch andere GroBmachte mehr oder weniger bestimmt 
dem deutschen Standpunkt sich anschlossen, muBte die Konierenz sich 
damit begntigen, in einer allgemein gehaltenen uud daher einstimmig an
genommenen "Erklarung" ihre Sympathie fUr die obligatorische Schieds
sprechung ZUlli Ausrlruck zn bringen. 

Die Haager Vertragsstaaten haben sich nur zu dem. dtirftigen Ver
trage verstanden, daB in Rechtsfragen, in erster Linie in Fragen der Ans
legung oder Anwendung von Staatsvertragen, die Schiedssprechung von 
ihnen als das wirksamste und zugleich der Billigkeit am meisten ent
sprechende Mittel anerkannt wird, um die Streitigkeiten zu erledigen, 
die nicht .auf diplomatischem Wege haben beseitigt werden konnen. 

Es ware deshalb wtinschenswert, daB bei Streitigkeiten tiber diese 
Fragen die Vertragsmachte die Schiedssprechung anrufen, "soweit es 
die Umstande gestatten". 

Indes fehlt es doch nicht ganz an einer Aufmunterung, indem 
aus der I. Konferenz der Satz in der Akte der II. Konferenz wiederholt 
wurde (Art. 40): Unabhangig von den allgemeinen und besonderen Ver
tragen, die schon jetzt den Vertragsmachten die Verpflichtung zumAn
rufen der Schiedssprechung auferlegen, behalten diese Machte sich vor, 
neue allgemeine oder besondere Ubereinkommen abzuschlieBen, um 
die obligatorische Schiedssprechung auf aIle FaIle auszudehnen, die ihr 
nach ihrer Ansicht unterworfen werden konnen. 

Die Vertragsmachte machten sich tiberdies anheischig, dem Inter
nationalen Bureau im Haag eine jede zwischen ihnen getroffene Schieds
abrede, sowie einen jeden Schiedsspruch, der sie betrifft und durch 
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besondere Schiedsgerichte erlassen ist, im Wortlaut mitzuteilen (I. Haa
ger Konferenz Art. 22 - II. Haager Koruerenz Art. 44). 

2. Der wesentliche Fortschritt der Haager Bestimmungen 
zeigt sich in der Einsetzung eines "Standigen Schiedshofes" 
(Gour permanente d'arbitrage) im Haag. 

a) Die Signatarmachte betrachten es als ihre Pflicht, die streitenden 
Machte daran zu erinnern, daB ihnen der standige Schiedshof offen 
stehe; auch kann jeder der Streitteile in einer an das Bureau gerichteten 
Note sich bereit erkIaren, den Streitfall der Schiedssprechung zu unter
breiten (Art. 48). Der standige Schiedsb,of ist aber nur subsidiar zu
standig, wenn es namlich an einer andern - den Parteien durchaus frei
stehenden - Vereinbarung iiber, die Bildung eines Schiedsgerichts fehIen 
sollte. 

b) Der standige Schiedshof ist in des 'Wortes eigentlichem Sinne 
durchaus nicht "standig"; er besteht vielmehr nur aus einer Liste von 
geeigneten Personlichkeiten, die sich allgemein bereit erklart haben, 
als Schiedsrichter ~u wirk~n. Aus dieser Liste (das erleichtert die Wahl) 
wird fiir den einzelnen Fall das "Schiedsgericht" (tribunal d' arbitrage) 
gebildet. . , 

Jede Vertragsmacht des Haager Abkommens bezeichnet vier Per,
sonen, deren Kenntnisse auf dem Gebiete des internationalen Rechts 
und deren moralische Eigenschaften einwandfrei sind, als Schiedsrichter, 
und zwar auf die Dauer von sechs' Jahren. Die Namen der samtlichen 
bezeichneten Richter werden in eine Liste eingetragen (la liste generale 
des membres de la Cour). Aus dieser Liste wahlt jeder der beiden Streit
teile zwei Richter, die einen fiiruten als Obmann bezeichnen. Konnen 
diese sich iiber die Wahl des Obmannes nicht einigen, so erfolgt die Wahl 
durch eine von den Streitteilen zu bezeichnende dritte Macht. 
Konnen sich die Streitteile iiber die Wahl dieser dritten Macht nicht 
einigen, so wahlt jeder von ihnen je eine Macht und die so bestimmten 
beiden Machte wahlen nunmehr den Obmann. Wenn auch zwischen 
den Ma~hten eine Einigung nicht zustande kommt, so bezeichnet jede 
von ihnen zwei Personen, zwischen denen das Los entscheidet (Art. 44, 
45 des 1. Abkommens vom 1907). 

3. Das Schiedsverfahren (la procedure arbitral e) - soweit iiber 
dieses nicht besondere Vereinbatungen unter den Streitteilen getroffen 
sind - zerfallt in zwei Abschnitte: die schriftliche Vorbereitung (in
struction) und die miindliche Verhandlung vor dem Gericht (debats). 
Die Entscheidung wird mit Stimmenmehrheit gefal1t und muB mit 
Griinden versehen werden. Der verkiindete und zugestellte Schieds
spruch erledigt im allgemeinen endgiiltig die Streitsache; doch konnen 
die Parteien sich imSchiedsvertrage vorbehalten, die Nachpriifung 
(revision) des Schiedsspruches zu beantragen. Diese kann nur auf neu 
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hervorkommende Tatsachen gestiitzt werden12 ). Siegeht an das Gericht, 
das den Schiedsspruch abgegeben hat, und wird von diesem erledigt. 
Der Spruch bindet nur die Streitteile, die den Schiedsvertrag gescblossen 
haben; handelt es sich aber um die Auslegung eines Vertrages, an dem 
auch dritte Machte beteiligt sind, so haben diese das Recht der Inter
vention. J eder Tell tragt seine eigenen Kosten und, zu gleichen Teilen, 
die Kosten des Schiedsverlahrens. 

1907 ist auf Grund der bisherigen Erfahrungen ein beschleunigtes 
Verfahren eingerichtet worden (Art. 86-90). Das Schiedsgericht be
steht nur aus drei Richtern. Die Parteien werden vor dem Gericht durch 
Agenten vertreten. Das Verfahren ist ausschlie.Blich sehriftlich, doch 
hat jede Partei das Recht, das Erscheinen von Zeugen und SachverRtiin
digen zu verlangen, und das Gericht kann von den Agenten, wie von Zeu
gen und Sachverstiindigen miindliche Aufkliirungen fordern13). 

4. "Die Anrufung der Schiedssprechung scblie.Bt die Verpflichtung 
in sich, nach Treu und Glauben sich dem Schiedsspruch zu unterwerlen" 
- so formuliert Art. 37 Abs. 2 des Haager Abkommens von 1907 den 
grundlegenden Satz ffir die Geltung ailer Schiedsgerichtsbarkeit. 

IV. Nach dem Weltkriege. 
1. Die Satzung des VOlkerbundes enthiilt nur ein mehrfach bedingtes 

Obligatorium der Schiedsgerichts~arkeit. Die Mitglieder sind iiberein
gekommen, eine zwischen ihnen entstehende Streitfrage, die zu einem 
Bruche fiihren konnte, entweder in ihrer Gesamtheit der Schiedsgerichts
barkeit oder (nachtragliche Fassung) einem gerichtlichen Verlahren 
oder der Priifung durch den Rat zu unterbreiten (dariiber § 54 und 
oben S. 418), und in keinem Faile vor Ablauf von 3 Monaten seit dem 
Schiedsspruche zum Kriege zu schreiten (Art. 12). - Auch hier bezieht 
der V61kerbund auch Nichtmitglieder ein (Art. 77), ebenso wie bei dem 
Vermittlungsverlahren durch den Rat; die Ausfiihrungen oben §52II1 
gelten deshalb entsprechend13a). 

a) Sachlich erstreckt sich die Pflicht nur auf solche Streitfragen, 
die nach Ansicht beider Parteien einer schiedsrichterlichen Losung "zu
ganglich" sind und die auf diplomatischem Wege nicht zufriedensteilend 
geregelt werden konnen. Jedoch nennt die Satzung (Art. 13, Abs. 2) 

12) Die Fragen der Nachpriifung eines Schiedsspruches, insbesondere der Um
stoBung, weil die Schiedsrichter ihre Vollmacht iiberschritten hatten, standen bei 
dem "Orinokofall" (Streit zwischen den V. St. v. Amerika und Venezuela 1904 bis 
1909) zur Erorterung; vgl. Lammasch im Worterbuch Rd. 2, S. 202. 

13) Zorn, Das Deutsche Reich und die internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 
1911. Nippold, Jahrbuch des offentlichen Rechts 8, 1. - Vgl. auch den obli
gatorischen Schiedsvertrag zwischen verschiedenen amerikanischen Staaten yom 
29. Januar 1902 bei Strupp Rd. 2, S. 507. 

130) Auch hier will das (noch nicht ratifizierte) Protokoll iiber die friedliche 
Regelung internationaler Streitfitlle yom Oktober 1924 (oben § 51 am Ende) einen 
Ausbau vornehmen. 
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selbst allgemein als Fragen, die einer schiedsrichterlichen Losung zu
ganglich sind (in Anlehnung an eine Anzahl abgeschlossener Schieds
vertrage): Streitfragen liber die Auslegung eines Vertrages, liber aUe 
Fragen des internationalen Rechts, liber das Bestehen jeder Tatsache, 
welche die Verletzung einer internationalen Verpflichtung bedeuten 
wlirde oder liber Umfang und Art der Wiedergutmachung im FaIle einer 
solchen Verletzung. 

b) Eine neue schiedsrichterliche Instanz ist nicht geschaffen. 
Hier verbleibt es bei dem bisherigen Rechtsstande (Art. 13 Abs. 3). Der 
Spruch muB binnen "angemessener" Frist gefallt werden (Art. 12 
Abs.2). 

c) In der Linie der Bindungen innerhalb des Volkerbundes liegt es 
ferner, daB die Bu'ndesmitglieder nicht nur verpflichtet werden, den 
Schiedsspruch nach Treu und Glauben auszuflihren, sondern auch 
"gegen kein Bundesmitglied, das sich dem Schiedsspruch fUgt, zum 
Kriege zu schreiten". FUr den Fall der NichtausfUhrung des Spruches 
ist die Drohung aufgerichtet, daB "der Rat die zu seiner DurchfUhrung 
erforderlichen MaBnahmen vorschlagt". 

d) Schreitet ein Bundesmitglied entgegen den in Art. 12, 13 liber
nommenen Verpflichtungen zum Kriege, so wird es ohne weiteres so 
angesehen, als hatte es eine Kriegshandlung gegen aUe andern Bundes
mitglieder begangen (Art. 16). Es gilt dann das gleiche, wie bei einem 
VerstoB im FaIle der Unterlassung des Vermittlungsverfahrens (vgI. 
oben S. 418). 

2. Der deutsch-schweizerische Schiedsgerichts- und Vergleichsvertrag 
yom 3. Dezember 1921 setzt den Schritt zum Obligatorium ent
schieden, wo die Satzung des Volkerbundes zaghaft geblieben ist. Der 
Vertrag verwertet Gedanken der Haager Konferenzen und del' Volker
bundsatzung in fortbildender und darum vorbildlicher Weise. "Ge
willt, dem Grundsatze richterlicher Entscheidung zwischenstaatlicher 
Streitigkeiten in dem Verhaltnis beider Staaten weiteste Geltung zu 
verschaffen", verpflichten sich die beiden Staaten, aIle Streitigkeiten 
irgendwelcher Art, die nicht in angemessener Frist auf diplomatischem 
Wege geschlichtet werden konnen, entweder einem Schiedsgerichtsver
fahren odeI' einem Vergleichsverfahren zu unterwerfen; die Tatsache, 
daB an einer Streitigkeit dritte Staaten beteiligt sind, schlieBt die An
wendung des Vertrages nicht aus (SchluBprotokoIl Ziff. 2). 

Uber das Vergleichsverfahren oben § 5213 (S. 413). 
Dem Schiedsgerichtsverfahren sind auf Verlangen einer Partei aIle 

Streitigkeiten unterworfen, die betreffen (Art. 2): 
a) Bestand (!), Auslegung und Anwendung eines zwischen den 

Parteien geschlossenen Staatsvertrages - b) irgendeine Frage des 
internationalen Rechts, - c) das Bestehen einer Tatsache, die, wenn sie 
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erwiesen wird, die Verletzung einer zwischenstaatlichen Verpflichtung 
bedeutet, - d) Umfang und Art der Wiedergutmachung im Fane einer 
solchen Verletzung. 

Von Bedeutung ist, daB das Schiedsgericht uber die Vorfrage, ob 
es fUr eine Streitigkeit sachlich zustandig sei, selbst und ausschlieBend 
zu entscheiden hat (Art. 2); und daB seine Zustandigkeit auch dadurch 
nicht ausgeschlossen, sondern nur hinausgeschoben wird, daB landes
gesetzlich staatliche Gerichte zur Entscheidung des Fanes berufen sind 
(Art. 3); daB ferner im Zweifel zugunsten der schiedsrichterlichen Er
ledigung auszulegen ist (SchluBprot. Ziff. 1). 

Ausgenommen sind Streitfane, bei denen das Schiedsgericht die 
"Einrede" einer Partei anerkennt, daB die Angelegenheit "ihre Unab
hangigkeit, die Unversehrtheit ihres Gebietes oder andere hOchste 
Lebensinteressen" betreffe oder doch "von uberwiegend politischer Be
deutung sei und sich deshalb fiir eine Entscheidung nach ausschlieBlich 
rechtlichen Grundsatzen nicht eigne". In solchen Fallen kommt dann 
anstatt ,des Schiedsgerichts- das Vergleichsverfahren zur Anwendung 
(Art. 4). 

Fur jeden Einzelfall ist das Schiedsgericht so zu bilden, daB auf der 
Grundlage der Liste des Standigen Schiedshofs im Haag jede Partei 
. einen Schiedsrichter ernennt und die Parteien gemeinsam drei weitere 
Richter und aus deren Mitte den Obmann ernennen (Art. 6). 

Eine "Revision" des Spruches durch dasselbe Schiedsgericht ist 
unter der Voraussetzung der Ermittlung neuer entscheidender Tat
sachen er6ffnet, die der Partei bis zum SchluB der friiheren Verhand
lung ohne ihr Verschulden unbekannt geblieben waren (Art. ll). 

SchlieBlich - und das ist eine bedeutsame Klarung - bestimmt der 
Vertrag, welcherlei N ormen den Schiedsspriichen zugrunde ge
legt werden (Art. 5): . 

1. Alle Ubereinkunfte allgemeiner oder besonderer Art zwischen 
den Parteien und die sich daraus ergebenden Rechtssatze; 

2. das internationale Gewohnheitsrecht "als Ausdruck einer all
gemeinen, als Recht anerkannten Ubung"; 

3. die allgemeinen von den Kulturstaaten anerkannten Rechts
grundsatze. 

"Soweit im einzelnen Falle die vorstehend erwahnten Rechts
grundlagen Lucken aufweisen, entscheidet das Schiedsgericht nach den 
;Rechtsgrundsatzen, die nach seiner Ansicht die Regel des internationalen 
Rechts sein sollten. Es folgt dabei bewahrter Lehre und Rechtspre
chung" ~4). 

14) Anlehnung, in beachtenswerter Fortbildung,an den Grundsatz, den das 
Schweizerische Zivilgesetzbuch v. 10. Dezember 1907 (Art. I) fiir das innerstaat
liche Recht aufstellt. 
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Wenn beide Parteien zustimmen, kann das Schiedsgericht seine Ent
scheidung - anstatt sie auf Reehtsgrundsatze zu stiitzen - naeh bil
ligem Ermessen treffenI5). 

So weist der deutsch-schweizerisehe Vertrag der internationalen 
Schiedssprechung ausdriicklich aueh die Aufga be der Reehtsfort bil
dung zu und legalisiert damit die vornehme Ubung der internationalen 
Sehiedsgeriehte 16). 

Eine Tragweite auch (doeh nicht bloB) naeh dieser Riehtung kommt 
der eine Kollision zwischen V61kerreeht und Landesreeht im Sinne des 
V6lkerrechts ausgleichenden bedeutsamen Bestimmung des Art.l0Abs.2 
(Abdruek unten im Anhang) zu, die inhaltlich in spateren Vertragen 
wiederkehrt, so z. B. der Sehweiz mit Ungarn vom IS.J uni 1924 (Art. 16). 

3. Weitgehend ist der Grundsatz der obligatorisehen und unbe
dingten Schiedsentseheidung z. B. in den Schiedsvertrag der Schweiz 
mit Argentinien vom 17. November 192417 ) aufgenommen - mit dem 
Vorbehalte nur, daB es jedem Teile freisteht, das Schiedsverfahren fiir 
eine Streitigkeit abzulehnen, die seines Eraehtens mit seinen Verfassungs
grundsatzen zusammenhangende Fragen beriihrt. 

4. 1m Fortschreiten lauft die Entwicklung auf eine starkere Befas
sung des Standigen Internationalen Geriehtshofs hin (vgl. unten § 54VI). 

§ 54. Del' Standige Internationale Gerichtshofl). 
I. Die Errichtung des Stiindigen Internationalen Gerichtshofes (Cour perma

nente de justice internationale). 

Unabhangig von dem Standigen Sehiedshof und den besonderen 

15) 1m Vertrage der Schweiz mit Italien vom 20. September 1924 (unten 
.§ 54 VI) ist das allgemein in der Art vorweggenommen (Art. 15 Abs. 2): "Falls nach 
Ansicht des Gerichtshofes der Streitfall nicht rechtlicher Natur sein sollte, so 
kommen die Parteien uberein, daB daruber ex aequo et bono zu entscheiden ist." 

16) Vertrage entsprechenden Inhalts hat das Deutsche Reich inzwischen 
auch mit Schweden und mit Finnland abgeschlossen oder in die Wege geleitet. 

17) Abdruck in der Botschaft des Bundesrats an die Bundesversammlung 
vom 6. Februar 1925 (Nr. 1938). 

1) Vgl. Wehberg, Das Problem eines internat. Staatengerichtshofes, 1912; 
Lammasch, Schiedsgerichtsbarkeit 137ff.; Edwin Katz, Der internat. Rechts
hof, 1918; Scott, The project of a permanent court of international justice, 1920; 
Loder, La difference eutre l'arbitrage international et la justice internationale, 
1923; Magyary, Die intern. Schiedsgerichtsbarkeit im Volkerbunde, 1922; 
Schucking-Wehberg, DieSatzung desVolkerbundes 2 1924, S. 536ff.; v.Bulow, 
Volkerbund247; de Bustamante y Sirvlm, La courpermanentede justiceinterna
tionale (Haag) 1923. Politis, La justice internationale, 1924; Salvioli,Lacorte 
permanente di giustizia internazionale (Rivista Band 15, 16, 1923/24). - Statut des 
Gerichtshofes (in deutscher Ubersetzung) u. a. bei Pohl-Sartorius, S. 465. -
Statut und Reglement in Z. i. R. Bd. 30, 1922, S.200. - Hammarskjold, Le 
reglement de la C. p. d. j. i., Rev. Bd. 49, 1922, S. 125. - Vgl. auch oben § 53 Anm.l. 
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Schiedsgerichten, die in ihrer Wirksamkeit unberiihrt bleiben, hat der 
VOlkerbund einen Standigen Internationalen Gerichtshof im Haag er
richtet und damit einen lang umstrittenen Gedanken - fiir dessen Ver
wirklichung auf den Haager Konferenzen sich Deutschland vornehmlich, 
aber vergeblich, eingesetzt hatte2) - zum Leben gebracht. Dem Rate 
des Volkerbundes war der Entwurf eines Plans zur Errichtung eines 
St. 1. G.-H. iibertragen (Art. 14 Satzung des Volkerbundes); dieser Ge
richtshof sollte sowohl iiber aIle ihm von den (d. h. beiden) Parteien 
unterbreiteten internationalen Streitfragen entseheiden als sich 
iiber Streitfragen oder sonstige Angelegenheiten, die ihm Rat 
oder Bundesversammlung unterbreiteten, gutachtlich auBern. 
Der Rat hat mit der Ausarbeitung des Entwurfes eine Konferenz von 
Rechtsgelehrten (5 von den GroBmachten und 5 von den kleineren Staa
ten) betraut. Die Bundesversammlung hat das Statut fUr den Stan
digen Internationalen Gerichtshof unter dem 13. Dez. 1920 beschlossen. 
Der Gerichtshof ist im Februar 1922 eroffnet worden. Alljahrlich tritt 
er am 15. Juni zur ordentlichen Tagung zusammen. 

Verbindlich ist die Satzung nur fUr diejenigen Mitglieder des Volker
bundes, die sie ausdriicklich angenommen haben. Sie war (Ende 1923) 
von 44 (unter insgesamt 54) Mitgliedern unterzeichnet, jedoch erst von 
36 ratifiziert worden. 

II. Die Verfassung des Gerichtshofes (Art. 2, 3-8, 9, 13). 
1. Der Gerichtshof besteht aus 15 Mitgliedern (auf 9 Jahre ge

wahlt); unabhangigen Richtern, die ohne Riicksicht auf die Staats
angehOrigkeit aus solchen die hOchste sittliche Achtung genieBenden 
Personen gewahlt werden, die die notigen Voraussetzungen zur Aus
iibung der hOchsten richterlichen A.mter in ihrem Lande erfiillen oder 
Rechtsgelehrte von anerkannter Bedeutung auf dem Gebiete des inter
nationalen Rechtes sind. Bei der Wahl ist darauf zu achten, daB die 
Mitglieder "in ihrer Gesamtheit die Vertretung der hauptsachlichsten 
Formen der Zivilisation und der hauptsachlichsten Recht~systeme 
der Welt sichersteIlen". Die Wahl geschieht in einem wenig durchsich
tigen Verfahren; zunachst stellen die nationalen Gruppen des Standigen 

2) FUr ein sachliches Teilgebiet ist durch das Oberprisengericht wenigstens 
ein Anlauf gemacht worden, der aber erfolglos geblieben ist (vgl. unten S. 530). 
Einen Ubergang hatte die "cour de justice arbitrale" bilden konnen, mit sachlich 
nicht begrenzter Zustandigkeit, ein dauernd vorhandener, von der Richterwahl 
durch die Parteien unabhangiger Schiedsgerichtshof. Der Vorschlag scheiterte an 
dem Widerstande der kleineren Staaten, die sich bei der Besetzung des Schiedsge
richtshofs nicht hinreichend beriicksichtigt glaubten, teils auch argwohnten, 
daB sich in der neuen Organisation eine Macht iiber ihnen aufrichten konnte. Die 
2. Haager Konferenz entschloB sich lediglich zu dem "Wunsche" der Annahme des 
als "Anlage" ihrer SchluBakte beigegebenen Entwurfs, nach Elnigung iiber die 
Auswahl der Richter und die Zusammensetzung des Gerichtshofs. 

'C. Liszt·Fleischmann, V61kerrecht, 12. Auf!. 28 
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Schiedshofs eine Liste geeigneter Personlichkeiten auf (empfohlen ist 
die Fiihlungnahme mit dem obersten Gerichtshofe des Landes und den 
juristischen Fakultaten); aus dieser Kandidatenliste wahlen getrennt 
sowohl Rat wie Versammlung des Volkerbundes; gewahlt ist derjenige, 
auf den sich die absolute Mehrheit der Stimmen eines jeden Kollegiums 
vereinigt (Art. 2, 3-8, 9, 13) 3);, 

Bei der Ausubung ihres Amtes genieBen die Mitglieder des Gerichts
hofR die diplomatischen Vorrechte und Immunitaten (Art. 19). 

2. Besetzung des Gerichts fur die Entscheidung: wenigstens 
9 Mitglieder (Art. 25). Eine besondere Kammer mit nur 3 Mitgliedern 
entscheidet auf Ansuchen der Parteien im abgekiirzten Verfahren zur 
raschenErledigung (Art. 29). Spezialkammernkonnen fiir Angelegenheiten 
aus Teil XII (Verkehrsfragen) und Teil XIII (Internationale Arbeit) des 
Versailler Vertrages angerufen werden, die mit 5 Mitgliedern besetzt 
sind, denen 4 technische Beisitzer mit beratender Stimme hinzutreten 
(Art. 26, 27). Hat eine der Parteien keinen ihrer StaatsangehOrigen im 
Gerichtshof, so kann sie einen Staatsangehorigen zur Mitwirkung an 
dem Verfahren mit richterlichen Befugnissen wahlen. 

ill. Der Gerichtshof als Gutachter. Nach Art. 14 der Satzung des 
Volkerbundes kann der Gerichtshof um eine gutachtliche AuBerung uber 
eine Streitfrage "oder sonstige Angelegenheit'" nur yom Rate des 
Volkerbundes oder der Bundesversammlung angegangen werden. Ein 
bestimmtes Verfahren ist nicht ·festgelegt (Praxis vgl. unten IX). 

IV. Die parteien im Streitverfahren. 
Der Gerichtshof ist ohne weiteres fiir die Mitglieder des Volkerbundes 

und fur die V. St. v. Amerika 4) zuganglich; jedoch auch fiir andere 
Staaten unter den yom Rate des Volkerbundes zu bestimmenden Be
dingungen (d. i. noch der Verpflichtung, das Urteil anzuerkennen und 
auszufiihren), "und zwar so, daB unter keinen Umstanden fiir die Parteien 
Ungleichheiten daraus entstehen diirfen" (Art. 34,35)5). - Der Gerichts
hof kann einen Staat bei rechtlichem Interesse als Intervenienten zu
lassen (Art. 62). Bei einem Streit um die Auslegung eines Vertrages, 
an dem noch andere Staaten teilgenommen haben, kann jeder dieser an-

,3) Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs sind zur Zeit: Max Huber 
(Schweizer) als Prasident, Weiss (Franzose) als Vizeprasident; als Richter Alta
mira (Spanier), Anzilotti (Italiener), da Silva Pessoa (Brasilianer), (fiir (t) Ruy 
Barboza), de Bustamente(Cubaner), Lord Finlay (EngIander), Loder (NiederIander), 
Moore (Nordamerikaner), Nyholm (Dane), Oda (Japaner); als Ersatzmanner Beich
mann (Norweger), Negulesco (Rumane), Wang Chung Hai (Chinese), Yowano
witsch (Siidslawe). 

4) Es scheint, als wollten die V. St. v. Amerika ihre bisherige ablehnende 
Haltung gegeniiber der Teilnahme aufgeben. 

6) Vgl. die "Bedingungen" in dem Zusatz zu diesem Paragraphen (S. 437). 
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dem Staaten an dem Prozesse teilnehmen; die Auslegung im Urteils
spruche ist dann auch ihm gegentiber verbindlich (Art. 63). 

V. Die Zustiindigkeit des Gericbtsbofes in Streitsacben, tiber die er 
ausschlieBlich zu entscheiden berufen ist, erstreckt sich auf Falle, 
(Art. 36, 37): 

1. die ihm die Parteien unterbreiten, 
2. die in Vertragen besonders vorgesehen sind, 
3. fUr die in einem Vertrage die Uberweisung an ein vom Volkerbund 

zu errichtendes Gericht vorgesehen ist. Das ist z. B. in Art. 336, 337, 
415-420, 423 des Versailler Vertrags (zumeist Fragen des Verkehrs
rechts und Arbeitsrechts) geschehen. In besonderenAbkommen ist Recht 
und Pflicht zur Entgegennahme der Entscheidung des St.!. G.-H. vor
gesehen, u. a.: bei Auslegung und Anwendung der an einzelne Staaten 
vom Volkerbund tibertragenen "Mandate"; aus Abmachungen tiber den 
Minderheitenschutz zwischen den Hauptmachten und Polen, der Tsche
choslowakei, Stidslawien, Rumanien und Griechenland; in dem deutsch
polnischenAbkommen tiber Oberschlesien; ausdenAbkommenauf der Ver
kehrskonferenz in Barcelona; in dem Londoner Protokoll tiber Repara
tionsfragen vom 16. August 1924 (unten § 69II) ist weitgehend eineMitwir
kung des Gerichtshofs bei der Ernennung von Schiedsrichtern vorgesehen. 

VI. Obligatorium 1 Von der Zustandigkeit auseinanderzuhalten ist 
die Einlassungspflicht der anderen Partei. Ein Obligatorium besteht 
nicht schlechthin, insoweit es nicht auf den Vertragen zu V 2) oder 3) 
(hier ist es allerdings die Regel) beruht. Das Statut sucht jedoch einen 
moralischen Druck auszutiben 6), indem es den Mitgliedem des Volker
bundes und den V. St. v. Amerika nahelegt,zu erklaren, daB sie "von 
Rechts wegen und ohne besonderes Abkommen, gegentiber jedem in 
gleicher Weise sich verpflichtenden Staate die Gerichtsbarkeit des 
Gerichtshofs in allen oder in einzelnen der nachfolgenden Arten von Strei
tigkeiten rechtlicher Natur als obligatorisch anerkennen": 

a) Die Auslegung eines Staatsvertrages, - b) irgendwelche Fragen 
des international en Rechts, - c) das Bestehen einer Tatsache, die eine 
Verletzung internationaler Verpflichtung darstellen wtirde - d) Art und 
Umfang einer Wiedergutmachung wegen Verletzung internationaler Ver
pflichtung. 

Diese "Optionsklausel" hatten bis Anfang 1925 angenommen (auf 
5 Jahre): Osterreich, Bulgarien, Danemark, Estland, Finnland, Frank
reich (eingeschrankt), Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, 
Portugal, Schweden, Schweiz; Brasilien, Canada, Dominikan. Republik, 
Haiti, Panama, Salvador, Uruguay; China; Liberia. 

6) Der Entwurf der Rechtsgelehrten (oben I) hatte hierfiir ohne weiteres 
das Angehen des St. I. G. H. fUr obligatorisch erklart; das scheiterte an dem Ein
spruche des Rates. 

28* 
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Es liegen Anzeichen vor, daB Handelsvertragen eine Klausel der Un
terwerfung unter den Gerichtshof bei Streitfallen eingefiigt wird (z. B. 
Deutschland und England, Schweiz und Polen), die berufen sein konnte, 
an die Stelle der bisher iiblichen kompromissarischen Klausel zu treten. 

In dieser Richtung wirkt namentlich das Vorgehen der Schweiz. 
Nach dem Vertrage vom 20. September 1924 mit Italien zur Erledigung 
von Streitigkeiten im Vergleichs- und Gerichtsverfahren (Abdruck unten 
im Anhang) sind aIle Streitigkeiten "irgendwelcher Art", die nicht 
binnen angemessener Frist auf diplomatischem Wege geschlichtet werden, 
einem Vergleichsverfahren zu unterwerfen (oben § 52 I 3c), und, falls 
dies scheitert, auf Verlangen eines Teils dem Standigen Internationalen 
Gerichtshof zu unterbreiten. In dem Vertrage der Schweiz mit Bra
silien vom 23. Juni 1924 werden davon nur Streitigkeiten ausgenommen, 
die Verfassungsgrundsatze eines Staates beriihren. 

VII. Das Verfahren in Streitsachen ist eingehend geregelt (Art. 39 bis 
64). Es zerfallt in einen schriftlichen Teil der Vorbereitung und in eine 
miindliche, in der Regel offentliche Verhandlung. 

Das Gericht kann, wenn es die Umstande erfordern, "vorsorgliche 
MaBnahmen" zum Schutze der Rechte jeder Partei tre£fen. Der Ent
scheid wird nach Stimmenmehrheit gefallt; ist er nicht der Ausdruck der 
einstimmigen Meinung der Richter, so sind die in der Minderheit ge
bliebenen Richter berechtigt, dem Urteil die Darlegung ihrer person
lichen Meinung beizufiigen 7). 

Die anitliche Sprache ist Franzosisch und Englisch. Doch kann der 
Gerichtshof auf Ansuchen den Gebrauch einer andern Sprache gestatten. 

Eine Revision bei dem Gerichtshof ist wegen noviter reperta in 
gleicher Weise wie es der deutsch-schweizerische Schiedsvertrag vom 
3. Dezember 1921 angenommen hat, zugelassen (oben § 53, S. 431). 

VIII. Als Rechtsgrundlage hat der Gerichtshof anzuwenden (Art. 38): 
1. Die internationalen Ubereinkiinfte, in denen von den Parteien 

ausdriicklich anerkannte Normen aufgestellt werden. 
2. das internationale Gewohnheitsrecht, als Ausdruck einer all

gemeinen, als Recht anerkannten Ubung; 
3. die allgemeinen von den Kulturstaaten anerkannten Rechts

grundsatze; 
4. die gerichtlichen Entscheide und die Lehren der anerkanntesten 

Autoren, als Hilfsmittel zur Feststellung der Rechtsnormen. 

7) Das ist beim FaIle Wimbledon geschehen, indem Anzilotti, Huber und 
Schiicking abweichend von der Mehrheit gegen die Verurteilung Deutschlands 
zum Schadenersatz fUr angeblich ungerechtfertigte Hinderung der Durchfahrt 
des Munitionsdampfers durch den Kieler Kanal (wahrend des Krieges zwischen Po
len und RuBland) stimmten; vgl. Abdruck im Z. i. R. Bd. 31, S. 283. 
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, Mit Zustimmung der Parteien ist der Gerichtsho£ be£ugt, ex aequo 
et bono zu entscheiden. 

IX. Die Praxis dl:ls Internationalen Gerichtsho£s ist bisher noch sparlich. 
Eine Entscheidung hatte er erst in 3 Fallen zu tre£fen (im FaIle des 
Dampfers Wimbledon 1923; im Mavromatisfalle zwischen Griechen
land und England 1924; in einem Streit zwischen Bulgarien und 
Griechenland aus dem Friedensvertrage zu Neuilly 1925). 

Dagegen ist seine gutachtliche Tatigkeit nicht geringftigig ge
wesen: Fragen der internationalen Organisation der Arbeit; Fragen 
der Staatsangehorigkeit in Tunis und Marokko; Autonomie der Be
vOlkerung in Ostkarelien; Fragen der deutschen Minderheit in Polen 
(Rentengtiter, StaatsangehOrigkeit); die Jaworzina-Frage (Grenze zwi
schen Polen und der Tschechoslowakei); der Streit tiber den Post
dienst in Danzig mit Polen; die Frage der Ausweisung des griechischen 
Patriarchen aus Konstantinopel (1925) u. a.S). 

x. Die Kosten des Internationalen Gerichtshofs (Entschadigung der 
Richter, Gehalter des Personals), tragt der Volkerbund (nach dem Rech
nungsplan ftir 1923: 1880000 Goldfrank). 

Bedingungen, unter denen der Standige 1 nternationale Gericht8ho/ 
auch Nichtmitgliedern de8 Volkerbunde8 zuganglich i8t. 

(Be8chlu88 de8 Volkerbundrat8 vom 17. Mai 1922). 
1£ Gonseil de la Societe de8 N ation8, 
en vertu des pouvoirs qui lui ont ete conjeres par l'article 35 paragraphe 2 du 

8tatut de la Gour permanente de Justice lnternationale et aux terme8 des di8p08itions 
dudit article, decide: 

1. La Gour permanente de JU8tice lnternationale est ouverte a tout Etat qui 
n'est pas Membre de la Societe de8Nations 01,1, qui n'est pa8 mentionne dan8l'Annexe 
au Pacte de la Societe, aux conditions suivantes. Get Etat devra avoir depose preal
ablement au gre/fe de la Gour une declaration par laquelle il accepte la juridiction de 
la Gour, con/ormement au Pacte de la Societe de8 Nation8, et aux terme8 et conditions 
du 8tatut et du reglement de la Gour, en 8'engageant a executer de bonne foi le8 8en
tences rendue8 et a ne pas recourir a la guerre contre tout Etat qui 8'y conformera. 

2. Gette declaration peut avoir 80it un caractere particulier 80it un caractere 
general. 

La declaration d'un caractere particulier e8t celIe par laquelle un Etat accepte 
la juridiction de la Gour pour un 01,1, plu8ieur8 difterends deja ne8. 

La declaration d' un caractere general e8t celle par laquelle un Etat accepte la 
juridiction de la Gour pour taus difterends ne8 01,1, a nattre, 01,1, pour une 01,1, plusieur8 
categorie8 de tel8 difjerends. 

En 8ignant une declaration d' un caractere general, tout Etat a la faculte d' ac
cepter comme obligatoire de plein droit et 8an8 convention 8peciale, la juridiction de 
la Gour conformement a l'article 36 du 8tatut, 8an8 que cette acceptation pui88e, hor8 

8) Es erscheinen: "Publications de la Cour permanente de justice internatio
nale." Daraus einzelne Spriiche in Z. i. R. Bd. 32 (1924), S. l4S£. Vber den Ka
relienstreit Erich, Rev. 1922, S. 1; 1923, S.227; Strupp, Wiirterbuch Bd.l, 
S.616 (dort weitere Schriften). Spiegel, Streit um die Javorina (Osterr.), Z.f.ii.R. 
Bd.4, 1924, S. 1. de Vineuil, Rev. 52 (1925) SO (Beschliisse der 5. Session). 
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le cas de convention speciale, ~tre opposee, soit aux Membres de la Societe des Nations 
soit aux Etats mentionnes dans l' Annexe au Pacte, qui ont signe ou qui signeront la 
"disposition facultative" prevue au Protocole additionnel du 16 decembre 1920. 

3. L'original des declarations faites aux termes de la presente resolution est 
conserve par le greffier de la Gour qui en transmet, selon la procedure adoptee par La 
Gour, des exempLaires certifies conformes a tous les membres de La Societe des Na
tions ou aux Etats mentionnes dans l'Annexe au Pacte, ainsi qu'a tous autres Etats 
que la Gour designera et au Secretaire General de la Societe des Nations. 

4. Le Gonseil de la Societe des Nations se reserve le droit d' annuler ou a: amender 
a tout moment la presente resolution par une autre dont La Gour recevra communica
tion. Des la reception de cette communication par le greffier de la Gour, et dans La 
mesure determinee par la nouvelle resolution, les declarations existantes cessent d' etre 
en vigueur, sauf en ce qui concerne les difterends dont la Gour se trouverf deja saw. 

5. La Gour connait de toute question relative a La validite .ou a l'eftet d'une de
claration faite aux termes de la presente resolution. 

§ 55. Selbsthille. 
(Retorsion, Repressalien, Intervention, Friedensblockade.) 

, Zu den noch friedlichen Mitteln der Durchsetzung eines behaupteten An
spruches gehort auch die Selbsthilfe, die sich bald als nur mittelbarer Zwang, 
bald aber als unmittelbare Dtirchsetzung des behaupteten Anspruches dar
stellen kann. Das Eigenartige dieser beiden Formen der Selbsthilfe besteht 
darin, daB sie den Kriegszustand mit seinen Rechtsfolgen, auch den Neu
tralen gegeniiber 1), nicht erzeugen. 

Je groBer aber die Gewalt ist, die hier allein in die Hand des Staates, 
der sich verletzt fiihlt, gelegt ist, urn so mehr erfordert das grundsatz
liche GleichmaB aller Staaten, daB - mangels der Entscheidungsge
walt einer unbeteiligten Instanz im Volkerbund - der zur Selbsthilfe 
schreitende Staat E/elbst als strenger Richter iiber die Wahrung der 
Schranken des ihm zustehenden Ermessens wacht und nur in abgewo
gener Stufenfolge von den einzelnen Mitteln seiner Gewalt Gebrauch 
macht. Pouvoir oblige. 

I. Unter den Arten der mittelbaren Selbsthilfe ist zunachst die Reto rsion 
(Vergeltnng im engern Sinn) zu nennen. Sie besteht darin, daB eine unbillige 
MaBregel, die ein Staat gegen einen andern ergriffen hat, durch eine entspre
chende Unbilligkeit erwidert wird; und ihr Zweck gebt dahin, den Gegner zur 
Beseitigung jener ersten unbilligen MaBregel zu bestimmen. 

a) Voraussetzung fiir den Eintritt des Vergeltungsrechtes ist 
mithin nicht eine Verletzung des Volkerrechtes, sondern eine innerhalb 
der Schranken des rechtlich Zulassigen sich bewegende Unbilligkeit 
(ein jus iniquum), die in einer unterschiedlichen Behandlung des sich 
beschwert fiihlenden und deshalb Vergeltung iibenden Staates, also 
darin besteht, daB dieser in seinen Staatsangehorigen schlechter be-

1) Eine Einwirkung auf die Neutralen ist allerdings ganzlich gar nicht aus
zuschlieBen (namentlich bei der Friedensblockade unten IV). Das wiederum zieht 
ein waches Interesse der Neutralen auf die Handhabung der Selbsthilfe. 
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handelt wird als die ubrigen Staaten. Eine Repressalie dagegen (vgl. 
(2) hat eine Verletzung des Volkerrechts zur Voraussetzung. 

b) Der Inhalt der VergeltungsmaBregel besteht ebenfalls in einer 
Unbilligkeit, nicht in einer Verletzung des Volkerrechts. Und zwar 
muB die erwidernde Unbilligkeit, dem Wesen der Vergeltung ent
sprechend, der erwiderten zwar nicht wesensgleich, wohl aber gleich
wertig sein. Als ein im heutigen Staatenverkehr praktisch besonders 
wichtiger Fall der Vergeltung erscheint der sogenannte Zollkrieg2 ). 

So konnen nach § lO, Abs. I des Deutschen Zolltarifgesetzes yom 
25. Dezember 1902 (R. G. Bl. S. 303) "zollpflichtige Waren, die aus Lan
dern herstammen, in welchen deutsche Schiffe oder deutsche Waren un
gunstiger behandelt werden als diejenigen anderer Lander, neben dem 
tarifmaBigen Zollsatz einem Zollzuschlage bis zum doppelten Betrage 
dieses Satzes oder bis zur Hohe des vollen Wertes unterworfen werden. 
TarifmaBig zollfreieWaren konnen unter der gleichen Voraussetzung 
mit einem Zolle in Hohe bis zur Halfte des Wertes belegt werden." 

Auch der AusschluB fremder Staatspapiere von dem amtJichen 
Borsenverkehr und die Verscharfung der PaBvorschriften haben in 
den letzten Jahren eine Rolle gespielt. 

c) Die Anordnung der Vergeltung ist Sache des mit det volker
rechtlichen Vertretung betrauten Staatsorgans. Sie kann durch die na
tionale Gesetzgebung an bestimmte Voraussetzungen gebunden oder 
bestimmten Organen ubertragen sein. 

So verfugt Artikel 31 des Einfiihrungsgesetzes zum deutschen Bur
gerlichen Gesetzbuche: "Unter Zustimmung des Bundesrats kann durch 
Anordnung des Reichskanzlers bestimmt werden, daB gegen einen aus
landischen Staat sowie dessen Angehorige und ihre Rechtsnachfolger 
ein Vergeltungsrecht zur Anwendung gebracht wird." Vgl. ferner 
§ 24 E. G. zur ZivilprozeBordnung, § 5 Abs. 2 der Konkursordnung, 
§ 64 Abs. 3 der Gewerbeordnung, § 12 Abs. 2 des Patentgesetzes, § 22 des 
Warenzeichengesetzes. 

d) Der Zweck der VergeltungsmaBregel ist die Einwirkung auf 
den Willen der fremden Staatsgewalt, um diese zur Wiederherstellung 
des fruheren Zustandes zu bestimmen. Die Vergeltung ist physischer 
Zwang, mithin indirekte Selbsthilfe. 

e) Uber Vergeltung im Kriege vgl. unten § 56 VI. 
n. Ferner erscheint die AnwenduII,g yon Repressalien (die Retaliation) 

als indirekte Selbsthilfe, d. h. die Erwiderung einer Yolkerrechtswidrigen Man
nahme eines Staates durch eine gleich,vertige, gegen die Angehorigen 2a) 

2) Grunzel, Handelspolitik, 1901, S.429f. - Uber die Anwendung des 
Vergeltungs- oderKampfzolles (auf Grund des Zolltarifgesetzes vom 15. Juli 1879) 
auf Haiti vergleiche man die Verordnung vom 17. April 1901 (R. G. Bl. S.121). 

2.) Diese Beschrankung v. Liszts laJ3t sich kaum halten. Sie gibt z.B. keinen 
Raum fiir den Abbruch der diplomatischen Beziehungen, der als Druckmittel 
gegen einen andern Staat nicht uniiblich ist. (Vgl. auch Anm. 6.) 
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des ,verletzenden Staates gerichtete Verletzung des VOlkerrechts; ihr Zweck 
gebt dahin" den verletzenden Staat zur Beseitigung jener ersten viilkerrechts
widrigen MaBnahme zu bestimmen3). 

a) Voraussetzung fUr eine R3pressalie ist eine von einem andern 
Staat getroffene MaBregel, durch die ein Rechtssatz des Volkerrechts 
verletzt wird. Handlungen einzelner Staatsangehoriger konnen nur 
dann zu Repressalien im technischen Sinne fUhren, wenn der Staat fUr 
sie verantwortlich ist (oben § 35 III, S. 282). 

b) Die GegenmaBnahme besteht in einer staatlichen Anordnung, 
die an sich den Normen des Volkerrechts zuwiderlauft, deren Rechts
widrigkeit aber gerade dadurch ausgeschlossen wird, daB sie Ausiibung 
des Repressalienrechtes ist. Die Repressalie ist mithin eine volkerrecht
lich erlaubte Handlung, gegen die nicht wieder Repressalien ergriffen 
werden diirien; eine Entschadigungspflicht begriindet sie nicht. Die 
Repressalie braucht nicht gleichartig zu sein, wohl aber muB sie der 
Schwere des zugefiigten Un~echts gleichwertig sein. Dadurch sind ihr 
bestimmte im Einzelfall freilich nicht immer leicht erkennbare Schran
ken gezogen. Beispiele fUr die Friedensrepressalien bieten: die Fest
nahme von Geiseln (A~drolepsie)4), wobei aber die diplomatischen Ver
treter unbedingt ausgenommen werden miissen; das Versagen des 
Rechtsschutzes; die Beschlagnahme von fremdeni Privateigentum, ins
besondere von fremden Handelsschiffen in den Hafen des verletzten 
Staates (Embargo, yom spanischen embargo = sperren) oder auf offener 
See. Mehrfach wird durch Staatsvertrage einzelner Staaten das Embargo 
ausgeschlossen oder beschrankt (oben § 20 II 7). 

c) Nach heutiger Rechtsauffassung ist nur die Staatsgewalt selbst 
zur Anordnung und zur DurchfUhrung von Repressalien befugt. 

Dagegen wurde im Mittelalter und vereinzelt bis zum Ausgange 
des 18. Jahrhunderts dem durch die fremde Staatsgewalt in seinen 
Interessen verletzten Staatsangehorigen (bei Justizverweigerung usw.) 
durch sogenannte "Repressalienbriefe" (lettres de marque) die Be
fugnis gegeben, so viel Eigentum den Staatsangehorigen des verletzenden 
Staates wegzunehmen, als zur Befriedigung seines Anspruchs notwen
dig war. 

Vielfach wird, so auch in dem von dem Deutschen Reich mit 

3) Uber die Abgrenzung der beiden Begriffe, Retorsion und Repressalie 
gehen die Ansichten vielfach auseinander. Noch bestrittener ist freilich die Ab
grenzung gegeniiber der Selbsthilfe. Vgl. Lafargue, Les repressailles en temps 
de paix, 1899. Ducrocq, Repressailles e"l temps de paix, 1901. v. Ullmann 
bei v. Stengel-Fleischmann Bd.3, S.312. Schoenborn in der in Anm. 9 an
gefiihrten Schrift. Terhardt, Die Repressalie und ihr Verhiiltnis zu den Rechten 
und Interessen unbeteiligter Staaten. Diss. Wiirzb. 1914. Strupp (unten § 58 
Anm. 1) S. 31. Merignhac Bd.3, 1, S.48. de Louter Bd.2, S.166. Nys 
2,582. Oppenheim 2,44. Politis, Represailles (V5lkerbund), Rev. Gen. 31,5. 

4) Vgl. Lutteroth, Der Geisel im Rechtsleben, 1922. 
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den mittel- und sudamerikanischen Staaten geschlossenen Vertragen, 
die Anwendung der Vergeltung ausdriicklich eingeschrankt. 

So bestimmte Art. 36 des friiheren deutschen Freundschafts- usw. 
Vertrages mit Costarica vom 18. Mai 1875 (R. G. Bl. 1877 S. 13): ,,1m 
FaIle, daB einer der vertragenden Teile der Meinung sein sollte, es sei 
eine der Bestimmungen des gegenwartigen Vertrages zu seinem Nach
teile verletzt worden, soli er alsbald eine Auseinandersetzung der Tat
sachen, mit dem Verlangen der Abhilfe und mit den notigen Urkunden 
und Belegen zur Begriiudung sei,ner Beschwerde versehen; dem andern 
Teile zugehen lassen, und er darf zu keinem Akte der Wiedervergeltung 
(actos de represalia) die Ermachtigung erteilen oder Feindseligkeiten 
begehen, solange nicht die verlangte Genugtuung verweigert oder will
kiirlich verzogert wurde." Ebenso Art. 24 des deutsch-columbischen 
Freundschafts- usw. Vertrages vom 23. Juli 1892 (R. G. Bl. 1894 S. 471). 

d) Der Zweck der Repressalie ist derselbe, wie der der Vergeltung. 
Auch sie ist psychischer Zwang, also mittel bare Selbsthilfe; sie schadigt 
die fremden StaatsangehOrigen, um den Willen des fremden Staates 
zu beugen. Schon, daraus ergibt sich, daB sie sich, wenigstens im Frieden, 
niemals gegen AngehOrige eines dritten Staates richten darf. 

,e) Die Repr,essalien gehOren einer friihen Zeit noch unausgebil
deten Volkerrechts an. Heute wird man die Frage aufwerfen mussen, 
ob oder doch in wieweit noch Repressalien zulassig sind, nachdem der 
Volkerbund mehr und mehr eingehend die Rechtsbehel£e im FaIle eines 
Staatsstreits in regelrechte Form zu bringen sucht. 

f) fiber Repressalien im Kriege vgl. unten § 56 VI 4, (auf ok
kupierten Gebiete) § 61 II 3. 

III. Eine unmittelbare Selbsthille ist die Intervention, d. h. Anwendung 
von Gewalt gegen den fremden Staat seJbst zur Durchsetzung eines behaup
teten Anspruches 5) oder. zur Abwehr eines drohenden Unrechts (Gegenwir
kung gegen ein vOlkerrechtliches Delikt; oben § 35 I, V, VI). 

Von Retorsion und Repressalie unterscheidet sich die Intervention 
dadurch, daB sie nicht gegen die fremden Staatsangehorigen, sondern 
als militarische oder nichtmilitarische Aktion gegen die fremde Staats
gewalt selbst sich richtet 6). Voraussetzung ist, daB ein milderes, nicht
kriegerisches Mittel zur Durchsetzung des gerechtfertigten Anspruches 

5) Der Nachkrieg hat uns mit dem englisch-franzosischen Ausdruck "Sank
tion" dafiir bekannt gemacht. 

6) Man kann zweifeln, ob die Scheidung in mittelbare und unmittelbare 
Selbsthilfe, wie sie v. Liszt bier aufstellt, das Richtige trifft; denn auch die sog. 
Interventionsfiille brauchen nicht dazu zu dienen, einen Anspruch unmittelbar 
durchzusetzen oder ein bestimmtes drohendes Unrecht abzuwehren, sondern 
nur, einen Druck auf den Gegner auszuiiben. Die Falle, die v. Liszt unter "Inter
vention" begreift, lassen sich auch als besonders schwere und einschneidende, 
weil die Staatsgewalt unmittelbar treffende, Repressalien ansehen. Dann wiirde 
auch ffir sie an der Grundforderung der Gleichartigkeit festzuhalten sein. 
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oder zur Abwehr des drohenden Unrechts nicht zu Gebote steht und daB 
die getroffenen MaBnahmen nicht in einem MiBverhaltnisse zu den 
Voraussetzungen fiir die MaBnahmen stehen. Schranken sind dem inter
venierenden Staat durch die Anforderungen der Menschlichkeit, bei 
Anwendung militarischer Gewalt auch durch die entsprechend anzu
'wendenden N ormen des Kriegsrechts, gezogen. 

Die Intervention kann in der einseitigen Gewaltanwendung 
durch den gefahrdeten oder verletzten Einzelstaat oder in der Hilfe
leistung durch einen andern Staat, namentlich in einer Kollektiv
aktion der beteiligten Machte bestehen 7). In keinem FaIle darf die 
Intervention die Interessen unbeteiligter Staaten verletzen. 

Als InterventionsmaBnahmen dienen u. a.: Flottenkundgebungen, 
Beschlagnahme von Staatsschiffen, Beschlagnahme von staatIichen Ein
nahmen, um sich daraus zu befriedigen, Besetzung, Eindringen in frem
des Staatsgebiet 8) sogar BeschieBung oder Zerstorung von Platzen usw. 
Die Volkerbundsatzung (Art. 16) legalisiert im Zeitalter des Wirtschafts
krieges die Wirtschaftsblockade (Abbruch der personlichen Beziehungen, 
der Handels- und Finanzbeziehungen von Staat und Staatsangehorigen). 

Beispiele bieten: die Besetzung Kretas durch die GroBmachte im 
Jahre 1897; das Vorgehen des Deutschen Reiches, GroBbritanniens 
und Italiens gegen Venezuela im Jahre 1902 (oben § 35 VI). das aber 
schlieBlich den Kriegszustand herbeifiihrte; die Flottenkundgellungen 
Frankreichs vor Mytilene 1901, der GroBmachte (ohne da"'1 Deutsche 
Reich) vor Mytilene und Lemnos (wegen der mazedonischen Frage) 
1905 9); das Vorgehen Italiens gegen Griechenland aus dem Zwischen
fall von Janina 1923 (oben S. 283). ' , " , 

Die "Sanktionen" wegen angeblicher Verletzung von Anspruchen 
der Verbandsmachte (vor allem Frankreichs) aus dem Versailler Ver~ 

7) Ullmann 463: "Kollektives Vorgehen der leitenden Machte. wird (ab
gesehen yon den Fallen der Bedrohung des Gleichgewichts der Staaten) dann als 
zulassig erscheinen, wenn das Verhalten eines Staates die Negierung der Grundlagen 
der internationalen ,Ordnung und des Viilkerrechts bekundet." 

8) Eine Beriihmtheit hat der "Caroline· Fall" erlangt, insofern die V.' St. v. 
Amerika hier eine zur allgemeinen Anerkennung gelangte Auffassung iiber berech
tigte Selbsthilfe vertraten. Aufstandische in Kanada (1837) benutzten eine Nia· 
garainsel als Operationsbasis mit Hilfe des Dampfbootes "Caroline". Ala die 
"Caroline" einmal in amerikanischen Gewassern ankerte, wurde sie von kanadi· 
schem Militar genommen, die Besatzung teils getiitet, das Schiff angeziindet und 
die Niagarafalle hlnunter getrieben. Die amerikanische Regierung begniigte sich 
mit dem Ausdruck des Bedauerns durch England, indem sie fiir erwiesen ansah: 
die Notwendigkeit zu einer "Selbstverteidigung, die gegenwartig, iiberwaltigend, 
keine Wahl der Mittel und keine Zeit zur tiberlegung lieE" (vgl. Strupp, Volker· 
rechtl. Delikt S. 153). 

9) Vgl. Moncharville, Rev. Gen. Bd. 9, S.677. Boisdevant, Rev. Gen. 
Bd.ll, S.362. Rougier, Rev. Gen. Bd. 13, S.178. Schoenborn, Die Be
setzung von Veracruz, 1914. Staudacher, Friedensblockade 1909. 
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trage entziehen sich aller Aufzahlung (nur uber den Einbruch in das 
Ruhrgebiet im folgenden). 

Gegen die sud- und mittelamerikanischen Staaten haben die Machte 
vielfach Gewalt angewendet, wenn diese Staaten ihren, den AngehOrigen 
fremder Staaten gegenuber ubernommenen, finanziellen Verpflichtungen 
nachzukommen sich weigerten (oben § 19 Anm. 7). Gegen diese Praxis 
hat sich, wie schon 1868 der Volkerrechtslehrer Calvo, spater der ar
gentinische Minister des Auswartigen, Drago, in einer an seinen Ge
sandten in Washington gerichteten Note vom 29.Dezember 1902 (Strupp 
II 106) ausdrucklich verwahrt, indem er den AusschluB der Gewalt als 
einen volkerrechtlichen Grundsatz behauptete ("Drago-Doktrin"). Die 
Haager Konferenz von 1907 hat sich mit der Frage befaBt, und sie in dem 
zweiten Abkommen (sog. "Drago-Porter Konvention") zu losen ver
suchtlO). Hier wird die Anwendung von Gewalt bei Eintreibung von 
Vertragsschulden eines Staates davon abhangig gemacht, daB 
der Schuldnerstaat das Anerbieten schiedsrichterlicher Erledigung ab
lehnt oder unbeantwortet laBt oder den AbschluB des Schiedsvertrages 
vereitelt oder dem Schiedsspruche nicht nachkommtll). 

Frankreich (und Belgien) hat die Besetzung des Ruhrgebiets 
(Januar 1923) mit der Nichterfilllung gewisser Sachleistungen (ver
haltnisma.Big geringfUgige Holzlieferungen u.a.) auf Grund des Versailler 
Vertrages durch Deutschland zu rechtfertigen gesucht. Das war nut 
ein Vorwand fUr die Durchsetzung militarischer wie wirtschaftlicher 
Machtinteressen. Zudem steht die Vergewaltigung, die ihresgleichen in 
der Geschichte sucht, weder in einem Verhaltnisse zu dem behaupteten 
Anlasse (wobei die ffir Deutschland schwierige Wirtschaftslage nicht 
auBer Betracht bleiben durfte), noch berucksiehtigte sie den Versailler 
Vertrag (§§ 17,18 Anlage II nach Art. 244 [wirtschaftliche und finan
zielle Sperr- und VergeltungsmaBregeln oder doch MaBnahmen ejusdem 
generis], 428, 430), noch endlicl;1. das Sonderabkommen, das an Stelle 
unterbliebener Sachleistungen (bloB!) eine Geldforderung treten laBt 
- noch den Grundgedanken der Dragodoktrin12). 

10) Drago, Cobro coercitivo de deudas publicas, 1906. Derselbe, Rev.Gen. 
Bd.14, S.251. Moulin, Rev. Gen. Bd. 14, S.417. Derselbe, La doctrine de 
Drago, 1908. Vivot, La doctriria Drago, 1911. Pohl, Zeitschrift fiir Politik, 
Bd.4, S. 134. Aus Volkerrecht und Politik, 1913 S.156. Spielhagen, Die Drago
doktrin (Di~s. Greifsw. 1915) in Z. i. R. Bd. 25, S.509. - La doctrina Drago 
(Sammlung von Dokumenten mit Vorbemerkung von Triana und Einfiihrung 
von Stead), 1908. Bustamante Bd.l, S. 44. John Fischer Williams, Inter
national law and international financial obligations arising from contract (Biblio
theca Visseriana Bd.2, 1924). v. Frisch, Worterbuch 1, 253. 

11) v. Liszt meinte, daB sich das Abkommen auf StaatsanIeihen nicht be
ziehe. Dagegen wohl mit Grund Lam masch, Lehre von der Schiedsgerichtsbar
keit 1914, S. 85; Spielhagen S. 552. 

12) Denkschrift der DeutschenRegierung vomJanuar 1923; de Lon ter,D.J.Z. 
1923, S.121, 313; Finger, GerichtssaalBd.90(1923), S.143; Meurer,Arch.o. R.1924 
S.193; Strupp, Worterbuch Bd.2, S.404; Schuster, Z.i.R.Bd.33, 1924,8.44. 



V. Buch. Staatenstreitigkeiten. 

IV. Ein besonderer Fall der Intervention ist die Friedensblockade (Ie 
blocus pacifique)13). 

Sie ist als besondere seerechtliche GewaltmaBregel gegen den ver
letzenden Staat selbst seit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
von groBen Seemachten wiederholt angewendet worden, um kleinere 
oder schwachere Staaten zur Erfiillung ihrer Verpflichtung anzuhalten. 

Den ersten Fall bildet die Blockierung Griechenlands durch Frank
reich, England, RuBJand 1827. Besonders die Tiirkei sowie Griechen
land sind wiederholt von den GroBmachten blockiert worden. Viel be
sprochen wurde die Blockade Formosas durch Frankreich 1884 sowie 
die Blockierung Kretas durch die GroBmachte 1897. Bemerkenswert 
ist die Blockade Deutschlands, Englands, Italiens gegen Zanzibar 1888 
zur Bekampfung des Sklavenhandels. Aus jiingster Zeit ware zu er
wahnen: Die Blockierung der albanischen Kiiste im Herbst 1912, die 
Montenegros April 1913 (um die Raumung von Skutari durchzusetzen), 
endlich 1916 gegen Griechenland (um dessen Konig zum Eingreifen in 
den Krieg auf Seite der Verbandsmachte zu notigen). 

Begriff, Voraussetzungen und Wirkungen der Friedensblockade 
sind dieselben, wie die der kriegerischen Blockade (vgl. unten § 64 A)14); 
doch miissen die aufgebrachten Blockadebrecher der nichtbeteiligten 
Staaten wie des Gegners nach Beendigung der Blockade zuriick
gegeben werden. Es besteht daher die Hauptwirkung der Blockade 
darin, daB auch den Schiffen der nichtbeteiligten Machte die Ver
bindung mit der blockierten Kiiste untersagt ist (bestritten). Aus
nahmsweise wird die Wirkung beschrankt auf die Schiffe des 
blockierten Staates selbst; so 1850 und 1886 bei der Blockierung 
Griechenlands, 1897 bei der Blockierung Kretas. Die friedliche Blockie
rung der Kiisten von Venezuela (oben III) wurde am 20. Dezember 
1902 in eine "kriegerische" verwandelt, da die Vereinigten Staaten 
die Wirksamkeit der Friedensblockade fiir Schiffe der nichtbeteiligten 

13) Falcke, Die Hauptperiode der sogenannten Friedensblockaden (1827 bis 
1850), 1891. Derselbe, Z. i. R. Bd.19, S.63; Ri.28, S.264, zusammengefaBt 
in der franzosischen Ausgabe Le blocus pacifique (iibersetzt von Con ta t), Leipzig 
1919, dazu v. Martitz, Z. Vo. R. 11, 610; Soderquist, Le BIocus maritime, 
1908. Hogan, Pacific blockade, 1908 .Staudacher, Die Friedensblockade, 1909. 
Teyssaire, Le blocus pacifique, 1910. Westlake, Rev. Bd. 41,8.203. Nie
meyer, Seekriegsrecht Bd.l, 8.61 (mit Literatur und Angabe samtlicher Fane). 
Annuaire Bd.9, 8.300. Merignhac Bd.3, 8.60. Nys,Bd. 2, S.590. Oppen
heim Bd.2, S.53. Perels S.151. Rivier 8.375. Ullmann 8.458. Derselbe, 
bei v. Stengel-Fleischmann Bd.l, S.496. Drossos, Das Problem der Friedens
blockade (griechisch), 1912. 

14) Falcke setzt seiner ersten Abhandlung ein Wort aus Cauchy, Ie droit 
maritime international (1862) voran: "C'est cet etat mixte, ou la paix et la guerre 
se promenent, pour ainsi dire, cote II. cote, sur Ie meme element, qui fait la diffi
culte principale dn droit des gens maritime, et l'embarras de tons cenx qui essaient 
d' en preciser les regles". 
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Machte bestritten 15). Diese Beschrankung iibersieht, daB die Blockade 
erfolglos bleiben muB, wenn sie die Kiisten nicht von dem gesamten 
Handel abschneidet; sie iibersieht ferner, daB die Vermeidung des 
Kriegszustandes gerade im Interesse der nichtbeteiligten Machte liegt. 
Die Friedensblockade hat sich als Exekutionsmittel des Staatenverban
des durchaus bewahrt und ist berufen, als solches auch in Zukunft eine 
Rolle zu spielen (ebenso Niemeyer). 

Zweiter Abschnitt. 

Der Krieg. 
I. Der Kl'ieg als volkerrechtliches Rechtsverhaltnis. 

§ 56. Krieg und Kriegsrechtl). 
A. Krieg. 

I. Das iiuBerste Mittel zur Durchsetzung eines wirklichen oder vermeint. 
lichen Anspruches, die ultima ratio zur Erledigung vOlkerrechtlicher Streitig
keiten, bleibt auch im heutigen VOlkerrecht der Krieg. 

Doch hat gerade der Weltkrieg den Beweis erbracht, daB mit der 
Steigerung der Kriegstechnik und ihrer Bedeutung die Entscheidung im 

15) Dazu Basdevant, Rev. Gen. Bd.11, S.423. 
1) Vgl. die Angaben in § 57 ADm. 1, § 59 ADm. 3. Hofer, Vinfluence de 

J. J. Rousseau mr Ie droit de la guerre, Genf 1916. Rapisardi-Mirabelli, 
II significato della guerra nella scienza del diritto internaz., 1910. - Pillet, Les 
lois actuelles de la guerre 2, 1901. Bordwell, The law of war between belligerents, 
1908. Boidin, Les lois de la guerre et les deux conferences de la Haye, 1908. Hig
gins, The Hague Peace Conferences and other internat. conferences concerning 
the laws and usages of war, 1909. Frh. v. Tucher, Die Weiterbildung des Land
kriegsre"chts durch die 2. Haager Friedenskonferenz. Diss. Wiirzb. 19i2. Alb. Ro
lin, Le droit moderne de la guerre, 1920/21. de Louter Bd. 2, S. 212. Merignhac 
3,1, S. 1. Nys Bd. 3, S. 1. Oppenheim Bd. 2, S. 65. Rivier S. 377. Ullmann 
S.464. - Schonlank, Das Kriegsrecht in den deutschen Befreiungskriegen. 
Diss. Rost. 1910. Leonard, Der EinfluB der romischen Rechtsgeschichte auf die 
Kriegsbgerauche der Gegenwart, 1916. 

Harnack, Die Mche und der Soldatenstand, 1905. Vanderpol, Le droit 
de guerre d'apres les tMologiens et les canonistes du moyen-age, 1911. Uber die 
Ansichten Luthers und Melanchthons vgl. Hanel, Z. f. Rechtsgeschichte Bd. 8, 
1869, S. 268. 

Rettich, Zur Theorie und Geschichte des Rechts zum Krieg, 1888; Dupuy, 
Les theories anglaises sur Ie droit de guerre (Rev. Bd. 5, S.50). 

Lasson, Das Kulturideal und der Krieg, 1868 (Programm der Luisenstadt. 
Realschule in Berlin); Rud. Steinmetz, Die Philosophie des Kri(;'lges, 1907; 
H. Gomperz, Philosophie des Krieges in Umrissen, 1915; WiTh. Jerusalem, 
Der Krieg im Lichte der Gesellschaftslehre, 1915; Koellreutter, Kriegsziel und 
Volkerrecht (Z.Vo.R. Bd.10, 1915/17, S. 493); Strisower, Der Krieg und die 
Volkerrechtsordnung, 1919. 

v. Clausewitz, Vom Kriege, 1832 (Teildruck bei Helmolt, Das Buch yom 
Kriege, 1915, S. 65). 
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Kriege, d. h. die vollstandige Niederwerfung des Gegners, immer weniger 
von dem Ausgang des Waffenkampfes aHein abhangt. Damit ist die 
Frage nach der Rationalitat dieser ultima ratio aufs neue zur Erorte
rung gestellt. 

Allein die Rationalitat der ultima ratio ist nicht mit den Mitteln des 
Rechtes und der Rechtswissenschaft zu erfassen. Die Frage ist meta
juristisch nach den beiden Richtungen, die an ihr zu betrachten sind. 
Ob ein Krieg iiberhaupt zulassig sei: diese Frage nimmt die Philosophie 
auf, sie ist auch durch Dogma und Stimmung des Religiosen beaingt. 
Ob der Krieg im einzelnen Falle rechtmaBig sei. Die Frage nach dem 
Bellum justum aut non justum - die nicht gleichbedeutend ist mit 
der Formulierung Verteidigungs- und Angriffskrieg - gehort der Poli
tik und der Geschichte an; in diesem Sim:te ist die Weltgeschichte das 
Weltgericht, und fUr deren Urteil hat das Recht insofern seine Bedeutung, 
als es sich darum handeln kann, daB eine Rechtsverletzung den AnlaB 
zum Kriege bildet. AIle Zeiten lehren aber, daB keineswegs bloB eine 
Rechtsverletzung als hinreichender Grund zum Kriege angesehen worden 
ist, daB vielmehr eine bloBe Verletzung staatlicher Lebensinteressen 
den Kriegsgrund abgeben kann, was nicht hindert, daB eine Rechts
verletzung vorgeschiitzt wird. Auch die jiingste Phase in der Abwehr 
gewaltsamer Auseinandersetzung zwischen Staaten, die Satzung des 
Volkerbundes, tilgt nicht den Krieg, sondern strebt nur dahin, ihn auf 
die Stelle des letzten Mittels zutiickzudrangen. Es ist darum schief 
gesehen, wenn, zumal in iiJteren Systemen des Volkerrechts, der Krieg 
als eine Art volkerrechtlicher ProzeB iiber einen Volkerrechtsstreit hin
gestellt wird. Damit wird dem Kriegsrechte ein Platz auf dem Papiere 
usurpiert, den es in der harten Wirklichkeit gar nicht einnehmen kann. 
Der Krieg will die Vberwindung des Gegners; das ist eine politisch
militarische Aufgabe, mit militarischen Mitteln und nach Grundsatzen 
der Kriegskunst zu £lihren, um dem Ziele im Rahmen der Gesamt
politik des Staates zu dienen. "Der Krieg ist eine bloBe Fortsetzung 
der. Politik mit andern Mitteln" (v. Clausewitz I. Buch, 1. Kapitel, 
Nr. 24). D~s Recht begleitet die Bahn des Krieges, um ihn nach Mog
lichkeit zu humanisieren. Das Kriegsrecht setzt erst mit dem Aus
bruche des Krieges ein. FUr die Frage der Kriegsursache bietet es keinen 
bestimmenden MaBstab: auch der zu Unrecht heraufbeschworene Krieg 
ist Kr~eg in;t Rechtssinne, und es finden auf ihn die Satze des Kriegs
rechts (nicht des Strafrechts) Anwendung. 

Doch besagt das nicht, daB die Frage nach dem sogenannten Rechte 
zum Kriege fUr die Fiihrung des Krieges ohne Bedeutung ware. Das 
Recht zum Kriege ist ein gewichtiger moralischer Faktor, der sich schon 
in den Kriegsproklamationen und fortgesetzt bei den diplomatischen 
Aktionen auswirkt, der die offentliche Meinung im Innern, beim Gegner 
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und vor allem bei den Neutralen beeinflussen solI. Es fallt schon wah
rend des Waffenganges ins Gewicht, es kann die Wege zu einer Vermitt
lung ebnen und spielt in die L6sung des Konfliktes vielfaltig bei den Frie
densbedingungen hinein. 

II. Krieg ist der mit Waffengewalt gefiihrte Kampf zweier oder mehrerer 
Staaten. 

DaB der Krieg eine Beziehung von Staat zu Staat sei und die Biirger 
des Staates nur in ihrer Eigenschaft als Soldaten, nicht als Privatper
sonen trafe, das ist einer der groBen Gedanken, der in der Formulierung 
wie sie .r J. Rousseau (contrat social I, 4) gegeben hat, durch das fol
gende J ahrhundert getragen worden ist - bis er in dem Weltkriege 
seinen Widersacher gefunden hat (vgl. unten § 57 A III, 58 B?"). 

1. Subjekte des Krieges und der dadurch begriindeten RechtsverhiUtnisse 
(Trager der facultas bellanm") kiinnen nur souverane Staaten als die selbstandigen 
Trager viilkerrechtlicher Berechtigungen und Verpflichtungen sein. . 

a) P~ivi1tpersonen (Kolonialgesellschaften) undStaatsteilen 
(entferntep., unter selbstandiger Verwaltung stehenden Kolonien) kann 
das Recht zur Kriegfiihrung von ihrem Mutterlande der Ausiibung nach 
iibertragen werden. Einzelne Staatsbiirger, welche die Waffen gegen 
einen fremden Staat ergreifen, werden nach Strafrecht und Standrecht, 
nicht nach Volkerrecht behandelt (Schill 1809). Dariiber Naheres unten 
§§ 58 B, 62 II. 

b) Die Auflehnung der Staatsbiirger gegen ihre eigene Staatsgewalt 
(der Biirgerkrieg) ist nicht Krieg im volkerrechtlichen Sinne des 
Wortes und erzeugt daher auch nicht die Rechte und Pflichten der 
Neutralitat. Dasselbe gilt von dem Kampfe der Teilstaaten einer Real
union oder eines Bundesstaates, sei es untereinander, sei es gegen die 
Zentralgewalt (vgl. jedoch b). Dagegen ist Krieg im volkerrechtlichen 
Sinne moglich zwischen den Gliedern einer Personalunion oder eines 
Staatenbundes. 

Die Aufstandischen konnen, wenn sie einen Teil des Staats
gebietes tatsachlich besetzt halten und geordnet verwalten, sowie regel
maBige Verbindungen mit den iibrigen Staaten zu unterhalten in der 
Lage sind, als kriegfiihrende Macht (partie belligerante) aner
kannt werden 2). Ein bekanntes Beispiel bietet die Anerkennung der 

la) Mit dem Vordringen der Auffassung vom "alien enemy": . ,War is war, not 
between sovereigns or governments alone. It puts each subject of the one belligerent 
into the position of being the legal enemy of each subject of the other belligerent" 
(Aus dem Votum von Lord Shaw in dem Streitfall der Continental Tyre and Rubber 
Comp. 1916; vgl. Mendelssohn Bartholdy im Worterbuch Bd. 1, S. 216.) 

2) Wiesse, Le droit internat. applique aUK guerres civiles 1899. Rougier, 
Les guerres civiles et Ie droit des gens, 1902. Sadoul, de la guerre civile en droit 
des gens, These Nancy 1905. Feraud-Giraud, RE)v. Gen. Bi.3, S.277. Mering
hac Bd.3, 1, S.16. Oppenheim Bd. 2, S. 101. - Annuaire Bd. 18, S. 181. 
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Siidstaaten all> kriegfiihrende Macht im amerikanischen Sezessionskrieg 
(1861) durch England, Frankreich und andere Machte. Die Anerkennung 
bindet nur den anerkennenden Staat; -sie verpflichtet ihn vor allem 
zur Neutralitat. Sie verpflichtet aber auch die anerkannte Partei, sich 
den Rechtsregeln des VOlkerrechts zu unterwerfen. Vorzeitige Aner
kennung ist ein unfreundlicher Akt (oben § 7 IV). - Die von dem 
griechischen Parteifiihrer Venizelos im Jahre 1916 gegen den Vier bund 
gerichtete Kriegserklarung entbehrte, da seine'Partei als kriegfiihrende 
Macht von keiner Seite anerkannt war, der vOlkerrechtlichen Wirkung. 

Die Anerkennung der Tschechoslowakei als kriegfiihrende Macht 
ist nur von ihren Verbiindeten, nicht von den Gegnern erfolgt (oben 
§ 7 Anm. 5, Oppenheim Bd. 2, S. 101). 

c) Halbsouverane Staaten haben das Kriegsrecht nur auf 
Grund besonderer Vereinbarungen mit dem schiitzenden Staat oder auf 
Grund eines besonderen Gewohnheitsrechtes (oben § 10 II). So hat 
Agypten eine Reihe von selbstandigen Kriegen gefiihrt und gemeinsam 
mit England 1899 den Sudan erobert. Bulgarien hat 1885 (Strupp II 7) 
anerkannt, daB es das Recht der Kriegfiihrung nicht habe, ist aber schon 
als halbsouveraner Staat der Genfer Konvention beigetreten. 

d) Erhebung des geschiitzten Staates gegen den Schutzstaat 
ist als innerer Kampf zu betrachteIl, der den nicht beteiligten Machten 
die Pflicht der Neutralitat ~ht auferlegt 3), solange nicht die Aner
kennung der Aufstandischen als kriegfiihrende Partei (oben b) erfolgt ist. 

e) Dauernd neutralisierte Staat en haben, vom Fane der 
Notwehr abgesehen, das Recht der Kriegfiihrung nicht (oben § 11). 
Genauer gesprochen: der von dem neutralisierten Staate ausgehende 
oder gegen ihn gerichtete Angriff hat aIle Rechtswirkungen, die mit 
dem Ausbruch des Krieges verbunden sind'); aber der neutralisierte 
Staat verletzt eben durch den Beginn der Feindseligkeiten die ihm 
auferlegte volkerrechtliche Rechtspflicht. Das Recht der Verteidigungs
krieges dagegen kann ihm nicht bestritten werden. 

f) Nur der Waffenkampf zwischen Mitgliedern der Volkerrechts
gemeinschaft ist Krieg im volkerrechtlichen Sinne des Wortes. Der 
Kampf gegen auBerhalb der Volkerrechtsgemeinschaft stehende Staaten 

Niemeyer, Seekriegsrecht Bd. 1, S.25 (mit reichen Literaturangaben). Vgl. 
feruer oben S. 283 und Heilfron, Rechtliche Behandlung der Kriegsschiiden Bd. 1 
(1916) S. 274. 

3) Sehr bestritten; vgl. Fauchille, Rev. Gen. Bd.2, S.156. Feraud
Giraud, Rev. Gen. Bd.2, S.295. Strupp (unten § 58 Anm. 1) S. 15; gegen 
den Text Brusa, Rev. Gen. Bd.4, S. 157, Rivier, Principes Bd.2, S.209, 
Fedozzi, Rev.Bd. 28, S. 591, Despagnet, Essai sur Ie protectorat, 1896, S.336, 
337, Oppenheim Bd.2, S.69. 

4) Dagegen Steinlein, Die Form der Kriegserkliirung, 1917, S. 103. 
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und Volkerschaften, meist als "militarische Expedition" bezeich
net, ist daher nicht nach den Rechtssatzen des Kriegsrechtes, sondern 
nach den Grundsatzen der Menschlichkeit und des Christentums zu be
urteilen. Auch staatsrechtlich kommt er als Krieg nicht in Betracht. 
1Jber die Intervention der Machte in China (1900) vgl. oben § 3 zu 
Ann\.. 46. 

g) Wird der Krieg von mehreren verbiindeten Staaten (allies) 
gefiihrt, so kommt jeder von ihnen vi:ilkerrechtlich als selbstandiges Sub
jekt des Krieges in Betracht. Kriegserklarungen, die nur von einem 
von ihnen ausgehen oder nur gegen den einen von ihnen gerichtet sind, 
begriinden beziiglich der iibrigen Verbiindeten den Kriegszustand nicht 
{Verhaltnis Italiens zum Deutschen Reich vom 23. Mai 1915 bis 1. Au
,gust 1916; vgl. oben § 3 S.33). Einer gesonderten Beendigung des 
Krieges gegeniiber den einzelnen Verbiindeten steht rechtlich nichts 
im Wege. Veltrage zwischen den Verbiindeten, worin sie sich auf ge
meinsamen FriedensschluB festlegen, sind nicht selten (vgl. auch im 
Weltkriege, S.51); sie auBern aber nur zwischen den Verbiindeten Kraft 
(d. h. rebus sic stantibus 1). Das Kriegsrecht, sofern es sich partikular 
entwickelt hat, kommt beziiglich des einzelnen Verbiindeten in der 
jeweils diesem gegeniiber herausgebildeten Gestalt zur Anwendung -
falls nicht wie durch die Allbeteiligungsklausel (unten S. 454) in ge
wissem Sinne dem vorgebeugt wird. Jedoch fiihrt der Zwang der Ver
haltnisse, wie der Weltkrieg zeigt, tatsachlich zu einer Angleichung der 
Rechtslage. Das war der (u. a. im FaIle des franzosischen Schiffes Pana 
:riellos ausgesprochene) englische Standpunkt. Und zumal fiir den See
krieg und den Wirtschaftskrieg fiigten sich die Verbiindeten der von 
der festlandischen wesentlich abweichenden englischen Rechtsauffassung. 
Der Unterscheidung in Hauptpartei und Nebenpartei (auxiliaire) kommt 
heute keine rechtliche Bedeutung zu. Auch die nur teilweise Hilfslei
,stung, wie Zahlung von Subsidien, Gestattung des Durchzugs, der 
:Benutzung von Verkehrsmitteln an eine Kriegspartei berechtigt die 
andereKriegspartei, den dritten Staat in jedemBetracht alsKriegspartei 
zu behandeln 5). 

2. Der Krieg ist Waffenkampf zwischen den kriegfiihrenden Staaten. Er 
verlangt Angriff und Verteidigung. 

Einseitiger Angriff, der keine Abwehr findet, ist nicht Krieg, 
sondern gewaltsame Selbsthilfe. Ein Beispiel bietet der Einmarsch 
Rumaniens in Bulgarien im Jahre 1913. Nur der Waffenkampf steht 

5) Vgl. Ri vier S. 382. - Wenn der Versailler Frieden die "alliierten" 
und die "assoziierten" Machte peinlichst auseinanderhalt, so erklart sich das aus 
der Riicksicht auf das Innenverhaltnis unter den Verbiindeten (V. St. v. Amerika 
8.ssoziiert, nicht alliiert I), andert aber nichts an der kriegsrechtlichen Steilung. -
Geschichtliches iiber die Subsidien N ys, Rev. 1917, S. 173. 

v. Liszt-Fleischmann, Viilkerrecht. 12. Auf!. 29 
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unter den Regeln des Kriegsrechts. Nicht das ihn etwa begleitende diplo
matische oder journalistische Ringen, nicht auch der Wirtschaftskrieg. 

3. Die Staaten fiihren den Waffenkampf durch ihre dazu bestimmten 
Streitkriifte. Nur diese haben das Recht des Angriffs und der Verteidigung (den 
aktiven Kriegs~ustand). 

Die friedliche, d. h. nicht zu den Streitkraften gehOrende Bevolke
rung der kriegfiihrenden Staaten hat weder das Recht des Angriffs, 
noch das der Verteidigung. Dariiber ist in den §§ 58 und 62 das. 
Nahere ausgefiihrt. In einer Zeit der ailgemeinen Wehrpflicht, die Mann 
und Sohn dem Erwerbsleben entzieht, in einer Zeit der vervollkomm
neten Waffentechnik, die den Kampf auch gegen die Statten friedlicher' 
Betatigung richtet, ganz zu schweigen von dem planma.Bigen Wirt
schaftskrieg, der brutal aile Wirtschaftsverbindungen der nicht am Kriege 
teilnehmenden Bevolkerung zu zerreiBen trachtet, kann an dem "pas
siven" Kriegszustande der Gesamtheit der Bevolkerung nicht gezweifelt, 
werden. Soweit sie durch die Kriegshandlungen ihres Heimatstaates, 
oder durch Kriegsleistungen geschadigt wird, sind ihre Ersatzanspriiche 
nicht nach Volkerrecht, sondern nach innerstaatlichem Recht zu beur
teilen 6); wofern nicht der Friedensvertrag ein Besonderes regelt. Vol
kerrechtswidrig{j Schadigungen durch den Feind begriinden Ersatz-· 
anspriiche gegen den feindlichen Staat nach Volkerrecht. 

III. Unterscheidungen und Einteilungen des Krieges. 
1. Die Frage nach gerechtem und ungerechtem Kriege geht Staaten

politik und Geschichte fUr den einzelnen Kriegsfail an (vgl. oben I). 
Sie greift wohl an die Grundlagen des Volkerrechts, ist aber nicht mit 
den Mitteln des Volkerrechts zu IOsen; sie kann nur politisch fUr' 
die Haltung der Nachbarn und fiir die Gestaltung des Friedens wirk
sam gemacht oder vorgeschiitzt werden (Schuldfrage im Versailler' 

6) Vgl. Koropatnicki, Die Kriegsschaden und deren Vergutung 2, 1915. 
Weck, Kriegsschaden und Kriegsschadenersatz, 1916. Armbruster, Repara
tions des dommages causes par la guerre, 1916. Das Hauptwerk ist Heilfron, Die· 
rechtliche Behandlung der Kriegsschaden, 2 Bande 1916, 1918 (leider nur bis zum 
Weltkriege gefiihrt). Fur den Kolonialkrieg vgl. Fleischmann, Deutsche Revue 
Bd.43 (1918), S.65. 

Die Kriegsschadengesetzgebung hat in und nach dem Weltkriege in den krieg
fiihrenden Staaten einen auBerordentliehen, kaum noch ubersehbaren Umfang an
genommen, und ist in Deutschland zu einer verzweigten Abscheidung der einzelnen 
Arlen von Schaden gelangt, und zwar um so mehr, je weniger der Umfang des. 
Schadens mit der Zuliinglichkeit der Deckungsmittel im Einklang steht: Kriegs
leistungen, Kriegsschiiden, i. e. S. Verdrangungsschiiden, Gewaltschaden, Kolo
nialschiiden, Okkupationsschiiden, Liquidationsschiiden aus AnlaB des Versaillel" 
Vertrages u. a. (Vgl. Schalfejew, Liquidationsschiidengesetz 1923, Einleitung). 

Der Versailler Vertrag hat den wohlfeilen Weg gewahlt, das Vermogen der 
Deutschen fUr den Ersatz von Kriegsschaden der Verbandsmachte in ADJ:lpruch zu 
nehmen und die Entschadigung dieser Deutschen - Deutschland aufzuerlegeIh 
(z. B. Art. 260 Abs. 2, 297i, 299f). 
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Frieden !}. Nahe dazu stehen Unterscheidungen, wie Befreiungskriege, 
Religionskriege, Eroberungskriege, die auf Kriegsursache oder -Ziel 
hinweisen, rechtlich jedoch ohne Belang sind. Beispiel die Verfassung 
von Brasilien (1891 Art. 88): "Die Vereinigten Staaten von Brasilien 
werden in keinem FaIle, unmittelbar oder mittelbar, allein oder im 
Bunde mit einer anderen Nation einen Eroberungskrieg fiihren." 

2. Die Unterscheidung von Angriffskriegen und Verteidigungskriegen ist, 
obwohl unter Umstanden fUr den Einzelfa.Il schwer durchfUhrbar7), sowohl 
fUr das Staatsrecht ais auch fur das Viilkerrecht von Bedeutung. 

So war nach Art. 11 Abs. 2 der Verfassung des deutschen Kaiser
reiches zur ErkHirung des Krieges im Namen des Reiches die Zustimmung 
des Bundesrates erforderlich, es sei denn, daB ein Angriff auf das Bundes
gebiet oder dessen Kiisten erfolgt. Und Biindnisvertrage, so auch das 
zwischen dem Deutschen Reich, Osterreich und Italien (oben § 3 Anm. 28 
bis 30) eingegangene Biindnis, stellen fiir die Regel nur den Fall eines 
Angriffskrieges von auBen als den Casus foederis auf, indem sie sich als 
reine Verteidigungsbiindnisse geben. 

3. Landkrieg und Seekrieg stehen in wichtigen Beziehungen, vor aHem 
in Beziehung auf das Privateigentum, unter durchaus verschiedenen Rechts
regeIn, die auch noch keineswegs in gieicher Eindeutigkeit entwickeit sind. 

Daher ist die Darstellung des Seekrieges von der des Landkrieges 
zu trennen. Fiir die Unterscheidung ist nicht die ZugehOrigkeit der 
Streitkrafte zur Land- oder Seemacht des Kriegfiihrenden, sondern der 
Schauplatz maBgebend, auf dem der Krieg sich abspielt; vgl. unten 
§§ 58 A, 621. Dabei ist freilich zu beachten, daB ein Krieg zwischen den 
GroBmachten der Gegenwart stets zugleich Land- und Seekrieg sein 
wird. Dagegen muB, solange internationale Vereinbarungen nicht statt
gefunden haben, der Luftkrieg nach den Rechtsregeln beurteilt wer
den, die fiir die unterhalb des Luftraums liegende Erdoberflache gelten8). 

7) Das Genfer Protokoll uber die friedliche Regelung internationaler Streit
faIle vom Oktober 1924 (oben S. 411) hat sich gemuht, im Art. 10 den "Angreifer" 
festzustellen (Abdruck im "AnhangH). V gl. auch v. La u n, Angriff und Verteidigung, 
z. Vo. R. Bd. 10, 1915/17, S.504. 

8) Vgl. oben § 15 Anm. 8. Dazu: De StaeI-Holstein, La reglementation de 
la guerre des aires, ]911. PhiIit, La guerre aerienne, 1910. Bellenger (derselbe 
Titel), 1913. Bernaert, Rev. Bd.44, S.569. Selbst der Versailler Vertrag, der es sich 
natiirlich nicht entgehen lal3t, Deutschland auch die Luftwaffe zu entwinden (Art. 
198) und zu dem Zwecke rucksichtslos auch in den friedlichen Luftverkehr eingreift, 
zeigt in seiner Entstehung noch eine gewisse Unsicherheit uber die Gleichberechti
gung des Luftkrieges, insofern erst der abgeanderte Entwurf der Friedensbe
dingungen an verschiedenen Stellen neben das Landheer und die Flotte auch die 
Flugwaffe eingefiigt hat. - Ausfiihrliche Darstellung Spaight, Air power and war 
rigths, 1924. de Louter, Bd.2, S.368; Oppenheim, Bd.2, S.300; Schlei
cher, Worterbuch Bd. 1, S.848 u. Z. i. R. Bd. 33, S. 1; Garner Bd. I, S. 458f. 
V gl. auch LInten § 58 Anm. 3. 

29* 



452 V. Buoh. Staatenstreitigkeiten. 

Es werden also teils die Grundsatze des Landkriegs (so bei der Beschie
Bung von Ortschaften), teils die des Seekriegs (so bei der Auf~ringung 
von Handelsschiffen) zur Anwendung zu bringen sein. Ob die Luft
fahrzeuge der Marine oder dem Landheere eingegliedert sind, ist auch 
hier ohne Bedeutung; auch fUr die Wasserflugzeuge ist daher nur 
der Schauplatz ihrer Betatigung maBgebend (vgl. unten V am Ende). 

Der "Kolonialkrieg" weist keine grundsatzliche Verschiedenheit 
des Rechtes auf, sondern mehr nur des Kriegspersonals und der Kriegs
taktik. Immerhin findet er auch im Volkerrecht eine gewisse Beruck
sichtigung (vgl. Art. 22 Abs 5 der VoIkerbundsatzung). tJbergang zur 
"militarischen Expedition" (oben S. 449) ist flieBend. mer Mittel-Afrika 
als Kriegsschauplatz vgl. § 57 Anm. 5. Einen besonderen "Kustenkrieg" 
gibt es nicht. 

4. mer den Wirtschaftskrieg als (im Weltkriege wieder erstandene) 
Art der Kriegfuhrung vgl. unten § 57 A III, S.461. 

IV. Der Krieg zieht nicht bloB die kriegfiihrenden Staaten, sondern auch die 
neutralen Staaten und deren Angehiirige in seinen Wirkungsbereich; beson
ders stark die Kriegfiihrung zur See. 

'Deshalb unten der besondere Abschnitt uber die Rechtsstellung der 
Neutralen (§ 65). 

B. Kriegsrecht. 
I. Die Kriegfiihrung zu Lande und zur See steht unter bestimmten Rechts

siltzen des ViiIkerrechte, die sowohl die Beziehungen der Kriegfiibrenden unter
einander, als die Rechte und Pflichten zwischen den Kriegfiihi'enden und den 
neutralen Milchten regeln ("Kriegsmanier") 9). 

Sie hat auch innerstaatlich eine einschneidende Anderung des Lan
desrechtes im Gefolge, sowohl AuBerkraftsetzung wie Neubildung 10). 

1. Auch fiir das Kriegsrecht galt urspriinglich ungeschriebenes VOlker
recht. 

Dieses Stadium ist auch heut noch keineswegs uberwunden. Ge
rade der Weltkrieg, fur den die wichti~sten Satzungen, die den Fort
schritt des VoIkerrechts darstellten (2. Haager Konferenzakte, Lon
doner Erklarung) aus formalen Griinden nicht Rechtsgeltung fanden, 
hat zum ungeschriebenen Recht seine Zuflucht nehmen mussen, hat 
aber auch dem ungeschriebenen·Rechte einen gewaltigen Stoff zur Um
formung zugefuhrt 11), der einer Prufung, Sichtung und Formulierung 
durch das zu schreibende Recht harrt. 

9) Ablehnend Jerusalem, Kriegsreoht und Kodifikation 1918: die Hin
fji,lligkeit des Kriegsreohts, das duroh eine Anderung der Kriegfiihrung ohne wei
teres seine Geltung verliere, werde duroh die vertragliohe Form nioht aufgehoben. 

10) Die Sentenz "Silent leges interarma" (Cioero, pro Milone 4, 10) ist deshalb 
in der gelaufigen Deutung nur unter starkem Vorbehalt zu verwenden. 

11) Aus diesem Boden sprieBen Vorwiirfe und Angriffe oder Skepsis und Ab
lehnung des gesamten Volkerreohts in der Tagesliteratur, die iiberreiohlioh nament-
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2. Vorliiufer umfassender Satzung von Kriegsrecht sind: 

a) Allgemeine Regelungen: 1. die Pariser Seerechtsdeklaration 
vom 16. April 1856; 2. die Genfer Konvention vom 22. August 1864 
iiber den Schutz der kranken und verwundeten Soldaten; 3. die Peters
burger Konvention vom 11. Dezember 1868 iiber die Verwendung von 
Explosivgeschossen. 

b) Vereinbarungen iiber die Beachtung des Kriegsrechts finden sich 
mehrfach in den zwischen einzelnen Staaten geschlossenen Vertragen. 

Vgl. den deutschen Freundschafts- usw. Vertrag mit Mexiko vom 
5. Dezember 1882 (R. G. Bl. 1883, S. 247) Art. 17: "Hinsichtlich ihrer 
Beziehungen in Kriegszeiten, sei es als Kriegfiihrende, sei es als Neu
trale, werden sich die vertragschlieBenden Teile nach den Normen des 
V6lkerrechts richten, welche von den gesitteten Nationen allgemein 
anerkannt sind. Auf dem Gebiete des internationalen Seerechts ins
besondere verpflichten sie sich, gegeneinander die Regeln 2, 3 und 4 
der Pariser Deklaration vom 16. April 1856 (also mit AusschluB der 
auf die Kaperei beziiglichen Regel 1) zu beobachten, jedoch mit dem 
Vorbehalt von seiten der Vereinigten Staaten von Mexiko, daB diese, 
sofern Rie sich im Kriege mit einer dritten Macht befinden sollten, das 
unter neutraler Flagge befindliche Gut des FeindeR nur in dem Fall als 
frei anerkennen werden, wenn die genannte Macht den gleichen Grund
satz des Seerechts auch ihrerseits gegen Mexiko gelten laBt." 1909 hat 
Mexiko seinen Beitritt zur Pariser Deklaration erklart. 

Auf die samtlichen "Regeln von 1856" bezog sich ferner der friihere 
deutsche Freundschafts- usw. Vertrag mit Salvador vom 13. Juni 1870 
(R. G. Bl. 1872, S. 377) Art. 19 und 20. 

c) Dagegen blie ben die V ersuche, zu einer allgemeinen Kodifizie
rung des Kriegsrechts, wenigstens des Landkriegsrechts, zu gelangen, 
zunachst ohne Erfolg. 

Wichtigere Stufen zu dies em Ziele sind: Die von Franz Lie ber12 ) 

verfaBten Instruktionen fiir das Feldheer der Nordstaaten im amerika
nischen Sezessionskriege (24. April 1863), in denen sich z. B. allein etwas 

lich die ersten Jahre des Weltkriegs begleiteten. Den Widerschein wirft wissenschaft
liche Literatur, wie Zitelmann, Haben wir noch ein Viilkerrecht? (1914), E.J. 
Bekker, Das Viilkerrecht der Zukunft (1915) und hemmungsloser Eltzbacher, 
Totes und lebendes Viilkerrecht (1916), dem Strupp entgegentrat (Lebendes und 
totes Viilkerrecht, Z. i. R. Bd. 26, S. 479). 

Eine Untersuchung tiber den Stand der internationalen Rechtsordnung bei 
Ausbruch des Weltkriegs bei James W. Garner, International Law and the world 
war, 1920, Bd. 1, S. 1-35. 

12) Franz Lieber, (1800-1872), ein Freund des Historikers Niebuhr, ge
hiirt zu den nicht wenigen Deutschen, die vor der Demagogenverfolgung aus der 
Heimat nach den V. St. v. Amerika entwichen sind (1827), urn fortan der neuen 
Heimat als wertvolles Glied zu dienen (Herausgeber der Encyclopaedia Americana, 
seit 1835 Professor der Geschichte und Staatsphilosophie). Vgl. PreuE, Franz 
Lieber, 1886. 
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iiber die Kriegsgeiseln findet. - Nach dem deutsch-franzosischen Kriege 
von 1870/71 trat auf Einladung der russ is chen Regierung im Jahre 1874 
zu Briissel eine Staatenkonferenz zusammen, deren Aufgabe die Ver
einbarung eines umfassenden Kriegsgesetzbuches war. Aber die Ver
handlungen scheiterten ebensosehr an der widerstrebenden Haltung so
wohl der kleinen Machte als Englands (Lord Derby), wie an den bald 
hereinbrechenden orientalischen Wirren13 ). Dennoch hat die"Briisseler 
Deklaration", das Ergebnis dieser Beratungen, nicht nur dem In
stitut fiir Volkerrecht als wertvolle Vorarbeit fiir das von diesem 
1880 ausgearbeitete Manuel des lois de la guerre sur terre und ver
schiedenen Machten als Vorbild fiir die von ihnen erlassenen Gesetze 
und Verordnungen gedient, sondern zugleich die Grundlage geliefert, 
auf der die beiden Haager Friedenskonferenzen weiterbauen konnten 14). 

3. Die beiden Haager Friedenskonferenzen. Sie bringen eine um
fassendere Regelung, wenn es auch zu weit geht, in ihnen die Kodifikation 
des Kriegsrechts zu erblicken. 

a) Schon die Verhandlungen der ersten Konferenz von 1899 fiihrten zu 
dem (2.) Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebrauche des Landkrieges 
(Convention concernant les lois et coutumes de la guerre Bur terre), das in dem 
4. Abkommen von 1907 in einzelnen Punkten weitergebildet wurde. 

Das Abkommen zerfallt in die eigentliche Konvention mit neun 
Artikeln und die dieser angefiigte "Ordnung der Gesetze und Gebrauche 
des Landkriegs". In der Konvention verpflichten sich die Machte, fiir 
den Kriegsfall ihren LandstreitkrMten Anweisungen zu geben, die mit 
der Ordnung iibereinstimmen. In welcher Form das geschieht, ist Sache 
des einzelnen Staats. 1m Deutschen Reiche bildete das Abkommen eine 
Anlage zu der Felddienstordnung und hatte daher dieselbe Verbindlich
keit wie diese. Die "Ordnung" ist iibrigens nur bindend bei einem 
Kriege zwischen den Signatarmachten und den Machten, die spater dem 
Abkommen beitreten. Sie findet daher keine Anwendung, wenn der 
Gegner oder auch nur einer der mehreren Kriegsgegner das Abkommen 
von 1907 nicht ratifiziert hat. 

b) Die zweite Konferenz von 1907 hat in einer Reihe von Abkommen ein
zelne Fragen des Landkriegsrechts, namentlich aber des Seekriegsrechts und 
des Rechtes der N eutralen geregelt. 

Die Wirkung der Allbeteiligungsklausel, die sich, abgesehen von den 
drei ersten, in samtlichen Abkommen von 1907 findet (oben § 32 I, 1), im 
Weltkrieg war verhangnisvoll 15). Wenn auch nur eine der am Kriege 

13) Die Verhandlungen sind abgedruckt N. R. G. 2. s. 4, l. V gl. Meurer, 
Die Haager Friedenskonferenz, Bd. 2 (1917) S. 21. 

14) Den Text dieser drei Vorarbeiten gibt Strupp, Das Internationale Land
kriegsrecht, 1919 (im Anhang). 

15) v. Liszt, in der vorigen (11.) Auflage S. 363; dort auch die AuBerungen 
fiir und wider. 
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beteiligten Machte eines der Abkommen nicht ratifiziert hatte (dieser 
Fall war fast bei allen gegeben), so laBt sich der SchluB nicht ablehnen, 
daB dieses Abkommen fUr keinen der KriegfUhrenden verbindlich war. 
Allerdings konnte ein Handeln gegen das Abkommen einem Gewohn· 
heitsrechte zuwiderlaufen. Wenn sich KriegfUhrende wie Neutrale, sei 
es fur die Anklage, sei es fur die Verteidigung, nicht selten auf die Haager 
Abkommen bezogen haben, so beruhte dies auf dem freien EntschluB 
des Anerkennenden und konnte von ihm zu jeder Zeit widerrufen werden. 

4. 1m Anschlusse an die Haager Abmachungen findet die Kodifizierung 
jhren voriaufigen Abschluf.l in der "Erklarung iiber das Seekriegsrecht", die 
Auf der Londoner Konferenz von 1909 vereinbart worden istI6). 

Die Erklarung von 1909 ist zwar nicht ratifiziert worden (oben 
§ 3 S. 40); sie besagt aber in der "einleitenden Bestimmung" ausdruck· 
lich, daB die in ihr enthaltenen Regeln "im wesentlichen den allgemein 
anerkannten Grundsatzen des internationalen Rechts entsprechen". 
Sie kann daher, wenigstens teilweise, als Ausdruck des geltenden Ge· 
wohnheitsrechts betrachtet werden. nber die Handhabung im Welt· 
kriege vgl. unten § 61 zu Anfang. 

5. Gleichfalls nur das Seekriegsrecht betreffen die Abmachungen 
auf der Washingtoner Konferenz yom 6. Februar 1922, die (abgesehen 
von der Rustungsbeschrankung; vgl. oben S.41O) u. a. neue Regelungen 
wegen des U.Bootkrieges (unten S. 517) und des Gebrauchs giftiger Gase 
{unten § 58Z. 2) getroffen hat. Die Abmachungen haben vorerst jedoch nur 
Geltung zwischen den 5 Machten V. St. v. Amerika, GroBbritannien, 
Frankreich, Italien, Japan. 

6. Daruber hinaus hat einem BeschluB der Washingtoner Konferenz 
,entsprechend eine Kommission der 5 Konferenzmachte und der Nieder. 
lande im Haag (Dez. 1922 bis Febr.1923) neue Kriegsregeln, wie sie durch 
die Kriegserfahrungen geboten seien, ausgearbeitet; sie betreffen die 
Funkentelegraphie und die Luftkriegfuhrung 17). 

II. Verietzung der Rechtssatze des Kriegsrechts erzeugt die allgemeinen 
Unrechtsfolgen. Vergeltungsmaf.lregeln sind auch im Kriege (vgl. oben § 55 I), 
da sie sich im Rahmen des VOlkerrechts bewegen, rechtlich zulassige Hand
lungen. Dagegen sind in Notwehr und Notstand sowie als Repressalien (oben 
§ 55 II) auch Handlungen gestattet, die dem Kriegsrecht zuwideriaufen, an sich 
also vOlkerrechtswidrig waren. Verschieden von Notwehr und Notstand ist die 
militarische Kriegsnotwendigkeit ("Kriegsrason"), die fiir sich allein niemals 
die Verletzung des Kriegsrechts' rechtfertigt) 18). 

16) Abdruck (in Ubersetzung) bei Pohl·Sartorius, S. 218. 
17) Pohl, Luftkriegsrecht, 1924, S. 20. 
18) Vgl. oben § 35 II, IV; und dazu Zorn, Zeitschrift fiir Politik Bd. 2, S. 335; 

Wehberg, Z. i. R. Bd.19, S.497. Uber Kriegsrason vgl. Huber, Z. Vo. R. 
Bd. 7, S. 351. - de Vis s c her, les lois de la guerre et la tMorie de la necessite 
(Rev. Gen. 1917, S. 74); Borsi, Ragione di guerra e stato di necessita nel diritto 
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Uber die allgemeinen Grundsatze hinausgehend, macht Art. 3 des 
Abkommens iiber den Landkrieg, den die deutsche Delegation vorge. 
schlagen hatte, die Jy.fachte fUr jede Verletzung der Ordnung verant· 
wortlich, die 'Von den zu ihrer bewaffneten Macht gehorenden Personen 
begangen werden (vgl. oben § 35 II). Doch konnen die daraus ent· 
springenden Entschadigungsanspriiche nicht von dem Verletzten, son· 
dem nur von dem ihn vertretenden Staat gegen den Kriegfiihrenden 
geltend gemacht werden. 

N otstand und Kriegsnotwendigkeit sind verschiedene 
Begriffe (§ 35 IV). Der Notstand, in dem das Dasein und die Entwick· 
lungsfahigkeit (Selbsterhaltung undSelbstentfaltung) des bedrohtenStaa
tes auf dem Spiele steht, rechtfertigt nach allgemeinen Grundsatzen. 
wie sie auch im innerstaatlichen Recht aller Kulturstaaten anerkannt 
sind, die Verletzung jedervolkerrechtlichenN orm, mithinauch der Rechts. 
satze des Kriegsrechts. Dagegen hat das Kriegsrecht gerade den Zweck. 
der Kriegsrason, d. h. der Anstrebung eines bestimmten taktischen 
oder strategischen Zieles, durch das Verbot einzelner Kriegsmittel Schran
ken zu ziehen. Kann das Ziel nur durch Anwendung eines solchen 
Mittels erreicht werden, so vermag diese "Kriegsnotwendigkeit" die 
Anwendung (etwa die BeschieBung eines unverteidigten Platzes, den 
Angriff auf die feindliche Flotte in neutralen Gewassem) nicht zu recht
fertigen. Anders liegt die Sache, wenn die verbindende Kraft der iiber
tretenen Rechtsregel durch die sogenannte "Umstandsklausel" ("soweit 
die Umstande es gestatten") eingeschrankt ist; eine Einschrankung, die 
freilich gerade im Kriegsrecht sich haufig genug findet. Soweit kriegs. 
rechtliche Normen nach Gewohnheit oder Vereinbarung fehlen, hat die 
Kriegsrason freien Spielraum. Aber auch dann verbietet die Menschlich
keit, mit unnotiger (d. h. fiir die Erreichung des Kriegszieles nicht no
tiger) Grausamkeit vorzugehen. 

Die Begriffe "Vergeltung" und "Repressalie" sind im Kriege 
keine andem als im Frieden (vgl. oben § 54 I, II). Doch ist gerade 
wahrend des Weltkrieges durch einen schwankenden Sprachgebrauch 
die an sich unsichere Grenze vielfach verwischt worden. "Im Wege 
der Vergeltung" hat das Deutsche Reich eine ganze Reihe von MaB
nahmen angeordnet. Hierher gehoren die Zahlungsverbote gegen 
England, Frankreich, RuBland, Rumanien und die Vereinigten Staaten. 
die Zwangsverwaltung und Zwangsliquidierung von Untemehmungen 
feindlicher Staatsangehoriger, die Beschrankung der gewerblichen 
Schutzrechte, die Auf16sung von mit feindlichen Staatsangehorigen 

internazionale, 1916. - Verdross, Die volkerrechtswidrige Kriegshandlung und 
der Strafanspruch der Staaten, 1920. 

Uber die Praxis im Weltkriege das Werk von Garner (Anm; 11); Cobbett 
undScott (cases, oben §6a.E.); Ernst Miiller, DerWeltkrieg 1914-1917 .. 41917. 
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geschlossenen Vertragen usw. Wahrend diese MaBregeln wenigstens 
zum Teil unter den Begriff der Vergeltung gebracht werden konnen, 
erscheinen die ebenfalls "im Wege der Vergeltung" vorgenommenen 
Anderungen der deutschen Prisenordnung (unten § 65 B II) in Wahrheit 
als Repressalien. Denn durch sie werden gegnerische Verletzungen des 
seekriegsrechtlichen Gewohnheitsrechts durch gleichwertige, als Repres
salien nicht rechtswidrige, Abweichungen von dem Seekriegsrecht er
widert. Typische Falle von Repressalien im Kriege sind: BeschieBung 
unverteidigter Stadte durch Luftfahrzeuge, Einsperrung gefangener 
feindlicher Offiziere, ErschieBung friedlicher Staatsbiirger des Gegners 
usw. als Erwiderung gleichartiger, von dem Kriegsgegner vorher vor
genommener Verletzungen des V,olkerrechts. 

Eine Erweiterung der Zulassigkeit der Repressalien im Kriege 
muB wohl angenommen werden. Wahrend die Friedensrepressalie nie
mals gegen Angeh6rige dritter Staaten sich richten darf (oben § 54 II d), 
ist das im Kriege als gestattet anzusehen, wenn die erwiderte MaB
regel auch neutrale Staatsangeh6rige geschadigt hat (wie eine Aus
dehnung des Begriffs der absoluten Konterbande), ohne daB der neu
trale Staat diese Ausdehnung zu verhindern vermochte. Dagegen darf 
eine Verletzung des Volkerrechts, die einem von mehreren verbiindeten 
Kriegfiihrenden zur Last faUt, nicht mit MaBregeln erwidert werden, 
die sich gegen einen andern der Verbiindeten richten. 

Von den Repressalien verschieden sind Anordnungen, die von 
dem Kriegfiihrenden ergriffen werden, urn insbesondere im besetzten 
feindlichen Gebiet die militarischen Operationen zu sichern. Hierher 
gehort namentlich die Festnahme von angesehenen Biirgern, urn die 
Gefahr volkerrechtswidriger Angriffe auf die Truppen und das Kriegs
material abzuwenden, Verstandigung mit dem Feinde zu verhindern, 
dieZahlung von Kontributionen zu sichern usw. Diese "Kriegsgeiseln" 19) 

gelangen in eine der Kriegsgefangenschaft ahnliche SteHung (unten 
§ 60 I). Wenn die Festnahme zur Erreichung des Zweckes nicht ge
niigt, konnen auch noch hartere MaBnahmen angeordnet werden20). 

19) Eine in <;ler Literatur bisher vollig vernachlassigte Einrichtung; vgl. unten 
§ 59 Anm. 6 und § 61 Anm. 10. Sie konnen auch (entgegen dem Texte) als "Re
pressaliengeiseln" (Kohler, S.207) genommen werden, um einen Druck auszu
iiben, falls die eigenen Staatsangehorigen beim Gegner eine schlechte Behandlung 
erfahren. 

20) Wahrend des Weltkriegs hat die Anwendung von Repressalien vielfach 
zur Durchbrechung der volkerrechtlichen Schranken gefiihrt. Namentlich geriet 
die praktische Durchfiihrung des Satzes, daB es Repressalien gegen Repressalien 
nicht gebe, ins Hoffnungslose, da die Rechtswidrigkeit der Kriegshandlung, die zu 
der ersten Repressalie gefiihrt hat, zwischen den Kriegfiihrenden bestritten zu 
sein pflegt. So war nach englischer Behauptung die Blockade der Nordsee vom 
4. November 1914 (unten § 63 B) Repressalie fiir angeblich rechtswidrige .Minen-
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§ 57. Kriegszustand. Kriegsvertrage. 
A. Kriegszustand ist das Gesamte der durch den Krieg erzeugten Rechts

verhiUtnisse. 
I. Der Kriegszustand beginnt entweder mit der formlichen KriegserkIarung 

·oder aber mit dem tatsachIichen Ausbruch der FeindseIigkeiten auf beiden 
Seiten 1). 

Nach dem bisherigen Gewohnheitsrecht war die formelle Kriegs
.erklarung nicht unbedingt erforderlich 2), wenn sie auch seit der Mitte 
,des 19. Jahrhunderts in den meisten Kriegen dem Beginn der Feind
.seligkeiten vorangegangen ist. Der Uberfall der Japaner auf die rus
.sische Flotte zu Port Arthur in der Nacht yom 8. auf den 9. Februar 
1904 war daher nicht volkerrechtswidrig. 

Dagegen erklart das dritte Haager Abkommen von 1907, daB die 
Feindseligkeiten zwischen den Vertragsmachten ohne eine vorausgehende· 
unzweideutige Benachrichtigung nicht beginnen durfen, die entweder 
·die Form einer mit Grunden versehenen Kriegserklarung, oder die 
eines Ultimatums mit bedingter Kriegserklarung (diese hat die oster
reichisch-ungarische Note an Serbien yom 23. Juli 1914 nicht ent
halten) haben muB. Von der Festsetzung einer Frist zwischen Kriegs
erklarung und Beginn der Feindseligkeiten ist Abstand genommen wor
den. Die Kriegserklarung ist eine einseitige, empfangsbedurftige, aber 

legungen Deutschlands. Deutschland antwortete mit der Seesperre yom 4. Februar 
1915; darauf England mit Unterbindung des gesamten Seehandels zwischen den 
Neutralen und Deutschland. Den damit erOffneten Aushungerungskrieg erwiderte 
.Deutschland mit dem verscharften Tauchbootkrieg. Es leuchtet ein, daB durch 
solche sich haufende und verscharfende MaBregeln der Anschein erweckt werden 
muBte, als wiirde die Geltung der Normen selbst in Abrede gestellt. 

1) Bustamante Bd. 1, S. 207. de Louter Bd. 2, S. 234. Merignhac Bd.3, 
1, S. 64. N ys Bd. 3, S. 29. Oppenheim Bd. 2, S. 136. Ma urel, De la declaration 
,de guerre, 1907. Blin de Bailleul, Des hostiliMs sans declaration de guerre, These 
Paris 1907; Bellat, La declaration de guerre, 1909. Mauche, La declaration de 
guerre et l'avenir de l'arbitrage internat., 1909. Tambaro, L'inizio della guerra 
et la 3a convenzione dell' Aja,1911. Soughimoura, De la declaration de guerre 
etc., 1912. Roessler, Die Kriegserklarung und ihre Wirkung nach modernem 
V6lkerrecht, Diss. Leipz. 1912. J ovy, Kriegserklarung und FriedensschluB nach 
deutschem Staats- und V6lkerrecht, 1913. Zellmann, Die Kriegserklarung im 
v6lkerrechtlichen Verkehr. Diss. Greifsw. 1913. v. Burgsdorff, Die Kriegser
klarung und ihre Wirkungen usw., 1914. Auerbach, Die Kriegserklarung. Diss. 
Marb. 1914. Steinlein, Die Form der Kriegserklarung, 1917 (mit sorgfaItigen 
geschichtlichen Untersuchungen yom 16. Jahrhundert bis 1916). Niemeyer, See
kriegsrecht Bd. 1, S. 38. Ann uaire Bd. 21, S. 269. (Berichterstatter Rolin). 
Niemeyer Bd. 2, S. 427. Strupp, Der internationale Landkrieg 1914, S. 13. 

2) Auch hierin war Bynkershoek fiihrend (Quaestiones Bd. 1,2: Ut bellum 
sit legitimum, indicationem belli non videri necessarium), wahrend die friihere 
Auffassung sich kaum von der r6mischen entfernt hatte: hostes hi sunt, qui nobis 
aut quibus nos publice bellum decrevimus: ceteri latrones aut praedones sunt 
{L. lI8, D. 50, 16). 
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nicht annahmebedurftige Erklarung von Staat zu Staat (vgl. oben 
§ 30 IV); sie muB den Kriegswillen unzweideutig zum Ausdruck bringen 
und kann, muB aber nicht, mit Grunden versehen sein. Uber Kriegs
erklarung von einem oder an einen mehrerer verbundeten Staaten vgl. 
oben § 55 II 1 g. Die Erklarung Serbiens an Deutschland yom 6. August 
1914, daB es mit seinen Bundesgenossen solidarisch sei, konnte als aus
reichende Kriegserklarung nicht angesehen werden. 

Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen (obenS.196) 
genugt nicht, um den Kriegszustand herbeizufuhren, wird ihn aber meist 
.zur Folge haben (die Vereinigten Staaten von Februar bis 6. April 1917). 
Ebensowenig die Erklarung, die Neutralitat aufzugeben (Brasilien am 
3. Juni 1917); jedoch berechtigt sie den Staat, gegen den sie sich richtet, 
seinerseits den Kriegszustand herbeizufiihren. Inzwischen bleiben die 
vertraglichen Beziehungen der beteiligten Staaten unberuhrt. 

Fur die neutralen Machte tritt der Kriegszustand erst nach Ein
gang der Anzeige ein, die auch auf telegraphischem Wege erfolgen 
kann. Indes konnen sie sich auf das Ausbleiben der Anzeige nicht 
herufen, wenn unzweifelhaft feststeht, daB sie den Kriegszustand tat
sachlich gekannt haben. 

Beginn der Feindseligkeiten zwischen den Vertragsstaaten ohne 
vorangegangene Kriegserklarung ist mithin kunftig eine schwere Ver
letzung des Volkerrechts; der Kriegszustand mit seinen rechtlichen Wir
kungen wurde aber trotzdem eintreten. 

Uber die Kriegserklarungen im Weltkriege vgl. oben S. 50. Her
vorzuheben ware: Osterreich-Ungarn hat "den Krieg gegen Japan ohne 
Kriegserklarung eroffnet; zwischen der Turkei einerseits, RuBland, 
England, Frankreich andererseits, hat der Krieg ohne Kriegserklarung 
begonnen; mit Serbien und Belgien befand sieh die Turkei uberhaupt 
nicht im Kriegszustand; Bulgarien nicht mit den V. St. v. Amerika, 
{die auch ihre diplomatischen Vertreter in Sofia wahrend des Krieges 
nicht abberufen haben!); die Teilnahme Grieehenlands an den Kampfen 
gegen die Mittelmachte stellte sieh ohne Kriegserklarung ein. 

II. Der Kriegszustand RuBert seine Wirkung: 
1. In staatsrechtlicher Beziehung auf das Verhiiltnis der Staatsgewalt 

zu den ihr unterworfenen Personen auf die eingreifendste Weise. 
Hierher gehoren u. a.: Der Eintritt des Kriegs- oder Standrechts 

(Belagerungszustand) mit weitgehenden Beschrankungen der per
~onlichen Freiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts, Pressezensur; 
die Zuruckberufung der im Ausland weilenden Staatsangehorigen und 
die Versagung der Entlassung aus dem Staatsverband; Anderung des 
Munzwesens; Ausfuhrverbote von Pferden, Nahrungsmitteln, Kriegs
material; Sicherung der Inlandsprodukte durch Besehlagnahme und 
Ratiol).ierung, vereinfachte Gesetzgebung (Ermaehtigung an den Bundes
rat zu wirtschaftl. MaBnahmen), handelsrechtliehe Erleichterungen 
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Erstreckung von Fristen (Wechselrecht, Patentrecht), gerichtliche Zah
lungsbefristung (Moratorien), prozessuale Sonderrechte fur Kriegsteil
nehmer (Zwangsvollstreckung) usw. Diese rein staatsrechtlichen Wir
kungen treten entweder automatisch kraft Gesetzes oder durch beson~ 
dere Anordnungen der Staatsgewalt ein. 

Die Darstellung der umfassenden deutschen Kriegsgesetzgebung, 
die sich z. T. vor vollig unerwartete, durch Dauer und Ausdehnung des 
Krieges bedingte Aufgaben gestellt sah, fallt aus dem Rahmen eines 
volkerrechtlichen Systems heraus 3). 

2. In vOlkerrechtlicher Beziehung auf das Verhiiltnis der beiden Staaten 
zueinander. 

a) Die diplomatischen Beziehungen werden abgebrochen; der eigene 
Gesandte wird abberufen, dem Gesandten des Gegners werden die Passe 
zugestelIt, den Konsuln wird (zumeist, aber nicht notwendig) das Exe
quatur entzogen, und die Vertretung der Interessen der Staatsangeho
rigen wird den Vertretern einer befreundeten Macht ubertragen 4). 

b) Die mit dem Gegner geschlossenen rechtsgeschaftlichen Einzel
vertrage werden aufgehoben, soweit sie nicht gerade fur den Fall des 
Krieges abgeschlossen sind (oben § 22 V 3). 

c) Den StaatsangehOrigen des Gegners kann der Eintritt in das 
Staatsgebiet versagt werden; die auf dem Staatsgebiet weilenden An
gehorigen des Gegners konnen, soweit nicht besondere Vereinbarungen 
im Wege stehen, im Lande zuruckgehalten, auch an bestimmte Aufent
haltsorte gewiesen oder aber.ausgewiesen werden (Xenelasie). Dabei ist 
ihnen eine angemessene Frist zur Ordnung ihrer Angelegenheiten unter 
allen Umstanden zu gewahren. Ein vertragsma.Biger Ausschlu.B der Aus
weisung der gegnerischen Staatsangehorigen findet sich z. B. in Art. 11 
des deutschen Freundschafts- usw. Vertrags mit Nicaragua vom 4. Fe
bruar 1896 (R. G. Bl. 1897, 171). 

3) Ebenso wie die nicht minder umfassende Nachkciegsgesetzgebung, die 
erforderlich war, nicht nur um abzubauen, sondern um die Verpflichtungen aua 
den Friedensvertragen in Landesrecht umzusetzen. Sorgsame Sammlung in dem 
"Kriegsbuch" von Giithe und Schlegelberger (8 B'ande). Handausgaben: 
Wassermann und Erlanger, Die Kriegsgesetze privatrechtl. Inhalts 3, 1917; 
Sintenis, Die finanz- und wirtschaftspolitischen Kriegsgesetze 1914/16 (1916). -
Waldecker, Die Kriegsenteignung, 1919. Ernst Heymann, Rechtsformen der 
militarischen Kriegswirtschaft, 1921. Lenz und Schmid t (Anm. 8). Diese 
Werke lassen zugleich erkennen, wie das Kriegsrecht in nicht geringem MaIle 
fruchtbare Keime ffir die Dbernahme in das Friedensrecht entwickelt hat. 

4) Zusammenstellungen iiber den diplomatischen Schutz der deutschen 
StaatsangehOrigen in den feindlichen Staaten wahrend des Weltkrieges von Fleisch
mann in Z. Vo. R. Bd. 9, S.443, Bd. 10, S. 166, 448, 646. 

Dber (rechtswidrige) Behandlung von Staatsvertretern Material bei Garner 
(oben § 56 Anm.H), S.36f. Die Stellung des .Amerikaners gegeniiber Deutschland 
ist bei erkennbarem Streben nach UnparteiIichkeit doch hier wie anderwarts nicht 
immer unbefangen. 
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Frankreich hat 1870 schon seit August die auf franz6sischem Ge
biet weilenden Deutschen (angeblich etwa 100000, davon 4000 in Paris) 
ausgewiesen 5 ); dagegen ist eine Ausweisung der gegnerischen Staats
angehOrigen wahrend des chinesisch-japanischen Krieges 1894, wah
rend des spanisch-amerikanischne Krieges von 1898 und wahrend des 
russisch-japanischen Krieges von 1904/5 nicht erfolgt 6). Hinwieder hat 
die Tiirkei 1912 einen Teil der italienischen StaatsangehOrigen .ausge
wiesen. 

1m Weltkrieg sind die kriegfiihrenden Machte, unter englischer 
Fiihrung, weit iiber diese MaBregeln hinausgegangen. Sie haben die 
wehrfahigen, nicht bloB die wehrpflichtigen AngehOrigen der Kriegs
gegner als Kriegsgefangene behandelt 7), die iibrigen, auch Frauen und 
Kinder, ausgewiesen oder als "Zivilgefangene" interniert und vielfach 
in besonderen Lagern untergebracht. Deutschland und seine Verbiin
deten sahen sich dadurch veranlaBt, den Weg der Vergeltung zu be
schreiten. Die vorlaufige Festnahme kann durch das Interesse an der 
Geheimhaltung militarischer Operationen gerechtfertigt werden; der 
dauernden EinschlieBung fehlt jeder Rechtsgrund. Daher mangelt es 
auch an v6lkerrechtlichen Normen iiber die rechtliche Lage der Zivil
gefangenen. Man wird die Analogie der Kriegsgefangenen (unten § 60 I) 
insoweit heranziehen k6nnen, als die Gefangenen nicht schlechter be
handelt werden diirfen als jene. Daher. muB insbesondere die Unter
bringung in gesundheitsschadlichen Lagern als v6lkerrechtswidrig be
zeichnet werden. 

3. In volkerrechtlicher Beziehung auf das Verhiiltnis der kriegfiihrenden 
'zu den neutralen Miichten. 

V gl. dariiber unten § 65. 
III. Bis zum Ausbruch des Weltkrieges hat es (seit Rousseau) als einer der 

unbestrittenen Siitze des Viilkerrechts gegolten, daB der Kriegszustand keinen 
EinfluB auf die privatrechlichen Beziehungen zwischen den Staatsange
horigen der kriegfUhrenden Staaten ausiibt. Die Verbandsmiichte haben im 
Weltkrieg diesen Grundsatz beseitigt. Aber neues allgemeines Volkerrecht ver
mag ihre iibereinstimmende Anschauung nicht zu begriinden. So ist hier eine 
Liicke entstanden, die fUr die Zukunft nur durch zwischenstaatliche Ver
·einbarungen ausgefUllt werden kann. 

Schonseit demJahre 1911 war es klar, daB England dem Art. 23hdes 

5) Vgl. Hepner, Der Schutz der Deutschen in Frankreich 1870 -and 1871 
{aus den amerikanischen diplomatischen Akten), 1907, S. XIV. 

6) Vgl.Rev.Gen.Bd.l, S.468; Bd.2, S.577. Fleischmann,D.J.Z.Bd.16, 
S.1246. Merignhac Bd.3I, S. 86. Oppenheim Bd.2, S.148. Nys Bd.3, 
'S. 58. Vgl. auch Higgins, War and the private citizen, 1912. 

7) Kohler "Vorkriegsgefangene" (Z. Yo. R. Bd. 8, S.641). Riickfall in einen 
Brauch, den man seit 1804 fiir iiberwunden gehalten hatte (Georg Cohn, Z. Yo. R. 
:Ed. 9, S.87). Spiro pulos, Ausweisung und Internierung feindlicher Staatsange
hOriger, 1922. 



462 V. Buch. Staatenstreitigkeiten. 

von ihm ratifizierten Abkommens iiber die Gesetze und Gebrauche des 
Landkrieges eine ungleich beschranktere Bedeutung beilege, als die euro
paischenFestlandsmachte (dariiber unten § 58 Anm. 8). Aber erst der Krieg 
hat die ganze Tragweite dieser Meinungsverschiedenheit offenbar ge
macht. Nach alter engIischer Au££assung wird der Krieg nicht nur gegen 
die Streitkrafte, sondern gegen die Gesamtbevolkerung des Geg
ners gefiihrt. Hier wird der Krieg zum privaten "Wirtschaftskrieg". 
Der Staatsangehorige des feindlichen Staates ist der Feind Englands, 
alien enemy; der privatrechtliche Verkehr mit ihm (trading with the 
enemy) ist mithin in jeder Gestalt ein Verbrechen gegen das englische 
Reich. Sein Eigentum ist feindliches Eigentum, das daher dem Zugriff 
der englischen Staatsgewalt o££ensteht. Dem feindlichen Staatsange
horigen ist der Rechtsschutz versagt; falIige Verpflichtungen diirfen 
ihm gegeniiber nicht erfiillt, bestehende, vor dem Kriege geschlossene 
Vertrage konnen vernichtet, erworbene gewerbliche Schutzrechte ihm 
entzogen, .~eine wirtschaftlichen Unternehmungen in Zwangsverwaltung 
genommen und der Zwangsauflosung zugefiihrt werden. Dabei ist nach 
englischer Au££assung nicht die StaatsangehOrigkeit, sondern W ohnsitz 
oder Niederlassung in Feindesland maBgebend8). SchlieBlich ist der 

8) Grundlegend das englische Gesetz vom 18. September 1914 (auch ab
gedruckt Z. i. R. Bd. 25, S. 612). ZusammensteHung in der Denkschrift des 
(deutschen) Auswartigen Amts vom 10. Dezember 1915 "Ausnahmegesetze gegen 
deutsche Privatrechte in England, Frankreich und RuBland". "Der Wirtschafts
krieg". Sammlung usw. zusammengesteHt von der niederosterr. Handels- und Ge
werbekammer 3, 1917. Friedr. Lenz u. Eberh. Schmidt, Die deutschen Ver
geltungsmaBnahmen im Wirtschaftskrieg, 1924; Moore, Bd. 7, S.237, 425. 

Mendelssohn Bartholdy, Der Kriegsbegriff des englischen Rechts, 1915; 
Handelskrieg und Rechtsprechung Z. Vo.R.Bd.lO, 1917, S.282; WorterbuchBd.l, 
S.215. Ourti, Handelsverbot und Vermogen in Feindesland. Eine neutrale Dar
steHung, 1916. Ourti, Der Handelskrieg mit England, Frankreich und Italien 
gegen Deutschland und Osterreich-Ungarn, 1917. Page, War and alien enemies 2, 

1915 (wichtig fur die englische Auffassung). Bower, Z. i. R. Bd. 24, S. 220 (gegen 
die englische Auffassung). Kli banski, Z. Vo. R. Bd. 10, S. 62 (uber die russischen 
Gesetze). Finger, Die SteHung der Person und des Privateigentums im Kriegs
recht, 1916. Signorel, Le statut des sujets ennemis, 1916. Held, Feind (anglo
amerik. Begriff), Worterbuch Bd.l, S.301. - Koch, Handelskrieg und Wirt
schaftseipansion, 1917; Jastrow, Volkerrecht u. Wirtschaftskrieg (im Anhang 
auch die Beschliisse der Pariser Wirtschaftskonferenz), 1917. Brodnitz, Das 
System des Wirtschaftskrieges, 1920. Der Wirtschaftskrieg, herausgeg. vom 
(Kieler) Institut fur Seeverkehr und Weltwirtschaft, in besonderen Banden 
fiir die einzelnen Lander (1. Abtlg.: England, bearbeitet von Schuster u. 
Wehberg), 1917ff. Adolf Lenz, Der Wirtschaftskampf der Volker und seine 
internationale Regelung, 1920. - W. Kaufmann, Kriegfiihrende Staaten als 
Schuldner und Glaubiger feindlicher Staatsangehoriger, 1915. Strisower, Die 
vermogensrechtl. MaBregeln gegen Osterreicher in den feindlichen Staaten, 1915. 
Wertheimer, Das Vertragskriegsrecht des In- und Auslandes, 1917. Trotter, 
The Jaw of contract during and after war, 1919. Alfred Sieveking, Die Ent-
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Wirtschaftskrieg auch auf neutralen Boden getragen worden, indem 
sich die Neutralen dieser Einbeziehung nicht zu erwehren vermochten 
(Niederlande, Schweiz, Skandinavien), vgl. unten § 68 zu Anm. 1. In 
seiner mehr und mehr geklarten Formulierung, die der Begriff des 
"alien enemy" erst im Verlaufe des Weltkriegs erfahren hat, umfaBte' 
er sogar Personen in neutralen Landern, wenn sie in die "schwarzen 
Listen" aufgenommen waren, vor aHem aber HandelsgeseHschaften ohne, 
Riicksicht auf ihren Sitz und auf das Recht, dem sie unterworfen sind, 
in der wenig greifbaren Umgrenzung, daB sie von feindlichen Ange
horigen geleitet oder kontroHiert werden. 

Fiir das Volkerrecht das wichtigste ist: die Verbiindeten Englands 
auf dem europaischen Festland haben, entgegen der vor dem Kriege· 
von ihnen vertretenen Auffassung, sich auf den englischen Standpunkt 
gestellt und die englischen MaBnahmen da und dort noch iiberboten 
(russischer Eingriff in das Grundeigentum russischer Kolonisten von 
deutscher Abstammung). Die Verbandsmachte haben sich auf der 
Pariser Wirtschaftskonferenz (14.-17. Juli 1916) zu dies en Grund
satzen bekannt; ja sogar sie in gewissem MaBe noch iiber die Zeit des 
Krieges hinaus festzuhalten gesucht (und in den Friedensvertragen 
auch zur Geltung gebracht). 

Daher haben Deutschland und seine Verbiindeten sich zu Vergel
tungsmaBregeln gezwungen gesehen. 

So wurde der Weltkrieg in der Tat nicht nur gegen die Streitkrafte, 
sondern auch gegen die friedlichen AngehOrigen des Kriegsgegners ge
fiihrt. Daraus folgt aber nicht9), daB damit an Stelle des alten ("toten") 
ein neuer ("lebender") Rechtssatz des Volkerrechts getreten sei. Denn 
dieser miiBte von der gemeinsamen Rechtsiiberzeugung samtlicher 
Machte des Staatenverbandes getragen werden. Die VergeltungsmaB
regeln des Vierbundes aber reichen nicht aus, um dessen AnschluB an 
dIe englische Auffassung anzunehmen. Es muB mithin eine tiefgreifende 
Meinungsverschiedenheit in dieser Frage innerhalb des Staatenverbandes 
festgestellt werden. Und diese geniigt zwar, urn den alten Rechtssatz, 
aufzuheben, nicht aber, um einen neuen in Geltung zu setzen. Sollte 
es nach dem Kriege zu einer Ausgleichung der Meinungsverschiedenheit 
nicht kommen, so behalt jeder Staat die volle Freiheit in der Behand
lung der feindlichen StaatsangehOrigen wahrend des Krieges. Dieser 
Zustand wiirde aber notwendig einen starken EinfluB auf die rechtliche 
Stellung der Staatsfremden schon in Friedenszeiten ausiiben und den 
Wiederaufbau des Vi::ilkerrechts auf das auBerste gefahrden 10). 

wicklung des englischen Handelskriegsrechts, Hanseatische Rechtszeitschrift 1918, 
Beiheft2, 1919,Beiheft 1. Garner ,S.56-146,208f.Weitere Schriften unten §68Anm.1. 

9) Was Eltzbacher (oben § 55 Anm.ll) annimmt. 
10) Wer die Verwiistung durch den Wirtschaftskrieg ermessen will, muB die 
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B. Kriegsvertrage, d. h. wahrend eines Krieges zwischen den Kriegfiihrenden 
geschlossene Vertrage, berechtigen und verpflichten selbstverstandlich wie jeder 
andere Staatsvertrag die vertragschlie8enden Teile. 

Auch wo eine Regelung sich im Landkriegsabkommen findet, kann 
sie unter Umstanden dariiber hinaus allgemeine Geltung beanspruchen. 

1. Kriegsvertrage sind entweder Vertrage iiber dauernde Verhalt
nisse, meist Kartelle genannt, so iiber die Neutralitat gewisser Platze, 
iiber die Behandlung von Parlamentaren, den Austausch oder die Be
handlung von Gefangenen, iiber den Post- und Telegraphenverkehr usw. ; 
oder Vertrage iiber einzelne, militarische Verhaltnisse, Kriegsvertrage 
im engeren Sinn genannt, die dann meist von den Befehlshabern un
mittelbar geschlossen werden k6nnen, ohne daB die Ratifikation durch 
das Staatshaupt hinzuzutreten braucht (oben § 21 II 4). In diese Gruppe 
geh6ren Vereinbarungen iiber die Beerdigung von Gefallenen nach der 
Schlacht, iiber die Kapitulation von befestigten Platzen, Schiffen oder 
Truppenk6rpern, iiber ,die Erteilung von Schutz- oder Geleiibriefen, 
iiber die Raumung von Spitalern usw. Art. 35 (Landkriegsordnung) 
bestimmt in dieser Beziehung, daB Kapitulationen den Forderungen der 
militarischen Ehre Rechnung tragen und, einmal abgeschlossen, von 
beiden Teilen gewissenhaft beobachtet werden sollen. 

2. Zu den Kriegsvertragen geh6rt auch die Vereinbarung einer 
voriibergehenden und nur fiir bestimmte Zwecke geschlossenen W aff en
ruhe (suspension d'armes) oder eines fiir langere Zeit und fiir den 
ganzen Kriegsschauplatz oder dessen groBeren Teil geschlossenen 
Waffenstillstandes (armistice; vgl. Art. 36--41). Wahrend des 
Waffenstillstandes ruhen alle militarischen Unternehmungen. Raben 
solche etwa, weil die Befehlshaber in Unkenntnis des Waffenstillstandes 
gelassen wurden, auf entfernteren Teilen des Kriegss~hauplatzes statt
gefunden (Besetzung von Platzen, Gefangennahme von Mannschaften 
usw.), so sind sie wieder riickgangig zu machen. Trotz des Stillstandes 

Fiille der Regelungen auf sich wirken lassen, durch die der Versailler Vertrag die 
Wirrnis zu losen versucht (Abschnitt III -VII von Teil X): Schuldenregelung (Aus
gleichsverfahren); Beschlagnahme und Liquidationen; Vorkriegsvertrage; Gewerb
liches Urheberrecht. (Ein ausgezeichneter Fiihrer durch das Labyrinth Herm. 
Isay, Die privaten Rechte und Interessen im Friedensvertrage 3, 1923; E. Wolff, 
Privatrechtl. Beziehungen zwischen frtiheren Feinden nach dem Friedensvertrage, 
1921). Hatschek, S. 374. VgI. unten § 69 II 3f. Das franzosische Hauptwerk 
von Gidel und Barrault, Le traite de paix avec l'Allemagne et les interets pri
ves, Paris 1921, dessen Verfasser den Friedensverhandlungen nahe standen, darf 
durch seine Reichhaltigkeit nicht tiber die durch die politische Stellung gegebene 
Einseitigkeit hinwegtauschen. 

Der Versailler Vertrag legalisiert aber nicht nur den Wirtschaftskrieg, sondern 
fiihrt ihn fort (z. B. Art. 297b, 271, 276, 296d, § 4 Anlage hinter Art. 298, 299b, 
332 Abs. 2); ja, er macht ihn durch Art. 16 der Volkerbundsatzung zur dauernden 
Einrichtung. 
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der gegen den Gegner gerichteten kriegerischen Unternehmungen dauert 
aber der Kriegszustand fort. Jeder Teil ist daher, wenn nicht besondere 
Vereinbarungen im Wege stehen, zur Ausbildung und Verstarkung seiner 
eigenen Kriegsmacht (Aushebung und Einiibung von Mannschaften, 
Herstellung von Kriegsbedarf, Ankauf von Rohstoffen und Lebens
mitteln, Ausriistung von Kriegsschiffen usw.) durchaus berechtigt. 

Bruch des Waffenstillstandes durch einen oder mehrere Einzelne 
verpflichtet nur ;wr Bestrafung des Schuldigen und Entschadigung des 
verletzten Gegners; Bruch durch Befehlshaber selbst berechtigt den Geg
ner nicht nur zur Aufkiindigung der Vereinbarung, sondern sogar zum 
sofortigen Wiederbeginn der Feindseligkeiten. 

c. Beendigung des Kriegszustandes (Vorfrieden, Friedensvertrag), dar
tiber unten § 69. 

II. Landkriegsrecht1). 

§ 58. Kriegsschauplatz und Kriegsmacht. 
A. Kriegsschauplatz. 

I. Kriegsschauplatz oder Kriegsgebiet im weiteren Sinne, d. h. das Gebiet, 
auf dem Feindseligkeiten vorgenommen werden diiden, ist das gesamte Land
und Wassergebiet der kriegfiihrenden Staaten sowie der Luftraum iiber und der 
Erdraum unter dies en Gebieten. 1m engeren Sinne ist Kriegsschauplatz 
das Gebiet, auf dem Feindseligkeiten tatsachlich vorgenommen werden (Ope
rationsgebiet, Kriegszone, theatre de la guerre) 2). 

Der Kriegsschauplatz in jenem potentiellen Sinne umfaBt auch 
die iiberseeischen Kolonien, die autonomen Provinzen, sowie die den 
Kriegfiihrenden untergeordneten halbsouveranen Staaten. Er umfaBt 
aber nicht mehr jene Gebiete, die von einer fremden die staatlichen Ho
heitsrechte ausubenden Staatsgewalt "besetzt" sind (oben § 18 II). 
Cypern wiirde also auch schon vor seiner Angliederung durch England 

1) Literatur oben § 55 Anm. 1. ErschOpfend die Darstellung bei Meurer und 
Nippold (oben § 3 Anm.41); Longuet, Le droit actuel de la guerre terrestre, 1900. 
Pillet, Les lois actuelles de la guerre 2, 1901. Merignhac, Les lois et coutumes 
de la guerre sur terre, 1903. Derselbe, Traite III. Teil, 1. Band 1912. A. Zorn, 
Das Kriegsrecht zu Lande in seiner neuesten Gestaltung, 1906. Holland, The 
Laws of War on Land, 1908. Spaight, War rights on Land, 1911. Jacomet, 
Les lois de la guerre continentale. Veroffentlicht unter Direktion der geschicht
lichen Abteilung des groBen (franzosischen) Generalstabs, 1913. Rules of land war
fare. Herausgegeben vom Kriegsdepartement (der Vereinigten Staaten), 1914. 
Edmonds and Oppenheim, The laws and usages of war on land, 1914. Strupp, 
Das internat. Landkriegsrecht, 1914. Mechelynck, La convention de la Haye 
concernant les lois etc. de la guerre sur terre, 1915. - Alberic-Rolin, Ie droit mo
derne de la guerre, 1921.-Lioux, Le droit de belligerence dans les dernieres guerres 
continentales, These Toulouse 1910. de Lou ter Bd.2, S.346. Oppenheim 
Bd. 2, S. 166. 

2) Boe ckner, Der Kriegsschauplatz. Diss. GieB. 1911. 
v. Liszt-Fleischmann, V61kerrecht, 12. AUf!. 30 
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(1914) wohl in einem von England, nicht aber in einem von der Turkei 
gefuhrten Kriege zum Kriegsschauplatz gehOrt haben. Auf der Zustim
mung der Machte beruhte es, daB im russisch-japanischen Krieg von 
1904/5 auch die zu China gehOrende Mandschurei wie das damals noch 
unabhangige Korea in den Kriegsschauplatz einbezogen wurden. Ebenso 
umgekehrt, daB im Kriege Italiens gegen die Turkei 1911/12 Agypten 
neutral geblieben ist. 1m Weltkrieg hat England wider das Recht 
Agypten und den Suezkanal zum Operationsgebiet gemacht, chinesisches. 
Land wurde schon vor Eintritt Chinas in den Krieg zum Angriff auf 
Kiautschou benutzt, Griechenland von den Verbandsmachten besetzt. 
fiber den deutschen Einmarsch in Belgien und Luxemburg vgl. oben 
§ 11 Anm. 8, 10. 

In dem zum Kriegsschauplatz gehorenden Luftraum (oben 
§ 56 A III 3) konnen kriegerische Operationen jeder Art vorgenommen 
werden. Feindliche Luftschiffe unterliegen daher der BeschieBung und 
durfen selbst den Gegner angreifen. Das Herabwerfen von Geschossen 
und Sprengstoffen aus Luftschiffen oder auf andern ahnlichen neuen 
Wegen ist zwar durch die 1. Deklaration von 1899 und das ihr ent
sprechende 14. Abkommen von 1907 (fUr den Landkrieg wie fur den 
Seekrieg) untersagt worden; aber Deutschland wie Frankreich und 
eine Reihe anderer Staaten haben die Unterzeichnung dieses Abkom
mens verweigerP). 

II. Der Kriegsschauplatz kann durch die Befriedung (ungenau "Neu
tralisierung") einzelner Gebietsteile eingeschriinkt werden. Auf dies en Gebieten 
durfen kriegerische Operationen nicht vorgenommen werden. Die Befriedung 
kann entweder auf einer besonderen, fUr einen bestimmten Krieg getroffenen 
Vereinbarung der streitenden Teile, oder aber auf allgemeinen und dauernden 
Abmachungen beruhen 4). 

1. Besondere Vereinbarungen sind auch in fruheren Zeiten haufig (so 
bezuglich besuchter Badeorte, aber schon im dreiBigjahrigen Kriege fUr 
Munster und Osnabruck zum Schutze der Friedensverhandlungen) ge
troffen worden. Durch Art. 11 der Kongoakte von 1885 verpflichteten 
sich dieSignatarmachte, ihre gutenDienste zu leihen, damit durch Verein
barung der KriegfUhrenden deren in dem konventionellen Kongobecken 
belegene Besitzungen "den Gesetzen der Neutralitat" unterstellt wer
den5). In fruheren Jahrhunderten (so im 30jahrigen Kriege) wurden bei 

3) Neff, Das Werfen von Geschossen und Sprengstoffen aus Luftschiffen usw_ 
Diss. Wiirzb. 1911; Bouruet-Aubertot, les bombardements aeriens, 1923. 
Pohl, Luftkriegsrecht, 1924. Ferner oben § 56 Anm. 8. 

4) Von der Befriedung ist das Verbot der Unterhaltung und Errichtung von 
Befestigungen zu unterscheiden. Durch dieses wird die Vornahme von Feindselig
keiten nicht ausgeschlossen. Ein Beispiel bieten die Aalandsinseln (vgl. oben 
§ 14 III 3, Seite 131). 

5) 1m Weltkrieg scheiterte die von Frankreich unterstiitzte Bemiihung 
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den einzelnen Feldherren bald dieser bald jener Partei "Schutzbriefe" 
gegen Geld und gute Worte nachgesucht, z. B. fiir Universitatsstadte; 
ohne daB dies aber einen verlaBlichen Schutz gewahrt hatte. 1m Welt
kriege scheinen Riicksichten auf einfluBreiche (noch) neutrale Staaten den 
Angriff auf Industrieorte (Roubaix, Tourcoing) oder Industriestatten 
(galizische Petroleumfelder) eine Zeitlang verhindert oder eingeschrankt 
zu haben. Eine Abrede lag wohl beziiglich der heiligen Statten der 
Mohammedaner vor. 

Die Befriedung bestimmter Staatsteile - zu unterscheiden von der 
Neutralisierung ganzer Staaten (oben § ll) - kann sich auf Land
gebiet wie aufWassergebiet der Kriegfiihrenden erstrecken. Dabei tritt, 
insbesondere soweit es sich um die Neutralisierung von WasserstraBen 
handelt, eine wichtige Verschiedenheit hervor. 

a) Es kann sein, und das ist die altere Form der Abmachungen, 
daB den Truppen und Kriegsschiffen der Kriegfiihrenden der Zutritt zu 
dem befriedeten Gebiet unbedingt untersagt ist. 

b) Es kann aber auch sein, daB die befriedeten Gebiete (Wasser
straBen) auch in Kriegszeiten den Truppen und Kriegsschiffen der Krieg
fiihrenden offenstehen, daB diese aber keinerlei kriegerische Opera
tionen in diesen Gebieten vornehmen diirfen. 

In jedem dieser beiden FaIle sind kriegerische Unternehmungen 
irgendwelcher Art auf den neutralisierten Gebieten ausgeschlossen. 

2. Ais befriedete Gebietsteile sind zn erwahnen5&): 

a) Die ehemaligen sardinischen Gebiete von Chablais und Fancigny 
(oben S. 133). Die schweizerische Regierung hat jedoch mit der fran
z6sischen die Aufhebung der neutralisierten Zone Frz.-Savoyens ver
abredet (bisher nicht ratifiziert), Art. 435 Versailler Vertrag. 

b) Bosporus und Dardanellen nach dem Frieden zu Lausanne 
(1923); vgl. oben S.297. 

c) Der Suezkanal und der Panamakanal (oben § 37 Z. 1 und 2). 
Die Vornahme kriegerischer Operationen im Suezkanal und seinen Miin
dungshafen durch England 1914 war daher eine Verletzung des Vi:ilker
rechts vgl. oben § 37 Anm. 4). 

d) Nach dem Vertrag der GroBmachte vom 14. November 1863 
(Strupp I 185) sollen die Ionischen Inseln die Vorteile einer dauernden 

Belgiens, den Krieg von diesen Gebieten fernzuhalten, an dem Widerspruch Eng
lands. Vgl. Denkschrift des Auswartigen Amts iiber die Verhandlungen betreffend 
die Neutralisierung des konventionellen Kongobeckens, 1915. Alfr. Zimmermann, 
Der gescheiterte Versuch der Neutralisierung Mittelafrikas, Z. Vii. R. Bd. 10, 
1907, S.38. 

5a ) Weggefallen ist die Befriedung fiir das Schwarze Meer (oben S. 27, 294), 
fiir die montenegrinischen Gewasser (1909, S.31, 45), fiir den Rhein, den Kongo 
und Niger (oben § 38 A IV, S.317). 

30* 



468 V. Buch. Staatenstreitigkeiten. 

Neutralitat genieBen; die Befestigungen der lnsel Korfu sind daher 
niederzulegen. Der Londoner Vertrag vom 29. Marz 1864, an dem auch 
Griechenland beteiligt ist, hat diese "avantages d'une neutralite per
petuelle" auf die lnseln Korfu und Paxos und ihre Dependenzen be
schrankt (Strupp Orient 96). 

e) Die Aalandsinseln nach Art. 6 des Vertrages vom 20.0ktober 
1921 (Strupp, Documents 5, 361). 

f) Die MagalhaensstraBe ist durch Art. 5 des Vertrages zwischen 
Chile und Argentinien vom 23. Juli 1881 neutralisiertworden6). 

g) Das Gebiet der "internationalisierten" Stadt Tanger (oben § 3 
Anm. 60, § 11 III). 

1m weiteren vgl. unten § 59 Ziff. 10. 

B. Kriegsmacht. 
Die Anwendung von Feindseligkeiten, insbesondere von Waffengewalt, 

ist nur den Angehorigen der Kriegsmacht, also den bewaffneten Streitkriifien 
(forces militaires) der Kriegfiihrenden und nur gegen die Kri.,gsmacht des 
Gegners gestattet. Nur die Kriegsmacht hat den sogenannten "aktiven Kriegs
zustand" 7). 

1. Kriegsmacht ist die gesamte organisierte Wehrkraft des Staates, die 
unter staatlicher Leitung steht und durch iiuBerliche Abzeichen kenntlich ge
macht ist. 

Dabei ist die Staatsangehorigkeit gleichgiiltig; der AngehOrige eines 
neutralen Staates, der in der Kriegsmacht Dienste genommen hat, steht 
den Angehorigen des kriegfuhrenden Staates volkerrechtlich in jeder 
Beziehung gleich. 

Den Gegensatz zu der Kriegsmacht bildet die friedliche Bevolkerung des 
Landes. Ihr gegenuber ist die Waffengewalt ausgeschlossen; andererseits sind 
aber auch Feindseligkeiten, die ein AngehOriger der friedlichen Bevolkerung 
gegen die Kriegsmacht des Gegners begeht, nicht nach VOlkerrecht zu be
urteilen, sondern als gemeine Verbrechen nach dem maBgebenden Strafrecht 
oder Standrecht zu bestraren. 

Proklamation des Konigs von PreuBen vom II. August 1870: "lch 
fiihre Krieg mit den franzosischen Soldaten und nicht mit den Biirgern 
Frankreichs. Diese werden demnach fortfahren, einer vollkommenen 
Sicherheit ihrer Person und ihres Eigentums zu genieBen, und zwar 

6) Vgl. Abribat, Les d{ltioits de Magellane au point de vue du droit inter
national. These Paris 1902. Nach ihm bindet und berechtigt der Vertrag nlH"'die 
vertragschlieBenden Staaten. Ebenso v. Martitz, D.J.Z. Bd.15, S.980. Krauel 
(oben § 11 Anm. 1) S. 78. Dagegen Baldassari (oben § 11 Anm. 1) S. 135, der, 
wohl mit Recht, von einer neutralizazzione imperfetta spricht. 

7) Halgi, Die Kriegftihrenden im Landkrieg, 1911. Mailler, Distinction 
des combattants et noncombattants comme base du droit de guerre, 1916. Vgl. 
oben Anm.I. - Meurer, Z. Yo. R. Bd. 8, S, 609 (iiber Lowen). Amtliche deutsche 
Denkschrift iiber den Volkskrieg in Belgien. 



§ 58. Kriegsschauplatz und Kriegsmacht. 469 

so lange, als sie mich nicht selbst durch feindliche Unternehmungen 
gegen die deutschen Truppen des Rechtes berauben werden, ihnen 
meinen Schutz angedeihen zu lassen." 

Die Abgrenzung der zur Kriegsmacht gehOrenden Personen und der 
friedlichen Bevolkerung, der jede Teilnahme an dem Waffenkampf ver
sagt ist, war von jeher sehr bestritten und hat oft genug zu erbitterten 
und verbitternden Auseinandersetzungen zwischen den Kriegfiihrenden 
AnlaB gegeben. Napoleon I .. hat 1813 das Liitzowsche Freikorps, ob
wohl es staatlich organisiert war, nicht als Bestandteil der Kriegsmacht 
anerkannt. Wahrend des Deutsch-franzosischen Krieges waren es be
sonders die nicht organisierten Franktireurs, deren Rechtsstellung 
heftige Streitigkeiten verursachte. Keinem Zweifel unterliegt es, daB 
Freischaren ("Irregulare"), die der regularen Kriegsmacht angegliedert 
und unter deren Obm-Ieitung gestellt sind, als Teile der Kriegsmacht 
behandelt werden miissen. Daher hat die neuere Landesgesetzgebung 
auch den Landsturm der bewaffneten Macht organisch eingegliedert8). 

Ehlen Schritt weiter geht das vierte Haager Abkommen von 1907, 
indem die ihm beigefiigte Ordnung (Art. 1) auch die nicht dem Heere 
eingegliederten Milizen und Freiwilligenkorps zu den Kriegfiihren
den rechnet, wenn sie eine gewisse militarische Organisation aufweisen9); 

d. h. 1. wenn jemand an der Spitze steht, der fiir das Verhalten seiner 
Untergebenen verantwortlich ist; 2. wenn sie ein bestimmtes, aus der 
Ferne erkennbares Abzeichen tragen; 3. die Waffen offen fiihren, und 
4. bei ihrer Kriegfiihrung die Kriegsgesetze und Kriegsgebrauche be
obachten. 

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich jedoch beziiglich der nicht 
militarisch organisierten Bevolkerung, die sich zum Schutze des Vater
landes gegen den herandrangenden Feind oder gegen die das Land 
bereits besetzthaltende feindliche Kriegsmacht erhebt (die levee en 
masse). Hier stehen sich die Vaterlandsliebe der Einwohner einerseits 
und die Sicherheit der HeeresangehOrigen wie der Kriegfiihrung selbst in 
schroffstem Gegensatz gegeniiber. Das Haager Abkommen hat die Streit
frage nur zum Teil entschieden, da zwischen den Interessen der groBen 
Militarmachte und denjenigen der kleinen Staaten, die, wie die schwei
zerische Eidgenossenschaft, auf die Massenerhebung des Volkes nicht 
verzichten wollten, eine Vermittlung nicht moglich war. Die "Ord
nung" bestimmt in Art. 2: 

8) Vgl. das friihere deutscheReichsgesetz iiber den Landsturm yom 12. Februar 
1875 (R. G. BI. 63), sowie das an dessen Stelle getretene Gesetz, betr. Anderungen 
der Wehrpflicht yom 11. Februar 1888 (R. G. Bl. ll) §§ 23-34. 

9) .An der VoIkerrechtmaBigkeit ihrer Verwendung wird dadurch nichts ge
andert, daB sie durch einen dauernd neutralisierten Staat oder durch einen Staat 
geschieht, der sich verpflichtet hat, nur ein Heer in bestimmter Starke und Aus
riistung zu halten. 
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"Die Bevolkerung eines nicht besetzten Gebietes, die beim 
Herannahen des Feindes aus eignem Antriebe zu den Wa££en 
greift, um die eindringenden Truppen zu bekamp£en, ohne Zeit gehabt 
zu haben, sich nach Art. 1 zu organisieren, wird als kriegfiihrend be
trachtet, wenn sie die Waffen offen £iihrt und sie die Gesetze und Ge
brauche des Krieges beobachtet." 

Damit ist die nichtorganisierte Massenerhebung 10) anerkannt, aber 
nur, solange das Gebiet von der £eindlichen Macht noch nicht besetzt 
ist, und nur, wenn sie die Gesetze und Gebrauche des Krieges beob
achtet. Beide Einschrankungen geben zu neuen Zweifeln AnlaB. 

Kann eine Ortscha£t als besetzt angesehen werden, wenn der Kamp£ 
in einer StraBe noch tobt, wahrend andere Teile der Ortscha£t bereits 
fest in den Handen der vorriickenden Truppen sich be£inden 1 Diirfen 
etwa zwar die Bewohner jener StraBe, nicht aber die Bewohner dieser 
Ortsteile zu den Waffen greifen 1 Die Begrif£sbestimmung des "besetzten 
Gebietes" in § 42 der Landkriegsordnung versagt hier vollig; eine andere 
ist nicht zu gewinnen. Dann der Hinweis auf "die Gesetze und Ge
brauche des Krieges": ist von der Landesbevolkerung zu erwarten, daB 
sie diese kennt 1 Meuchlerische Totung und Verwundung ist durch 
Art. 26 der Ordnung ausdriicklich untersagt (unten § 59, 2 b) ; sie berechtigt 
mithin zur Bestra£ung der Schuldigen sowie zur Ergreifung der erfor
derlichen AbwehrmaBregeln. Aber wo ist die Grenze zwischen jenen ver
botenen Handlungen und dem Angri££ aus dem Hinterhalt 1 Die Er
eignisse in Belgien beim Einmarsch der deutschen Truppen erscheinen, 
teilweise wenigstens, in anderem Licht, wenn man die Unklarheit der 
volkerrechtlichen Bestimmungen im Auge behalt. 

Dazu tritt weiter eine hOchst bedauerliche Liicke in der Land
kriegsordnung. Uber die Massenerhebung gegeniiber dem bereits 
eingedrungenen Feinde sagen die vereinbarten Rechtsregeln 
nichts. Und doch ist die Frage von groBter Wichtigkeit. Handelt es 
sich doch darum, ob der bewaffnete Biirger als Soldat nach Kriegs
recht oder als Morder nach gemeinem Stra£recht und Standrecht be
handelt werden soll. Nur eine Ablehnung der Entscheidung ist es, wenn 
die Vertragsmachte in der Einleitung erklaren, daB auch in den durch 
das Abkommen nicht entschiedenen Fallen nicht die Willkiir der mili
tarischen Befehlshaber, sondern "die Grundsatze des Volkerrechts" maB
gebend sein sollen, "wie sie sich aus den unter gesitteten Staaten gel
tenden Gebrauchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den 
Forderungen des o££entlichen Gewissens herausgebildet haben", und 
hinzufiigen, "daB namentlich die Artikel 1 und 2 der angenommenen 
Ordnung in diesem Sinne zu verstehen sind'.' (v. Martenssche Klansel). 
Denn solche volkerrechtliche Grundsatze, die von allen Seiten aner
kannt waren, bestehen eben heute noch nicht. Die Kriegfiihrenden 

10) Helbing, La levee en masse, 1911. 
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werden daran festhalten miissen, der Bevolkerung, die sich in den von 
ihnen besetzten Gebieten der Kriegsmacht bewaffnet entgegenstellt, 
ohne daB die Voraussetzungen des Art. 1 gegeben waren, die Eigen
schaft der "Kriegfiihrenden" nach wie vor zu versagen und gegen sie 
.alle ihr erforderlich erscheinenden SicherungsmaBregeln zu ergreifen. 

2. Neben den waffentragenden Soldaten stehen auch (au.Ber dem Staats
haupte und den beim Heere befindlichen, aber die Waffen nicht tragenden 
mannlichen Mitgliedern seiner Familie) die zur Kriegsmacht gehiirenden und 
ihrer Disziplin dienstlich unterworfenen Nichtkombattanten, sowie die mit 
Genehmigung der Heeresleitung dem Heere folgenden Personen (Heerestro.B) 
unter dem Schutze des VOikerrechts. Sie haben, wenn sie von dem Gegner fest
'genommen werden, Anspruch auf Behandlung als Kriegsgefangene. DerWaffen
gebrauch dagegen ist ihnen und gegen sie untersagt. 

Zu der ersten Gruppe gehOren die Militararzte und Militarbeamten 
mit EinschluB der Feldgeistlichen; zur zweiten die zugelassenen Vertre
ter fremder Machte, die bei dem Heer dienstlich weilenden nichtmilita
rischen Beamten des kriegfiihrenden Staates, besonders seine Minister, 
Parlamentarier, die die Front besuchen, Zeitungsberichterstatter 11), 
Lieferanten, Marketender usw. Auch diese Nichtkombattanten werden, 
wenn ihre Festhaltung zweckmaBig erscheint, wie Kriegsgefangene be
handelt (vgl. Art. 3 und 13 der "Ordnung"). 

3. Parlamentare sowie die sie begleitenden Personen sind so lange un
verletzlich, als sie ihre Rechtsstellung nicht mi.Bbrauchen. 

Parlamentare sind diejenigen Personen, die von einem der Krieg
fiihrenden beauftragt sind, mit dem Gegner zu unterhandeln. Das Ab
zeichen des Parlamentars ist die weiBe Fahne. Er kann von einem 
Trompeter, Hornisten oder Trommler, sowie von einem Fahnentrager 
und einem Dolmetscher begleitet werden. Der Befehlshaber, an den der 
Parlamentar gesandt wird, ist nicht verpflichtet, ihn zu empfangen; 
·er kann ihn abweisen, darf ihn aber nicht gefangennehmen oder ver
letzen. Er kann, wenn er ihn empfangt, aile MaBregeln ergreifen, die 
·erforderlich sind, um ihn zu verhindern, seine Sendung zur Einziehung 
von Nachrichten zu benutzen. Er ist berechtigt, bei MiBbrauch den Par
lamentar zeitweilig zuriickzuhalten. Der Parlamentar verliert sein Recht 
,der Unverletzlichkeit, wenn "der bestimmte, unwiderlegliche Beweis" 
vorliegt, daB er seine bevorrechtigte SteHung dazu benutzt hat, um 
Verrat zu iiben oder dazu anzustiften (vgl. Art. 32-34 der "Ordnung"). 

4. S pi 0 n e werden'nach I{riegsgebrauch standrechtlich gerichtet; teind
liche Kundschafter wie die ubrigen Angehiirigen der Kriegsmacht nach VOiker
recht behandelt12). 

11) Rey in Rev. Gen. Bd.17, S.73, 1910; auch Higgins, Z. Vo. R. Bd. 6, 
1912, S.19. 

12) Vgl. G. Friedemann, Die Lage der Kriegskundschafter und Kriegs
;spione, 1892. Adler, Die Spionage, 1906; Routier, L'espionnage et la trahison, 
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Zum Begriff des Spions im: Sinne des Volkerrechtsim Gegensatz 
zum Kundschafter gehOrt, daB er heimlich oder unter Vorspiegelung 
unwahrer Tatsachen in dem Operationsgebiete eines Kriegfiihrenden 
Nachrichten einzieht oder einzuziehen versucht, um sie der Gegen
partei mitzuteilen. Unter den Begriff fallen Zivilpersonen, die sich in 
militarische Uniformen gekleidet haben, wie Militarpersonen, die sich 
fUr Uberlaufer ausgeben, um kundschaften zu konnen. Dagegen sind 
nicht als Spione zu betrachten: 

1. Militarpersonen, die in Uniform in das Operationsgebiet des 
Gegners eingedrungen sind, um sich Nachrichten zu verschaffen; 

2. Militarpersonen und Nichtmilitarpersonen, die offen den ihnen 
erteilten Auf trag ausfiihren, Mitteilungen an ihr eigenes oder an das 
feindliche Heer zu iiberbringen; 

3. Personen, die in Luftschiffen befordert werden, um Nach
richten (nicht zu erkunden, sondern lediglich) zu iiberbringen, odeI' 
um die Verbindung zwischen den verschiedenen Teilen eines Heeres odeI' 
eines Gebietes aufrechtzuerhalten; im iibrigen fallt auch die Ausspahung 
durch Luftfahrzeuge unter den allgemeinen Begtiff der Spionage. Nicht 
eigentlich unter den Begriff des Spions gehOrt der Fall, daB ein als Zivi
list verkleideter Soldat auf einem Luftfahrzeug hinter die feindliche 
Front gelangt und dort Zerstorungen vornimmt; doch ist er gleich einem 
Spion zu behandeln. 

Die Vollendung ist mit dem Betreten des Operationsgebietes ge
geben. Der auf frischer Tat ergriffene Spion kann nur nach voran
gegangenem (wenn auch nur summarischem) gerichtlichen Verfahren 
bestraft werden. Der Spion, der zu seinem Heere zuriickgekehrt ist 
und spater yom Feinde gefangengenommen wird, ist als kriegsgefangen 
zu behandeln und kann fiir die friiher begangene Spionage nicht ver
antwortlich gemacht werden. Vgl. Art. 29-31 der "Ordnung". 

§ 59. Kriegsmittel. 
1m allgemeinen dad der Kdegfiihrende aile Mittel anwenden, deren An

wendung notwendig ist, urn den Widerstand des Gegners niederzuweden [licere
in bello, quae necessaria sunt ad finem belli] 1) - Gewalt und List 2). 

1915; A. Zorn, S. 174. Meurer Bd.2, S.170. Strupp S. 78. Pohl, im Politi
schen Handworterbuch Bd. II, 1923, S. 659. Oppenheim Bd. 2, S.222. - Un
abhangig von dem vOlkerrechtlichen ist der landesrechtliche Begriff der Spionage. 
Jedoch sind die Vertragstaaten verpflichtet, im Kriege gegen den dem feindlichen 
Heere angehorigen Spion oder Kundschafter unter allen Umstanden nach Volker
recht zu verfahren. 

1) Dieser zumeist Hugo Grotius zugeschriebene Satz ist, soviel ich sehe, in 
de"ssen jus belli ac pacis nicht enthalten (nur als kurze Erorterungsandeutung bei 
lib. III, cap. 1); er entspricht auch weniger den Anschauungen von Grotius als den 
von Bynkershoek "in hostes, qua hostes, omnia licet" (quaest. jur. pubJ. V, 1). 

2) Die Peters burger Deklaration v. 11. Dezember 1868 erwagt: que Ie seul 
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Aber aucb in der Verwendung der aIs notwendig erkannten Mittel werden 
dem Kriegfiibrenden durcb das VtiIkerrecbt gewisse, zum Ten recbt bestrittene, 
Grenzen gezogen 3). Zwischen den klaren Worten einer Vorschrift, wie 
sie in den ruhigen Zeiten des Friedens abgefaBt wird und der Praxis 
derselben Vorschrift, wenn sie dem Feuer der Leidenschaften ausgesetzt 
ist, klafft ein tiefer Abgrund 4)". 

Ausdriicklich bestimmt auch Art. 22 des Haager Abkommens: 
"Die Kriegsparteien haben kein unbeschranktes Recht in der Wahl der 
Mittel zur Beschadigung des Feindes 5)". Hierunter falit in erster Linie 
ein Ausscheiden des Angriffs gegen nicht zur bewaffneten Macht gehO
rende Teile der Bevolkerung, soweit dies irgend durchfiihrbar ist; es 
sei denn, daB das Gegenteil durch besondere Bestimmungen gerecht
fertigt wird. Die Verwendung der verbotenen Kriegsmittel ist volker
rechtswidrig, auch wenn sie durch die Kriegsrason benotigt waren 
(oben § 56 B II); sie zieht daher die Verantwortlichkeit, namentlich 
auch die Ersatzpflicht nach sich (oben § 25). Die 2. Haager Friedens
konferenzfiigte dem Abkommen iiber die Gesetze und Gebrauche des 
Landkrieges ausdriicklich den wichtigen neuen Art. 3 ein: "Die Kriegs
partei, weiche die Bestimmungen der beigefiigten Ordnung verletzen 
sollte, ist gegebenen Falles zum Schadenersatz verpflichtet. Sie ist fUr 
aIle Handlungen verantwortlich, die von den zu ihrer bewaffneten Macht 
gehorenden Personen begangen werden". 

1m einzelnen ware folgendes zu bemerken: 
1. Durcb die Peters burger Deklaration vom 11. Dezember 1868 baben 

but legitime que les etats doivent se proposer durant'la guerre est l'affaiblissement 
des forces militaires de l'ennemi; qu'a cet effet, il suffit de mettre hors de combat 
Ie plus grand nombre d'hommes possible. 

3) A. Zorn, 127. Derselbe, Kriegsmittel und Kriegfiihrung im Landkrieg 
nach den Restimmungen der Haager Konferenz. Diss. 1902. Tettenborn, Prin
zip und Richtungen der Kriegsmittelverbote des Landkriegsrechtes. Diss. Wiirzb. 
1909. de Louter Rd. 2, S. 273. Nys Rd. 3, S.139. Merignhac Rd. 3, 1, 
S.24O. Moore Rd. 7, S. 178. Oppenheim Rd. 2, S. 168. Meurer Rd. 2, S. 150. 
Wehberg, Intern. Beschrankung der Riistungen, 1919, S.193. Garner, Rd. I, 
S.262£. 

4) Jitta, Die Neugestaltung des intern. Rechts, 1919, S. 171. 
Neue Kampfmittel sind nicht ausgeschlossen. 1m Gegenteil, ihre Reschaffung 

ist ein Stiick der bei aller Kriegfiihrung angestrebten militarischen Ubedegenheit, 
die eine Ubedegenheit der Intelligenz sowohl wie des Materials sein muB. DaB 
das Volkerrecht unter Umstanden noch keine Norm fiir militarisch-technische 
Neuerscheinungen aufweist, ist kein Grund, die Erscheinung zu verwerfen. Die Rat
losigkeit des Juristen ist keine Unratsamkeit der Mittel. 

5) Dem gegeniiber der englische Admiral John Fisher (1904-1911 Erster 
Seelord, Verfechter eines Uberfalls auf Deutschland): The essence of war is vio
lence. Moderation in war is imbecility; hit first, hit hard, hit every where. - Vol
ker, die sich in Kolonialkriegen betatigen, stumpfen leichter ab: Dum-Dum-Ge
schosse in Indien; Kitchener, der "Schlachter von Omdurman" (Sudan); die be
riichtigten Konzentrationslager fiir Frauen und Kinder im Rurenkriege. 
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sich die Miichte verpflichtet, im FaIle eines Krieges zwischen ihnen (fUr die 
Land- wie fur die Seetruppen) auf den Gebrauch jedes Explosiv-Geschosses unter 
400 Gramm Gewicht zu verzichten (qui serait ou explosible ou charge 
·de matieres fulminantes ou inflammables). Es soUte dadurch die Ver
wen dung von Explosivstoffen fiir Gewehre ausgeschlossen werden. 

Vertragsmachte sind (Fleischmann 88) Belgien, Osterreich-Ungarn, 
:Bayern, Danemark, Frankreich, GroBbritannien, Griechenland, Italien, 
·die Niederlande, Persien, Portugal, PreuBen und der N orddeutsche Bund, 
RuBland, Schweden und Norwegen, die Schweiz, die Tiirkei und Wiirt
iemberg. Brasilien ist 1869 beigetreten. 

2. Ausdrucklich untersagt Art. 23 der Haager "Ordnung" 6): 
a) Die Verwendung von Gift oder vergifteten Waffen; 
b) die meuchlerische Totung oder Verwundung von AngehOrigen 

·des feindlichen Staates oder des feindlichen Heeres; 
c) die Totung oder Verwundung eines die Waffe streckenden 

.Qder wehrlosen Feindes, der sich auf Gnade oder Ungnade ergibt; 
d) die Erklarung, daB kein Pardon gegeben wird7); 

e) den Gebrauch von Waffen, Geschossen oder Stoffen, die ge
,eignet sind, unnotigerweise Leiden zu verursachen; 

f) den MiBbrauch der Parlamentarflagge, der Nationalflagge oder 
-der militarischen Abzeichen oder der Uniform des Feindes (oder einer 
neutralen Macht), sowie der besonderen Abzeichen der Genfer Kon
vention; 

g) die Zerstorung oder Wegnahme feindlichen EigentuIDs, es sei 
denn, daB die Gebote des Krieges es dringend erheischen; 

h) (seit 1907) die Aufhebung oder zeitweilige AuBerkraftsetzung 
-der Rechte und Forderungen von Angehorigen der Gegenpartei oder 
·die AusschlieBung ihrer Klagbarkeit8). - Uber den Wirtschaftskrieg 
.gegen Privatpersonen oben S. 461 f. 

6) Nicht dagegen das Nehmen von Geiseln; doch fiihrt es zu einer schiefen 
Einstellung, mit Kohler (Grundlagen, S. 195ff.) sie unter die "Organe der krieg
fiihrenden Staaten" einzureihen, indem er gliedert: a) Wehrleute (Allgemeines, 
Kriegsgefangene) b) Geiseln. Fiir die Regel kommen Geiseln nur bei der Okkupa
tion in Frage. Bei der Invasion, im Kampfgebiete, gelten die dort ausgebildeten 
Grundsatze (unten § 60 II 2). Garner Bd. 1, S. 298f., 315f. (Devastation of enemy 
territory). 

7) Es unterliegt keinem Zweifel, daB franzosische Befehlshaber sie, wenn nicht 
ausd:riicklich gegeben, doch zugelassen haben, daB darnach verfahren wurde. 
Die Verwendung von sog. nettoyeurs (meist Farbigen), die genommene deutsche 
Schiitzengrabenczu "reinigen" hatten, ist genugsam festgestellt worden. 

8) Zu der (sehr bestrittenen) Auslegung von Art. 23h, der auf deutschen An
trag aufgenommen wurde: Politis, Rev. Gen. Bd. 18, S. 249; und Z. Vo. R. 
Bd.6, S.213; Holland, Rev. Gen. Bd. 19, S.120 und Z. Vo. R. Bd. 6, S.213; 
Schuster, Z. i. R. Bd.23, 2. Abt., S. 21; Strupp daselbst S. U8 und Z. Vo. R. 
Bd.8, S.57; Higgins, War and the private citizen, 1912. Oben § 56 bei Anm. 8. -
Uber die Frage, ob Art. 23h trotz der "Solidaritatsklausel" in dem Weltkrieg 
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Nach einem 1907 zugefiigten neuen Absatz ist es den Kriegfuh
renden ebenfalls untersagt, Angehorige der Gegenpartei zur Teilnahme 
an den Kriegsunternehmungen (auch als Wegweiser) gegen ihr Land 
zu zwingen; dies gilt auch fur den Fall, daB sie vor Ausbruch des Kriegs 
,angeworben waren (Fremdenlegionare). Freiwillig angebotene Dienste 
durfen dagegen angenommen werden. Der fruhere Art. 44 hatte das 
Verbot nur gegenuber den Angehorigen des yom Kriegfuhrenden be
setzten Gebiets ausgesprochen. 

3. Weitere Beschriinkungen enthaIten die drei Deklarationen der Haager 
Schlufiakte von 1899 9). 

a) Uber die erste vgl. oben § 57 Anm. 3 (Geschosse aus Luftschiffen). 
b) In der zweiten unterwerfen sich die Vertragsmachte gegen

seitig dem Verbote, solche Geschosse zu verwenden, deren einziger 10) 

Zweck es ist, erstickende oder todliche Gase zu verbreiten. 

uberhaupt Geltung hatte, siehe oben § 55 V 3; an dieser Stelle steht sie nicht 
zur Erorterung. - GroBbritannien und die Vereinigten Staaten beziehen die Be
stimmungen (w~gen ihrer zweifellos vollig verfehlten Einstellung in die Land
kriegsordnung) lediglich auf Anordnungen der Befehlshaber und halten im ubrigen 
an dem Grundsatz des englischen common law fest, daB vor dem Kriege mit 
dem alien enemy (wobei der Wohnsitz entscheidet) geschlossene Vertrage durch 
.den Kriegsausbruch suspendiert werden, wahrend des Krieges geschlossene nichtig 
sind; daB im allgemeinen jeder rechtliche Verkehr mit StaatsangehOrigen des 
,Gegners, von besonderer Erlaubnis abgesehen, verboten ist; daB diese wenigstens 
als Klager keinen Anspruch auf den Rechtsschutz der Gerichte haben. Diese 
Ansicht steht im zweifellosen Widerspruch zu dem unzweideutigen Wortlaut des 
Artikels und wurde bis zum Kriege auBerhalb der englisch-amerikanischen Litera
tur einmutig abgelehnt. Uber das Verhalten der Machte im Weltkrieg vgl. oben 
§ 56 III. Jedenfalls ist Art. 23h dadurch beseitigt. 

9) Wenn der Versailler Vertrag (und seine Nachtreter) den Mittelmachten die 
wirksamsten Waffen der neuesten Technik - die dem Volkerrechte nicht wider
sprechen - aus der Hand schlagt, die Panzerwagen und Tanks "oder irgendein 
anderes ahnliches Material", die Unterseeboote und Luftfahrzeuge (Art. 171, 181, 
198), so kann das nur fur das vertragsmaBige Verhaltnis u;nter den Vertragspar
teien Geltung haben. 

10) In dieser Beschrankung ist auch Versailler Vertrag Art. 171 auszulegen: 
"Mit Riicksicht darauf, daB der Gebrauch von erstickenden, giftigen oder ahnlichen 
Gasen sowie von allen entsprechenden Flussigkeiten, Stoffen oder Verfahrensarten 
verboten ist, wird ihre Herstellung in Deutschland und ihre Einfuhr streng unter
sagt. Dasselbe gilt fiir alles Material, das eigens fUr die Herstellung, die Aufbe
wahrung oder den Gebrauch der genannten Erzeugnisse oder Verfahrensarten be
stimmt ist". - Nicht recht in Einklang mit diesem Humanisierungsdrange steht 
Art. 172, der Deuts{)hland verpflichtet, binnen 3 Monaten den Hauptmachten 
"Beschaffenheit und Herstellungsart aller Spreng- und Giftstoffe oder andern che
mischen Praparaten, die von Deutschland im Laufe des Krieges angewandt oder 
zur Anwendung vorbereitet worden sind, mitzuteilen". Eine bemerkenswerte WiB
begier! - Eine Schranke fUr die Beschaffung von Abwehrmitteln gegen Gas
wirkung (Gasmasken u. a.) besteht nicht. 

Fur den Seekrieg haben die 5 Machte (V. St. v. Amerika, England, Frank-
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c) Die dritte verbietet, Geschosse zu verwenden, die sich leicht 
im menschlichen Korper ausdehnen oder plattdriicken, der Art, wie 
Geschosse mit hartem Mantel, der den Kern nicht ganz umhiillt oder 
mit Einschnitten versehen ist (sog. Dum-Dum-Geschosse, benamit nach 
der Waffenfabrik in Indien, wo solche Geschosse zur Verwendung gegen 
die Inder, denen sonst nicht beizukommen ware, zuerst hergestellt 
worden sind). 

Die Vereinbarungen zu b) und c) sind 1907 unverandert geblieben. 
Dennoch haben Englander wie Franzosen im Weltkrieg vielfach die 
sog. Dum-Dum-Geschosse verwendet. Giftige Gase sind von beiden 
Seiten gebraucht wordenll). 

4. Kriegslisten sind gestattet; List - nicht HinterIist lla). 

Hierher gehort auch die Anwendung der notwendigen Mittel, um 
sich Nachrichten iiber den Gegner und das Gelande zu verschaffen 
(Art. 24 der "Ordnung" und oben § 58 am Ende). Uber den MiBbrauch 
der Flagge oben Ziff. 2f. 

o. Die Verwendung von u~ivilisierten farbigen Truppen kann an 
sich nicht als volkerrechtswidrig 12 ) betrachtet werden, verp£lichtet abet 

reich, Italien, Japan) durch das Washingtoner Abkommen yom 6. Februar 1922 das 
Unterlassen des Gebrauchs von erstickenden und giftigen Gasen vereinbart. 

11) Jedoch mit unterschiedlicher Beurteilung: die Bestimmung ist fast so 
ausdehnungsfahig wie die Gase; im Weltkriege iiberboten sich die verbiindeten 
Staaten in Repressalien gegen Deutschland, das gegen die Bestimmung zuerst ver
stoBen hatte. Nach Tische liest man's anders; da wird mit der Genugtuung iiber die 
Prioritat der todlichen Gase aus dem Arsenal der Verbiindeten nicht mehr zuriick
gehalten. 

11&) Freilich laBt sich eine scharfe, iiberzeugende Grenze nicht gewinnen. 
Oppenheim(Bd. 2, S. 229)iiberschreibt zwar einen Paragraph "stratagems in contra
distinction to perfidy", ohne daB jedoch der Inhalt einen greifbaren Anhalt gibt. 

Und wohin gehOrt die in dem Weltkriege mit eindrucksvoller Durchtriebenheit 
von den Ver bandsmachten durchgefiihrte Vergiftung der Offentlichen Meinung? Mate
rial dazu bei Avenar:ius, Das BUd als Verleumder (0. J.). Vgl. Stern-Rubarth, 
Die Propaganda als politisches Instrument, 1921. - Vgl. auch § 21 Anm. 6. 

12) Man kann sich doch nur schwer entscWieBen, diesen Satz v.Liszts stehen 
zu lassen. Fiir denjenigen, der im Volkerrechte Gebrauche sieht, die "unter gesitte
ten Staaten gelten, sich aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderun
gen des offentlichen Gewissens herausgebildet haben" (wie es im Eingange zur 
Haager Landkriegsordnung heiBt), verstoBt die Verwendung von Wilden, auch wenn 
sie eine voriibergehende Zahmung in Truppenverbanden erfahren haben, gegen das 
Volkerrechtsgefiihl. Man befrage dariiber nur die verbiindeten Englander und 
Amerikaner. Von der politischen Fernwirkung solcher Unsitte ganz abgesehen. 
Es ist ein alter franzosischer MiBbrauch, gegen den sich schon wahrend des Krieges 
1870/71 die gesittete Welt gewandt hat (vgl. Lueder, Landkriegsrecht, in Holtzen
dorffs Handbuch IV, 1888, § 97), dem aber das UnmaB militarischer Riistung des 
volksschwachen Mutterlandes immer neuen Anreiz gibt. Selbst das Verbot der 
Volkerbundsatzung (Art. 22 Abs. 5), die Eingeborenen der Mandatsgebiete mill
tarisch auszubilden, ist fiir Frankreich ein toter Buchstabe geblieben. 
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den kriegfUhrenden Staat, der sie verwendet, mit besonderer Sorgfalt 
uber die Beobachtung des Kriegsrechts durch diese Truppen zu wachen. 
Die "Ordnung" enthalt daruber keine Bestimmungen. 1m Weltkrieg 
haben odie Verbandsmachte im weitesten Umfang von solchen Hilfs
truppen Gebrauch gemacht. 

6. Verbindung mit aufstandischen Parteien im feindlichen Lande ist 
nicht volkerrechtswidrig, wohl aber die Aufforderung zur Emporung. 
Wahrend des Weltkrieges sind auf beiden Seiten Kriegsgefangene auf 
ihren Wunsch zum Kampf gegen den Heimatstaat verwendet worden. 

Daruber weit hinaus ging die planmaBige Heranziehung von An
gehorigen ElsaB-Lothringens durch Frankreich (unter NamensfiiIschun
gen, die diese Zugehorigkeit verdecken sollten) - allerdings sorgsam 
vorbereitet nicht erst wahrend des Weltkrieges. 

7. Nur verteidigte Stadte, Doffer und Gebaude unterliegen der Belagerung 
und Beschiellung. 

Das Schwergewicht des Verbots liegt auf dem Worte "unverteidigt". 
Auch nichtbefestigte Platze konnen verteidigt werden, befestigte von der 
Verteidigung verlassen sein. Ob ein Platz verteidigt ist, muB als Tatfrage 
bezeichnet werden, deren Entscheidung freilich im Einzelfall besondere 
Schwierigkeiten bieten kann; Abwehrkanonen gegen Fliegerangriffe ge
nugen nicht. DaB er Garnisonen oder Niederlagen von Kriegsmaterial 
enthalt oder einen wichtigen Knotenpunkt darstellt, genugt nicht; doch 
ist die BeschieBung militarischer Anlagen, auch wenn sie in unver
teidigten Platzen sich befinden, selbstverstandlich gestattet (wichtig 
fur den Luftkrieg). Platze, die zur Angriffs- oder Verteidigungsstellung 
gehoren, sind stets als verteidigt zu betrachten, auch wenn sie ge
raumt sein soUten. 

Durch die 1907 zugefUgten Worte: "mit welchen Mitteln es auch sei" 
wird auch die BeschieBung aus Luftschiffen derselben Beschrankung 
unterworfen. Vor Beginn der BeschieBung solI der Befehlshaber, den 
Fall eines Sturmangriffs ausgenommen, alles tun, was in seinen Kraften 
steht, um die Ortsobrigkeit davon zu benachrichtigen. Bei Luftangriffen 
ist die Benachrichtigung nicht moglich, daher auch nicht erforderlich. 
Bei der BeschieBung sollen alle erforderlichen MaBregeln getroffen 
werden, um die dem Gottesdienste, der Kunst, der Wissenschaft und 
der Wohltatigkeit gewidmeten Gebaude, die geschichtlichen Denk
maler, sowie die Krankenhauser und Sammelplatze fUr Kranke und 
Verwundete soviel wie moglich zu schonen, vorausgesetzt, daB diese 
Gebaude nicht zu militarischen Zwecken verwendet werden. Die Be
lagerten haben diese Gebaude mit besonderen sichtbaren Zeichen zu 
versehen und diese vorher dem Belagerer bekannt zu geben. Dagegen 
braucht sich die BeschieBung nicht auf dieFestungswerke zu beschranken, 
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sondern kann sich auf die ganze Stadt ausdehnen. V gl. Art. 25 bis 27 
der "Ordnung"13). 

1m ganzen entsprechen die Bestimmungen, die nur die mit der 
Belagerung verbundene BeschieBung, nicht aber den Luftangriff, im 
Auge haben, der heutigen Kriegfiihrung nicht mehr. Neue Regeln, die 
aber der Erganzung bediirfen, enthalt der im Haag aufgestellte Ent
wurf (oben § 56 B I 6). 

In die "Ordnung" nicht aufgenommen worden sind die beiden fol
genden, wahrend des deutsch-franzosischen Krieges lebhaft besproche
nen, auf die Belagerung sich beziehenden, Rechtsregeln: 

a) Die friedlichen Einwohner der belagerten Stadt, insbesondere 
die Kranken, die Frauen und Kinder haben keinen Rechtsanspruch 
auf die Gewahrung ungestorten Abzuges. 

b) Die diplomatischen Vertreter neutraler Machte, die sich in der 
belagerten Stadt befinden, haben keinen Rechtsanspruch auf uniiber
wachten Verkehr mit ihren Absendestaaten. 

8. Stiidte und Ansiedelungen, selbst wenn sie im Sturm genommen sind, 
diirfen nicht der Pliinderung preisgegeben werden. (Art. 28, auch 47 der 
" Ordnung"). Pliinderung richtet sicl! gegen die Einwohner des fried
lichen Landes. 

Das ist eine wesentlicheAbweichung von alterenMethoden der Krieg
fiihrung, die durch dieAussicht auf Pliinderung den Soldner bei Stimmung 
halten und ihn fiir die Miihe des Ausharrens belohnen, den belagerten 
Platz aber durch die Aussicht auf die drohende Pliinderung zur Uber
gabe veranlassen sollte. Noch das preuBische Landrecht von 1794 
(Teil I Titel9, § 197) berechtigt den Befehlshaber dazu, den Truppen aus
driicklich die Erlaubnis zu erteilen, das Eigentum friedlicher Untertanen, 
die weder zur Armee gehoren noch derselben folgen, zur Beute zu machen. 

Der Begriff der Pliinderung ist durch das Volkerrecht nicht naher be
stimmt. Er ergibt sich aus dem Sprachgebrauche, der den im wesentlichen 
iibereinstimmenden nationalen Militarstrafrechten zugrunde liegtl4). 

13) Vorwiirfe des VerstoBes gegen diese Satze sind von beiden Seiten im Welt· 
kriege erhoben worden. Mit welcher Peinlichkeit deutsche HeerfUhrer sich an diese 
Gebote gehalten haben, dafiir bietet die Belagerung von Antwerpen einen Beleg: 
sowohl die Bekanntgabe (mit gehOriger Frist) als die Kennzeichnung und dem
zufolge dasAusbleiben der verheerenden Wirkung. Wenn in andernFallen wahrend 
vierjahrigen Kampfes (Ypern, Reims) auch Denkmaler der Kunst oder der Gottes
verehrung einem Angriffe ausgesetzt waren, so waren sie selbst des Schutzes da
durch entkleidet worden, daB sie zu militarischen Zwecken (Beobachtung oder gar 
BeschieBung) miBbraucht wurden. Das Kunstwerk des menschlichen Lebens, das im 
Kriege auf dem Spiele steht, wird aber auch durch das Volkerrecht noch mehr 
geschiitzt als das Kunstwerk aus menschlicher Hand. Das sollte endlich auf allen 
Seiten zugegeben werden. Dann konnte solche Selbstverstandlichkeit aus einem 
Lehrbuche fortbleiben. 

14) Es ist Zeit und Gebaren, die bleibende Spuren bis in unsere Alltagssprache 
driickte: verheeren, brandschatzen, iiber die Klinge springen. 
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Nach dem deutschen Militarstrafgesetzbuche (§ 129) "macht sich 
der Pliinderung schuldig, wer im Felde unter Benutzung des Kriegs-
schreckens oder unter MiBbrauch seiner militarischen Uberlegenheit 
1. in der Absicht rechtswidriger Zueignung eine Sache der Landesein-
wohner offen wegnimmt oder denselben abnotigt, oder 2. unbefugt 
Kriegsschatzungen oder Zwangslieferungen erhebt oder das MaB der
von ihm vorzunehmenden Requisition iiberschreitet, wenn dies des. 
eigenen Vorteils wegen geschieht." (Pliinderung unter Gewalttatigkeit 
gegen eine Person erschwert bestraft nach § 133 MStGb). Als Pliinderung' 
wird jedoch das Aneignen bloB von Lebensmitteln, Heilmitteln, Beklei
dungsgegenstanden, Feuerungsmitteln, Fourage oder Transportmitteln,. 
das nicht auBer Verhaltnis zu dem vorhandenen Bediirfnisse steht,. 
nicht angesehen (§ 130), wohl aber in schweren Fallen die "boshafte 
oder mutwillige Verheerung oder Verwiistung fremder Sachen im Felde'" 
(§ 132). 

9. Von der Pliinderung zu unterscheiden ist das Beutemachen' 
von Heeresangehorigen gegeniiber AngehOrigen des feindlichen Heeres 15)._ 

Noch das preuB. ALR. behandelt die Beute als eine unmittelbare 
Art des Eigentumserwerbes (19 §§ 193f£., eingekeilt zwischen Tierfang' 
und Anlandungen I). Indes war doch zum Beutemachen die Genehmi
gung des Staates erforderlich und Kriegs- und Mundvorrat muBten zum. 
Gebrauche des Staates abgeliefert werden. 1m iibrigen unterlagen der' 
Beute "alle Sachen, welche bei dem feindlichen Kriegsheer oder bei 
den un~er den Waffen befindlichen Feinden, desgleichen bei feindlichen 
Marketendern und Lieferanten angetroffen werden." 

Das geltende Volkerrecht erkennt ein Beuterecht zur Bereicherung. 
des Militars nicht mehr an; nur noch ein Beuterecht (die Motive zu § 128· 
R. M. StGb. sprechen von einem "Regal") des Staates: bello parta. 
cadunt rei publicae. Auch dieses Recht erfaBt nur Gegenstande, die· 
fiir die Kriegfiihrung in Betracht kommen: namentlich Waffen, Pferde,. 
Schriftstiicke militarischen Inhalts und Beforderungsmittel fiir Per
sonen, Sachen oder Nachrichten, mogen sie selbst privates Eigentum 
sein, sowie alles beweglicheEigentum desStaates, vor aHem Waffen, Geld, 
Beforderungsmittel, Lebensmittel (Art. 4, 53 der Haager Ordnung, 
§ 128 Mil. StGb.). Inwieweit der Einzelne an erbeuteten Sachen 
Eigentum erwerben kann, hat nicht das Volkerrecht, sondern das. 
Landesrecht zu bestimmen. 

15) Bluntschli, Das Beuterecht im Kriege und das Seebeuterecht insbes.,. 
1878; Beutemachen und Pliindern in ihrer histor. Entwicklung, 1882; Wehberg,. 
Das Beuterecht im Land- u. Seekrieg, 1909. Strupp, Landkriegsrecht 103ff. 
Franz Scholz, Privateigentum im besetzten u. unbesetzten Feindesland, 1919,. 
S.59; vor aHem A. B. Schmidt, Eigentumserwerb unter Kriegsrecht, 1918. 
Die Erlauterungen zu §§ 128ff. M. St. G. B., z. B. bei Romen-Rissom, MiIitar
strafgesetzbuch 3, 1918; Reichsgericht in Strafs. Bd. 49, S. 197; Reichsmilitar
gericht Bd.21, S.87. 



480 V. Buch. Staatenstreitigkeiten. 

10. Durch besondere Vereinbarnng konnen gewisse bewegliche oder un
bewegliche Sachen fUr unverletzlich erklii.rt ("befriedet'') werden. V gl. auch 
§ 58 A am Ende. 

a) Nach den Bestimmungen der Genfer Konvention (unten § 60 II). 
b) Allgemein fiir die von den internationalen FluBschiffahrtskom

missionen errichteten Schiffahrtsanstalten. Diesen Anstalten gegeniiber 
ist jede Angriffshandlung (BeschieBung, Besetzung usw.) untersagt; 
sie diirfen aber auch nicht zu Stiitzpunkten der Verteidigung gemacht 
werden. 

Vgl. oben§38III, S. 37 Z.1 (S. 314, 304) iiber dieSchiffahrtsanstalten 
an der Donau und am Suezkanal. Ein weiteres Beispiel bietet die "Neu
tralisierung" des Leuchtturms am Kap Spartel durch die Konventionen 
yom 31. Mai 1865 und 27. Januar 1892 (oben S. 303). 

11. "Ober den "Wirtschaftskrieg" als Mittel der Kriegfiihrung vgl. 
oben § 57 A III. 

§ 60. Kriegsgefangene - Verwundete. 
L Die Rechtsstellung der Kriegsgefangenen 1). 

An der Stellung der Kriegsgefangenen laBt sich der Grad der Hu
manisierung der Kriegsfiihrung verfolgen. Ein weiter, mit aller Grau
samkeit, deren der Mensch fahig ist, ausgestatteter Weg fiihrt von der 
Ausrottung oder Versklavung iiber die Zwangseinreihung in das eigene 
Heer (noch im 18. Jahrh.) bis in die Gegenwart. Dieses VerstehenlaBt 
manche Unvollkommenheit begreifen. 

1. In Kriegsgefangenschaft fallen die in die Gewalt des Kriegfiibrenden 
gelangten AngehOrigen der bewaffneten Macht des Kriegsgegners, aber auch 
die Nichtkombattanten und der ReerestroB (aber auch oben S. 471). 

In die feindliche Kriegsmacht efngereihte Personen, die a~ 
einem neutrale;n Handelsschiffe betroffen werden, konnen zu Kriegs
gefangenen gemacht werden (Art. 47 der Londoner Deklaration von 
1909). Trotz dieser Bestimmung hat England im Weltkrieg nicht nur 
wehrpflichtige, aber noch nicht eingereihte Personen, sondern auch 
Wehrfahige, die noch nicht wehrpflichtig waren, von neutralen Han
delsschiffen weggenommen (ungeachtet der Proteste der Vereinigten 

I) Beinhauer, Die Kriegsgefangenschaft, 1910; du Payrat, Le prisonnier 
de guerre dans la guerre continentale, 1910. Probst, Die Kriegsgefangenen nach 
modernem Volkerrecht. Diss. Greifsw. 1911. Kerssen brock, Die Kriegsgefangen-
8chaft. Diss. Gott.1911. Kre bs, Die Behandlung der Kriegsgefangenen in Deutsch
land (auf Grund amtlichen Materials), 1917. Le regime des prisonniers de guerre en 
France et en Allemagne au regard des conventions internat. 1914--1916. Preface 
de L. Renault, 1916. Wlassics, Z. Vo. R. Bd. 9, S.257. Merignhac Bd. 3, 1, 
S.156. Meurer Bd.2, S. 112. Nys Bd. 3, S.511. Oppenheim Bd.2, S.186. 
A. Zorn, S. 73. Moore Bd.7, S. 215. Gegenuber Garner Bd. II, S.I-57 ware 
zu vergleichen Plass mann, Die deutschen Kriegsgefangenen in Frankreich, 1921. 
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Staaten, der Niederlande usw.). Die "Zivilgefangenen" (oben § 57 S. 460) 
.sind nicht Kriegsgefangene; die Bestimmungen der "Ordnung" finden 
daher auf sie ke.ine unmittelbare Anwendung. Dagegen ist im Seekrieg 
die Schiffsmannschaft auch von Kauffahrteischiffen der Kriegsgefangen
.schaft a usgesetzt (vgl. unten § 65 A V c ). 

2. Die Kriegsgefangenschaft ist im heutigen Kriege nur VerwahrUJig mit 
;Schonung des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums der Gefangenen. 

Die Kriegsgefangenen haben ein "Recht" auf Behandlung als 
"Kriegsgefangene" . 

Der Kriegsgefangene hat aufgehOrt, feindlicher Soldat zu sein. 
Er tritt unter die Gewalt des Staates,' dessen Truppen ihn gefangen 
genommen haben. Er schuldet diesem Staat und seinen Organen Ge
horsam und steht unter seinen Gesetzen. Nach deutschem Rechte 
finden auf strafbare Handlungen eines Kriegsgefangenen die Vorschriften 
des Militarstrafgesetzbuches (§ 158, auch § 9 Ziff. 4) entsprechende An
wendung. Wegen strafbarer Handlungen, die er vor seiner Gefangen
nahme begangen hat, kann er von dem Nehmestaat nur dann zur Ver
antwortung gezogen werden, wenn dieser nach seinem Recht fiir die 
Bestrafung von Handlungen zustandig ist, die yon Auslandern im 
Inland oder Ausland begangen werden. Kriegshandlungen aber konnen 
nicht als strafbare Handlungen beurteilt werden2). 

Der kriegfiihrende Staat, in dessen Gewalt die Gefangenen geraten 
sind, darf aIle MaGnahmen treffen, um sie am Entweichen zu hindern; 
er darf sie, mit Ausnahme der Ofiiziere, auch mit angemessenen Ar
beiten beschaftigen, muG aber andrerseits fiir ihren ranggemaGen Unter
halt sorgen. Die angewiesenen Arbeiten diirfen nicht in unmittelbarer 
Beziehung zur Kriegfiihrung stehen (wie etwa das Auswerfen von 
Schiitzengraben). Das Entweichen des Gefangenen zieht,kriminelle Be
strafung nicht nach sich 3). 

Den Kriegsgefangenen verbleibt ihr personliches Eigentum, mit 
Ausnahme der Wafien, Pferde und de~ Schriftstiicke militarischen In
halts. Kriegsgefangene Offiziere erhalten den ihnen zukommenden Sold, 
,den ihre Regierung dann zuriickzuerstatten hat 4 ). Den Kriegsgefan-

2) Reichsmilitarger. vom 23. August 1915 (D.J.Z.Bd. 20, S.1235). Gerbaulet, 
D. J. Z. Bd. 21, S.184. Strupp, Z. i. R. Bd. 25, S.357. 

mer die Strafgerichtsbarkeit gegen Kriegsgefangene Arndt, Z. f. Politik 
Bd. 8, 1915, S. 513. 

3) Daher findet § 79 des deutschen Mil.-StGRs keine Anwendung. Ebenso 
Reichsmilitargericht 9. Februar 1916 (D. J. Z. Bd. 21, S. 415). Dagegen Oetker, 
Oerichtssaal Bd. 85, S. 415. 

4) Die Erstattungspflicht regelt der Versailler Vertrag mit einer tauschenden 
Geste der GroBmut (Art. 224): "Die hohen vertragschlieBenden Teile verzichten 
auf die gegenseitige Erstattung der Aufwendungen fiir den Unterhalt der Kriegs
gefangenen in ihren Gebieten". In anderem FaIle ware natiirlich bei dem Verhaltnis 

v.Liszt-Fleischmauu, Villkerrecht, 12. Auf!. 31 
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genen wird in der Ausiibung ihrer Religion und in der Teilnahme am 
Gottesdienste volle Freihejt gelassen. Fiir die Errichtung von Testa
menten der KriegsgefangeI1-en gelten dieselben Bestimmungen wie fiir 
die Milit&.1'p.ersonen des eigenen Heeres. Dasselbe gilt. fiir die Sterbe
urkunden sowie fiir die Beerdigung vo:ri. Kriegsgefangenen. (V gl. Art. 4-
bis 9, 17-19 der "Ordnung".) 

Fiir die Behandlung der Kriegsgefangenen sind, soweit die "Ord
nung" keine Bestimmungen enthalt, die Grundsatze der Menschlichkeit 
maBgebend. Fiir Leben und Gesundheit ist zu sorgen; unnotige Harte. 
ist zu vermeiden. In bezug auf Nahrung, Unterkunft und Kleidung sind 
sie auf demselben FuBe zu behandeln, wie die Truppen der Regierung,. 
die sie gefangengenommen haben 5). Die Beobachtung dieser Grund
satze kann durch Repressalien erzwungen werden (oben § 55 II) .. 
Empfehlenswerter sind Vereinbarungen zwischen den Kriegfiihrenden" 
wie sie wahrend des Weltkrieges mehrfach, z. B. iiber die Sistierung ein
geleiteter Strafverfahren, stattgefunden haben. Den Organen des inter
nationalen Roten Kreuzes pflegen die Kriegfiihrenden das Recht zur 
Besichtigung der Gefangenenlager und zur Meldung gefundener Dbel
stande einzuraumen. 

Die Behandlung der Kriegsgefangenen ist vielfach, so in Oster
reich, RuBland, Italien, durch die nationale Gesetzgebung geregelt. Be
achtenswert ist das franzosische Reglement vom. 21. Marz 1893. 

3. Kriegsgelangene konnen, wenn die Gesetze ihres Landes das gestatten,. 
auf Ehrenwort in die Heimat entlassen werden. Sie diirfen dann, dem geo • 

gebenen Wort entsprechend, wiihrend dieses Krieges die Waflen nicht gegen: 
den Gegner tragen 6). 

Auch die Regierung des auf Ehrenwort entlassenen Kriegsgefange
nen ist verpflichtet, von ihm keinerlei Dienste zu verlangen oder an-· 
zunehmen, die dem gegebenen Ehrenwort widersprechen. Kein Kriegs
gefangener kann gezwungen werden, die Entlassung auf Ehrenwort 
anzunehmen; und die feindliche Macht ist nicht verpflichtet, ihm die 
erbetene Entlassung zu gewahren. (Vgl. Art. 10-12.) Der Kriegs
gefangene, der die auf Ehrenwort iibernommene Verpflichtung verletzt" 
hat, wenn er wieder ergriffen wird, keinen Anspruch auf die Behand-

der Zahl der Gefangenen in beiden Lagern ein OberschuB an Deutschland zu er
statten gewesen. 

5) Die Behandlung in franzosischen Gefangenenlagern wahrend des Weltkriegs. 
war freilich in zahllosen Fallen ein Hohn auf die Gesetze der Menschlichkeit, die 
die Haager Landkriegsordnung predigt. Diese Erkenntnis konnen auch die lauten 
Klagen liber die Behandlung in deutschen Lagern, durch die die Gegenseite das. 
Urteil abzulenken sucht, nicht aus der Welt schaffen. 

6) Wlinnenberg, Die Entlassung der Kriegsgefangenen auf Ehrenwort, 
Diss. Wiirzb. 1911; Knorr, Das Ehrenwort Kriegsgefangener in seiner rechts
geschichtl. Entwicklung, 1916. 
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lung als Kriegsgefangener; er wird vielmehr nach dem Militarstrafrecht 
des Gegners gerichtlich abgeurteilt; nach § 159 des deutschen Militar
strafgesetzbuches trifft ihn die Todesstrafe. 

4. Von jedem der Kriegfiihrenden sollen besondere Auskunftsstellen iiber 
die Kriegsgefangenen errichtet werden. 

Dasselbe gilt von den neutralen Staaten, die etwa Angehorige der 
Kriegsmachte bei sich aufgenommen haben. Die Auskunftsstellen sam
meln alle auf die Kriegsgefangenen beziiglichen N achriehten, urn die 
an sie gerichteten Anfragen beantworten zu konnen; sie haben ferner 
aUe die Gegenstande, die auf den Schlachtfeldern gefunden oder von 
den verstorbenen Kriegsgefangenen zuriiekgelassen werden, zu sam
meln und den Berechtigten zuzustellen. Diese Auskunftsstellen sollen 
Portofreiheit genieBen. (V gl. Art. 14 und 16.) 

5. Die ordnungsmiiBig gebUdeten HilfsgeseIlSllhaften sollen aIle moglichen 
Erleichterungen bei Ausiibung ihrer Tatigkeit finden. 

Die Liebesgaben bleiben von allen Eingangszollen sowie von den 
Fraehtkosten auf Staatseisenbahnen befreit. (Vgl. Art. 15 und 16.) 

6. Die Kriegsgefangenschaft endet mit der gelungenen Flucht oder mit 
der Entlassung. 

Der entwichene Gefangene bleibt Kriegsgefangener (auch wenn er 
biirgerliche Kleidung angelegt hat), solange er nicht die Grenzen des 
Staates, in dessen Gewalt er geraten war, iiberschritten hat oder zu' 
einem Truppenteil seines Heimatstaates gestoBen ist. 

Die Entlassung kann, etwa wegen dauernder Dienstunfahigkeit oder 
im Austausch, schon wahrend des Krieges erfolgen. Nach dem Frie
densschluB sind samtliche Kriegsgefangene binnen kiirzester Frist zu 
entlassen (Art. 20). 

Kriegsgefangene, die sieh in Untersuehungshaft oder in Strafhaft 
befinden, konnen jedoeh zuriiekbehalten werden. 

II. Die Genfer Konvention. 
Die kranken und verwundeten Soldaten sind durch die Gerner Konven

tion vom 6. Juli 1906 (Convention pour la melioration du sort des militaires 
blesses dans les armees en campagne) geschiitzt, die an die Stelle der Kon
vention vom 22. August 1864 getreten ist 7). 

7) VgI. Lueder, Die Genfer Konvention, 1876. Roszkowski, Rev. Bd. 34, 
S. 199, 299, 442. Delpech, Rev. Gen. Bd. 13, S.629. Ruze, Rev. Gen. Bd. 19, 
S. 299, Bd. 21, S. 235. Ullmann S.482. J. Meyer, Geschichte der Genfer 
Konvention, 1901. Meurer, Die Genfer Konvention und ihre Reform, 1906. 
Derselbe, Z. Vo. R. Bd. 1, S.521. Rothlisberger, Die neue Genfer Kon
vention, 1908. Schneider, Die Genfer Konvention. Diss. Erl. 1911. Boethke, 
Das rote Kreuz, 1916. - :Ferner; Buhl, Die Kranken- und Verwundetentrans
porte nach der G. K. von 1906. Diss. Wiirzb.1908. Kehr, Die Vcrwundeten und 
Kranken des Landkriegs in Feindesland. Diss. Wiirzb. 1909. Macphersen, 
Z. Vo. R. Bd. 5, S.253. Strupp, Landkriegsrecht, S.148. Merignhac Bd. 3, 1, 

31* 
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Vereinbarungen zwischen einzelnen Staaten, um das Los der Ver
wundeten zu sichern und zu erleichtern, sind seit dem 16. Jahrhundert 
wiederholt getrofffen worden. Yom Jahre 1581 bis zum Jahre 1864 
werden 291 solcher Vertrage aufgezahlt, die sich teilweise auch auf 
den Seekrieg beziehen. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zeigte sich 
infolge der veranderten Kriegfiihrung eine riicklaufige Bewegung, die 
im Krimkrieg, in dem italienischen Krieg und wahrend des amerikani
schen Biirgerkrieges deutlich zutage trat. Die Schlacht bei Solferino 
(24. Juni 1859) gab dem Schweizer Henri Dunant (t 1910) den AnlaB, 
die Pflege verwundeter und kranker Soldaten im Feldzug, insbesondere 
die Griindung von Vereinen freiwilliger Krankenpfleger im Kriege, naher 
ins Auge zu fassen. Er und ein anderer Schweizer, Moynier, der 
Vorsitzende der Genfer Gemeinniitzigen Gesellschaft, bestimmten die 
SchweiZer Regierung, die iibrigen Machte zu einer Konferenz einzuladen, 
die ihre Beratungen in Genf (8.-22. August 1864) mit einer Vereinbarung 
abschloB. 

Diese Genfer Konvention wurde 1864 nur von zwolf Staaten unter
zeichnet und nur von neun Staaten ratifiziert: von der Schweiz, Baden, 
Belgien, Danemark, Spanien, Frankreich, Italien, Schweden und Nor
wegen und den Niederlanden. 

Seither sind beigetreten: PreuBen, Bayern, Hessen, Sachsen, 
Wiirttemberg, Mecklenburg-Schwerin, Argentinien, Bolivia, Bulgarien, 
Chile, Griechenland, GroBbritannien, Honduras, Japan, der Kongostaat, 
Luxemburg, Montenegro, Nicaragua, die V. St. v. Amerika, Osterreich
Ungarn, Persien, Peru, Portugal, Rumanien, RuBland, Salvador, Ser
bien, Siam, die Tiirkei, Uruguay, Venezuela; 1903 Korea und Guate
mala, 1904 China, 1905 Mexiko, 1906 das Deutsche Reich, Brasilien und 
Kolumbien, 1907 Ecuador, Haiti, Kuba, Paraguay.und die Domini
kanische Republik. 

'Demnach gilt die Genfer Konvention heute fiir 44 Staaten der er
weiterten Volkerrechtsgemeinschaft. Die Kriege nach 1864 lieferten den 
Beweis, daB die Konvention, so wohltatig sie im allgemeinen gewirkt 
hatte, doch nach verschiedenen Richtungen hin der Verbesserung und 
Erweiterung bedurfte. Insbesondere war von Italien ihre Ausdehnung 
auf den Seekrieg angeregt worden. 

Nach verschiedenen Verhandlungen einigte sich eine neue Konfe
renz iiber 15 Zusatzartikel, die in dem Entwurf einer Konvention yom 
20. Oktober 1868 zusammengefaBt wurden. Aber diese neue Vereinba
rung, die auch die Ausdehnung auf den Seekrieg enthielt, fand nicht die 
Genehmigung der Machte. 

S.186. Oppenheim Bd.2, S. 177. - Actes de la conference de revision reunie 
a .Geneve du 11/6 au 6/7 1906 (abgedruckt N. R. G. 3. s. 2, 323). Genaue Zu
sammenstellung tiber die Daten der Ratifizierung oder des Beitritts in N. R. G. 3. 
s.2, 323. - Uber die Vereine vom Roten Kreuz vgl. Ruze, Rev. Gen. Bd.19, 
S.229. - Garner Bd. I, S. 497f. weiB auch hier nur von VerstoBen auf deutscher 
und osterreichischer Seite im Weltkriege zu berichten. 
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Von der ersten Haager Konferenz, die in der dritten Konvention 
die Ausdehnung der Genfer Konvention auf den Seekrieg vereinbart 
hatte (unten § 63 VI), wurde der Wunsch ausgesprochen (oben S. 38), 
daB mi:iglichst bald eine neue Konferenz zusammentreten mi:ige, um 
die Genfer Konvention zu revidieren. Dieser Wunsch ist durch das 
Abkommen vom 6. Juli 1906 erfiillt worden. Dieser Vertrag ist 
von 35 Staaten unterzeichnet worden (R. G. Bl. 1907, S. 279) 8). 

Serbien und Montenegro sind keinem der beiden Abkommen bei
getreten. Das Abkommen von 1864 bleibt fUr die Machte in Kraft, 
die es ratifiziert haben, dem neuen Abkommen aber nicht beigetreten 
sind (Art. 31). 

Eine Liicke bleibt noch fiir die Verwendung von Luftfahrzeugen fUr 
die Bergung von Verwundeten. 

1. Die neue Genler Konvention gilt ebenso wie die von 1864 nur fUr den 
Landkrieg. Sie verpflichtet die Machte, die sie unterzeichnet haben oder ihr 
beigetreten sind, nur, wenn samtliche KriegfUhrende Vertragsstaaten (von 1864 
oder 1897) sind (Art. 24). 

Fiihrt eine dieser Machte einen Krieg gegen einen Staat, welcher 
einer der beiden Konventionen nicht beigetreten ist, so ist sie durch 
die Konvention nicht gebunden; doch miissen die Rechtssatze, die sich 
seit 1864 gewohnheitsrechtlich herausgebildet haben (und das sind 
samtliche Satze der ersten Konvention), auch bei dem Fehlen jeder 
bindenden Vereinbarung beobachtet werden. Dagegen ist der Staat in 
einem Biirgerkrieg, den er zur Niederwerfung eines inneren Aufstandes 
fiihrt, oder bei gewaltsamer, aber nicht kriegerischer Selbsthilfe zwar 
durch die Grundsatze der Menschlichkeit, nicht aber durch die Rechts
regeln des Vi:ilkerrechts in seiner Handlungsfreiheit beschrankt (oben 
S. 447). 

2. Verwundete oder erkrankte Militarpersonen wie andere den Heeren 
dienstlich beigegebene Personen werden ohne Unterschied der StaatsangehOrig
keit von der Kriegsmacht, in deren Handen sie sich befinden, geachtet und ver
sorgt (seront respectes et soignes). 

Unbeschadet dieser Fiirsorge sind sie Kriegsgefangene und werden 
als solche behandelt. Doch ki:innen die kriegfiihrenden Machte Aus
nahme- und Vorzugsbestimmungen vereinbaren; insbesondere iiber 
gegenseitige Riickgabe der auf dem Schlachtfeld gebliebenen Verwun
deten, iiber die Zuriicksendung der transportfahigen Verwundeten und 
Kranken, iiber ihre Ubergabe an einen neutralen Staat, wenn dieser 
sich verpflichtet, sie bis zum Ende der Feindseligkeiten zu internieren 9) 

8) Uber den Stand der Unterzeichnungen und Ratifikationen vgl. Pohl
Sartorius, Modernes Viilkerrecht, 1922, S. 90. 

9) Uber "die Hospitalisierung im Viilkerrecht" Otto Reichel, Z. Vii.R. Bd.ll, 
1918, S. 57 - eine der ganz vereinzelten Humanisierungen, die dem Weltkrieg zu 
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(Art. 2). Dauernd dienstunfahige Verwundete pflegen ausgetauscht 
zu werden. 

Nach jedem Kampf soll die das Schlachtfeld behauptende Partei 
die Verwundeten aufsuchen und sie, wie die Gefallenen, gegen Be
raubung und schlechte Behandlung schiitzen; sie soll dariiber wachen, 
daB der Bestattung der Gefallenen eine sorgfaltige Leichenschau vor
ausgeht (Art. 3). 

Jede Partei solI die bei den Gefallenen gefundenen Identitats
beweise sowie ein Namenverzeichnis der von ihr aufgefundenen'Kranken 
und Verwundeten deren LandesbehOrden oder den Dienstbehorden 
ihres Heeres iibermitteln. Die Kriegsparteien sollen sich iiber die Unter
bringung der Kranken und Verwundeten und iiber die Sterbefalle auf 
dem Laufenden erhalten und sich die auf dem Schlachtfeld gefundenen 
oder von den Sterbenden hinterlassenen Gegenstande, die zum per
sonlichen Gebrauch bestimmt sind, zusenden (Art. 4). 

3. Die beweglichen Sanitatsformationen und die stehenden Sanitats
anstalten werden von den Kriegsparteien geachtet und geschiitzt·(seront respec
tes et proteges) - Art. 6. 

Der Schutz hort auf, wenn sie dazu verwendet werden, dem Feinde 
zu schaden (Art. 7, 8). 

Die Genfer Konvention von 1864 sprach in diesem wie in dem nach
sten FaIle ungenau oder irrefiihrend von "Neutralitat". 

4. Das ausschlieBlich zur Bergung, Beforderung, Behandlung der Ver
wundeten und Kranken sowie zur Verwaltung von Sanitatsformationen und 
-anstalten bestimmte Personal und die den Heeren beigegebenen Feldpredlgel' 
werden unter allen Umstanden geachtet und geschiitzt; wenn sie in die Hande 
des Feindes fallen, diirfen sie nicht als Kriegsgefangene behandelt werden 
(Art. 9) 10). 

Gleichgestellt wird (wichtiger Fortschritt gegeniiber 1864) das Per
sonal der von ihrer Regierung anerkannten und ermachtigten frei
willigen Hilfsgesellschaften, das in den Sanitatsformationen 
und Sanitatsanstalten der Heere verwendet wird, vorausgesetzt, daB 
es den militarischen Gesetzen und Verordnungen sich unterwirft (Art. 10). 

Dasselbe gilt von der anerkannten Gesellschaft eines neutralen 
Staates, deren Personal und deren Sanitatsformatianen bei einer Kriegs
partei mit vorgangigerEinwilligung ihrer eigenen Regierung und mit 
Ermachtigung der Kriegspartei selbst mitwirken kann (Art. 11). 

dank~n sind. Es handelt sich nicht um Internierung, sondern um beaufsichtigtes 
Unterbringen von militii.rischen und zivilen kranken Kriegsgefangenen in der 
Schweiz, zur Besserung ihres Gesundheitsstandes. Dieser erfreulichen Fortbildung 
des Rechtes widmet Garner gerade eine Seite (Bd. II, S. 55). 

10) Maschka, Die rechtliche Stellung der Sanitatspersonen nach der Genfer 
Konvention, Z. Yo. R. Bd. 11, 1918, S.77. 
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Wenn die in den vorigen drei Absatzen genannten Personen in die 
Hande des Feindes fallen, so werden sie nicht Kriegsgefangene; sie haben 
.aber ihre Verrichtungen unter der Leitung des Nehmestaates fortzu
,setzen (Art. 12) und konnen daher, solange sie notwendig sind, von 
diesem zuriickgehalten werden. Sie sollen zuriickgeschickt werden, so
bald ihre Mitwirkung nicht mehr unentbehrlich ist; in diesem Fall 
diirfen sie ihr Privateigentum mit EinschluB der Instrumente, Waffen, 
Pferde, mit sich nehmen. Wahrend der Dauer ihrer Tatigkeit bleiben sie 
unverletzlich; sie unterstehen daher zwar der Disziplinargewalt, nicht 
aber der Gerichtsbarkeit des Nehmestaates, mag es sich urn friiher, 
mag es sich urn wahrend des Dienstes begangene Delikte handeln (die 
.abweichende Haltung der franzosischen Militargerichte 1914 war. mit
hin' eine Verletzung des Volkerrechts). 

Das in den Handen des Feindes befindliche amtliche Personal 
{Art. 9) erhalt von diesem dieselben Beziige und Lohnungen, wie das 
Personal gleichen Dienstgrades des eigenen Heeres .(Art. 13). 

15. Die beweglichen Sanitatsformationen, die in die Hande des Feindes 
'fallen, behaIten ihre Ausriistung mit EinschluJl der Bespannung; die Gebaude und 
die Ausriistung der stehenden SanitatsanstaIten bleiben den Kriegsgesetzen 
{also dem Beuterecht) unterworfen (Art. 14, 15). 

Von der Ausriistung der beweglichen Sanitatsformationen darf die 
:zustandige Militarbehorde jedoch zur Versorgung der Verwundeten und 
Kranken Gebrauch machen; und die Ausriistung und die Gebaude der 
stehenden Sanitatsanstalten diirfen ihrer Bestimmung nicht entzogen 
werden, solange sie fiir Verwundete und Kranke erforderlich, oder diese 
im Notfall nicht anderweitig sichergestellt sind (Art. 14, 15). 

Die Ausriistung der Hilfsgesellschaften bleibt Privateigentum, unter
liegt aber dem Recht der Anforderung (Requisition, Art. 16). 

6. Die Raumungstransporte (convois d'evacuation) sollen wie die beweg. 
lichen Sanitiitsformationen behandeIt .werden (Art. 17). 

Jedoch kann die Kriegspartei, die einen Transport abfangt, ihn, 
wenn die militarischen Erfordernisse es verlangen, auflosen und die 
Sorge fiir die Kranken und Verwundeten selbst iibernehmen. In diesem 
Fall hat sie (in analoger Anwendung des Art. 12) aIle Militarpersonen 
zuriickzuschicken, die zur Leitung der Beforderung oder der Bewachung 
des Transportes bestellt und mit einem regelrechten dienstlichen Auf
trag versehen sind. Die in Art. 14 erwahnte Verpflichtung zur Riick
gabe der Sanitatsausriistung bezieht sich auch auf die fiir die Raumungs
zwecke besonders eingericht"eten Eisenbahnziige und· Fahrzeuge der 
Binnenschiffahrt, sowie auf Ausstattung der zum Sanitatsdienst geho
renden gewohnlichen Wagen, Eisenbahnziige und Schiffsfahrzeuge 
(Art. 17). 

7. Zu Ehren der Schweiz wird das heraldische Abzeichen des Roten 
Kreuzes auf wei.Bem Grunde, das durch die Umkehrung der eidgenossischen 
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Landesfarben gebildet ist, als Wahrzeiehen und Abzeiehen des Sanitlttsdie.nstes 
der Heere beibehalten (Art. 18). 

Das Wahrzeichen wird auf den Flaggen und Armbinden, sowie 
auf der gesamten mit dem .Sanitatsdienst in Verbindung stehenden 
Ausriistung angebracht (Art. 19). 

Das geschiitzte Personal tragt die mit dem Wahrzeichen versehenen 
Binden auf dem linken Arm (Art. 20). 

Die geschiitzten Sanitatsformationen und Sanitatsanstalten hissen 
das Flaggenabzeichen neben der Landesflagge ihrer Kriegspartei (Art. 21). 

Das Abzeichen des Abkommens soll in Friedens- wie in l\i'iegs
zeiten nur zum Schutz und zur Bezeichnung der geschiitzten Forma
tionen und Anstalten, des Personals und der Ausriistung verwendet 
werden (Art. 23). 

8. Die Vertragsmaehte verpfliehten sieh, den MiBbraueh des Roten 
Kreuzes zu verhindern; ferner in Kriegszeiten die Beraubung und die sehleehtc 
Behandlung von Verwundeten und Kranken mit Strafe zu belegen, sowie den 
unbefugtlln Gebrauch des Abzeiehens als AnmaBung militariseher Abzeiehen 
zu bestrafen (Art. 27, 28)11). 

Leider ist dieses Versprechen im Weltkriege gar zu oft miBachtet 
worden, als daB man ihm auch in Zukullit eine groBere Wirkung bei
mess en diidte. 

§ 61. Kriegerische Besetzung fremden Staatsgebiets 
(occupatio belliea)!)_ 

I. "OIdmpationen". 
Verschieden von dem Erwerb der Gebietshoheit durch Besitzergrei

fung unbeherrschten Gebiets (occupatio imperii) und derEroberung, 

11) Kuhn, Der MiBbrauch des Roten Kreuzes. Diss. Erl. 1905. Buzzati, 
De l'emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge, 1890. Glildenpfennig, 
Der internationale Schutz des roten Kreuzes gegen MiBbr.auch. Diss. Greifsw. 1907. 
- Deutsches Reichsgesetz zum Schutze des Genfer Neutralitatszeichens vom 
22. Miirz 1902 (R. G. BI. 125). tJber das osterreichische Gesetz vom 14. April 1903 
vgI. Roszkowski, Rev. Bd.36, S.76, 188. Das Schweizer Bundesgesetz vom 
14. April 1910 ist abgedruckt in N. R. G. 3. s. 3, 831: das italienische vom 30. Juni 
1912 in Jahrbuch Bd. 2, S. 494. Flir die librigen Staaten vgl. N. R. G. 3. s. 9, 124, 
172, 174. 

1) Franz Scholz, Privateigentum im besetzten und unbesetzten Feindes
land (unter besonderer Berlicksichtigung der Praxis des Weltkriegs), 1919. Lor
riot, De la nature de l'occupation de guerre, 1903. Sichel, Die kriegerische Be
setzung feindlichen Staatsgebietes usw. Diss. Marb. 1905. Baumberger, Occu
patio bellica (im Landkriege). Diss. Freib. 1909. Tjadden, Die kriegerische Be
setzung feindlichen Staatsgebietes usw. Diss. GOtt. 1910. Marinoni, della natura 
giuridica della occupazione bellica 1911. Huber, Rev. Gen. Bd. 20, S. 657 
(Staatseigentum im Landkrieg). Robin, Des occupations militaires en dehors 
des occupations de guerre, 1913. Nys Bd. 3, S. 222; Rev. Bd.38, S. 274, 406 (liber 
Requisitionen und Kontributionen). Meurer Bd. 2, S. 206; Arch. o. R. Bd. 33, 
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durch die fremdes Staatsgebiet von dem Eroberer seiner Staatsgewalt 
endgiiltig unterworfen wird (debellatio), wie von der Invasion, die als 
reine Kriegshandlung nur voriibergehende Rechtswirkungen auslost, 
begriindet die militarische Besetzung von feindlichem Staatsgebiet 
(occupatio bellica) ein eigenartiges, von der Waffengewalt getragenes, 
aber yom Volkerrecht anerkanntes und geregeltes - vorlaufiges -
Rechtsverhaltnis zwischen der besetzenden Macht einerseits, den Lan
desbewohnern und den iibrigen Staaten anderseits. In der offentlichen 
Meinung, zumal der breiten Volksschichten, nicht zumindest des Mili
tars, ist sie allerdings vielfach ahnlich dem Ver:haltnis von Besitz zu 
Eigentum aufgefaBt. Darin liegt eine politische Gefahr. Der occupatio 
bellica verwandt ist die occupatio petita, eine Besetzung, die mit dem 
besetzten Lande vereinbart worden ist (die Ukraine 1918 von Deutsch
land); vgl. Art. 433 Versailler Vertrag. Und verwendet wird der occu
patio bellica angenahertes Recht auch fUr die Nachkriegszeit in dem 
Rheinlandabkommen yom 28. Juni 1919 (und bei dem Rechtsbruch 
des Ruhreinfalls 1923/24). 

II. Die Besetzung feindlichen Gebietes (occupatio bellica), die dem Land
krieg eigentfimlich ist, schliellt zwei Merkmale in sich: die tatsiichliche Herr
schaU des besetzenden Heeres und den Willen des Staates, diese Herrschafts
gewalt bis zur Entscheidung fiber das endgiiltige Schicksal des Gebietes in ge
regelten Formen auszufiben. 

Die Besetzung ist ein Akt der KriegfUhrung, der als solcher, wie 
die gesamte Kriegfiihrung, sowohl unter den nationalrechtlichen Nor
men des Kriegfiihrenden wie unter den Rechtsregeln des Volkerrechtes 
steht. Die Truppe selbst tragt auch im Okkupationsgebiete ihr nationales 
Recht mit sich und bleibt ihm unterworfen. Das Volkerrecht zieht 
der Kriegfiihrung bestimmte Schranken; aber indem es das tut, gewahrt 
es ihr zugleichBefugnisse, die, anders als die von dem eigenen nationalen 
Recht ihr gewahrten, von allen andern Staaten Anerkennung fordern. 

Die volkerrechtliche Anerkennung und Regelung der Stellung, die 
der besetzende Staat in dem besetzten feindlichen Gebiete ausiibt, ist im 
3. Abschnitt der Landkriegsordnung (Art. 42-56) enthalten. Die Be-

S. 353. Ruze, Rev. Gen. Bd. 16, S. 134. Beer, Juristische Wochenschrift 1916, 
S. 981; D. J. Z. 1916, S. 1172. Neumeyer, Annalen des Deutschen Reichs, 1917, 
S.53. de Louter Bd. 2, S. 286, Merignhac Bd. 3, 1, S. 387. Oppenheim Bd. 2, 
S.230. Moore Bd. 7, S. 257-315. Strupp S. 93. Ullmann S. 494. A. Zorn 
S. 207. Theo Heymann, Besetzungsrecht, 1920. Heyland, Die Rechtsstellung 
der besetzten Rheinlande, 1923, 1. Abschnitt (Beispiele fur die Occupatio bellica 
bietet freilich auch der II. Abschnitt, der von der Besetzung des Rheinlandes, d. h. 
im Frieden, handelt); Heyland, Occupatio bellica, im Worterbuch Bd. 2, S. 154 
bis 170. Einen breiten Raum nimmt die Erorterung bei Garner ein (Bd. II, S. 
58-230), dazu ein ganz kurzes Wort des Vergleichs mit der englisch.franzosischen 
Okkupation in Griechenland als neutralem Lande, S.250. 
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,stimmungen, die auf den Erfahrungen des deutsch-franzosischen Krieges 
von 1870/71 2) beruhen, haben bei den jahrelang dauernden Besetzungen 
im Weltkrieg auf Schritt und Tritt sich als liickenhaft erwiesen3 ). Die 
Liicken lassen sich aber ausfiillen, wenn der Grundgedanke, von dem 
die Bestimmungen ausgehen, klar erkannt und, den geanderten Ver
haltnissen entsprechend, sinngemaB weitergebildet wird. 

1. Der Grundgedanke liiBt sich dahin bestimmen: Der besetzende Staat 
iibernimmt die Ausiibung der Staatsgewalt des verdriingten Staates; nicht 
jedoch als dessen Beauftragter, sondern kraft eigenen, durch das VOiker
l"echt gewiihrleisteten Rechts. Dieses Recht ist zugleich seine Pflicht als 
Glied des volkerrechtlichen Staatenverbandes. 

Urn konkret zu sprechen: das besetzte belgische Gebiet blieb nach 
wie vor belgisches Gebiet; aber in ihm hatte die belgische Regierung die 
Ausiibung der Befehls- und Zwangsgewalt an das Deutsche Reich ver
loren. Dem besetzenden Staat gegeniiber sind die besetzten Gebiete Aus
land, in dem die Gesetze des besetzenden Staates keine Anwendung 

2) Doch nicht allein. Schon der Frh. v. Stein hatte nach der Viilkerschlacht 
bei Leipzig (21. Oktober 1813) eine Zentralkommission fUr die Verwaltung aller 
.(lurch die Truppen der Verbiindeten besetzten Lander organisiert. - Fiir 1870/71 
E. Loening, Die Verwaltung des Generalgouvernements im ElsaB, 1874. Vgl. 
ferner Linnebach, Deutschland als Sieger im besetzten Frankreich 1871-1873 
'(1924). 

3) Es muB aber auch anerkannt werden, daB trotz dieses mangelhaften oder 
,zweifelhaften Rechtsbodens die deutsche Okkupation wahrend des Weltkrieges, 
namentlich in Belgien und Frankreich, in RuBland und in Rumanien unter den 
schwierigsten Verhaltnissen inmitten einer feindseligen Beviilkerung, ununter
stiitzt oder in passivem Widerstande gehemmt durch die heimische Beamtenschaft 
fiir die materielle und geistige Kultur des Landes, fiir Wirtschaft, Verkehr, Schule 
und Gesundheitswesen iiber die Okkupationszeit hinaus dauernde Werte ge
.schaffen hat. Fehlgriffe sind gewiB nicht ausgeblieben, konnten es gar nicht, wo 
MiIitar die ungewohnte Riesenaufgabe der Verwaltung von 4 Staaten mit knappen 
Mitteln leisten muBte (vgl. "Zwei Jahre deutscher Arbeit im Generalgouvernement 
Warschau 1917"). Doch waren die Fehlgriffe mehr politischer als rechtlicher 
Natur. Wer hier Richter sein will, darf die Miihe nicht scheuen, sich (sei es auch 
nur vom Studiertische oder Diplomatentische aus) mitten in die ungeheure Fiille 
des Stoffes zu versetzen und darf nicht mit wenig Witz und viel Behagen bei der 
Demontierung von Fabriken oder der Internierung oder Verpflanzung der Be
wohner des Okkupationsgebietes haften bleiben. Sind doch auch nicht wenige 
Fabriken aufgerichtet, Industrielle und Grundherren auch saniert werden. Es 
IaBt sich nicht erwarten, daB die Mitlebenden, die vom Eingriffe betroffen wurden, 
und daB eine durch die Regierung bestimmte iiffentliche Meinung der Gegenwart 
schon unbefangen urteilen. Das gerechte Urteil wird Deutschland ruhig von der 
Geschichte hinnehmen kiinnen, auch von der Kulturgeschichte. 

Inzwischen haben die Verbandsmachte das ergreifendste Vergleichsmaterial 
selbst beschafft: die "friedliche" Okkupation der Rheinlande (vgl. die Denk
schriften derReichsregierung iiber die Besatzungskosten, zuletzt die 4. von 1924) und 
die "sanktionsmaBige" Okkupation, die seit dem 9. Januar 1923 im Ruhrgebiete 
gewiitet und die mehr als 100000 deutsche Bewohner von Haus und Hof getrieben 
hat. Auch dieses Blatt wird aus der Weltgeschichte nicht zu liischen sein. 
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linden. Wahrend die deutsch-belgischen Vertrage mit dem Ausbruch 
des Krieges erloschen waren, sind die von Belgien mit dem verbiindeten 
.Ausland und den neutralen Staaten geschlossenen Vertrage in Kraft 
geblieben4); aber die aus ihnen fUr Belgien erwachsenen Rechte waren 
von Deutschland wahrzunehmen. Die in Briissel beglaubigten diplo
matischen Agenten des Auslandes hatten die Wahl, der belgischen Re
gierung zu folgen, oder wenn sie die Interessen ihrer Staatsangehorigen 
und Schutzbefohlenen wirksam vertreten woIlten, in Briissel zu bleiben 
und mit dem obersten Organ der deutschen Verwaltung zu verhandeln4a). 

Gesetzge bung, Rech tspflege, V erwal tung werden, sowei t 
<6S moglich ist, wie bisher fortgefiihrt 5). In die Liicken aber hat 
der besetzende Staat einzuspringen. Nach Art. 43 "hat er aile von ihm 
.abhangenden Vorkehrungen zu treffen, um nach Moglichkeit die offent
liche Ordnung und das offentliche Leben wiederherzusteIlen und auf
rechtzuerhalten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht, 
unter Beachtung der Landesgesetze". In dieser Bestimmung liegt der 
Rechtstitel fUr die Betatigung der Herrschaftsgewalt des besetzenden 
Staates. J e Hinger die Besetzung dauert, desto umfassender muB, im 
Interesse des besetzten Landes, das selbstandige Eingreifen seiner Ver
waltungstatigkeit werden und mit ihr das seiner Gesetzgebung 6). Die 
'Sorge fUr die offentliche Sicherheit, Versorgung der Bevolkerung mit 
Lebensmitteln und Rohstoffen, das gesamte wirtschaftliche Leben, 
'zumal des Verkehrs, Bau von StraBen, Eisenbahnen (in Belgien wei
gerten die Beamten zuerst den Dienst) und Briicken, Aufrechterhaltung 
oder Anpassung der Kommunalverwaltung, Bergbau, Landwirtschaft 
und Forstverwaltung, die Sorge fUr die Arbeitslosen und die Behand
lung der die zugewiesene Arbeit Weigernden (Anweisung des Aufent
haltsortes mit eventueIler Entfernung aus dem Lande) 7), die Recht-

') Teilweise abweichend beziiglich der Auslieferung Mittermaier, Z. i. R. 
Rd. 11, S.625. Vgl. auch Laband in der Festgabe fiir Otto Mayer (1916) S. 1. 

4&) Naheres Garner Bd. 1, S. 51. 
5) Petit, L'administration de la justice en territoire occupe, 1900. Holken, 

Die Okkupationsarmee und das Recht im besetzten Gebiet unter besond. Beriick
sichtigung des internat. Privatrechts, 1917. 

6) Man sehe die Sammelwerke: Handausgabe des Gesetz- u. Verordnungs
blattes fiir die okkupierten Gebiete Belgiens (3 Bande 1916-1918); Handbuch fiir 
das Generalgouvernement Warschau, Teil I von Palandt (1917); Junker u. Langrod, 
Sammlung der Verordnungen fiir die unter K. u. K. Militarverwaltung stehenden 
Gebiete Polens, Wien 1916. Kein Zweig der Verwaltung ist von der Regelung un
beriihrt geblieben. - Man vergleiche damit die immer mehr anschwellenden Ver
ordnungen der Rheinlandkommission, die ne ben der an sich weiter wirkenden 
deutschen Verwaltung sitzt, in H. u. W. Vogels, Das Rheinlandabkommen sowie 
die Verordnungen der Interalliierten Rheinlandkommission,. 2 Bande, 1920, 1921, 
ferner die deutsche amtliche Veroffentlichung "Das Rheinlandabkommen und die 
Anordnungen der Interalliierten Rheinlandkommission in Coblenz", 1924. 

7) Die sog. Deportation von Belgiern nach Deutschland (Herbst 1916) hat 
zu besonders heftigen Angriffen gegen Deutschland, selbst zu Interventionsver-
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sprechung (in Polen waren Richter und Anwalte geflohen), das Gefang
niswesen, die offentliche Gesundheitspflege, Seelsorge und Unterricht 
(man denke an die Universitaten in Warschau und Gent), die Wahrung 
der Rechte von nationalen Minderheiten (die Flamen in Belgien), nicht 
zuletzt auch die Regelung der immer schwieriger werdenden Wahrungs
verhaltnisse und des Bankwesens - kurz aIle Zweige staatlicher 
Verwaltungstatigkeit werden bei lange dauernder Besetzung im Inter
esse des besetzten Gebietes selbst von dem besetzenden Staat ergriffen 
werden mlissen. Und es ist klar, daB das nicht ohne Meinungsverschie
denheiten und Reibungen, ohne Fehlgriffe der Verwaltung und MiB
verstandnisse der Verwaltet!m abgehen kann, auch wenn auf allen 
Seiten der beste Wille zur Beachtung des Volkerrechts vorhanden ist. 

1m Interesse ihrer Landsleute an einer moglichst geordneten Ver
waltung werden die Beamten des besetzten Gebietes (namentlich auch 
die richterlichen) ihre Tatigkeit fortfUhren (das ist in Belgien fiir die 
Regel, im besetzten Ostlande fast nirgends geschehen). Allerdings kann 
das Recht des besetzten Staates dem entgegenstehen, und dann konnte 
der Okkupant nur im FaIle der Not ihre Amtstatigkeit fordern. Anderer
seits ist der Okkupant nicht genotigt, die Staatsbeamten in ihrem Wir
kungskreis zu belassen; und in politisc hoder militarisch wichtigeren Stellen 
konnte er das gar nicht tun. Auch dieJ ustiz ist da von nicht ausgenommen. 

Der besetzende Staat hat eben nicht nur fUr die Interessen der be
setzten Gebiete zu sorgen. Er hat auch, und das wird fUr ihn an erster
Stelle stehen, die besetzenden Truppen und die Zwecke der 
Kriegfiihrung zu sic hern. In dieser Richtung reicht dem besetzten 
Gebiet und dessen Bewohnern gegeniiber seine Gewalt so weit, als sie 
nicht durch die Bestimmungen der "Ordnung" eingeschrankt wird 
(vgl. dariiber unten 2-5). Innerhalb dieser Schranken werden die In
tereSsen der KriegfUhrung den Interessen der Bewohner des besetzten 
Gebietes vorgehen (Beschrankung der PreBfreiheit, des Hausrechts, 
Verkiindung des Standrechts, Verbot der Abwanderung militarpflich
tiger Personen, Evakuierung der Landesbp-volkerung usw.) - wie ja 
auch in der Heimat der Kriegszustand weitgehende Beschrankungen 
der personlichen Freiheit mit sich bringVa ). 

suchen Neutraler, AnlaE gegeben. Anspriiche auf Schadenersatz, die eine Anzahl 
Deportierter gegen Deutschland vor dem deutsch-belgischen Gemischten Schieds
gerichte erhoben haben, sind von diesem (Mai 1924), weil durch die Reparationen 
(Teil VIII, Anlage I des Versailler Vertrags) abgegolten, abgewiesen worden. 
Darstellung wahrend des Prozesses von belgischer Seite Pirenne, Rev. d. d. i. 
Bd. 51, 1924, S. 102. - Auch im Tatsachlichen einseitig Fauchille, L'evacuation 
des territoires occupes par l'Allemagne dans Ie nord de la France, 1918. Ein be
sonderes Kapitel widmet dem Vorgange Garner S.163-185. 

70) Wenn die englische Krankenpflegerin Edith Cavell (seit 1906 Instituts
vorsteherin in Briissel), die englische und franzosische Soldaten verbarg und ihnen. 
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2. Die Bewohner des besetzten Gebietes behalten ihre bisherige Staats
angehOrigkeit, sie treten aber unter die Befehls- und Zwangsgewalt des be
setzenden Staates 8). 

Sie schulden diesem Gehorsam, nicht aber die Treue, die der 
Untertanenverband fordert. Es ist daher volkerrechtswidrig, von der 
Devolkerung des besetzten Gebietes den Treueid zu verlangen oder 9) 

sie zu zwingen, Auskiinfte iiber das Heer des Gegners oder iiber dessen 
Verteidigungsmittel zu geben (vgl. Art. 42-45), oder sie zur Teil
nahme an den Kriegsunternehmungen gegen ihr eigenes Land, etwa zu 
Fiihrerdiensten in unbekanntem Gelande, zu zwingen. 

"Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der Biirger, das 
Privateigentum, die religiosen trberzeugungen und die gottesdienstlichen 
Handlungen sollen geachtet werden" (Art. 46 Abs. 1). 

Abgesehen hiervon konnen von den Bewohnern Leistungen gefordert 
werden - wobei als MaBstab die Anforderungen an die eigenen Ange
horigen der Okkupationsmacht gelten diirfen - sie konnen aus Griinden 
der Staatssicherheit interniert, in Haft gesetzt, auch verschickt werden, 
zumal kein Grund besteht, sie durch den Zwang des Kriegel> weniger 
beeinflussen zu lassen, als es der Fall sein konnte, wenn sie der Macht 
des eigenen Staates noch unterstiinden. 

Das Anfordern einer Bestellung yon Geiseln, d. h. (von ange
sehenen oder bemittelten) Personen, die mit Vermogen und Freiheit, 
ja mit ihrem Leben ffir die Erfiillung gewisser Verpflichtungen der Ein
wohner einzustehen haben, widerspricht nicht dem Volkerrechte; 
,es ist in der Haager Landkriegsordnung nicht erwahnt und nicht ver
boten. In den militarischen Dienstinstruktionen ist auf die Geiselnahme 
schon wahrend des Friedens hingewiesen worden, wie denn auch das 
Reichsmilitargesetz (§ 44 Z. I) die Geiseln neben den Kriegsgefangenen 
zur Errichtung eines Militartestamentes berechtigt erklart. 

Eine angemessene, nicht verletzilnde Behandlung der Geiseln -
Instruktionen ffir das amerikanische Heer von 1864 § 55 "treated like 
a prisonner of war" - fordert der Geist der Zeit. Sie wird bei bloBer 
"Geldg~iselschaft" (Kohler) zur Sicherung von Kontributionen anders 
aein (bloBe Freiheitsentziehung), als bei der "Gefahrgeiselschaft", die 

ebenso wie Belgiern im militiirpflichtigen Alter zur Flucht fiber die Grenze ver
half, yom deutschen Kriegsgerichte zum Tode verurteilt worden ist (t 12. Oktober 
1915), so wird man diese Strafe an einer Frau, die aus nationalen Beweggrfinden 
gegen das Kriegsgesetz verstieB, beklagen - das Urteil selbst war aber kein Ver
stoB gegen das Recht, nur seine Vollstreckung ein politischer Fehler. Einseitige 
Darstellung bei Garner Bd.2, S. 97; zu einzelnem Hatschek, S.398. 

8) Schmieden, Die personliche Stellung der Landesbewohner im kriegerisch 
besetzten Gebiet. .. Diss. Leipzig 1916. 

9) Gegen diese Bestimmung hat das Deutsche Reich im Haag einen Vor
behalt gemacht. 



494 V. Buch. Staatenstreitigkeiten. 

den Geisel zur Vermeidung der Gefahr fiir den Okkupanten in die gleiche 
Gefahr wie diesen bringen solI. - 1m Weltkriege haben beide Teile zur 
Geiselnahme gegriffen, dariiber diirfen die heftigen Vorwiirfe der Ver
bandsmachte gegen Deutschland nicht tauschen 10). 

3. Die besetzende Kriegsmacht kann fiillige Steuern und Abgaben er
heben und fUr die Bediirfnisse des Heeres Zwangsauflagen in Geld (Kontri
butionen) ausschreiben, sowie Naturalleistungen (Requisitionen) fordern. 

a) Die Erhebung der bestehenden staatlichen Abgaben 
(Steuern, Zolle, Gebiihren) solI nach MaBgabe der bestehenden landes
rechtlichen Bestimmungen erfolgen; die Gelder sind fiir die ordnungs
maBige Verwaltung des besetzten Gebietes zu verwenden. Dariiber 
hinausgehende Geldauflagen diirfen zur Deckung der Bediirfnisse 
des Heeres oder der Verwaltung des besetzten Gebietes, insbesondere 
fiir auBerordentliche Verwaltungsbediirfnisse erhoben werden ("Steuer
kontributionen"). Strafen, seien es Geldstrafen ("Strafkontribu
tionen"), seien es Strafen anderer Art, diirfen, soweit sie nicht als Re
pressalien erscheinen, nicht iiber eine ganze BevOlkerung wegen der 
Handlungen einzelner verhangt werden, fiir welche die Gesamtheit 
nicht (sei es auchnur wegenNichthinderung) alsverantwortlich angesehen 
werden kann ll). Verschieden von diesen "Strafen" sind die Siche
rungsmaBregeln, die zum Schutze der besetzenden Truppen er
griffen werden, wie die Niederlegung einer Ortschaft, deren Zivilbevol
kerung an den Feindseligkeiten sich beteiligt hat, ZwangsmaBregeln aller 
Art; diese MaBregeln sind Akte der Kriegfuhrung selbst und werden als 
solche in diesem Abschnitt der "Ordnung" gar nicht behandelt. Z wa ng s
auflagen in Geld (an Stelle der Naturalleistungen, von Meurer 

10) Freilich war die Gelegenheit fiir die Verbandsmachte nur gering. - das 
hat in der Nachkriegszeit Frankreich an Rhein und Ruhr mit einer die Kriegsvor
gange in den Schatten stellenden Rticksichtslosigkeit nachgeholt. Die Literatur 
hatte die Geiselfrage bis zum Weltkriege nahezu vollig vernachlassigt; vgl. jedoch 
Lueder, Landkriegsrecht § U3. Dietz, Handworterbuch des Militarrechts, 1912 
"Geisel"; nunmehr Kohler, Grundlagen §80und besonders Lutteroth, DerGeisel 
im Rechtsleben, 1922 (Abhandl. aus dem Staats- u. Verwaltungsrecht, herausge
geben von Brie, Fleischmann, Giese, Heft 36), S.232ff. Dagegen Garner Bd. 1, 
S.298; Oppenheim Bd. 2, S.352 (trotz grundsatzlicher Anerkennung des Rechts 
zur Geiselnahme). 

11) Das ist der Versuch einer Einschrankung jener urwtichsigen Auffassung, 
die sich auch in diesem FaIle fUr das Volkerrecht erhalten hatte, wie sie ehedem 
(als Haftung der Sippe oder Gemeinde) das innere Recht der Kulturstaaten aufwies, 
nicht zum wenigsten das mittelalterlich deutsche - und wie sie schlieBlich und fort
wirkend ihren gewaltigsten Ausdruck in dem Einstehen der Volksgenossen mit Blut 
und Gut, eines fiir aIle und alIer fiir einen, in dem Kriege behalten hat. 

MiBbilligend tragt Garner Bd.2, S.140-162 die Strafen zusammen, die 
Deutschland im besetzten Gebiete von Belgien und Frankreich tiber Gemeinden 
verhangt habe; vgl. auch Oppenheim Bd.2, S.241. 
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sogenannte "Ersatzkontributionen") durfen nur auf Grund eines schrift
lichen Befehls, unter Verantwortlichkeit eines selbstandigen komman
dierenden Generals und gegen Empfangsbescheinigung erhoben werden. 

b) Die Forderung von Naturalleistungen und Dienst
leistungen 12) (Stellung von Pferden und Wagen, Lieferung von Nah
rungsmitteln und Kleidern, Einquartierung der Truppen usw.), muB im 
Verhaltnis zu den Hilfsquellen des Landes stehen. Fur sie genugt die 
Ermachtigung des Befehlshabers der besetzten Ortlichkeit. Diese Lei
stungen (Requisitionen) konnen fur die Bediirfnisse des Besetzungsheeres, 
(nicht etwa fur andere Truppenteile oder fUr die Bevolkerung der Hei
mat) gefordert werden. Sie sind soviel wie moglich bar zu bezahlen~. 
andernfalls ist einstweilen eine Empfangsbestatigung auszustellen (so
weit ein zur Entgegennahme Berechtigter ausfindig gemacht werdeR 
kann) , und die Zahlung ist moglichst bald zu bewirken. An Stelle der 
nichterfullten Leistung kann eineGeldauflage treten (Ersatzkontribution" 
siehe zuvor a). Vgl. Art. 48-52. AIle diese Leistungen treffen die Be
wohner des besetzten Gebietes ohne Unterschied der StaatsangehOrig
keit, also auch die AngehOrigen fremder Staaten, ja selbst die des be
setzenden Staates selbst, soweit nicht Abweichendes angeordnet wird •. 

4. Das in die Hande des Siegers gefallene fremde Staatsvermogen wird 
den Zwecken der Kriegfiihrung dienstbar gemacht. 

a) Bewegliches Staatsgut kann eingezogen werden: so insbe
sondere Bargeld, Wertpapiere, fiiJlige Forderungen, Lebensmittelvor
rate, Wagen, Pferde, Kriegsmaterial aller Art (toute propriete mobiliere 
de l'Etat de nature it servir aux operations de la guerre), b) Unbeweg
liches Gut (Gebaude, Walder, Liegenschaften, landwirtschaftliche An
lagen, Staatseisenbahnen usw.) kann von der besetzenden Staatsgewalt 
mit den einen NutznieBer bindenden Beschrankungen gebraucht 
werden. c) Offentliche Anstalten, die dem Gottesdienst, der Wohl
tatigkeit, der Kunst13) und Wissenschaft gewidmet sind - sind uno, 
verletzlich. V gl. Art. 53, 55. 

5. Das Privateigentum ist im Landkrieg grundsatzlich unverletz·· 
lich. Doch gestattet nicht nur die Landkriegsordnung gewisse Eingriffe, 

12) Scholz S. 47-87 (Requisitionsrecht); Pont, Les requisitions militaires, 
en temps de guerre, 1905; Robur, Des occupations militaires, 1910; Boutin,. 
Les requisitions (militaires), 1916; Ferrand, Des requisitions en matiere de droit 
intern. public. 1917; Roquette, Kontributionen, Diss. Erl. 1916. Oppenheim 
Bd. 2, S. 207: "Requisitions and contributions in war are the outcome of the eternal' 
principle that war must support war." 

13) Die Pflege der KunstdenkmiHer im Weltkriege darf Deutschland - einer 
vergifteten Offentlichen Meinung zum Trotze - als einen Ruhmestitel fiir sich 
in Anspruch nehmen; vgl. Muller (Meiningen), Der Weltkrieg und das Volkerrecht-L 
Bd. 1, S. 458; Zi telmann, Krieg und Denkmalspflege, Z. Vo. R. Bd. 10, 1917, S. 1;, 
Clemen, Kunstschutz im Kriege, 1919. 
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sondern diese konnen auch durch Notstand oder aIs Repressalie gerecht. 
fertigt sein 14). 

a) tJber die Eingriffe in das Privatvermogen (Forderungsrechte, ge
werbliche Schutzrechte, selbst Eigentum), die im Weltkrieg von den 
Verbandsmachten unter Fiihrung Englands vorgenommen worden und 
von dem Vierbund erwidert sind, vgl. oben § 39 V 2d. Unberiihrt ge
blieben ist die Rechtslage, soweit sie das Beutemachen, Pliindern usw. 
verbietet. 

Eine wichtige A usnahme von der Unverletzlichkeit des Privat
-eigentums laBt die Landkriegsordnung ausdriicklich zu: "Aile Mittel, 
die zu Lande, zu Wasser und in der Luft zur Weitergabe von Nachrich
ten und zur BefOrderung von Personen oder Sachen dienen, mit Aus
nahme der durch das Seerecht geregelten Faile" (also das roilende 
Material der Eisenbahnen, Landtelegraphen, Fernsprech- und Funk
spruchanlagen, Schiffe und Luftfahrzeuge, Wagen und Pferde usw.) 
"sowie die Waffenniederlagen und iiberhaupt jede Art von Kriegs
vorraten konnen, selbst wenn sie Privatpersonen gehoren, mit Be
llchlag belegt werden. Beim FriedensschluB miissen sie aber zuriick
gegeben und die Entschadigungen geregelt werden. Diese Gegenstande 
unterliegen mithin der Anforderung (Requisition); sie konnen gegen 
Entschadigungen verwendet werden, sind aber nach AbschluB des Frie
dens zuriickzuerstatten oder zu ersetzen. Auch neutrales Eisenbahn
material ist bei gebieterischer Notwendigkeit der Benutzung nicht ent
zogen, vgl. unten § 66 am Ende. 

Die unterseeischen Kabel, die besetztes feindliches Gebiet mit neu
tralem Gebiet verbinden, diirfen nur im Falle unbedingter Notwendig
keit und nur gegen Entschadigung mit Beschlag belegt oder zersWrt 
werden. V gl. Art. 53, 54, 56. 

In der angefiihrten Bestimmung des Art. 53 ist der Begriff der 
"Kriegsvorrate" ("toute espece de munitions de guerre") von besonderer 
Bedeutung. Es sohlieBt Geld und Wertpapiere unbedingt aus, um
faBt aber alle Gegenstande, die unmittelbar oder nach Verarbeitung 
zur Kriegfiihrung verwendet werden konnen, also auch Rohstoffe fiir 
die Hersteilung von KriegsmateriaP5). Dagegen kann er auf Nahrungs
und Futtermittel, auf Kleider und Kleiderstoffe, auf Rohstoffe fiir die 
Bediirfnisse der Heimindustrie usw. nicht bezogen werden. Art. 52 be
:schrankt die Requisition ausdriicklich auf die Bediirfnisse des Be
setzungsheeres. 

14) Wilh. Kaufmann, Zur Transvaalbahnfrage, 1901. Nowacki, Die Eisen
bahn im Kriege, Diss. Rost. 1906. Schiemann, Rechtslage der 6ffentl. Banken 
im Kriegsfall, Diss. Greifsw. 1902. 

15) Scholz (139): Militarische Schriften, (144) Hetzliteratur: "Zur Kriegs
munition zahlt leider auch der Geifer." 
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Diese Bestimmungen haben sich im Weltkrieg als unzureichend er
wiesen. Nicht nur wegen des untrennbaren Zusammenhanges, der zwi
schen dem Besetzungsheer und den iibrigen Heeresteilen besteht, son
dern vor ailem wegen der im Kriege notwendig gewordenen Organisie
rung der nicht zur Streitmacht gehOrenden Bevolkerung, die zur Leistung 
der Hilfsdienstpflicht herangezogen worden ist. Das Deutsche Reich 
hat denn auch in den von ihm besetzten Gebieten Landeserzeugnisse ailer 
Art, gewerbliche Fabrikate und Rohstoffe in ausgedehntem Umfange 
.auch fiir die Bediirfnisse der friedlichen Bevolkerung requiriert. Diese 
'Oberschreitung der durch die Landkriegsordnung gezogenen Schranken 
findet aber ihre ausreichende Rechtfertigung in dem N otstand, in den 
das ganze deutsche Yolk und damit das Reich selbst durch den Aus
hungerungskrieg gebracht worden ist, den seine Gegner, England voran, 
unter MiBachtung ailer Satze des Seekriegsrechts zu fiihren unternom
men hatten16). 

b) 1m Versamer Vertrage hat freilich die diktierende Hand der 
Verbandsmachte in iiberaus gewaltsamer Weise auf Kosten Deutsch
lands ihre Forderungen erhoben, unbekiimmert um die RechtmaBigkeit 
des deutschen Verhaltens: so gehort zur Reparationslast die Schadigung 
von Leben und Gesundheit von Zivilpersonen infolge von Gefangen
setzung, Verschickung, Internierung, Abschiebung und Zwangsarbeit 
(die ohne weiteres als Grausamkeiten, Gewalttatigkeiten oder MiBhand
lungen qualifiziert werden); Schaden durch Heranziehen von Zivil
personen zur Arbeit ohne angemessene Vergiitung; Schaden an ailem 
Eigentum, das durch die MaBnahmen Deutschlands weggefiihrt, be
schlagnahmt, "beschadigt oder zerstort worden ist; Schaden, die der 
Zivilbevolkerung in Form von Auflagen, Geldstrafen oder ahnlichen Bei
t'reibungen zugefiigt sind (Anlage I nach Art. 244 Ziffer 2, 8, 9, 10) 17). 

III. Seekriegsrechtl). 
§ 62. Kriegsschauplatz und Streitkrifte. 

Eine Kodifikation, wie sie fiir den Landkrieg schon 1899 getroffen 
ist, fehlt. Die zweite Haager Konferenz hat nur durch einzelne 

16) Die durch Anordnung des Reichskanzlers yom 25. April 1914 eingesetzte 
.,Reichsentschadigungs-Kommission" gewahrte Entschadigungen aus Billigkeits
griinden im Verwaltungswege. 

17) Sind diese Lasten somit unter die Reparationen gewiesen, so Mnnen die 
sich geschadigt haltenden Bewohner nicht auJlerdem noch das Recht auf eine Ent
schadigung gegen Deutschland vor dem gemischten Schiedsgerichtshofe nach 
Art. 297e geltend machen (Anlage § 1 Abs. 2); vgl. Fleischmann, L'obligation 
iroposee a. l' Allemagne de reparer les consequences des mesures ex:ceptionnelles 
prises en territoire ennemi occupe, Berlin 1923. 

1) VgI. die § 3 Anm. 42 und 44 angegebene Literatur. Ferner: Niemeyer, 
v. Liszt-Fleiscbmann, V6lkerrecbt, 12. Aufl. 32 
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Abkommen verschiedene Fragen des Seekriegsrechtes geregelt (Abkommen 
6-11); und auch die Londoner Konferenz von 1909, die fast ausschlieB
lich die Rechtsstellung der Neutralen behandelt, bringt keine zusam
menfassende, etwa der Landkriegsordnung angepaBte Regelung des 
Seekriegsrechts. Die entsprechende Anwendung der Abkommen iiber 
den Landkrieg ist mehrfach, so auch von der zweiten Friedenskonferenz 
empfohlen worden; sie ist aber doch nur in sehr engem Umfang durch
fiihrbar. Dazu kommt die rasche Entwicklung der Technik (Tauchboote 
usw.), der gegeniiber gewohnheitsrechtliche Regeln wie getroffene Ver
einbarungen binnen kurzer Frist versagen. Gerade deshalb war dem in
ternationalen Prisenhof die wichtige Aufgabe der Weiterbildung des 
VOlkerrechts iibertragen worden (unten § 65 am Ende). 

Zu Beginn des Weltkrieges konnte man annehmen, daB die Lon
doner Erklarung, obwohl nicht ratifiziert (oben §55 IV 4), von allen Krieg
fiihrenden als Richtschnur ihres Verhaltens beobachtet werden wiirde. 
Ratte dochpeutschland schon 1909 seiner Prisenordnung (unten § 65BII) 

Urkundenbuch zum Seekriegsrecht. 3 Bande 1913. Voran steht heut das seiner Aus
schiipfung noch harrende, im Auftrage des Staatssekretars des Reichsmarineamts 
zusammengestellte Quellenwerk "Seekriegsrecht im Weltkriege" (3 Bande, Ber
lin 1916, 1918, nebst Erstem Erganzungsheft, 1919). 

Wehberg, Das Seekriegsrecht, 1915. Hold v. Ferneck bei Stier-Somlo 
Bd.4. 3. Abteilung (eingehende Eriirterung der Londoner Erklarung). Das yom 
Institut 1913 angenommene "Manuel des lois de la guerre maritime". - Auch 
die Literatur zu den folgenden Paragraphen 63-65 ist heranzuziehen. - Ret
tich, Prisenrecht und FluBschiffahrt, 1892. Travers TwiB, Rev. Bd.16, S. II3. 
Bulmerincq, Rev. Bd. II, S. 561; Bd.12, S. 187; Bd. 13, S. 447; Bd. 14, S. 114-
Leroy, La guerre maritime 1900. Duboc, Le droit de visite et la guerre de 
course, 1902. v. Mirbach, Die viilkerrechtlichen Grundsatze des Durchsuchungs
rechts zur See, 1903. Loewenthal, Das Untersuchungsrecht des internat. See
rechts in Krieg und Frieden, 1905. Liepmann, Der Kieler Hafen im Seekrieg, 
1906. Fell, Das Durchsuchungsrecht im Seekrieg Diss. Wiirzb. 1908. Zorn,. 
Die Fortschritte des Seekriegsrechts durch die zweite Haager Friedenskonferenz 
(Festgabe fiir Laband), 1908. Fitger, Das Seekriegsrecht nach den Beschliissen 
der internat. Konferenzen, 1909. Niemeyer, Das Seekriegsrecht nach der Lon
doner Deklaration, 1910. Dupuis, Le droit de la guerre maritime, 1911. 
Bernsten, Das Seekriegsrecht, 1911. Ullmann, Jahrbuch des iiffentlichen 
Rechts der Gegenwart Bd. 4, S.1. Baty, Britain and sea law, 1911. Higgins, 
Z. Vii. R. Bd. 6, S. 19 (iiber Kriegsberichterstatter im Seekrieg). de Louter 
Bd.2, S.319. Oppenheim Bd. 2, S. 246. Perels S.159. Nys Bd. 3, S. 397. 
G. Wilson, Naval War College, seit 1903. Frank, Das Seekriegsrecht in ge
.meinverstandlichen Vortragen, 1916. 

Allfeld, Die viilkerrechtswidrigen Mittel der englischen Seekriegsfiihrung, 
1914. Pchedecki, Le droit internat. maritime et la grande guerre, 1916. Pohl, 
Englisches Seekriegsrecht im Weltkrieg, 1917. (Anonymus) Englands Kriegfiih
rung gegen die Neutralen, Ziirich 1917. Scheurer, Seekriegsrecht u. Seekriegs
fiihrung im Weltkriege, 1919. Bendix, Viilkerrechtsverletzungen GroBbritanniens· 
(nach englischen Parlamentspapieren), 1919 (auch Erganzungsheft zur Z. Vii. R. 
Bd.ll). Garner Bd. 1, S. 147f., 329£., Bd.2, S.256f. 
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.die Londoner ErkHirung in engstem AnschluB zugrunde gelegt; und 
Itallen hatte sie 1911 im Kriege gegen die Tiirkei als verbindlich aner
kannt. In der Tat erklarten die kriegfiihrenden Machte 1914, sich an 
sie halten zu wollen. Aber alsbald begann England, Schritt fiir Schritt 
die Bestimmungen der Erklarung zu beseitigen, bis es durch die Order 
yom 7. Juli 1916 sich vollstandig von ihr lossagte; seine Verbiindeten 
folgten ihm 2). Damit hatte jede der Machte, soweit nicht gewohnheits
rechtliche Bindung vorlag, die Freiheit des Handelns wieder zuriick
erlangt. Das Seekriegsrecht war zusammengebrochen. 

Die nachstehende Darstellung muB bei den einzelnen Lehren auf 
den Mangel allgemein anerkannter Rechtsregeln hinweisen. Sie recht
fertigt sich dennoch durch die Erwagung, daB der Wiederaufbau des 
Volkerrechts an die Vereinbarungen von 1907 und 1909 zweifellos -
wie v. Liszt meinte - ankniipfen wird. Den ersten Schritt einer Fort
fiihrung macht das Washingtoner Abkommen zwischen den V. St. v. 
Amerika, GroBbritannien, Frankreich, Italien undJapan yom 6. Februar 
1922 3) fiir den Unterseebootkrieg und den Gebrauch von giftigen Gasen. 

I. Scbauplatz des Seekriegs ist in erster Linie die oUene See mit Einscblull 
der mit ihr zusammenbiingenden, an der Meeresfreiheit teilnebmenden Meeres
teile (oben § 36 II). Kriegsscbauplatz sind femer die Kiistengewiisser der 
Kriegfiibrenden, nicbt die der Neutralen; die Eigengewiisser der Kriegfiibrenden 
insoweit, als sie von Seekriegsscbiffen befabren werden konnen. 

1. Zum Kriegsschauplatz muB auch gerechnet werden der Luft
raum iiber dem eben bezeichneten Wassergebiet; d. h. wie der Land
krieg, so kann auch der Seekrieg zugleich Luftkrieg sein. In diesem 
Falle gelten fUr den Luftkrieg die Rechtsregeln des Seekriegs (oben 
§ 56 bei Anm.8). 

2. Der Erdraum unterhalb des zuvor umgrenzten Wasserge
bietes steht in keinem Fane unter den Regeln des Seekriegs. Unterfiih
rungen durch Tunnels usw. sind Landgebiet. Erstrecken sie sich auf 
Teile der offenen See, so ist anzunehmen, daB sie durch Okkupation 
der Gebietshoheit des Unterfiihrenden unterworfen worden sind (vgl. 
oben S. 140, 148). 

2) Pohl, England und die Londoner Deklaration, 1915. Vgl. die Deutsche 
Denkschrift vom 10. Oktober 1914 iiber die Stellung Englands und Frankreichs 
zur Seekriegsrechts-Erklarung (Norddeutsche .Allgem. Zeitung v. 25. Oktober 1914 
Nr. 262). Die Lossagung Frankreichs erfolgte ebenfalls am 7. Juli 1916. Vgl. dazu 
die deutsche Vdg. vom 22. Juli 1916 (R. G_ BI. S. 773). Abdruck der englischen 
Ordre von 1916 bei Po hI, Englisches Seekriegsrecht S. 45; in tlbersetzung zugleich 
mit der englischen Denkschrift ffir die Neutralen und einem Auszug der franzosi
schen Verordnung in Z. Va. R. Bd. 10, 1917, S. 199. Amtliche Materialien bei 
Scheurer. Vgl. noch v. Liszt, in der 11. Aufl. § 44. 

3) Abdruck bei Strupp, Documents Bd. 5, S. 633. 
32* 
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3. Aus dem Kriegsschauplatz scheiden die befriedeten Meeres
teile aus (oben § 58, S. 467). 

4. Dber die Erklarung gewisser Meeresteile zum "Kriegsgebiet" 
vgl. unten § 64 B. 

II. Den aktiven Kriegsstand im Seekrieg haben die Seestreitkriifte, d. h. 
die Kriegsschiffe der Kriegfiihrenden. 

Der Begriff des Kriegsschiffes wird durch die unten 2a bis c an
gegebenen Merkmale bestimmt. Sie zerfallen in Schlachtschiffe, die 
fiir Angriffe und Verteidigung ausgeriistet sind, und in diesen gleichge
stellte Hilfsschiffe (Kohlenschiffe, Transportdampfer usw.), voraus
gesetzt, daB, jene Merkmale bei ihnen gegeben sind. 1st das nicht der 
Fall, so werden Handelsschiffe, die Hilfsdienste leisten, dadurch nicht zu 
Kiiegsschiffen. Tauchboote konnen unzweifelhaft die Eigenschaft von 
Kriegsschiffen haben. 

1. Kaperschiffe gehoren zu den Streitkriiften nur dann, wenn die krieg
liihrende Macht sich der Pariser Seerechtsdeklaration von 1866 (oben § 3 
S. 28) nicht angeschiossen hat'). 

a) Kaper (corsaires oder armateurs) sind diejenigen Privatschifle, die in 
Kriegszeiten mit besonderer Ermiichtiguug der kriegfiihrenden StaatsgewaIt 
aulleindliche -sowie auf Konterbande fiihtende neutrale Handeisschiffe Jagd 
machen. 

Die Kaper stehen unter der Aufsicht der obersten Marinebehorde, 
von der sie die Erlaubnis zur Wegnahme der guten Prisen (lettres de 
marque, commission de guerre) erhalten, und fiihren die Kriegsflagge; 
sie sind aber der Kriegsmarine nicht eingegliedert und stehen nicht 
unter militarischem Kommando. Die Ausstellung von Kaperbriefen an 
Schiffe, die nicht der Handelsmarine der Kriegfiihrenden angehOren, gilt 
als volkerrechtswidrig. Privatschiffe, die ohne staatliche Ermachtigung 
auf Beute ausgehen, sind Seerauber und konnen als solche behandelt 
werden (oben § 36 IV). 

b) Durch den ersten Satz der Pariser Seerechtsdeklaration yom 16. April 
1866 ist die Kaperei zwischen den Signatarmiicbten und den der Deklaration 
spiter beigetretenen Miicbten beseitigt worden ("Ia course est et demeure 
sbolie"). 

Die meisten Seemachte sind dieser Vereinbarung beigetreten. 

4) Vgl. Perels, Arch. o. R. Bd. I, S. 466. Funck-Brentano, Rev. Gen. 
Bd. I, S.324. Duboc, Rev. Gen. Bd. 5, S.382. Ferner Rev. Gen. Bd. 4, S.696. 
La Mache, La guerre de course dans Ie passe, dans Ie present et dans l'avenir, 
1901. Perels S. 171. Nys Bd. 3, S.113. Ullmann bei v. Stengel-Fleisch
mann Bd. 3, S. 491.- Die Unzulassigkeit von Kaperbriefen ist bereits im preu.Bisch
amerikanischen Vertrag von 1785 ausgesprochen worden (Strupp Bd. I, S.87, 
Niemeyer Bd. I, S. 35). - Uber Kriegsschiffe Kinzelbach, Worterbuch Bd. I, 
S. 773. 
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Die Vereinigten Staaten verweigerten den Beitritt, weil sie vollstandige 
Freiheit des Privateigentums auch im Seekriege, also die vollstandige 
Aufgabe des Prisenrechts, forderten und in der Beseitigung der Ka
perei, bei Beibehaltung des Seebeuterechts, eine Schwachung der klei
neren Seemachte erblickten. Doch ist die Deklaration seither in allen 
Seekriegen befolgt worden. Auch im Kriege von 1898 haben sowohl die 
Vereinigten Staaten als auch (trotz seiner entgegenstehenden Erklarung) 
Spanien auf die Verwendung von Kapern verzichtet. Spanien ist 1908 
beigetreten. Die Vereinbarung hat heute ihre praktische Bedeutung ein
gebuBt: die Hilfskreuzer der Handelsmarine (unten Ziffer 2) sind an 
die Stelle der Kaper getreten. 

2. Die Umwandlung von HandelsschiHen in KriegsschiHe (Hilfskreuzer) 
ist unter gewissen Voraussetzungen gestattet5). 

Solche Hilfskreuzer finden sich seit 1877 (die freiwillige Schwarze
Meer-Flotte RuBlands). Seither haben sie steigende Bedeutung fUr die 
Kriegfuhrung gewonnen. Durch Vertrage der Seemachte mit den groBen 
Schiffahrtsgesellschaften werden diese verpflichtet, ihre schnellfahren
den Passagierdampfer so zu bauen, daB sie im Kriege rasch in Kriegs
schiffe umgewandelt werden kOnnen. Damit ist die Verwendung von 
Kaperschiffen zwecklos geworden. 

Die Voraussetzungen, unter denen die Umwandlung zulassig ist, 
sind in dem 7. Abkommen von 1907 naher bestimmt. 

a) Die umgewandelten Schiffe mussen dem direkten Befehl, der 
unmittelbaren Aufsicht und der Verantwortlichkeit der Macht unter
stellt sein, deren Flagge sie fUhren. Der Befehlshaber muB im' Staats
dienst stehen; die Mannschaft muB den Regeln der militarischen Dis
ziplin unterworfen sein. 

b) Die umgewandelten Schiffe mussen die auBeren Ahzeichen der 
Kriegsschiffe ihrer Flagge tragen und auf der Liste der Kriegsschiffe 
vermerkt sein. 

c) Sie mussen die Gesetze und Gebrauche des Krieges beachten. 
tTber die Frage, ob die Umwandlung derHandelsschiffe in Kriegs

schiffe 8,llch auf offener See sta.ttfinden darf, konnte 1907 und 1909 
eine Einigung nicht erzielt werden. Ebensowenig uber die Ruckver
wandlung in Handelsschiffe. Deutschland, RuBland und Frankreich 
wollten auch die "militarisation en haute mer" zulassen; die Mehr
heit der Konferenzstaaten, unter FUhrung von England, erklarte 
sich aber dagegen. Es bleibt also bis auf weiteres bei dem bisherigen 

5) Guiheneuc, La marine auxiliaire, son avenir, 1900. Willms, Die Um
wandlung von Kauff;thrteischiffen in Kriegsschiffe, 1912. Kriege, Z. i. R. Bd.26, 
S. 71. Oppenheim Bd. 2, S. 109. Bustamante Bd. 1, S. 278. Hold v. Fer
neck, Reform des Seekriegsrechtes durch die Londoner Konferenz 1908/09, 1914, 
S.219. Wehberg, Seekriegsrecht, S. 67, Worterbuch Bd. 1, S. 767. 
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Gewohnheitsrecht, das Umwandlung auf offener See wie Riick
verwandlung zulaBt. 

S. Handelsschiffe, die zurn Angriff auf feindliche Kriegsschiffe bewaHnet 
sind, verlieren die Rechte der Handelsschiffe (Warnung vor Versenkung usw.), 
ohne die der Kriegsschiffe zu erlangen. 

Ausiibung des Anhaltungs-, Durchsuchungs- und Wegnahme
roohts sowie jeder Angriff seitens eines bewaffneten Handelsschiffes 
gegeniibereinem feindlichen oder neutralen Handelsschiff gilt als See
raub (oben § 36 IV). Vgl. Anlage zur deutschen Prisenordnung vom 
22. Juni 1914 (R. G. Bl. S. 300). 

Die Rechtsstellung der zum Kampf ausgeriisteten Handelsschiffe 
ist im Weltkriege zu einer mitentscheidenden Frage geworden und in 
ausgiebigen Noten behandelt, zur Entscheidung aber nur mit den Waffen 
gekommen. Als Vorbereitung fiir einen noch unbestimmten Kriegsfall 
ist die Aufforderung der englischen Regierung an die Reedereien an
zusehen (Marz 1913) zum Schutze gegen die in gewissen Fallen von schnel
len H~skreuzern anderer Machte drohenden Gefahren eine Anzahl 
erstklassiger Liniendampfer zu bewaffnen, fiir die von der Regierung die 
notigen Geschiitze und das geeignete Schulungspersonal zur Verfiigung 
gestellt werden wiirde. Dadurch sollten die Schiffe aber nicht den 
Charakter von Hilfskreuzern erlangen (wichtig u. a. auch wegen des 
andernfalls nur beschranktenAufenthaltsrechts in neutralenGewassern I). 
Unmittelbar nach Ausbruch des Weltkrieges trat diese Art von "Handels
schiffen" kampfend in die Erscheinung. Zu Anfang (August 1914) ver
sicherte die britische Regierung, daB diese Schiffe lediglich zur Verteidi
gung feuern willden. 1m Laufe des Krieges ist jedoch (wie durch die 
Erteilung streng geheimer Instruktionen festgestellt wurde), das Vor
gehen der Schiffe auch fiir den Angriff in ein ganzes System gebracht 
worden. Die deutsche Regierung hat hierin den Standpunkt vertreten, 
"daB ein Kauffahrteischiff durch die Armierung mit Geschiitzen kriegs
maBigen Charakter erhalt, und zwar ohne Unterschied, ob die Geschiitze 
nur der Verteidigung oder auch demAngriff dienen sollen. Sie hielt jede 
kriegerische Betatigung eines Kauffahrteischiffes fiir volkerrechtswidrig, 
wenn sie auch der entgegenstehenden Auffassung dadurch Rechnung 
trug, daB sie die Besatzung eines solchen Schitfes nicht als Piraten, 
sondern als Kriegfiihrende behandelte"6). 

W egen des FlaggenmiBbrauchs unten § 63 II 1. 

6) Aus der Denkschrift der deutschen Regierung an die neutralen Machte 
vom 8. Februar 1916; vgl. "bewaffnete KauHahrteischiffe" in Z. Vo. R. Bd. 9, 
1916, S. 521 ff.; auch "Seekriegsrecht im Weltkriege" Bd. 2, S. 637, 678 und 
Sachregister unter "Bewaffnete Kauffahrteischiffe". Scheurer, Bewaffnete Han
delsschiffe im Weltkriege 1919. Weitere Schriften in § 65 Anm. 1 und Garner 
Bd.l, S.384f.; Grau, .Worterbuch Bd. 1, S.503. 
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4. Uber den Flaggenwechsel vgl. unten § 65 III. 

O. Beziiglich der beim Reer befindlichen Nichtkombattanten und der 
Parlamentiire geJten im See],irieg dieselben Grundsiitze wie fUr den Landkrieg 
(oben § 58 S. 471). Auch fUr Spione ist nicht Abweichendes bestimmt. 

§ 63. Feindseligkeiten im Seekrieg (Kampfmittel). 

Die 2. Haager Friedenskonferenz hat in ihrer SchluBakte (18. Ok
tober 1907) u. a. folgenden "Wunsch" ausgesprochen (Ziffer 4): "daB 
die Ausarbeitung einer Ordnung der Gesetze und Gebrauche des See
kriegs in das Programm der nachsten Konferenz aufgenommen werde 
und daB jedenfalls die Machte die Grundsatze des Abkommens uber 
die Gesetze und Gebrauche des Landkriegs so weit wie moglich auf den 
Seekrieg anwenden." 

Einzelheiten: So beanspruchen die beim Landkriege behandelten 
Rechtssatze uber die Grenzen der zulassigen Feindseligkeiten (oben § 59) 
und uber die Ersatzpflicht bei Verletzung der Rechtsregeln Geltung auch 
fUr den Seekrieg 1). 

I. Das Legen von unterseeischen Kontaktminen2). 

Die Verwendung von unterseeischen selbsttatigen Kontaktminen, 
die fur den Kriegfuhrenden zu Angriff und Verteidigung unentbehrlich, 
fUr den neutralen Handel dagegen auBerst gefahrlich ist, bildete seit 
den Erfahrungen des russisch-japanischen Krieges den Gegenstand viel
facher Erorterung in der Literatur wie auf den Versammlungen der 
Fachmanner. Das 8. Haager Abkommen von 1907 hat es versucht, die 
Interessen der Kriegfiihrenden mit denen des flandels in Einklang 
zu bringen, indem es bestimmte: 

1) So v. Liszt in der friiheren Auflage § 41 III Ziffer 7,8 (S. 326). 
Ausdriicklich vereinbart haben die 5 Seemachte im Washingtoner Abkommen 

(1922, Art. 5) das Verbot des Gebrauches giftiger Gase (asphyxiating, 
poisonous or other gases and all analogous liquids, materials or devices). 

2) Vgl. Schiicking, Z. i. R. Bd. 16, S. 121 (erwahnt, daB Seeminen das erste 
Mal 1848 von W. Siemens zur Verteidigung des Kieler Rafens verwendet worden 
sind). v. Martitz S. 476 und auf der Tagung der International Law Associa
tion zu Berlin 1906. Annuaire Bd. 23, S. 177; Bd.24, S.226; Bd. 25, S. 421. 
Noalhat, Les torpilles et les mines sousmarines, 1905. v. Chlumetzky, Griin
huts Zeitschrift Bd. 33, S. 663. Rocholl, Die Frage der Minen im Seekrieg, 
1910. Dissertationen: Wetzstein, Die Seeminenfrage im Volkerrecht. Leipz. 
1909. Berg, Die Seeminen im Kriege. Wiirzb. 1910. Thaler, Die Haftfrage im 
Seeminenkrieg. W iirz b. 1913. Marti n, Die Verwendung von Seeminen in Meerengen, 
Wiirzb. 1914. Alexander-Katz, Die Verwendung von Seeminen durch neutrale 
Machte. Wiirzb. 1915. Bustamante Bd. 1, S. 259. de Louter Bd. 2, S. 333. 
Nys Bd. 3, S. 196. Oppenheim, Bd. 2, S. 259. Ullmann, S. 490. Wehberg, 
Seekriegsrecht S.72. Rocholl, Worterbuch Bd.2, S.47. Garner Bd. 1, S. 329f. 
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1. Es diirfen nur Minen und Torpedos von einer gewissen tech
nischen Beschaffenheit zur Verwendung gelangen. Art. 1 untersagt: 

a) Das Legen von unverankerten selbsttatigen Kontaktminen~ 
(mines flottantes), auBer wenn diese so eing~richtet sind, daB sie spa
testens eine Stunde, nachdem der sie Legende die Aufsicht iiber sie 
verloren hat, unschadlich ("blind") werden; 

b) das Legen verankerter selbsttatiger Kontaktminen (mines 
amarrees), auBer wenn sie unschadlich werden, sobald sie sich von ihrer 
Verankerung losgerissen haben; 

c) die Verwendung von Torpedos, auBer wenn sie unschadlich 
werden, nachdem sie ihr Ziel verfehlt haben. 

Die Minen und Torpedos, die jenen Anforderungen entsprechen> 
diirfen auf hoher See und in den Meerengen, sowie in den Kiisten
gewassern der Kriegfiihrenden gelegt werden. Doch untersagt Art. 2 
(deutscher Vorbehalt!) das Legen vor den Kiisten und Hafen des Geg~ 
ners, wenn es zu dem alleinigen Zweck geschieht, die Handelsschiff
fahrt zu unterbfuden. 

Die Staaten, deren Minen den Anforderungen noch nicht ent
sprechen, verpflichten sich, ihr Material moglichst bald entsprechend 
umzugestalten (Art. 6). 

2. Bei Verwendung von verankerten Minen sind fiir die Sicher
heit der friedlichen Schiffahrt aIle moglichen VorsichtsmaBregeln zu 
treffen (Art. 3); nach Beendigung des Krieges sind die gelegten Minen 
moglichst zu beseitigen (Art. 5). 

3. Die neutralen Machte diirfen vor ihren Kiisten selbsttatige Kon
taktminen legen, sind dabei aber an die fiir die Kriegfiihrenden auf
gestellten Regeln gebunden (Art. 4). 

Aus diesen Bestimmungen ergibt sich, daB die Minensperre ZUl 

-den erlaubten Kdegsmitteln des Seekriegs gehOrt. Eine Beschrankung 
auf bestimmte Seegebiete ist volkerrechtlich nicht geboten (vgl. unten 
§ 64B). 

ll. Kriegslisten sind such im Seekrieg, und zwar den Kriegsschiffen wi~ 
den Handelssehiffen, geststtet. 

Sie sind in noch weiterem'MaBe als im Landkriege unverboten; 
daher denn noch unverhohlener an Stelle der List die Hinterlist sich 
setzt. 

1. Zu den Kriegslisten gehOrt, neben der Verkleidung des Schiffes (im 
Weltkriege sog. U-Bootsfallen), auch das Fiihren fremder Flaggen'. Der 
sog. FlaggenmiBbrauch verletzt nicht das Recht des Gegners, woW 
aber das des Staates, dessen Flagge gefiihrt wird. Dieser hat zu bestim
men, ob er fremden Schiffen im Notfall den Gebrauch seiner Flagge er
laubt (nicht gestattet in den Niederlanden). Nach festem Gewohnheits
recht muB aber das Kriegsschiff seine Flagge in dem Augenblick zeigen. 
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in dem es zum Angriff iibergeht 3). 1m Fortgange des Weltkrieges ist. 
mit der Flagge und den Farben (Anstrich der Schiffswande) neutraler 
Staaten von den Verbandsmachten systematisch MiBbrauch getrieben 
worden 4). 

2. Tanchboote (Unterseeboote). An der RechtmaBigkeit der Verwen. 
wendung von Tauchbooten als Kampfmittel kann nicht gezweifelt 
werden 6). Auch in seiner Betatigung gegen Kampfobjekte des Gegners 
ist ein Unterschied zu den LTberwasserschiffen nicht zu machen. Na· 
mentlich ist es zum unentbehrlichen Mittel des Kiistenschutzes gewor
deri. Die Verwendung auf hoher See, zumal fiir den Kaperkrieg, weist 
allerdings insofern eine Eigenart auf, als das Tauchboot wegen seiner 
geringen Bemannung und wegen der leichteren eigenen Verwundbarkeit 
fiir die Regel nicht in der Lage sein wird, Kauffahrteischiffe in den Hafen 
zu schleppen, so daB es haufiger zur Zerstorung der Prise kommen wird 
(vgl. § 65 AVb). Auch sonst fiihrt Kleinheit und Sonderart dieses Kampf. 
mittels in einzelner Hinsicht zu eigener Behandlung (vgl. Durchfahrt 
durch neutrale Gewasser § 67 Z. 2 b). 

Die in dem Weltkriege zuerst erprobte Bedeutung dieses Kampf. 
mittels ergibt sich schlagend aus einem Doppelten: Frankreich hat es 
auf der Washingtoner Abriistungskonferenz (1921/22) abgelehnt, in 
eine Beschrankung auch der Tauchbootzahl zu willigen - und Deutsch· 
land ist durch den Versailler Vertrag jedes Unterwasserfahrzeug 
("selbst zu Handelszwecken") untersagt (Art. 181, 18~, 191). Doch sucht 

3) Darum (aber nicht bloB darum) bildet der "Baralong-Fall" einen um seiner 
scheuBlichen Hinterlist willen unvergeBlichen Vorgang in der an Grauenhaftem 
nicht armen Seekriegfiihrung des Weltkriegs. "Baralong" war ein britischer 
Hilfskreuzer, der (August 1915) einem britischen Dampfer, der von einem deutschen 
U-Boote beschossen wurde, zu Hilfe kam, um - wie er signalisierte - die Maun· 
schaft des Dampfers zu retten; er zeigte die amerikanische Flagge und hatte die 
Seitenwande in amerikanischen Farben gestrichen. Ohne die amerikanische Flagge 
niederzuholen, beschoB der "Baralong" dann mit verdeckt gewesenen Geschutzen 
das U-Boot, brachte es zum Sinken und lieB die Besatzung des U-Bootes, ob sie 
nun im Meere trieb oder auf dem britischen Dampfer war, trotzdem sie in unver
kennbarer Weise Zeichen der Vbergabe machte, erbarmungslos hinmorden (vgl. 
Denkschriftenin Z. Vo. R. Bd.9, 1916, S. 512; Rocholl, Worterbuch Bd. I, S. 113). 

') VgI. "Seekriegsrecht im Weltkriege" Bd. II, lIT, Sachregister unter "Flag. 
genmiBbrauch"; femer v. Kirchenheim in der Dentschen Revue, Oktober 1915; 
Z. VO. R. Bd.9, 1915, S.88, 493; Hatschek S. 317; Oppenheim Bd.2, S.291. 

5) Rehm, Der Unterseebootkrieg. Heilborn, Der verschiirfte Seekrieg 
(Z. Vo. R. Bd. 9, 1915, S. 20, 44). Fleischmann u. a., Der Lusitania-Fall im 
Urteile von deutschen Gelehrten (Z. Vo. R. Bd. 9, 1915, S. 135, auch als Sonder
druck). v. Alvensleben, Unterseebootbrieg u. Volkerrecht, 1916. Hollweg, 
Unser Recht auf den U-Bootskrieg, 1917. Kuster, Das U-Boot als Kriegs- u. 
Handelsschiff3, 1917; als erste umfassendeBehandlung J. P. A. Fran~lOis, Dui!!;
boot en voIkenrecht (Leidener Doktorarbeit) 1919 (These ITI: Afschaffing van d~ 
Duikboot als wapen tegen oorlogs vaartuigen is voor kleine staten onaannemelijk). 
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das Washingtoner Abkommen (1922) die Verwendung praktisch des 
Wertes als Kampfmittel zu entkleiden und hat es dann leicht, sich der 
Tauchboote als Mittel des Kreuzerkrieges zu entschlagen (unten § 65, 
Anm.14). 

III. Die BeschieBung durch SeestreitkriUte 6). 

Nachdem bereits 1899 fiir den Landkrieg die BeschieBung unver
teidigter Platze untersagt war, ist durch das 9. Abkommen der Haager 

.Konferenz von 1907 diese Rechtsregel auch auf den Seekrieg iibertragen 
worden - wenn auch mit geringeren Einschrankungen (oben S. 477). 

a) Artikel 1 verbietet die BeschieBung von unverteidigten Hafen, 
Stadten, Dorfern, Wohnstatten oder Gebauden durch Seestreitkrafte. 
Gegen den zweiten Absatz, der die BeschieBung auch dann ausschlieBt, 
wenn die Verteidigung lediglich in dem Legen von unterseeischen Kon
taktminen vor dem Hafen besteht, haben sowohl das Deutsche Reich 

-wie auch andere Staaten Vorbehalte gemacht. 
Von dem Verbot der BeschieBung sind jedoch ausgenommen (Art. 2) 

Anlagen,Niederlagen, Werkstatten undEinrichtungen, die fiir die Zwecke 
·der Kriegfiihrung dienstbar gemacht werden konnen, mit EinschluB 
der im Hafen befindlichen Kriegsschiffe. Diese Gegenstande konnen 
auch in unverteidigten Kiistenplatzen durch Geschiitzfeuer zerstort wer
·den, wenn jedes andere Mittel ausgeschlossen ist, und die Ortsbehorden 
nicht selbst die Zerstorung vornehmen. 

b) Ausnahmsweise ist die BeschieBung unverteidigter Platze ge
,stattet, wenn die Ortsbehorde sich weigert, der Anforderung von 
Lebensmitteln oder V~>rraten nachzukommen, die fiir das augen
blickliche Bediirfnis der vor dem Platz liegenden Seestreitmacht be
notigt werden. In diesem FaIle muB der BeschieBung eine ausdriick
liche Ankiindigung vorangehen. Fiir die Requisitionen gelten dieselben 
einschrankenden Bestimmungen wie im Landkrieg. Werden Auflagen 
in Geld nicht bezahlt, so ist die BeschieBung unter allen Umstanden aus
geschlossen (Art; 3, 4). 

c) Fiir den Fall der BesohieBung wiederholen die .Artikel 5 bis 7 
,die in den Artikeln 16-28 der Ordnung fiir den Landkrieg gegebenen Be
stimmungen (Schonung gewisser Gebaude; vorangehende Benachrich
·tigung; Verbot der Pliinderung). 

IV. Die unterseeischen Kabel im Seekrieg7). 

Hier haben sich allgemein anerkannte Rechtssatze noch nicht aus
.gebildet. Die Konvention yom 14. Marz 1884 (oben § 29 II 2) bezieht 

6) Wehberg, Seekriegsrecht, S.93. Garner Bd.l, S.425f. 
7) Vgl. auBer derzu §40 Anm. 7 angegebenenLiteratur: Rey, Rev. Gen. Bd.8, 

S. 681. v. Bar, Arch. o. R. Bd. 15, S.414. Dupuis, Rev. Gen. Bd. 10, S. 532. 
Kraemer, Die unterseeischen Telegraphenkabel in Kriegszeiten, 1903. Hennig, 
Z. i. R. Bd. 14, S. 382. Scholz, Krieg und Seekabel, 1904. Jouhannaud, Les 
:cables sousmarins, leur protection en temps de paix et en temps de guerre, 1904. 
·(Jybichowski, Z. i. R. Bd. 17, S. 160. Zuculin, I cavi sottomarini e il tele
grafo senza fill nel diritto di guerra, 1907. H. Miiller, Kabel und Seekriegsrecht. 
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sich nicht auf die Rechtslage der Kabel im Seekrieg. Der Artikel 54 
der Ordnung fUr den Landkrieg (oben S. 496) hat nur die auf dem be
setzten Gebiet mundenden Kabel und nur Kriegshandlungen, die auf 
dem Landgebiet vorgenommen werden, im Auge. 

Aus den aIlgemeinen Grundsatzen des Kriegsrechts konnen wohl 
die folgenden Regeln abgeleitet werden: 

a) In den eigenen und in feindlichen Kustengewassern sowie auf 
offener See sind die KriegfUhrenden, soweit der Kriegszweck es ver
langt, berechtigt, aIle Kabel zu benutzen, zu uberwachen (durch Kon
trollierung oder Sperrung des Nachrichtendienstes) und zu zerstoren, 
die auf ihrem eigenen Gebiete oder auf dem des Gegners landen, auch 
wenn sie dieses Gebiet mit einem neutralen Staate verbinden, und 
ohne Rucksicht darauf, daB sie im Eigentum eines neutralen Staats
angehorigen oder einer neutralen GeseIlschaft stehen. 

b) Kabel, die das Gebiet zweier neutralen Staaten verbinden, dur
fen nicht zum Gegenstand eines Eingriffs gemacht werden. 

V. Die Rechtsstellung der Kriegsgefangenen ist grundsatzlich dieselbe wie 
im Landkrieg (oben § 60 I). Einige Verscharfungen, von denen selbst die 
Neutralen nicht unberuhrt bleiben, ergeben sich jedoch aus der Zu
lassigkeit eines Vorgehens auch gegen Kauffahrteischiffe und der Not
wendigkeit, in der Bemannung feindliQher Kauffahrteischiffe schon den 
moglichen Ersatz der Mannschaft fur Kriegsschiffe zu treffen (vgl. 
~ 60 I 1). 

VI. Die Anwendung der Grundsatze der Genier Konvention im Seekrieg8). 

Der im Jahre 1868 gemachte Versuch, die Genfer Konvention von 
1.864 auf den Seekrieg auszudehnen (oben § 60 II), hatte zunachst 
keinen Erfolg. Dagegen finden nach der 3. Haager Konvention von 
1899 die Grundsatze der Genfer Konvention, unter zeitgemaBer 
Weiterbildung, auch im Seekrieg Anwendung. Nachdem aber die 
Landkriegskonvention von 1864 durch die von 1906 ersetzt worden 
war, war auch die Umarbeitung der Seekriegskonvention von 1899 
notwendig geworden. Sie erfolgte in dem 10. Abkommen der Haager 
Konvention von 1907. Dabei ist zu beachten, daB, wenn Kriegsunter
nehmungen zwischen Land- und Seestreitkraften stattfinden, das 

Diss. Wiirzb. 1911. Liepmann, Der Kieler Hafen im Seekrieg, 1906, S. 14. Nys 
Bd. 3, S. 314. Oppenheim Bd. 2, S. 298. Weh berg, S. 134. Garner Bd. 2, 
,s. 410. 

8) Vgl. Cauwes, L'extension des principes de la Convention de Geneve 
aux guerres maritimes, 1899. Ulbrich, Die Ausdehnung der Genfer Konvention 
auf den Seekrieg. Diss. Erl. 1907. Fauchille, Rev. Gen. Bd.6, S. 291. Bajer, 
Rev. Gen. Bd.8, S.225. Bustamante Bd. 1, S. 307. Oppenheim Bd.2, S.283. 
Ullmann, S. 487. Besonders aber Meurer Bd. 2, S. 341; Wehberg, S. 377. 
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Abkommen (nach Art. 22) nur fiir die eingeschifften, nicht fiir die aus
geschifften Streitkrafte Geltung hat. 

1. Die Lazarettschiffe, die dazu bestimmt sind, den Verwundeten, Kranken 
und Schiffbriichigen Hille zu bringen, "sind zu achten und von der Wegnahme
ausgeschlossen" (Art. 1-6). 

Die Konvention unterscheidet drei Gruppen von solchen Schiffen: 
je nachdem sie a) von einem kriegfiihrenden Staate selbst ("militarische 
Lazarettschiffe") oder b) von Staatsangehorigen (Privatpersonen oder 
amtlich anerkannten HilfsgeseUschaften) eines kriegfiihrenden Staates 
oder c) von Staatsangehorigen eines neutralen Staates oder einem neu
tralen Staates selbst ausgeriistet sind. AUe diese Schiffe sind rechtzeitig 
mit ihrem N amen anzumelden; die der zweiten Gruppe bediirfen einer 
amtlichen Bescheinigung von seiten des Staates, dem sie angehoren~ 
die der dritten Gruppe haben sich der Leitung eines der Kriegfiihrenden 
zu unterstellen. Sie sind durch weiBen Anstrich und durch einen wage
rechten griinen (erste Gruppe) oder roten (zweite und dritte Gruppe) 
Streifen kenntlich zu machen; neben der Nationalflagge fiihren sie 
die Flagge der Genfer Konvention, die der dritten Gruppe auBerdem 
am Hauptmast die Flagge des Kriegfiihrenden, dem sie sich unter
steUt haben (also drei Flaggen!). 

Die Lazarettschiffe sollen den Verwundeten, Kranken, Schiffbriichi
gen ohne Unterschied der Nationalitat Hilfe und Beistand 
leisten. Sie diirfen aber die Beweg:ungen der Kriegsschiffe nicht behin
dern. Uberhaupt unterliegen sie der Aufsicht und der Durchsuchung 
durch die Kriegfiihrenden, die ihre Hille auch ablehnen und ihnen be
fehlen konnen, sich zu entfernen, ihnen eine bestimmte Fahrtrichtung 
vorschreiben, und sie, wenn die Umstande es erfordern, auch zuriick
halten. Sie verlieren das Vorrecht, wenn sie dazu verwendet, 
werden, dem Feinde zu schaden9 ). Doch verlieren sie den Schutz nicht 

9) Das Vorrecht ist von den Verbandsmachten auf einzelnen Kriegsschau
platzen miBbraucht worden. V gl. Friedr. Lii tz 0 w (Admiralstabsoffizier), Englands 
LazarettschiffsmiBbrauch wahrend des Weltkrieges, 1921. Unter seiner Deckung 
sind Truppen und Kriegsmaterial, Z. B. auch amerikanische Flieger, auch hohe
Staatspersonlichkeiten gesichert befordert worden. Unbegriindet waren dagegen 
zu Anfang des Krieges die englischen MaBnahmen gegen das deutsche Lazarett
schiff "Ophelia ". Berechtigte Torpedierungen gegen miBbrauchte Lazarettschiffe
gaben den Verbandsmachten AnlaB zu Repressalien (Bombardierung der Stadt, 
Freiburg i. B.; Mitnahme von kriegsgefangenen deutschen Offizieren und Mann
schaften auf franzos. Lazarettschiffen u. a. m.). Uber einige wenige Einzelfalle vgl. 
"Seekriegsrecht im Weltkriege" und im Sachregister zu Bd. II, III unter "La
zarettschiffe" und im 1. Erganzungshefte. Fall "Dover Castle" bei Pohl-Sarto
rius, S.479. "Fall Ophelia" vgl. Rocholl, Worterbuch Bd.2, S.173. Oppen
heim Bd.2, S.288. Ausfiihrlich in den Anwiirfen gegen Deutschland Garner 
Bd. 1, S. 505£. 
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'Schon wegen der Tatsache, daB das Personal zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung und zur Verteidigung der Verwundeten oder Kranken 
bewaffnet ist, oder daB eine funkentelegraphische Einrichtung sich 
an Bord befindet (Art. 8). , 

N eutrale Handelsschiffe, J achten, und· Boote, die, ohne Laza
rettschiffe zu sein, aufgefordert oder unaufgefordert, Verwundete, Kranke 
oder Schiffbruchige aufgenommen haben, genieBen besonderen Schutz 
und bestimmte Vergiinstigungen; nur im Falle der Neutralitatsver
letzung konnen sie weggenommen werden (Art. 9). 

2. Die Schiffslazarette der Kriegsschiffe sollen bei einem Kampf an Bord 
tunlichst geachtet und geschont werden; das geistliche, arztliche und Lazarett
personal weggenommener Schiffe ist unverletzlich und kann nicht kriegs
gefangen gemacht werden (Art. 7, 8, 10). 

Die Lazarette und ihre Ausrustung bleiben den Kriegsgesetzen (dem 
Beuterecht) unterworfen, durfen aber, abgesehen von dem Falle ge
wichtiger militarischer Erfordernisse, ihrer Bestimmung nicht entzoge~ 
werden, so lange sie ffir Verwundete und Kranke erforderlich sind. 

Das Personal darf beim Verlassen des Schiffes die Gegenstande 
nnd chirurgischen Instrumente, die Privateigentum sind, mit sich 
nehmen. Es soli jedoch seine Dienste so lange weiter leisten, als dies 
:p.otwendig ist und darf sich erst zuruckziehen, wenn der Befehlshaber 
des Schiffes es ffir zulassig erklart. Der Kriegfuhrende, in dessen Hand 
diese Personen fallen, hat ihnen dieselben Bezuge und Lohnungen, 
wie dem Personal gleichen Dienstgrades der eigenen Marine, zuzusichern. 
(Art. 11-21). 

3. Die Verwundeten und Kranken, sowie die Schiffbriichigen, die in 
die Gewalt des Kriegfiihrenden fallen, sollen von diesem ohne Unterschied der 
Nationalitat geschiitzt und verpflegt werden (Art. II bis 21). 

Die Bestimmung bezieht sich auf alie Seetransporte, auch. auf 
die von Verwundeten und Kranken des Landheeres. Sie betrifft zu
nachst die an Bord eines weggenommenen Schiffes befindlichen Per
sonen. J edes Kriegsschiff kann ferner die Herausgabe dieser Personen 
verlangen, wenn sie sich an Bord eines Lazarettschiffes oder eines 
andern Fahrzeuges befinden. Die Kriegsgefangenen konnen festgehalten 
oder nach einem Hafen des Wegnehmenden oder nach einem neu
tralen Hafen oder nach einem Hafen ihres Staates gebracht werden. 
Der neutrale Staat hat sie derart zu uberwachen, daB sie nicht wie
der an den Kriegsunternehmungen teilnehmen konnen. Dieselbe Ver
pflichtung tritt ein, wenn eill neutrales Kriegsschiff solche Personen 
an Bord genommen hat. Diese werden dagegen £rei, wenn sie von 
einem neutralen Handelsschiff nach einem neutralen Hafen gebracht 
worden sind. Dieselben Grundsatze finden auf Luftfahrzeuge Anwen
dung, die auf hoher See gerettet werden. 
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Rettung der Schiffbriichigen wahrend des Kampfes ist nicht Rechts
pflicht. Doch sollen nach jedem Kampf die beiden Kriegsparteien die 
Schiffbriichigen, Kranken und Verwundeten aufsuchen und sie wie die 
Gefallenen gegen Beraubung und schlechte Behandlung schiitzen. 1m 
u'brigen wiederholen die Art. 16 und 17 die Bestimmungen in Art. 3 
und 4 der Landkriegskonvention von 1906. 

Die Vertragsmachte verpflichten sich, die Bestimmungen des Ab
kommens ihren Marinen und besonders dem geschiitzten Personal be
kannt zu machen und sie zur Kenntnis der Bevolkerung zu bringen; 
ferner durch Strafdrohungen der Beraubung und schlechten Behand
lung der Verwundeten und Kranken sowie dem MiBbrauch der Ab
zeichen des Sanitatsdienstes entgegenzuwirken (Art. 20, 21). 

4. In Kriegszeiten sind die Lazarettschiffe von der Entrichtung der Hafen
gebUhren befreit. 

Dieser Satz ist durch den Staatenvertrag yom 21. Dezember 1904 
(R. G. Bl. 1907, 722) vereinbart10 ). Vertragsstaaten sind: Deutschland, 
Osterreich-Ungarn, Belgien, Ohina, Korea, Danemark, Frankreich, Grie
chenland, Italien, Japan, Luxemburg, Mexiko, Montenegro, die Nieder
lande, Persien, Peru, Portugal, Rumanien, RuBland, die Schweiz, Ser
bien und Siam, Spanien, V. St. v. Amerika. Serbien hat nicht ratifiziert; 
beigetreten sind Guatemala, Norwegen und Schweden (R. G. Bl. 1907, 
730; 1909,333); Danzig und Polen (1921). Der Vertrag ist ausdriick
lich durch den Versailler Vertrag Art. 282 Z. 13 wieder in Geltung er
klart. 

§ 64. Blockade und Seesperre. 
A. Die Blockade 1). 

I. Blockade ist die durch Seestreitkrltfte aufrechterhaltene Absperrung 
eines feindlichen KUstenstriches (eines Hafens oder anderen Platzes, einer FluB
mUndung usw.) vom Seeverkehr mit Neutralen. 

Die Absperrung bezieht sich auf den gesamten Schiffsverkehr (auch 
auf Vergniigungsjachten), beschrankt sich aber auf diesen. Auf den 

10) Pohl in Z. Vo. R. Bd. 11, 1919, S. 306. 
1) Vgl. auBer der zu § 55 Anm. 12 angeftihrten Literatur (namentlich Soder

q uist tiber die geschichtliche Entwicklung): Hold v. Ferneck S. 57 (der die 
Blockade zum Neutralitatsrecht rechnet, dabei aber ihre Bedeutung als Kriegs
mittel unterschatzt). Fauchille, Du blocu8 maritime en droit fran<;lais, 1882. 
Pohl, Z. i. R. Bd. 17, S.1. Martin, Etude sur Ie blocus maritime, These Paris 
1909. Dissertationen: Wiethaus, Die Blockade. Wtirzb. 1908. Gtilde~agel, 
Verfolgung und Rechtsfolgen des Blockadebruchs. Bonn 1911. Kulzer, Die 
Blockade im Krieg und im Frieden. Erl. 1913. Zeise, Die Voraussetzungen 
einer rechtlich wirksamen kriegerischen Blockade. Bresl. 1913.-Weh berg, S. 138; 
Pohl, Blockade, Worterbuch Bd. 1, S. 143. Bustamante Bd. 1, S. 289. 
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Verkehr von Luftschiffen und Fliegern, auf Funkspruch und Brieftauben 
erstreckt sich die Blockade als solche nicht; doch wird der Blockie
rende diesen Verkehr durch Waffengewalt zu verhindern ~uchen. 

Die Blockade, die dem Feinde die Zufuhr von der See her ab
schneidet, war bis vor kurzem eine der wirksamsten Waffen im See
krieg, zugleich aber ein schwerer Eir).griff in das Interesse des neu
tralen2) Handels. Sie ist daher derGegenstand vielfacher und eingehender 
Erorterungen gewesen. 1m Weltkrieg ist die eigentliche Blockade stark 
in den Hintergrund getreten; die Seesperre durch Minen, Torpedo- und 
Tauchboote (unten unter B) hat sie fast vollig verdrangt3). Immerhin 
ist die Blockierung von Montenegro, Albanien, Tsingtau, Deutsch-Ost
afrika, Kamerun, Kleinasien zu verzeichnen. 

Schon die bewaffnete Neutralitat von 1780 (oben S. 23) hatte die 
Effektivitat der Blockade verlangt. Nur dort soil die Blockierung 
rechtswirksam sein, "on il y a, par des batiments de guerre arretes
et suffisamment proches, un danger evident d'entrer". Damit war die
sogenannte papierene Blockade, der "blocus sur papier" oder de cabinet, _ 
auch blocus anglais genannt, fiir rechtsunwi,rksam erklart. Aber noch 
in der Zeit der Napoleonischen Kriege haben die Seemachte, Eng
land sowohl wie Frankreich, mit Erfolg der bloBen Erklarung, daB 
ein ausgedehntes Kiistengebiet blockiert sei, die Wirkung einer tat-
sachlichen Blockade beigelegt (man denke auch an die Kontinental
sperre). Dieser miBbrauchlichen Ausdehnung des Blockaderechts gegen-
iiber bestimmte die Pariser Seerechtsdeklaration von 1856: "Les, 
blocus, pour etre obligatoires, doivent etre effectives, c'est a dire 
maintenus par une force suffisante pour interdire reellement l'acces du 
littoral de l' ennemi." Damit war, im Gegensatz zur Vereinbarung von _ 
1780, die Blockade durch kreuzende Schiffe (Kreuzer blockade, ' 
blocade par croisieres) anerkannt. Obwohl nicht aile Seemachte dieser' 
Bestimmung beitraten, ist sie doch im Lauf des 19. Jahrhunderts tat-
sachlich allgemein beachtet worden. In den Staatsvertragen, auch in_ 
denen des Deutschen Reiches mit den mittel- und siidamerikanischen 
Staaten, haben sich die Machte vielfach noch ausdriicklich zur Beach
tung dieser Rechtsregel verpflichtet. V gl. z. B. die oben § 56 B 2 b an
gefiihrten Vertrage Deutschlands mit Mexiko und Salvador. 

Dennoch blieb eine Reihe von Streitfragen unge16st. Besonders 

deLouter Bd.2, S. 451. Nys Bd.3, S.165, 691. Oppenheim Bd. 2, S. 5U. Ull
mann, S. 490. Moore Bd. 7, S. 780. - Zur Kontinentalsperre vgl. Lexis, H. St. 
Bd. 6, S. 156. SommerIad, Die alte und die neue Kontinentalsperre, 1918. 

2) Gegeniiber feindlichen Kauffahrteischiffen gilt das wirksamere Seebeute- -
recht (vgl. unten § 65). 

3) Perels, Das alte unddas neue Blockaderecht, Grenzboten 74. Jahrg. 
r. s. 195. 
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bestritten war die Theorie der "fortgesetzten Reise" (voyage 
continue), die die ganze Fahrt des Schiffes, von dem Verlassen des 
Heimathafens bis zur Riickkehr in diesen, als eine Einheit betrachtet 
und den Folgen des versuchten Blockadebruchs unterwerfen will (vgl. 
unten V Anm.6). Die Verhandlungen der zweiten Friedenskonferenz 
fiihrten zu keinem Ergebnis. Erst die Londoner Seekriegsrechtserkla
rung von 1909 hatte in ihrem ersten Kapitel die Blockade im Seekrieg 
eingehend geregelt (Art. 1-21). 

II. Das Blockaderecht steht dem Kriegfiihrenden zu; es ergreift die feind
liche sowie die vom Feind besetzte eigene oder neutrale Kiiste. Der Zugang zu 
,benachbarten neutralen Hafen und Kiisten dad dabeidurch die blockierenden 
Streitkrafte nicht versperrt werden (Art. 1, 18 der Londoner Deklaration)4). 

Sperrung der Kiiste durch Aufstandische, die nicht als kriegfUh
'l'ende Partei anerkannt sind, ist rechtsunwirksam. 

A usgeschlossen ist die Blockierung eines Teils der offenen See 
sowie einer Meerenge, die Teile der offenen See miteinander ver bindet; 
ebenso die Blockierung solcher Land- und Wassergebiete, die durch 
2wischenstaatliche Vereinbarungen befriedet sind (oben § 58 A II). 

Der AbschluB der Kiiste erfolgt durch stationierte oder kreuzende 
Kriegsschiffe; Unterseeboote geniigen, wenn sie ober Wasser fahren, 
,also den herannahenden Schiffen erkennbar sind. Die Sperrung des 
Fahrwassers durch Steine oder versenkte Schiffe (blocus par pierres, 
"Steinblockade") oder durch Minen hat mit dem Rechtsbegriff der 
Blockade nichts zu tun; die Durchfahrt durch das Sperrgebiet zieht also 
ikeine Rechtsfolgen nach sich, wie auch umgekehrt die blockierende Macht 
fiir die von dem durchfahrenden Schiff erlittenen Schaden keine Haft
pflicht tragt. Hier kniipft der unter B besprochene Begriff der See
sperre an. 

England hat im Weltkriege durch ein raffiniertes System in die 
Blockade - zumindest mittelbar - auch die neutralen Lander hinein
gezogen (Ordre vom ll. Marz 1915), indem der Zugang zu neutralem 
Kiistengebiet unter ein mehr und mehr vervollkommnetes System von 
Kontrollen gestellt wurde, die fast liickenlos eine planmaBige Uber
wachung der deutschen iiberseeischen Zufuhr vom Ursprungslande bis 
in den neutralen Hafen ermoglichte (Schwarze Listen, Uberseegesell
schaften, Rationierung der Neutralen mit, Lebensmitteln und Roh
stoffen, die einen UberschuB zur Abgabe nicht zulieB, Anlaufen engli
scher Kontrollhafen). lndem England entgegen dem Volkerrecht durch 
sein ungeheures Ubergewicht zur See sich die Neutralen gefUgig machte, 
hat es die Blockade gegen Deutschland zu dem gemacht, was die 

') Hierzu Pohl, Englisches Seekriegsrecht im Weltkriege, 1917, S. 13ff., 
Scheurer, Seekriegsrecht im Weltkriege, 1919, S. 35ff., 57, 69, 81. 
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Geschichte mit "Hungerblockade" bezeichnetO) - und den Gegenschlag 
des unbeschrankten Unterseebootkrieges herausgefordert. 

III. Die Blockade muO, um rechtswirksam zu sein, tatsachlich wirksam 
sein (Art. 2-7 der Londoner Dekl.). 

Sie muB mithin durch eine Streitmacht aufrechterhalten werden, 
die hinreicht, um den Zugang zur feindlichen Kiiste in Wirklichkeit zu 
verhindern. Die Effektivitat ist gegeben, wenn die Zonen, die durch 
den Aktionsradius der einzelnen blockierenden Schiffe gebildet werden, 
sich aneinander anschlieBen. Dem Blockadegeschwader angegliederte 
Schiffe (insbesondere Aufklarungsschiffe) zahlen dabei nicht mit. Ent
fallt die Wirksamkeit, etwa weil die blockierenden Schiffe vor der 
herannahenden Streitmacht des Gegners das Weite gesucht haben, so 
ist die Blockade aufgehoben. Das gilt aber nicht fUr den Fall, daB 
sich die blockierenden Schiffe infolge schlechten Wetters zeitweise ent
fernt haben. 

Die Blockade muB den verschiedenen Flaggen gegeniiber unpar
teiisch gehandhabt werden. Doch kann neutralen Kriegsschiffen die 
Durchfahrt gestattet werden. Auch konnen neutrale Handelsschiffe im 
Fall der Seenot (detresse) in den blockierten Hafen einlaufen und spater 
unter der Voraussetzung wieder verlassen, daB sie dort keine Ladung 
gelOscht oder eingenommen haben. 

IV. Die Blockade mull, um rechtswirksam zu sein, formlich erklart und be
kannt gegeben werden (Art. 8-13 der Londoner Dekl.). 

Die Er klarung (Deklaration) der Blockade muB von der blockie
renden Macht oder von den in ihrem Namen handelnden Befehlsstellen 
ausgehen. Sie hat zu bestimmen: 1. Den Tag des Beginns der Blockade; 
2. die geographischen Grenzen der blockierten Kiistenstrecke; 3. die 
Frist, die den neutralen Schiffen zum Auslaufen gewahrt werden muB. 
Fehlt eine dieser Angaben, so ist die Erklarung in ihrem ganzen Umfange 
nichtig. 

Die Erklarung muB bekanntgegeben werden (Generalnotifi
kation): 1. Den neutralen Machten gegeniiber durch die kriegfiihrende 
Macht selbst; 2. den OrtsbehOrden gegeniiber durch den Befehlshaber 
der blockierenden Streitmacht. Das gleiche gilt von der Ausdehnung, der 
Wiederaufnahme und der Aufhebung der Blockade. Die Pflicht zur 
Bekanntgabe kann selbstverstiindlich nicht von dem Kriegfiihrenden 
auf die Organe seines Gegners iiberwalzt werden (anders das Verhalten 
Englands und Frankreichs 1914ff.). 

V. Der Blockadebruch hat den Verfall des neutraten Schiffs und der Ladung 
zur Folge (Art. 14-21 Londoner Dekl.). 

a} Blockadebruch ist der Versuch eines neutralen Schiffs, an die 

5) Dieser "Hungerblockade" ist nach Feststellungen des Reichsgesundheits
amts der Verlust von 763000 Menschenleben in Deutsclrand zuzl:schreiben! 

v. Liszt-Fleischmann, VOlkerrecht, 12. Auf!. 33 
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blockierte Kiiste zu gelangen, oder von fur aus die offene See zu ge
winnen; nicht aber der Versuch, sich mit der Kiiste in funkentelegra
phische Verbindung zu setzen. 

Die Beschlagnahme des Schiffes ist bedingt durch die wirkliche 
oder vermutete Kenntnis der Blockade. Die Kenntnis wird vermutet, 
wenn das Schiff einen neutralen Hafen nach Ablauf einer angemessenen 
Zeit seit Bekanntgabe der Blockade an die diesen Hafen innehabende 
Macht verlassen hat. Nahert sich das Schiff dem blockierten Hafen 
ohne wirkliche oder vermutete Kenntnis von dem Bestehen der Blockade, 
so muB die Bekanntgabe an das Schiff selbst durch einen Offizier der 
blockierenden Streitmacht erfolgen (Spezialnotifikation). 

b) Die Beschlagnahme dad nur innerhalb des Aktions
bereiches der blockierenden Kriegsschiffe stattfinden 
(Ablehnung der "Reisetheorie") 6). Sie ist daher unzulassig, solange 
das Schiff, wenn auch mit der Bestimmung nach dem blockierten Hafen, 
noch nicht in den Aktionsbereich des Blockadegeschwaders gekom
men ist; und sie ist ullZulassig, wenn das Schiff, obwohl aus dem blockier
ten Hafen kommend, diesen Aktionsbereich wieder verlassen hat. 
Die Beschlagnahme ist ferner ausgeschlossen, wenn das Schiff, das in 
den Aktionsbereich des Geschwaders gekommen ist, zur Zeit auf der 
Fahrt nach einem nicht blockierten Hafen sich befindet, wie auch immer 
die spatere Bestimmung von Schiff oder Ladung sein mag. Sie ist da
gegen zugelassen, solange das Schiff, das den Atkionsradius des Blockade
geschwaders durchfahren hat, von einem der blockierenden Kriegsschiffe 
verfolgt wird. 

c) Die Einziehung des Schiffes, das Blockadebruchs schuldig 
befunden wird, erfolgt unter allen Umstanden. Die Einziehung der 
Ladung entfalit, wenn nachgewiesen wird, daB der Befrachter zur 
Zeit der Verladung der Ware die Absicht des Blockadebruchs weder 
gekannt hat noch kennen konnte. 

d) Dber die Berechtigung der Wegnahme entscheiden die Prisen
gerichte (unten § 65 A VII, B). Die Mannschaft des verurteilten 

6) V gl. 0 ben I am Ende. Die Theorie der einheitlichen Reise ist, im AnschluB 
an den "Springbok-Fall", von den Vereinigten Staaten seit dem Sezessionskrieg 
festgebalten und noch in den Naval War Code (1900-1904) aufgenommen worden. 
(Moore Bd.7, S.719). Auch England und Japan haben sich bis 1909 zu ihr be
kannt. Vgl. Remy, TMoiie de la continuite de voyage en matiere de blocus et de 
contrebande, 1902. v. Hansemann, Die Lehre von der einheitlichen Reise im 
Rechte der Blockade und Kriegskonterbande. Diss. Wiirzb. 1910 (Beiheft zu Z.Vo. 
R. Bd. 4). Hold v. Ferneck, S. 130. Wehberg, S. 113. Bendix, Volkerrechts
verletzungen GroBbritanniens, 1919, S. 62. Pohl, im Worterbuch Bd. 1, S. 205 
(Continous voyage). Vgl. auch § 68 Anm. 7. - England ist im Weltkriege zu der 
Lehre von der fortgesetzten Reise fiir das Blockaderecht wieder zuriickgekehrt 
(Pohl, S. 14). Vgl. Garner Bd.2, S.295; Oppenheim Bd.2, S. 567. 
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Schiffes kann bis zur Beendigung des Verfahrens zuriickbehalten, muE 
dann aber freigegeben werden. 

B. Seesperre und Tauchbootkrieg. 
Seesperre ist die Erkliirung des Kriegfiihrenden, daB in dem von ihm 

niiher bezeichneten Gebiet wegen der ausgelegten Minen oder wegen der in 
dem Gebiet kreuzenden Kriegsschiffe den durchfahrenden Schiffen ailer Flaggen 
die Gefahr des Unterganges drohe (Erkliirung als Krieg'sgebiet). 

1. Mit der ErkHtrung ausgedehnter Gebiete der offenen See zum 
Kriegsgebiet, die zum ersten Male im Weltkriege erfolgt ist 7), wird 
ein neues Kampfmittel verwendet, ein neuer Begriff in das V6lkerrecht 
eingefiihrt. Dnd zwar hat zuerst England am 3. November 1914 die 
ganze Nordsee als Kriegsgebiet (military area) erklart und diese angeb
liche Repressalie 8 ) trotz des Widerspruches der Neutralen aufrecht
erhalten. Deutschland erwiderte am 4. Februar 1915 mit der Erklarung 
der samtlichen Gewasser um England, Schottland und Irland herum 
als Kriegsgebiet. Dann trat am 26. Januar 1917 die englische Sperre 
der deutschen Bucht ein, von - nachdem die Verbandsmachte das deut
sche Friedensangebot und die Friedensanregung des Prasidenten Wilson 
(Dezember 1916) zuriickgewiesen, dagegen die Hungerblockade verscharft 
hatten - der Dogger bank bis gegen die hollandische und danische Kiiste; 
ihr folgte durch Verordnung vom 31. Januar 1917 die deutsche Sperre 
der Gewasser urn die feindlichen Kiisten (urn England und Frankreich 
sowie im Mittelmeer urn Italien, Griechenland, Kleinasien, N ordafrika) 
mit Wirkung vom 1. Februar 1917 9), erganzt (im Marz) durch eine 

7) Auf eine japanische Order uber "defensive sea areas" vom 23 .• Januar 1904 
macht Scheurer, S. 52 aufmerksam. 

8) Vorgeworfen wurde den Deutschen, daB sie in offener See auf der Haupt
handesllinie von Amerika nach Liverpool uber Nordisland Minen gelegt hatten 
(was an sich nicht widerrechtlich gewesen ware !). Aus der Mitteilung des britischen 
Gesandten an das niederland. Ministerium uber die Sperre mogen einige Satze als 
in verschiodener Hinsicht fiir die Art der politischen Kriegfiihrung kennzeichnend 
herausgehoben sein: Mine-laying under a neutral flag and reconnaissance conducted 
by trawlers, hospital ships and neutral vessels are the ordinary features of German 
naval warfare. In these circumstances having regard to the great interests entrusted 
to the British Navy, to the safety of peaceful commerce on the high seas and to 
the maintenance within limits of international trade between neutral countries, 
the Admiralty feel it necessary to adopt exceptional measures appropriate to the 
novel conditions, under which this war is being waged [das Bekenntnis 
bleibt festzuhalten]. They therefore give notice: that the whole of the North Sea 
must be considered a military area. - Abdruck des Erlasses bei Pohl-Sartori us, 
S. 301; die deutsche Kriegsgebietserklarung vom 4. Februar 1915, S. 303, weiteres 
Material S. 318, 320, 322, 323, 327, 369. 

9) Die politische Tragweite dieser deutschen Erklarung fiir den (nicht un
vorbereiteten) Eintritt der V. St. v. Amerika als Kriegspartei ist durch die Aussage 
des damaligen deutschen Botschafters Grafen Bernstorff vor dem Untersuchungs
ausschuB des Reichstages auBer Zweifel gestellt. 

3~* 
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Erweiterung im nordl. Eismeere (russische Kiiste). Erst diese Sperre 
fiihrte den uneingeschrankten U-Bootkrieg ein, der auch die neutralen 
Schiffe traf. Dieses Mal hauften sich die lebhaften Proteste der neutralen 
Machte. Es folgte vom 1. April 1917 ab eine Erweiterung des britischen 
Sperrgebietes und vom 22. November 1917 und 11. Januar 1918 ab wieder 
eine Erweiterung des deutschen Sperrgebietes. 

2. Die volkerreehtliche Zulassigkeit der Seesperre auBerhalb des 
Gebietes, in dem tatsachlich die Ausiibung von Feindseligkeiten statt
findet oder unmittelbar bevorsteht, ist zweifelhaft. Den Voraussetzungen 
der Blockade entspricht sie nicht, da sie auch den Weg zu den neutralen 
Kiisten sperrt ("Fernblockade"; der britische SperrerlaB vermeidet 
den Ausdruck Blockade o£fenbar mit Absicht). Uber die Gefahrdung, 
die die Schiffahrt im Operationsgebiet naturgemaB zu laufen hat, geht 
sie raumlich weit hinaus. Die Rechtfertigung der neuen KriegsmaBregel 
kann aber, abgesehen von ihrer Anwendung als Repressalie, in ihrer Ver
wandtschaft mit der Minensperre (siehe oben § 63 I) gefunden wer
den 10). Diese ist gestattet, und zwar ohne raumliche Beschrankung, 
vorausgesetzt, daB sie rechtzeitig und mit genauer Bezeichnung des 
gesperrten Gebiets, den Neutralen bekanntgegeben wird (General-Noti
fikation). Die Schiffe, die dennoch in die Gefahrzone sich begeben, 
haben, wie die englische Note vom 3. November 1914 hervorhebt, 
die Folgen selbst zu tragen; den Kriegfiihrenden tri£ft keine Entschadi
gungspflicht. 

Es kann nun keinen rechtlichen Unterschied machen, wenn die 
automatisch wirkende Seemine durch Tauchboote erganzt oder er
setzt wird. Wie die Mine nicht warnt, so bedarf es auch, die General
notifikation vorausgesetzt, keiner besonderen Warnung des von dem 
Tauchboot im Sperrgebiet angegriffenen feindlichen oder neutralen 
Handelsschiffes. Die Grundsatze des Kreuzerkrieges finden im Sperr
gebiet keine Anwendung; wer es befahrt, tut es auf eigene Gefahr. Es 
ist nicht anders, als wenn im Landkrieg ein Kriegsberichterstatter sich 

10) Vgl. Deutsche Denkschrilt vom 4. Februar 1915. Coester, Die deutsche 
Seekriegsgebietserklarung, Arch. o. R. Bd. 34, S. 36. Pohl, Aus Volkerrecht und 
Politik, 1913 (S. 165, 208). v. Liszt, D. J. Z. Bel. 22, S.257. Schriftwechsel mit 
der Regierung der Ver. Staaten betreffend den Unterseehandelskrieg, heraus
gegeben vom (Deutschen) Auswartigen Amt, 1917 (Z. Yo. R. Bd. 9, S. 133). 
Weiteres Material "Seekriegsrecht im Weltkriege" Bd. III, Sachregister "Sperr
gebiet" und 1. Erganzungsheft. - Pohl, Englisches Seekriegsrecht im Welt
kriege, 1917. Vollert, Das "militarische Gebiet" des englischen Nordseeerlasses 
vom 3. November 1914 und das "Kriegsgebiet" der deutschen Bekanntm. v. 
4. Februar 1915 (mit Kartenskizzen), 1917; Scheurer, Seekriegsrecht ... im Welt
kriege, 1919. Garner Bd. 1, S.334£. (Kriegszone), S. 355£. (Unterseebootkrieg) 
macht sich die angelsachsische Auffassung zu eigen; Bd.2, S.317£. (Blockade). 
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in die Feuerzone begibt 11). Wenn die 5 Seemachte des Washingtoner 
Abkommens (1922) eine andere Auffassung vertreten, so erklart sich 
dies unschwer aus ihren Erfahrungen im Weltkriege - macht es aber 
noch nicht zum Volkerrecht 12). 

§ 65. Das Privateigelltum im Seekriege (Prisensachen). 
A. Die Seebeute. 

Feindliche Handelsschiffe unterliegen im Seekrieg als g'ute Prise dem 
Seebeuterecht (droit de butin), d. h. der Weg'nahme durch die Rriegsschiffe 
(fruher auch Raper) des Gegners. 

Dasselbe gilt von feindlichen Waren, die unter feindlicher Flagge 
fahren 1). 

11) AuBer den Schriften § 63 Anm. 5: Scholz, Der Unterseebootkrieg gegen 
England, 1915. Niemeyer, Das Recht des Unterseebootkrieges, 1915. Rehm, 
Leipz.Z.f.deutsches Recht Bd.9, 1915, S.175, 393, 523. Frankfurter, U-Boot
krieg und Volkerrecht, 1916. (Auseinandersetzung mit mehreren norwegischen 
und einem englischen Schriftsteller). 

Uber den Lusitania-Fall (Torpedierung am 7. Mai 1915): Die in Anm. 10 
angefiihrte Denkschrift von 1917, Der Lusitaniafall im Urteil von deutschen 
Gelehrten, in Z. Vo.R. Bd. 9, S.133 (dazu v.Martitz, in der Literatur Z. v.l. 1.16), 
Meurer, 1915. Steinuth, 1915. Reilfron, Jur.Wochenschr.1915, S.485. Risto
ricus junior, The Lusitania Case, 1916. Frank, S. 91 (die Opfer "haben den Tod 
gefunden, weil sie der ZusammenstoB zweier Rechtsanschauungen zermalmt hat"). 
Yom rein juristischen Standpunkte war die Versenkung gerechtfertigt, weil die Lu
sitania trotz Warnung das Sperrgebiet befahren hat. Ob sie englischer Hilfskreuzer, 
ob sie bewaffnet war odeI' nicht, ob sie Munition oder Truppen dem Feinde zufUhrte 
oder nicht, ist fUr die rechtliche Beurteilung gleichgiiltig. Die politische Bedeutung 
des Falles freilich, die eine ungehemmte Aufpeitschung der Leidenschaften ermog
lichte, kann nicht schwer genug eingeschatzt werden. Nach einem englischen 
Berichte im (Berner) "Bund" unter dem 11. Mai 1915 war del' englische Richter, 
der die iibliche Untersuchung iiber den gewaltsamen Tod von Fahrgasten der "Lu
sitania" vornahm, rasch fertig mit dem Urteile: "Dieses schreckliche Verbrechen 
verletzt das Volkerrecht und die Vertrage aller zivilisierten Volker. Wir erheben 
demnach gegen die Offiziere des deutschen Unterseebootes, gegen den Kaiser und 
die deutsche Regierung, die ihnen Befehl erteilten, die Anklage auf Meuchelmord." 
Glaubt man nicht Worte aus den Strafbestimmungen der Art. 227, 228 des Ver
sailier Vertrages wiederzuhoren? Und war es bei der geschickten Inszenierung der 
Pariser Friedensaktion ein Zufall, daB die Friedensbedingungen gerade am 7. Mai 
1919 - dem Jahrestage der Torpedierung der Lusitania - iiberreicht worden sind? 

12) Darauf deutet auch die vorsichtige Fassung des Art. 4: The Signatory 
Powers recognize the practical impossibility of using submarines as commerce 
distroyers without violating, as they were violated in the recent war of 1914-1918, 
the requirements universally accepted by civilized nations for the protection of 
the lives of neutrals and non-combatants and to the end that the prohibition 
of the use of submarines· as commerce destr-oyers shall be uni ver
sally accepted as a part of the law of nations they now accept that 
prohibition as penceforth binding as between themselves and they invite all 
other nations to adhere thereto. - Vgl. auch § 65 Anm. 14. 

1) Quellen in Niemeyer, Urkundenbuch. Literatur iiber das Prisenrecht 
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-ober die "feindliche" Eigenschaft unten III. 
I. Der Grundsatz. 

Wahrend die Unverletzlichkeit des Privateigentums im Landkrieg 
langst anerkannt ist, unterliegt auch heute noch das Privateigentum 
im Seekrieg dem Beuterecht. Zwar hatten PreuBen und die Vereinig
ten Staaten bereits in ihrem Vertrag von 1785 (Strupp I 82, Niemeyer 
I 22) durch Beseitigung der Kaperei die Unverletzlichkeit des Privat
eigentums proklamiert und im Vertrag von 1828 die Wegnahme durch 
die Enteignung ersetzt. GroBbritannien aber halt heute noch, trotz einer 
immer starker werdenden Gegenstromung, an dem Seebeuterecht 
als einer wertvollen Waf£e im Seekrieg fest und wiirde lieber auf die 
Wegnahme der Konterbande als auf die der feindlichen Handelsschiffe 
verzichten. Und auch im Deutschen Reich fehlt es nicht an Stimmen, 
die in dem Seebeuterecht eine unentbehrliche Waf£e des Seekrieges 
erblicken. Ob die Entwicklung der nachsten Zukunft zu seiner Be
seitigung fiihren diirfte (wie v. Liszt meinte), mag dahinstehen. 

Der zweite und dritte Absatz der Pariser Seerechtsdeklaration 
von 1856 haben feindliches Gut unter neutraler Flagge und neutrales 
Gut unter feindlicher Flagge fiir unverletzlich erklart, damit aber die 
Wegnahme von feindlichem Gut unter feindlicher Flagge wie der feind
lichen Schiffe selbst aufs neue anerkannt. Gerade deshalb haben sich 
auch die Vereinigten Staaten wie verschiedene andere Machte ge
weigert, der Deklaration beizutreten (oben § 62 II Z. 1). Bei dieser 
Rechtslage ist es bisher geblieben. 

Zu Beginn des deutsch-franzosischen Krieges hatte eine Verord
nung des Norddeutschen Bundes vom 18. Juli 1870 bestimmt (B. G. Bl. 
S. 485): "Franzosische Handelsschiffe sollen der Aufbringung und Weg
nahme durch die Fahrzeuge der Bundes-Kriegsmarine nicht unter
liegen. Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf diejenigen Schiffe 

iiberhaupt unten Anm. 17. - Fleischmann, Z. Vii. R!Bd. 9, S.546. Riipcke, 
Das Seebeuterecht, 1904. Giordana, La proprieta privata nelle guerre marit
time 1907. Liepmann, Z. L R Bd.12, S. 303. Bentwich, The law of private 
property in war, 1907. Atherley-Jones, Commerce in war, 1907. Wehberg, Das 
Beuterecht im Land- und Seekrieg, 1909. Nord, Z. i. R Bd. 22, S.289 (Tiirkei 
im tripolitanischen Krieg). Pappenheimer, Behandlung der feindlichen Kauf
fahrteischiffe beimAusbruch der Feindseligkeiten (Diss. Wiirzb. 1911). Posse, Das 
Seebeuterecht, Z. LR. Bd. 21, S.123 (sehr eingehend). Hiittenheim, Die Handels
schiffe der Kriegfiihrenden, 1912 (Beilageheft zu Z. Vii. R Bd. 6). Loreburn, 
Privateigentum im Seekriege (Deutsch von Niemeyer) 1914. Bustamante Bd.1, 
S.319. de Louter Bd.2, S.349, 494. Meurer Bd.2, S.262. Nys Bd. 3, 
S.397. Moore Bd.7, S.382. Oppenheim Bd.2, S.256. Ullmann, S. 510. 
W. Burckhardt, Wandlungen des Prisenrechts im europaischen Kriege, 1917 
(Politisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Jahrg. 30). 

Vgl. auch die Literaturangaben in § 36 Anm. 2. Dazu v. Pflugk-Hart
tung, Der Kampf um die Freiheit der Meere, 1917. 
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welche der Aufbringung und Wegnahme auch dann unterliegen wiirden, 
wenn sie neutrale Schiffe waren." Da aber Frankreich am 21. Juli 1870 
erklarte, sich die Wegnahme vorbehalten zu wollen, und da ferner fran
zosische Schiffe (die Desaix) deutschen Handelsschiffen gegeniiber das 
Volkerrecht verletzten, wurde die Bestimmung durch Verordnung vom 
19. Januar 1871 (B. G. Bl. 8) mit Wirkung vom 10. Februar ab wieder 
auBer Kraft gesetzt. Tatsachlich wurden wahrend des Krieges 75 deut
sche Schiffe von den franzosischen Kreuzern aufgebracht. - Auch die 
Vereinigten Staaten haben in dem spanischen Krieg von 1898 das See
beuterecht ausgeiibt, es auch in ihren Naval War Code aufgenommen
ebenso RuBland und Japan in dem Kriege von 1904/5. 

Selbstverstandlich kann die Anwendung des Prisenrechts gegen 
feindliche Handelsschiffe durch Staatsvertrage fiir immer oder fiir einen 
bestimmten Krieg, ebenso wie durch die nationale Gesetzgebung un
bedingt oder unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit ausgeschlossen 
werden. V gl. den Vertrag Italiens mit den Vereinigten Staaten vom 
26. Februar 1871 (N. R. G. 2 s. 157, Niemeyer I 147) und das italienische 
Seerechts-Gesetzbuch vom 25. Oktober 1877 Art. 211, 212 (Niemeyer I 
150) 2). 

Die erste Friedenskonferenz hat sich mit dem Seebeuterecht nicht 
naher befaBt; die zweite hat nach eingehender Beratung des von den 
Vereinigten Staaten gestellten Antrages, die Unverletzlichkeit des Privat
eigentums anzuerkennen, das Seebeuterecht beibehalten, aber in dem 
6. und 11. Abkommen gewisse Einschrankungen ffir seine Ausiibung 
gebracht. Auf der Londoner Konferenz 1909 ist die Beseitigung nicht 
unter den auf die Tagesordnung gesetzten Beratungsgegenstanden 
gewesen. 

II. Den feindlichen Schiffen soll eine Frist zum Auslaufen aus den Hitfen 
des Kriegfiihrenden gewiihrt werden, ehe das Recht der Beschlagnahme aus
geiibt wird 3 ). 

Seit dem Krimkrieg pflegen die Kriegfiihrenden den feindlichen 
Handelsschiffen, die von dem Ausbruch der Feindseligkeiten iiber
rascht werden, eine Frist zu gewahren, damit sie sich in Sicherheit 
bringen konnen (Indult, days of grace, delai de faveur, jours francs). 

So haben die Vereinigten Staaten im Jahre 1898 den in den ameri
kanischen Gewassern weilenden spanischen Schiffen eine dreiBigtagige 
Frist, RuBland 1904 den japanischen Schiffen eine Frist von 48 Stunden, 

2) 1m Weltkrieg hat ItaIien diese Bestimmungen aufgehoben. Die feindliehen 
HandeIssehiffe wurden erst sequestiert, dann aber verkauft, um aus dem ErIos 
die italienisehen Staatsbiirger zu entsehadigen, die durch gegnerisehe Verletzungen 
des VoIkerreehts zu Sehaden gekommen waren. 

3) Pappenheimer, Die BehandIung der feindl. Kauffahrteisehiffe bei Aus
brueh der FeindseIigkeiten, Diss. Wiirzb. 1916. Willms, Seekriegsreehtl. Be
deutung von FIottenstiitzpunkten, 1918, S. 133; W eh berg, S. 194. 
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Japan den russischen die Frist von einer Woche zur Einnahme der La
dung und zur Abreise offengehalten. Dagegen hat die Tiirkei 1911 schon 
am Tage nach der Kiiegserklarung vom 29. September italienische 
Schiffe weggenommen. Dnd im Weltkrieg ist der 1ndult nur in engen 
Grenzen, von RuBland iiberhaupt nicht, gewahrt worden 4). 

Das 6. Abkommen von 1907 iiber die Behandlung der feindlichen 
Kauffahrteischiffe beim Ausbruch der Feindseligkeiten hat zwar von 
der Aufstellung einer Rechtsregel abgesehen, aber in Artikel 1 es als 
"erwiinscht" bezeichnet, daB den feindlichen Schiffen, die sich beim 
Ausbruch der Feindseligkeiten in einem Hafen des Kriegfiihrenden 
befinden, gestattet werde, unverziiglich oder binnen einer ausrei
chenden Frist auszulaufen und sich in Sicherheit zu bringen. Das 
gleiche gilt fiir ein Schiff, das den letzten Hafen vor Beginn des Krieges 
verlassen hat und ohne Kenntnis der Feindseligkeiten einen feind
lichen Hafen aruauft 5). In diesen Fallen ist Anforderung, Beschlag
nahme und Einziehung ausgeschlossen. 1st das Anlaufen nicht gestattet 
worden, oder hat das Schiff infolge h6herer Gewalt den Hafen nicht 
binnen der Frist verlassen k6nnen, so darf es zwar nicht eingezogen, wohl 
aber gegen Entschadigung angefordert oder mit der Verpflichtung, 
es nach dem Krieg ohne Entschadigung zuriickzugeben, mit Beschlag 
belegt werden (Art. 2). 

Feindliche Schiffe, die in Dnkenntnis der Feindseligkeiten auf 
See betroffen werden, unterliegen nicht der Einziehung, wohl aber 
der Beschlagnahme oder Anforderung, ja selbst der Zerstorung; doch 
muB im Faile der Zerst6rung fiir die Sicherheit der Personen und die 
Erhaltung der Schiffspapiere Sorge getragen und fiir Schiff und Ladung 
Entschadigung geleistet werden (Art. 3 mit deutschem Vorbehalt). 

In all diesen Fallen (Art. 1-3) unterliegt die feindliche Ware 
an Bord der Schiffe, mit dem Schiff oder allch allein, der Beschlag
nahme oder der Anforderung (Art. 4; deutscher Vorbehalt beziiglich 
der Waren auf den in Art. 4 genannten Schiffen)6). 

4) Die Gegner Deutschlands hatten dadurch ein erwiinschtes Pfand an der 
seetiichtigen deutschen Handelsflotte in Besitz genommen - und ffir die Zukunft 
aus dem internationalen Weltmarkte ausgeschaltet. Mit welchen Auslegungs
kiinsteleien gearbeitet wurde, zeigt der Fall der Kruppschen Yacht "Germania" 
die im Juli 1914 zur Teilnahme an den Regatten nach Cowes gekommen war, und 
am 6. August 1914 beschlagnahmt wurde; die Begriindung des Londoner Prisen
richters Sir Samuel Evans ging dahin, ein Vergniigungsschiff sei in dem Abkommen 
iiber "Kauffahrteischiffe" nicht mitbegriffen! VgI. Zitelmann in Z. Yo. R. 
Bd. II, 1918, S.l. 

5) Hat das Schiff das Hafengebiet noch nicht erreicht, so ist es als auf offener 
See befindlich anzusehen. Urteil des deutschen Oberprisengerichts im Faile Fernx 
in D. J. Z. Bd.21, S.477. 

6) Osterreich-Ungarn hat sich den deutschen Vorbehalten nicht ange
Bchlossen; ihm gE'geniiber hat England sich daher an das Abkommen gehalten. 
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Das Abkommen erstreckt sich nicht auf solche Handelsschiffe, 
deren Bau ersehen HiBt, daB sie zur Umwandlung in Kriegsschiffe 
bestimmt sind (Art. 5). 

Das Abkommen ist im Weltkriege von den Gegnern Deutsch
lands vielfach nicht beobachtet worden. So haben Italien, Belgien, 
Portugal deutsche Embargoschiffe eingezogen. Auch die englische 
Prisenrechtsprechung hat sich auf einen anderen Standpunkt erst 
gestellt, als durch den Friedensvertrag die Frage praktisch gegen
standslos geworden war. 

III. DerWegnahme unterliegt das leindliche Schiff und die auf ihm ver
frachtete feindliche Ladung7). 

a) Das Schiff ist feindlich, wenn es unter feindlicher Flagge fiihrt, 
oder wenn es zu Unrecht die Flagge eines neutralen Staates fiihrt, wahrend es die 
feindliche Flagge zu fiihren rechtlich verpflichtet ist. 

Dieser Satz, auf dem schon die Pariser Deklaration von 1856 
beruht, ist durch: Art. 57 der Londoner Erklarung von 1909 ausdriicklich 
anerkannt worden. Dabei bleibt jedoch der Fall auBer Betracht, daB 
ein neutrales Schiff wahrend des Krieges eine ihm in Friedenszeiten 
nicht gestattete Schiffahrt (Kiistenschiffahrt usw.) betreibt; England 
hat mithin nicht auf die von ihm aufgestellte "Regel von 1756" ver
zichtet, nach der in diesem Fall das Schiff seine neutrale Eigenschaft 
verliert. Die Staatsangehorigkeit des Eigentiimers bleibt unter allen 
Umstanden auBer Betracht. 

1m Weltkrieg ist England zu seiner frweren Ansicht zuriickge
kehrt (Order yom 20. Oktober 1915), die unter MiBachtung des Flaggen
rechts die StaatszugehOrigkeit des beteiligten Kapitals entscheiden 
laBt8). Frankreich hat ihm auch hier Gefolgschaft geleistet. 

Schwierigkeiten verursacht der Flaggenwechsel, d. h. der tIber
gang eines feindlichen Handelsschiffes zur neutralen Flagge durch Kauf, 
Erbgang usw. Die Londoner Erklarung von 1909 hat zwischen den ein
ander schroff gegeniiberstehenden Ansichten eine vermittelnde Stel
lung eingenommen und unterscheidet in den Artikeln 55 und 56, je 
nachdem der Flaggenwechsel vor oder nach Beginn der Feindselig
keiten stattgefunden hat. 1m ersten Fall ist der Flaggenwechsel giiltig, 
falls nicht bewiesen wird, daB er vorgenommen worden ist, um den 
mit der Eigenschaft eines feindlichen Schiffes verbundenen Folgen zu 
entgehen. Eine unwiderlegliche Vermutung spricht fiir die Giiltigkeit, 
wenn der "Obergang mehr als dreiBig Tage vor Beginn der Feindselig
keiten stattgefunden hat, "wenn er unbedingt und vollstandig ist, der 
Gesetzgebung der beteiligten Lander entspricht und zur Folge hat, 

7) Vgl. dazu Hold v. Ferneck, S.179. Wehberg, S.178. Moore Rd. 7, 
S.473,499. 

8) Pohl, Englisches Seekriegsrecht, S. 27. 
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daB die Verfiigung iiber das Schiff und der Gtlwinn aus seiner Ver
wendung nicht in denselben Hii.nden wie vor dem tJbergange bleiben" 
(mit diesen Einschrankungen ist der englischen Praxis Rechnung ge
tragen). Dagegen ist der nach Beginn des Krieges herbeigefiihrte tJber. 
gang nichtig, falls nicht bewiesen wird, daB er nicht in fraudem legis 
herbeigefiihrt worden ist. Auch hier ist aber unter gewissen Voraus
setzungen eine unwiderlegliche Vermutung, und zwar hier fUr die Nich
tigkeit, aufgestellt: "wenn der tJbergang herbeigefiihrt worden ist, wah
rend sich das Schiff auf der Reise oder in einem blockierten Hafen 
befand; wenn ein Riickkaufsrecht oder Riickfallsrecht vorbehalten ist, 
wenn die Bedingungen nicht erfiillt worden sind, von denen das Flaggen
recht nach der Gtlsetzgebung der gefiihrten Flagge abhangt". 1m Welt
kriege haben sich die Kriegsteile an die altere Auffassung eines weniger 
peinlich unterscheidenden Zeitalters gehalten, das jede tJbertragung 
eines Schiffes auf einen Neutralen nach Kriegsausbruch grundsatzlich 
unwirksam behandelte83). 

b) Die Ladung ist eine feindliche, wenn sie in feindlichem Eigentum 
steht. 

Artikel 58 der Londoner Erklarung sagt: Die neutrale oder feind
liche Eigenschaft der an Bord eines feindlichen Schiffes vorgefundenen 
Waren wird durch die neutrale oder feindliche Eigenschaft 
des Eigentiimers bestimmt. Dabei ist die vielbestrittene Frage 
offengelassen, ob fUr die feindliche Eigenschaft des Eigentiimers seine 
Staatsangehorigkeit oder sein Wohnsitz maBgebend ist. Die englisch
amerikanische Anschauung, der sich Japan, Spanien und die Nieder
lande angeschlossen haben, laBt den Wohnsitz, unter Umstanden auch 
den Aufenthalt, entscheiden; die kontinental-europaische Ansicht, die 
sich auf iiberwiegende Griinde zu stiitzen vermag, halt an dem Merkmal 
der Staatsangehorigkeit fest. Ebenso auch die deutsche Prisenordnung 
von 1909, die aber (Ziff. 20) subsidiar'den Wohnsitz entscheiden !aBt. 
Bei Giitern, die im Eigentum einer Aktiengesellschaft stehen, ist der 
Sitz der Gesellschaft maBgebend. 

FUr die feindliche Eigenschaft der auf einem feindlichen Schiffe 

8a) "Fall Dacia": Die Franzosen nahmen die "Dacia", die ein Deutsch
Amerikaner von der Hamburg-Amerika-Linie £Dampfer "Margaret") im Dezember 
1915 erworben hatte, obgleich sie in das an: ,tikanische Schiffsregister eingetragen 
war, im Februar 1915 auf der Fahrt nach Rotterdam (Prisenurteil in Rev. Gen. 
1915, S.83). Fall "Pass of Balmaha"; Ein deutsches Unterseeboot nahm im 
Juli 1915 daB Schiff, daB Anfang 1915 aus englischem Besitz an eine amerikanische 
Gesellschaft iibergegangen war (Urteil des Prisengerichts Hamburg, nicht des Ober
prisengerichts, wie Hatschek, S. 349, sagt, vom 18. Dezember 1915 in Z. Vo. R. 
1916, Bd.9, S. 558). Zu diesen und weiteren Fallen VerzijI, Prijsrecht, 1917,S. 152£. 
Garner Bd. 1, S.18H.; Oppenheim Bd.2, S.130. Allgemein Moore Ed. 7, 
S.415. 
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vorgefundenen Ware spricht eine widerlegliche Vermutung. Eigen
tumswechsel wahrend der Fahrt nach dem Bestimmungsort bleibt, 
von dem Fall des Konkurses abgesehen (stoppage in transitu), ohne Ein
fluB auf die Eigenschaft der Ware (Art. 59 und 60). 

c) Einem feindlichen Schiffe gleichgestellt sind neutrale Schiffe, 
die sich einer neutralitatswidrigen Unterstiitzung schuldig 
machen (unten § 68 B 4). 

IV. Von der Wegnabme sind gewisse Scbiffe und Waren befreit9). 

a) Einer von den meisten Staaten geiibten Praxis entsprechend, 
befreit das n. Abkommen in den Artikeln 3 und 4: die ausschlieBlich 
der Kiistenfischerei oder der kleinen Lokalschiffahrt dienenden Fahr
zeuge sowie ihr Fischereigerat, ihre Takelage, ihr Schiffsgerat und ihre 
Ladung; ferner die mit religiosen, wissenschaftlichen oder menschen
freundlichen10) Aufgaben betrauten Schiffe (nicht Schulschiffe der 
Marine). 

b) Die auf feindlichen Schiffen vorgefundenen Briefpostsen
dungen der Neutralen wie der Kriegfiihrenden, mogen sie amtlicher 
oder privater Natur sein, sind unverletzlich. Erfolgt die Beschlagnahme 
des Schiffes, so sind sie unverziiglich weiterzubefordern (Art. 1). Die Be
stimmung bezieht sich auf alle der Briefpost iibergebenen Sendungen 
(auch Muster ohne Wert), ohne Riicksicht auf ihren Inhalt; nicht 
aber auf Pakete, auch wenn sie mit der Post versendet werden. Sie 
macht keinen Unterschied, ob die Schiffe auf offener See angehalten 
werden oder in dem Hafen des Kriegfiihrenden sich befinden; in dem 
einen wie in dem andern Fall ist jede Durchsuchung oder Beschlag
nahme unbedingt ausgeschlossen, auch wenn sie lediglich erfolgen 
soilte, um festzustellen, ob die Sendungen wirklich nur "echte Korre-

9) Vgl. Rev. Gen. Bd.8, S.54, Rev. Bd.32, S. 455, Z. i. R. Bd, 12, S.51. 
Ropcke, S. 60, Anm. 2. Nys Bd.3, S,432. Bustamante Bd.2, S.37 (uberdie 
Briefpost); Weh berg, S. ;:'00. - Verhalten Englands im Weltkrieg gegenuber del' 
Briefpost: Fleisch mann, im Bankarchlv 1916, Nr.20. N eukamp, D. J. Z. Bd. 
21, S.567. Protest der Vereinigten Staaten vom 24. Mai 1916 in Z. Yo. R. Bd.l0, 
S. 183 (gegen die Denkschrift der englischen und franzosischen Regierung vom 
15. Februar 1916). 

Postschiffe als solche sind von der Aufbringung nicht befreit; vgl. den Fall 
des franzosischen Postdampfers "Carthage", der im italienisch·tiirkischen Kriege 
(1912) von den Italienern an der sardinischen Kiiste aufgebracht wurde, entschleden 
durch Spruch des Haager Schledshofs vom 6. Mai 1913 (Niemeyer, im Werk 
vom Haag, 2. Serie, 1. Bd., 3. Teil, S. 345ff. und im Worterbuch Bd. I, S. 181; 
Ha tschek, S. 353). Uber die neutralen Postdampfer vgl. auch unten § 68 ADm.n. 
- Uber dieenglische Praxis vor 1914 vgl. Oppenheim Bd. 2, S.263. 

10) "Paklat-Fall". Die Englander beschlagnahmten 1914 den deutschen 
Dampfer "Paklat", der Frauen und Kinder der Besatzung von Kiautschou (noch 
bevor Tsingtau belagert wurde!) fortfiihrte und kondemnierte trotz Einspruchs 
der deutschen Regierung das Schiff. Vgl. Hatschek, S. 358. 
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spondenz" enthalten. Die Unverletzlichkeit sichert die Briefpostsen
dungen und ihren Inhalt (auch versandte Wertpapiere) gegen ZerstOrung 
(Versenkung), Beschlagnahme, Durchsicht. Verletzung begriindet Er
satzpflicht. 1m Weltkrieg (vgl. Anm. 9)11) hat eine Durchsuchung der 
Post vielfach stattgefunden. Die Prisengerichte der Hauptmachte und 
auch Deutschlands haben Wertsendungen eingezogen. 

v. Das Kriegsscbiff bat grundsiitzJicb nur das Recbt der Bescblagnabme 
(Aufbringung); in Ausnabmefallen aber aucb das der Zerst6rung der Prisen. 

a) Dieses Recht kann selbstverstandlich nur auf dem Kriegsschau
platz im weiteren Sinne (hier heute noch ohne jede raumliche Be
grenzung; oben § 62 1), mithin niemals in neutralen Gewassern, ausgeiibt 
werden. Seine Ausiibung vollzieht sich in folgender Weise. Nachdem 
das verdachtige Schiff durch einen blinden SchuB (coup de semonce) 
zum Anhalten und zur Weisung seiner Flagge aufgefordert worden ist, 
wird es durch eine Abordnung des Kriegsschiffes besucht, damit die 
Staatsangehorigkeit desSchiffes undder Ladung festgestellt werden kann. 
Ergibt eine Durchsicht der Schiffspapiere, die sofort auf offener See, 
nicht erst nach Wegfiihrung in einen Hafen des anhaltenden Staates, 
stattzufinden hat, daB die Voraussetzungen der Wegnahme gegeben sind, 
so wird das Schiff mit Beschlag belegt (capture, saisie) und entweder 
durch seine eigene Mannschaft oder durch die Mannschaft des Kriegs
schiffes in den nachsten Hafen des Wegnehmenden gesteuert. 

Da das anhaltende Schiff in Ausiibung eines ihm zustehenden 
Rechtes sich befindet, ist der gewaltsame Widerstand des angehaltenen 
Schiffes rechtswidrig; er kann mit allen Mitteln gebrochen, das sich 
widersetzende Schiff in den Grund gebohrt werden. Die Besatzung des 
Schiffes kommt in Kriegsgefangenschaft. Die Passagiere, die sich an 
dem Widerstande beteiligt haben, konnen kriegsgerichtlich abgeurteilt 
werden; die iibrigen sind zu entlassen12). 

11) Man darf andererseits aber auch zugeben, daB von dieser Bestimmung 
schon vor dem Weltkriege anerkannt werden konnte, sie wiirde die Feuerprobe nicht 
bestehen. Nichts ist der Beachtung des Kriegsrechts abtraglicher als eine Verge
waltigung unvermeidbarer Kriegsbediirlnisse, ohne daB eine Notwendigkeit zur 
Humanisierung bestiinde_ 

12) VgI. Anlage zur deutschen Prisenordnung (von 1909) vom 22. Juni 1914 
(R. G. BI. S. 300). Ein Recht zum bewaffneten Widerstand, ja selbst zur Kape
rung des angreifenden Kriegsschiffes nimmt die englische Regierung allgemein an. 
Vgl. Oppenheim, Z. i. R. Bd. 8, S. 145. Higins, War and the private citizen, 
1912. S. 126. D er s el be, Defensively -armed merchant ships and submarine warfare, 
1917. - Vgl. oben § 62 II 3. Ebenso vorwiegend die amerikanischen und italie
nischen Schriftsteller. Auch das Manuel des Instituts Art. 12 (Ann uaire Bd,26, 
S.516). Dagegen Schramm S.308. Triepel, Z. Yo. R. Bd. 8, S.378. Die Frage 
ist durch die von England seit 1913 durchgefiihrte Bewaffnung der Handels
schiffe im Weltkrieg brennend geworden. Deutschland hat die bewaffneten 
Handelsschiffe, die sich verteidigen, wie Kriegsschiffe behandelt; wenn jene 
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b) Lrber das Recht des aufbringenden Kriegsschiffs, die Prise zu 
zerstoren, fehlt es an allgemein anerkannten volkerrechtlichenRegeln. 
Die Londoner Erklarung spricht in Art. 49 nur von der Zerstorung 
neutraler Prisen. Daraus muB geschlossen werden, daB die Zerstorung 
feindlicher Prisen erst recht gestattet ist; und zwar auch dann, wenn 
die in Art. 49 geforderten Voraussetzungen nicht gegeben sind13 ). Der 
Kriegfiihrende hat daher rechtlich die volle Freiheit des Handelns. Die 
deutsche Prisenordnung (Ziff. 112) gestattet dem Kommandanten, das 
aufgebrachte Schiff zu zerstoren, "wenn seine Einbringung ihm un
zweckmaBig oder unsicher erscheint". Diese Voraussetzung wird bei 
Tauchbooten regelmaBig gegeben sein14). Vorhergehende Warnung kann 
nicht gefordert werden, wenn das angetroffene Schiff voraussichtlich be
waffnet und von ihm daher ein Angriff zu besorgen ist. Die Besatzung 
des zerstorten Schiffes ist nach Moglichkeit zu bergen, soweit das ohne 
Gefahr fUr das Kriegsschiff geschehen kann. Mitfahrende Reisende 
teilen das Schicksal des Schiffes, dem sie sich anvertraut haben. Wird 
durch die rechtmaBige Zerstorung des feindlichen Schiffs neutrale Ware 
mitzerstort, so ist fUr diese kein Ersatz zu leisten15). - Vgl. unten S. 553. 

c) Kapitan, Offiziere und Mannschaften des verfallenen 
Schiffs werden nach dem 11. Abkommen von 1907, im Gegensatz zu 
der bisherjgen Lrbung, in der Regel in ihre Heimat entlassen und konnen 
nur ausnahmsweise zu Kriegsgefangenen gemacht werden. Doch ist 

angriffsweise vorgingen, die Besatzung als Freischiirler abgeurteilt (Kapitan Fryatt, 
zu diesem Falle Jerusalem, Z. vo. R. Bd. 10, 1918, S. 563). Die Denkschriften 
der deutschen und der osterreichisch-ungarischen Regierung von 1916 sind abge
druckt in Z. Vo. R. Bd.9, S.52l. Schonborn, .Arch. 0. R. Bd.38, S. 16l. Vgl. 
auch § 67 .Anm. 3. 

13) .Ausdriicklich anerkannt in dem Generalbericht der Londoner Konferenz 
zum 3. Kapitel der Erklarung. 

14) DasWashingtonerFiinfmachteabkommen (1922, oben §62.Anm.2a) 
stellt, nachdem der englische .Antrag auf .Abschaffung des U-Bootes abgelehnt war, 
als Regeln vom Menschenrecht "gefordert" auf: l. Ein Handelsschiff diirfe erst 
nach einer Untersuchung seiner Eigenschaft bescWagnahmt und auch nur ange
griffen werden, wenn es die Untersuchung verweigere, auch erst nach Warnung; 
vernichtet diirfe es nach der Beschlagnahme erst werden, wenn Besatzung und 
Fahrgaste in Sicherheit gebracht seien. 2. Unterseeboote seien von diesen allge
meinen Regeln nicht befreit; 3. Unterseeboote zur Zerstorung des Han
dels zu verwenden, ohne daB diese allgemeinen Regeln zum Schutze von 
Nichtkampfern und Neutralen verletzt wiirden, sei unmoglich; das Verbot der 
Verwendung von U -Booten sei deshalb als eine Forderung [!] der Menschenrechte 
anzuerkennen. Die 5 Machte halten sich schon jetzt hieran gebunden. V gl. § 63 I 2, 
§ 64 am Ende. 

15) Ebenso Oberprisengericht im Fall Glitra und andere (Z. Vo. R. Bd. 9, 
S. 399, Z. i. R. Bd.26, S,313, 318, D. J. Z. Bd. 21, S.481). Ferner Noldeke, 
z. Vo. R. Bd.9, S. 447 und Strupp, Z. Vo. R. Bd. 9, S. 228 (mit Literatur). Da
gegen Rehm, Leipziger Zeitschrift Bd. 9, S. 177. Schramm, Wehberg. 
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dabei zu unterscheiden: Die einem neutralen Staat angehorigen 
Mannschaften werden in keinem Fall Kriegsgefangene; der Kapitan und 
die Offiziere nur dann, wenn sie sich weigern, das schriftliche Ver
sprechen abzugeben, daB sie wahrend der Dauer des Kriegs auf keinem 
feindlichen Schiff Dienste nehmen werden. Der Kapitan, die Offiziere 
und die Mannschaft, die Angehorige des feindlichen Staates 
sind, werden Kriegsgefangene, wenn sie das schriftliche Versprechen 
nicht abgeben, keinen Dienst (auch zu Lande) zu nehmen, der mit 
den Kriegsunternehmungen im Zusammenhang steht, Hat das Schiff 
an den Feindseligkeiten teilgenommen, so finden diese Bestimmungen 
keine Anwendung; die Besatzung fallt also in Kriegsgefangenschaft 
(Art. 5-8). 

d) Ungerechtfertigte Beschlagnahme verpflichtet den Staat, dem 
das aufbringende Kriegsschiff angehOrt, zur Entschadigung des Schiffes. 

VI. Wird vor rechtskriiftiger Entscheidung des Prisengerichts das auf
gebrachte Schiff dem aufbringenden Kreuzer wieder entrissen oder gelingt es 
ihm zu entkommen (reprise, recousse), so verbleibt Schiff wie Ladung dem 
friiheren Eigentiimer. 

VII. Dall die Beschlagnahme gerechtfertigt gewesen· sei 16), mull durch ein 
Urteil des Prisengerichts ausgesprochen werden. 

Die Entscheidung ist stets geboten, mag die Beschlagnahme zur 
Einbringung der Prise oder zu ihrem Untergange gefiihrt haben. Nur 
wenn die Prise vor ihrer Aburteilung freigegeben worden ist, oder wenn 
Schadenersatz beansprucht wird, bedarf es eines Antrages (Rekla
mation). 

Mit dem Urteil, das die Rechtmiilligkeit annimmt, geht das Eigentum an 
eingebrachtem Schiff nebst Ladung (diese, soweit sie feindlich ist) auf den 
Staat tiber, des sen Kriegsschiff die Wegnahme bewirkt hat. 

Uber das Verfahren vgl. unten B. Seite 528. 
vm. Das Prisenrecht endigt mit dem endgiiItigen Aufhoren der Feindselig

keiten, also insbesondere mit dem Friedensschlull. 
Die spater erfolgte Wegnahme ist rechtsunwirksam; die friiher 

erfolgte kann vor dem Prisengericht weiterverfolgt werden. Meist wer
den bereits im Waffenstillstandsvertrag besondere Vereinbarungen auch 
iiber die vor den Prisengerichten schwebenden Rechtsstreitigkeiten ge
troffen. 1m Weltkriege sind von den Gegnern Deutschlands auch noch 
nach dem Inkrafttreten des Versailler Vertrages prisengerichtliche 
Entscheidungen ergangen. 

16) Mit Recht formuliert die deutsche Prisengerichtsordnung von 1911 § 1: 
"Gegenstand der Prisengerichtsbarkeit ist die Entscheidung liber die RechtmaBig. 
keit der ... Prisen. Die Entscheidung erstreckt sich .... auf die Fragen, a) ob 
das in Beschlag genommene Eigentum einzuziehen oder freizugeben ist, b) ob fiir 
die Beschlagnahme des freizugebenden Eigentums ausreichende 'Griinde vorlagen ... " 
Vgl. dazu Triepel, V6lkerrecht und Landesrecht, 1899, S. 290. 
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Vgl. Frap.kfurter Friedensvertrag yom 10. Mai 1871 Art. 13: "Die 
deutschen Schiffe, welche durch Prisengerichte vor dem 2. Marz 1871" 
(an diesem Tage wurden die Ratifikationen der Friedenspraliminarien 
yom 26. Februar ausgetauscht) "kondemniert waren, sollen als endgiiltig 
kondemniert angesehen werden. Diejenigen, welche an diesem Tage 
nicht kondemniert waren, sollen mit der Ladung, soweit solche noch vor
handen, zuriickgegeben werden. Wenn die Riickgabe der Schi£fe und 
Ladungen nicht mehr moglich ist, so solI ihr nach dem Verkaufspreise 
bemessener Wert ihren Eigentiimern erstattet werden." 

Die Friedensvertrage mit den Oststaaten (RuBland, Ukraine, 
Finnland) von 1918 enthalten iibereinstimmend den Satz: "Die als 
Prisen aufgebrachten Kauffahrteischiffe der vertragschlieBenden Teile 
sollen, wenn sie vor der Unterzeichnung des Friedensvertrages durch 
rechtskraftiges Urteil eines Prisengerichts kondemniert worden sind ... 
als endgiiltig eingezogen angesehen werden. 1m iibrigen sind sie zuriick
zugeben oder, soweit sie nicht mehr vorhanden sind, in Geld zu ersetzen." 

In seiner zuriicksetzenden einseitigen Belastung grundsatzlich ab
weichend bestimmt der SchluBartikel (440) des Versailler Vertrages: 
"Deutschland nimmt und erkennt aIle von irgend einem Prisengericht 
einer alliierten oder assoziierten M~cht erlassenen Entscheidungen ... 
betreHenddeutscheHandelsschiffeunddeutsche Warenals giiltig und ver
bindlich an, ebenso ane derartigen Entscheidungen ... iiber die Zahlung 
von Kosten .... - Die alliierten und assoziierten Machte behalten sich 
das Recht vor, unter den Bedingungen, die sie festsetzen werden, die 
von den deutschen Prisengerichten erlassenen Entscheidungen. . . , 
gleichviel ob diese die Eigentumsrechte von Staatsangehorigen der 
genannten Machte oder von neutralen Staatsangehorigen treffen, nach
zuprUfen ... Ferner verpflichtet sich Deutschland, die Anregungen an
zunehmen und auszufiihren, die ihm nach dieser Priifung des Einzel
fanes iibermittelt werden." 

B. Das Verfahren in Prisensachen17) (§ 68 B 8). 
I. Prisen sind die im Seekrieg vom Kriegl'iihrenden in Beschlag genommenen 

Kauffahrteischiffe und darauf befindliche Giiter. 

Die "Prise" kann eine feindliche oder eine neutrale sein. In dem 
Prisenrecht laufen also aIle die Faden zusammen, die von den Be-

17) AuBer der zu den beiden vorangehenden Paragraphen zitierten Literatur: 
Schramm, Das Prisenrecht in seiner neuesten Gestaltung, 1913. v. Liszt (Lit. zu 
§ 1 Anm. 12). Curti us, Rev. Bd. 41, S. 5. Bustamante Bd. 2, S. 41. De Louter 
Bd.2, S.494. Moore Bd. 7, S. 584--655; Marstrand-Mechlen burg, Das japa
nische Prisenrecht, 1908. Katz, Der internationale Prisenhof. Diss. Leipz. 1910. 
Pohl, Deutsche Prisengerichtsbarkeit, 1911. Fellmann, Das Prisengerichtsab
kommen. Diss. Wiirzb. 1911. Hirschmann, Das internationale Prisenrecht, 1912. 
Hold v. Ferneck, Z. Vo. R. Bd. 6, S. 1 gegen Pohl. Wehberg, Seekriegsrecht, 
S. 316. - Toyoji Watanabe, Das Prisenverfahren, mit besonderer Beriicksichti
gung des japanischen Prisenrechts. Diss. Jena 1903. Ozanam, La juridiction inter
nat. des prises maritimes, 1910. Holland, Rev. Bd. 18, S.337. v. Ullmann 
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schrankungen der Meeresfreiheit, sei es gegeniiber dem Kriegsgegner, 
sei es gegeniiber den Neutralen, ausgehen. Grundsatzlich ist von dem 
materiellen Prisenrecht (A) das Recht des Prisenverfahrens (B) zu 
trennen. Doch hat die Landesgesetzgebung die Trennung nicht immer 
durchgefiihrt (daher sind auch in Anm. 17 und 18 Quellen und Lite
ratur fiir beide Zweige des Prisenrechts gemeinsam angegeben). 

1. Die in Beschlag genommenen Schi££e konnen entweder feind
liche oder neutrale KaU£fahrteischi££e (nicht Kriegsschi££e) sein. Dber 
neutrale Schiffe vgl. unten § 68. 

2. Die in Beschlag genommenen Waren konnen sein: 
a) feindliches Gut auf feindlichem Schiff (oben A III, Seite 521). 
b) Dber neutrales Gut vgl. unten § 68. 

II. Uber die Berechtigung der Wegnahme von Schiffen und Waren entschei
den in allen FiUlen zunachst die nationalen Prisengerichte nach dem nationalen 
Recht des Nehmeschiffes. 

Die nationalen Gesetze bestimmen die Zusammensetzung der natio
nalen Prisengerichte, den Gang des Verfahrens und die Rechtsregeln, 
nach denen diese zu urteilen haben. Das deutsche Reichsgesetz, be
treffend die Prisengerichtsbarkeit yom 3. Mai 1884 (R. G. Bl. 49) be
gniigt sich damit, die Regelung kaiserlicher Verordnung zu iiberweisen. 
Eine solche war am 15. Februar 1889 (R. G. Bl. 5) aus AulaS der ost
afrikanischen Blockade zur Bekampfung d~s Sklavenhandels ergangen. 
Jetzt gilt die Prisenordnung yom 30. September 1909 (R. G. Bl. 1914 
275) und die Prisengerichtsordnung yom 15. April 1911 (R. G. Bl. 1914 
301)18). Die das materielle Prisenrecht enthaltende Prisenordnung ist 
wahrend des Krieges im Wege der Vergeltang (oben § 56a 7) viel£ach 

(Fleischmann) bei v. Stengel-Fleischmann Bd. 3, S. 182. Cavaglieri, Riv. di 
diritto intern., 2. Band, 1913. Butte, Amerikanische Prisengerichtsbarkeit, 1913. 
Michaelis, Mangel und Vorziige des 12. Abkommens der 2. Konferenz, 1914.
Ti verton, The principles and practice of prize law, 1914. Trehern, British and 
Colonial Prize Cases (wahrend des Krieges gefailte Urteile; bis 1917 in 8 Teilen). 
Buresch, D. J. Z. Bd. 21, S. 471. Huberich, Das englische Prisenrecht, 1915. 
v. Rauchhaupt, The Prize Court Rules, 1914, 1915. Fauchille, Jurisprudence 
fran<;aise en matiere des prises maritimes, 1916ff. Verzijl, Het prijsrecht tegen
over neutralen in den wereldorloog van 1914 en volgende jaren, 1917. Prize 
cases, decided in the U. St. Supreme Court 1789-1918 (3 Bande 1923). v. Rauch
haupt, Die italienische Prisenordnung vom 25. Marz 1917, 1918. - Barboux, 
Jurisprudence du conseil des prises pendant Ja guerre de 1870/71 (1871); Hurst 
and Bray, Russian and Japanese prize cases, 1912/13. 

18) V gl. Literatur oban § 65 Anm. 1. - Die iisterreichische Prisengerichts
ordnung vom 28. November 1914 galt auch in Ungarn. In RuBland war die See
prisenordnung vom 1895 (mit verschiedenen Nachtragen) maBgebend. Fiir GroB
britannien gilt der Naval Prize Act 1864 to 1914 (umfassend den Naval Prize Act 
1864, den Prize Courts Act 1894 und den Prize Courts Procedure Act 1914). FUr 
Japan die Seeprisenordnung von 1904 (Z. Vii. R. Bd. 2, S. 172), fiir RuJ3land das 
Reglement von 1905 (Z. Vii. R. Bd.2, S. 144). Vber Japan auch Perels, Z. i. R. 
Bd. 19, S. 214. 
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abgeandert wordenI9). Sie ist nicht nur ein von dem Kriegsherrn aus
gehender, an die Kommandanten der deutschen Kriegsschiffe ge
richteter Dienstbefehl; sondern zugleich eine Rechtsverordnung und 
als solche fill die deutschen Prisengerichte bindend20). 

Das nationale Prisenverfahren ist durch das 12. Abkommen der 
2. Haager Konferenz von 1907 grundsatzlich unberiihrt geblieben. Doch 
sollten die nationalen Prisengerichte kiinftig an die materiellrechtlichen 
wie prozeBrechtlichen Regeln gebunden sein, die durch die Konferenzen 
von 1907 und 1909 aufgestellt worden sind. Auch die nationalen Prisen
gerichte wurden durch das 12. Abkommen von 1907 (Art. 2) insoweit 
gebunden, als ihre Urteile in offentlicher Sitzung verkiindet und von 
Amts wegen den Parteien zugestellt werden sollten. NachArt.6 durfte die 
nationale Gerichtsbarkeit in hochstens zwei Instanzen ausgeiibt werden. 

Solange der internationale Prisenhof nicht ins Leben getreten ist, 
bilden die Entscheidungen der nationalen Prisengerichte die wichtigste 
Quelle fill die Erkenntnis des materiellen Prisenrechts, das, da die 
Londoner Erklarung von 1909 nicht ratifiziert worden ist, im wesent· 
lichen auf Gewohnheitsrecht beruht. Besondere Beachtung verdienen 
die prisengerichtlichen Urteile Englands, der Vereinigten Staaten und 
Japans. Wahrend des Weltkrieges sind ihnen die Entscheidungen des 
deutschen Oberprisengerichts 21) ebenbiirtig an die Seite getrcten. 

III. Staatliche Regelung des Prisenverfahrens (Deutschland) 22). 

Das Verfahren ist grundsatzlich rechtskundigen Personen anvertraut, 
indem nicht nur zumindest die Vorsitzendender Prisengerichte1. und2. In
stanz, sondern auch die der Prisenamter Rechtskundige sein miissen (Na
heres S. 530. In England und in den V. St. v. Amerika nur rechtskundige 
Prisenrichter). Ais Aufsichtsinstanz wird das Reichsjustizamt tatig 
(§ 58 P. G. 0.). 

"Entscheidende Behorde" waren in 1. Instanz die Prisengerichte 
(Hamburg, Kiel), in 2. Instanz das Oberprisengericht (Berlin). "Vor
bereitende" Behorden waren die Prisenamter (Danzig, Swinemiinde, 
Kiel, Hamburg, Wilhelmshaven, Emden, auBerdem in den Kolonien), 
von denen die Beschwerde an das Prisengericht ging. Das Prisenamt 

19) Unter Beriicksichtigung der Abanderungen bis zum 24. Aprill918 bei Po hl
Sartorius S. 236. 

20) Vgl. H"eymann, D. J. Z. Bd.19, 8.1047. v. Dassel, D. J. Z. Bd. 21, 
S.575. 

21) Einzelne abgedruckt u. a. in der Z. Vo. R., D. J. Z., Sammlung, "Ent
scheidungen des Oberprisengerichts in Berlin", 1918/21. Fauchille et Ch. de Vis
scher, La guerre de 1914, Jurisprudence allemande en matiere de prises maritimes; 
decisions de la Cour supreme a Berlin, 1924. 

22) Ein Verfahren liiBt sich in seinem Werte nicht beurteilen, weun bloB all
gemeine Ziige gegeben werden, sondern nur, wenn die Regebmg auch in Einzel
heiten hervortritt. Deshalb ist im Texte auf die deutsche Prisengerichtsordnung 
von 1911 eingegangen, zumal sie iiber ihren unmittelbaren AnlaB hinaus Beachtung 
teanspruchen kann. 

v. Liszt·Fleischmann, Vtilkerrecht. 12. Auf!. 34 
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stellt bei eingebrachter Prise den Befund fest, nimmt ein Inventar auf 
und erhebt die notigen Beweise. Kaiserliche Kommissare nehmen die 
Interessen des Reiches (nicht blo.B die militarischen) sowohl bei den Pri
sengerichten wie bei den Prisenamtern wahr. Soweit Schiff und Ladung 
offensichtlich der Einziehung oder der prisengerichtlichen Entscheidung 
nicht unterliegen, kann das Prisenamt mit Zustimmung des Kommissars 
die Herausgabe verfiigen. Andernfalls entscheidet das Prisengericht 
in der Besetzung von 5 Mitgliedern mit Einschlu.B des Vorsitzenden 
(je ein Beisitzer rechtskundig, Seeoffizier, Vertreter des Reedergewerbes 
und des Seehandels). Das Prisengericht fordert die Beteiligten, d. i. 
Eigentiimer von Schiff und Giitern sowie aile Privatpersonen, die ein 
rechtliches Interesse an der Freigabe der Prise oder an Schadenersatz 
haben - jedenfalls durch offentliche Bekanntmachung auf, ihre An
spriiche durch Einreichen einer Reklamationsschrift geltend zu machen 
(Anwaltszwang). Nach miindlicher Verhandlung entscheidet das Ge
richt durch Urteil mit Griinden dariiber, ob das beschlagnahmte Eigen
tum einzuziehen oder freizugeben und ob im letzteren Faile ffir die 
Beschlagnahme ausreichende Griinde vorlagen (in entsprechender Wand
lung, wenn die Beschlagnahme zum Untergang der Prise gefiihrt hat). 
1st die Prise wahrend des prisengerichtlichen Verfahrens gegen Hinter
legung des Wertes herausgegeben oder offentlich verkauft und der 
ErlOs hinterlegt worden, so ist zu entscheiden, ob der hinterlegte Betrag 
ffir Rechnung des Reiches einzuziehen oder freizugeben sei. Nur auf 
Antrag ist ferner zu entscheiden, ob und in welcher Rohe Schaden
ersatz zu leisten ist. Die Kosten tragt der Reklamant, soweit die Re
klamation abgewiesen wird, sonst das Reich. 

Die Berufung an das Oberprisengericht steht (binnen 2 Wochen) 
sowohl dem Reklamanten wie dem Kommissar zu. Das Oberprisengericht 
entscheidet in der Besetzung von 7 Mitgliedern mit Einschlu.B des Vor
sitzenden (Beisitzer zusammengesetzt wie beim Prisengericl},t nebst 
einem zweiten Rechtskundigen und einem Vertreter des Auswartigen 
Amtes). 

IV. Gegen die Entscheidungen der nationalen Prisengerichte sollte nach dem 
- nicht ratifizierten - 12. Abkommen der 2. Haager Koruerenz der Rekurs 
an den internationalen Prisenhof zugelassen sein 23). 

Jedoch ist es, nach einem auf der Londoner Konferenz von 1909 
ausgesprochenen "Wunsch", durch eine Zusatzvereinbarung (zu dem 

23) v. Liszt war von der Hoffnung erfiillt (S. 360 der vorigen Auflage): "Mit 
dem Tage, an dem der Prisenhof ins Leben tritt, beginnt fiir den volkerrechtlichen 
Staatenverband eine neue Periode einer aufwiirlsstrebenden Entwicklung." Es 
seien deshalb auch einige Ausfiihrungen iiber den wohl als gescheitert anzusehenden 
Versuch der Errichtung eines internationalen Prisenhofs im Terle belassen. Der 
Plan des Internationalen Prisenhofs ist iibrigens auf den deutschen Vertreter, 
Ministerialdirektor Dr. K ri e g e, zurUckzufiihren. 
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Abkommen iiber den Prisenhof) vom 19. September 1910, den Machten 
gestattet worden, der Ratifizierung des Abkommens iiber den Prisen
hof den Vorbehalt beizufiigen, daB an die Stelle des Rekurses eine 
"Klage auf Schadenersatz" (action en indemnite) trete (Riicksicht auf 
die staatsre<lhtlichen Bedenken der Vereinigten Staaten) 24). 

1. Der Reku1's sollte sick gegen die Entsckeidung des nationalen 
Prisengerickts rickten. 

Die Gesetzgebung der nehmenden Kriegsmacht hat dariiber zu ent
scheiden, ob der Rekurs nach der Entscheidung in erster oder in zweiter 
Instanz zuzulassen ist. Raben aber die nationalen Gerichte binnen 
zwei Jahren nach der Wegnahme keine endgiiltige Entscheidung ge
falIt, so kann der Prisenhof unmittelbar angerufen werden (Art. 6). 

Der Rekurs kann darauf gestiitzt werden, daB die Entscheidung 
in tatsachlicher oder in rechtlicher Rinsicht unrichtig war (Art. 3); 
er entspricht also etwa der deutschen Berufung. 

2. Der Rekurs sollte unbedingt zuliissig sein, U'enn es sick um neu
trales, bedingt zuliissig, U'enn es sick um feindlickes Eigentum handelt. 

FUr die Neutralen vgl. § 68 B 8. 

Der Rekurs kann eingelegt werden von einpr der feindlichen 
Macht angehorenden Privatperson, wenn es sich um ihr Eigentum 
handelt und gewisse VOJOaussetzungen gegeben sind (Art. 4). 

3. Der Prisenhof urteilt als Gerichtskof nach den Rechtssiitzen des 
V olkerrechts iiber den geltend g3mxckten Anspruck; U'O SJlchg fehlen, 
hat er in freier Recktsfindung zu entscheiden 26). 

Soweit nicht die zu entscheidende Rechtsfrage in einem Staats
vertrage vorgesehen ist, wendet der Gerichtshof die Regeln des inter
nationalen Rechts an. Bestehen solche nicht, so entscheidet er, in freier 
Fortbildung des Volkerrechts "nach den allgemeinen Grundsatzen 
der Gerechtigkeit und der Billigkeit" und kann dabei prozessuale Rechts
nachteile, die in der Gesetzgebung der nehmenden Kriegsmacht vorge
sehen sind, auBer acht lassen (Art. 7). 

Wird die Wegnahme fUr rechtmaBig erklart, so ist mit der Prise 
nach dem nationalen Recht des Nehmestaates zu verfahren. Wird sie 
fUr nichtig erklart, so bestimmt der Prisenhof die Rohe des zu leisteuden 
Schadenersatzes. War die Wegnahme von dem nationalen Gericht fur 
nichtig erklart worden, so ist der Prisenhof nur zur Entscheidung iiber 
den Schadenersatz berufen, darf also die Wegnahme nicht fiir recht
maBig erklaren. 

24} Hold v. Ferneck, S. 31. 
25} (Anmerkung von v. Liszt): Der Prisenhof hat mithin eine gaM. andere 

Stellung als der Haager Schiedshof: er ist ein ordentliches Gericht im technischen 
Sinne des Wortes. Gegen diese von mir in der oben § 1 Anm. 5 [jetzt 12] erwiihnten 
Schrift ausgefiihrte Ansicht haben sich Zorn, Pohl, Schiicking, Lammasch, 
Cavaglieri, Heilborn u. a. ausgesprochen. Ich halte trotzdem an ihr fest. Fiir 
sie Hold v. Ferneck. VgI. auch Grosch (oben § 22 [jetzt 31] Anm. I) S. 106. 

34* 
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4. Verfassung des internationalen Prisenhofes. 
Uber seine Zusammensetzung vgl. oben S.219. 
J ede kriegfiihrende Macht kann verlangen, daB der von ihr er

nannte Richter an der Aburteilung teilnimmt; in diesem F/!>lle bestimmt 
das Los, wer von den anderen Richtern auszuscheiden hat (Art. 16). 
Ausgeschlossen ist ein Richter, der bei dem Verfahren vor dem natio
nalen Gericht in irgendeiner Eigenschaft mitgewirkt hat (Art. 17). 

Die Richter mussen Rechtsgelehrte sein; die beteiligten Machte 
haben aber das Recht, je einen hoheren Marineoffizier zu bestellen. 
der mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnimmt (Art. 18). 

IV. Die Rechtsstellung der Neutralen 1). 
§ 66. Allgemeines - Landkrieg. 

I. Der Krieg erzeugt nicht nur ein Rechtsver hiiltnis zwischen den Krieg
ftihrenden, sondern auch ein solches zwischen den KriegfUhrenden und den 
nicht am Kriege beteiligten Miichten. 

1. Der strenge Rechtsbegriff der Neutralitiit ist dem alten Valker
recht fremd; von der Willkiir des Kriegfiihrenden hing es ab, ob er 

1) Schopfer, Rev. Gen. Bd. 2, S.632. Flnau'd-Giraud, Rev. Gen.,Bd. 2, 
S.291. Kleen, Lois et usages de la neutralite d'apres Ie droit internat. con
ventionnel et coutumier des Etats civilises. I. Band, 1898, II., 19oo. Lawrence, 
War and Neutrality in the Far East, 1904. Verraes, Les lois de la guerre et la 
neutralite, 1906. Ottolenghi, Ilrapporto di neutralita, 1907. Huber, DasNeu
tralitatsrecht in seiner neuesten Gestaltung, 1908 (Festgabe itir den schweizeri
schen J uristenverein). Dumas, Rev. Gen. Bd. 16, S.289 (Durchzug von Truppen 
durch neutrales Gebiet). Duplessix', Rev. Gen. Bd. 16, S.660 (gegen Dumas). 
Al b r e c h t , Requisitionen von neutralem Privateigentum, insbesondere von Schiffen 
(Beiheft I zu Z. Yo. R. Bd. 6), 1912. H ii ttemann, Requisition von neutralem 
Privateigentum, 1912. Holland, Letters to the Times upon war and Neutra
lity (1881-1909),1909. Franken bach, Die Rechtsstellung von neutralen Staats
angehorigen in kriegfiihrenden Staaten, 1910. Moore, Digest of international 
law, Bd. 7,1906, S. 859-1109. de Louter Bd. 2, S. 387. Nys Bd. 3, S. 535. Op
penheim Bd. 2, S. 383. Ullmann, S. 514. - Brewer, Rights and duties of neu
trals, 1916. Clapp, Britisches Seekriegsrecht und die Neutralen im Kriege (iiber
setzt von Zimmermann), 1916. Wijnveldt, Neutraliteitsrecht te Land, 1917. 
Ca vaglieri, Belligerenza, neutralita, in Rivista Bd. 12, 1919; Frank, tlber Neu
tralitatsgesetze, 1921. Japikse, Die Stellung Hollands im Weltkrieg, 1921. Auch 
§ 69, Anm. 17. 

* * * Englands Kriegfiihrung gegen die Neutralen, Ziirich 1917 ; Ben dix, Volker
rechtsverIetzungen GroBbritanniens, 1919. - W. Burckhardt, Wandlungen des 
Prisenrechts im europaischen Kriege (Politisches Jahrbuch der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, Bd. 30, 1917, S. 1-117). 

Fiir die Auffassung der neutralen Machte im Weltkrieg sind besonders wichtig 
die von ihren Regierungen herausgegebenen Verhandlungen mit den Kriegfiihren
den. V gl. z. B. Recueil de diverses communications des niederlandischen Ministers 
der auBer. Angelegenheiten, 1916. - Die Neutralitatserklarungen sowie die 
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die Machte, die nicht fiir ihn waren, als seine Feinde ansehen wQllte 
Qder nicht. Auch das WQrt "Neutralitat" findet sich (nach W. Krauel) 
nicht VQr 1620. Verschiedene Vereinbarungen einzelner Machte (Pyre
naenvertrag 1659, Utrechter Frieden 1713), sQwie insbesQndere auch 
die Bemiihungen PreuBens, hatten keinen bleibenden ErfQlg. Erst durch 
die bewaffnete Neutralitat (Qben S. 23) wurde VQn den neutralen Mach
ten unter der Fiihrung RuBlands die Rechtsstellung der am Kriege nicht 
beteiligten Staaten fUr den Seekrieg zur Anerkennung gebracht. Einen 
neuen und wesentlichen FQrtschritt in der Anerkennung der den Neu
tralen zustehenden Rechte brachte der Pariser Frieden VQn 1856. Auf 
der zweiten FriedenskQnferenz 1907 wurden die Rechte und Pflichten 
der Neutralen in zwei KQnventiQnen genauer bestimmt, VQn denen die 
eine (die 5.) den Landkrieg, die andere (die 13.) den Seekrieg behandelt; 
die erste halt, was sich im Sprachgebrauche leicht vermengt, neutrale 
Machte und neutrale PersQnen auseinander. VQn besQnderer Bedeutung 
waren die Verhandlungen der LQndQner KQnferenz 1909. Hier gelang 
es, den wichtigen Gegenstand der KQnterbande (Bannware) und ver
schiedene damit zusammenhangende Fragen durch gegenseitiges Ent
gegenkommen in befriedigender Weise, wenn auch nicht abschlieBend, 
zu regeln 2). Da aber die Erklarung nicht ratifiziert und die freiwillige 
Bindung an sie durch die Kriegfiihrenden im Laufe des Weltkrieges 
wieder zuriickgenQmmen wurde(Qben§62Anfang), so. waren dieNeutralen 
mehr denn je VQn der Auffassung der Kriegfiihrenden abhangig, die 
naturgemaB mehr die Pflichten, als die Rechte der Neutralen in den 
VQrdergrund stellten. Dabei ist es VQn besQnderer Bedeutung gewQrden, 
daB nach angelsachsischer (vQn dem Standpunkte der Meeresherrschaft 
vergangener Zeit entnQmmener) Auffassung der Kriegfiihrende berech
tigt ist, dem neutralen Staate den Handel mit dem Feind zu verbieten 
(siehe unten § 68). 

2., Eine schwerwiegende Aufgabe der neutralen Staaten - als 
Widerspiel ihres Freibleibens VQn KriegsnQt - scheint durch den Ver
lauf des Weltkriegs in Gefahr geraten, per abusum dem Volkerrecht 
entfremdet zu werden: das bedachte Eingreifen zur Beendigung des 
Streitganges durch zeitgerechtes und nachdriickliches Anbieten einer 

Erklarungen der Kriegfiihrenden wahrend des spanisch-amerikanischen Krieges von 
1898 sind abgedruckt N. R. G. 2. 29, 55; die wahrend des russisch-japanischen Krie
ges ergangenen Rev. Gen. Bd. 11 documents. Vgl. Neutralitatserlasse 1854-1904 
(Beiheft 14 der Marinerundschau), 1904. 

2) Man muB sich hiiten, die "Einleitende Bestimmung" der Londoner Er
kliirung buchstablich zu nehmen: "Die Signatarmachte sind einig in der Fest
stellung, daB die in den folgenden Kapiteln enthaltenen Regeln im wesentlichen (!) 
den aUgemein anerkannten Grundsatzen des internationalen Rechts entsprechen." 
Mit Recht Pohl, Deutsche Prisengerichtsbarkeit, 1911, S. 181: Die Deklaration 
ist ein KompromiBwerk und will als solches beurteilt sein. 
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Vermittlung2l'). "Das Recht, gute Dienste oder Vermittlung anzubieten, 
steht den am Streite nicht beteiligten Staaten auch wahrend des Ganges 
der Feindseligkeiten zu. Die Ausubung dieses Rechtes kann niemals 
von einem der streitenden Teile als unfreundliche Handlung angesehen 
werden" (Art. 3 des 1. Abkommens der II. Haager Friedenskonferenz; 
Art. 7: Die im Gange befindlichen militarischen Unternehmungen werden 
nicht unterbrochen). 

3. Bei dem Wiederaufbau des Volkerrechts wird die Regelung der 
den Neutralen zukommenden Rechtsstellung eine der wichtigsten 
Aufgaben sein. 

II. Dieses Rechtsverhiiltnis - die Neutralitiit - stellt eine wesentIiche Ver
schiebung des Friedensverhiiltnisses dar. 

Fur die neutralen Miichte (medii in bello) ist der Krieg eine res inter alios 
gesta; sie haben gegen die Kriegfiihrenden den Auspruch, von den Feindselig
keiten unberuhrt zu bleiben; sie haben aber auch den Kriegfuhrenden gegen
uber die Verpflichtung, an den Feindseligkeiten weder unmittelbar noch mittel
bar Auteil zu nehmen und allen Kriegfuhrenden gegenuber sich gleichmiiBig 
zu verhalten. 

1. Die Rechtsstellung der Neutralen tritt ohne weiteres mit dem 
Kriegszustande ein (oben § 57 A I). Die am Krieg nicht beteiligten 
Staaten pflegen noch besondere Neutralitatserklarungen abzugeben; 
fur Wert liegt lediglich darin, daB sie zunachst die BehOrden und Staats
burger, dann aber auch die Kriegfiihrenden uber die Auffassung auf
klaren, welche dieRegierungvon den ihr durch dieNeutralitat auferlegten 
Pfiichten hat; diese Pflichten selbst vermag die Erklarung weder einzu
schranken noch zu erweitern. Das Deutsche Reich hat wahrend des 
spanisch-nordJl,merikanischen Krieges von 1898 wie wahrend des eng
lischen Krieges mit den Burenfreistaaten 1900 von einer besonderen 
NeutralitatserkJarung abgesehen, dagegen wahrend des russisch-japani. 
schen Krieges (Reichsanzeiger vom 13. Februar 1904) und bei Ausbruch 
der Feindseligkeiten zwischen Sowjetru.6land und Polen (1920) eine 
solche erlassen. 

2. Die Neutralitiit ist ein streng zweiseitiges Rechtsverhiiltnis. Jede 
Verletzung, mag sie von der einen, mag sie von der anderen Seite aus
gehen, erzeugt die Unrechtsfolge, insbesondere die EntschadigungEO
p£1icht. Diese entfiillt jedoch bei Handlungen, die in Notwehr oder Not
stand (oben § 35 IV) oder aber als berechtigte Repressalien (oben § 55 II) 
begangen werden. 

2&) Lammasch, Mediationsrecht der Neutralen, 6sterr. Z. f. off. R. Bd.2, 
1915, S.205. Note der Vereinigten Staaten von Amerika an die kriegfiihrenden 
Staaten vom 21. Dezember 1916 in Z. Vo. R. Bd. 10, S. 258; Struker, Die Kund
gebungen Papst Benedikts XV. zum Weltfrieden, 1917, S.72 (Kundgebung vom 
1. August 1917). 
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DerBegriff derNeutralitat laBtAbstufungen nicht zu. JedeBe
teiligung am Kriege, nicht nur die unmittelbare Teilnahme an den Feind
seligkeiten der bewaffneten Macht, vernichtet die aus der Neutralitat 
flieBenden Rechte. Die sog. "wohlwollende Neutralitat" (neutralite 
bienveillante) ist ein Widerspruch in sich selbst: sie ist ein Requisit 
des groBen politischen Spiels und erfreut sich deshalb der Verwendung 
in den Biindnisvertragen der neueren Zeit (so auch in dem deutsch-
6sterreich. Biindnisse vom 7. Oktober 1879). Sobald die "wohlwollende 
Neutralitat" iiber die rein diplomatische Unterstiitzung hinausgeht, 
berechtigt sie den Gegner dazu, den Freund seines Feindes als Feind zu 
behandeln. Dagegen ist es durchaus nicht ausgeschlossen, daB eine neu
trale Macht ihre Neutralitat durch Aufgebot ihrer Truppen, durch Spero 
rung ihrer Hafen, Legen von Seeminen usw. zu verteidigen sich anschickt 
(bewaffnete Neutralitat), sofern sie nur nicht angriffsweise gegen 
einen der Kriegfiihrenden vorgeht. 

3. Allgemeine Pfiichtenlage. 

a) Die neutralen Machte sind verpflichtet, jede VerIetzung ihrer 
Neutralitat zu verhindern. 

b) Die Ausiibung der den neutralen Machten zustehenden Befug
nisse darf niemals als unfreundliche Handlung betrachtet werden. 

Diese Bestimmungen erscheinen zwar an einer besonderen Stelle 
(im 13. Abkommen fiir den Seekrieg Art. 25, 26); sie sind jedoch fUr die 
Neutralitat von allgemeiner Bedeutung, so daB sie hier ihren Platz 
finden. Fiir Staaten, die es mit der Neutralitat v6lkerrechtsgemaB ernst 
nehmen (im Weltkriege u. a. die Schweiz) ist die Aufrechterhaltung der 
Neutralitat mit driickenden Lasten verbunden 3). Andere Staaten 
nutzen mehr die aus dem Kriege anderer fiir sie entspringende wirt
schaftliche Konjunktur. Das geht wider den Sinn des VOlkerrechts, 
das in den Staaten, die vom Kriegszustande freibleiben, Krafte erblickt 
oder erwiinscht, die auch noch freie Hand behalten haben, auf ein Ende 
des Kampfes hinzuwirken, nicht aber, die einen Antrieb zur VerIan
gerung des Krieges im eigenen Vorteile finden. 

III. Neutra:es Gebiet ist kein Kriegsschauplatz. 

1. Auf dem S t a at s g e b i e t e der N eutralen durfen Feindseligkeiten von den 
Kriegfuhrenden nicht vorgenommen und von den Neutralen nicht geduldet 
werden (Art. 1-10 des 5. Abkommens von 1907)4). 

3) "Der Neutrale wird von oben begossen und von unten gesengt" sagt das 
Sprichwort (J. M. Braun, Sechstausend deutsche Sprichwiirter, Stuttgart 1840, 
nach Otto Zoller (Ziirich), Das Viilkerrecht und der Krieg 1914/15, 1915. 

4) Wijnfeld, Neutralitatsrecht te land, 1917. -- Vber Funkspruchanlagen 
vgl. die in § 15 Anm. 8 und 9 angefiihrte Literatur. Dazu Annuaire Bd. 21. 
Rolland, Rev. Gen. Bd. 23, S.58. Hennig, Z. i. R. Ed. 26, S.199. Nys Bd.3, 
S.215. Oppenheim Bd.2, S. 480. 



536 V. Buch. Staatenstreitigkeiten. 

Truppen oder andere militarische Kolonnen diirfen durch das 
Gebiet nicht hindurchgefiihrt werden; funkentelegraphische Stationen 
oder andere VerkehrsanIagen diirfen nicht eingerichtet, und, wenn vor 
dem Krieg zu ausschlie.Blich militarischen Zwecken eingerichtet, nicht 
benutzt werden; Korps von Kombattanten diirfen nicht gebildet und 
Werbestellen nicht eroffnet werden. Die neutrale Macht darf solche 
Handlungen nicht dulden und ist berechtigt, Verletzungen ihrer Neu
tralitii.t mit Gewalt zuriickzuweisen. Das gilt auch gegeniiber den Luft
fahrzeugen, die den neutralen Luftraum durchfliegen; sie diirfen und 
sollen durch Beschie.Bung abgewehrt werden (vgl. dazu das schwe
dische Gesetz vom 3. September 1914). 

2. AngehOrige der Streitkrafte, die auf neutrales Gebiet gelangen, sind 
wabrend der Dauer des Krieges zu internieren (Art. 11-15 des Abkommens ) 5). 

a) Ubertretende Truppenteile (man erinnere sich an den 
Ubertritt der franzosischen Ostarmee mit 85000 Mann auf schweizeri
sches Gebiet am 1. Februar 1871) sind moglichst weit vom Kriegs
schauplatz auf Kosten der Kriegfiihrenden unterzubringen und zu ver
pflegen; Offiziere, die sich auf ihr Wort verpflichten, das neutrale Ge
biet nicht zu verlassen, konnen freigelassen werden. In der gleichen Weise 
sind landende Luftfahrzeuge zu behandeIn; die Fahrzeuge werden se
questriert, die Mannschaft interniert. 

b) Entwichene oder von den iibertretenden Truppen mitgebrachte 
Kriegsgefangene sind in Freiheit zu setzen. 

c) Der Durchzug von Verwundeten und Kranken kann ge
stattet werden. Auf neutrales Gebiet gebrachte Verwundete und Kranke 
sind von der neutralen Macht zu bewachen6). Das Genfer Abkommen 
gilt auch in "diesem Fall. 

IV. Ausnahmsweise Eingriffe der Kriegfiihrenden. 
1. Nur im Falle der Kriegsnotwendigkeit und nur in seinen Ge

wassern darf der Kriegfiihrende (gegen Entschadigung) auch neutrale 
Schiffe zuriickhalten, urn die Ver breitung von Kriegsnachrichten zu 
verhiiten (arret de prince, auch Generalembargo genannt), oder 
sie gegen Entschadigung fiir die Kriegfiihrenden verwenden (j us an
gariae)7). Von diesem ausnahmsweise gegebenen Recht haben die 

5) VgI. Sauser Hall, Rev. Gen. 19,40. -Der Vertrag vom 1. Februar 1871 
ist abgedruckt bei Strupp 1,252. 

6) Die "Hospitalisierung" von kriegsgefangenen Kranken durch die Schweiz 
- einer .Anregung des Papstes nachgehend - gehOrt zu den sittlich wertvollsten 
Erscheinungen des Weltkriegs - unbekiimmert um etlichen Zweifel in der Rechts
auffassung. Vgl. Reichel, Z. Vii. R. Bd. 11, 1918, S.57. Vereinbarung zwischen 
Deutschland und GroBbritannien (1917) ebenda S. 90; iiber weitere Ver
einbarungen mit Frankreich und mit Italien S. 76. 

7) Beide MaBregeln stehen als Kriegsnotrecht nur dem Kriegfiihrenden zu. 
Rechtswidrig war daher die Beschlagnahme deutscher Schiffe durch das damals 
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Verbandsstaaten im Weltkrieg den Neutralen gegeniiber seit 1917 aus
gedehntesten Gebrauch gemacht. 

2. Neutrales Eisenbahnmaterial kann von dem Kriegfiihrenden im Not· 
fall angefordert werden (Art. 19 des 5. Abkommens) 8). 

a) Die Anforderung und Benutzung darf nur in dem Fall und in 
dem MaB erfolgen, in dem es eine gebieterische Notwendigkeit ver
langt; es ist entsprechende Entschadigung zu leisten. 

b) Umgekehrt kann auch die neutrale Macht im Fall der Not Eisen
bahnmaterial, das aus dem Gebiet der kriegfiihrenden Macht herriihrt, 
gegen Entschadigung festhalten und benutzen. 

Dariiber hinau~ unten VI: Requisition neutralen Eigentums. 
V. Keine Einwirkung des neutralen Staates auf die Kriegfiihrung. 

1. Der neutrale Staat dad keinen der Kriegfiihrenden in der Fiihrung 
des Krieges unterstiitzen oder behindern. Verletzung der N eutrali ta t 
ware daher die Gewahrung von Hilfstruppen oder Geldmitteln, die 
Lieferung von Waffen oder anderm Kriegsbedarf durch die neutrale 
Staatsgewalt, der Verkauf von Kriegsschiffen, die Gestattung der 
Durchfuhr usw. Er darf fiir keinen von ihnen tatsachlich Partei er
greifen, wenn er auch seine Neigung und Abneigung auszusprechen 
durchaus berechtigt ist. Was er dem einen gewahrt, darf er dem andern 
nicht versagen. "Eine neutrale Macht muB die Bedingungen, Beschran
kungen oder Verbote ... auf beide Kriegfiihrenden gleichmaBig an
wenden 9)". Das ist nicht buchstablich zu nehmen, sondern nach dem 
Sinne des Neutralitatsgedankens. Mit dem Rechte des Fernbleibens von 
Kriegesnoten ist es unvereinbar, ein Gewicht in die Wagschale eines der 
kriegfiihrenden Staaten zu legen. . 

2. VerpfIichtung des neutralen Staates auch fiir seine Angehorigen T Das 
Volkerrecht hat diese kritische, weil iiberaus praktische, Frage bisher 
nicht eingehend oder eindeutig beantwortet. 

a) Die neutrale Macht ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Kriegs-

noch neutrale Portugal im Februar 1916 (oben S. 50). - Uber die Versenkung der 
sechs englischen Kohlenschiffe in der Seinemiindung im Dezember 1870 vgl. H. V. 
Bd.4, S. 101, 772. Perels, Intern. offentl. Seerecht 2, 1903, S.222. -

Das Wort "Angarie" stammt ana dem Griechischen und bezeichnet urspriing
Hch die dienstpflichtigen berittenen Eilboten des Perserreichs; in der Sprache des 
Corpus juris die Zugtiere oder die Fronfuhren fiir gewisse offentliche Transporte, 
die Poststationen fiir den kaiserlichen Depeschendienst. 1m Mittelalter sind die 
angariae (parangariae, paraveredi) Spanndienste und Vorspannlieferungen bei 
Reisen des Konigs und seiner Gesandten (Heusler, Verfassungsgeschichte, S. 59). 

VgI.oben S.178. Wehberg, Seekriegsrecht, S.70. Strisower, Angarien, 
im Worterbuch Bd.I, S.53. Rollin, Rev. Bd. 47,1920, S. 19. Hatschek, S. 359. 

8) Nowacki, Die Eisenbahnen im Kriege, 1906. 
9) So fiir den besonderen Fall im 13. Abkommen Art. 9. Der Satz kann aber 

allgemeine Geltung beanspruchen. 
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lieferungen an einen Kriegfiihrenden durch ihre Angehorigen zu ver
hindern (oben S. 537) und den Kriegfuhrenden die Benutzung von Tele
graphen- oder Fernsprechleitungen sowie von Anlagen fur drahtloae 
Telegraphie zu untersagen oder zu beschranken. Macht sie von dies em 
Recht Gebrauch, so hat sie die Beschrankungen oder Verbote auf die 
Kriegfiihrenden gleichmaBig anzuwenden9a). 

b) Unter gewissen Voraussetzungen haftet der Staat fUr die Hand
lungen seiner Angehorigen. Die Abgrenzung kann Schwierigkeiten 
machen. Die massenhaften Lieferungen von Kriegsbedarf, durch die 
die Vereinigten Staaten im Weltkrieg den Verbandsmachten die Fort
fUhrung des Krieges ermoglichten, waren volkerrechtswidrig, weil die 
Industrie und der Handel des ganzen Landes auf diesen Zweck ein
gestellt wurde10). Es empfiehlt sich daher fUr jeden Staat, seine Auf
fassung von den Pflichten, welche durch die Neutralitat seinen Staats
angehorigen auferlegt werden, durch die nationale Gesetzgebung zum 
klaren Ausdruck zu bringen. Das hat z. B. England durch seinen Foreign 
Enlistment Act vom 9. August 1870 getan. V gl. auch die Erklarung 
d6r drd skandinavischen Konigreiche vom 30. April 190411) und vom 
21. Dezember 1912 (Jahrbuch II 495). Demselben Zwecke dienen (teil
weise) die von den nichtbeteiligten Machten erlassenen Neutralitats
erklarungen (oben II 1). 

VI. Die Angehorigen eines neutralen Staates verwirken die Neutralitlit 
durch Beteiligung an den Feindseligkeiten (Art. 16-18).1 

Die von der deutschen Delegation der zweiten Haager Konferenz 
1907 vorgeschlagene vollstandige Regelung der Rechtsstellung der neu
tralen Personen ist nicht zustande gekommen. Die auf dem Gebiete 
eines Kriegsteils befindlichen Angehorigen eines neutralen Staates 
stehen daher bis auf weiteres dessen (friedlicher) Bevolkerung gleich12). 

Sie werden wie diese in die Gefahren des Krieges hineingezogen, von 

90) Hierunter falit auch das Verbot, das die Niederlande im Weltkriege an 
die Presse erlassen hat, uber Bewegungen von fremden Kriegsschiffen und Luft
schiffen zu berichten; vgl. Hatschek S.328. 

10) Vgl. Pohl, Amerikas Waffenausfuhr und Neutralitat, 1917. Der Noten 
wechsel zwischen Deutschland und Osterreich-Ungarn einerseits, den Vereinigten 
Staaten anderseits ist abgedruckt in Z. Vo. R. Bd. 9, S. 357. Zusammenstellung 
der Arsichten bei Garner Bd. 2, S. 378; S. 399 eine scharfe Verurteilung des 
Waffenhandels vom Standpunkte der Moral. 

11) Rev. Gen. Bd.12, S.585. Dazu Rev. Gen. Bd.13, S. 92. Waultrin, Rev. 
Gen. Bd. 11, S.5. VgI. § 67 Anm. 3 (uber die Erkliirung von 1912). 

Der foreign enlistment act von 1870 und die vorbildliche nordamerikanische 
Neutrality law von 1818 sind abgedruckt im Worterbuch Bd 2, S.134f.; vgl. noch 
Wehberg und Niemeyer im Worterbuch Bd.l, S.321, Bd.2, S.133. 

12) Vgl. anBer der Literatur in Anm. 1 besonders Hirsch, Die rechtliche 
Stellung der Angehorigen neutraler Staaten im Landgebiet der Kriegfiihrenden, 
1914. 
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seiner Kriegsgesetzgebung betroffen, und auch von der Herrschaft des 
Gegners, wenn sie sich in einem von diesem okkupierten Gebiete be
finden. 

a} Die Verwirkung der neutralen Stellung tritt ein, wenn der neu
trale StaatsangehOrige feindliche Handlungen gegen einen Kriegfiihren
den oder zugunsten eines Kriegfiihrenden begeht. Er wird in diesem 
Fall so behandelt, wie ein AngehOriger des Gegners unter den gleichen 
Umstanden. 

b} Die Verwirkung tritt jedoch nicht ein: 1. Bei Vbernahme von 
Lieferungen und Bewilligung vonDarlehen an einenKriegfiihrenden, vor
ausgesetzt, daB der Lieferant oder Darleiher weder im Gebiet des Gegners 
noch in dem von diesem besetzten Gebiet wohnt, und daB auch die 
Lieferung nicht aus diesem Gebiet herriihrt; 2. bei Leistung von Polizei
oder Zivilverwaltungsdiensten. 

Vgl. ferner oben V 2 (S. 537). 

§ 67. NeutraIe Staaten im Seekriege1}. 

Die Rechtsstellung des neutralen Staates selbst (wegen der An
gehOrigen neutraler Machte vgl. § 68) erfahrt zwar keine grundsatzliche 
Anderung fiir den Seekrieg. Jedoch droht in weiterem MaBe gerade durch 
den Seekrieg eine Verletzung der Neutralitat. Deshalb haben sich hier 
einige Besonderheiten herausgebildet, die noch einer Erorterung bediirfen. 

1. Der Kriegfiihrende dan in den neutralen Gewiissern keine Feindselig
keiten vornehmen (Art. 1-5 des 13. Abkommens von 1907). 

a} Daher ist die Wegnahme von Schiffen oder die Ausiibung des 
Durchsuchungsrechts in den neutralen Kiistengewassern unbedingt un
tersagt. 1st die Wegnahme dennoch erfolgt, und befindet sich die Prise 
noch in dem Hoheitsbereich der neutralen Macht, EO hat diese die Be-

1) Bustamante Bd. 1, S. 383. de Louter Bd. 2, S. 433. Donker
Curtius, Des navires de gut'lTe belligerants dans les eaux neutree, These 
Bordeaux 1907. Wandelstamme, Guerre maritime et neutralite, 1907. Pilidi, 
Le combustible en temps de guerre: la houille, Ie petrole dans Ie droit de la 
neutralite maritime, 1909. Jaekel, Die Rechtsstellung der Kriegsschille Krieg
fUhrender in neutralen Gewiissern. Diss. Greifsw. 1910. Fiitterer, Rechte und 
Pflichten der Neutralen im Seekriege aus dem 13. Abkommen... Diss. Wiirzb. 
1912. Morschell, Die volkerr. Stellung der Kriegfiihrenden in neutralen Ge
wiissern. Diss. Wiirzb. 1912. Einicke, Rechte und Pflichten der neutralen 
Miichte im Seekrieg usw., 1912. Pepy, L'asile maritime en temps de guerre etc., 
1913. Derselbe, Rev. Gen. Bd. 20, S.574 (geschichtlich). Annuaire Rd. 23. 
Vber "die seekriegsrechtl. Bedeutung von Flottenstiitzpunkten" schrieben 1918 
Willms und Franz Scholz. Weitere Literatur § 66 Anm. 1. - Italienisches Ge
setz fiir die Handelsmarine von 1877 Art. 246-251. 

Die Machte haben sich aIle Bestimmungen iiber die Behandlung der Kriegs
achiffe der Kriegfiihrenden in ihren Hafen und Gewassern mitzuteilen (Art. 27 des 
13. Abkommens). 
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freiung der Prise, wenn notig mit Gewalt, herbeizufiihren; befindet 
sich die Prise auBerhalb des Hoheitsbereiches, so hat auf Verlangen 
der neutralen Macht die nehmende Regierung die Prise freizugeben. 

b) Auf neutralem Gebiet oder auf einem Schiff in neutralen Ge
wassern darf kein Prisengericht gebildet werden. 

c) Der Kriegfiihrende darf neutrale Hafen oder Gewasser nicht 
zu Stiitzpunkten fiir kriegerische Unternehmungen machen, insbeson
dere dort keine funkentelegraphischen Stationen oder andere Anlagen 
einrichten, die den Verkehr mit den Land- oder Seestreitkraften ver
mitteln s~llen. 

2. Die neutrale Macht dan weder unmittelbar noch mittelbar einen Krieg
fiihrenden unterstiitzen (Art. 6.....:.U). 

a) Die neutrale Macht ist verpflichtet, zu verhindern, daB 1. in 
ihrem Hoheitsbereich ein Schiff ausgeriistet oder bewaffnet wird, von 
dem anzunehmen ist, daB es zur Teilnahme an kriegerischen Unter
nehmungen bestimmt ist; 2. daB ein in ihrem Hoheitsbereich ganz 
oder teilweise zum Kriegsgebrauch hergerichtetes Schiff zur Teilnahme 
an kriegerischen Unternehmungen auslauft. 

Dioser Satz entspricht der ersten der drei sogenannten Washing
toner Regeln, die aus AnlaB des Alabama-Falles (oben § 53 II 1) in dem 
Schiedsverlrage von 1871 ausgesprochen worden sind. 

b) Den Kriegsschiffen und Prisen der Kriegfiihrenden ist die Durch
fahrt durch die neutralen Kiistengewasser grundsatzlich gestattet 
(Art. 10) 2). Doch haben im Weltkrieg die neutralen Machte das Recht 
fiir sich in Anspruch genommen, die Durchfahrt beiden Teilen ganz oder 
teilweise zu untersagen oder Teile der Kiistengewasser zu sperren; die 
Beschrankung kann auch nur fiir bestimmte Arten von Kriegsfahrzeugen 
ausgesprochen werden (so die skandinavischen Staaten gegeniiber den 
Tauchbooten 1915, fiir Schweden verscharft 19. Juli 1916). Soweit es 
sich um Eigengewasser (eaux interieures) handelt, zu denen auch die 
Baien und Buchten gehOren (oben S. 146), kann dieses Recht nicht 

2) Darauf stiitzten sich im Weltkriege die Verbandsmachte 'gegeniiber 
Schweden in der Frage der Kogrundrinne. Die Kogrundrinne ist ein etwa 6 m 
tiefes Fahrwasser auf etwa 4 km Lange innerhalb des schwedischen Kiistenmeeres 
an der Siidseite von Schonen am Ausgange des Oresunds in die Ostsee, zwischen Un
tiefen gelegen. Sie ermoglichte die Fahrt von Goteborg nach Stockholm innerhalb 
der schwedischen Gewasser, war aber bis zum Kriege nicht ausreichend kenntlich 
gemacht. 1m Sommer 1915 lieBt die schwedische Regierung in der Rinne Seezeichen 
auslegen. Dadurch war dem Verkehr mit Bannwaren und dem Eindringen von U
Booten in die Ostsee der Weg auBerhalb des Kriegsschauplatzes ermoglicht. 1m 
Hinblick auf Verletzungen seines Hoheitsgebietes durch England schloB jedoch 
Schweden die Rinne fiir nichtschwedische Schiffe (14. Juli 1916). Vgl. E. R(event
low) "Zur Offnung der Kogrundrinne", Deutsche Tageszeitung vom 21. Mai 1917, 
Nr.255. 
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bestritten werden; fiir die Kiistengewasser selbst bedarf die Frage der 
Klarung. 

c) Die von der neutralen Macht fiir die Zulassung von Kriegs
schiffen und Prisen in ihren Hafen, Reeden oder Kiistengewassern ge
troffenen Anordnungen sind auf beide Kriegfiihrende gleichmaBig an
zuwenden. 

d) Die neutrale Macht darf zulassen, daB die Kriegsschiffe der 
Kriegfiihrenden sich ihrer bestallten Lotsen bedienen (Deutscher Vor
behalt). 

e) Wegen der Zulassigkeit einer Nachrichteniibermittlung durch 
drahtlose Telegraphie muB Entsprechendes wie fiir den Landkrieg gelten 
(oben S, 538, Hatschek 329, Garner II 410). 

3. Der Aufenthalt der Kriegsschiffe (mit Einschlull der Tauchboote) der 
KriegfUhrenden in den neutralen Hafen, Reeden und Klistengewassern ist nur 
mit wesentlichen Einschrankungen gestattet (Art. 12-20) - Gastrecht 3). 

a) Sofern die Gesetzgebung der neutralen Macht nichts anderes 
bestimmt, darf der Aufenthalt 24 Stunden nicht iiberschreiten (Deut
scher Vorbehalt); nur bei Seenot darf die Frist iiberschritten werden. 
Deutschland gewahrt im allgemeinen 14 Tage; 24 Stunden nur in 

3) Die Satze des Abkommens entsprechen dem von GroBbritannien seit 1861, 
den Vereinigten Staaten und Japan eigenommenen Standpunkt. Deutschland 
hat gegeniiber verschiedenen Artikeln Vorbehalte gemacht. Es ist einleuchtend, 
daB die Beschrankungen die Kriegfiihrung um so mehr erschweren, je weniger 
Flottenstiitzpunkte der Kriegfiihrende in den verschiedenen Teilen der Erde be
sitzt. Daraus erklart sich die verschiedene Haltung GroBbritanniens und des 
Deutschen Reichs. Vgl. v. Martitz S. 478. Scholz, Arch. o. R. Bd. 20, S.157. 
Liepmann S.40. de Lapradelle, Rev. Gen. Bd. II, S.531. Traine, Das 
Gastrecht im Seekriege, 1917. Boullier, De l'asile accorde aux vaisseaux de 
guerre des belligerants dans les ports neutres, 1912. Martin, Essai sur les droits 
et devoirs des etats etrangers a une guerre a l'egard des navires des belligerants 
dans les ports neutres. These Dijon 1912. Pepy, L'asile maritime en temps de 
guerre,1913. Willms, Flottenstiitzpunkte, 1918,8.46,72. Meurer, Gastrecht 
der Schiffe im Krieg und Frieden, 1918. Willms, Asyl in Neutralstaaten und 
-Gewassern (Worterbuch Bd. I, S.70). Moore Bd. 7, S.982. Hatschek, S. 326; 
Garner Bd.2, S.415; Oppenheim Bd.2, S.464. 

Besondere Bestimmungen haben erlassen: Frankreich, Dekret yom 18. o Ok
tober 1912 (N. R. G. 3. s. 8, 329); Danemark, Norwegen und Schweden, Erklarung 
vom 21. Dezember 1912 (daselbst 81, Jahrbuch Bd.2, S.495); Deutschland, Ver
ordnung yom 14. Mai 1913 (daselbst Bd. 8, S.326). Uber das schwedische Neu
tralitatsrecht vgl. Shel v. Holstein, Giillande Folksratt (1916). 

Handelsta uch boote sind wie andere Handelsschiffe zu behandeln. Korrekt 
daher die Haltung der Vereinigten Staaten 1916 gegeniiber den deutschen Tauch
booten "Deutschland" und "Bremen". (Garner Bd. 2, S. 430, 437f.) Bewaffnete 
Handelsschiffe haben die Vereinigten Staaten 1914 den Handelsschiffen gleich
gestellt, wenn die Bewaffnung ausschlieBlich fUr die Verteidigung bestimmt ist. 
Die Feststellung dieser Voraussetzu¥gen diirfte Schwierigkeiten bieten. Vgl. oben 
§ 65 Anm.12. 
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unmittelbarer Nahe des Kriegsschauplatzes. Die Beschrankung gilt nicht 
fiir Kriegsschiffe, die ausschlieBlich religiosen, wissenschaftlichen oder 
menschenfreundlichen Aufgaben dienen. Mangels einer gesetzlichen 
Bestimmung der neutralen Macht diirfen sich hochstens drei Kriegsschiffe 
eines Kriegfiihrenden zu gleicher Zeit innerhalb eines ihrer Hafen oder 
einer ihrer Reeden befinden. 

b) Der Aufenthalt darf nicht zur ErhOhung der militarischen Lei
stungsfahigkeit verwendet werden. Daher diirfen zwar die fUr die 
Sicherheit der Schiffahrt unerlaBlichen Ausbesserungen vorgenommen, 
nicht aber die militarischen Vorrate oder die Armierung erneuert oder 
verstarkt, oder die Besatzung erganzt werden (entsprechend der 2. Regel 
von Washington). Lebensmittel diirfen nur bis zur Erganzung auf den 
regelmaBigen Friedensbestand eingenommen werden. 

c) Die Kriegsschiffe diirfen nur so viel Feuerungsmaterial 
einnehmen, als notig ist, urn den nachsten Hafen ihres Heimatlandes 
zu erreichen. Die vollstandige Fiillung der Kohlenbunker ist nur dann 
gestattet, wenn der neutrale Staat diese Art der Bemessung angenommen 
hat (so das Deutsche Reich). Kriegsschiffe, die in dem Hafen einer 
neutralen Macht Feuerungsmaterial eingenommen haben, diirfen ihren 
Vorrat in einem Hafen derselben Macht erst nach drei Monaten er
neuern (Deutscher Vorbehalt). 

4. Prisen diirfen nur im FaIle der Seenot in einen neutralen Hafen ge
bracht werden (Art. 21-23). 

a) Liegt diese Voraussetzung nicht vor, oder lauft die Prise nicht 
aus, nachdem die Voraussetzungen weggefallen sind, so muB die neu
trale Macht die Befreiung der Prise, wenn notig mit Gewalt, herbei
fiihren. 

b) Die neutrale Macht kann Prisen den Zutritt gestatten, wenn 
sie in den Hafen gebracht werden, urn bis zur Entscheidung des Prisen
gerichts hier in Verwahrung gehalten zu werden. Die Offiziere und 
Mannschaften des Kriegfiihrenden, die auf die Prise gelegt sind, sind 
in Freiheit zu lassen. 

Diese Satze schlieBen jedoch eine abweichende Vereinbarung zwi
schen dem neutralen Staate und dem Kriegfiihrenden nicht aus; voraus
gesetzt, daB die Vereinbarung vor Ausbruch des Krieges getroffen 
worden war. Eine solche Vereinbarung bestand bei Ausbruch des Welt
krieges zwisqhen den V. St. v. Amerika \Ind PreuBen in dem Vertrage 
vom 11. Juli 1799 (Art. 19)4). 

4) 1m "Appam-Fall" haben die V. St. v. Amerika die Anwendung des Ver
trages von 1799 ohne uberzeugende Griiude versagt. Der englische Dampfer 
"Appam" war von dem deutschen Hilfskreuzer "Mowe" unweit der Kanarischen 
Inseln aufgebracht worden, mit wertvollen Rohstoffen auf der Heimreise von Duala 
nach Plymouth. Die Appam lief mit Prisenbesatzung am 1. Februar 1916 in Hampton 
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5. Kriegsschiffe, die in dem neutralen Hafen unberechtig;, etwa auf der 
Flucht vor dem Feinde, verweilen, sind dienstunfahig zu machen (Art. 24). 

a) Die neutrale Macht hat sie unfahig zu machen, wahrend der 
Dauer des Kriegs wieder in See zu gehen; funkentelegraphische An
lagen sind auBer Betrieb zu setzen. Der Befehlshaber des Schiffes soIl 
die Ausfiihrung dieser MaBregel erleichtern (die russischen Kriegs
schiffe im Hafen von Tsingtau 1904). 

b) Mit den Kriegsschiffen konnen auch Offiziere und Mannschaften 
festgehalten werden. Diese sind unterzubringen; Offiziere konnen frei
gelassen werden, wenn sie sich auf ihr Wort verpflichten, das neutrale 
Gebiet nicht zu verlassen. 

§ 68. Handel der Neutralen (Konterbande). 
A. 1m Allgemeinen. 

Bis zum Ausbruch des Weltkrieges hat es auf dem europaischen Fest
land als feststehender Rechtssatz gegolten, dall der Handel der Neutralen auch 
in Kriegszeiten grundsatzlich frei ist. 

Die III. Haager Friedenskonferenz hat den "Wunsch" ausge
sprochen (SchluBprotokoll Ziff. 2), "daB im Kriegsfalle die zustandigen 
Zivil- und Militarbehorden es sich zur ganz besonderen Pflicht machen, 
den Fortbestand des friedlichen Verkehrs und namentlich der kaufman
nischen und industriellen Beziehungen zwischen der Bevolkerung der 
kriegfiihrenden Staaten und den neutralen Landern zu sichern und 
zu schiitzen. - Das ist im Weltkriege ein frommer Wunsch geblieben. 

Durch das Verhalten der mit England verbiindeten kontinental-europa
ischen Staaten ist dieser Rechtssatz beseitigt worden, ohne dall jedoch die eng
lische Auffassung die allgemeine Zustimmung gefunden hatte. 

Auch hier weist also das heutige Volkerrecht eine klaffendeLiicke auf. 
1. Freiheit des neutralen Handels bedeutet das Recht aller StaatsangehO

rigen der neutralen Staaten, wahrend des Krieges nicht nur untereinander, son
dern auch mit den Kriegfiihrenden selbst, nicht nur auf neutralem Gebiet, son
dern auch auf dem Gebiete der Kriegfiihrenden wie auf oftener See, Handel zu 
treiben. 

Dagegen hat England, im Gegensatz zu den europaischen Festlands
staaten, an der Ansicht festgehalten, daB es das Recht des Krieg
fiihrenden sei, den neutralen Machten den Handel mit dem Feinde zu 
verbieten. Auch die Vereinigten Staaten haben sich auf diesen Stand
punkt gestellt. 1m Weltkrieg hat England seine Ansicht mit riicksichts-

Roads (D. S. A.) ein. Der amerikanische Bundesgerichtshof gab durch Drteil 
vom 6. Marz 1917 (Abdruck bei PoW-Sartorius, S.332) der Klage der britischen Re
gierung auf Ruckgabe des Dampfers an den Eigentiimer statt. Vgl. Horn, W6rter
bueh Bd. 1, S.59; Hatschek, S. 335; allgemein auch Wehberg, Seekriegsrecht, 
S.440. - Garner Bd.2, S.439, auffallend knapp Oppenheim Bd.2, S. 441. 
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loser Folgerichtigkeit in die Tat umgesetzt und dabei die Zustimmung 
und die Nachfolge seiner Verbiindeten gefunden. So hat der englische 
Wirtschaftskrieg gegen seine Kriegsgegner auch die neutralen Staaten 
in Mitleidenschaft gezogen und damit den Begriff der Neutralitat selbst 
(oben § 66 A I) durchlochert. 

Die gegen den Handel der Neutralen (abgesehen von der maBlosen 
Erweiterung des unter B [So 545] besprochenen Bannwarenrechts) ge
richteten Ma.Bregeln Englands und seiner Verbiindeten konnen hier 
nicht naher erortert werden 1). Erinnert sei an die organisierte Uber
wachung des neutralen Handels (Eroffnung der Handelskorrespondenz, 
Griindung von Uberwachungsgeselischaften in den neutralen Staaten), 
an die "schwarzen Listen" der mit dem Feinde Handelsbeziehungen 
unterhaltenden Firmen, an die Rationierung der Lebensmittel und Roh
stoffe, an die Zwangsfahrten der auf englische Bunkerkohle angewie
senen neutralen Handelsschiffe, an die Absperrung der deutschen Hafen 
(Marz 1915) und anderes mehr. Doch sind aIle Ma.Bregeln Englands 
durch das Verhalten der Vereinigten Staaten iiberboten worden, die 
den Neutralen jeden Handel mit dem Feinde, bei Strafe des wirtschaft
lichen Boykotts, untersagten. 

2. Die Freiheit des neutralen Seehandels kommt in den beiden Sitzen 
der Pariser Seerechtsdeklaration zum Ausdruck, da8 - von Kriegskonterbande 
abgesehen - nicht nur neutrales Gut unter neutraler Flagge nicht weggenom
men werden dart, sondern auch a) feindliches Gut unter neutraler Flagge sowie 
b) neutrales Gut unter feindlicher Flagge der Wegnabme entzogen ist. . 

Diese Satze sind das Ergebnis einer langsamen geschichtlichen 
Entwicklung, die mit der Pariser Seerechtsdeklaration (oben S. 28) 
ihren vorlaufigen Abschlu.B fand. 

Die englische und franzosische Praxis des 16. und 17. Jahrhunderts 
schwankte. Nach englischem Recht wurde, nach der Theorie von der 
Infection hostile, Schiff und Ladung der Wegnahme unterworfen, wenn 
auch nur Schiff oder Ladung feindlich war ("confiscantur ex navibus 
res et ex rebus naves"). Dagegen wurde nach franzosischem Recht 
neutrales Gut unter feindlicher Flagge weggenommen (Navire con
fisque cargaison; robe d'ennemi confisque celie d'ami), dafiir feindliche 
Ware unter neutraler Flagge freigelassen (Le pavillon neutre couvre 
marchandise ennemie); es entschied also die Eigenschaft der Flagge: 

1) Einwandfreie Quelle: Statement of the measures adopted to intercept the 
sea-born commerce of Germany (englisches Wei.6buch vom Januar 1916). -
Tonnies, Die niederlandische tJbersee-Trustgesellschaft, 1916. J astrow, Vol
kerrecht und Wirtschaftskrieg, 1907. Johlinger, Der britische Wirtschaftskrieg 
und seine Methoden, 1918. Brodnitz, Das System des Wirtschaftskrieges, 1920. 
Obrecht, Die kriegswirtschaftlichen tJberwachungsgesellschaften (Heft 93 der 
"Abhandl. zum schweizerischen Recht"), Diss. Bern, 1920. Ferner oben § 57 
Anm.8. 
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frei Schiff, frei Gut; unfrei Schiff, unfrei Gut. Nach dem englisch
franzosischen Handelsvertrag vom 31. Marz/l1. April 1713 (Strupp 135) 
sollte die Flagge entscheiden, Art. XVII: les vaisseaux libres rendront 
les marchandises libres. Auf denselben Standpunkt stellte sich die be
waffnete Neutralitat von 1780 (oben S. 23); auch sie verlangte Freigabe 
der feindlichen Ware unter neutraler Flagge (frei Schiff, frei Gut), ge
sta ttete a ber die Wegnahme von neutraler Ware unter feindlicher Flagge 
(unfrei Schiff, unfrei Gut). 

Der jetzt geltende Rechtssatz, nach dem neutrale Ware auch auf 
feindlichem Schiffe frei bleibt, war bereits in dem Vertrage Frank
reichs mit den Vereinigten Staaten vom 1. Februar 1778 aufgestellt 
worden und hatte Eingang auch teilweise in die Gesetzgebung des 
18. Jahrhunderts, so in das preuBische Allgemeine Landrecht (1 9 
§§ 213, 214) gefunden 2). Die Seerechtsdeklaration von 1856 war das 
Ergebnis der Verstandigung zwischen Frankreich und England und des 
Anschlusses von RuBland. Sie bindet nur die Signatarmachte in ihrem 
Verhaltnis zueinander. Vielfach aber haben sich auch andere Staaten 
durch besondere Staatsvertrage (mehrfache Vertrage auch des Deut
schen Reichs mit siid- und mittelamerikanischen Staaten; vgl. oben 
S. 453) zur Beobachtung dieser Satze verpflichtet. Spanien ist 1908, 
Mexiko 1909 beigetreten; auch die Vereinigten Staaten (Naval War 
Code) haben sich der Pariser Deklaration angeschlossen. 1m Weltkrieg 
haben aber auch ihre Bestimmungen dem neutralen Handel ausreichen
den Schutz zu gewahren nicht vermocht. 

3. Die "Freiheit der Meere" erleidet im Seekrieg trotz ihrer grundsiitz
lichen Anerkennung nach heutigem VOlkerrecht mehrfache und wichtige 
Einschriinkungen. 

a) Dem feindlichen Handel gegeniiber durch das Seebeute
recht (oben § 65A). 

b) Dem neutralen Handel gegeniiber vor allem durch das Bann
warenrecht (Wegnahme der Konterbande; unten B). 

Dem einen aber wie dem andern versperrt die Blockade (oben 
§ 64 A) den Weg zu den Kiisten der Kriegfiihrenden; und die Ver
wendung von Seeminen (oben § 631) hemmt diesem wie jenem die 
freie Bewegung in allen Teilen der offenen See. 

Die feindliche oder neutrale Eigenschaft des Schiffes und der 
Ladung bestimmt sich jetzt nach den oben (S. 521 besprochenen) 
an die Londoner Seekonferenz 1909 sich anlehnenden Rechtsregeln. 

B. Die Konterbande. 
Die Benennung "Konterbande" (contra bannum) entstammt dem Zeitalter 

der Kreuzzuge, da sich die Papste wiederholt veranla.Bt sahen, den Kirchenbann 

2) Krauel, PreuBen und die Freiheit neutraler Guter auf feindlichen Schiffen 
(Festgabe fur Gierke), 1910. 

v. Liszt·Fleischrnann, V6lkerrecht, 12. Auf!. 35 
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gegen Handeltreibende, namentlich an der provenzalischen Kiiste, anzudrohen, 
die dem Anreiz der Lieferung von Waffen u. dgl. an die UngIaubigen nicht wider
stehen konnten. VgI. z. B. Papst Alexander III. auf dem Lateranischen Konzil 
von 1179 (cap. 6X, De Judaeis, Sarracenis et eorum servis 5, 6): 

Ita quorundam anirrws occupavit saeva cupiditas, ut qui gloriantur nomine 
Ohristiano, Saracenis arma, ferrum et ligamina deferant galearum, et pares aut etiam 
superiores in malitia fiant illis, dum, ad impugnandos Ohristianos arma eis et ne
cessaria subministrant. Sunt etiam, qui pro cupiditate sua in galeis et piratis Sara
cenorum navibus, regimen et curam gubernationis exerceant. Tales igitur ab Eccle
siastica communione praecisos et excommunicationi subjectos, rerum suarum per 
principes catkolicos et consules civitatum privatione m'Ulctari et capientium fieri 
servos censemus. Praecipimus etiam, ut per Ecclesias maritimarum urbium crebra 
et solennis in eos excommunicatio proferatur. 

Die Kriegskonterbande (Bannware) unterliegt der Wegnahme durch die 
Streitkrii.fte des Kriegfiihrenden, dessen Gegner sie zugefiihrt werden soIP). 

Die Zufiihrung von Kriegsmaterial an einen der Kriegfiibrenden 
durch Staatsangehorige eines neutralen Sta!ttes ist, soweit sie nicht 
etwa landesrechtlichen Bestimmungen zuwiderlauft, keine durch das 
Recht verbotene Handlung (§ 66 V 2, VI). Sie erfolgt aber auf Gefahr 
des Zufiibrenden, da die Ware, unter Umstanden auch das Schiff, der 
Wegnahme unterliegt; der Zufiihrende hat den Anspruch auf Schutz 
durch seinen Staat verloren. 

Del' Begriff der Konterbande gehort bis zur Gegenwart zu den 
schwierigsten und bestrittensten des Volkerrechts. 

Sowohl der Pyrenaische Friede von 1659 als auch der franzosich
englische Handelsvertrag von 1713 (Strupp I 35), Art. XIX, hatte den 
Begriff der Konterbande auf Waffen und Kriegsmunition, Pferde und 
Pferdegeschirr beschrankt. Auch die bewaffnete Neutralitat (oben S. 23) 
stand auf diesem Standpunkt; und das preuBische Allgemeine Land
recht (ebenso das PreuBische Prisenreglement vom 20. Juni 1864) hat 
sich ihm angeschlossen. 

Die spatere Entwicklung hat jedoch dazu gefiihrt, den Begriff der 
Konterbande wesentlich weiter auszudehnen. Er umfaBt nunmehr nicht 

3) Hold v. Ferneck (oben § 62 Anm. 1) S. 103. - Vetzel, De la contre
bande par analogie en droit maritime international, 1901. Pincitore, n contrab
banda di guerra, 1902. Knight, Des Etats neutres au point de vue de la con
trebande de guerre, 1903. Thonier, De la notion de la contrebande de guerre, 
1904. Hold v. Ferneck, Die Konterbande, 1907. Posener, Z. Vo. R. Bd. 2, 
S.231. Moore,Rev. Bd.44, S. 221. Beckenkamp, DieKriegskonterbandeusw., 
1910. Emmer, Die Kriegskonterbande im modernen Volkerrecht. Diss. Greifsw. 
1913. Pyke, The law of contraband of war, 1915. Lindemann, Die feindliche 
Bestimmung der Kriegskonterbande, 1917. de Louter Bd.2, S.461. Nys Bd.3, 
S.626. Oppenheim Bd. 2, 'S. 546. Perels S.234. Ullmann S.527. Derselbe 
bei v. Stengel-Fleischmann Bd.2, S. 626. Kleen, Rev. Gen. Bi. 11, S.527 
(uber den russisch-japanischen Krieg). Vgl. auch Rev. Gen. Bd. 2, S.128 und 
Annuaire Bd. 15, S. 16; Moore Bd. 7, S. 656-779.-Zur iiltesten Literatur uber 
Konterbande (schon die mittelalterlichen Italiener behandelten die Zufiihrung von 
Waffen an die Sarazenen) vgl. Hrabar, Rev. Bd.43, S.183. 
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nur bestimmte Gegenstande, die nur fiir die Zwecke der Kriegfiihrung 
dienlich sind, sondern all e Gegenstande, die an sich sowohl friedlichen 
als auch kriegerischen Zwecken dienen konnen (res ancipitis usus), 
wenn diese Gegenstande im einzelnen Fall nachweis bar 
sei es unmittelbar, sei es nach vorangegangener Bearbeitung, den 
Zwecken des Angriffs oder der Verteidigung dienen sollen 
(contrebande relative, conditionnelle oder par accident). Unter diesen 
haben die im modernen Seekrieg immer wichtiger werdenden Kohlen 
eine besonders hervorragende Rolle gespielt. 

FUr den Umfang des Begriffs waren bis in die jiingste Zeit die 
Erklarungen der Kriegfiihrenden maBgebend, soweit nicht besondere 
Vereinbarungen zwischen den beteiligten Staaten bestanden. Auf der 
2. Haager Konferenz von 1907 wurde die Frage eingehend besprochen. 
Von englischer Seite wurde angeregt, auf die Wegnahme der Konter
bande vollig zu verzichten und nur die "Anforderung" (Benutzung gegen 
Entschadigung) zu gestatten 4), dagegen aber den Begriff des Hills
schiffes (oben § 62 II 2) weiter auszubilden; da die Vereinigten Staaten, 
Frankreich, Deutschland und Ru.Bland widersprachen, fiel der Vor
schlag. Uber die Ausiibung des Wegnahmerechts kam es dagegen auf 
der Londoner Konferenz zu wichtigen Vereinbarungen, die in das 2.-4. 
und 7.-9. Kapitel (Art. 22-54, 61-64) der "Erklarung" aufgenommen 
sind. Der Weltkrieg hat diese Bemiihungen zuschanden gemacht 
und die schrankenlose Herrschaft der Macht gebracht 5). Obwohl 
namlich die samtlichen kriegfiihrenden Machte zunachst die Erklarung 
abgegeben hatten, sich an die Bestimmungen der Londoner Erklarung 
halten zu wollen, begann England alsbald (schon durch die Order vom 
20. August 1914), sich iiber die wichtigsten dieser Bestimmungen 

4) So schon der preuBisch-amerikanische Vertrag vom 10. September 1785 
Art. 23, (Strupp Bd.l, S.82). 

5) Skizze der einzelnen Stufen bei Pohl, Englisches Seekriegsrecht, 1917, 
S. 10ff.; auch Johlinger, Britischer Wirtschaftskrieg, 1918, S. 373ff. 

Die englische Konterbandeliste vom November 1916 hatte mit ihren 230 Punk
ten bereits jede Hemmung aufgegeben. 1m August 1916 suchte England seinen 
Bruch mit dem Volkerrechte in der bezeichnenden Weise zu begriinden: "Die Um
stande des gegenwartigen Krieges sind so eigenartig, daB die Regierung der An
sicht ist, daB fiir die praktische Wirkung die Unterscheidung zwischen den beiden 
Klassen von Konterbande aufgehOrt hat, irgendeinen Wert zu haben. Ein so groBer 
Tell der Einwohner des feindlichen Landes ist unmittelbar oder mittelbar an dem 
Kriege beteiligt, daB eine ",irkliche Unterscheidung zwischen bewaffneter Macht und 
biirgerlicher Bevolkerung jetzt nicht mehr gemacht werden kann. Solange diese 
Ausnahmeverhaltnisse bestehen, sind unsere Rechte als Kriegfiihrende hinsicht
lich der beiden Arlen von Kriegskonterbande dieselben, und unsere Behandlung 
in bezug auf sie muB daher die gleiche sein" (Pohl S. 12). Hinzugefiigt sei nur noch, 
daB nicht bloB die Unterscheidung zwischen absoluter und relativer Konterbande 
beseitigt wurde, sondern daB auch die "Freiliste" (Text 1 b) keine Gnade fand. 

35* 
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hinwegzusetzen, und seine Bundesgenossen schloss en sich an. So wurden 
Waren der Freiliste zu Bannware, Gegenstande der relativen zur abso
luten Konterbande erklart, sogar fUr die Krankenpflege bestimmte Ge
genstande weggenommen (deutsche Denkschrift vom 28. Juli 1916), 
die Lehre von der fortgesetzten Reise auf die relative Konterbande aus
gedehnt, das Recht der Durchsuchung auf offener See zu einer Gestel
lungspflicht der neutralen Schiffe in einem englischen Hafen gesteigert, 
die bereits (A 1, S. 543) erwahnte Sperre uber aIle deutschen (nicht die 
osterreichisch-ungarischen) Hafen verhangt, so daB aIle neutralen Schiffe 
mit Waren nach oder von Deutschland oder in deutschem Eigentum 
beschlagnab.mt (wenn auch nicht eingezogen) wurden; bis dann endlich 
England und Frankreich am 7. Juli 1916 sich von der Erklarung voIl
standig lossagten (oben § 62 zu Anfang). 

Dennoch werden im folgenden die Bestimmungen der Londoner 
Erklarung wiedergegeben, da sie aIler Wahrscheinlichkeit nach berufen 
sein durfte, nach dem Kriege die Grundlage neuer Vereinbarungen zu 
bilden 6). 

1. Der Begriff der Konterbande wird durch die Eignung der Ware fiir 
die Kriegfiihrung umgrenzt (Art. 22-29). 

a) Innerhalb der Gegenstande, die Konterbande sein konnen, wird 
zwischen absoluter und relativer Konterbande unterschieden; die 
Unterscheidung wird wichtig fur die Abgrenzung der "feindlichen Be
stimmung" (unten 2). 

Absolute Konterbande sind ohne weiteres die in Artikel 22 auf
gezahlten Gegenstande (Waffen, Geschosse, Kriegsschiffe, militarische 
Kleidungs- und Ausrustungsstucke, fur den Krieg benutzbare Tiere, 
Werkzeuge ausschlieBlich zur Anfertigung von Kriegsmaterial u. a. m.); 
andere Gegenstande und Stoffe, die ausschlieBlich fiir den Krieg ver
wendet werden, konnen von dem Kriegfuhrenden durch eine besondere, 
bekanntzugebende Erklarung in die Liste der absoluten Kriegskonter
bande aufgenommen werden (Art. 23). 

Relative Konterbande sind ohne weiteres die in Artikel 24 auf
gezahlten Gegenstande (Lebensmittel, Eisenbahnmaterial, fur mili
tarische Zwecke geeignete Kleidungsstucke, Gold und Silber, Papiergeld, 
fiir den Krieg verwendbares Fuhrwerk, Schiffe, Flugmaschinen, Tele
grapheri"material, Fernglaser u. a.); andere Gegenstande und Stoffe, 
die fur kriegerische wie fiir friedliche Zwecke verwendbar sind, konnen 
durch eine besondere Erklarung in die Liste der relativen Konterbande 
aufgenommen werden (Art. 25). 

6) Ich mochte sie nicht (wie v. Liszt) fiir die Grundlage, wohl aber fiir den 
Ausgangspunkt neuer Vereinbarungen ansehen. Indessen auch dann wiirde sich die 
Wiedergabe rechtfertigen. 
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Verzichtet der KriegfUhrende darauf, einen der in Artikel22 und 24 
aufgezahlten Gegenstande und Stoffe als Kriegskonterbande zu betrach
ten, so hat er das durch eine besondere Erklarung kundzugeben. 

b) Gewisse Gegenstande durfen jedoch niemals als Konterbande er
klart werden. Solcher AusschluB ist eine Neuerung der Londoner De
klaration, die nach den Erfahrungen im Weltkriege in solchem MaBe 
sich nicht aufrechterhalten laBt. Artikel 28 stellt zunachst eine "Frei
liste" (liste libre) dieser Gegenstande auf, unter denen sich, neb en zwei
fellos harmlosen Artikeln, auch wichtige Rohstoffe befinden (z. B. Roh
baumwolle, Kautschuk, Erze, Ammoniak). Artikel29 fUgt dann noch 
hinzu: 1. Gegenstande und Stoffe, die ausschlieBlich zur Pflege der 
Kranken und Verwundeten dienen, jedoch mit der MaBgabe, daB sie 
unter Umstanden gegen Entschadigung angefordert werden konnen; 
2. Gegenstande und Stoffe, die zum Gebrauch des Schiffes, der Besatzung 
oder der Passagiere wahrend der Fahrt bestimmt sind. 

2. Der Beschlagnahme unterliegen die Gegenstande der Konterbande nur 
dann, wenn sie fUr die Kriegfiihrung bestimmt sind (Art. 30-38). 

a) Die "feindliche Bestimmung" (destination hostile) wird ver
schieden beurteilt, je nachdem es sich urn absolute oder relative Konter
bande handelt. Die Gegenstande der absoluten Konterbande unter
liegen der Beschlagnahme, wenn bewiesen wird, daB ihre raumliche 
Bestimmung das feindliche oder vom Feind besetzte Gebiet oder die 
feindliche Streitmacht ist; die der relativen Konterbande, wenn be
wiesen wird, daB die Waren (ihrem Verwendungszwecke nach) fur den 
Gebrauch der feindlichen Streitmacht oder von militarischen oder bur
gerlichen Verwaltungsstellen des feindlichen Staates bestimmt sind. In 
einem deutsch-franzosischen Seekrieg wurden also Waffen der Be
schlagnahme durch deutsche Kreuzer unterliegen, wenn sie auch fUr 
eine Privatperson in Marseille, Lebensmittel nur dann, wenn sie fur 
die franzosischen Truppen bestimmt sind. Ein verwickeltes System 
von Vermutungen regelt fUr beide Fane die Beweisfrage. 

Wichtig ist Art. 34: Bei der relativen Konterbande wird die feind
liche Bestimmung vermutet, wenn die Sendung an die feindlichen Be
horden oder an einen im feindlichen Lande ansassigen Handler ge
richtet ist, von dem feststeht, daB er dem Feinde Gegenstande und Stoffe 
dieser Art liefert. Das gleiche gilt fUr eine Sendung, die nach einem 
befestigten Platz oder nach einem andern der feindlichen Streit
macht als Basis (Operations- wie Ausrustungsbasis) dienenden Platze 
bestimmt ist; diese Vermutung findet jedoch keine Anwendung auf 
das Handelsschiff selbst, das nach einem dieser Platze fahrt. Gerade die 
Dehnbarkeit dieser Bestimmungen wurde in England 1909 bis 1910 
als Grund gegen die Annahme der Londoner Erklarung verwertet. 
1m Weltkriege muBten sie dazu herhalten, den Aushungerungskrieg 
gegen die Mittelmachte zu rechtfertigen. 
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Bei der absoluten Konterbande ma.cht es keinen Unterschied, ob 
die Zufiihrung unmittelbar erfolgt, oder ob sie noch eine Umladung auf 
ein anderes Schiff oder eine Beforderung zu Lande edordert (Aner
kennung der "Reisetheorie")1); die relative Konterbande unterliegt 
der Beschlagnahme nur, wenn das Schiff sich auf der Fahrt nach dem 
feindlichen oder vom Feind besetzten Gebiet oder zur feindlichen Streit
macht befindet, und die Gegenstande nicht in einem Zwischenhafen 
ausgeladen werden sollen (Ablehnung der "Reisetheorie")7). Wenn 
das feindliche Gebiet keine Seegrenze hat, unterliegen die Gegenstande 
der relativen Konterbande der Beschlagnahme, sofem nur bewiesen 
wird, daB sie die feindliche Bestimmung haben (Art. 36)8). 

b) Das Schiff, das der Beschlaguahme unterliegende Gegenstande 
der absoluten oder relativen Konterbande befordert, kann wahrend 
der ganzen Dauer seiner Reise beschlagnahmt werden, selbst 
wenn es die Absicht hat, einen Zwischenhafen anzulaufen, bevor es 
die feindliche Bestimmung erreicht; dagegen ist die Beschlagnahme nach 
bereits vollendeter Beforderung der Konterbande ausgeschlossen. 

3. Der Einziehung unterliegt die Konterbande stets, das Schiff 
selbst nur ausnahmsweise (Art. 39-44). 

a) Die Einziehung des Schiffes ist zulassig, wenn die Konter
bande nach Wert, Gewicht, Umfang oder Fracht mehr als die Halfte der 
Ladung ausmacht. Wird das Schiff freigegeben, weil diese Voraus
setzung nicht zutrifft, so fallen die Kosten des Prisenverfahrens dem 
Schiff Zur Last. Weun das angehaltene Schiff der Einziehung nicht 
unterliegt, so kann es Zur Fortsetzung der Fahrt ermachtigt werden, 
wenn der Kapitan die Konterbande dem anhaltenden Kriegsschiff iiber-
liefert. . 

b) Die dem Eigentiimer der Konterbande gehorende, an Bord des 
Schiffes befindliche harmlose Ware unterliegt ebenfalls der Einziehung. 

c) Befindet sich das angehaltene Schiff in Unkenntnis der Feind
seligkeiten oder der Konterbandeerklarung, oder hat der Kapitan die 
Konterbande noch nicht ausladen konnen, so kann die Einziehung nur 
gegen Entschadigung erfolgen. 

4. Der Beflirderung von Kriegskonterbande steht die neutralitats
widrige Unterstiitzung gleich (Art. 45-47)9). 

7) tiber die Reisetheorie vgl. auch oben .Anm. 3 und § 64 Anm. 6. - Riib
n er , Die Theorie von der Einheitlichkeit der Reise im Kriegskonterbanderecht, 1908. 
Woothke, Die Theorie der Einheit der Reise der Kriegskonterbandegiiter. Tii
binger Diss. 1910. Gilge, Die Anwendung der Lehre von der einheitlichen Reise 
auf die Zufiihrung von Kriegskonterbande. Diss. Bresl. 1915. 

8) Der SchluBsatz des § 42 in der vorigen Auflage "Die Bestimmungen iiber 
Kriegskonterbande finden auch im Landkrieg Anwendung (Art. 36)" war zumindest 
miBverstandIich. 

9) Hold v. Ferneck, S.145. v. GroB, Neutralitatswidrige Unterstiitzung. 
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a) Neutralitatswidrige Unterstiitzung (unneutral services), auch 
Quasi-Konterbande (conterbande par analogie) genannt, ist die Be
forderung von Kriegsmannschaften oder Nachrichten im Interesse 
des Feindes. 

b) Die allgemeine Rechtsfolge der neutralitatswidrigen Unter
stiitzung ist die Einziehung des Schiffs und der dem Eigentiimer des 
Schiffs gehOrigen Ware. 

c) Die Erklarung von 1909 unterscheidet einen leichteren und 
einen schwereren Fall, je nachdem es sich um eine einzelne Fahrt oder 
um dauernde Verwendung handelt. Der erstere ist gegeben, wenn 
1. das Schiff die Reise eigens zum Zweck der Beforderung einzelner 
Mitglieder de.r feindlichen Streitmacht oder der Ubermittlung von Nach
richten ausfiihrt; 2. wenn es mit Wissen des Eigentiimers, Charterers 
oder des Kapitans eine geschlossene feindliche Truppenabteilung oder 
eine oder mehrere Personen an Bord hat, die wahrend der Fahrt die Ope
rationen des Feindes unmittelbar unterstiitzten. In diesem Fall unter
liegt das Schiff der Behandlung, die ein neutrales, der Einziehung we
gen Kriegskonterbande unterworfenes Schiff erfahren wiirde (vgl. 3c). 
Der Einziehung verfallen auch die dem Eigentiimer des Schiffes ge
horenden Waren. 

Der zweite Fall ist gegeben: 1. Falls das Schiff sich unmittelbar 

Diss. Heidelb. 1913. Wehberg, S.123. de Louter Bd.2, S. 479; Oppenheim 
Bd. 2, S. 487. 

Der "Trent-Fall" hat eine Beriihmtheit erlangt. 1m amerikanischen Se
zessionskriege (1861) hatte ein Kreuzer der Nordstaaten den englischen Postdamp
fer "Trent" angehalten und von fum diplomatische Agenten der Siidstaaten, die 
von Havanna auf dem Wege nach England und Frankreich waren, herunterge
holt. England verlangte ihre Freilassung, da sie als diplomatische Agenten einer 
Haft nicht unterl.ii.gen. Das ist nicht haltbar. Die Unionsregierung lieB die Agenten 
frei, weil der Trent keinem Prisenverfahren unterworfen worden ware. Dber den 
"China-F.all" (ein englisches Kriegsschiff holte 1916 von dem amerikanischen 
Dampfer "China" bei Shanghai eine Anzahl Deutscher, Osterreicher und Tiirken 
herunter) vgl. Hatschek, S.356; Bendix, Volkerrechtsverletzungen GroG
britanniens, S.56; Moore Bd.7, S.768. 

1m "Manouba-Fall" handelte es sich urn einen franzosischen Postdampfer 
(Manouba), der im italienisch-tiirkischen Kriege am 18. Januar 1912 siidlich von 
Sardinien durch ein italienisches Kriegsschiff angehalten und nacn Cagliari einge
bracht wurde, um die Vbergabe von 29 tiirkischen Fahrgasten die nach der Ansicht 
des italienischen Kommandanten der tiirkischen AImee angehOrten, durchzusetzen. 
Die Tiirken wurden dem franzosischen Konsul in Cagliari abgeliefert und auf 
einem franzosischen Dampfer nach Marseille geschafft, von wo ihnen, mit Ausnahme 
von einem (tiirkischen General) die Weiterreise gestattet wurde. Der FaU ist vom 
Haager Schiedshof am 6. Mai 1913 entschieden worden, der das Recht zur Durch
suchung des Schiffes und zur Festhaltung von fum beforderter feindlicher Mann
schaften bejahte. Vgl. Niemeyer im "Werk von Haag", 2. Serie, Bd. 1, 3. Teil, 
S. 345ff. und im Worterbuch Bd. 1, S. 181 (Carthage und Manouba-Fall); Hold 
v. Ferneck, S. 157. 
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an den Feindseligkeiten beteiligt; 2. unter dem Befehl oder der Auf
sicht eines feindlichen Agenten sich befindet; 3. von der feindlichen 
Regierung gechartert ist; 4. falls es derzeit ausschlieBlich zur BefOr
derung von feindlichen Truppen oder zum Nachrichtendienst im In
teresse des Feindes bestimmt ist. In diesem FaIle wird das Schiff wie 
ein feindliches Handelsschiff behandelt. 

d) Jede in die feindliche Streitmacht eingereihte Person, die an 
Bord eines neutralen Handelsschiffes betroffen wird, kann zum Kriegs
gefangenen gemacht werden, auch wenn das Schiff der Beschlagnahme 
nicht unterliegt (vgl. oben § 60 I 1). 

5. Der Kriegfiihrende hat das Recht, neutrale Handelsschiffe anzuhalten 
und zu durchsuchen, urn· die BefOrderung von Kriegskonterbande oder die 
neutralitiitswidrige Unterstiitzung feststellen zu kOnnen. 

a) Anhaltung und Durchsuchung erfolgt in der oben § 65 A V ge
schilderten Weise (S. 524). 

b) Neutrale Schiffe unter dem Geleit (convoi) ihrer 
Kriegsflagge sind von der Durchsuchung befreit (Art. 61, 
62)10). Das Recht des Convoi, das bis dahin von England bestritten 
war; ist damit anerkannt. Das Deutsche Reich hatte in verschiedenen 
Vertragen mit den siid - und mittelamerikanischen Staaten diesen Rechts
satz ausdriicklich ausgesprochen. V gl. Art. XXI Absatz 4 des friiheren 
Deutschen Freundschafts- usw. Vertrages mit Salvador yom 13. Juni 
1870 (R. G. Bl. 1872 S. 377). Dieselbe Ansicht verlraten Frankreich wah
rend des Kriegs 1870/71 und das Institut fUr Volkerrecht 1887 .. Da
gegen hat die deutsche Delegation (ohne Auf trag ihrer Regierung) in 
London das Recht des Geleites vergeblich bekampft. MiBbrauch ist 
selbstverstandlich moglich; insbesondere kann der Kommandant des 
Geleitschiffes getauscht worden sein. Verdachtsgriinde berechtigen das 
anhaltende Kriegsschiff aber nicht zur Durchsuchung, sondern nur zur 
Mitteilung an das Geleitschiff, dessen Kommandant dariiber zu ent
scheiden hat, ob er dem verdachtigen Schiff den Schutz des Geleites ent
ziehen will oder nicht. N ur iill ersteren Fall ist die Wegnahme gestattet; 
im· letzteren muB die Meinungsverschiedenheit auf diplomatischem 
Wege ausge~ragen werden. . 

Die Bestimmungen iiber das Geleit finden auf die neutralitats
widrige Unterstiitzung (oben Ziffer 4) unmittelbar, auf die Annaherung 
an die blockierle Kiiste entsprechende Anwendung. 

c) Neutrale Postdampfer sind von der Anhaltung und Durch
suchung nicht befreit; doch solldie Untersuchung nur im Notfall 
unter moglichster Beschleunigung vorgenommen werden. Die auf ihnen 
gefundenen Briefpostsendungen sind unverletzlich (oben § 65, S. 523); 

10) Hold v. Ferneck, S. 196; Moore Bd.7. S.491. 
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erfolgt die Beschlagnahme des Schiffes, so sind sie moglichst unverziig
lich weiterzubefordern (Art. 1 und 2 des 11. Abkommens von 1907) 11). 

Die Durchsuchung der auf hoher See betroffenen Postdampfer hat 
an Ort und Stelle zu erfolgen; Abschleppung in einen Hafen des Krieg
fiihrenden ist unzulassig. 

d) Flucht des angehaltenen Schiffes sowie gewaltsamer Wider
stand gegen die rechtmaBige Ausiibung des Anhaltungs-, Durchsuchungs
oder Beschlagnahmerechts hat die Anwendung von Gewaltmitteln und 
die Einziehung des Schiffes zur Folge. Die Ladung unterliegt der. 
selben Behandlung, welche die Ladung eines feindlichen Handelsschiffs 
erfahren wiirde; die dem Kapitan oder dem Eigentiimer des Schiffs ge
horenden Waren werden als feindliche Waren angesehen (Art. 63 von 
1909). 

6. Neutrale Kauffahrteischiffe kiinnen demnach nur dann in Beschlag 
genommen werden, wenn sie 

a) sich des Blockadebruchs schuldig gemacht haben (§ 64 A V), 
b) Konterbande gefiihrt haben (§ 68 B), 
c) den Kriegsgegner neutralitatswidrig unterstiitzt haben (§ 68 B 4). 
Die in Beschlag genommenen Waren konnen sein: 
a) Konterbande nebst den iibrigen dem Schiffseigentiimer gehO

rigen Waren, 
b) die dem Eigentiimer eines neutralen Schiffs, das neutralitats

widrige Unterstiitzung geleistet hat, gehOrenden Waren. 
7) Die Zerstorung des neutralen Schiffes biIdete 1907 den Gegen

stand lebhafter Erorterung 12). Nach dem von Japan unterstiitzten 
englisch-amerikanischen Vorschlag sollte sie unbedingt verboten wer
den; doch kam es dariiber zu keiner Verstandigung. Die Londoner 
Konferenz hat sie grundsatzlich untersagt, aber im FaIle der Not ge
stattet; dann namlich, wenn die Wegfiihrung des Schiffs das Kriegs
schiff einer Gefahr aussetzen, oder den Erfolg der kriegerischen Opera
tion, worin es derzeit begriffen ist, beeintrachtigen konnte. Vor der Zer
storung miissen die an Bord befindlichen Personen in Sicherheit gebracht 

11) Oben § 65 Anm. 9. Uber die Briefpost.sendungen vgl. 'Staiil v. Hol
stein, Postens behandling under krig, 1916. - 'Ober die Beschlagnahme der 
Deutschen Postdampfer "Herzog" und "Bundesrat" durch die Englander vgl. 
N. R. G. 2. s. 29, 456. Heinze, Die Beschlagnahme der deutschen Postdampfer 
durch die Englander, 1900. (Englische) Correspondence with the U. St. ambassador 
respecting the treatment of mails on neutral vessels. Januar 1916. 

12) Vorgeschichte: Ru.Bland, das mit Flottenstiitzpunkten, wohin die Priseu 
gebracht werden konuten, am diirftigsten ausgestattet ist, hatte, seinem Prispu
reglement entsprechend, im Kriege mit Japan u. a. auch englische und deutsche 
Prisen zerstort (Willms, Flottenstiitzpunkte, S. 99). Vgl. allgemein Trautmann, 
Die Frage der Zerstorung neutraler Prisen, Arch. o. R. Bd. 26, 1910, S. 513. Oben 
§ 65 Vb, ferner Garner Bd. 2, S. 256. 
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und die Schiffspapiere und sonstigen Beweisstiicke auf das Kriegsschiff 
iibernommen werden. Das zerstorende Kriegsschiff hat den Beweis zu 
fUhren, daB die Zerstorung notwendig war; gelingt der Nachweis nicht, 
so ist die nehmende Macht unter allen Umstanden, mag die Wegnahme 
rechtmaBig gewesen sein oder nicht, zum Schadenersatz verpflichtet. 
Gelingt der Nachweis, wird aber die Wegnahme fUr nicht gerechtfertigt 
erklart, so istErsatz zu leisten. Statt das Schiff zu zerstoren, kann 
das nehmende Kriegsschiff die Ubergabe einziehbarer Waren, die an 
Bord eines der Einziehung selbst nicht unterliegenden Schiffs gefunden 
werden, verlangen oder sie zerstoren; die Raftung der nehmenden Macht 
bestimmt sich dann nach denselben Grundsatzen wie bei der Zer
storung des Schiffs (Art. 48-54 der Londoner Erklarung von 1909). 

Das Recht zur warnungslosen Versenkung neutraler 
Prisen ist im Weltkrieg vielfach erortert worden. Es unterliegt keinem 
Zweifel, daB die Versenkung nach den Regeln des Kreuzerkrieges 
nur in dem oben erwahnten Ausnahmefall und unter den dort erwahn
ten VorsichtsmaBregeln zulassig ist (oben § 65, S. 525). Ebenso zweifellos 
ist es aber, daB im Tauchbootkrieg jener Ausnahmefall die Regel bilden 
und die Rettung der Besatzung wie der Schiffspapiere nicht immer 
moglich sein wird. Unrichtig aber ware es, daraus die Unzulassigkeit 
der Tauchbootwaffe im Kampfe gegen die Zufiihrung von Kriegskonter
bande ableiten zu wollen. Denn diese Waffe war den Signatarmachten 
von 1899 und 1907 genau bekannt; trotzdem haben sie keinerlei Verbots
vorschriften fiir notig erachtet. 

Es darf ferner nicht vergessen werden, daB, nachdem die Lon
doner Erklarung im Weltkrieg nicht zur Anwendung kommt, jeder 
Kriegfiihrende, bei dem Fehlen eines Gewohnheitsrechtes, die Frei
heit der EntschlieBung zuriickgewonnen hat. Dazu kommt weiter die 
Erwagung, daB die Abgrenzung des Sperrgebietes den neutralen Machten 
ausnahmslos rechtzeitig bekanntgegeben war, so daB bei Befahrung 
der Gefahrzone die Gefahr den Befahrenden trifft (oben S. 515). 
Bei den deutschen Sperrungen ist endlich in Betracht zu ziehen, daB 
jede von ihnen eine Repressalie gegen gleichartige englische MaB
regeln war I3) .. 

8. Die Rechtma/ligkeit der Wegnahme von Schiff und Ladung ist im 
prisengerichtlichen Verfahren festzustellen. 

a) Das nehmende Kriegsschiff hat, von den eben besprochenen Aus
nahmefallen abgesehen, die Prise vor das nationale Prisengericht 
zu stell en. Soweit das Verfahren nach dem nationalen Recht des N ehme
staates als "ReklameprozeB" gestaltet, d. h. dem Eigentiimer des Schiffs 
oder der Ladung der negative Beweis der Unschuld aufgebiirdet 

13) Vgl. oben § 64 Anm. II. - Hold v. Ferneck, S.I60. Trautmann, 
Arch. o. R. Bd. 26, S. 513. 
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ist, sind diese Bestimmungen durch die Erklarung von 1909 geandert. 
Nach dieser hat die nehmende Macht den Beweis der Schuld zu erbringen 
(§ 65 B, S. 527). Wird die Beschlagnahme des Schiffs oder der Waren von 
dem Prisengericht nicht bestatigt, oder wird sie ohne gerichtliches Ver
fahren im VerwaItungswege aufgehoben, so haben die BeteiIigten An
spruch auf Schadenersatz, es sei denn, daB ausreichende Griinde fUr 
die Beschlagnahme vorgelegen haben (Art. 64 von 1909). 

Gegen die Entscheidung des nationalen Prisengerichts solIte der 
Rekurs an den internationalen Prisenhof offen stehen (§ 65 B IV); 
und zwar nicht bloB einer neutralen Macht, wenn es sich um ihr 
Eigentum oder das ihrer Angehorigen handelt, oder wenn die Wegnahme 
eines feindlichen Schiffes in ihren Kiistengewassern erfolgt ist - son
dern sogar einer neutralen Privatperson, wenn es sich um ihr 
Eigentum handelt. 

b) Die neutrale Prise wird frei, wenn sie entkommt oder dem 
aufbringenden Kriegsschiff wieder weggenommen wird. Sie wird nicht 
frei, wenn sie durch die Kiistengewasser ihres eigenen Landes hin
durchgefUhrt wird; wohl aber, wenn sie, ohne daB die oben § 67 Z. 4 an
gefUhrten Voraussetzungen gegeben sind, in einen Hafen ihres eigenen 
Landes eir.gebracht worden ist 14). 

c) Mit dem AufhOren des Kriegszustandes falIt auch das Prisen
recht hinweg. Neue Wegnahmen diirfen nicht erfolgen; die bereits er
folgten konnen aber ahgeurteilt werden (oben § 65, S. 526)15). 

V. Beendigung des Kriegszustandes 1). 

§ 69. 
Kriegsziel und Kriegsursache brauchen sich nicht zu decken. 

Erst der Ausgang des Krieges erweist den Krieg als ein Mittel der 
Politik. Darum gewinnt auch hier erst das Kantische Wort seine Wucht: 
"Die wahre Politik kann ... keinen Schritt tun, ohne vorher der Moral 
gehuldigt zu haben 2 )". 

14) Gegf'n den letzten Halbsatz Ob. Prisengericht im Faile Thorsten (D. J. Z. 
Ed. 22, S. 243). 

15) Vgl. Erusa, Rev. Gen. Ed. 4, S.157 gegen Fedozzi, Rev. Ed. 29, S.64, 
Oppenheim Ed. 2, S. 630. 

1) v. Kirchenheim, H.H.4, §§172-179; Ullmann, 539ff.; Rivier,S.458ff; 
de Louter Ed. 2, S. 374. Merignhac Ed. 3, 1, S. 121. Nys Ed. 3, S. 737. Op
penheim Ed. 2, S. 356-382. Focherini, il postliminio nel moderno diritto inter
nazionale, 1908; Philippson, Termination of war and treaties of peace, 1916. 
Ponsonby, Wars and treaties 1815 to 1914 (1918). Hatschek, S.363. Nur 
fiir amtliche Zwecke gefertigt als Queilensammlung ist das "Corpus Pacificationum 
1792-1913" (Wien). - 1m allgemeinen auch die Schriften zu § 4 (Weltkrieg). 

2) Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden 1795 Anhang I gegen Ende. Au
gust Messer in seiner Ausgabe der Schrift (1924) bezeichnet den Satz als den Leit-
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I. Der Kriegszustand kann ohne Friedensve rtrag authoren. 
1. Durch Einstellung der FeindseJigkeiten von beiden Seiten. 

So hat PreuBen mit Liechtenstein weder 1866 noch spater einen 
Friedensvertrag geschlossen. Der Unabhangigkeitskrieg zwischen Spa
nien und den siidamerikanischen Kolonien ist (1825) ohne Friedens
schluB erloschen, auch 1867 der Krieg zwischen Frankreich und Mexiko. 

2. Durch Unterjochung des Gegners (Eroberung, debellatio oder sub
jugatio) • 

Der eroberte Staat hort auf, als Staat, mithin als volkerrecht
liches Rechtssubjekt, zu bestehen. In diesem FaIle konnen Abmachun
gen oder "Kapitulationen" iiber die Person des bisherigen Herrschers, 
sein Vermogen, das geschlagene Heer usw. vorangehen, die den Friedens
schluB ersetzen. Beispiele bieten die mit Hannover von PreuBen am 
29. Juni 1866 zu Langensalza geschlossene Kapitulation, sowie die Ver
einbarung zwischen den englischen Generruen und den Bureniiihrern 
vom 31. Mai 1902. "Cher eroberte Staatsteile kann der Eroberer frei 
verfiigen (oben § 17 12). 

n. Endigung durch Friedensvertrag 3). 

1. Der Friedensvertrag steht unter denselben volkerrechtJichen Rechts
regeln wie jeder andere Staatsvertrag. 

Dies gilt insbesondere von der Berechtigung des Staatsoberhauptes, 
den von ihm beherrschten Staat zu binden (oben § 22 I). Das in Kriegs
gefangenschaft geratene Staatsoberhaupt kann einen verbindlichen Frie
densvertrag schlieBen (oben § 30 IV 6). Die Verbindlichkeit tritt nach 
allgemeinen Grundsatzen, sofern nichts anderes bestimmt wird (oben 
§ 31 bei ADm. 13, unten ADm. 7 a), erst mit der Ratifikation ein. 

Ein Waffenstillstand, der dem Friedensschlusse vorausgeht (oben 
§ 57 B), ist nicht dazu bestimmt, dem Friedensvertrage wesentlichen In
halt vorwegzunehmen4). - Die Regelung im Waffenstillstand zu 
Compiegne vom 11. November 19185) war nicht volkerrechtlicher Brauch, 
sondern MiBbrauch. 

Nicht selten geht dem eigentlichen Friedensvertrag ein Prali
minarfrieden voran. 

gedanken der ganzen Schrift (S.ll). Dazu im weiteren Waldeckers Beitrag 
zur Kant-Festschrift des Archivs fiir Rechts- u. Wirtschaftsphilosophie, 1924. 

3) Die Indogermanen haben keinen gemeinsamen Ausdruck, weder fiir Krieg 
noch fUr Frieden. "Friede" geht sprachlich auf die gleiche Wurzel zuriick wie 
Freund, froh, Versohnung, wahrend die romanisch-englische Bezeichnung nur eine 
Vereinbarung betont. 

4) Die Tiirkei hatte bis zum Frieden von Kudschuk-Kainardschi (1774) mit 
christlichen Staaten nie einen Frieden, sondern immer nur einen Waffenstillstand 
geschlossen. 

5) Strupp, in Z. Vo. R. Bd.11, 1919, S.252. 
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So bildeten die Versailler FriedenspriiJiminarien vom 26. Februar 
1871 die Grundlage fiir den Frankfurter Frieden vom 10. Mai 1871; 
der Vorfrieden von San Stefano' vom 3. Marz 1878 die Grundlage fiir 
den Definitivfrieden zu Konstantinopel vom 8. Februar 1879; der tiir
kisch-griechische Praliminarfrieden vom 18. September 1897 die Grund
lage fUr den definitiven Friedensvertrag vom 14. Dezember 1897. 

Die Bedeutung des Praliminarlriedens liegt in der bindenden Fest
legung der Grundlagen fUr den Definitivfrieden; einseitig sind neue 
Anspriiche des Siegers mithin ausgeschlossen, und diirlen Zugestandnisse 
des Besiegten nicht widerrufen werden. Dem Versailler Vertrag ist 
ein formlicher Praliminarlriede nicht vorausgegangen. Der Noten
wechsel zwischen Deutschland und den V. St. v. Amerika (Oktober
November 1918) kommt im Wesen einem Praliminarfrieden nahe -
in keiner Weise allerdings in der Durchfiihrung6). 

2. Die allgemeine und grundsiitzliche Wirkung des Friedensschlusses ist 
zuniichst die Beendigung des Streites zwischen den Kriegfiihrenden, die Er
ledigung des casus belli, die Wiederherstellung der voIkerrechtlich geregelten 
friedlichen Beziehungen; zugleich bewirkt der Friedensschlun, dan die durch 
den Kriegszustand begrundeten Rechte und Pflichten der N eutralen wieder hin
wegfallen. 

Insuweit also tritt der friihere Rechtszustand wieder in Kraft 
(sogenanntes Postliminium). Die friihere Staatsgewalt iibernimmt 
die Leitung der Staatsgeschafte in den vom Feinde besetzt gewesenen 
Gebietsteilen; die Gefangenen werden frei; das "angeforderte" beweg
liche und unbewegliche Gut faUt an den Eigentiimer zuriick. Doch 
behalten die nach Kriegsrecht erlolgten Rechtshandlungen ihre Rechts
wirksamkeit. Und die durch den Krieg aufgehobenen Vertrage treten, 
von besonderen Vereinbarungen abgesehen, nicht wieder in Kraft (oben 
S. 266). Der Einwand des Besiegten, daB er durch Gewalt zum Ab
schluB des Friedens gezwungen worden sei, ist ausgeschlossen; der 
Gedanke der Revanche steht, wie schon Kant 1795 betont hat, im 
Widerspruch zu dem innersten Wesen des Friedensvertrages. Das 
gleiche gilt aber auch von der wirtschaftlichen Boykottierung des Geg
ners nach der Beendigung des Waffenkrieges 7). 

6) Vgl. Jahrreiss, Das Problem der rechtlichen Liquidation des Weltkrieges 
fiir Deutschland (1924), ohne daB allen Einzelausfiihrungen zugestimmt zu werden 
braucht. Gjelsvik, D. J. Z. 1922, S.641. - Lloyd George CUbersetzung von 
W. Simons), 1st wirklich Friede? 1922/23, 1924; Alcide Ebray Ctfuersetzung 
von Nowak), Der unsaubere Friede (Versailles), 1925. 

7) Ich habe die Satze, die v. Liszt niederschrieb, als die Kampfe im Welt
krieg ihren Hohepunkt erreichten, unverandert gelassen. 1m Spiegel des Versailler 
Vertrages, zumal er den Wirtschaftskrieg nur zum Teil liquidiert, zum andern 
Teil fortfiihrt, sehen sie allerdings zur Unkenntlichkeit verzerrt aus. Namentlich 
ist die Illusion eines unvermittelten postliminium zerstort, wenn man verfolgt, wie 
sich zwischen den Friedensvertragsparteien immer eine neue Verwicklung an die 
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In dem iiblichen Rahmen der Friedensvertrage halten sich u. a. 
die Ostfrieden zu Brest-Litowsk mit der Ukraine und mit RuBland yom 
9. Februar und 3. Marz 1918 (oben S. 5'2 Anm. 5), wie schon die Kapitel
iiberschriften der sog. Zusatzvertrage erkennen lassen: Aufnahme der 
diplomatischen und konsularischen Beziehungen - Wiederherstellung 
der Staatsvertrage - Wiederherstellung der Privatrechte - wechsel
seitiger Ersatz fUr Zivilschaden - Austausch der beiderseitigen Kriegs
gefangenen und Zivilinternierten - Fiirsorge fUr Riickwanderer - Am
nestie - Behandlung der in die Gewalt des Gegners geratenen Kauf
fahrteischi£fe und Schiffsladungen (Kauffahrteischi£fe, die bei Kriegs
ausbruch in den Hafen des anderen Teils lagen, werden zuriickgegeben 
oder, soweit das nicht mi:iglich ist, in Geld ersetzt; als Prisen aufgebrachte 
Kauffahrteischi£fe sind als endgilltig eingezogen anzusehen, wenn sie 
vor der Ratifikation der Friedensvertrage durch rechtskriiftiges Urteil 
eines Prisengerichts kondemniert worden sind, im iibrigen sind sie zuriick
zugeben oder, soweit sie nicht mehr vorhanden sind, in Geld zu ersetzen). 

Die Regelung betri£ft jeweils beide Vertragsteile in gleicher Weise. 
In jeder Hinsicht abweichend verhalt sich der Versailler Friedens

vertrag von 1919, so 110ch in seinem letzten Artikel (440): "Deutsch
land nimmt und erkennt aIle von irgendeinem Prisengericht einer al
liierten oder assoziierten Macht erlassenen Entscheidungen und Anord
nungen betre££end deutsche Handelsschiffe und deutsche Waren als 
gilltig und verbindlich an. . .. Die alliierten und assoziierten Machte 
behalten sich das Recht vor, unter den Bedingungen, die sie festsetzen 
werden, die von den deutschen Prisengerichten erlassenen Entschei
dungen und Anordnungen, gleichviel, ob diese .... die Eigentumsrechte 
von Staatsangehi:irigen der genannten Machte oder von neutralen Staats
angehi:irigen tre££en, nachzupriifen ..... ferner verp£lichtet sich Deutsch
land, die Anregungen anzunehmen und auszufUhren, die ihm nach dieser 
Priifung des Einzelfalles iibermittelt werden." V gl. ferner Eingang des 
Vertrages am Ende und Art. 279 (diplomatische und konsularische Be
ziehungen), 282f£. (Staatsvertrage), 296-311 (Privatrechte, Zivil
schaden), 221, 222 (Kriegsgefangene, mit einseitigem Amnestievorbehalt 
220 Abs. 3). 

3. Der Friedensvertrag enthalt haufig tiber die blolle WiederhersteHung 
des Friedensstandes (paix pure et simple)8) hinaus noch weitere besondere 
Vereinbarungen. Unter dies en sind zu erwahnen: 

a) Vereinbarungen tiber Gebietsabtretungen. 
Rier ist der Erwerb (anders als bei der Eroberung) ein abgeleiteter, 

andere schlieBt (die Abmachungen zwischen Deutschland und Polen auf Grund des 
Versailler Vertrages haben in ibrem Umfange nachgerade groteske Formen ange
nommen), ohne daB ein Ende dieser Art Regelung abzusehen ware, hinter der dann 
der Friede erschiene. . 

8) So der Friedensvertrag zu Bukarest zur Beendigung des Krieges zwischen 
Bulgarien und Serbien vom 19. Februar/3. Marz 1886 mit dem einzigen Artikel: 
"La paix est retablie entre Ie Royaume de Serbie et la Principaute de Bulgarie 
it dater du jour de la signature du present traite" (N. R. G., 2. S. 14, S. 284, Strupp 
Bd.2, S.9). 
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und es finden mithin die oben § 17 I aufgestellten Rechtsregeln An
wendung. Den Bewohnern der abgetretenen Gebiete pflegt das Options
recht zugestanden zu werden (oben § 17 II 2). 

Vor den Friedensverhandlungen 1918 lautete das Schlagwort 
"keine Annexionen". Trotzdem sind sie in den Pariser Friedensvertragen 
1919 in einem MaBe erfolgt, das Napoleonischen Zuschnitt zeigt, auf 
europaischem Boden wie iiber See - allerdings unter der mannigfachsten 
VerhiiIlung (Reannexion, Durchfiihrung des Nationalitatenprinzips, 
Kolonialmandate). Bisweilen aber lieBen sich militarische und wirt
schaftliche Begriindungen nicht umgehen. 

b) Die sogenannte Amnestieklausel, d. h. der Ausschlull der Strafverfol
gung gegen die beiderseitigen Staatsangehlirigen, die wiihrend des Krieges an 
den Feindseligkeiten gegen ihren Heimatstaat teilgenommen oder sich politisc1J. 
g'egen ihr Vaterland vergangen haben. 

Die Amnestieklausel pflegt einen fest en Bestandteil der Friedens
vertrage zu bilden. Sie findet sich bereits in Art. II des instrumentum 
pacis Osnabrugense 1648 (Strupp I 17) wie in spateren Vertragen. V gl. 
Art. 2 Abs. 2 des Frankfurter Friedens: "Kein Bewohner . der abge
tretenen Gebiete darf in seiner Person oder seinem Vermogen wegen 
seiner politischen oder militarischen Handlungen wahrend des Krieges 
verfolgt;"'g~sti)rt oder zur Untersuchung gezogen werden." Die Klausel 
ist bei Gebietsabtretungen von besonderer Wichtigkeit, hat aber auch 
iiberall dort Bedeutung, wo politische, nationale oder religiose Erregung 
die Bevolkerung zur Begiinstigung des Feindes hingerissen hat. Sie 
rechtfertigt sich durch die Erwagung, daB der FriedensschluB mit dem 
Gegner auch den Frieden im Innern bringen soIl. 

Solche Klausel findet sich nur ganz vereinzelt im Versailler Vertrage 
(78, 98, 218 fiir Oberschlesien und ElsaB-Lothringen). Umgekehrt war 
es den Verbandsmachten vorbehalten, Deutsche, die sie eines VerstoBes 
gegen die Gesetze und Gebrauche des Krieges anklagen, vor ihrenRichter
stuhl zu ziehen (Art. 228) und den vormaligen Deutschen Kaiser "wegen 
schwerster Verletzung des internationalen Sittengesetzes und der Heilig
keit der Vertrage" vor einem besonderen Gerichtshof, dessen 5 Mitglieder 
von den 5 Hauptmachten zu ernennen seien, abzuurteilen (Art. 227). 
Vgl. dagegen Anlage III zum Londoner Protokoll yom August 1924sa). 

Einen ganz anderen Standpunkt zeigt der Frieden zu Lausanne 
mit der Tiirkei, der von einer eingehenden Deklaration iiber die Am
nestie begleitet ist. 

c) Die Vereinbarung einer I{riegsentschiidigung, die der Besiegte an 
den Sieger zu zahlen hat. 

Ob der unterlegene Teil dem Gegner eine Vergiitung·fiir den Kriegs
aufwand zu leisten hat, ist eine reine Machtfrage, die sich nicht nach 

Sa) Leop. Schafer, Die Londoner Amnestievereinbarungen, 1925. 
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Rechtsgrundsatzen, sondern nach der Kriegslage und den gesamten 
politischen Verhaltnissen entscheidet9). 

Wahrend die Friedensverhandlungen 1918 unter der Losung ange
kniipft wurden: "keine Kontributionen" - hat der Versailler Vertrag 
iiber Deutschland ein ganzes Netz von Restitutionen und Reparationen 
geworfen (Teil VIII), zu denen sonstige Schadloshaltungen die Fiille 
treten (Teil IX) - ohne festen Betrag (ahnlich wie beim Tilsiter Frie
den 1807); abzuschatzen von einer besonderen Reparationskommission, 
die des Werkes nicht Herr werden konnte, so daB Konferenzen auf Kon
ferenzen der Staaten selbst es zu bewaltigen suchten, um im Jahre 
1924 beim Chaos angelangt zu sein - dieses alles fiir das Urteil der 
leicht zu leitenden Masse auf der Beschuldigung aufgebaut (Art. 231), 
"daB Deutschland wie seine Verbiindeten als Urheber fiir aIle Verluste 
bnd Schaden verantwortlich sind, die die verbiindeten Regierungen und 
ihre Staatsangehorigen infolge des Krieges, der ihnen durch den Angriff 
Deutschlands und seiner Verbiindeten aufgezwungen wurde, erlitten 
haben" - eine Beschuldigung, gegen die die deutsche Regierung stets 
protestiert hat 10). 

Die "Reparation", wie sie sich der Versailler Vertrag vorgestellt 
hatte ll ), hat sich nicht durchfiihren lassen; sie ist an dem Inhalte wie 
an der Organisation gescheitert; nachdem sie durch zahlreiche von vorn
herein zur Ergebnislosigkeit verurteilte diplomatische und militarische 
Versuche die deutsche Wirtschaft zerriittet und die deutsche Wahrung 
zum Zusammenbruch gebracht hatte - nicht ohne daB schlieBlich auch 
die internationale Wirtschaft die FoIgen dieses ratlosen Hinzogerns an 
sich verspiirt hatte. Das Erge bnis der jiingsten Bemiihungen liegt in dem 
Reparationsplan vor, den ein von der Reparationskommission ernannter 
SachverstandigenausschuB (unter dem Vorsitz des Amerikaners Dawes) 
am 9. April 1924 vorgelegt hat, einem Plane, der mit gewissen Anderun
gen in die Abmachungen der beteiligten Staaten auf der Londoner 
Konferenz unter dem 16. August 1924 Aufnahme gefunden hat 12). 

9) Vgl. Engmann, Reparationen 1792-1918, Z. i. R. Bd.30, S.146, 1922; 
Hans Herzfeld, Deutschland und das geschlagene Frankreich 1871-1873, 1924. 

10) Vgl. oben S. 55 und Literatur zur Kriegsschuldfrage S. 47 Anm. 1. Ferner 
Partsch, Le Dogme de la responsabilite glmerale et incontestee de l' Allemagne ... , 
1922. Perels, Der Friede von Versailles und der deutsche Staat, 1920. 

11) Umrisse oben S. 59ff. Es hat keinen Zweck mehr, es ist hier auch nicht 
der Ort, die einzelnen Stufen dieses Absturzes zu verfolgen. Geschrieben ist daruber 
Endloses, darunter freilich nur Weniges, was uber den Tag hinaus Lebenswert hat. 
Ein Uberblick bei Wingen, Funf Jahre Reparationspolitik, 1924; tabellarisch "Die 
Entwicklung der Reparationsfrage", 1923. Amtliche Unterlagen von der Reichs
regierung den Sachverstandigenausschussen ubergeben, Deutschlands Wirtschaft, 
Wahrung und Finanzen, 1924. Held, Worterbuch Bd. 1, S. 724. Zu den Dawes
Gesetzen vgl. Jur. Wochenschr. 1924, S. 1485 (mehrere Verfasser). 

12) Reichsgesetz iiber die Londoner Konferenz vom 30. August 1924 (R. G. 
Bl. 289), dem das SchluBprotokoll der Konferenz beigegeben ist. Die Sachver
standigengutachten, die neuen Gesetze und das Londoner Protokoll !nit Noten
wechsel sind u. a. von der Frankfurter Sozietatsdruckerei (1924) herausgegeben. 
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Die Abmachungen bedeuten z. T. eine Anderung von Teil VIn des Ver
sailler Vertrages. Hiernach hat Deutschland aus seinem Haushalt an 
den Agenten fur Reparationszahlungen folgende Zahlungen zu leisten: 
im 3. Jahre del' Ausfiihrung des Planes del' Sachverstandigen (d. i. im 
Jahre 1926/27) llO Millionen Goldmark; im 4. Jahre (1927/28) 500 Mil
lionen Goldmark; im 5. Jahre und in den folgenden Jahren (d. i. von 1928 
ab) 1250 Millionen Goldmark. Eine ErhOhung odeI' Verringerung im 
Spielraum bis 250 Millionen ist entsprechend dem Ertrage del' kontrol
lierten Einnahmequellen vorgesehen. Yom 6. Jahre ab (1929/30) solI 
eine Erhohung del' im Normaljahre (1928) vorgesehenen Leistungen 
entsprechend einem Wohlstandsindex eintreten, del' sich aus folgenden 
Komponenten zusammensetzt: Gesamtsumme del' deutschen Ein- und 
Ausfuhr, Gesamtsummen del' Einnahmen und Ausgaben des Reichshaus
haltes und des Haushaltes del' Lander PreuBen, Sachsen, Bayern (ab
zuglich del' Summen, die zur Erfullung del' Vertrages von Versailles 
zu zahlen sind), Eisenbahnguterverkehr nach Gewicht, Geldwert des 
Verbl'auchs an Zucker, Tabak, Bier und Branntwein in Deutschland, 
Gesamtbevolkerung Deutschlands, Verkauf an Steinkohle und Braun
kohle auf den Kopf del' Bevolkerung. Als Sic her he it fUr diese Leistun
gen verpfandet die deutsche Regierung die Ertrage aus den Zollen 
und den Abgaben auf Branntwein, Tabak, Bier und Zucker und unter
wirft sie del' Aufsicht eines von del' Reparationskommission ernannten 
Kommissars, dem ein beratender AusschuB (V. St. v. Amerika, Frank
reich, England, Italien, Belgien je 1 Vertreter) beigegeben wird. AuBel' 
diesen Leistungen sollen del' Reparation gewisse Zahlungen del' deutschen 
Reichsbahngesellschaft dienen, del' das Reich das ausschlieBliche Recht 
zum Betriebe del' Reichseisenbahnen (bis Ende 1964) zu ubertragen hat, 
und del' deutschen Industrie, nach dem Reichsbahngesetz und dem 
Industriebelastungsgesetz, beide yom 30. August 1924 (R. G. Bl. 272, 
257). Die Reichs bahngesellschaft gibt "Reparationssch uld
verschreibungen" im Nennwerte von II Milliarden Goldmark aus, 
die einem von del' Reparationskommission ernannten Treuhander aus
zuhandigen sind. Die Schuldverschreibungen sind mit 5 % jahrlich zu 
verzinsen und mit 1 % zu tilgen, jedochist die Jahresleistung yom 4. Jahre 
ab mit 660 Millionen Goldmark begrenzt. Die Glaubiger del' Schuld
verschreibungen sind durch eine kraft Gesetzes bestehende "Repara
tionshypothek" gesichert, d. i. eine allen eingetragenen Hypotheken im 
Range vorgehende Gesamthypothek an allen Grundstucken (nebst 
Zubehor), die zum Reichseisenbahnvermogen gehoren odeI' Eigentum 
del' Gesellschaft sind. Die Zahlungen werden von del' Reichsregierung 
gewahrleistet. Weiter ist den Unternehmen samtlicher industriellen 
und gewerblichen Betriebe (auch Bergbau-, Verkehrs-, Bank-, Versi
cherungs-, Gast-, Schank- und Beherbergungsgewerbe sowie Handel), mit 
Ausnahme del' Landwirtschaft, die Verzinsung und Tilgung eines Be
trages von 5 Milliarden Goldmark auferlegt. Uber diesen Betrag, del' 
durch ihr zu ubergebende Einzelobligationen del' belasteten Unternehmen 
gedeckt wird, stellt eine "Bank fur deutsche Industrieobligationen" 

v. Liszt-Fleischmann, V61kerrecht, 12. Auf!. 36 



562 V. Buch. Staatenstreitigkeiten. 

Industriebons auf den Inhaber aus und handigt deren 41/2 Milliarden 
dem von der Reparationskommission ernannten Treuhander aus. Die 
Bons sind mit 5 % verzinslich und yom dritten Jahre ab mit 1 % zu 
tilgen. Die Industrieobligationen sind durch eine kraft Gesetzes 
entstehende "Hypothek des offentlichen Rechts" an erster Stelle durch 
das Grundvermogen der Unternehmer gesichert. Die deutsche Regie
rung gewabrleistet Kapital, Zins und Tilgung der Einzelobligationen.
Neben dieser Regelung Iauft ein besonderes Abkommen iiber deutsche 
Sachlieferungen. Vor der Durchfiihrung der vereinbarten Organisationen 
war eine Anleihe von 800 Millionen Goldmark an Deutschland "zum 
Ausgleich des Staatshaushalt°s und zur Stabilisierung der deutschen 
Wahrung" vorgesehen. 

Das ausschlieBliche Entscheidungsrecht der Reparationskommission 
ist wesentlich eingeschrankt worden. Bei Meinungsverschiedenheiten 
zwischen der Reichsregierung und den fiir die Reparation bestellten 
Organen kann ein yom Prasidenten des Internationalen Gerichtshofs im 
Haag zu ernennender Schiedsrichter angerufen werden; bei Meinungs
verschiedenheiten mit der Reparationskommission iiber die Auslegung 
des Dawes-Planes ein dreigliedriges Schiedsgericht. 

Ob dieser jiingste Versuch, die ganze Reparationsfrage durch Fest
legung auf bestimmte Einnahmequellen umfassend zu vereinigen, sich 
wird verwirklichen lassen, vermag niemand vorauszusagen. Ein ge
wisser groBer Zug liegt in ihm - und zugleich das Eingestandnis des 
volligen Versagens der Regelung von Versailles 13). 

Eine Kriegsentschadigung eigener Art versteckt sich unter den "Be. 
sonderenBestimmungen", mit denenTeil VIII abschlieBt (Art. 245-247}. 
,seit Napoleons Kriegsziigen schien die Willkiir der Sieger verpont, 
sich, offen oder versteckt, eine sog. Kriegsentschadigung in der Form der 
Entfiihrung von Kunstwerken oder geschichtlichen Erinnerungszei. 
chen zuzubilligen. Der Weltkrieg kehrte auch hier zu aIterem Brauche 
zuriick, von dem der Bruch mehr ehrte als die Befolgung. Nach dem 
Versailler Vertrage ist Deutschland verpflichtet, nicht bloB die im Kriege 
1870/71 von Frankreich erbeutetenFahnen zuruckzugeben (Art. 245), son" 
dern an Belgien auch einst friedensgemaB erworbene GemaIde (die Fliigel 
des Triptychons der Briider van Eyck, "Die Anbetung des Lammes" 
und des Triptychons von Dierick Bouts, "Das Abendmahl ") aus den 
Museen in Berlin und Miinchen (Art. 247). Noch starker grenen solche 
"Sonderbestimmungen" in den Bestand Osterreichs an Kunstwerken ein 
(z. B. Riickgabe odes Triptychons des heiligen lldefons von Rubens an 
Belgien), namentlich zugunsten der Nachfolgestaaten. Innerhalb 12 Mo· 
naten seit Inkrafttreten des Friedens von St. Germain (Art. 195) hatte 
sogar ein yom ReparationsausschuB ernannter AusschuB von 3 Juristen 
die Umstande zu prUfen, unter denen bestimmte in Osterreich befind· 
Hche Kunstgegenstande yom Hause Habsburg und von andern Hausern, 
die in Italien regiert hatten, von dort weggebracht worden sind. Belgien, 

13) DaB ahnliche Schwierigkeiten auch fiir die Friedensvertrage mit Oster· 
reich und Ungarn erwachsen und langst noch nicht behoben sind, sei nur angemerkt. 
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Polen und der Tschechoslowakei stand es £rei, auch ihrerseits bei diesem 
Ausschusse den Anspruch auf Riickgabe bestimmter Kunstgegenstande 
anzumelden. 

d) Als Territorialgarantie zur Sicherung der Leistung kann dem Sieger 
die vollige oder teilweise militarische Besetzung des dem Besiegten ver· 
bleibenden Gebietes eingeraumt werden (S. 270). Vgl. den Frankfurter 
Frieden Art. 7 (§ 61 Anm.2) und in groBtem MaBstabe nach dem Ver· 
sailier Vertrage (Art. 428-432): Besetzung des westrheinischen deut· 
schen Gebietes durch die Truppen der Verbandsmachte wahrend 15 Jah· 
ren (vom lO. Januar 1920 ab) mit staHelweiser Raumung von 5 zu 5 
Jahren der Gebiete um die Briickenkop£e Koln, Koblenz und Mainz. 
In Verbindung damit Untersagung von Be£estigungen und militarischen 
Ubungen oder Unterhalten von Streitkraften auf dem linken und im 
Raume von 50 km auch auf dem rechten Ufer des Rheins (42-44). Dazu 
tritt die auferlegte Abriistung von Landheer, Seemacht und Lu£tstreit· 
kraften (Teil V) - ein Wiederaufleben und Uberbieten Napoleonischen 
Vorbildes. 

N och weiter gehende Sicherungen militarischer Art sind nicht ge
geben (vgl. Art. 428, 430, 44, Anlage II nach Art. 244 § 18) - sie wurden 
von den Verbandsmachten genommen (Mai 1921 Diisseldorf, Duisburg, 
Ruhrort; Januar 1923 Ruhrgebiet14). 

1m Zusammenhange mit der Londoner Komerenz von 1924 (vgl. 
zuvor c) haben die franzosische und die belgische Regierung unter dem 
16. August 1924 erklart, "daB, sie, wenn die in London zwecks Aus. 
fiihrung des Sachverstandigenplanes £rei vereinbarten Abmachungen 
in dem Geist der Loyalitat und der Friedfertigkeit ausge£iihrt werden, 
der die Verhandlungen der Komerenz beseelt hat, innerhalb einer 
H6chstfrist von einem Jahre, vom heutigen Tage ab gerechnet, die mili· 
tarische Raumung des Ruhrgebietes vornehmen werden". AuBerdem 
haben die in der Reparationskommission vertretenen Staaten durch 
A.nderungen in Anlage II zu Teil VIII des Versailier Vertrags (§§ 2a, 16a, 
17) eine Milderung des Eingreifens fiir den Fall der Nichterfiillung der 
Reparationspflicht beschlossen. 

e) Wiederinkraftsetzen der durch den Krieg aufgehobenen Staatsver. 
triige (oben S. 268). Gewisse Einschrankungen ergeben sich aus der 
yeranderten politischen Lage. Auch hierin wieder ist die Grundeinstel. 
lung im Versailier Vertrage eine entgegengesetzte. 

f) Wiederankniipfung wir~schaftlicher Verbindungen. 
Hier hatte der Versailier Vertrag das weiteste Feld gehabt, nacho 

dem ein ungeziigelter Wirtschaftskrieg aIle Faden zerschnitten oder 
verwirrt hatte. Die Bereinigung vollzieht sich in drei Richtungen, 
Deutschland gleichermaBen nur belastend: Abwicklung des Wirtschafts· 
krieges (Teil X Abschnitt 2-8). - Ausmerzung der deutschen Wirt· 

14) Schriften zum Ruhreinbruch oben § 55 Anm. 12. 
36* 
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schaftsinteressen (Teil IV iiber See, Art. 258, 260, 292, 293) - Wirt
schaftsvorrechte der Verbandsmachte (Abtretung des Saargebietes an 
Frankreich, des Seekabelbesitzes, der deutschen Kolonien, Art. 197, 201, 
und in TeilX Abschnitt I, TeilXI undXII die nackte societas leonina). 

Mit eingehender Regelung sucht der Versailler Vertrag (Teil X) 
die durch den Wirtschaftskrieg 15) aus den Fugen geratenen Rechts
verhaltnisse des privaten Wirtschaftslebens einzurenken. Hiermit ist 
ein ganz neues und iiberaus verwickeltes Stiick Kriegs- (und Nachkriegs-) 
internationales Privatrecht geschaffen, ein Feld besonderer wissen
schaftlicher Arbeit16), das aus einer bereits weitschichtigen Praxis (Ent
scheidungen der gemischten Schiedsgerichte) Nahrung zieht, und in 
einem Lehrbuche nicht durchschritten werden kann. Nur erwahnt seien 
auch die Einwirkungen auf neutrale Staaten 17). 

Die wortreichen und der Auslegung vielfaltig Schwierigkeiten be· 
reitenden Vorschriften betreffen in der Hauptsache das Folgende: 

(Abschnitt IV). "AuBerordentliche" KriegsmaBnahmen 
Deutschlands iiber Giiter, Rechte und Interessen von Staatsangehorigen 
-der Verbandsmachte (namentlich Uberwachung, Zwangsverwaltung) 
sind sofort aufzuheben (297 a, Anlage nach 298, § 3). Dagegen behaltne 
sich die Verbandsmachte das Recht vor, auch nach FriedensschluB 
noch aile Giiter, Rechte und Interessen von deutschen Btaatsangehorigen 
innerhalb ihres friiheren oder des durch den Friedensvertrag erworbenen 
Gebiets zuriickzubehalten und zu liquidieren (297b und Anlage nach 
298, § 9), was nichts anderes als einseitige Fortsetzung des Wirtschafts
krieges ist18 ). Die Angehorigen der Verbandsmachte haben einenAnspruch 

15) Vgl. oben § 57 Anm. 8, 9, 10. 
16) Schriften § 29 Anm. 9; § 4 Anm. 6, 17, 18, 19; § 43 Anm. 4-6. E. Isay, Der 

Begriff der "auBerordentlichen MaBnahmen" im Friedensvertrag von Yersailles, 
1922. Ausgabe des Reichsausgleichsgesetzes yom 24. April 1920 u. a, von Heil
fron,1920. Eindringend jetzt Dolle, Das materielle Ausgleichsrecht des Versailler 
Friedensvertrages unter besonderer Beriicksichtigung der Rechtsbeziehungen zu 
Frankreich und England, 1925. Nussbaum, Das Ausgleichsverfahren des Ver
sailler Vertrages, 1923. Heinzmann und Meyer, Auslandsforderung, Auslands
schuld und Abrechnung, 1920; Ernst Wolff, Privatrechtl. Beziehungen zwischen 
friiheren Feinden nach dem Friedensvertrag, 1921; Grimm, Die Einwirkung des 
Krieges auf internationale Lieferungsvertrage, 1922; E. Kaufmann, Studien zum 
Liquidationsrecht, 1925; Leske und Lowenfeld, Rechtsverfolgung im interna
tionalen Verkehr, Bd.6, Teil 1. 1924 (die Beschlagnahme, Liquidation und Frei
gabe deutschen Vermogens im Auslande); Franz Scholz, Z. Vo. R. Bd. 11, S. 496; 
Kaden, Le sequestre des entreprises ennemies' (Berlin 1923); Dreist, Die Ver
gutung der Okkupationsleistungen 2, 1922. - Partsch, Die mixed claims com
mission in Washingt0n (Auslandsrecht 1924 S. 131). 

17) Sauser-Hall, Les traites de paix et les droits prives des neutres, Lau
sanne 1924. Druckschrift Nr. 18 der Schweizerischen Vereinigung fUr Internatio
nales Recht: Berichte von Sauser-Hall und v. Waldkirch iiber "die Neutralen 
und die Reparation der Kriegsschaden", 1924. 

18) Auf diese Repressalienklausel haben inzwischen folgende Staaten, soweit 
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auf Entschadigung £iir allen Nachteil, der ihrem Vermogen auf deutschem 
Gebiete (im Umfange vom 1. August 1914) durch solche auBerordent
lichen KriegsmaBnahmen zuge£iigt worden ist (Anlage nach 298, § 1, 
Abs.2). Der Ersatzanspruch wird von einem Gemischten Schiedsgerichts
hof entschieden. Die Entschadigungen gehen zu Lasten Deutschlands. 
Sie durfen aus dem Vermogen der deutschen Reichsangehorigen, das 
sich in dem Gebiete oder unter der Aufsicht des Staates der den Anspruch 
erhebenden Person befindet, vorweg gedeckt werden (297 e, Anlage § 4). 
Die Bezahlung der Entschadigung kann durch die Verbandsmacht er
folgen und der Betrag zu Lasten Deutschlands geschrieben werden. 
Deutschland ist verpflichtet, seine Angehorigen wegen der Liquidation 
oder Einbehaltung ihrer Guter in den Vel'bandslandern zu entscha
digen (297i). 

(Abschnitt IlL) Zu einem Ausgleichsverfahren kommt es, falls 
eine Verbandsmacht dies Deutschland gegenuber innerhalb eines Mo
nats nach der Ratifikation verlangt (296e) 19). Wegen del' Schulden von 
Staatsangehorigen eines Kriegsteils an einen Angehorigen des andern 
Kriegsteils, wenn sie vor dem Kriege fallig geworden sind oder wenn sie 
wahrend des Krieges fallig geworden sind und aus Geschaften stammen, 
deren Aus£iihrung infolge der Kriegserklarung ausgesetzt worden ist; 
auch wegen der Kapitalbetrage und Zinsen der von einem Staate aus
gegebenen Werte, die vor oder wahrend des Krieges an den Angehorigen 
eines gegnerischen Staates zu entrichten gewesen waren (sofern nicht 
die Zahlung an die Angehorigen dieser Macht oder an die Neutralen 
wahrend des Krieges ausgesetzt worden war). Die Regelung dieser Ver
bindlichkeiten darf dann nicht unmittelbar von Schuldner zu Glaubiger, 
sondern nur durch Vermittlung von staatlich eingesetzten Ausgleichs
amtern erfolgen (296a), die im Verhandeln miteinander eine Vermitt
lung anstreben. LaBt sich der Fall nicht gutlich erIedigen, so wird er 
entweder einem Schiedsgericht oder dem Gemischten Schiedsgerichts
hof unterbreitet. Die Bestimmung, daB die Schulden in der Wahrung 
der jeweils beteiligten Verbandsmachte bezahlt oder gutgeschrieben 
werden, und, wenn sie auf eine andere Wahrung lauten, zu dem vor 
dem Kriege geltenden Umrechnungskurse umzuwandeln sind (296d, 
Valorisation), hat eine erkennbare Spitze gegen Deutschland. 

Jeder Vertragsstaat haftet £iir die Bezahlung der bezeichneten 
Schulden seines Staatsangeh6rigen (nicht jedoch fur die Schulden von 
Einwohnern solcher Gebiete, in die der Gegner vor dem Waffenstill
stande eingedrungen ist (296 b). Die Abrechnung erfolgt monatlich; 

deutsches Vermogen in ihrem Machtbereiche in Frage kommt, verzichtet: England, 
(mit EinschluB der Kolonien ohne Selbstverwaltung, lndiens, der Protektorate und 
der friiheren deutschen Schutzgebiete), die Siidafrikanische Union, Neuseeland 
(nicht Australien !), Kanada, Neufundland, Italien, Belgien, Jugoslawien, Portugal, 
Tschechoslowakei; Japan, Siam; Guatemala, HonduraR, Nicaragua, Peru. 

19) Das ist nur geschehen von GroBbritannien nebst Kolonien (ausgenommen 
Siidafrika), Frankreich, Italien, Belgien, Griechenland, Siam, Haiti. - Mit den 
andern Staaten besteht also ein unmittelbarer Geschaftsverkehr. 
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der Saldo ist binnen einer Woche von dem Schuldnerstaat bar zu be
gleichen (Anlage nach 296 § ll). 

(Abschnitt V): Vorkriegsvertrage. Vertrage zwischen Fein
den gelten als mit dem Zeitpunkt aufgehoben, an dem zwei der Betei
ligten Feinde geworden sind (mit gewissen Ausnahmen u. a. Hypotheken, 
Bergwerkskonzessionen, Vertrage zwischen Privaten und Verwaltungs
korperschaften). Nicht aufgehoben sind diejenigen Vertrage, bei denen 
im AIlgemeininteresse die Verbandsmacht, der eine Vertragspartei 
angehOrt, binnen 6 Monaten nach Inkrafttreten des Friedensvertrags 
erklart, da.6 sie auf der Ausfiihrung bestehe (299a, b, Anlage nach 303 
§ 2). Wenn die Ausfiihrung der aufrechterhaltenen Vertrage fiir eine 
Partei infolge der geanderten HandelsverhaItnisse einen erheblichen 
Nachteil bringt, kann der gemischte Schiedsgerichtshof der geschadigten 
Partei eine angemessene Entschadigung zubilligen (299b). AIle Verjah
rungs-, Ausschlu.6- und VerfaIlfristen sind fiir die Kriegsdauer gehemmt 
(300a), kein vor dem Kriege ausgestelltes Handelspapier darf wegen 
versaumter Vorlegung fiir verfallen erklart werden, wenn die Versau
mung wahrend des Krieges erfolgt ist (301). Sollte wahrend des Krieges 
von einem deutschen Gericht gegen den Staatsangehorigen einer Ver
bandsmacht ein Urteil ergangen sein, ohne da.6 er sich verteidigen konnte, 
so kann er Schadenersatz vor dem Gemischten Schiedsgerichtshofe 
verlangen (302 Abs. 2). Besondere Vorschriften gelten u. a. fiir die ver
schiedenen Parteien aus Versicherungsvertragen (Anlage nach 303, 
§§ 8££.) und fiir das gewerbliche Eigentum (306, Abs. 5) 20). 

Uber die Zusammensetzung der Gemischten Schiedsgerichte 
vgl. oben § 29 am Ende 21). Die Sprache des Verfahrens ist (mangels 
gegenteiliger Abmachung) je nach der von der beteiligten Verbands
macht (!) getroffenen Bestimmung englisch, franzosisch, italienisch oder 
japanisch (Anhang zu Art. 304, § 8). Die Entscheidungen sind endgiil
tig (304g). 

g) Die Totenopfer des Krieges. Erwahnung verdient Art. 16 des 
Frankfurter Friedens yom 10. Mai 1871: "Beide Regierungen ..... 
verpflichten sich gegenseitig, die Graber der auf ihren Gebieten beer
digten Soldaten respektieren und unterhalten zu lassen." Selbst hierbei 
vergi.6t der Versailler Vertrag (Art. 225 Abs. 2) nicht die entwiirdi
gcnde Einseitigkeit. 

4. Organisationen zur Durchfiihrung des Friedensvertrages machten 
sich friiher nur in bescheidenem Ma.6e erforderlich; so namentlich fUr 
die Abwicklung der Grenzberichtigungen. 

Den gegenteiligen Charakter weisen die Pariser Vertrage zum Ab
schlu.6 des Weltkriegs auf: 

Obenan stehtder Repara tionsa ussch u.6 (oben S. 60, 58,Anm.15), 

20) Bruck, Die Behandlung der Versicherungsvertrage im Friedensvertrag zu 
Versailles, 1920; Osterrieth, Gewerbl. Rechtsschutz (oben § 43 Anm.4). 

21) Der dort angefiihrten Literatur ist hinzuzufugen: Ruze, La jurisprudence 
des tribunaux arbitraux mixtes Rev. Bd. 49, 1922, S. 22. 
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dessen Zusammensetzung und Aufgaben bereits umschrieben sind 22). 
Der AusschuB hat seine Hauptgeschaftsstelle in Paris. Er wahlt den 
Vorsitzenden aus seiner Mitte fur ein Jahr. Er ist befugt, die erforder
lichen Beamten, Beauftragten und Angestellten zu ernennen, ihre Ver
gutungen festzusetzen und Sonderausschiisse zu bilden (Anlage II nach 
Art. 244 §§ 5-7). Die Kosten des Ausschusses und seines Personals 
tragt Deutschland (Art. 240 Abs. 2). AufgelOst soIl der AusschuB erst 
werden, "wenn Deutschland und seine Verbundeten aIle Summen, die 
von ihnen auf Grund des gegenwartigen Vertrages oder der Beschlusse des 
Ausschusses geschuldet werden, getilgt haben, und wenn aIle emp£an
genen Summen oder der entsprechende Wert unter die beteiligten Machte 
verteilt sind" (Anlage II § 23). 

Der Interalliierte RheinlandausschuB (Art. 432, Rheinland
abkommen, oben S. 55 Anm.8), als oberster Vertreter der alliierten und 
assoziierten Machte in den besetzten Gebieten23 ) sollte aus 4 Mitgliedern 
als Vertretern Belgiens, Frankreichs, GroBbritanniens und der Vereinig
ten Staaten bestehen; die Vereinigten Staaten haben sich jedoch nicht 
beteiligt. Entgegen mundlicher Zusicherung ist das besetzte Gebiet auch 
noch mit einem Netz von UnterbehOrden (Bezirks- und Kreisdelegierten) 
uberzogen. Die Kosten der amtlichen Tatigkeit und der Unterbringung 
des Ausschusses tragt Deutschland. Der AusschuB ist befugt, Verord
nungen mit Gesetzeskraft zu erlassen, "soweit dies fur die Gewahrleistung 
des Unterhaltes, der Sicherheit und der Bedurfnisse der Streitkriifte 
der alliierten und assoziierten Machte notig ist" (Art. 3 des Abkommens); 
er ist auch befugt, "so oft er es fUr notig halt", den Belagerungszustand 
uber das ganze Gebiet oder einen Teil davon zu verhangen. 

DerAusschuB fur die Regierung des Saarbeckens (Art. 49 
und Anlage 3, Kapitel II) mit Amtssitz im Saarbecken; er vertritt den 
Volkerbund 24 ). Der AusschuB besteht aus 5 vom Rate des VOlkerbundes 
auf ein Jahr ernannten Mitgliedern: 1 Franzose, 1 aus dem Saarbecken 
stammender und dort ansassiger Nichtfranzose, 3 Mitglieder, die drei 
andern Landern als Frankreich und Deutschland angehoren. Den VoI'
sitzenden ernennt der Rat des VOlkerbundes fur ein Jahr aus der Zahl 
der Mitglieder. Der AusschuB hat aIle Regierung,sbefugnisse, die dem 
Deutschen Reiche, PreuBen und Bayern zustanden (Anlage §§ 16-19); 
Anderungen in der Gesetzgebung kann er "nach Anhoren der gewahIten 
Vertreter der Bevolkerung", d. i. seit 1922 der "Landesrat", neben dem 
ein "StudienausschuB" besteht, beschlieBen (§ 23); er hat fur den Schutz 
der Person und des Eigentums zu sorgen (§ 30), auch "in der ihm ange
messen scheinenden Weise" fUr den Schutz der Interessen der Ein
wohner im Auslande (§ 21). Gehalt der Mitglieder wird aus den Einnah
men des Gebietes bezahlt (§ 17 Abs. 3). Nach dem 10. Januar 1935 so!l 

22) Jemolo, Rivista di diritto intern. Bd. 13 (1919), S.433; Hatschek,S.372. 
Strisower, Z. f. offent!. R. Bd.21 (1921), S.255. 

23) Heyland, Die Rechtsstellung der besetzten Rheinlande, 1923. 
24) R. Frank, Die staats- und volkerrechtl. Stellung des Saargebiets, Arch, 

o. R. Bd. 43, S. 1; Hatsohek, S. 161, . 
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eine Volksabstimmung entscheiden, ob diese Rechtsordnung beibehalten 
oder ob das Gebiet mit Frankreich (das steht voran) oder ob es mit 
Deutschland vereinigt werden solIe (§ 34). 

Die militarischen Uberwachungsausschiisse (Art. 203f£.) 
fiir Landheer, Seemach t und Luftfahrt vertreten die Regierungen 
der alliierten und assoziierten Hauptmachte bei der deutschenRegie
rung in allem, was die Durchfiihrung der militarischen Bestimmungen 
betrifft; jedoch nur derjenigen, fUr deren DurchfUhrung eine zeitliche 
Grenze festgesetzt ist (Art. 203, 208). Ihre Aufgabe muB deshalb als 
erledigt angesehen werden. Die Hauptmachte haben jedoch bisher erst 
die Ausschiisse fiir Luftfahrt und Seemacht (zum Teil) abgebaut, die 
Unterbrechung des Uberwachungsdienstes in den erregten Monaten der 
Ruhrbesetzung aber als AniaB benutzt, die Auflosung namentlich des 
Heeresausschusses hinauszuschieben. Die Uberwachungsausschiisse 
diirfen ihre Dienststellen am Sitz der deutschen Reichsregierung ein
richten, sie sind befugt, sich an jeden beliebigen Ort des Reichsgebiets 
zu begeben oder Unterausschiisse dorthin zu entsenden (Art. 205). 
"Der Unterhalt und die Kosten der Uberwachungsausschiisse und die 
Aufwendungen, die durch ihreTatigkeitveranlaBt werden, fallen Deutsch
land zur Last" (207). - Ubrigens wird Deutschland verpflichtet, "so
lange der gegenwartige Vertrag in Kraft bleibt, jede Untersuchung zu 
dulden, die der Rat des Volkerbundes mit MehrheitsbeschluB (!) fiir 
notwendig erachtet" (Art. 213). 

Verwaltungsrate fUr die Uberwachung deutscher Missions
gesellschaften und Missionspersonen (Art. 438). 

AuBerdem eine Anzahl von Ausschiissen fiir Grenzfestlegung 
(35 Belgien, 48 Saarbecken, 83, 87 Polen, Tschechoslowakei, 101 Danzig, 
III Schleswig), fiir Verwaltung und Abstimmung (88 Oberschlesien, 
95, 97 OstpreuBen, 109 Nordschleswig), Heimschaffung von Kriegsge
fangenen (215), Nachforschung nach VermiBten (222), Instandhalten 
von Grabstatten (225), Liquidierung der staatlichen Versicherung in den 
abgetretenen Gebieten (312)25). 

5. Ungewohnlich und politisch nicht ungefahrlich ist es, den Frie
densvertrag mit Dingen zu bepacken, die iiber den Kreis der Vertrags
parteien hinausgehen. Die Pariser Friedensbeschliisse tun dies durch 
Einbeziehung der Volkerbundsatzung (Teil IVers. Vertrag) und der 
Internationalen Organisation der Arbeit (Teil XIII) - als konnte der 
Mantel dieser Humanitat auch die iibrigen Teile des Vertrages decken, 
die er umschlieBt. 

25) "Uber die Ausgaben Deutschlands fUr die Besetzung und die Interalliierten 
Kommissionen hat die Reichsregierung im Mai 1924 eine (4.) Denkschrift dem 
Reichstage vorgelegt (Drucksachen des Reichstages, 2. Wahlperiode 1924, Nr.10). 

Zur Durchfiihrung des im Londoner SchluBprotokoll vom 16. August 1924 
(Abschnitt XI) angenommenen Sachverstandigenplans ist in Paris unter dem 
5. Mai 1925 ein umfangreiches Abkommen iiber die finanzielle Regelung der Lei. 
stungen aus Art. 8-12 des Rheinlandabkommens getroffen worden (Abdruck im 
R. G. Bl. 1925 II 315), das einen lehrreichen Einblick in die Arten, die Bewertung 
und die Anrechnung der deutschen Leist-ungen eroffnet. 



Urkunden-Anhang 
CUbersicht Seite XVIII} 

Filr die Auswahl der im folgenden abgedruckten Urkunden war eine verschiedene 

Riicksicht bestimmend. Teils sind es fiir die Entwicklung des Volkerrechts und das 

Verstandnis der volkerrechtlichen Gegenwart bedeutsame oder bezeichnende U rkunden 

neuerer Zeit; teils wollen sie als Beispiele fiir Vertrage gelten, die nach I nhalt und 

A ufbau bereits Typen geworden sind. 

In jeclem Falle kann der Anhang nur Stiickwerk sein, dazu dienend, die Kennt

nis von Form und Inhalt volkerrecktlicker Akte iiber die der systematiscken Dar

stellung gesteckten Grenzen kinaus zu erweitern und zu vertiefen; als Vorstufe und 

Briicke f'ilr die unerlapliche Benutzung der vollcerrechtlicken Quellenwerlce (oben § 6, 

S. 83, 84). 

Erster Teil. 
1. 

SchluBakte der Zweiten Haager Friedenskonferenz 
18. Oktober 19071}. 

Die Zweite Internationale Friedenskonferenz, die zuerst von dem Herrn 
Prasidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vorgeschlagen und sodann 
auf die Einladung Seiner Majestat des Kaisers aller ReuBen von Ihrer Majestat 
der Konigin der Niederlande einberufen worden war, ist im Haag am 15. Juni 
1907 im Rittersaale zusammengetreten mit der Aufgabe, den Grundsiitzen der 
Menschlichkeit, die dem Werke der Ersten Konferenz von 1899 zur Grundlage 
gedient haben, eine weitere Entwickelung zu geben. 

Folgende Machte haben an der Konferenz teilgenommen und dazu die 
nachstehend aufgefiihrten Delegierten ernannt (hier weggelassen): Deutschland, 
die Vereinigten Staaten von Amerika, die Argentinische Republik, Osterreich
Ungarn, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Kolumbien, die 
Republik Kuba, Diinemark, die Dominikanische Republik, die Republik Ekuador, 
Spanien, Frankreich, GroBbritannien, Griechenland, Guatemala, die Republik 
Haiti, Italien, Japan, Luxemburg, Mexiko, Montenegro, Nikaragua, Norwegen, 
Panama, Paraguay, die Niederlande, Peru, Persien, Portugal, Rumanien, RuB
land, Salvador, Serbien, Siam, Schweden, die Schweiz, die Tiirkei, Uruguay, die 
Vereinigten Staaten von Venezuela. 

1) Abgedruckt (ohne die SchluBakte selbst) im Reichs-Ge,etzblatt 1910, S. 5. Die SchluJlakte 
j3t hier nach dem dcutscheu WeiJ.lbuch abgedruckt. - Amtliche trbersetzung nach dem franz6-
siscben Urtext. 

Die Schweiz bat einen Vorbcbalt bcziigJicb des "Wunscbes" unter Nr.1 erkliirt. 
Die Staaten, die ratifiziert oder ihren Beitritt erkHirt babcn, sind auf Grund dcr Belmnntmachull

gen im Reichs-Gesetzblatt, zu den einzelnon Uberoinkommcn aufgezahlt. 
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In einer lteihe von Sitzungen wahrend der Zeit vom 15. Juni bis zum 
18. Oktober 1907 in denen die genannten Delegierten bestandig von dem Wunsche 
beseelt waren, in moglichst weitem MaBe die hochherzigen Gedanken des Erlauchten 
Veranstalters der Konferenz und die Absichten ihrer Regierungen zu verwirk
lichen, hat die Konferenz den Wortlaut der Abkommen und del' Erklarung fest
gestellt, die nachstehend aufgezahlt und diesel' Akte als Anlage beigegeben sind, 
um den BevoIlmachtigten zur Unterzeichnung unterbreitet zu werden: 

I. Abkommen zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfalle, 
II. Abkommen, betreffend die Beschrankung der Anwendung von Ge

walt bei der Eintreibung von Vertragsschulden, 
III. Abkommen tiber den Beginn der Feindseligkeiten, 
IV. Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebrauche des Landkriegs, 
V. Abkommen, betreffend die Rechte und Pflichten der neutral en Machte 

und Personen im FaIle eines Landkriegs, 
VI. Abkommen iiber die Behandlung der feindlichen Kauffahrteischiffe 

beim Ausbruche der Feindseligkeiten. 
VII. Abkommen tiber die Umwandlung von Kauffahrteischiffen in Kriegs

schiffe, 
VIII. Abkommen iiber die Legung von unterseeischen selbsttatigen Kontakt

minen, 
IX. Abkommen, betreffend die BeschieBung durch Seestreitkriifte in 

Kriegszei ten, 
X. Abkommen tiber die Anwendung der Grundsatze des Genfer Ab

kommens auf den Seekrieg, 
XI. Abkommen tiber gewisse Beschrankungen in der Austibung des Beute

rechts im Seekriege, 
XII. Abkommen tiber die Errichtung eines Internationalen Prisenhofs, 

XIII. Abkommen. betreffend die Rechte und die Pflichten der neutralen 
Machte im FaIle eines Seekriegs, 

XIV. Erklarung, betreffend das Verbot des Werfens von Geschossen und 
Sprengstoffen aus Luftschiffen. 

Diese Abkommen und diese Erklarung sollen ebensoviele besondere Ur
kunden bilden. Diese Urkunden sollen das Datum des heutigen Tages tragen 
und konnen bis zum 30. Juni 1908 im Haag von den Bevollmachtigten der auf 
der Zweiten Friedenskonferenz vertretenen Machte unterzeichnet werden. 

Die Konferenz hat im Geiste der Verstandigung und gegenseitigen Nach. 
giebigkeit, der eben der Geist ihrer Beratungen ist, die nachstehende Erklarung 
beschlossen, die zwar jeder der vertretenen Machte die Wahrung ihres eigenen 
Standpunkts vorbehalt, ihnen allen aber gestattet, die Grundsatze, die sie all:! 
einstimmig anerkannt ansehen, zu bestatigen: 

Sie ist einstimmig 
1. in der grundsatzlichen Anerkennung der obligatorischen Schiedssprechung; 
2. in der Erklarung. daB gewisse Streitigkeiten, insbesondere solche tiber 

die Auslegung und Anwendung internationaler Vertragsabreden, geeignet 
sind, der obligatorischen Schiedssprechung ohne jede Einschrankung 
unterworfen zu werden. 

Sie ist endlich einstimmig d:1rin auszusprechen, daB, wenn es ihr auch nicht 
gelungen ist, schon jetzt ein Abkommen in diesem Sinne zustande zu bringen, 
doch die hervorgetretenen Meinungsverschiedenheiten die Grenzen einer juristischen 
Auseinandersetzung nicht tiberschritten haben, und daB aIle Machte der Welt 
wahrend ihres hiesigen viermonatigen Zusammenarbeitens nicht nur gelernt 
haben, einander besser zu verstehen und einander naherzutreten, sondern auch 
verstanden haben, wahrend dieses langen Zusammenwirkens ein sehr hohes Ge
iiihl fUr das Gemeinwohl der Menschheit zur Entwickelung zu bringen. 

Aul3erdem hat die Konferenz mit Einstimmigkeit folgenden Beschlul3 gefal3t: 
Die Zweite Friedenskonferenz bestatigt den auf der Konferenz von 1899 

in Ansehung der Beschrankungen der Militarlasten angenommenen BeschluB 
und erklart im Hinblick darauf. daB die Militiirlasten seit jenem Jahre in fast 
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allen Llindern erheblich gewachsen sind, es fiir hOchst wiinschenswert, daB die 
Regierungen das ernstliche Studium dieser Frage wieder aufnehmen. 

Sie hat ferner folgende Wiinsche ausgesprochen: 
1. Die Konferenz empfiehlt den Signatarmlichten die Annahme des an· 

liegenden Entwurfs eines Abkommens iiber die Errichtung eines Schieds· 
gerichtshofs und seine Inkraftsetzung, sobald eine Einigung iiber die 
Auswahl der Richter und die Zusammensetzung des Gerichtshofs er· 
folgt ist. 

2. Die Konferenz spricht den Wunsch aus, daB im Kriegsfalle die zustaD.· 
digen Zivil· und MilitlirbehOrden es sich zur ganz besonderen Pflicht 
machen, den Fortbestand des friedlichen Verkehrs und namentlich der 
kaufmlinnischen und industriellen Beziehungen zwischen der Bevolkerung 
der kriegfiihrenden Staaten und den neutralen Llindern zu sichern und 
zu schiitzen. 

3. Die Konferenz spricht den Wunsch aus, daB die Mlichte durch beson· 
dere Abkommen die Lage der auf ihren Gebieten anslissigen Ausllinder 
in Ansehung der Militlirlasten regeln. 

4. Die Konferenz spricht den Wunsch aus, daB die Ausarbeitung einer 
Ordnung der Gesetze und Gebrliuche des Seekriegs in das Programm 
der nlichsten Konferenz aufgenommen werde und daB jedenfalls die 
Mlichte die Grundslitze des Abkommens iiber die Gesetze und Gebrliuche 
des Landkriegs so weit wie moglich auf den Seekrieg anwenden. 

Endlich empfiehlt die Konferenz den Mlichten die Zusammenberufung 
einer Dritten Friedenskonferenz, deren Zusammentritt nach Ablauf eines Zeit· 
raums, etwa so wie er seit der vorigen Konferenz verstrichen ist, zu einer zwischen 
den Mlichten zu vereinbarenden Zeit stattzufinden hlitte; sie lenkt ihre Auf. 
merksamkeit auf die Notwendigkeit, die Arbeiten dieser Dritten Konferenz ill 
voraus so rechtzeitig vorzubereiten, daB deren Beratungen mit der unerlliBlichen 
Wiirde und Schnelligkeit Fortgang nehmen. 

Zur Erreichung dieses Zweckes hlilt es die Konferenz fiir sehr wiinschens· 
wert, daB etwa zwei Jahre vor dem voraussichtlichen Zusammentritte der Kon· 
ferenz ein VorbereitungsausschuB von den Regierungen damit beauftragt werde, 
die verschiedenen der Konferenz zu unterbreitenden Vorschllige zu sammeln, 
die fiir eine demnlichstige internationale Regelung geeigneten GegenstaD.de aus· 
zusuchen und ein Programm vorzubereiten, das die Regierungen zeitig genug 
festzustellen hlitten, um seine eingehende Priifung in jedem Lande zu ermog. 
lichen. Dieser AusschuB wiirde auBerdem berufen sein, Vorschlage fiir die Art 
der Organisation und des Verfahrens der Konferenz selbst zu machen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten diese Akte unterzeichnet 
und mit ihren Siegeln versehen. 

Geschehen ill Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
iiner einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter. 
legt bleiben solI und wovon beglaubigte Abschriften allen auf der Konferenz ver· 
tretenen Machten iibergeben werden sollen. 

(Unterschriften) 

I. Abkommen zur friedIichen Erledigung internationaler Streitfiille.1) 

Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Konig von PreuBen, usw •.•• 
von dem festen Willen beseelt, zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens 
mitzuwirken, 

1) Eatlfiziert von Dentschland, den Vereinigten Staaten von Amerika, Osterreich·Ungam, 
Bolivien, China, Danemark, Mextko. den Niederlanden, Eussland Salvador, Schweden, (E. G BI. 1910 
S.375). Nachtraglich baben ratifiziert oder sind beigetreten: Nikara.gua (E. G. Bl.1910 s. 382), Haiti 
(E. G. Bl.1910 S. 673), 8iam(daselbst), Schweiz (E. G. Bi. 1910 S. 913; uuter Vorbehaltdes Art. 53 Nr. 2), 
Belgien (R. G. Bl. 1910 S. 992), Norwegen (R. G. BI. 19108.1092), Frankreicb (R. G. Bl. 1910 8.1105), 
Guatemala (R. G. Bl. 1911 8.193), Panama (R. G. B1.1911 S.914), Portugal (R. G. B1.1911 S.972), 
Japan (R. G. BI.1912 S.169), Rumanien (R. G, BI.1912 8.257), Ruba (R. G. Bl.1912 8.301), Luxem. 
burg (R. G. Bl.1912 s. 531), Spanien (R. G. Bl.1913 8.293), BraSilien (R. G. Bl.1914 S.20). 

Vorbehalte baben ausgesprochen: die V. St. von Amerika (Betonung der Monroe-Doktrin, 
AusscbluJ3 der Befugnis des Schiedshofes zur Feststellung nach Art. 53); Brasilien (Art. 53 Abs. 2, 3, 4); 
Chile (Art. 39); Griechenland (Art. 53 Abs. 2); Japan (Art. 48 Abs. 3, 4; 53 Abs. 2; 54); Rumanien (Art. 
38, 39, 40); Schwe!z (Art. 53 Abs.2); Tiirke!. 
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entsehlossen, mit allen ihren Krii.ften die friedliehe Erledigung internationaler 
Streitigkeiten zu begiinstigen, 

in Anerkennung der Solidaritat, welehe die Glieder der Gemeinsehaft der zivi· 
lisirten Nationen verbindet, 

gewillt, die Herrsehaft des Rechtes auszubreiten und das Gefiihl der interna· 
tionalen Gerechtigkeit zu starken, 

iiberzeugt, daB die dauernde Einriehtung einer allen zugangliehen Sehieds
geriehtsbarkeit im SehoBe der unabhangigen Maehte wirksam zu diesem Ergeb
nis beitragen kann, 

in Erwagung der Vorteile einer allgemeinen und regelmaBigen Einriehtung 
des Sehiedsverfahrens, 

mit dem Erlauehten Urheber der Internationalen Friedenskonferenz der An
sieht, daB es von Wiehtigkeit ist, in einer internationalen Vereinbarung die Grund
satze der Billigkeit und des Reehtes festzulegen, auf denen die Sieherheit der 
Staaten und die Wohlfahrt der Volker beruhen, 

von dem Wunsehe erfiillt, zu diesem Zweeke groBere Sieherheit fiir die prak
tisehe Betatigung der Untersuehungskommissionen und der Schiedsgerichte zu 
gewiunen und fUr Streitfragen, die ein abgekiirztes Verfahren gestatten, die An
rufung der Schiedssprechung zu erleichtern, 

haben fiir notig befunden, das von der Ersten Friedenskonferenz hergestellte 
Werk zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfalle in gewissen Punkten zu 
verbessern und zu erganzen. 

Die hohen vertragsehlieBenden Teile haben beschlossen, zu diesem Ende ein 
neues Abkommen zu treHen, und haben zu Thren Bevollmachtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmachtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und ge
hOriger Form befunden haben, iiber folgende Bestimmungen iibereingekommen 
sind: 

Erster Titel. Erhaltung des allgemeinen Friedens. 
Art. I. Um in den Beziehungen zwischen den Staaten die Anrufung der 

Gewalt soweit wie moglich zu verhiiten, erklaren sich die Vertragsmachte ein
verstanden, alle ihre Bemiihungen aufwenden zu wollen, um die friedliche Er
ledigung der internationalen Streitfragen zu sichern. 

Zweiter Titel. Gute Dienste und Vermittelung. 
Art. 2. Die Vertragsmachte kommen iiberein, im FaIle einer ernsten Mei

nungsverschiedenheit oder eines Streites, bevor sie zu den Waffen grei;fen, die 
guten Dienste oder die Vermittelung einer befreundeten Macht oder mehrerer 
befreundeter Machte anzurufen, soweit dies die Umstande gestatten werden. 

Art. 3. Unabhangig hiervon halten die Vertragsmachte es fiir niitzlich 
und wiinschenswert, daB eine Macht oder mehrere Machte, die am Streite nicht 
beteiligt sind, aus eigenem Antriebe den im Streite befindlichen Staaten ihre 
guten Dienste oder ihre Vermittelung anbieten, soweit sich die Umstande hierfUr 
eignen. 

Das Recht, gute Dienste oder Vermittelung anzubieten, steht den am Streite 
nicht beteiligten Staaten auch wahrend des Ganges der Feindseligkeiten zu. 

Die Ausiibung dieses Rechtes kann niemals von einem der streitenden Teile 
als unfreundliche Handlung angesehen werden. 

Art. 4. Die Aufgabe des Vermittlers besteht darin, die einander entgegen
gesetzten Anspriiche auszugleichen und Verstimmungen zu beheben, die zwischen 
den im Streite befindlichen Staaten etwa entstanden sind. 

Art. 5. Die Tatigkeit des Vermittlers hOrt auf, sobald, sei es durch einen 
der streitenden Teile, sei es durch den Vermittler selbst festgestellt wird, daB 
die von diesem vorgeschlagenen Mittel der Verstandigung nicht angenommen 
werden. 

Art.6. Gute Dienste und Vermittelung, seien sie auf Anrufen der im Streite 
befindlichen Teile eingetreten oder aus dem Antriebe der am Streite nieht be
teiligten Machte hervorgegangen, haben ausschlieBlich die ROOeutung eines Rates 
und niemals verbindliehe Kraft. 
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Art. 7. Die Annahme der Vermittelung kann, unbeschadet anderweitiger 
Vereinbarung, nicht die Wirkung haben, die Mobilmachung und andere den Krieg 
vorbereitenae MaBnahmen zu unterbrechen, zu verzogern oder zu hemmen. 

Erfolgt sie nach Eroffnung der Feindseligkeiten, so werden von ihr, un
beschadet anderweitiger Vereinbarung, die im Gange befindlichen militarischen 
Unternehmungen nicht unterbrochen. 

Art. 8. Die Vertragsmachte sind einverstanden, unter Umstanden, die 
dies gestatten, die Anwendung einer besonderen Vermittelung in folgender Form 
zu empfehlen: 

Bei ernsten, den Frieden gefahrdenden Streitfragen wahlt jeder der im 
Streite befindlichen Staaten eine Macht, die er mit der Aufgabe betraut, in un
mittelbare Verbindung mit der von der anderen Seite gewahlten Macht zu treten, 
um den Bruch der friedlichen Beziehungen zu verhiiten. 

Wahrend der Dauer dieses Auftrags, die, unbeschadet anderweitiger Abrede, 
eine Frist von dreiBig Tagen nicht iiberschreiten darf, stellen die streitenden 
Staaten jedes unmittelbare Benehmen iiber den Streit ein, welcher als ausschlieB
Hch den vermittelnden Machten iibertragen gilt. Diese sollen aIle Bemiihungen 
aufwenden, um die Streitfrage zu erledigen_ 

Kommt es zum wirkHchen Bruche der friedlichen Beziehungen, so bleiben 
diese Machte mit der gemeinsamen Aufgabe betraut, jede Gelegenheit zu benutzen, 
um den Frieden wiederherzustellen. 

Dritter Titel. Internationale Untersuchungskommissionen. 
Art.9. Bei internationalen Streitigkeiten, die weder die Ehre noch wesent

Hche Interessen beriibren und einer verschiedenen Wiirdigung von Thatsachen 
entspringen, erachten die Vertragsmachte es ffir niitzlich und wUnschenswert, 
daB die Parteien, die sich auf diplomatischem Wege nicht haben einigen konnen; 
soweit es die Umstande gestatten, eine internationale Untersuchungskommission 
einsetzen mit dem Auftrage, die Losung dieser Streitigkeiten zu erleichtern, in
dem sie durch eine unparteiische und gewissenhafte Priifung die Tatfragen auf
klaren. 

Art. 10. Die internationalen Untersuchungskommissionen werden durch 
besonderes Abkommen der streitenden Teile gebildet. 

Das Untersuchungsabkommen gibt die zu untersuchenden Tatsachen an; 
es bestimmt die Art und die Frist, in denen die Kommission gebildet wird, sowie 
den Umfang des Befugnisse der Kommissare. 

Es bestimmt gegebenen Falles ferner den Sitz der Kommission und die 
Eefugnis, ihn zu verlegen, die Sprache, deren die Kommission sich bedienen 
wird, und die Sprachen, deren Gtlbrauch vor ihr gestattet sein soIl, den Tag, bis 
zu dem jede Partei ihre Darstellung des Tatbestandes einzureichen hat, sowie 
iiberhaupt aIle Punkte, woriiber die Parteien sich geeinigt haben. 

Erachten die Parteien die Ernennung von Beisitzern fiir notig. so bestimmt 
das Untersuchungsabkommen die Art ihrer Bestellung und den Umfang ihrer 
Befugnisse. 

Art.lI. Hat das Untersuchungsabkommen den Sitz der Kommission nicht 
bezeichnet, so hat diese ihren Sitz im Haag. 

Der einmal bestimmte Sitz kann von der Kommission nur mit Zustimmung 
der Parteien verlegt werden. 

Hat das Untersuchungsabkommen die zu gebrauchenden Sprachen nicht 
bestimmt, so wird dariiber von der Kommission entschieden. 

Art. 12. Sofern nicht ein anderes verabredet ist, werden die Untersuchungs
kommissionen in der in den Artikeln 45, 57 dieses Abkommens bezeichneten 
Weise gebildet. 

Art. 13. 1m FaIle des Todes, des Riicktritts oder der aus irgend einem Grunde 
stattfindenden Verhinderung eines Kommissars oder eines etwaigen Beisitzerl:! 
erfolgt sein Ersatz in der fiir seine Ernennung vorgesehenen Weise. 

Art. 14. Die Parteien haben das Recht, bei der Untersuchungskommission 
besondere Agenten zu bestellen mit der Aufgabe, sie zu vertreten und zwischen 
ihnen und der Kommission als Mittelspersonen zu dienen. 
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Sie sind auBerdem berechtigt, Rechtsbeistande oder Anwalte, die sie ernennen, 
mit der Darlegung und Wahrnehmung ihrer Interessen vor der Kommission zu 
beauftragen. 

Art. 15. Das Internationale Bureau des Standigen Schiedshofs dient den 
Kommissionen, die ihren Sitz im Haag haben, fiir die Bureaugeschafte und hat 
sein Geschaftslokal und seine Geschiiftseinrichtung den Vertragsmachten fUr die 
Tatigkeit der Untersuchungskommission zur Verfiigung zu stellen. 

Art. 16. Hat die Kommission ihren Sitz anderswo als im Haag, so ernennt 
sie einen Generalsekretar, dessen Bureau ihr fUr die Bureaugeschiifte dient. 

Dem Bureauvorstande liegt es ob, unter der Leitung des Vorsitzenden die 
auBeren Vorkehrungen fiir die Sitzungen der Kommission zu treffen, die Proto
kolle abzufassen und wahrend der Dauer der Untersuchung das Archiv r.ui
zubewahren, das spater an das· Internationale Bureau im Haag abzugeben ist. 

Art. 17. Urn die Einsetzung und die Tatigkeit der Untersuchungskommis
sionen zu erleichtern, empfehlen die Vertragsmachte die nachstehenden Regeln, 
die auf das Untersuchungsverfahren Anwendung finden, soweit die Parteien 
nicht andere Regeln angenommen haben. 

Art. 18. Die Kommission soil die Einzelheiten des Verfahrens bestimmen, 
die weder in dem Untersuchungsabkommen noch in dem vorliegenden Abkommen 
geregelt sind; sie soli zu allen Formlichkeiten schreiten, welche die Beweisaufnahme 
mit sich bringt. 

Art. 19. Die Untersuchung erfolgt kontradiktorisch. 
Zu den vorgesehenen Zeiten iibermittelt jede Partei der Kommission und 

der Gegenpartei gegebenen Falles die Darlegungen iiber den Tatbestand und in 
jedem Falle die Akten, Schriftstiicke und Urkunden, die sie zur Ermittelung 
der Wahrheit fiir niitzlich erachtet, sowie eine Liste der Zeugen und Sachverstan
digen, deren Vernehmung sie wiinscht. 

Art. 20. Die Kommission ist befugt, mit Zustimmung der Parteien sich 
zeitweilig an Orte zu begeben, wo sie dieses Aufklarungsmittel anzuwenden fiir 
niitzlich erachtet, oder dorthin eins oder mehrere ihrer Mitglieder abzuordnen. 
Die Erlaubnis des Staates, auf dessen Gebiete zu der Aufklarung geschritten 
werden solI, ist einzuholen. 

Art. 21. AIle tatsachlichen Feststellungen und Augenscheinseinnahmen 
miissen in Gegenwart oder nach gehoriger Ladung der Agenten und Rechtsbei
stande der Parteien erfolgen. 

Art. 22. Die Kommission hat das Recht, von beiden Parteien aIle Aus· 
kiinfte oder Aufkliirungen zu verlangen, die sie fUr niitzlich erachtet. 

Art. 23. Die Parteien verpflichten sich, der Untersuchungskommission in 
dem weitesten Umfange, den sie fiir moglich halten, alle zur vollstandigen Kennt
nis und genauen Wiirdigung der in Frage kommenden Tatsachen notwendigen 
Mittel und Erleichterungen zu gewahren. 

Sie verpflichten sich, diejenigen Mittel, iiber welche sie nach ihrer inneren 
Gesetzgebung verfiigen, anzuwenden, urn das Erscheinen der vor die Kommission 
geladenen Zeugen und Sachverstandigen, die sich auf ihrem Gebiete befinden, 
herbeizufiihren. 

Sie werden, wenn diese nicht vor der Kommission erscheinen konnen, deren 
Vernehmung durch ihre zustandigen Behorden veranlassen. 

Art. 24. Die Kommission wird sich zur Bewirkung aller Zustellungen, die 
sie ill Gebiet einer dritten Vertragsmacht herbeizufiihren hat, unmittelbar an 
die Regierung dieser Macht wenden. Das gleiche gilt, wenn es sich urn die Herbei
fiihrung irgendwelcher Beweissaufnahmen an Ort und Stelle handelt. 

Die zu diesem Zweck erlassenen Ersuchen sind nach MaBgabe derjenigen 
Mittel zu erledigen, iiber welche die ersuchte Macht nach ihrer inneren Gesetz
gebung verfugt. Sie konnen nur abgelehnt werden, wenn diese Macht sie fur 
geeignet halt, ihre Hoheitsrechte oder ihre Sicherheit zu gefiihrden. 

Auch steht der Kommission stets frei, die Vermittelung der Macht in An
spruch zu nehmen, in deren Gebiete sie ihreq Sitz hat. 
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Art. 25. Die Zeugen und die Sachverstandigen werden durch die Kommissioll 
auf Antrag der Parteien oder von Amts wegen geladen, und zwar in allen Fallen 
durch Vermittelung der Regierung des Staates, in dem sie sieh befinden. 

Die Zeugen werden naeheinander und jeder fiir sieh in Gegenwart der 
Agenten und Rechtsbeistande und in der von der Kommissinn bestimmten Reihen. 
folge vern ommen. 

Art. 26. Die Vernehmung der Zeugen erfolgt durch den Vorsitzenden. 
Doch diirfen die Mitglieder der Kommission an jeden Zeugen die Fragen 

richten, die sie zur Erlauterung oder Erganzung seiner Aussage oder zu ihrer 
Aufklarung iiber alle den Zeugen betreffenden Umstande fUr zweckdienlich er· 
achten, soweit es zur Ermittelung der Wahrheit notwendig ist. 

Die Agenten und die Rechtsbeistande der Parteien diirfen den Zeugen in 
seiner Aussage nkht unterbrechen, noch irgend eine unmittelbare Anfrage an ihn 
richten; sie konnen aber den Vorsitzenden bitten, erganzende Fragen, die sie fiir 
niitzlich halten, dem Zeugen vorzulegen. 

Art. 27. Dem Zeugen ist es bei seiner Aussage nicht gestattet, einen ge· 
schriebenen Entwurf zu verlesen. Doch kann er von dem Vorsitzenden ermachtigt 
werden, Aufzeichnungen oder Urkunden zu benutzen, wenn die Natur der zu 
bekundenden Tatsachen eine solche Benutzung erheischt. 

Art. 28. Dber die Aussage des Zeugen wird wahrend der Sitzung ein Proto· 
koll aufgenommen, das dem Zeugen vorgelesen wird. Der Zeuge darf dazu die 
ihm gut scheinenden Anderungen und Zusatze machen, die am Schlusse seiner 
Aussage vermerkt werden. 

Nachdem dem Zeugen seine ganze Aussage vorgelesen ist, wird er zur Unter· 
zeichnung aufgefordert. 

Art. 29. Die Agenten sind befugt, im Laufe oder am Schlusse der Unter· 
suchung der Kommission und der Gegenpartei solche Ausfiihrungen, Antrage oder 
Sachdarstellungen schriftlich vorzulegen, die sie zur Ermittelung der Wahrheit 
fiir niitzlich halten. 

Art. 30. Die Beratung der Kommission erfolgt nicht offentlich und bleibt 
geheim. 

Jede Entscheidung ergeht nach der Mehrheit der Mitglieder der Kommission. 
Die Weigerung eines Mitglieds, an der Abstimmung teilzunehmen, muE 

im Protokolle festgestellt werden. 
Art. 31. Die Sitzungen der Kommission sind nur offentlich und die Proto. 

kolle und Urkunden der Untersuchung werden nur veroffentlicht auf Grund eines 
mit Zustimmung der Parteien gefaBten Kommissionsbeschlusses. 

Art. 32. Nachdem die Parteien alle AufkHi.rungen und Beweise vorgetragen 
haben und nachdem alle Zeugen vernommen worden sind, spricht der Vorsitzende 
den SchluB der Untersuchung aus; die Kommission vertagt sich, um ihren Bericht 
zu beraten und abzufassen. 

Art. 33. Der Bericht wird von allen Mitgliedern der Kommission unter· 
zeichnet. 

Verweigert ein Mitglied seine Unterschrift, so wird dies vermerkt; der Bericht 
bleibt gleichwohl gill tig. 

Art. 34. Der Bericht der Kommission wird in offentlicher Sitzung in Gegen. 
wart oder nach gehiiriger Ladung der Agenten und Rechtsbeistande der Parteien 
verlesen. 

Jeder Partei wird eine Ausfertigung des Berichts zugestellt. 
Art. 35. Der Bericht der Kommission, der sich auf die Feststellung der 

Tatsachen beschrankt, hat in keiner Weise die Bedeutung eines Schiedsspruchs. 
Er laBt den Parteien volle Freiheit in Ansehung der Folge, die dieser Feststellung 
zu geben ist. 

Art. 36. Jede Partei triigt ibre eigenen Kosten selbst und die Kosten der 
Kommission zu gleichem Anteile. 
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Vierter Titel. Internationale Schiedssprechung. 
Erstes Kapitel. Schiedswesen. 

Art. 37. Die internationale Schiedssprechung hat zum Gegenstande die 
Erledigung von Streitigkeiten zwischen den Staaten durch Richter ihrer Wahl 
auf Grund der Achtung vor dem Rechte. 

Die Anrufung der Schiedssprechung schlieDt die Verpflichtung in sich, 
sich nach Treu und Glauben dem Schiedsspruche zu unterwerfen. 

Art. 38. In Rechtsfragen und in erster Linie in Fragen der Auslegung oder 
der Anwendung internationaler Vereinbarungen wird die Schiedssprechung von 
den Vertragsmachten a}s das wirksamste und zugleich der Billigkeit am meisten 
entsprechende Mittel anerkannt, um die Streitigkeiten zu erledigen, die nicht 
auf diplomatischem Wege haben beseitigt werden k6nnen. 

Demzufolge ware es wunschenswert, daD bei Streitigkeiten uber die vor· 
erwahnten Fragen die Vertragsmachte eintretenden Falles die Schiedssprechung 
anrufen, soweit es die Umstande gestatten. 

Art. 39. Schiedsabkommen werden fiir bereits entstandene oder fUr etwa 
entstehende Streitverhaltnisse abgeschlossen. 

Sie k6nnen sich auf alle Streitigkeiten oder nur auf Streitigkeiten einer 
bestimmten Art beziehen. 

Art. 40. Unabhangig von den allgemeinen und besonderen Vertragen, die 
schon jetzt den Vertragsmachten die Verpflichtung zur Anrufung der Schieds
sprechung auferlegen, behalten diese Machte sich vor, neue allgemeine oder 
besondere Dbereinkommen abzuschlieBen, um die obligatorische Schiedssprechung 
auf aile Faile auszudehnen, die ihr nach ihrer Ansicht unterworfen werdcn 
k6nnen. 

Zweites Kapitel. Stiindiger Schiedshof. 
Art.41. Um die unmittelbare Anrufung der Schiedssprechung fUr die 

internationalen Streitfragen zu erleichtern, die nicht auf diplomatischem Wege 
haben erledigt werden k6nnen, machen sich die Vertragsmachte anheischig, den 
Standigen Schiedshof, der jederzeit zuganglich ist und, unbeschadet anderweitiger 
Abrede der Parteien, nach MaDgabe der in diesem Abkommen enthaltenen Be
stimmungen uber das Verfahren tatig wird. in der ihm von der Ersten Friedens
konferenz gegebenen Einrichtung zu erhalten. 

Art. 42. Der Standige Schiedshof ist fur aile Schiedsfalle zustandig, sofern 
nicht zwischen den Parteien uber die Einsetzung eines besonderen Schiedsgerichts 
Einverstandnis besteht. 

Art. 43. Der Standige Schiedshof hat seinen Sitz im Haag. 
Ein Internationales Bureau dient dem Schiedshofe fUr die Bureaugeschafte. 

Es vermittelt die auf den Zusammentritt des Schiedshofs sich beziehenden Mit
teilungen; es hat das Archiv unter seiner Obhut und besorgt alle Verwaltungs
geschafte. 

Die Vertragsmachte machen sich anheischig, dem Bureau m6glichst bald 
beglaubigte Abschrift einer jeden zwischen ihnen getro££enen Schiedsabrede sowie 
eines jeden Schiedsspruchs mitzuteilen, der sie betrifft und durch besondere 
Schiedsgerichte erlassen ist. 

Sie machen sich anheischig, dem Bureau ebenso die Gesetze, allgemeinen 
Anol'dnungen und Urkunden mitzuteilen, die gegebenen Falles die Vollziehung 
der von dem Schiedshof erlassenen Spriiche dal'tun. 

Art. 44. Jede Vertragsmacht benennt hCichstens vier Personen von an
erkannter Sachkunde in Fragen des V6lkerrechts, die sich der hOchsten sittlichen 
Achtung erfreuen und bereit sind, ein Schiedsrichteramt zu iibernehmen. 

Die so benannten Personen sollen unter dem Titel von Mitgliedern des Schieds
hofs in eine Liste eingetragen werden; diese solI allen Vertragsmachten durch 
das Bureau mitgeteilt werden. 

Jede Anderung in der Liste der Schiedsrichter wird durch das Bureau 
zur Kenntnis der Vertragsmachte gebracht. 

Zwei oder mehrere Machte kCinnen sich uber die gemeinschaftliche Be
nennung eines Mitglieds oder mehrerer Mitglieder verstandigen. 
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Dieselbe Person kann von verschiedenen Machten benannt werden. 
Die Mitglieder des Schiedshofs werden fUr einen Zeitraum von sechs Jahren 

ernannt. Ihre Wiederernennung ist zulassig. 
Im FaIle des Todes oder des Ausscheidens eines Mitglieds des Schiedshofs 

erfolgt sein Ersatz in der fUr seine Ernennung vorgesehenen Weise und fiir einen 
neuen Zeitraum von sechs Jahren. 

Art. 45. Wollen die Vertragsmachte sich zur Erledigung einer unter Ihnen 
entstandenen Streitfrage an den Schiedshof wenden, so muJ3 die Auswahl der Schieds
richter, welche berufen sind, das fiir die Entscheidung dieser Streitfrage zu
sllindige Schiedsgericht zu bilden, aus der Gesamtliste der Mitglieder des Schieds
hofs erfolgen. 

In Ermangelung einer Bildung des Schiedsgerichts mittels Verstandigung 
der Parteien wird in folgender Weise verfahren: 

Jede Partei ernennt zwei Schiedsrichter, von denen nur einer ihr Staats
angehOriger sein oder unter den von ihr benannten Mitgliedern des Standigen 
Schiedshofs ausgewahlt werden darf. Diese Schiedsrichter wahlen gemeinschaftlieh 
einen Obmann. 

Bei Stimmengleiehheit wird die Wahl des Obmanns einer dritten Macht 
anvertraut, iiber deren Bezeichnung sieh die Parteien einigen. 

Kommt eine Einigung hieriiber nicht zu stande, so bezeichnet jede Partei 
eine andere Macht. und die Wahl des Obmanns erfolgt durch die so bezeichneten 
Machte in tTbereinstimmung. 

Konnen sich diese beiden Machte binnen zwei Monaten nicht einigen, so 
sohlagt jede von ihnen zwei Personen vor, die aus der Liste der Mitglieder des 
Sllindigen Schiedshofs, mit Ausnahme der von den Parteien benannten Mitglieder, 
genommen und nicht StaatsangehOrige einer von ihnen sind. Das Los bestimmt, 
welohe unter den so vorgeschlagenen Personen der Obmann sein soIl. 

Art. 46. Sobald das Sohiedsgericht gebildet ist, teilen die Parteien dem 
Bureau ihren EntschluJ3, sich an den Sohiedshof zu wenden, den WortIaut ihres 
Sohiedsvertrags und die Namen der Sohiedsrichter mit. 

Das Burea1j. gibt unverziiglich jedem Sohiedsriohter den Schiedsvertrag 
und die Namen der iibrigen Mitglieder des Sohiedsgeriehts bekannt. ' 

Das Schiedsgericht tritt an dem von den Parteien festgesetzten Tage zu
gammen. Das Bureau sorgt fiir seine Unterbringung. 

Die Mitglieder des Schiedsgerichts genieJ3en wahrend der Ausiibung ihres 
Amtes und auJ3erhalb ihres Heimatlandes die diplomatischen Vorrechte und 
Befreiungen. 

Art. 47. Das Bureau ist ermachtigt, sein Gesehaftslokal und seine Ge
sohaftseinrichtung den Vertragsmachten fiir die Tatigkeit eines jeden besonderen 
Sohiedsgeriehts zur Verfiigung zu stellen. 

Die Sohiedsgerichtsbarkeit des Standigen Schiedshofs kann unter den durch 
die allgemeinen Anordnungen festgesetzten Bedingungen auf Streitigkeiten zwi
sohen anderen Machten als Vertragsmaohten oder zwisohen Vertragsmaehten 
und anderen Maohten erstreokt werden, weun die Parteien iibereingekommen 
sind, diese Sohiedsgerichtsbarkeit anzurufen. 

Art. 48. Die Vertragsmaohte betrachten es als Pflioht, in dem FaIle, wo 
ein ernsthafter Streit zwischen zwei oder mehreren von Ihnen auszubrechen droht, 
diese daran zu erinnern, daB ihnen der Standige Sohiedshof offen steht. 

Sie erklaren demzuforge, daB die Handlung, womit den im Streite befind
Hohen Teilen die Bestimmungen dieses Abkommens in Erinnerung gebracht 
werden, und der im hOheren Interesse des Friedens erteilte Rat, sioh an den 
Standigen Sohiedshof zu wenden, immer nur als Betatigung guter Dienste angesehen 
werden diirfen. • 

Im Falle eines Streites zwischen zwei Machten kanu stets eine jede von 
funen an das Internationale Bureau eine Note riohten, worin sie erklart, daB sie 
bereit sei, den Streitfall einer Schiedsspreohung zu unterbreiten. 

Das Bureau hat die Erklarung sogleioh zur Kenntnis der andern Macht 
zu bringen. 

v. Liszt-Fleischmann, VllIkerrecht, 12. Auf!. 37 
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Art. 49. Del' Stiindige Verwaltungsrat, del' aus den im Haag beglaubigten 
diplomatischen Vertretern del' Vertragsmachte und dem Niederlandischen Minister 
del' auswartigen Angelegenheiten als Vorsitzenden besteht, hat das Internationale 
Bureau unter seiner Leitung und Aufsicht. 

Del' Verwaltungsrat erlaBt seine Geschaftsordnung sowie aIle sonst not· 
wend igen allgemeinen Anordnungen. ' 

Er entscheidet aIle Verwa.ltungsfragen, die sich etwa in Beziehung auf den 
Geschaftsbetrieb dlls Schiedshofs erheben. 

Er hat volle Befugnis, 'ilie Beamten und Angestellten des Bureaus zu ernennen. 
ihres Dienstes vorlaufig zu entheben oder zu entlassen. 

Er setzt die Gehiilter und Lohne fest und beaufsichtigt das Kassenwesen. 
Die Anwesenheit von neun Mitgliedern in den ordnungsmaBig berufenen 

Versammlungen geniigt zur giiltigen Beratung des Verwaltungsrats •. Die Be· 
schluJ3fassung erfolgt nach Stimmenmehrheit. 

Der Verwaltungsrat teilt die von ihm genehmigten allgemeinen Anord
nungen unverziiglich den Vertragsmachten mit. Er legt ihnen jahrlich einen 
Bericht vo. iiber die Arbeiten des Schiedshofs. iiber den lletrieb der Verwaltungs
geschafte und iiber die Ausgaben. Del' Bericht enthalt ferner eine Zusammen
stellung des wesentlichen Inhalts der dem Bureau von den Machten auf Grund 
des Artikel 43 Abs. 3, 4 mitgeteilten Urkunden. 

Art. 50. Die Kosten des Bureaus werden von den Vertragsmachten nach 
dem fUr das Internationale Bureau des Weltpostvereins festgestellten Verteilung
maBstabe getragen. 

Die Kosten, die den beitretenden Machten zur Last falien, werden von dem 
Tage an berechnet, wo ihr Beitritt wirksam wird. 

Drittes KaplteI. Schiedsverfahren. 

Art. 51. Um die Entwickelung der Schiedssprechung zu fOrd ern, haben 
die Vertr.agsmachte folgende Bestimmungen -festgesetzt, die auf dal Schieds
verfahren Anwendung· finden sollen, soweit nicht die Parteien iibel' andere Be
stimmungen iibereingekommen sind. 

Art. 52. Die Machte, welche die Schiedssprechung anrufen, unterzeichnen 
einen Schiedsvertrag, worin der Streitgegenstand. die Frist fiir die Ernennung 
der Schiedsrichter, die Form, die Reihenfolge und die Fristen fiir die im Artikel 63 
vorgesehenen Mitteilungen sowie die Rohe des von jeder Partei als KostenvorschuB 
zu hinterlegenden Betrags bestimmt werden. 

Der Schiedsvertrag bestimmt gegebenen Falles ferner die Art der Ernennung 
der Schiedsrichter, aIle etwaigen besonderen Befugnisse des Schiedsgerichts, dessen 
Sitz, die Sprache, deren es sich bedienen wird, und die Sprachen. deren Gebrauch 
vor ihm gestattet sein solI, sowie iiberhaupt aIle Punkte, woriiber die Parteien 
sich geeinigt haben. 

Art. 53. Der Standige Schiedshof ist fiir die Feststellung des Schiedsvertrags 
zustiindig, wenn die Parteien darin einig sind, sie ihm- zu iiberlassen. 

Er ist ferner auf Antrag auch nur einer der Parteien zustandig, wenn zu· 
vor eine Verstandigung auf diplomatischem Wege vergeblich versucht worden 
ist und es sich handelt: 

1. um einen Streitfall, del' unter ein nach dem Inkrafttreten dieses Ab
kommens abgeschlossenes oder erneuertes allgemeines Schiedsabkommen faUt, 
sofern letzteres fiir jeden einzelnen Streitfall einen Schiedsvertrag vorsieht und 
dessen Feststellung der Zustandigkeit des Schiedshofs weder ausdriicklich noch 
stillschweigend entzieht. Doch ist, wenn die Gegenpartei erklart, daB nach ihrer 
Auffassung der Streitfall nicht zu den del' obligatorischen Schiedssprechung unter
liegenden Streitfallen gehOrt, die Anrufung des Schiedshofs nicht zulassig, es sei 
denn, daB nas Schied<:!abkommen dem Schiedsgerichte die Befugnis zur Ent
Bcheidung dieser Vorfrage iibertragt; 

2. urn einen Streitfall, der aus den bei einer Macht von einer anderen Macht 
fiir deren Angehorige eingeforderten Vertragsschulden herriihrt und fiir dessen 
Beilegung das Anerbieten schiedsgerichtlicher Erledigung angenommen worden 
ist. Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn die Annahme unter der 
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Bedingung erfolgt ist, daB der Schiedsvertrag auf einem anderen Wege festgestellt 
werden solI. 

Art. 54. In den Fallen des vorstehenden Artikels erfolgt die Feststellung 
des Schiedsvertrags durch eine Kommission von fiinf Mitgliedern, wlllche auf 
die ill Artikel45 Abs.3 bis 6 angegebene Weise bestimmt werden. 

Das fiinfte Mitglied ist von Rechts wegen Vorsitzender der Kommission. 
Art. 55. Das Schiedsrichteramt kann einem einzigen Schiedsrichter oder 

mehreren Schiedsrichtern iibertragen werden, die von den Parteien nach ihrem 
Belieben ernannt oder von ihnen nnter den Mitgliedern des durch dieses Abkommen 
festgesetzten Standigen Schiedshofs gewahlt werden. 

In Ermangelung einer Bildung des Schiedsgerichts dnrch Verstandigung 
der Parteien wird in der ill Artikel45 Abs. 3 bis 6 angegebenen Weise verfahren. 

Art. 56. Wird ein Souveran oder ein sonstiges Staatsoberhaupt zum Schieds· 
richter gewahlt, so wird das Schiedsverfahren von ihm geregelt. 

Art. 57. Der Obmann ist von Roohts wegen Vorsitzender des Schieds· 
gerichts. 

GehOrt dem Schiedsgerichte kein Obmann an, so ernennt es selbst seinen 
Vorsitzenden. 

Art. 58. 1m Falle der Feststellung des Schiedsvertrags durch eine Kom. 
mission, so wie sie im Artikel 54 vorgesehen ist, soli, unbeschadet anderweitiger 
Abrede, die Kommission selbst das Schiedsgericht sein. 

Art. 59. 1m Falle des Todes, des Riicktritts oder der aus irgend einem 
Grnnde stattfindenden Verhindernng eines der Schiedsrichter erfolgt sein Ersatz 
in der fiir seine Ernennung vorgesehenen Weise. 

Art. 60. In Ermangelung einer Bestimmung durch die Parteien hat das 
Schiedsgericht seinen Sitz ill Haag. 

Das Schledsgericht kann seinen Sitz auf dem Gebiet einer dritten Macht 
nur mit deren Zustimmung hab~n. 

Der eininal bestimmte Sitz kann von dem Schiedsgerichte nur mit Zustill· 
mung der Parteien verlegt werden. 

Art. 61. Hat der Schiedsvertrag die zu gebrauchenden Sprachen nicht 
bestimmt, so wird dariiber durch das Schiedsgericht entschieden. 

Art. 62. Die Parteien haben das Recht, bei dem Schiedsgerichte besondere 
Agenten zu bestellen mit del' Aufgabe, zwischen ihnen nnd dem Schiedsgericht 
ala Mittelspersonen zu dienen. 

Sie sind auBerdem berechtigt, mit der Wahrnehmung ihrer Roohte und 
Interessen vor dem Schiedsgerichte Roohtsbeistande oder AnwaIte zu betrauen, 
die zu diesem Zwecke von ihnen bestellt werden. ' 

Die Mitglieder des Standigen Schiedshofs diirfen als Agenten, Roohtsbeistande 
oder Anwalte nur zugunsten der Macht tatig sein, die sie zu Mitgliedern des Schieds· 
hofs ernannt hat. 

Art. 63. DaB ,Schiedsverfahren zerfallt regelmaBig in zwei gesonderte Ab· 
lIchnitte: daB Bchriftliche Vorverfanren'und die'Verhandlung. 
. Das schriftliche Vorverfahren besteht in der von den betreffenden Agenten 
an die Mitglieder des Schiedsgerichts nnd an die Gegenpartei zu machenden Mit
teilnng der SchriftBatze, der Gegenschriftsatze nnd der etwa weiter erforderlichen 
RiickauBernngen; die Parteien fiigen alle in der Sache in Bezug genommenen 
Aktenstiicke nnd Urkunden bei. Diese Mitteilungen erfolgen unmittelbar oder 
durch Vermittelung des Internationalen Bureaus in der Reihenfolge und in den 
Fristen, wie solche durch den Schiedsvertrag bestimmt sind. 

Die ill Schiedsvertrage festgesetzten Fristen konnen verlangert werden 
durch Dbereinkommen der Parteien oder durch das Schiedsgericht. wenn dieses 
es fiir notwendig erachtet, um zu einer gerechten Entscheidung zu gelangen. 

Die Verhandlung besteht in dem miindlichen Vortrage der Roohtsbehelfe 
d~r Parteien 'Vor dem Schiedsgerichte. 

Art. M. Jedes von einer Partei vorgelegte Schriftstiick muB der anderen 
Partei in beglaubigter Abschrift mitgeteilt werden. 

Art. 65. Abgesehen von besonderen Umstanden tritt das Schiedsgericht 
erst nach dem Schlusse des Vorverfahrens zusammen. 

37* 
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Art. 66. Die Verhandlung wird vom Vorsitzenden geleitet. 
Sie erfolgt iiffentlich nur, wenn ein BeschluB des Schiedsgerichts mit Zu. 

stimmung der Parteien dahin ergeht. 
tiber die Verhandlung wird ein Protokoll aufgenommcn von Sekretaren, 

die der Vorsitzende ernennt. Dieses Protokoll wird vom Vorsitzenden und einem 
der Sekretiire unterzeichnet; es hat allein offentliche Beweiskraft. 

Art. 67. Nach dem Schlusse des Vorverfahrens ist das Schiedsgericht be· 
fugt, alIe neuen Aktenstiicke oder Urkunden von der Verhandlung auszuschlieBen. 
die ihm etwa eine Partei ohne Einwilligung der andern vorlegen will. 

Art. 68. Dem Schiedsgerichte steht es jedoch frei, neue Aktenstiicke oder 
Urkunden, auf welche etwa die Agenten oder Rechtsbeistande der Parteien 
seine Aufmerksamkeit lenKen, in Betracht zu ziehen. 

In diesem FaIle ist das Schiedsgericht befugt, die Vorlegung dieser Akten. 
stiicke oder Urkunden zu verlangen, unbeschadet der Verpflichtung, der Gegen. 
partei davon Kenntnis zu geben. 

Art. 69. Das Schiedsgericht ka:m auBerdem von den Agenten der Parteien 
die Vorlegung alIer notigen Aktcnstiicke verlangen und aIle notigen Aufkli.i.· 
rungen erfordern. Im FaIle del' Verweigernng nimmt das Schiedsgericht von 
ihr Vermerk. 

Art. 70. Die Agenten und die Rechtsbeistande der Parteien sind befugt, 
beim Schiedsgerichte miindlich alIe Rechtsbehelfe vorzubringen, die sie zur Ver· 
teidigung ihrer Sach", fiir niitzlich halten. 

Art. 71. Sie haben das Recht, Einredell sowie einen Zwiscltenstreit zu er· 
heben. Die Entscheidungen des Schiedsgerichts iiber diese Punkte sind end. 
giiltig und konnen zu weiteren Erorterungen nicht AnlaB geben. 

Art. 72. Die Mitglieder des Schiedsgerichts sind befugt, an die Agenten 
und die Rechtsbeistiinde der Parteien Fragen zu richten und von mnen Auf· 
kli.i.rungen iiber zweifelhafte Punkte zu erfordern. 

Weder die gestellten Fragen noch die von Mitgliedern des Schiedsgerichts 
im Laufe der Verhandlung gemachten Bemerkungen diirfen als Ausdruck del' 
Meinung des ganzen Schiedsgerichts oder seiner einze1nen Mitglieder angesehen 
werden. 

Art. 73. Das Schiedsgericht ist befugt, seine Zustiindigkeit zu bestimmen. 
indem es den Schiedsvertrag Bowie die sonstigen Staatsvertrage, die fUr den Gegen. 
stand angefiihrt werden kOnnen, auslegt und die Grundsi.i.tze des Rechtes an· 
wendet. . 

Art.74. Dem Schiedsgerichte steht es zu, auf das Verfahren sich beziehende 
Anordnungen zur Leitung del' Streitsache zu erlassen, die Formen, die Reihen· 
folge und die Fristen zu bestimmen, in denen jede Partei ihre SchluBantrage zu 
stollen hat, und zu allen Formlichkeiten zu schreitan, welche die Beweisaufnahme 
mit sich bringt. 

Art. 7;;. Die Parteien verpflichten sich, dem Schiedsgericht in dem weitesten 
Umfange, den sie fiir moglich halten, alIe fiir die Entscheidung der Streitigkeit 
notwendigen Mittel zu gewii.hren. 

Art. 76. Das Schiedsgericht wird sich zur Bewirkung alIer Zustellungen, 
die es im Gebiet einer dritten Vertragsmacht herbeizufiihren hat, unmittelbar 
an die Regierung dieser Macht wenden. Das gleiche gilt, wenn es sich urn die 
Herbeifiihrung irgendwelcher Beweisaufnahmen an Ort und Stelle handelt. 

Die zu diesem Zwecke erlassenen Ersuchen sind r.ach MaBgabe derjenigen 
Mittel zu erledigen, iiber welche die ersuchte Macht nach ihrer inneren Gesetz. 
gebung verfiigt. Sie kounen nur abgelehnt werden, wenn diese Macht sie fiir 
geeignet halt, ihre Hoheitsrechte oder ihre Sicherheit zu gefahrden. 

Auch steht dem Schiedsgeliehte stets frei, die Vermittelung der Macht 
in Anspruch zu nehmen, in deren Gebiet p,s seinen Sitz hat. 

Art. 77. 1:-Tachdem die Agenten und die Rechtsbeistande der Parteien alIe 
Aufklii.rungen und Beweise zugunsten ihrer Sache vorgetragen haben, sprioht 
der Vorsitzende den SchluB der Verhandlung aus. 

Art. 78. Die Beratung des Schiedsgerichts erfolgt nicht offentlioh und 
bleibt geheim. 
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Jede Entscheidung ergeht nach der Mehrheit der Mitglieder des Schieds· 
gerichts. 

Art. 79. Der Schiedsspruch ist mit Griinden zu versehen. Er enthalt die 
Namen der Schiedsrichter und wird von dem Vorsitzenden und dem Bureau· 
vorstand oder dem dessen Tatigkeit wahrnehmenden Sekretar unterzeichnet. 

Art. 80. Der Schiedsspruch wird in iiffentlichel' Sitzung des Schiedsgerichts 
in Gegenwart oder nach gehiiriger Ladung der Agenten und Rechtsbeistande 
der Parteien verlesen. 

Art.81. Der gehiirig verkiindete und den Agenten der Parteien zugestellte 
Schiedsspruch entscheidet das Streitverhaltnis endgiiltig und mit AusschlieBung 
der Berufung. 

Art. 82. AIle Streitfragen, die etwa zwischen den Parteiell wegen der Aus· 
legung und der Ausfiihrung des Schiedsspruchs entstehen, unterliegen, unbeschadet 
anderweitiger Abrede, der Beurteilung des Schiedsgerichts, das den Spruch er· 
lassen hat. 

Art. 83. Die Parteien kiinnen sich im Schiedsvertrage vorbehalten, die 
Nachpriifung (Revision) des Schiedsspruchs zu beantragen. 

Der Antrag muB in dies em FaIle, unbeschadet anderweitiger Abrede, bei 
dem Schiedsgericht angebracht werden, das den Spruch erlassen hat. Er kann 
nur auf die Ermittelung einer neuen Tatsache gegriindet werden, die einen ent· 
scheidenden EinfluB auf den Spruch auszuiiben geeignet gewesen ware und bei 
SchluB der Verhandlung dem Schiedsgerichte selbst und der Partei, welche die 
Nachpriifung beantragt hat, unbekannt war. 

Das Nachpriifungsverfahren kann nur eriiffnet werden durch einell Be. 
schluB des Schiedsgerichts, der das Vorhandensein der neuen Tatsache ausdriick· 
lich feststeIlt, ihr die im vorstehenden Absatze bezeichneten Merkmale zuerkennt 
und den Antrag insoweit flir zulassig erklart. 

Der Schiedsvertrag bestimmt die Frist, innerhalb deren der Nachpriifungs. 
antrag gestellt werden muB. 

Art. 84. Der Schiedsspruch bindet nur die streitenden Parteien. 
Wenn es sich um die Auslegung eines Abkommens handelt, an dem sich 

noch andere Machte beteiligt habell, als die streitenden Teile, so benachrichtigen 
diese rechtzeitig alle Signatarmachte. Jede dieser Machte hat das Recht, sich 
an der Streitsache zu beteiligen. Wenn eine oder mehrere von ihnen von dieser 
Berechtigung Gebrauch gemacht haben, so ist die in dem Schiedsspruch ent· 
haltene Auslegung auch in Ansehung ihrer bindend. 

Art. 85. Jede Partei tragt ihre eigenen Kosten und die Kosten des Schieds. 
gerichts zu gleichem Anteile. 

Viertes Kapitel. Abgekilrztes Schiedsverfahren. 

Art. 86. Um die Betatigung des Schiedswesens bei Streitigkeiten zu er
leichtern, die ihrer Natur nach ein abgekiirztes Verfahren gestatten, stellen die 
Vertragsmachte die nachstehenden Regeln auf, die befolgt werden sollen, soweit 
nicht abweichende Abmachungen bestehen, und unter dem Vorbehalte, daB 
g~eigneten Falles die nicht widersprechenden Bestimmungen des dritten Kapitels 
zur Anwendung kommen. 

. Art. 87. Jede der streitenden Parteien ernennt einen Schiedsrichter. Die 
beiden so bestellten Schiedsrichter wahlen einen Obmann. Wenn sie sich hieriiber 
nicht einigen, so schlagt jeder zwei Personen vor, die aus der ailgemeinen Liste 
der Mitglieder des Standigen Schiedshofs, mit Ausnahme der von den Parteien 
selbst benannten Mitglieder, genommen und nicht Staatsangehiirige einer von 
ihnen sind; das Los bestimmt, welche unter den so vorgeschlagenen Personen 
der Obmann sein soil. 

Der Obmann sitzt dem Schiedsgerichte vor, das seine Entscheidungen nach 
Stimmenmehrheit faUt. 

Art. 88. In Ermangelung einer vorherigen Vereinbarung bestimmt das 
Schiedsgericht, sobald es gebildet ist, die Frist, binnen deren ihm die beiden 
Parteien ihre Schriftsatze einreichen mUss en. 
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Art. 89. Jede Partei wird vor dem Schiedsgerichte durch einen Agenten 
vertreten; dieser dient als Mittelsperson zwischen dem Schiedsgericht und der 
Regierung, die ihn bestellt hat. 

Art. 90. Das Verfahren ist ausschlieBlich schriftlich. Doch hat jede Partei 
das Recht, das Erscheinen von Zeugen und Sachverstiindigen zu verlangen. Das 
Schiedsgericht ist seinerseits befugt, von den Agenten der beiden Parteien sowie 
von den Sachverstandigen und Zeugen, deren Erscheinen es fiir niitzlich halt, 
miindliche Aufklarungen zu verlangen. 

Fiinfter Titel. SchluBbestimmungen. 
Art. 91. Dieses Abkommen tritt nach seiner Ratifikation fiir die Beziehungen 

zwischen den Vertragsmachten an die Stelle des Abkommens zur friedlichen Er
ledigung internationaler Streitfalle vom 29. Juli 1899. 

Art. 92. Dieses Abkommen soll moglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mii.chte und von 
dem Niederlandischen Minister der auswartigen Angelegenheiten unterzeich
net wird. 

Die spateren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der 
die Ratifikationsurkunde beizufiigen ist. . 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls iiber die erste Hinterlegung von Rati
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwahnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niede:r;lande den ZlU' Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Machten sowie den andern Miichten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In den 
Fallen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zugleich 
bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 93. Die Machte, die zur Zweiten Friedenskonferenz eingeladen worden 
sind, dieses Abkommen aber nicht gezeichnet haben, konnen ihm spater bei
treten. 

Die Macht, die beizutreten wiinscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu iiber
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverziiglich allen anderen zur Zweiten Friedens
konferenz eingeladenen Mii.chten beglaubigte Abschrift der Anzeige wie der Bei
trittsurkunde iibersenden und zugleich angeben, an welchem Tage sie die An
zeige erhalten hat. 

Art. 94. Die Bedingungen, unter denen die zur Zweiten Friedenskonferenz 
nicht eingeladenen Machte diesem Abkommen beitreten konnen, sollen den Gegen
stand einer spateren Verstandigung zwischen den Vertragsmii.chten bilden. 

Art. 95. Dieses Abkommen wird wirksam fiir die Machte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben. sechzig Tage 
nach dem Tage, an demo das ProtOkoll iiber diese Hinterlegung autgenommen 
1st, und fiir die spater ratifizierenden oder beitretenden Mii.chte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von wer Ratifikation oder 
von ihrem Beitritt erhalten hat. 

Art.96. Sollte eine der Vertragsmachte dieses Abkommen kiindigen wollen, 
so soll die Kiindigung schriftlich der Regierung der Niederlande erkliirt werden, 
die unverziiglich beglaubigte Abschrift der Erklarung allen anderen Machten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklarung 
erhalten hat. 

Die Kiindigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklart 
hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklarung bei der Regierung der Niederlande 
eingegangen ist. 

Art. 97. Ein im Niederlandischen Ministerium der auswartigen Angelegen
heiten gefiihrtes Register soll den Tag der gemaB Artikel 92 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
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Anzeigen von dem Beitritt (Artike193 Abs. 2) oder von der Kiindigung (Artikel 96 
Abs. 1) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Ausziige daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive dBr Regierung der Niederlande hinter
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den Vertragsmachten auf 
diplomatischem Wege iibergeben werden sollen. 

(Unterschriften) 

II. Abkommen, betreffend die Beschrankung der Anwendung von GewaU 
bei der Eintreibung von Vertragsschulden. Vom 18. Oktober 1907. 1) 

Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Konig von PreuBen, usw .... 
von dem Wunsche erfUllt, bewaffnete Streitigkeiten pekuniaren Ursprungs, 

die aus einer bei der Regierung eines Landes von der Regierung eines anderen 
Landes fUr deren Angehorige eingeforderten Vertragsschuld herriihren, unter 
den V61kern zu verhiiten, 

haben beschlossen, zu dies em Zwecke ein Abkommen zu treffen und habeD 
zu Ihren Bevollmachtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmachtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt unn diese in guter und gehorige 
Form befunden haben, iiber folgende Bestimmungen iibereingekommen sind: 

Art.1. Die Vertragsmachte sind iibereingekommen, bei der Eintreibung 
von Vertraggschulden, die bei der Regierung eines Landes von der Regierung 
eines anderen Landes fUr deren Angehorige eingefordert werden, nicht zur Waffelt· 
gewalt zu schreiten. 

Diese Bestimmung findet jedoch keine Anwendung, wenn der Schuldnel
staat ein Anerbieten schiedsgerichtlicher Erledigung ablehnt oder unbeantwortet 
laBt oder im FaIle der Annahme den AbschluB des Schiedsvertrags vereitelt oder 
nach dem Schiedsverfahren dem Schiedsspruche nicht nachkommt. 

Art. 2. Man ist ferner iibereingekommen, daB die im Abs. 2 des vorstehenden 
Artikels erwahnte Schiedssprechung dem im Titel IV Kapitel 3 des Haager Ab
kommens zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfalle vorgesehenen 
Verfahren unterworfen sein soIl. In Ermangelung besonderer Abreden der Par
teien entscheidet der Schiedsspruch liber den Grund des Anspruchs, liber die Hohe 
der Sqhuld sowie iiber die Zeit und die Art der Zahlung. 

Art. 3. Dieses Abkommen soIl moglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Machte und von 
dem Niederlandischen Minister der auswartigen Angelegenheiten unterzeichnet 
wird. 

Die spateren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der 
die Ratifikationsurkunde beizufUgen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls iiber die erste Hinterlegung von Rati
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwahnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Machten sowie den anderen Machten, die dem 

.) Sag. Porter-Konvention. Ratifiziert von Deutschland, den Vereinigten Staaten von 
Amerika, Osterreich-Ungarn, Danemark, Grotlbritannien, Mexiko, den Niederlanden, Rutlland und 
Salvador. Dazu Vorbehalt der Vereinigten Staaten von Amerika (R. G. Bl. 1910 S. 379). - Nachtraglich 
haben ratifiziertoder sind beigetreten: Nikaragua (R. G. Bl. 1910 S. 382; mit Vorbehalt), China (R. G. Bl. 
1910 S. 457), Haiti (R. G. Bl.1910 S. 673), Siam (daselbst), Norwegen (R. G. Bl.1910 S.1002), Frank~ 
reich (R. G. Bl.1910 S.1105), Guatemala (R. G. Bl. 1911 S. 193; mit Vorbehalt), Panama (R. G. Bl.1911 
S. 914), Portugal (R. G. B1.1911 S. 972), Japan (R. G. Bl.1912 S.169), Spanien (R. G. Bl.1913 S.293), 
Liberia (R. G. Bl. 1914 S.83). 

Die Ratifikation ist namentlich von mittel- und siidamerikanischen Staaten, die das Abkommen 
unterzeichnet hatten, unterblieben, so von Argentinien, Bolivien, Chile, Columbien, Cuba Dominikani-
schen Republik, Ekuador, Paraguay, Peru. Uruguay. ' 
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Abkommen .beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In 
den Fallen des vorstehenden Absatzes wird ·die, bezeichnete . Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 4. Die Machte, die nicht unterzeiohnet haben, konnen diesem Ab
kommen spater beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wiinscht, hat ihre Absioht der Regierung der 
Niederlande sohriftlich anzuzeigen und ihr da.bei die Beitrittsurkunde zu iiber
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverziiglich allen anderen zur Zweiten Friedens
konferenz eingeladenen Miiohten beglaubigte Absohrift der Anzeige wie der Bei
trittsurkunde iibersenden und zugleich angeben, an welchem Tage sie die Anzeige 
erhalten hat. 

Art. 5. Dieses Abkommen wird wirksam fiir die Miichte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll iiber diese Hinterlegung aufgenommen 
ist, und fiir die spater ratifizierenden oder beitretenden Machte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder 
von ihrem Beitritt erhalten hat. 

Art. 6 •. Soilte eine .der Vertragsmiiohte diej!es Abkommen kiindigen wollen, 
80 solI die Kiindigung schriftlioh der Regierung der Niederlande eJ;"klart· werden, 
die unverziiglich beglaubigte Absohrift der Erklarung {Lilen andj'lren Machten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welohem Tage sie die Erklarung er
halten hat. 

Die Kiindigung solI nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklart 
hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklarung bei der Regierung der Nieder
lande eingegangen ist. 

Art. 7. Ein im Niederlandisohen Ministerium der auswartigen Angelegen
heiten gefiihrtes Register solI den Tag der gemaB Artikel 3 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikel4 Abs. 2) oder von der Kiindigung (Artikel 6 
Abs.I) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Ausziige daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Arohive der Regierung der Niederlande hinter
legt bleiben soil und wovon beglaubigte Abschriften den Vertragsmachten auf 
diplomatischem Wege iibergeben werden sollen. 

(Unterschriften) 

III. Abkommen iiber den Beginn der FeindseIigkeiten. Vom 18. Oktober 1907.1) 

Seine Majestat der Deutsche K'1iser, 'Konig von PreuBen, usw .... 
in der Erwagun,g, daB es fiir die Sicherheit der frie~lichen B~ziehungen von 

Wert ist, wenn die Feindseligkeiten nicht ohne vorausgehende Benachrichtigung 
beginnnen, 
. daB es, gleiohfalls von Wert ist, wenn der Kriegszustand unverziiglioh den 
neutralen :(\fachten angezeigt wird, 

. von dem Wunsche geleitet, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu schlieBen. 
haben zu Ihren Bevoilmachtigten ernannt: 

(Bezeiohnung del' J:SevollmachtigtenJ 

1) Ratifiziert von Deutschland, den Vereinlgten Staaten von Amerlu, Osterreiob ·Ungarn, 
BoUvien, Grossbritannien, Mexiko, den Niederlanden, Russland, Salvador und Schweden. Nachtraglioh 
haben ratlfiziert oder sind belgetreten: Nikaragua (R. G. BI. 1910 S. 382), China (R.. G. BI. 1910 s. 457), 
Haiti (R. G. BI. 1910 S.673), Siam (daselhst), Sohweiz (R. G. BI. 1910 S.913), Beiglen CR. G. BI. 1910 
S. 992), Norwegen IR. G. BI.1910 S.1092), Frankreich CR. G. BI. 1910 S.1105), Guatemala CR. G. BI. 
1911 S.193), Panama, CR. G. BI.1911 S. 914), Portugal CR. G. BI.1911 S.972). Japan CR. G. BI.1912 
S. 169), Rumanien CR. G. BI. 1912 S. 257), Luxemburg CR. G. BI. 1912 S.531) Spanien CR. G. Bl. 1913 
S.293) Brasilion R.G. BI. 19U S.20), Liberia CR. G. BI. 19U S.83) 
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welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehOriger 
Form befunden haben, iiber folgende Bestimmungen iibereingekommen sind: 

Art.l. Die Vertragsmachte erkennen an, daB die FeindseIigkeiten unter 
ihnen nicht beginnen diirfen ohne eine vorausgehende unzweideutige Benachrich
tigung, die entweder die Form einer mit Griinden versehenen Kriegserklarung 
oder die eines Ultimatums mit bedingter KriegserkIarung haben muB. 

Art. 2. Der Kriegszustand ist den neutraJen Machten unverziiglich anzu
zeigen und wird fiir sie erst nach Eingang einer Anzeige wirksam, die auch auf 
telegraphischem Wege erfoIgen kann. Jedoch konnen sich die neutraJen Machte 
auf das Ausbleiben der Anzeige nicht berufen, wenn unzweifelhaft feststeht, daB 
sie den Kriegszustand tatsachlich gekannt haben. 

Art. 3. Der Artike11 dieses Abkommens wird wirksam im Falle eines Krieges 
zwischen zwei oder mehreren Vertragsmachten. 

Der Artikel 2 ist verbindlich in den Beziehungen einer kriegfiihrenden 
Vertragsmacht und den neutralen Machten, die gIeichfalls Vertragsmachte sind. 

Art. 4. Dieses Abkommen Boll moglichst bald ratifizjert werClen. 
Die Ratifikationsurkunden Bollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgesteIlt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Miichte und von 
dem Niederlandischen Minister der auswartigen Angelegenheiten unterzeich-
net wird. . 

Die spateren Hinterleg:ungen von Ratifikationsurkunden erfoIgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die 
Ratifikationsurkunde beizufiigen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls iiber die erste Hinterlegung von 
Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwahnten Anzeigen sowie 
der Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur 
Zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Machten sowie den anderen Miichten, 
die dem Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. 
In den Fallen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an we1chem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art.5. Die Machte, die nicht unterzeichnet haben, konnen diesem Abkommen 
spater beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wiinscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei ihre Beitrittsurkunde zu iiber. 
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverziiglich allen anderen Machten beglaubigte 
Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde iibersenden und zugleich an· 
geben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 6. Dieses Abkommen wird wirksam fiir die Machte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll iiber diese Hinterlegung aufgenommen 
ist, und fiir die spater ratifizierenden oder beitretenden Machte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder 
von ihrem Beitritt erhalten hat. 

Art. 7. Sollte einer der hohen vertragschIieBenden Teile dieses Abkommen 
kiindigen wollen, so solI die Kiindigung schriftlich der Regierung der Niederlande 
erklart werden, die unverziiglich beglaubigte Abschrift der El'klarung allen anderen 
Machten mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Er
klarung erhalten hat. 

Die Kiindigung soli nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie er· 
klart hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklarung bei der Regierung der Nieder
lande eingegangen ist. 

Art. 8. Ein im Niederlandischen Ministerium der auswartigen Angelegen. 
heiten gefiihrtes Register solI den Tag der gemaB Artike1 4 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artike15 Abs. 2) oder von der Kiindigung (Artikel7 
Aba. I) eingegangen sind. 
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Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Ausziige daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter
legt bleiben solI und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedens
konferenz eingeladenen Machten auf diplomatischem Wege iibergeben werden 
Bollen. 

(Unterschriften) 

IV. Abkommen, betreffend die Gesetze ond Gebriioehe des Landkriegs. 
Vom 18. Oktober 1907.1 ) 

Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Konig von PreuBen, usw •••• 
in der Erwagung, daB bei allem Bemiihen, Mittel zu suchen, um den Frieden 

zu sichern und bewaffnete Streitigkeiten zwischen den VOlkern zu verhiiten, es 
doch von Wichtigkeit ist, auch den Fall ins Auge zu fassen, wo ein Ruf zu den 
Waffen durch Ereignisse herbeigefiihrt wird, die ihre Fiirsorge nicht hat abwenden 
konnen, 

von dem Wunsche beseelt, selbst in diesem auBersten Falle den Interessen 
der . Menschlichkeit und den sich immer steigernden Forderungen der Zivilisation 
zu dienen, 

in der Meinung, daB es zu dies em Zwecke von Bedeutung ist, die allgemeinen 
Gesetze und Gebrauche des Krieges einer Durchsicht zu unterziehen, sei es, um 
sie naher zu bestimmen, sei es, urn ihnen gewisse Grenzen zu ziehen, damit sie 
soviel wie moglich von ihrer Scharfe verlieren, 

haben eine Vervollstandigung und in gewissen Punkten eine be§)timmtere Fas
sung des Werkes der Ersten Friedenskonferenz fiir notig befunden, die im An
schluB an die Briisseler Konferenz von 1874, ausgehend von den durch eine weise 
und hochherzige Fiirsorge eingegebenen Gedanken, Bestimmungen zur Fest
stellung und Regelung der Gebrauche des Landkriegs angenommen hat. 

Nach der Auffassung der hohen vertragschlieBenden Teile Bollen diese Be
stimmungen, deren Abfassung durch den Wunsch angeregt wurde, die Leiden 
des Krieges zu mildern, soweit es die militiirischen Interessen gestatten' den 
Kriegfiihrenden als allgemeine Richtschnur fiir ihr Verhalten in den Beziehungen 
untereinander und mit der BevOlkerung dienen. 

Es war indessen nicht moglich, sich schon jetzt iiber Bestimmungen zu 
einigen, die sich auf aIle in der Praxis vorkommenden FaIle erstrecken. 

Andererseits konnte es nicht in der Absicht der hohen vertragschlieBenden 
Teile liegen, daB die nicht vorgesehenen FaIle in Ermangelung einer schriftlichen 
Abrede der willkiirlichen Beurteilung der militarischen Befehlshaber iiberlassen 
bleiben. 

Solange, bis ein vollstandigeres Kriegsgesetzbuch festgestellt werden kann, 
halten es die hohen vertragschlieBenden Teile fiir zweckmaBig, festzusetzen, 
daB in den Fallen, die in den BestiJ;nmungen der von ihnen angenommenen Ord
nung nicht einbegriffen sind, die Bevolkerung und die Kriegfiihrenden unter 
dem Schutze und der Herrschaft der Grundsatze des Volkerrechts bleiben, wie 
sie sich ergeben aus den unter gesitteten VOlkern feststehenden Gebrauchen, 
aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aUB den Forderungen des offentlichen 
Gewissens. 

I) Ratifiziert von Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika, Osterreich.Ungarn, Bo
Iivien, Danemark, GroJ3britannien, Mexiko, den Nlederlanden, Rulliand, Salvador und Schweden. - Nach 
tragJich haben ratifiziert oder sind beigetreten: Niksragua (R. G. BI. 1910 S.382), Haiti (R. G. BI. 
1910 S.673), Siam (daselbst), SChweiz (R. G. BI. 1910 S. 913), Belgien (R. G. BI. 1910 S. 992), Nor
wegen (B. G. Bl. 1910 B. 1092), Frankrelch (B. G. Bl. 1910 S. 1105), Guatemala (R. G. Bl. 1911 S. 193), 
Panama (R. G. Bl.1911 S.914), Portugal (R. G. BI. S.972), Japan (R. G. BI. 1912 S.169), RumAnien 
(R. G. Bl.1912 S.627), Kuba (R. G. Bl. 1912 S.301), Luxemburg (R. G. Bl. 1912 S 631), Brasilien 
(R. G. Bl. 1914 S.20), Liberia (R. G BI.1914 S.83). 

Vorbehalte zu Art. 44: Deutschland, Osterreich·Ungarn, .RuJ3land, Japan. 
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Sie erklaren, daB namentlich die Artikel 1 und 2 der angenommenen Ord· 
fiung in diesem Sinne zu verstehen sind. 

Die hohen vertragschlieBenden Teile, die hieriiber ein neues Abkommen 
abzuschlieBen wiinschen, haben zu Ihren Bevollmachtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmachtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehoriger 
Form befunden haben, iiber folgende Bestimmungen iibereingekommen sind: 

Art.1. Die Vertragsmachte werden ihren Landheeren VerhaltungsmaB. 
regeln geben, welche der dem vorliegenden Abkommen beigefiigten Ordnung der 
Gesetze und Gebrauche des Landkriegs entsprechen. 

Art. 2. Die Bestimmungen der im Artikell angefiihrten Ordnung sowie 
des vorliegenden Abkommens finden nur zwischen den Vertragsmachten An
wendung und nur dann, wenn die Kriegfiihrenden samtlich Vertragsparteien sind. 

Art. 3. Die Kriegspartei, welche die Bestimmungen der bezeichneten Ord
nung verletzen sollte, ist gegebenen Falles zum Schadensersatze verpflichtet. 
Sie ist fiir alle Handlungen verantwortlich, die von den zu ihrer bewaffneten Macht 
gehorenden Personen begangen werden. . 

Art. 4. Dieses Abkommen tritt nach seiner Ratifikation fiir die Beziehungen 
zwischen den Vertragsmachten an die Stelle des Abkommens vom 29. Juli 1899, 
betreffend die Gesetze und Gebrauche des Landkriegs. 

Das Abkommen von 1899 bleibt in Kraft fiir die Beziehungen zwischen 
den Machten, die es unterzeichnet haben, die aber das vorliegende Abkommen 
nicht gleichermaBen ratifizieren sollten. 

Art. 5. Dieses Abkommen soll moglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Machte und von 
dem Niederlandischen Minister der auswartigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

Die spateren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die 
Ratifikationsurkunde beizufUgen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls iiber die erste Hinterlegung von Rati
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwahnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Machten sowie den anderen Machten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In 
den Fallen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 6. Die Machte, die nicht unterzeichnet haben, konnen dies em Abkommen 
spater beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wiinscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu iiber
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverziiglich allen anderen Machten beglaubigte 
Abschrift der Anzeige wie der Be1trittsurkunde iibersenden und zugleich an
geben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 7. Dieses Abkommen wird wirksam fUr die Machte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenolllmen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll iiber diese Hinterlegung aufgenolllmen 
ist, und fUr die spater ratifizierenden oder beitretenden· Machte sechzig Tage. 
nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder 
von ihrem Beitritt erhalten hat. 

Art. 8. Sollte eine der Vertragsmachte dieses Abkolllmen kiindigen wollen, 
so soll die Kiindigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklart werden, 
die unverziiglich beglaubigte Abschrift der Erklarung allen anderen Machten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die ErkJarung 
erhalten hat. 
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Die Kiindigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erkIart 
hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklarung bei der Regierung der Niederlande 
eingegangen ist. 

Art. 9. Ein im Niederlandischen Ministerium der auswartigen Angelegen
heiten gefUhrtes Register soll den Tag der gemaB Artikel 5 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 6 Abs. 2) oder von der Kiindigung (Artikel 8 
Abs. 1) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von dies em Register Kenntnis zu 
nehmen und beglaubigte Ausziige daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neuzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den zu der Zweiten Friedens
konferenz eingeladenen Machten auf diplomatischem Wege iibergeben werden 
sollen. 

(Unterschriften) 

Anlage zum Abkommen. 
Ordnung der Gesetze und Gebrauche des Landkriegs. 

Erster Abschnitt. Krieg;fiihrende. 
Erstes Kl}pitel. Begriff des Kriegfiihrenden. 

Art. 1. Die Gesetze, die Rechte und die Pflichten des Krieges gel ten nicht 
nur fiir das Heer, sondern auch fiir die Milizen und Freiwilligen-Korps, wenn 
sie folgende Bedingungen in sich vereinigen: 

1. daB jemand an ihrer Spitze steht, der fUr seine Untergebenen verant. 
wortlich ist, 

2. daB sie ein bestimmtes aus der Ferne erkennbares Abzeichen tragen, 
3. daB sie die Waffen offen fiihren und 
4. daB sie bei ihren Unternehmungen die Gesetze und Gebrauche des Krieges 

beobachten. 
In den Landern, in denen Milizen oder Freiwilligen-Korps das Heer oder 

einen Bestandteil des Heeres bilden, sind diese unter der Bezeichnung "Heer" 
einbegrifffen. 

Art. 2. Die Bevolkerung eines nicht besetzten Gebiets, die beim Heran
nahen des Feindes aus eigenem Antriebe zu den Waffen greift, um die eindrin
genden Truppen zu bekampfen, ohne Zeit gehabt zu haben, sich nach Artikel 1 
zu organisieren, wird als kriegfiihrend betrachtet, wenn sie die Waffen offen 
fiihrt und die Gesetze und Gebrauche des Krieges beobachtet. 

Art. 3. Die bewaffnete Macht der Kriegsparteien kann sich zusammen
setzen aus Kombattanten und Nichtkombattanten. 1m Falle der Gefangennahme 
durch den Feind haben die einen wie die anderen Ansr!uch auf Behandlung ala 
Kriegsgefangene. 

Zweites Kapitel. Kriegsgefangene. 

Art. 4. Die Kriegsgefangenen unterstehen der Gewalt der feindlichen Re
gierung, aber nicht der Gewalt der Personen oder der Abteilungen, die sie gefangen 
genommen haben. 

Sie sollen mit Menschlichkeit behandelt werden. 
Alles, was ihnen personlich gehOrt, verbleibt ihr Eigentum mit Ausnahme 

von Waffen, Pferden und Schriftstiicken militariscbAll Inhalts. 
Art. 5. Die Kriegsgefangenen konnen in Stadten, Festungen, Lagern oder 

an anderen Orten untergebracht werden mit der Verpflichtung, sich nicht iiber 
eine bestimmte Grenze hinaus zu entfernen; dagegen ist ihre EinschlieBung nur 
statthaft als unerlaBEche SicherungsmaBregel und nur wahrend der Dauer der 
diese MaBregel notwendig machenden Umstande. 
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Art. 6. Der Staat ist befugt, die Kriegsgefangenen mit Ausnahme der 
Offiziere nach ihrem Dienstgrad und nach ihren Fahigkeiten als Arbeiter zu ver
wenden. Diese Arbeiten diirfen nicht iibermaJ3ig sein und in keiner Beziehung 
zu den Kriegsunternehmungen stehen. 

Den Kriegsgefangenen kann gestattet werden, Arbeiten fiir offentliche 
Verwaltungen oder fiir Privatpersonen oder fUr ihre eigene Rechnung auszu
fiihren. 

Arbeiten fiir den Staat werden nach den Satzen bezahlt, die fiir Militar
personen des eigenen Heeres bei Ausfiihrung der gleichen Arbeiten geIten, oder, 
falls solche Satze nicht bestehen, nach einem Satze, wie er den geleisteten Arbeiten 
entspricht. 

Werden die Arbeiten fiir Rechnung anderer offentlicher Verwaltungen 
oder fiir Privatpersonen ausgefiihrt, so werden die Bedingungen im Einverstind
nisse mit der MilitarbehOrde festgestellt. 

Der Verdienst der Kriegsgefangenen soll zur Besserung ihrer Lage ver
wendet und der DberschuB nach Abzug der Unterhaltungskosten ihnen bei der 
Freilassung ausgezahlt werden. 

Art. 7. Die Regierung, in deren Gewalt sich die Kriegsgefangenen befinden, 
hat fiir ihren Unterhalt zu sorgen. 

In Ermangelung einer besonderen Verstandigung zwischen den Krieg
fiihrenden sind die Kriegsgefangenen in Beziehung auf Nahrung, Unterkunft 
und Kleidung auf demselben FuBe zu behandeln wie die Truppen der Regierung, 
die sie gefangen genommen hat. 

Art. 8. Die Kriegsgefangenen unterstehen den Gesetzen, Vorschriften und 
Befehlen, die in dem Heere des Staates gelten, in dessen Gewalt sie sich befinden. 
Jede UnbotmaJ3igkeit kann mit der erforderlichen Strenge geahndet werden. 

Entwichene Kriegsgefangene, die wieder ergriffen werden, bevor es ihnen 
gelungen ist, ihr Heer zu erreichen, oder bevor sie das Gebiet verlassen haben, 
das von den Truppen, welche sie gefangen genommen hatten, besetzt ist, unter·· 
liegen disziplinarischer Bestrafung. 

Kriegsgefangene, die nach gehmgener Flucht von neuem gefangen genommen 
werden, konnen fiir die friihere Flucht nicht bestraft, werden. 

Art.9. Jeder Kriegsgefangene ist verpflichtet, auf Befragen seinen wahren 
Namen und Dienstgrad anzugeben; handelt er gegen diese Vorschrift, so konnen 
ihm die Vergiinstigungen, die den Kriegsgefangenen seiner Klasse zustehen, 
entzogen werden. 

Art. 10. Kriegsgefangene konnen gegen Ehrenwort freigelassen werden, 
wenn die Gesetze ihres Landes sie dazu ermaohtigen; sie sind alsdann bei ihrer 
personlichen Ehre verbunden, die iibernommenen Verpflichtungen sowohl ihrer 
eigenen Regierung als auch dem Staate gegeniiber, der sie zu Kriegsgefangenen 
gemacht hat, gewissenhaft zu erfiillen. 

Ihre Regierung ist in solchem Falle verpflichtet, keinerlei Dienste zu ver
langen oder anzunehmen, die dem gegebenen Ehrenworte widersprechen. 

Art.lI. Ein Kriegsgefangener kann nicht gezwungen werden, seine Frei
lassung gegen Ehrenwort anzunehmen; ebensowenig ist die feindliche Regierung 
verpflichtet, dem Antrag eines Kriegsgefangenen auf Entlassung gegen Ehren
wort zu entsprechen. 

Art. 12. Jeder gegen Ehrenwort entlassene Kriegsgefangene, der gegen 
den Staat, dem gegeniiber er die Ehrenverpflichtung eingegangen ist, oder gegen 
dessen Verbiindete die Waffen tragt und wieder ergriffen wird, verliert das Recht 
der Behandlung als Kriegsgefangener und kann vor Gericht gestellt werden. 

Art. 13. Personen, die einem Heere folgen, ohne ihm unmittelbar anzu
gehOren, wie Kriegskorrespondenten, Zeitungsberichterstatter, Marketender und 
Lieferanten, haben, wenn sie in die Hand des Feindes geraten und diesem ihre 
Festhaltung zweckmaBig erscheint, das Reoht auf Behandlung als Kriegsgefangene, 
vorausgesetzt, daB sie sich im Besitz eines Ausweises der Militii.rbehOrde des 
Heeres befinden, das sie begleiteten. 
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Art. 14. Bei Ausbruch der Feindseligkeiten wird in jedem der kriegfiihren
den Staaten und eintretenden Falles in den neutralen Staaten, die AngehOrige 
eines der Kriegfiihrenden in ihr Gebiet aufgenommen haben, eine Auskunftstelle' 
iiber die Kriegsgefangenen errichtet. Diese ist berufen, alle die Kriegsgefangenen 
betreffenden Anfragen zu beantworten, und erhillt von den zustandigen Dienst
stellen aile Angaben iiber die Unterbringung und deren Wechsel, iiber Freilassungen 
gegen Ehrenwort, iiber Austausch, iiber Entweichungen, iiber Aufnahme in die 
Hospitaler und iiber Sterbefalle sowie sonstige Auskiinfte, die notig sind, um 
iiber jeden Kriegsgefangenen ein Personalblatt anzulegen und auf dem laufenden 
zu erhalten. Die Auskunftstelle verzeichnet auf dies em Personalblatte die Matrikel
nummer, den Vor- und Zunamen, das Alter, den Heimatsort, den Dienstgrad, 
den Truppenteil, die Verwundungen, den Tag und Ort der Gefangennahme, der 
Unterbringung, der Verwundungen und des Todes sowie alle besonderen Be
merkungen. Das Personalblatt wird nach dem Friedensschlusse der Regierung 
des anderen Kriegfiihrenden iibermittelt. 

Die Auskunftstelle sammelt ferner alle zum personlichen Gebrauche dienen
den Gegenstande, Wertsachen, Briefe usw., die auf den Schlachtfeldern gefunden 
oder von den gegen Ehrenwort entlassenen, ausgetauschten, entwichenen oder 
in Hospitalern oder Feldlazaretten gestorbenen Kriegsgefangenen hinterlassen 
werden, und stellt sie den Berechtigten zu. 

Art. 15. Die Hilfsgesellschaften fiir Kriegsgefangene, die ordnungsmaJlig 
nach den Gesetzen ihres Landes gebildet worden sind und den Zweck verfolgen. 
die Vermittler der mildtatigen Nachstenhilfe zu sein, erhalten von den Krieg
fiihrenden fiir sich und ihre ordnungsmaBig beglaubigten Agenten jede Erleich
terung innerhalb der durch die militarischen Erfordernisse und die Verwaltungs
vorschriften gezogenen Grenzen, um ihre menschenfreundlichen Bestrebungen 
wirksam ausfiihren zu konnen. Den Delegierten dieser Gesellschaften kann auf 
Grund einer ihnen personlich von der Milit.arbehOrde erteilten Erlaubnis und 
gegen die schriftliche Verpflichtung, sich allen von dieser etwa erlassenen Ordnungs
und Polizeivorschriften zu fiigen, gestaittet werden, Beihilfen an den Unter
bringungsstellen Bowie an den Rastorten der in die Heimat zuriickkehrenden 
Gefangenen zu verteilen. 

Art. 16. Die Auskunftstellen genieBen Portofreiheit. Briefe, Postanwei
sungen, Geldsendungen und Postpakete, die fUr die Kriegsgefangenen bestimmt 
sind oder von ihnen abgesandt werden, sind sowohl im Lande der Aufgabe, als 
auch im Bestimmungsland und in den Zwischenlandern von allen Postgebiihren 
befreit. 

Die als Liebesgaben und Beihilfen fiir Kriegsgefangene bestimmten "Gegen
stande sind von allen Eingangszollen und anderen Gebiihren sowie von den Fracht
kosten auf Staatseisenbahnen befreit. 

Art. 17. Die gefangenen Offiziere erhalten dieselbe Besoldung, wie sie den 
Offizieren gleichen-Dienstgrads in dem Lande- zusteht, wo sie-gefangen gehalten 
werden; ihre Regierung ist zur Erstattung verpflichtet_ 

Art. 18. Den Kriegsgefangenen wird in der Ausiibung ihrer Religion mit 
EinschluB der Teilnahme am Gottesdienste volle Freiheit gelassen unter der 
einzigen Bedingung, daB sie sich den Or.dnungs- und Polizeivorschriften der Militii.r
behOrde fUgen. 

Art. 19. Die Testamente der Kriegsgefangenen werden unter denselben 
Bedingungen entgegengenommen oder errichtet wie die der Militarpersonen 
des eigenen Heeres. 

Das gleiche gilt fiir die Sterbeurkunden sowie fiir die Beerdigung von Kriegs
ge£angenen, wobei deren Dienstgrad und Rang zu beriicksichtigen ist. 

Art. 20. Nach dem Friedensschlusse sollen die Kriegsge£angenen binnen 
kiirzester Frist in ihre Heimat entlassen werden. 

Drittes Kapitel. Kranke und Verwundete. 

Art. 21. Die Pflichten der Kriegfiihrenden in Ansehung der Behandlung 
von Kranken und Verwundeten bestimmen sich nach dem Genfer Abkommen. 
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Zweiter Abschnitt. Feindseligkeiten. 
Erstes Kapitel. Mittel zur Schildigung des Feindes, Belagerungen nnd 
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Art. 22. Die Kriegfiihrenden haben kein unbeschriinktes Recht in der Wahl 
der Mittel zur Schadigung des Feindes. 

Art. 23. Abgesehen von den durch Sondervertrage aufgestellten Verboten, 
ist namentlich untersagt: 

a) die Verwendung von Gift oder vergifteten Waffen, 
b) die meuchlerische Totung oder Verwundung von Angehorigen des feind. 

lichen Volkes oder Heeres, 
c) die Totung oder Verwundung eines die Waffen streckenden oder wehr

losen Feindes, der sich auf Gnade oder Ungnade ergeben hat, 
d) die Erklarung, daB kein Pardon gegeben wird, 
e) der Gebrauch von Waffen, Geschossen oder Stoffen, diegeeignet sind, 

unnotig Leiden zu verursachen, 
f) der MiBbrauch der Parlamentarflagge, der Nationalflagge oder der mili· 

tarischen Abzeichen oder der Uniform des Feindes sowie der besonderen 
Abzeichen des Genfer Abkommens, 

g) die Zersti:irung oder Wegnahme feindlichen Eigentums auBer in den 
Fallen, wo diese Zersti:irung oder Wegnahme durch die Erfordernisse 
des Krieges dringend erheischt wird. 

h) die Aufbehung oder zeitweilige AuBerkraftsetzung der Rechte und For· 
derungen von AngehOrigen der Gegenpartei oder die AusschlieBung 
ihrer Klagbarkeit. 

Den Kriegfiihrenden ist ebenfalls untersagt, Angehorige der Gegenpartei 
zur Teilnahme an den Kriegsunternehmungen gegen ihr Land zu zwingen; dies 
gilt auch fiir den Fall, daB sie vor Ausbruch des Krieges angeworben waren. 

Art. 24. Kriegslisten und die Anwendung der notwendigen Mittel, um sich 
Nachrichten iiber den Gegner und das Gelande zu verschaffen, sind erlaubt. 

Art. 25. Es ist untersagt, unverteidigte Stadte, Dorfer, Wohnstatten oder 
Gebaude, mit welchen Mitteln es aucll sei, anzugreifenoder zu beschieBen. 

Art. 26. Der Befehlshaber einer angreifenden Truppe soIl vor Beginn der 
BeschieBung, den Fall eines Sturmangriffs ausgenommen, alles was an ihm liegt 
tun, um die Behorden davon zu benachrichtigen, 

Art. 27. Bei Belagerungen und BeschieBungen sollen alle erforderlichen 
Vorkehrungen getroffen werden, um die dem Gottesdienste, der Kunst, der Wissen
schaft und der Wohltatigkeit gewidmeten Gebaude, die geschichtlichen Denk. 
maler, die Hospitaler und Sammelplatze fiir Kranke und Verwundete soviel wie 
moglich zu schonen, vorausgesetzt, daB sie nicht gleichzeitig zu einem militarischen 
Zwecke Verwendung finden. 

Pfficht der Belagerten ist es, diese Gebaude oder Sammelplatze mit deut
lichen besonderen_Zeichen_zu_versehen und diese-dem Belagerer vorher-bekannt
zugeben. 

Art. 28. Es ist untersagt. Stadte oder Ansiedelungen, selbst wenn sie im 
Sturme genommen sind, der Pliinderung preiszugeben. 

Zweites Kapitel. Spione. 

Art. 29. A1s Spion gilt nur, wer heimlich oder unter falschem Vorwand 
in dem Operationsgebiet eines Kriegfiihrenden Nachrichten einzieht oder einzu· 
ziehen sucht in der Absicht, sie der Gegenpartei mitzuteilen. 

DemgemaB sind Militiirpersonen in Uniform, die in das Operationsgebiet 
des feindlichen Heeres eingedrungen sind, um sich Nachrichten zu verschaffen, 
nicht ala Spione zu betrachten. Desgleichen gelten nicht als Spione: Militiir· 
personen und Nichtmilitiirpersonen, die den ihnen erteilten Auf trag, Mitteilungen 
.m fur eigenes oder an das feindliche Heer zu iiberbringen, offen aUf/fiihren. Dahin 
gehoren ebenfalls Personen; die in Luftschiffen befordert werden, um Mitteilungen 
zu iiberbringen oder um iil;>erhaupt Verbindungen zwischen den verschiedenen 
Teilen eines Heeres oder eines Gebiets aufrechtzuerhalten. 
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Art. 30. Der auf der Tat ertappte Spion kann nicht ohne vorausgegangenes 
Urteil bestraft werden. 

Art. 31. Ein Spion, welcher zu dem Heere, dem er angehort, zuriickgekehrt 
ist und spater vom Feinde gefangen genommen wird, ist als Kriegsgefangener 
zu behandeln und kann fiir friiher begangene Spionage nicht verantwortlieh ge
macht werden. 

Drittes Kapitel. Parlamentare. 

Art. 32. Ais Parlamentar gilt, wer von einem der Kriegfiihrenden bevoll
maehtigt ist, mit dem anderen in Unterhandlungen zu treten, und sich mit der 
weiBen Fahne zeigt. Er hat Ansprueh auf Unverletzliehkeit, ebenso der ihn 
ibegleitende Trompeter, Hornist oder Trommler, Fahnentrager und Dolmetscber. 

Art. 33. Der Befehlshaber, zu dem ein Parlamentar gesandt wird, ist nieht 
verpfliehtet, ihn unter allen Umstanden zu empfangen. 

Er kann aIle erforderliehen MaBregeln ergreifen, um den Parlamentar zu 
verhindern, seine Sendung zur Einziehung von Nachriehten zu benutzen. 

Er ist bereehtigt, bei vorkommendem MiBbrauehe den Parlamentar zeit
weilig zuriickzubehalten. 

Art. 34. Der Parlamentar verliert seinen Anspruch auf Unverletzlichkeit, 
wenn der bestimmte, unwiderlegbare Beweis vorliegt, daB er seine bevorrechtigte 
SteHung dazu benutzt hat, um Verrat zu iiben oder dazu anzustiften. 

Viertes Kapltel. Kapitnlationen. 

Art. 35. Die zwischen den abschlieBenden Parteien vereinbarten Kapitu
lationen sollen den Forderungen der militarischen Ehre Reehnung tragen. 

Einmal abgeschlossen, sollen sie von beiden Parteien gewissenhaft beobachtet 
werden. 

Fiinftes KapJteJ Waffenstillstand. 

Art. 36. Der Waffenstillstand unterbricht die Kriegsunternehmungen 
kraft eines weehselseitigen Dbereinkommens der Kriegsparteien. 1st eine bestimmte 
Dauer nicht vereinbart worden, so konnen die Kriegsparteien jederzeit die Feind
seligkeiten wieder aufnehmen, doch nur unter der Voraussetzung, daB der Feind, 
gemaB den Bedingungen des Waffenstillstandes, rechtzeitig benachrichtigt wird. 

Art. 37. Der Waffenstillstand kann ein allgemeiner oder ein ortlieh be-
grenzter sein. Der erstere unterbricht die Kriegsunternehmungen der krieg
fiihrenden Staaten allenthalben, der letztere nur fiir bestimmte Teile der krieg
fiihrenden Heere und innerhalb eines bestimmten Bereichs. 

Art. 38. Der Waffenstillstand muB in aller Form und rechtzeitig den zu
standigen BehOrden und den Truppen bekanntgemaeht werden. Die Feindselig
keiten sind sofort naeh der Bekanntmachung oder zu dem festgesetzten Zeitpunkt 
einzusteHen. 

Art. 39. Es ist Saehe der absehlieBenden Parteien, in den BedingulLgen 
des Waffenstillstandes festzusetzen, welche Beziehungen etwa aUE dem Kriegs
schauplatze mit der Bevolkerung und untereinander statthaft sind. 

Art. 40. Jede schwere Verletzung des Waffenstillstandes durch eine der 
Parteien gibt der anderen das Recht, ihn zu kiindigen und in dringenden Fallen 
sogar die Feindseligkeiten unverziiglich wieder aufzunehmen. 

Art.41. Die Verletzung der Bedingungen des Waffenstillstandes durch 
Privatpersonen, die aus eigenem Antriebe handeln, gibt nur das Recht, die Be
strafung der Schuldigen und gegebenen Falles einen Ersatz fiir den erlitt~nen 
Schaden zu fordern. 

Dritter Abschnitt. Militarische Gewalt auf besetztem feindliehen 
Gebiete. 

Art. 42_ Ein Gebiet gilt als besetzt, wenn es sich tatsachlich in der Gewalt 
des feindlichen Heeres befindet. 

Die Besetzung erstreckt sich nur auf die Gebiete, wo diese Gewalt her
gestellt ist und ausgeiibt werden kann. 
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Art. 43. Nachdem die gesetzmaBige Gewalt tatsachlich in die Hande des 
Besetzenden ubergegangen ist, hat dieser aIle von ihm abhangenden Vorkeh· 
rungen zu treHen, um nach Mo~lichkeit die offentliche Ordnung und das offentliche 
Leben wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, und zwar, soweit kein zwin
gendes Hindernis besteht, unter Beachtung der Landesgesetze. 

Art. 44. Einem KriegfUhrenden ist es untersagt, die BevOlkerung eines 
besetzten Gebiets zu zwingen, Auskunfte uber das Heer des anderen KriegfUhrenden 
oder uber dessen Verteidigungsmittel zu geben. 

Art. 45. Es ist untersagt, die Bevolkerung eines besetzten Gebiets zu zwingen, 
der feindlichen Macht den Treueid zu leisten. 

Art. 46. Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der BUrger und 
das Privateigentum sowie die religiosen Dberzeugungen und gottesdienstlichen 
Handlungen sollen geachtet werden. 

Das Privateigentum darf nicht eingezogen werden. 
Art. 47. Die Plundernng ist ausdrucklich untersagt. 
Art. 48. Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiete die zugunsten 

des Staates bestehenden Abgaben, ZoIle und Gebuhren, so solI er es moglichst 
nach MaBgabe der fUr die Ansetzung und Verteilung-geltenden Vorschriften tun; 
es erwachst damit fUr ihn die Verpflichtung, die Kosten der Verwaltung des be
setzten Gebiets in dem Umfange zu tragen, wie die gesetzmaBige Regierung 
hierzu verpflichtet war. 

Art. 49. Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiet auBer den im 
vorstehenden Artikel bezeichneten Abgaben andere Auflagen in Geld, so darf 
dies nur zur Deckung der Bedurfnisse des Heeres oder der Verwaltung dieses 
Gebiets geschehen. 

Art. 50. Keine Strafe in Geld oder anderer Art darf uber eine ganze Be
vOlkerung wegen der Handlungen einzelner verhangt werden, fUr welche die 
BevOlkerung nicht als mitverantwortlich angesehen werden kann. 

Art. 51. Zwangsauflagen konnen nur auf Grund einesschriftlichen Befehls 
und unter Verantwortlichkeit eines selbstandig kommandierenden Generals er
ho ben werden. 

Die Erhebung solI so viel wie moglich nach den Vorschriften iiber die An
setzung und Verteilung der bestehenden Abgaben erfolgen. 

Dber jede auferlegte Leistung wird den Leistungspflichtigen eine Empfangs
bestatigung erteilt. 

Art. 52. Naturalleistungen und Dienstleistungen konnen von Gemeinden 
oder Einwohnern nur fur die Bediirfnisse des Besetzungsheers gefordert werden. 
Sie miissen im Verhaltnisse zu den Hilfsquellen des Landes stehen und solcher 
Art sein, daB sie nicht fUr die BevOlkerung die Verpflichtung enthalten, an Kriegs
unternehmungen gegen ihr Vaterland teilzunehmen. 

Derartige Natural- und Dienstleistungen konnen nur mit Ermachtigung 
des Befehlshabers der besetzten Ortlichkeit gefordert werden. 

Die Naturalleistungen sind so viel wie moglich bar zu bezahlen. Anderen. 
falls sind dafUr Empfangsbestatigungen auszustellen; die Zahlung der geschuldeten 
Summen solI moglichst bald bewirkt werden. . 

Art. 53. Das ein Gebiet besetzende Heer kann nur mit Beschlag belegen: das 
bare Geld und die Wertbestande des Staates sowie die dem Staate zustehenden ein
treibbaren Forderungen, die Waffenniederlagen, BefOrderungsmittel, Vorrats· 
hauser und Lebensmittelvorrate sowie uberhaupt alles bewegliche Eigentum 
des Staates, das geeignet ist, den Kriegsunternehrimngen zu dienen. 

AIle Mittel, die zu Lande, zu Wasser und in der Luft zur Weitergabe von 
Nachrichten und zur BefOrderung von Personen oder Sachen dienen, mit Aus· 
nahme der durch das Seerecht geregelten FaIle, sowie die Waffenniederlagen und 
iiberhaupt jede Art von Kriegsvorraten konnen, selbst wenn sie Privatpersonen 
gehoren, mit Beschlag belegt werden. Beirn Friedensschlusse miissen sie aber 
zuriickgegeben und die Entschadigungen geregelt werden. 

Art. 54. Die unterseeischen Kabel, die ein besetztes Gebiet mit einem 
neutralen Gebiete verbinden, diirfen nur im FaIle unbedingter Notwendigkeit 

v. Liszt·Fleischmann, ViiIkerrecht, 12. Auf!. 38 



594 Zweite Haager Friedenskonferenz (1907). 

mit :Beschlag belegt oder zerstOrt werden. Beim Friedensschlusse miissen sie 
gleichfalls zuriickgegeben und die Entschadigungen geregelt werden. 

Art. 55. Der besetzende Staat hat sich nur als Verwalter und NutznieBer 
der offentlichen Gebaude. Liegenschaften, Walder und landwirtschaftlichen Be
triebe zu betrachten, die dem feindlichen Staate gehOren und sich in dem besetzten 
Gebiete befinden. Er solI den Bestand dieser Giiter erhalten und sie nach den Regeln 
des NieBbrauchs verwalten. . 

Art. 56. Das Eigentum der Gemeinden und d!lr dem Gottesdienste, der 
Wohltatigkeit, dem Unterrichte, der Kunst und der Wissenschaft gewidmeten 
Anstalten, auch wenn diese dem Staate gehOren, ist als Privateigentum zu be
handeln. 

Jede Beschlagnahme, jede absichtliche Zerstorung oder Beschadigung von 
derartigen Anlagen, von geschichtlichen DenkmaIern oder von Werken der Kunst 
und Wissenschaft ist untersagt und soIl geahndet werden. 

V. Abkommen, betreffend die Rechte und Pfiichten der neutralen Michte 
und Personen im FaIle eines Landkriegs. Vom 18. Oktober 1907.1) 

Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Konig von PreuBen, usw ••.. 
in der Absicht, die Rechte und Pflichten der neutralen Machte im FaIle eines 

Landkriegs genauer festzustellen und die Lage der auf neutrales Gebiet gefliichteten 
AngehOrigen einer Kriegsmacht zu regeIn, 

sowie von dem Wunsche geleitet, den Begriff des Neutralen zu bestimmen, 
in Erwartung der Zeit, wo es moglich sein wird, die Lage neutraler Privatpersonen 
in ihren Beziehungen zu den Kriegfiihrenden im ganzen zu regeln, 

haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu treffen und haben 
demzufolge zu Ihren Bevollmachtigten ernannt: 

(Bezeichnungen der Bevollmachtigten) 
welche, nachdem sie ilire Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehOriger 
Form befunden haben, iiber folgende Bestimmungen iibereingekommen sind: 

Erstes J{apitel. Rechte und Pfllchten der neutralen MAchte. 

Art. 1. Das Gebiet der neutralen Machte ist unverletzlich. 
Art. 2. Es ist den Kriegfiihrenden unte,-"sagt, Truppen oder Munitions

oder Verpflegungskolonnen durch das Gebiet einer neutralen Macht hindurch
zufiihren. 

Art. 3. Es ist den Kriegfiihrenden gleichermaBen untersagt: 
a) auf dem Gebiet einer neutralen Macht eine funkentelegraphische Station 

einzurichten oder sonst irgend eine Anlage, die bestimmt ist, e:nen Ver
kehr mit den kriegfiihrenden Land- oder Seestreitkraften zu vermitteln; 

b) irgend eine Einrichtung dieser Art zu benutzen, die von ihnen vor dem 
Kriege auf dem Gebiete der neutralen Macht zu einem ausschlieBlich 
militii.rischen Zwecke hergestellt und nicht fiir den offentlichen Nach
richtendienst freigegeben worden ist. 

Art. 4. Auf dem Gebiet einer neutralen Macht diirfen zugunsten der Krieg
fiihrenden weder Korps von Kombattanten gebildet noch Werbestellen eroffnet 
werden •. 

Art. 5. Eine neutrale Macht darf auf ihrem Gebiete keine der in den Artikeln 2 
bis 4 bezeichneten Handlungen dulden. 

Sie ist nur dann verpflichtet, Handlungen, die der Neutralitat zuwider
laufen, zu bestrafen, wenn diese Handlungen auf ihrem eigenen Gebiete began. 
gen sind. 

1) Ratifiziert von Deutschland. den Vereinigten Staaten von Amerika, Osterreich-Ungaro, 
Bolivien, Diinemark, Mexiko, den Niederll\nden, Russland, Salvador und Schweden. - Nachtraglich 
haben ratifiziert oder sind beigetreten: Nikaragua (R. G. Ill. 11110 S. 382), China (R. G. Bl. 1910 S. 457), 
Haiti (R. G. BI. 1910 S. 673), Siam (daselbst). Schwe!. (R. G. Bl. 1910 S. 913 , Belgien (R. G. BI. 1910 
S.992), Norwegen (R. G. BI. 1910 S. 1092), Frankreich (R. G. BI. 1910 S. 1105). Guatemala (R. G. BI. 
1911 S.193), Panama (R. G. BI. 1911 S.914), Portugal (R. G. BI. 1911 8.972), Japan (R. G. Ill. 1912 
8.169), Rumanien (R. G. Bl. 1912 S.257). Kuba (R. G. BI. 1912 8.301), Luxemburg (R. G. BI. 1912 
S. 531), Spanien (R. G Bl.1914 S.20). Liberia (R. G. BI. 1914 S~ 83). 
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Art. 6. Eine neutrale Macht ist nicht daflir verantwortlich. daB Leute 
einzeln die Grenze iiberschreiten, urn in den Dienst eines Kriegflihrenden zu treten. 

Art. 7. Eine neutrale Macht ist nicht verpflichtet, die flir Rechnung des 
einen oder des anderen Kriegflihrenden erfolgende Ausfuhr oder Durchfuhr von 
Waffen, Munition und iiberhaupt von allem, was flir ein Heer oder eine Flotte 
niitzlich sein kann, zu verhindern. 

Art. S. Eine neutrale Macht ist nicht verpflichtet, flir Kriegflihrende die 
Benutzung von Telegraphen- oder Fernsprechleitungen sowie von Anlagen fiir 
drahtlose Telegraphie, gleichviel ob solche ihr selbst oder ob sie Gesellschaften 
oder Privatpersonen gehoren, zu untersagen oder zu beschranken. 

Art. 9. Alle Beschrankungen oder Verbote, die von einer neutralen Macht 
in Ansehung der in den Artikeln 7. S erwahnten Gegenstande angeordnet werden, 
sind von ihr auf die Kriegfiihrenden gleichmaBig anzuwenden. 

Die neutrale Macht hat dariiber zu wachen, daB die gleiche Verpflichtung 
von den Gesellschaften oder Privatpersonen eingehalten wird, in deren Eigen
tum sich Telegraphen- oder Fernsprechleitungen oder Anlagen fiir drahtlose 
Telegraphie befinden. 

Art.lO. Die Tatsache, daB eine neutrale Macht eine Verletzung ihrer Neu
tralitat selbst mit Gewalt zuriickweist, kann nicht als eine feindliche Handlung 
angesehen werden. 

Zweites KapiteL Bei Neutralen untergebrachte Angehorige einer Kriegsmacht nnd 
in Pflege befindliche Verwundete. 

Art. n. Die neutrale Macht, auf deren Gebiet Truppen der kriegfiihrenden 
Heere iibertreten, muB sie moglichst weit vom Kriegsschauplatz unterbringen. 

Sie kann sie in Lagern verwahren und sie auch in Festungen oder in anderen 
zu dies em Zwecke geeigneten Orten einschlieBen. 

Es hiingt von ihrer Entscheidung ab, ob Offiziere, die sich auf Ehrenwort 
verpflichten, dl»s neutrale Gebiet nicht ohne Erlaubnis zu verlassen, frei gelassen 
werden konnen. 

Art. 12. In Ermangelung einer besonderen Vereinbarung hat die neutrale 
Macht den bei ihr untergebrachten Personen Nahrung, Kleidung und die durch 
die Menschlichkeit gebotenen Hilfsmittel zu gewahren. 

Die durch die Unterbringung verursachten Kosten sind nach dem Friedens
schlusse zu ersetzen. 

Art. 13. Die neutrale Macht, die entwichene Kriegsgefangene bei sich auf
nimmt, wird diese in Freiheit lassen. Wenn sie ihnen gestattet, auf ihrem Gebiete 
.zu verweilen, so kann sie ihnen den Aufenthaltsort anweisen. 

Die gleiche Bestimmung findet Anwendung auf die Kriegsgefangenen, die 
von den Truppen bei ihrer Flucht auf das Gebiet der neutralen Macht mitgeflihrt 
werden. 

Art. 14. Eine neutrale Macht kann den Durchzug von Verwundeten odeI' 
Kranken der kriegfiihrenden Heere durch ihr Gebiet gestatten, doch nur unter 
d3m Vorbehalte, daB die zur Beforderung benutzten Ziige weder Kriegspersonal 
noch Kriegsmaterial mit sich fiihren. Die neutrale Macht ist in einem solchen 
Falle verpflichtet, die erforderlichen Sicherheits- und Aufsichtsmanregeln zu 
treffen. 

Die der Gegenpartei angehorenden Verwundeten oder Kranken, die unter 
Bolchen Umstanden von einem der Kriegflihrenden auf neutrales Gebiet gebracht 
werden, sind von der neutralen Macht derart zu bewachen, daB sie an den Kriegs
unternehmungen nicht wieder teilnehmen konnen. Diese Macht hat die gleichen 
Verpflichtungen in Ansehung der ihr anvertrauten Verwundeten oder Kranken 
des anderen Heeres. 

Art. 15. Das Genfer Abkommen gilt auch flir die im neutralen Gebiet unter
gebrachten Kranken und Verwundeten. 

Orlttes Kapite!. N entrale Personen. 

Art. 16. Ais Neutrale sind anzusehen die AngebOdgen eines an dem Kriege 
nicht beteiligten Staates. . 

Art. 17. Eine Neutraler kann sich auf seine Neutralitat nicht berufen: 
3S* 
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a) wenn er feindliche Handlungen gegen einen Kriegfiihrenden begeht; 
b) wenn er Handlungen zugunsten eines Kriegfiihrenden begeht, insbeson

dere wenn er freiwillig Kriegsdienste in der bewaffneten Macht einer 
der Parteien nimmt. 

In einem solchen Falle darf del' Neutrale von dem Kriegfiihrenden, dem 
gegeniiber er die Neutralitat auBer acht gelassen hat, nicht strenger behandelt 
werden, als ein Angehoriger des anderen kriegfiihrenden Staates wegen der gleichen 
Tat behandelt werden kann, 

Art. 18. Ais Handlungen zugunsten eines Kriegfiihrenden im Sinne des 
Artikel 17 b sind nicht anzusehen 

a) die Dbernahme von Lieferungen oder die Bewilligung von Darlehen 
an einen Kriegfiihrenden, vorausgesetzt, daB del' Lieferant oder Dar· 
leiher wedel' im Gebiete del' anderen Partei noch in dem vori ihr besetzten 
Gebiete wohnt und daB auch die Liefel'ungen nicht aus diesen Gebieten 
herriihren; 

b) die Leistung von polizeilichen oder Zivilverwaltungsdiensten. 

Viertes Kapitel. Eisenbahnmaterial. 

Art. 19. Das aus dem Gebiet einer neutralen Macht herriihrende Eisen
bahnmaterial, das entweder diesel' Macht oder Gesellschaften oder Privatpersonen 
gehort und als solches erkennbar ist, darf von einem Kriegfiihrenden nur in dem 
Falle und in dem MaBe, in dem eine gebieterische Notwendigkeit es verlangt, 
angefordert und benutzt werden. Es muB moglichst bald in das Herkunftsland 
zuriickgesandt werden. 

Desgleichen kann die neutrale Macht im Falle del' Not das aus dem Ge
biete der kriegfiihrenden Macht herriihrende Material in entsprechendem Umfange 
festhalten und benutzen. 

Von der einen wie von der anderen Seite soll eine Entschadigung nach Vel'
haltnis des benutzten Materials und del' Dauer der Benutzung gezahlt werden. 

Fiinttes Kapitcl. SchluBbestimmungen. 

Art. 20. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen Vertrags
machten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegfiihrenden samtlich Vertrags
parteien sind. 

Art. 21. Dieses Abkommen soll moglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der dar an teilnehmenden Machte und von 
dem Niederlandischen Minister der auswartigenAngelegenheiten unterzeichnet wird. 

Die spateren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels einer 
schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, del' die 
Ratifikationsurkunde beizufiigen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls iiber die erste Hinterlegung von Rati
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwahnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung del' Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Machten sowie den anderen Machten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In 
den Fallen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 22. Die Machte, die nicht unterzeichnet haben, konnen diesem Ab
kommen spater beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wiinscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu iiber
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverziiglich allen anderen Machten beglaubigte 
A~schrift del' Anzeige wie der Beitrittsurkunde iibersenden und zugleich angeben, 
an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 23. Dieses Abkommen wird wirksam fUr die Machte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nacb 



VI. Abkommen (Kauffahrteischiffe bei Kriegsausbruch). Vom 18. Okt. 1907. 597 

dem Tage, an dem das Protokoll iiber diese Hinterlegung aufgenommen ist, und 
fiir die spater ratifizierenden oder beitretenden Machte sechzig Tage, nachdem 
die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem 
Beitritt erhalten hat. 

Art. 24. SoUte eine der Vertragsmachte dieses Abkommen kiindigen wollen, 
so solI die Kiindigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklart werden, 
die unverziiglich beglaubigte Abschrift der Erklarung allen anderen Machten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklarung 
erhalten hat. 

Die Kiindigung solI nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie er
klart hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklarung bei der Regierung der Nieder
lande eingegangen ist. 

Art. 25. Ein im Niederlandischen Ministerium der auswartigen Angelegen
heiten gefUhrtes Register solI den Tag der gemaB Artikel 21 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die An
zeigen von dem Beitritt (Artikel22 Abs.2) oder von der Kiindigung (Artikel 24 
Abs. 1) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von dies em Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Ausziige daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter
legt bleiben solI und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedens
konferenz eingeladenen Machten auf diplomatischem Wege iibergeben werden 
sollen. 

(Unterschriften) 

VI. Abkommen iiber die Behandlung der feindlichen Kauffahrteischiffe 
beim Ausbruche der Feindseligkeiten. Vom 18. Oktober H)07.1) 

Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Konig von PreuBen, usw. 
von dem Wunsche erfUllt, den internationalen Handel gegen die Dberraschun. 

gen des Krieges zu sichern, und gewillt, der neueren Dbung gemaB soweit wie 
moglich Handelsunternehmungen zu schiitzen, die vor dem Aushruche der Feind
seligkeiten in gutem Glauben eingegangen und in der Ausfiihrung begriffen sind, 

haben beschlossen, zu dies em Zwecke ein Abkommen zu treffen, und haben 
zu Ihren Bevollmachtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmachtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und ge
horiger Form befunden haben, iiber folgende Bestimmungen iibereingekommen 
sind: 

Art. 1. Befindet sich ein Kauffahrteischiff einer der kriegfiihrenden Machte 
beim Ausbruche der Feindseligkeiten in einem feindlichen Hafen, so ist es er
wiinscht, daB ihm gestattet wird, unverziiglich oder binnen einer ihm zu ver
gonnenden ausreichenden Frist frei auszulaufen und, mit einem Passierscheine 
versehen, unmittelbar seinen Bestimmungshafen oder einen sonstigen, ihm be
zeichneten Hafen aufzusuchen. 

Das gleiche gilt fUr ein Schiff, das seinen letzten Abfahrtshafen vor dem 
Beginne des Krieges verlassen hat und ohne Kenntnis der Feindseligkeiten einen 
feindlichen Hafen anlauft. 

1) Ratifiliert von Deutschland, Osterreich.Ungarn, Danemark, Grossbritannien, Mexiko, den 
Niederlanden. RuBiand, Salvador und Schweden. Dabei Vorbehalte des Deutschen Relchs (zu Art. 3 
und Art. 4, Abs. 2, Russland (ebenso). - Nachtriiglich haben ratiliziert oder sind beigetreten: Nikara
gua (R. G. Bl. 1910 S.382), HaIti (R. G. Bl. 1910 S.673), Siam (daselbstl, Schweiz (R. G. Bl.1910 
S. 913), Belgien (R. G. Bl.1910 S. 992), Norwegen (R. G. Bl.1910 S. 1092), Frankreich (R. G. Bl.1910 
S.1105), Guatemala (R. G. Bl. 1911 S. 193), Panama (R. G. Bl. 1911 S. 914), Portugal (R. G. B1.1911 
S. 972), Japan (R. G. BI. 1912 S. 169), Rumilnien (R. G. Bl. 191~ S. 257), Ruba (R. G. Bl. 1912 S. 301). 
Luxemburg (R. G. Bl. 1912 S.531), Spanien (R. G Bl. 1913 S.293), Brasilien (R. G. Bl. 1914 Se 20). 
Liberia (R. G. Ill. 1914 S.83). 
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Art. 2. Ein Kauffahrteischiff, das infolge hOherer Gewalt den feindlichen 
Hafen nicht binnen der im vorstehenden Artikel erwahnten Frist nat verlassen 
konnen oder dem das Auslaufen nicht gestattet worden ist, darf nicht eingezogen 
werden. 

Der Kriegfiihrende darf es nur entweder unter der Verpflichtung, es nach 
dem Kriege ohne Entschadigung zuriickzugeben, mit Beschlag belegen oder gegen 
Entschadigung fiir sich anfordern. 

Art. 3. Die feindlichen Kauffahrteischiffe, die ihren letzten Abfahrtshafen 
vor dem Beginne des Krieges verlassen haben und in Unkenntnis der Feind. 
seligkeiten auf See betroffen werden, diirfen nicht eingezogen werden. Sie unter· 
liegen nur entweder der Beschlagnahme unter der Verpflichtung, daB sie nach 
dem Kriege ohne Entschadigung zuriickgegeben werden, oder der Arrforderung 
oder selbst ZerstOrung gegen Entschadigung und unter der Verpflichtung, daJ3 
fiir die Sicherheit der Personen und die Erhaltung der Schiffspapiere gesorgt wird. 

Sobald diese Schiffe einen Hafen ihres Landes oder einen neutralen Hafen 
beriihrt haben, sind sie den Gesetzen und Gebrauchen des Seekriegs unter. 
worfen. 

Art.4. Die feindlichen Waren, die sich an Bord der in den Artikeln 1, 2 
bezeichneten Schiffe befinden, unterliegen ebenfalls, zusammen mit dem Schiffe 
oder allein, entweder der Beschlagnahme, wobei sie nach,dem Kriege ohne Ent
schadigung zuriickzugeben sind, oder der Aniorderung gegen Entschadigung. 

Das gleiche gilt fiir Waren, die sich an Bord der im Artikel 3 bezcichneten 
Schiffe befinden. 

Art. 5. Dieses Abkommen erstreckt sich nicht auf solche Kauffahrtei. 
achille, deren Bau eraehen laBt, daB sie zur Umwandlung in Kriegsschiffe be
stimmt aind. 

Art. 6. Die Bestimmungen dieses Abkommens Hnden nur zwischen den 
Vertragsmii.chten Anwendung und nur dann, weun die Kriegfiihrenden samtlich 
Vertragsparteien sind. 

Art. 7. Dieses Abkommen solI mogIichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegun~ von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protok()ll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Machte und von 
dem Niederlii.ndischen Minister der auswiirtigen Angelegenheiten unterzeich· 
net wird. 

Die spateren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftIichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die 
Ratifikationsurkunde beizufiigen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls iiber die erste Hinterlegung von Rati. 
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwahnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskorrferenz eingeladenen Machten sowie den anderen Mii.chten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatiachem Wege mitgeteilt werden. In 
den Fallen dea vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 8. Die Machte, die nicht unterzeichnet haben, konnen diesem Ab. 
kommen spater beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wiinscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu iiber· 
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverziiglich allen anderen Machten beglaubigte 
Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde iibersenden und zugleich angeben. 
an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 9. Dieses Abkommen wird wirksam fiir die Machte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll iiber diese Hinterlegung aufgenommen iat, 
und fiir die spater ratifizierenden oder beitretenden Machte sechzig Tage. nacho 
dem die Regierung der NiederIande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von 
ihram Beitritt erhalten hat. 
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Art. 10. Sollte eine der Vertragsmii.chte dieses Abkommen kiindigen wollen 
so soIl die Kiindigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklart werden, 
die unverziiglich beglaubigte Abschrift der Erklarung allen anderen Machten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklarung 
erhalten hat. 

Die Kiindigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie er
klart hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklarung bei der Regierung der Nieder
lande eingegangen ist. 

Art. 11. Ein im NiederIandischen Ministerium der auswartigen Angelegen
heiten gefiihrtes Register soll den Tag der gemaB Artikel 7 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 8 Abs. 2) oder von der Kiindigung (Artikell0 
Abs. 1) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Ausziige daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neuzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedens
konferenz eingeladenen 'Machten auf diplomatischem Wege 'iibergeben werden 
sollen. 

(Unterschriften) 

VIL Abkommen iiber die Umwandlung von Kauffahrteischiffen in Kriegs
schiffe. Vom 18. Oktober 1907.1) 

Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Konig von PreuBen, usw •.•• 
in der Erwagung. daB es im Hinblick auf die Einreihung von Schiffen der 

Handelsmarine in die Kriegsflotten zur Zeit eines Krieges wiinschenswert ist, 
die Bedingungen festzustellen, unter denen eine solche MaBregel vorgenommen 
werden kann, 

daB jedoch in Ermangelung einer Einigung der Vertragsmachte dariiber, ob 
die Umwandlung von Kauffahrteischiffen in Kriegsschiffe auf hoher See statt
finden darf, die Frage, wegen des Ortes der Umwandlung bestehendem Einver
standnisse zufolge auBer Betracht bleiben und durch die nachstehenden RegeIn' 
in keiner Weise beriihrt werden soIl, 

von dem Wunsche geleitet, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu schlieBen, 
haben zu Ihren Bevollmachtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmachtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehOriger 
Form befunden haben, iiber folgende Bestimmungen iibereingekommen sind: 

Art. 1. Kein Kauffahrteischiff, das in ein Kriegsschiff umgewandelt ist, 
hat die mit dieser Eigenschaft verbundenen Rechte und Verpflicht.ungen, wenn 
es nicht dem direkten Befehle, der unmittelbaren Aufsicht und der Verantwort
lichkeit der Macht, deren Flagge es fiihrt, unterstellt ist. 

Art. 2. Die in Kriegsschiffe umgewandelten Kauffahrteischiffe miissen die 
auBeren Abzeichen der Kriegsschiffe ihres Heimatlandes tragen. 

Art. 3. Der Befehlshaber muB im Staatsdienste stehen und von der zu
standigen Staatsgewalt ordnungsmaBig bestellt sein. Sein Name muB in der Rang
Hste der Kriegsmarine stehen. 

Art. 4. Die Mannschaft muB den Regeln der militarischen Disziplin unter
worfen sein. 

1) Ratifiziert von Deutschland, Osterreich· Ungarn, Dlinemark, Grossbritannien, Mexiko, den 
Niederlanden, Russland, Salvador und Schweden. - Nachtrligiich haben ratifiziert oder sind bei
getreten: Nikaragua (R. G. BI. 1910 S.3821, Haiti (R. G. BI. 1910 S.673), Slam (daselbstl, Schweiz 
(R. G. Bl.1910 S. 913), Belgien (R. G. BI. 1910 S.992), Norwegen (R. G. BI. 1910 S. 1092), Frankreich 
(R. G. BI. 1910 S.1105), Guatemala (R. G. BI. 1911 S.193), Panama (R. G. BI. 1911 S. 914), Portuga.. 
(R. G. BI. 1911 S, 972), Japan (R. G. BI. 1922 S.109), Rumanien (R. G. BI. 1912 S.257), Ln:temburg 
(R. G. BI. 1912 S 531) ,Spanien (R. G BI. 1913 S. 293) Brasilien (B. G. BI. 1914 S. 20), Liberia (R G. BI. 
1914 S.83) 
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';uti. 5. Jedes in ein Kriegsschiff umgewandelte Kauffahrteischiff hat bei 
seinen Unternehmungen die Gesetze und Gebrauche des Krieges zu beobachten. 

Art. 6. Der Kriegfiihrende, der ein Kauffahrteischiff in ein Kriegsschiff 
umwandelt, muB diese Umwandlung moglichst bald auf der Liste seiner Kriegs. 
schiffe vermerken. 

Art. 7. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den 
Vertragsmachten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegfiihrenden samtlich 
vertragsparteien sind. 

Art. 8. Dieses Abkommen solI moglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Machte und von 
dem Niederlandischen Minister der auswartigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

Die spateren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der 
die Ratifikationsurkunde beizufiigen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls iiber die erste Hinterlegung von Rati
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwahnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden .wird durch die Regierlillg der Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Machten sowie den anderen Machten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In 
den Fallen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 9. Die Machte, die nicht unterzeichnet haben, konnen diesem Ab· 
kommen spater beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wiinscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu iiber· 
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverziiglich allen anderen Machten beglaubigte 
Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde ilbersenden und zugleich angeben, 
an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 10. Dieses Abkommen wird wirksam fiir die Machte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll iiber diese Hinterlegung aufgenommen 
ist, und fiir die spater ratifizierenden oder beitretenden Machte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder 
von ihrem Beitritt erhalten hat. 

Art.H. Sollte eine der Vertragsmachte dieses Abkommen kiindigen wollen, 
so solI die Kiindigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklart werden, 
die unverziiglich beglaubigte Abschrift der Erklarung allen anderen Macht€n 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklarung er· 
halten hat. 

Die Kiindigung solI nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie er· 
klart hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklarung bei der Regierung der Nieder· 
lande eingegangen ist. 

Art. 1~. Ein im Niederlandischen Ministerium der auswartigen Angelegen. 
heiten gefiihrtes Register solI den Tag der gemaB Artikel 8 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artike19 Abs.2) oder von der Kiindigung (ArtikelH 
Abs. 1) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Ausziige zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter· 
legt bleiben soIl nnd wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedens
konferenz eingeladenen Machten auf diplomatischem Wege iibergeben werden sollen. 

(Unterschriften) 
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VIII. Abkommen tiber die Legung von unterseeischen selbsttiitigen Kontakt. 
min en. Vom 18. Oktober 1907.1) 

Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Konig von PreuBen, usw .... 
ausgehend von dem Grundsatze der Freiheit der SeestraBen, die allen Nationen 

offenstehen, 
in der Erwagung, daB, wenn bei dem gegenwartigen Stande der Dinge die Ver· 

wendung unterseeischer selbsttatiger Kontaktminen nicht untersagt werden. 
kann, es doch von Wert ist, ihren Gebrauch einzuschranken und zu regeIn, urn 
die Harten des Krieges zu mildern und soweit wie moglich der friedlichen Schiffahrt 
diejenige Sicherheit zu gewahren, auf welche sie auch bei bestehendem Kriege 
Anspruch hat, 

in Erwartung der Zeit, wo es moglich sein wird, den Gegenstand in einer Art 
zu regeIn, die den davon beriihrten Interessen jede wiinschenswerte Gewahr 
bietet, 

haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu treHen, und haben 
zu Ihren Bevollmachtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmachtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehOriger 
Form befunden haben, iiber folgende Bestimmungen iibereingekommen sind: 

Art. 1. Es ist untersagt: 
1. unverankerte selbsttatige Kontaktminen zu legen, auBer wenn diese 

so eingerichtet sind, daB sie spates tens eine Stunde, nachdem der sie 
Legende die Aufsicht iiber sie verloren hat, unschadlich werden; 

2. verankerte selbsttatige Kontaktminen zu legen, wenn diese nicht un· 
schiidlich werden, sobald sie sich von ihrer Verankerung losgerissen 
haben; 

3. Torpedos zu verwenden, wenn diese nicht unschadlich werden, nachdem 
sie ihr Ziel verfehlt haben. 

Art. 2. Es ist untersagt, vor den Kiisten und den Hafen des Gegners selbst· 
tatige Kontaktminen zu legen zu.dem aIleinigen Zwecke, die Handelsschiffahrt zu 
unterbinden. 

Art. 3. Bei der Verwendung von verankerten selbsttatigen Kontaktminen 
sind fiir die Sicherheit der friedlichen Schiffahrt aIle moglichen VorsichtsmaBregeln 
zu treffen. 

Die Kriegfiihrenden verpflichten sich, nach Moglichkeit dafiir zu sorgen, 
daB- diese Minen nach Ablauf eines begrenzten Zeitraurns unschadlich werden; 
auch verpflichten sie sich, faIls ihre Dberwachung aufhOrt, die gefahrlichen Gegen. 
den den Schiffahrtskreisen, sobald es die militiirischen Riicksichten gestatt.en, 
durch eine Bekanntmachung zu bezeichnen, die auch den Regierungen auf dipio. 
matischem Wege mitzuteilen ist. 

Art. 4. Jede neutrale Macht, die vor ihren Kiisten selbsttatige Kontakt. 
minen legt, soIl dieselben RegeIn beobachten, und dieselben VorsichtsmaBregeln 
treffen, wie sie den Kriegfiihrenden zur Pflicht gemacht sind. 

Die neutrale Macht muB durch eine vorgangige Bekanntmachung die Gegen. 
den, wo selbsttatige Kontaktminen gelegt werden soli en, zur Kenntnis. der Schiff· 
fahrtskreise bringen. Diese Bekanntmachung solI den Regierungen schleunigst 
auf diplomatischem Wege rnitgeteilt werden. ' 

Art.5. Die Vertragsmachte verpflichten sich, nach Beendigung des Krieges 
aIles was an ihnen liegt zu tun, urn, jede auf ihrer Seite, die gelegten Minen zu 
beseitigen. 

Was die verankerten selbsttatigen Kontaktminen betrifft, welche einer 
dar Kriegfiihrenden liings den Kiisten des anderen gelegt hat, so solI deren Lags 

1) Ratifiziext von Deutschland, den Vereinigten Staat en von Amexika, Ostexre1ch.Ungarn, 
Dltnemark" GroBbritannien, Mexiko, den Niederlanden und Salvador. - Nachtrltglich haben ratifiziert 
oder sind beigetreten: Nikaragua (R. G. BI.1910 S. 382), Haiti (R. G. BI.1910 S. 673), Siam (daselbst). 
Schweiz (R. G. BI. 1910 S.9'13), Belgien (R. G. IiI. 1910 S.992), Norwegen (R. G. BI. 1910 's. 1092), 
Frankreich (R. G. BI. 1910 S. 1105), Guatemala (R. G. BI. 1911 S. 193), Panama (R. G. BI. 1911 S. 914), 
,Japan (R. G. BI. 1912 S. 169), Rumanien (R. G. BI. 1912 S.257), Luxemburg (R. G. BI.1912 S.581). 
RraNlip.D Ill.. G. JlI. 1914 S.20), Liberia (R. G. BI. 1914 S.88). 

Vorbehalte: Deutschland (Art. 2), Frankreich (Art. 2), Grollbritannien; Siam (Art. 1 AbB.1). 
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von derjenigen Macht, die sie gelegt hat, der anderen Partei mitgeteilt werden 
und jede Macht soll in kiirzester Frist zur Beseitigung der in ihren Gewassern 
befindlichen Minen schreiten. 

Art. 6. Die Vertragsmachte, die noch nicht iiber vervollkommnete Minen, 
so wie sie dieses Abkommen vorsieht, verfiigen und mithin zur Zeit die in den 
Artikeln 1 und 3 aufgestellten Regeln nicht befolgen konnen, verpflichten sich, 
ihr Minenmaterial moglichst bald umzugestalten, damit es den erwahnten Vor
schriften entspricht. 

Art. 7. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den 
Vertragsmachten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegfiihrenden samtlich 
Vertragsparteien sind. 

Art. 8. Dieses Abkommen soll moglichst bald ratifiziert werden. 
Die RatifikaMonsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Machte und von 
dem Niederlandischen Minister der auswartigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

Die spateren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die 
Ratifikationsurkunde beizufiigen ist. 

Beglaubigte Abschrift. des Protokolls iiber die erste Hinterlegung vou 
Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwahnten Anzeigen sowie 
der Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlaude den zur 
Zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Machten sowie den anderen Machten, 
die dem Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. 
In den Fallen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 9. Die Machte, die nicht unterzeichnet haben, konnen diesem Ab· 
kommen spater beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wiinscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu iiber
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverziiglich allen anderen Machten beglaubigte Ab
schrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde iibersenden und zugleich angeben, 
an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 10. Dieses Abkommen wird wirksam fiir die Machte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll iiber diese Hinterlegung aufgenommen 
ist, und fUr die spater ratifizierenden oder beitretenden Machte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder 
von ihrem Beitritt erhalten hat. 

Art. 11. Dieses Abkommen gilt fiir die Dauer von sieben Jahren, gerechnet 
vom sechzigsten Tage nach dem Tage der ersten Hinterlegung von Ratifikations
urkunden. 

In Ermangelung einer Kiindigung bleibt es nach dem Ablaufe dieser Frist 
weiter in Kraft. 

Die Kiindigung soll schriftlich der Regierung der Niederlande erklart werden, 
die unverziiglich beglaubigtll Abschrift der Erklarungallen Machten mitteilt 
und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklarung erhalten hat. 

Die Kiindigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie er· 
klart hat, und erst sechs Monate, nachdem die Erklarung bei der Regierung der 
Niederlande eingegangen ist. 

Art. 12. Die Vertragsmachte verpflichten sich, die Frage der Verwendung 
selbsttatiger Kontaktminen sechs Monate vor dem Ablaufe der im ersten Ab
satze des vorstehenden Artikels vorgesehenen Frist wieder aufzunehmen, falls sie 
nicht vorher von der Dritten Friedenskonferenz wieder aufgenommen und gelOst 
worden ist. 

Sollten die Vertragsmachte ein neues Abkommen iiber die Verwendung 
von Minen schlieBen, so verliert, sobald dieses in Kraft tritt, das vorliegende 
Abkommen seine Giiltigkeit. 
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Art. 13. Ein im Niederlandischen Ministerium der auswartigen Angelegen
heiten gefiihrtes Register soll den Tag der gemaB Artikel 8 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 9 Abs. 2) oder von der Kiindigung (Artikelll 
Abs.3) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Ausziige daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigte~ dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neuzehnhundertsieben in einer 
einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt 
bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedenskonferenz 
eingeladenen Machten auf divlomatischem Wege iibergeben werden sollen. 

(Unterschriften) 

IX. Abkommen, betreffend die Beschie8ung durch Seestreitkriifte in 
Kriegszeiten. Vom 18. Oktober 1907.1) 

Seme Majestat der Deutsche Kaiser, Konig von PreuBen, usw .... 
von dem Bestreben beseelt. den von der Ersten Friedenskonferenz in Ansehung 

der BeschieBang unverteidigter Hafen, Stadte und Dorfer durch Seestreitkrafte 
ausgesprochenen Wunsch zu verwirklichen, 

in der Erwagung, daB es von Wert ist, die BeschieBung durch Seestreitkriifte 
allgemeinen Bestimmungen, welche die Rechte der Einwohner gewahrleisten 
und die Erhaltung der hauptsachlichsten Bauten sichern, zu unterwerfen, indem 
auf diese Kriegsunternehmung soweit wie moglich die Grundsatze der Ordnung 
der Gesetze und Gebrauche des Landkriegs von 1899 ausgedehnt werden, 

demgemaB von dem Wunsche ausgehend, den Interessen der Menschlichkeit 
zu dienen und die Harten und das Unheil des Krieges zu mildern, 

haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu treffen, und haben 
demzufolge zu Thren Bevollmachtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmachtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehOriger 
Form befunden haben, iiber folgende Bestimmungen iibereingekommen sind: 

Erstes Kapltel. BeschleBung unverteidigter Hilfen, Stildte, Dodar, Wohnst1ttten 
oder Gebilude. 

Art. 1. Es ist untersagt, unverteidigte Hafen, Stadte, Dorfer, Wohnstatten 
oder Gebaude durch Seestreitkrafte zu beschieBen. 

Eine Ortschaft darf nicht aus dem Grunde allein beschossen werden, weil 
vor ihrem Hafen unterseeische selbsttatige Kontaktminen gelegt sind. 

Art.2. In diesem Verbote sind jedoch nicht einbegriffen militarische Werke, 
Militar- oder Marineanlagen, Niederlagen von Waffen oder von Kriegsmaterial, 
Werkstatten und Einrichtungen, die fiir die Bediirfnisse der feindlichen Flotte 
oder des feindlichen Heeres nutzbar gemacht werden konnen, sowie im Hafen 
befindliche Kriegsschiffe. Der Befehlshaber, einer Seestreitmacht kann sie nach 
Aufforderung mit angemessener Frist durch Geschiitzfeuer zerstoren, wenn jedes 
andere Mittel ausgeschlossen ist und die OrtsbehOrden nicht innerhalb der ge
stellten Frist zu der Zerstorung geschritten sind. 

Ihn trifft in diesem FaIle keine Verantwortung fiir den nicht beabsichtigten 
Schaden, der durch die BeschieBung etwa verursacht worden ist. 

I) Ratifiziert von Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika, Osterreich-Ungarn. Bo
iVien, Dilnemark, GroBbritannien, Mexiko, den Niederlanden, Ru/;\]and, Salvadorund Schweden.-Nach
trillllich haben ratifiziert oder sind beigetreten; Nikaragua (R. G. BI. 1910 S. {l82), China (R. G. Bl. 1910 
8.(67), Haiti (R. G. BI.1910 S. 673), Siam (daselbst), Schweiz (R. G. BI. 1910 S. 913), Belgien (R. G. Bl. 
1910 S.992), Norwegen (R. G. BI. 1910 S.1092), Frankreich (R. G. BI. 1910 S.1105), Guatemala 
(E,G. BI. 1911 S. 193), Panama (R. G. BL 1911 S. 914), Portugal (R. G. BI. 1911 S. 972), Japan (R. G. Bl. 
11112 S. 169), RumAnien (R. G. Bl. 1912 S.267), Kuba (R. G. BI. 1912 S. 301), Luxemburg (R. G. BI. 
1912 S. 531), Spanien R. G. Bl.1913 S. 242), Brasllien (R. G. Bl. 1914 S. 20), Liberia (R. G. BI.1914 S. 8S). 

Vorbehaite zu Art. 1 Abs.2: Deutschland, Frankreich, GroBbritannien, Japau. 
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Wenn zwingende militiirische Griinde, die ein sofortiges Handeln erfordern, 
die Bewilligung einer Frist nicht gestatten, so versteht es sich, daB das Verbot 
der BeschieBung der unverteidigten Stadt ebenso wie im Falle des Abs. 1 bestehen 
bleibt und daB der Befehlshaber alle erforderlichen Anordnungen zu treffen hat. 
damit daraus fiir die Stadt moglichst wenig Nachteile entstehen. 

Art. 3. Nach ausdriicklicher Ankiindigung kann zur BeschieBung unver
teidigter Hafen, Stadte, Diirfer, Wohnstatten und Gebaude geschritten werden, 
wenn die Ortsbehorde, nachdem sie durch eine fOrmliche Aufforderung in Verzug 
gesetzt ist, sich weigert. einer Anforderung von Lebensmitteln oder Vorraten 
nachzukommen, die fiir das augenblickliche Bediirfnis der vor der Ortschaft liegen
den Seestreitmacht beniitigt werden. 

Die angeforderten Leistungen miissen im VerhiUtnisse zu den Hilfsquellen 
der Ortschaften stehen. Sie sollen nur mit Ermachtigung des Befehlshabers der 
Seestreitmacht gefordert und soviel wie moglich bar bezahlt werden; andernfalls 
sind dafiir Empfangsbescheinigungen auszu~tellen. 

Art. 4. Es ist untersagt, unverteidigte Hafen, Stadte, Dorfer. Wohnstatten 
und Gebaude zu beschieBen, weil sie Auflagen in Geld nicht bezahlt haben. 

Zweltes KaplteI. Allgemeine Bestimmungen. 

Art. 5. Bei der BeschieBung durch Seestreitkrafte sollen von dem Befehls
haber aIle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um die dem Gottes
dienste, der Kunst, der Wissenschaft und del' Wohltatigkeit gewidmeten Gebaude, 
die geschichtlichen Denkmaler, die Hospitaler und Sammelplatze fiir Kranke 
oder Verwundete soviel wie moglich zu schonen, vorausgesetzt, daB sie nicht 
gleichzeitig zu einem militarischen Zwecke Verwendung finden. 

Pflicht der Einwohner ist es, diese Denkmaler, Gebaude oder Sammel»latze 
durch deutliche Zeichen kenntlich zu machen, die aus groBen und steifen recht
eckigen Flachen bestehen und diagonal in zwei Dreiecke, das obere von schwarzer, 
das untere von weiBer Farbe, geteilt sein sollen. 

Art. 6. Mit Ausnahme des Falles, wo die militarischen Erfordernisse es 
nicht gestatten, soll der Befehlshaber der angreifenden Seestreitmacht vor Er
offnung der BeschieBung alles was an ihm liegt tun, um die Behorden zu benach
richtigen. 

Art.7. Es ist untersagt, Stadte oder Ortschaften, selbst wenn sie im Sturme 
genommen sind, der Pliinderung preiszugeben. 

Drittes Kapitel. SchluJ3bestimmungen. 

Art. 8. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den 
Vertragsmachten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegfiihrenden samtlicb 
Vertragsparteien sind. 

Art. 9. Dieses Abkommen soll moglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Machte und von 
dem Niederlandischen Minister der auswartigen Angelegenheiten unterzeichnet 
wird. 

Die spateren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der 
die Ratifikationsurkunde beizufiigen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls iiber die erste Hinterlegung von Rati
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwahntEn Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Machten sowie den anderen Machten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In 
den Fallen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zu
gleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 10. Die Machte, die nicht unterzeichnet haben, kiinnen diesem Ab
kommen spater beitreten. 
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Die Macht, die beizutreten wiinscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu iiber
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverziiglich allen anderen Machten beglaubigte 
Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde iibersenden und zugleich an
geben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art.l1. Dieses Abkommen wird wirksam fiir die Machte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll iiber diese Hinterlegung aufgenommen ist, 
und fiir die spater ratifizierenden oder beitretenden Machte sechzig Tage, nachdem 
die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem 
Beitritt erhalten hat. 

Art. 12. Sollte eine der Vertragsmachte dieses Abkommen kiindigen wollen, 
so solI die Kiindigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklart werden, 
die unverziiglich beglaubigte Abschrift der Erklarung allen anderen Machten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklarung 
erhalten hat. 

Die Kiindigung solI nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie er
klart hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklarung bei der Regierung der Nieder
lande eingegangen ist. 

Art. 13. Ein im Niederlandischen Ministerium der auswartigen Angelegen
heiten gefiihrtes Register soll den Tag der gemaB Artikel9 Abs. 9 Abs. 3,4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (ArtikellO Abs. 2) oder von der Kiindigung (Artikel12 
Abs. 1) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Ausziige daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedens
konferenz eingeladenen Machten auf diplomatischem Wege iibergeben werden sollen. 

(U nterschriften) 

X. Abkommen, betreffend die Anwendung der Grundsatze des Genfer Ab· 
kommens auf den Seekrieg. Vom 18. Oktober 1907.1 ) 

Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Konig von PreuBen, usw .... 
gleichermaBen' von dem W unsche beseelt, soviel an ihnen liegt, die vom Kriege 

unzertrennlichen Leiden zu mildern, 
und in der Absicht, zu diesem Zwecke die Grundsatze des Genfer Abkommens 

vom 6.Juli 1906 auf den Seekrieg zur Anwendung zu bringen, 
haben beschlossen, ein Abkommen zu treffen, um das denselben Gegenstand 

behandelnde Abkommen vom 29. Juli 1899 zu verbessern, und haben zu Ihren 
Bevollmachtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmachtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehoriger 
Form befunden haben, iiber folgende Bestimmungen iibereingekommen sind: 

Art. 1. Die militarischen Lazarettschiffe, das heiBt die Schiffe, die vom Staate 
einzig und allein erbaut oder eingerichtet worden sind, urn den Verwundeten, 
Kranken und Schiffbriichigen Hilfe zu bringen, und deren Namen beim Beginn 
oder im Verlaufe der Feindseligkeiten, jedenfalls aber vor irgendwelcher Ver-

1) Ratifiziert von Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika, Osterreich-Ungarn. 
Bolivien, China. Danemark, Mexiko; den Niederlanden, Russland und Salvador, - NachtragJich haben 
ratifiz;ert oder sina beigetreten; Nikaragua CR. G. 'BI. 1910 S. 382). Haiti (R. G. BI. 1910 S. 673), Siam 
(daselbst), Schweiz (R. G. BI. 1910 S.913). Belgien (R. G. BI. 1910 S.992), Norwcgen (R. G. B.1l910 
S. 1092), Frankreich (R. G. BI. 1910 S.1105), Guatemala (R. G. BI. 1910 S.193), Schweden (R. G. BI. 
1911 S. 895), Panama (R. G. BI. 1911 S.914), Portugal (R. G. BI. 1911 S.972), Japan (R. G. BI. 1912 
S.169;, Rumanien (R. G. BI. 1912 S.257), Kuba (R. G. BI. 1912 S. 301), Luxemburg (R. G. BI. 1912 
S. 631), SpanienR. G. BI. 1913 S.293), Brasilien (R. G. BI. 1914 S.20). 

Vorbchalt; China (Art. 21). 
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wendung, den kriegfiihrenden Machten mitgeteilt werden, sind zu achten und 
durfen wahrend der Dauer der Feindseligkeiten nicht weggenommen 'Werden. 

Auch durfen diese Schiffe bei einem Aufenthalt in neutralen Hafen nicht 
als Kriegsschiffe behandelt werden. 

Art. 2. Lazarettschiffe, die ganz oder zum Teile auf Kosten von Privat
personen oder von amtlich anerkannten Hilfsgesellschaften ausgeriistet worden 
sind, sind ebenfalls zu achten und von der Wegnahme ausgeschlossen, sofern 
die kriegfiihrende Macht, der sie angehOren, eine amtliche Bescheinigung fur sie 
ausgestellt und ihre Namen dem Gegner beim Beginn oder im Verlaufe der Feind
seligkeiten, jedenfalls aber vor irgendwelcher Verwendung, bekanntgemacht hat. 

Diese Schiffe miissen eine Bescheinigung der zustandigen Behorde dariiber 
bei sich fUhren, daB sie sich wahrend der Ausriistung und beim Auslaufen unter 
ihrer Aufsicht befunden haben. 

Art. 3. Lazarettschiffe, die ganz oder zum Teile auf Kosten von Privat-
personen oder von amtlich anerkanuten Hillsgesellschaften neutraler Staaten 
ausgeriistet worden sind, sind zu achten und von der Wegnahme ausgeschl09sen 
unter der Bedingung, daB sie sich der Leitung eines der Kriegfiihrenden mit vor
gangiger Einwilligung ihrer eigenen Regierung und mit Ermachti~ung des Krieg
fiihrenden selbst unterstellt haben und daB dieser ihren Namen zu Beginn oder 
im Verlaufe der Feindseligkeiten, jedenfalls aber vor irgendwelcher Verwendung, 
dem Gegner bekanntgemacht hat. 

Art. 4. Die in den Artikeln 1, 2, 3 bezeichneten Schiffe sollen den Verwun
deten, Kranken und Schiffbriichigen der Kriegfiihrenden ohne Unterschied der 
Nationalitat Hilfe und Beistand gewahren. 

Die Regierungen verpflichten sich, diese Schiffe zu keinerlei militarischen 
Zwecken zu benutzen. 

Diese Schiffe diirfen in keiner Weise die Bewegungen der Kriegsschiffe 
behindern. 

Wahrend des Kampfes und nach dem Kampfe handeln sie auf ihre eigene 
Gefahr. 

Die Kriegfiihrenden iiben iiber sie ein Aufsichts- und Durchsuchungsrecht 
aus; sie konuen ihre Hille ablehnen, ihnen bafehlen. sich zu entfernen, ihnen 
cine bestimmte Fahrtrichtung vorschreiben, einen Kommissar an Bord geben 
und sie auch zuriickhalten, wenn besonders erhebliche Umstande es erfordern. 

Die Kriegfiihrenden sollen die den Lazarettschiffen gegebenen Befehle 
soweit wie moglich in deren Schiffstagebuch eintragen. 

Art. 5. Die militarischen Lazarettschiffe sind kenutlich zu machen durch 
einen auBeren weiBen Anstrich mit einem wagerecht laufenden, etwa andert
halb Meter breiten griinen Streifen. 

Die in den Artikeln 2, 3 bezeichneten Schiffe sind kenntlich zu machen 
durch cinen auBeren weiBen Anstrich mit einem wagerecht laufenden, etwa andert· 
halb Meter breiten roten Streifen. 

Die Boote- dieser Schiffe sowie die kleinen, zurn- Lazarettdienste verwendeten 
Fahrzeuge miissen durch einen ahnlichen Anstrich kenutlich gemacht sein. 

AIle Lazarettschiffe sollen sich dadurch el!kennbar machen, daB sie neben 
der Nationalflagge die in dem Genfer Abkommen vorgesehene weiBe Flagge mit 
dem roten Kreuze und auBerdem, sofern sie einem neutralen Staate angehoren, 
am Hauptmaste die Nationalflagge des Kriegfiihrenden, dessen Leitung sie sich 
unterstellt haben, hissen. 

Lazarettschiffe, die gemaB Artikel 4 vom Feinde zuriickgehalten werden, 
haben die Nationalflagge des Kriegfiihrenden, dem sie unterstellt sind, nieder
zuholen. 

Wollen sich die vorstehend erwahnten Schiffe und Boote auch wahrend 
der Nacht den ihnen gebiihrenden Schutz sichern, so haben sie mit Genehmigung 
des Kriegfiihrenden, den sie begleiten, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, 
damit der sie kenntlich machende Anstrich geniigend sichtbar ist. 

Art. 6. Die im Artikel 5 vorgesehenen Abzeichen sollen sowohl in Friedens
als auch in Kriegszeiten nur zum Schutze und zur Bezeichnung der dort erwahnten 
Schiffe gebraucht werden. -
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Art. 7. 1m Falle eines Kampfes an Bord eines Kriegsschiffs sollen die 
Lazarette tunlichst geachtet und geschont werden. 

Diese Lazarette und ihre Ausriistung bleiben den Kriegsgesetzen unter
worfen, diirfen aber. ihrer Bestimmung nicht entzogen werden, solange sie fiir 
Verwundete und Kranke erforderlich sind. 

Gleichwohl kann der Befehlshaber, der sie in seiner Gewalt hat, im Falle 
gewichtiger militiirischer Erfordernisse, dariiber verfiigen, wenn er zuvor den 
Yerbleib der darin untergebrachten Verwundeten und Kranken sichergestellt hat. 

Art. 8. Der den Lazarettschiffen und den Schiffslazaretten gebiihrende 
Schutz hort auf, wenn sie dazu verwendet werden, dem Feinde zu schaden. 

Als geeignet, urn den Verlust des Schutzes zu begriinden, soll weder die 
Tatsache gelten, daB das Personal dieser Schiffe und Lazarette zur Aufrecht
erhaltung der Ordnung und zur Verteidigung der Verwundeten oder Kranken 
bewaffnet ist, noch die Tatsache, daB sich eine funkentelegraphische Einrichtung 
an Bord befindet. 

Art. 9. Die Kriegfiihrenden konnen den Wohltatigkeitssinn der Fiihrer 
neutraler Kauffahrteischiffe, Jachten oder Boote anrufen, damit sie Verwundete 
oder Kranke an Bord nehmen und versorgen. 

Fahrzeuge, die diesem Aufrufe nachkommen, ebenso wie solche, die un
aufgefordert Verwundete, Kranke oder Schiffbriichige aufgenommen haben, 
genieBen einen besondern Schutz und bestimmte Vergiinstigungen. In keinem 
Falle konnen sie wegen einer solchen BefOrderung weggenommen werden; sie 
bleiben jedoch, sofern ihnen nicht ein anderes versprochen ist, im Falle'von Neu
tralitiitsverletzungen, deren sie sich etwa schuidig gemacht haben, der Wegnahme 
ausgesetzt. 

Art. 10. Das geistliche, arztliche und Lazarettpersonal weggenommener 
Schiffe ist unverletzlich und kann nicht kriegsgefangen gemacht werden. Es 
ist berechtigt, beim Verlassen des Schiffes die Gegenstande und chirurgischen 
Instrnmente, die sein Privateigenturn sind, mit sich zu nehmen. 

Es soll jedoch seine Dienste so lange weiter leisten, als es notwendig er
scheint, und kann sich erst dann zuriickziehen, wenn der oberste llefehlshaber 
es fiir zuiassig erklart. 

Die Kriegfiihrenden sind verpflichtet, diesem Personale, wenn es in ihre 
Hande falit, dieselben Beziige und dieselbe Lohnung zuzusichern wie dem Personale 
gleichen Dienstgrads der eigenen Marine. 

Art. 11. Die an Bord befindlichen Marine- und Militiirpersonen sowie andere 
den Marinen oder Heeren dienstlich beigegebene Personen sollen, sofern sie ver
wundet oder krank sind, von dem, der das Schiff nimmt, ohne Unterschied der 
Nationalitiit geachtet nnd versorgt werden. 

Art. 12. Jedes Kriegsschiff einer Kriegspartei kann die Herausgabe der 
Verwundeten, Kranken oder Schiffbriichigen verlangen, die sich an Bord von 
militarischen Lazarettschiffen, von Lazarettschiffen einer Hilfsgesellschaft oder 
einer Privatperson, von Kanffahrteischiffen, Jachten und Booten befinden, welcb~s 
auch die Nationalitat dieser Fahrzeuge sei. 

Art. 13. Wenn ein neutrales Kriegsschiff Verwundete, Kranke oder Schiff
briichige an Bord genommen hat, so muB soweit wie moglich dafiir gesorgt 
werden, daB diese nicht wieder an den Kriegsunternehmungen teilnehmen konnen_ 

Art. 14. Schiffbriichige, Verwundete oder Kranke eines Kriegfiihrenden 
sind Kriegsgefangene, wenn sie in die Gewalt des anderen Kriegfiihrenden fallen 
Es bleibt diesem iiberlassen, den Umstiinden nach dariiber zu befinden, ob sie 
festzuhalten oder ob sie nach einem Hafen seiner Nation, nach einem neutralen 
Hafen oder selbst nach einem Hafen des Gegners befOrdert werden sollen. 1m 
letzteren Falle diirfen die so in ihre Heimat entlassenen Kriegsgefangenen wahrend 
der Dauer des Krieges nicht mehr dienen. 

Art. 15. Schiffbriichige, Verwundete oder Kranke, die mit Genehmigung 
der Ortsbehorde in einem neutralen Hafen ausgeschifft worden sind, sollen, so
fern nicht zwischen dem neutralen Staate und den kriegfiihrenden Staaten ein 
anderes vereinbart ist, durch den neutralen Staat derart bewacht werden, da.B 
sie nicht wieder an den Kriegsunternehmungen teilnehmen konnen. 
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Die Kosten der PHege und der l1nterbringung sind von dem Staate zu tragen, 
dem die Schiffbriichigen, Verwundeten oder Kranken angehiiren. 

Art. 16. Nach jedem Kampfe snllen die beiden Kriegsparteien, soweit es 
die militarischen Zwecke gestatten, Vorkehrungen treffen, urn. die Schiffbriichigen, 
Verwundeten und Kranken aufzusuchen und sie, ebenso wie die Gefallenen, gegen 
Beraubung und schlechte Behandlung zu schiitzen. 

Sie sollen dariiber wachen, daB der Beerdigung, Versenkung oder Verbren. 
fiung der Gefallenen eine sorgfiiJtige Leichenschau vorangeht. 

Art. 17. Jeder Kriegfiihrende soIl sobald als miiglich die bei den Gefallenen 
aufgefundenen militarischen Erkennungsmarken und Beweisstiicke der Identitat 
sowie ein N amensverzeichnis der von ihm aufgenommenen Verwundeten oder 
Kranken deren LandesbehOrden oder den DienstbehOrden ihrer Marine oder ihre~ 
Heeres iibermitteln. 

Die Kriegfiihrenden sollen sich iiber die Unterbringung von Kranken und 
Verwundeten, die sich in ihrer Gewal~ befinden, und den Wechsel in der Unter
bringung sowie iiber ihre Aufnahme in die Lazarette und die vorkommenden 
Sterbefalle gegenseitig auf dem laufenden halten. Sie sollen aIle zum persiinlichen 
Gebrauche bestimmten Gegenstande, Wertsachen, Briefe usw., die auf den genom· 
menen Schiffen gefunden oder von den in Hospitalern sterbenden Verwundeten 
'Oder Kranken hinterlassen werden, sammeln, urn sie durch deren Landesbehiirden 
den Berechtigten iibermitteln zu lassen. 

Art. 18. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den 
Vertragsmachten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegfiihrenden samtlich 
Vertragsparteien sind. 

Art. 19. Die Oberbefehlshaber der Flotten der Kriegfiihrenden haben fiir 
die Einzelheiten der Ausfiihrung der vorstehenden Artikel und fiir nicht vOl'gesehene 
FaIle gemaB den Weisungen ihrer Regierungen und im Sinne dieses Abkommens 
zu sorgen. 

Art. 20. Die Machte, die unterzeichnet haben, werden die erforderlicheu 
MaBnahmen treffen, urn die Bestimmungen dieses Abkommens ihren Marinen 
und besonders dem geschiitzten Personale bekanntzumachen und sie zur Kenntnis 
der Beviilkerung zu bringen. 

Art. 21. Die Machte, die unterzeichnet haben, verpflichten sich gleicher. 
maBen, im Falle der Unzulanglichkeit ihrer Strafgesetze die erforderlichen MaB· 
nahmen zu treffen 'Oder ihren gesetzgebenden Kiirperschaften vorzuschlagen, 
um in Kriegszeiten die v'On einzelnen begangenen Handlungen der Beraubung 
und der schlechten Behandlung v'On Verwundeten und Kranken der Marinen 
mit Strafe zu belegen s'Owie urn den unbefugten Gebrauch der im Artikel5 v'Or· 
gesehenen Abzeichen durch die v'On diesem Abkommen nicht geschiitzten Schiffe 
als AnmaBung militarischer Abzeichen zu bestrafen. 

Sie werden sich durch Vermittelung der Niederlandischen Regierung diese 
Stl,'afbestimmungen spatestens in fOOf Jahren nach der Ratifikati'On dieses Ab· 
k'Ommens gegenseitig mitteilen. 

Art. 22 Finden Kriegsunternehmungen zwischen Land· und Seestreit· 
kraften der Kriegfiihrenden statt, so s'Ollen die Bestimmungen dieses Abkommens 
nur fiir die eingeschifften Streitkrafte Anwendung finden. 

Art. 23. Dieses Abk'Ommen S'Oll miiglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikati'Onsurkunden s'Ollen im- Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Pr'Ot'Ok'Oll 

festgestellt, das v'On den Vertretern der daran teilnehmenden Machte und v'On 
dem Niederlandischen Minister der auswartigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

Die spateren Hinterlegungen v'On Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
-einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der 
die Ratifikati'Onsurkunde beizufiigen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Pr'Ot'Ok'Olls iiber die erste Hinterlegung v'On Rati· 
fikationsurkunden, der im v'Orstehenden Absatz erwahnten Anzeigen s'Owie der 
Ratifikati'Onsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
Friedensk'Onferenz eingeladenen Machten s'Owie den anderen Machten, die dem 
Abk'Ommen beigetreten sind, auf dipl'Omatischem Wege mitgeteilt werden. In 



XI. Abkommen (Beuterecht im Seekrieg). Vom 18.0ktober 1907. 609 

den FiUlen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zu· 
gleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 24. Die Machte, die nicht unterzeichnet, aber das Genfer Abkommen 
vom 6. Juli 1906 angenommen haben, konnen dem vorliegenden Abkommen 
spater beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wiinscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu iiber· 
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverziiglich allen anderen Machten beglaubigte 
Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde iibersenden und zugleich angeben, 
an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 25. Dieses Abkommen tritt nach seiner Ratifikation fiir die Beziehungen 
zwischen den Vertragsmachten an die Stelle des Abkommens vom 29. Juli 1899, 
betreffend die Anwendung der Grundsatze des Genfer Abkommens auf den 
Seekrieg. 

Das Abkommen von 1899 bleibt in Kraft fiir die Beziehungen zwischen 
den Machten, die es unterzeichnet haben, die aber das vorliegende Abkommen 
nicht gleichermaBen ratifizieren sollten. 

Art. 26. Dieses Abkommen wird wirksam fiir die Machte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll iiber diese Hinterlegung aufgenommen ist, 
und fiir die spater ratifizierenden oder beitretenden Machte sechzig Tage, nacho 
dem die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von 
ihrem Beitritt erhalten hat. 

Art. 27. Sollte eine der Vertragsmachte dieses Abkommen kiindigen wollen, 
so soIl die Kiindigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklart werden, 
die unverziiglich beglaubigte Abschrift der Erklarung allen anderen Machten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklarung 
erhalten hat. 

Die Kiindigung soIl nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklart 
hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklarung bei der Regierung der Nieder· 
lande eingegangen ist. 

Art. 28. Ein im Niederlandischen Ministerium der auswartigen Angelegen. 
heiten gefiihrtes Register soIl den Tag der gemaB Artikel 23 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikel24 Abs. 2) oder von der Kiindigung (Artike127 
Abs. 1) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Ausziige daraus zu verlangen. . 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande 
hinterlegt bleiben soIl und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedens· 
konferenz eingeladenenMachten auf diplomatischem Wege iibergeben werdensollen. 

(Unterschriften) 

XI. Abkommen fiber gewisse Beschriinkungen in der Ausiibung des Beute
rechts im Seekriege. Yom 18. Oktober 1907. 1) 

Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Konig von PreuBen, usw •..• 
in Anerkennung der Notwendigkeit, in Kriegszeiten eine billige Handhabung des 

Rechtes in Ansehung des internationalen Seeverkehrs mehr als bisher zu siohern, 

1) Ratifiziert von Deutschland, den Vereinlgten Staat en von Amerllm, Osterreich·Ungarn, 
Diinemark, Gro~sbritannien, Mexiko, den Niederlanden, Salvador und Schweden, - Nachtriiglich 
haben ratifiziert oder sind beigetreten: Nikaragua (R. G. BI. 191L S. 882), Haiti (R. G. BI. 1910 S. 673) 
Siam (daseibst), Schweiz (R. G. BI. 1910 S.913), Belgien (R. G. BI. 1910 S.992), Norwegen (R. G. BI. 
1910 S. 1092), Frankreich (R. G. BI. 1910 S. 1105), Guatemala (R. G. BI. 1911 s. 193), Panama (R. G. BI. 
1911 8. 9H), Portugal (R. G. BI. 1911 S. 97z), Japan (R. G. BI. 1912 S. 169), Rumanien (R. G. BI. 1912 
S.257), Luxemburl! (R. G. BI. 1912 S.531), Spanlen (R. G. BI. 1913 S.293), Brasilien (R. G. BI. 19U 
S.2O). Liberia (R. G. BI. 1914 S.831. 

v. Liszt·Fleischmann, VOlkerrecht, 12. Aufl. 39 
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in der Meinung, daB es, urn dieses zu erreichen, ratsam erscheint, im gemein. 
samen Interesse gewisse veraltete und einander widersprechende Dbungen auf· 
zugeben oder gegebenen FaUes miteinander in Einklang zu bringen und an die 
Zusammenstellung gemeinsamer Regeln ffir den dem friedlichen Handel und der 
harmlosen Arbeit gebiihrenden Schutz sowie fiir die Vornahme der Feindselig. 
keiten zur See zu gehen, daB es ferner von Wert ist, in schriftlichen gegenseitigen 
Verpflichtungen die Grundsji,tze festzulegen, die bisher dem unsicheren Gebiete der 
Streitfragen angehorten oder dem Ermessen der Regierungen iiberlassen waren, 

daB gegenwartig eine gewisse Anzahl von Regeln aufgestellt werden konnen, 
ohne das in Geltung befindliehe Rooht in Ansehung der darin nieht vorgesehenen 
Gebiete zu beriihren, 

haben zu Ihren Bevollmachtigten ernannt: 
(Bezeiehnung der Bevollmachtigten) 

welehe, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehOriger 
Form befunden haben, iiber folgende Bestimmungen iibereingekommen sind: 

Erstes Kapltel. Briefpostsendungen. 
Art. 1. Die auf See auf neutralen oder feindliehen Sehiffen vorgefundenen 

Briefpostsendungen der Neutralen oder der Kriegfiihrenden, mogen sie amtlicher 
od3f privater Natur sein, sind unverletzlich. Erfolgt die Besehlagnahme des 
Sehiffes, so sind sie von dem Besehlagnehmenden mogliehst unverziiglich weiter· 
zubefOrdern. 

Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes finden im FaIle des Blockade· 
bruehs keine Anwendung auf die Briefsendungen, die nach dem blockierten Hafen 
bestimmt sind oder von ibm kommen. 

Art. 2. Die Unverletzlichkeit der Briefpostsendungen entzieht die neutralen 
Postdampfer nieht den Gesetzen und Gebrauehen des Seekriegs, welehe die neutralen 
Kauffahrteisehiffe im allgemeinen betreffen. Doeh solI ihre Durehsuehung nur 
im Notfall unter l'llogliehster Sehonung und mit mogliehster Besehleunigung 
vorgenommen werden. 

Zweltes Kapltel. Befreiung gewisser Fahrzeuge von der Wegnahme. 
Art. 3. Die ausschlieBlich der Kiistenfischerei oder den Verrichtungen 

der kleinen Lokalsehiffahrt dienenden Fahrzeuge sowie ihr Fisehereigerat, ihre 
Takelage, ihr Sehiffsgerat und ihre Ladung sind von der Wegnahme befreit. 

Die Befreiung hOrt auf, sobald sie in irgendweleher Art an den Feindselig
keiten teilnehmen. 

Die Vertragsmachte versagen es sich, den harmlosen Charakter dieser Fahr
zeuge auszunutzen, um sie unter Beibehaltung ihres friedlichen Aussehens zu 
militarischen Zweeken zu verwenden. 

Art. 4. Von der Wegnahme sind gleiehermaBen die Sehiffe befreit, die mit 
religiOsen, wissensehaftliehen oder mensehenfreundliehen Aufgaben betraut sind. 

Drittes Kapitel. Behandlung der Besatzung der von einem Kriegfiihrenden weg
genommenen feindlichen Kauffahrteischiffe. 

Art. 5. Wird von einem Kriegfiihrenden ein feindliehes Kauffahrteisehiff 
weggenommen, so wird dessen Mannsehaft, soweit sie einem neutralen Staate 
angehort, nieht zu Kriegsgefangenen gemacht. 

Das gleiche gilt von dem Kapitan und den Offizieren, die ebenfalls einem 
neutralen Staate angehOren, wenn sie ein formliehes sehriftliehes Versprechen 
abgeben, wahrend der Dauer des Krieges auf keinem feindliehen Sehiffe Dienste 
zu nehmen. 

Art. 6. Der Kapitan, die Offiziere und die Mitglieder der Mannsehaft, die 
dem feindliehen Staate angehoren, werden nieht zu Kriegsgefangenen gemaeht, 
sofern sie sich unter Bekraftigung mit einem formlichen sehriftlichen Versprechen 
verpflichten, wahrend der Dauer der Feindseligkeiten keinen Dienst zu liber
nehmen, der mit den Kriegsunternehmungen im Zusammenhange steht. 

Art. 7. Die Namen der unter den Voraussetzungen des Artikel5 Abs.2 
und des Artikel 6 £rei gelassenen Personen werden von der nehmenden Kriegs. 
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macht der anderen Kriegsmacht mitgeteilt. Dieser ist es untersagt, solche Personen 
wissentlich zu verwenden. 

Art. S. Die Bestimmungen der drei vorstehenden Artikel finden keine An· 
wendung auf Schiffe, die an den Feindseligkeiten teilnehmen. 

Viertes Kapitel. SchluBbestimmuugen. 
Art. 9. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nul' zwischen den 

Vertragsmachten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegfiihrenden samtlich 
Vertragsparteien sind. 

Art. 10. Dieses Abkommen soll moglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifik&tionsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern del' daran teilnehmenden Machte und von 
dem Niederlandischen Minister del' auswartigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

Die spateren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige. der 
die Ratifikationsurkunde beizufiigen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls uber die erste Hinterlegung von Rati. 
fikationsurkunden, del' im vorstehenden Absatz erwahnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung del' Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Machten sowie den anderen Machten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In 
den Fallen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. ll. Die Machte, die nicht unterzeichnet haben, konnen dies em Ab
kommen spater beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wiinscht, hat ihre Absicht der Regierung del' 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu iiber
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverzuglich allen anderen Machten beglaubigte 
Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde ubersenden und zugleich angeben, 
an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 12. Dieses Abkommen wird wirksam fiir die Machte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll uber diese Hinterlegung aufgenommen ist, 
und fiir die spateI' ratifizierenden oder beitretenden Machte sechzig Tage, nach
dem die Regierung del' Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von 
ihrem Beitritt erhalten hat. 

Art. 13. Sollte eine der Vertragsmachte dieses Abkommen kiindigen wollen, 
so soli die Kiindigung schriftlich der Regierung der Niederla'1de erklart werden, die 
unverzuglich beglaubigte Abschrift der Erklarung allen and~ren Machten mitteilt 
und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklarung erhalten hat. 

Die Kiindigung soli nur in Ansehung del' Macht wirksam sein, die sie erklart 
hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklarung bei der Regierung der Niederlande 
eingegangen ist. 

Art. 14. Ein im Niederlandischen Ministerium der auswartigen Angelegen
heiten gefiihrtes Register soll den Tag der gemaB Artikel 10 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikelll Abs. 2) oder von der Kiindigung (Artikel13 
Abs. I) eingegangen sind. 

Jede Vertrag8macht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Ausziige daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
ainer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung del' Niederlande hinter
legt bleiben soli und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedens
konferenz eingeladenenMachten auf diplomatischem Wege ubergeben werden soil en. 

(Unterschriften) 
39* 
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XII. Abkommen tiber die Errichtung eines Internationalen Prisenhofs. 1) 

Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Konig von PreuBen, usw •... 
von dem Wunsche beseelt, die Streitigkeiten, die bisweilen im Falle eines See

kriegs aus AnlaB der Entscheidungen der nationalen Prisengerichte entstehen. 
in billiger Weise zu regeIn, 

von der Absicht ausgehend, daB es, wenngleich diese Gerichte auch weiterhin 
nach den Vorschriften ihrer Gesetzgebung urteilen sollen, doch von Wert ist, in 
bestimmten Fallen einen Rekm::s zuzulassen unter Bedingungen, welche die bei 
jeder Prisensache beteiligten offentlichen und privaten Interessen soweit wie 
moglich miteinander in Einklang bringen. 

in der Erwagung andererseits, daB die Errichtung eines Internationalen Prisen
hofs mit sorgfaltiger Regelung seiher Zustandigkeit und seines Verfahrens als das 
beste Mittel zur Erreichung dieses Zieles erschienen ist, 
. in der tTberzeugung endlich, daB auf diese Art die harten Folgen eines See
kriegs gemildert werden konnen, daB insbesondere die guten Beziehungen zwischen 
den 'Kriegfiihrenden und den Neutralen mehr Aussicht auf Bestand haben, und 
daB so die Erhaltung des Friedens besser gesichert sein wird, 

von dem Wunsche geleitet, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu schlieBen, 
haben zu Ihren Bevollmachtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmachtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehiiriger 
Form befunden haben, iiber folgende Bestimmungen iibereingekommen sind: 

Erster Titel. Allgemeine Bestimmungen. 
Art.I. Die RechtmaBigkeit der Wegnahme eines Kauffahrteischiffs oder 

seiner Ladung ist, wenn es sich um neutrales oder feindliches Eigentum handelt, 
vor einer Prisengerichtsbarkeit nach MaBgabe dieses Abkommens darzutun. 

Art. 2. Die Prisengerichtsbarkeit wird zunachst durch Prisengerichte der 
nehmenden Kriegsmacht ausgeiibt. 

Die Entscheidungen dieser Gerichte werden in offentlicher Sitzung ver
kiindet und von Amts wegen den neutralen oder feindlichen Parteien zugestellt. 

Art. 3. Die Entscheidungen der nationalen Prisengerichte konnen Gegen
stand eines Rekurses an den Internationalen Prisenhof sein: 

1. wenn die Entscheidung der nationalen Gerichte das Eigentum einer 
neutralen Macht oder Privatperson betrifft; 

2. wenn diese Entscheidung feindliches Eigentum betrifft und es sich 
handelt 
a) um Giiter, die auf einem neutral en Schiffe verfrachtet sind, 
b) um ein feindliches Schiff, das in den Kiistengewassern einer neutralen 

Macht weggenommen worden ist, falls nicht diese Macht die Weg
nahme zum Gegenstand einer diplomatischen Reklamation ge
macht hat, 

e) um einen Anspruch auf Grund der Behauptung, daB die Wegnahme 
unter Verletzung einer zwischen den kriegfiihrenden Machten geltenden 
Vertragsbestimmung oder einer von der nehmenden Kriegsmacht 
erlassenen Rechtsvorschrift bewirkt worden ist. 

Der Rekurs gegen die Entscheidung der nationalen Gerichte kann darauf 
gestiitzt werden, daB die Entscheidung in tatsachlicher oder in rechtlicher Hin
sicht unrichtig ist. 

Art. 4. Der Rekurs kann eingelegt werden: 
1. von einer neutralen Macht, wenn die Entscheidung der nationalen Gerichte 

ihr Eigentum oder das ihrer Angehiirigen betroffen hat. {Artikel 3.Nr.l) 
oder wenn behauptet wird, daB die Wegnahme eines feindlichen Schiffes 
in den Kiistengewassern dieser Macht erfolgt ist (Artikel 3 Nr.2b); 

2. von einer neutral en Privatperson, wenn die Entscheidung der nationalen 
Gerichte ihr Eigentum betroffen hat (Artikel 3 Nr.l), wobei jedoch 

---l)-I-m-R-. G. Bl. nicht abgedruckt, da die Ratifikationen bis nach Regelung des Seekriegsrechts 
ausgesetzt worden und nicht erfoIgt sind. Daher ziihlt das R. G. BI. das XIII. Abkommen der ScWuB
akte als XII. Abkommen. 
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der Macht, der die Privatperson angehOrt, das Recht vorbehalten bleiht, 
dieser die Anrufung des Prisenhofs zu untersagen oder dort selbst an ihrer 
Stelle aufzutreten; 

3. von einer der femdlichen Macht angehOrenden Privatperson, wenn die 
Entscheidung der nationalen Herichte ihr Eigentum betroffen hat und 
die Voraussetzungen der FaIle des Artikel 3 Nr.2 mit-Ausnahme des 
Falles unter b vorliegen. 

Art. 5. Der Rekurs kann unter den im vorstehenden Artikel aufgefiihrten 
Bedingungen auch von solchen Beteiligten, ob neutral oder feindlich, eingelegt 
werden, die ein rechtliches Interesse an dem Obsiegen der zum Rekurse befugten 
Privatperson haben und ihr in dem Verfahren vor der nationalen Gerichtsbarkeit 
beigetreten waren. Diese Nebenbeteiligten konnen jeder ffir sich nach MaJ3gabe 
seines Interesses den Rekurs einlegen. 

Das gleiche gilt fiir die neutralen oder feindlichen Nebenbeteiligten der 
neutralen Macht, deren Eigentum sich im Streite befindet. 

Art. 6. 1st der Internationale Prisenhof gemaB Artikel 3 zustandig, so kann 
die Gerichtsbarkeit der national en Gerichte in hochstens zwei Instanzen ausgeiibt 
werden; Die Gesetzgebung der nehmenden Kriegsmacht hat dariiber zu entscheiden, 
ob der Rekurs nach der Entscheidung in erster Instanz oder erst nach der Ent
Bcheidung in der Berufungs- oder Revisionsmstanz zuliissig ist. 
. Raben die nationalen Gerichte binnen- zwei Jahren nach der Wegnahme 
keme endgiiltige Entscheidung gefiillt, so kann der Prisenhof uumittelbar an
gerufen werden. 

Art. 7. 1st die zu entscheidende Rechtsfrage vorgesehen in emem in Geltung 
befindlichen Abkommen zwischen der nehmenden Kriegsmacht und der Macht, 
die selbst oder von der em AngehOriger ProzeBpartei ist, so richtet sich der Prisen· 
hof nach den Bestimmungen dieses Abkommens. 

In Ermangelung solcher Bestimmungen wendet der Prisenhof die Regeln 
des internationalen Rechtes an. Wenn allgemein anerkannte Regeln nicht bestehen, 
so entscheidet das Gericht nach den allgemeinen Grundsatzen der Gerechtigkeit 
und der Billigkeit. 

Die vorstehenden Bestimmungen fmden auch Anwendung auf die Beweis· 
last sowie auf die Rechtsbehelfe, die vorgebracht werden Mnnen. 

Wenn der Rekurs gemaB Artikel 3 Nr.2c auf Verletzung einer Rechts· 
vorschrift der nehmenden Kriegsmacht gestiitzt ist, so wendet der Prisenhof 
diese Vorschrift an. 

Der Prisenhof kann prozessuale Rechtsnachteile, die m der Gesetzgebung 
der nehmenden Kriegsmacht vorgesehen sind, unbeachtet lassen, falls er der 
Ansicht ist, daB ihre Folgen der Gerechtigkeit und der Billigkeit widersprechen. 

Art. 8. Erklart sich der Prisenhof -fiir die RechtmaBigkeit der Wegnahme 
von Schiff oder Ladung, so ist mit dies en nach den Gesetzen der nehmenden Kriegs· 
macht zu verfahren. 

Wird die Wegnahme ffir nichtig erklart, so ordnet der Prisenhof die Ruck. 
gabe von Schiff oder Ladung an und setzt gegebenen Falles die Rohe des zu 
leistenden Schadenersatzes fest. Wenn Schiff oder Ladung verkauft oder zerstort 
worden sind, so bestimmt der Prisenhof die dem Eigentiimer daffir zu gewahrende 
E Itschadigung. 

War die Wegnahme von der nationalen Gerichtsbarkeit fiir nichtig erklart, 
so ist der Prisenhof nur zur Entscheidung iiber den Schadenersatz berufen. 

Art. 9. Die Vertragsmachte iibernehmen die Verpflichtung, sich den Ent
scheidungen des Internationalen Prisenhofs nach Treu und Glauben zu unter· 
werfen und ihnen in moglichst kurzer Frist nachzukommen. 

Zweiter Titel. Verfassung des In ternationalen Prisenhofs. 

Art. 10. Der Internationale Prisenhof besteht aus Richtern und Hills· 
.richtern, die von den Vertragsmachten ernannt werden; sie miissen samtlich 
Rechtsgelehrte von anerkannter Sachkunde in Fragen des internationalen See
rechts sein und sich der hocbsten sittlichen Achtung erfreuen. 
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Die Ernennung der Richter und Hilfsrichter hat binnen sechs Monaten 
nach der Ratifikation dieses Abkommens zu erfolgen. 

Art.l1. Die Richter und Hilfsrichter werden fiir einen Zeitraum von secb~ 
Jahren ernannt, gerechnet von dem Tage, wo der durch das Abkommen zur fried
lichen Erledigung internationaler Streitfaile vom 29. Juli 1899 eingesetzte Ver
waltungsrat von ihrer Ernennung Nachricht erhalt. Ihre Wiederernennung ist 
zulassig. 

1m Falle des Todes oder des Riicktritts eines Richters oder Hilfsrichters 
erfolgt sein Ersatz in der fUr seine Ernennung vorgesehenen Weise. In dies em 
Faile geschieht die Ernennung fiir einen neuen Zeitraum von sechs Jahren. 

At. 12. Die Richter des Internationalen Prisenhofs stehen einander gleich; 
sie erhalten ihren Rang nach dem Tage, an dem die Nachricht von ihrer Ernennung 
eingegangen ist (Artikel 11 Abs. 1), und wenn sie der Reihe nach zu einem Sitze 
berufen sind (Artikel15 Abs.2), nach dem Tage des Eintritts in ihre Amts
tatigkeit. 1st der Tag derselbe, so gebuhrt der Vorrang dem der Geburt nach 
alteren. 

Die Hilfsrichter sind bei der Ausiibung ihres Amtes den Richtern selbst 
gleichgesteilt. Doch haben sie ihren Rang hinter diesen. 

Art. 13. Die Richter genieBen wahrend der Ausiibung ihres Amtes und 
auBerhalb ihres Heimatlandes die diplomatischen Vorrechte und Befreiungen. 

Die Richter haben, bevor sie ihren Sitz einnehmen, vor dem Verwaltungs
rat einen Eid zu leisten oder eine feierliche Versicherung abzugeben, daB sie ihr 
Amt unparteiisch und auf das gewissenhafteste ausiiben werden. 

Art. 14. Der Prisenhof wird mit der Anzahl von fiinfzehn Richtern besetzt; 
neun Richter geniigen zur BeschluBfahigkeit. 

Ein abwesender oder verhinderter Richter wird durch den Hilfsrichter 
vertreten. 

Art. 15. Zu einem Sitze sind standig berufen die Richter, die von den nach
stehend bezeichneten Vertragsmachten ernannt sind: Deutschland, Vereinigte 
Staaten von Amerika, Osterreich·Ungarn, Frankreich, GroBbritannien, Italien, 
Japan und RuBland. 

Die Richter und Hilfsrichter, die von den iibrigen Vertragsmachten ernannt 
sind, sitzen der Reihe nach gemaB der dies em Abkommen beigefiigten Liste; 
ihre Verrichtungen konnen nacheinander von derselben Person wahrgenommen 
werden. Derselbe Richter kann von mehreren dieser Machte ernannt werden. 

Art. 16. Hat eine kriegfiihrende Macht nach MaBgabe del' Reihenfolge 
keinen im Prisenhofe sitzenden Richter, so kann sie verlangen, daB der von ihr 
ernannte Richter an del' Aburteilung alier aus dem Kriege herruhrenden Sachen 
teilnimmt. In diesem Falle entscheidet das Los, wer von den auf Grund der Reihen· 
folge sitzenden Richtern auszuscheiden hat. Dieser AusschluB darf nicht den 
von dem anderen Kriegfiihrenden ernannten Richter betreffen. 

Art.17. Ein Richter kann seinen Sitz nicht einnehmen, wenn er in irgend 
einer Eigenschaft bei del' Entscheidung der nationalen Gerichte mitgewirkt hat 
odeI' als Rechtsbeistand oder Anwalt einer Partei an dem Verfahren beteiligt 
gewesen ist. 

Ein Richter oder Hilfsrichter darf wahrend del' gauzen Dauer seines Amtes 
weder als Agent noch als Anwalt vor dem Internationalen Prisenhof auftreten 
noch dort fUr eine Partei in irgendwelcher Eigenschaft tatig sein. 

Art. 18. Die nehmende Kriegsmacht hat das Recht, einen hOheren Marine
offizier zu bestellen, der als Beisitzer mit beratender Stimme an den Sitzungen 
teilnimmt. Dasselbe Recht steht der neutralen Macht zu, die selbst ProzeB
partei ist, sowie del' Macht, deren Angehol'iger ProzeBpartei ist; wenn nach dieser 
letzten Bestimmung mehiere beteiligte Machte vorhanden sind, so haben sie 
sich, notigen Falles durch das Los, uber den zu bestellenden Offizier zu verstandigm. 

Art. 19. Der Prisenhof wahlt seinen Prasidenten und seinen Vizeprasidenten 
nach der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Nach zwei Wahlgangen 
erfolgt die Wahl nach relativer Mehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. 
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Art. 20. Die Richter des Internationalen Prisenhofs erhalten eine Reise· 
~ergiitung, die nach den Vorschriften ihres Heimatlandes zu bemessen ist; sie 
beziehen ferner wahrend der Tagung oder wahrend'der Wahrnehmung einer ihnen 
vom Prisenhof iibertragenen Verrichtung einen Betrag von taglich hundert nieder· 
landischen Gulden. 

Diese Gebiihrnisse gehOren zu den im Artikel 47 vorgesehenen allgemeinen 
Kosten des Prisenhofs und werden durch Vermittelung des durch das Abkommen 
vom 29. Juli 1899 errichteten Internationalen Bureaus ausgezahlt. 

Die Richter diirfen als Mitglieder des Prisenhofs weder von ihrer eigenen 
Regierung noch von der einer anderen Macht irgend eine Vergiitung annehmen. 

Art. 21. Der Internationale Prisenhof hat seinen Sitz im Haag und kann 
dies en, abgesehen von dem FaIle hoherer Gewalt, nur mit Zustimmung der krieg
fiihrenden Teile nach einem anderen Orte verlegen. 

Art. 22. Der Verwaltungsrat versieht, unter ausschlieBlicher Mitwirkung 
der Vertreter der Vertragsmachte, in Ansehung des Internationalen Prisenhofs 
dieselben Verrichtungen, die er in Ansehung des Stiindigen Schiedshofs versieht. 

Art. 23. Das Internationale Bureau dient dem Internationalen Prisenhof 
als Gerichtsschreiberei und hat sein Geschaftslokal und seine Geschaftseinrichtung 
dem Prisenhofe zur Verfiigung zu stellen. Es hat das Archiv unter seiner Obhut 
und besorgt alle Verwaltungsgeschafte. 

Der Generalsekretar des Internationalen Bureaus versieht die Verrichtungen 
eines Gerichtsschreibers. 

Die dem Gerichtsschreiber beizugebenden Sekretare sowie die erforderlichen 
"Obersetzer und Stenographen werden vom Prisenhof ernannt und vereidigt. 

Art. 24. Der Prisenhof entscheidet iiber die Wahl der Sprache, deren er 
sich bedienen wird, und der Sprachen, deren Gebrauch vor ihm gestattet sein soIl. 

In jedem Falle kann die amtliche Sprache der nationalen Gerichte, die in 
der Sache erkannt haben, vor dem Prisenhofe gebraucht werden. 

Art. 25. Die beteiligten Machte haben das Recht, besondere Agenten zu 
bestellen mit der Aufgabe, zwischen ihnen und dem Prisenhof als Mittelspersonen 
zu dienen. Sie sind auBerdem berechtigt, mit der Wahrnehmung ihrer Rechte 
und Interessen Rechtsbeistande oder Anwalte zu betrauen. 

Art. 26. Die beteiligte Privatperson hat sich vor dem Prisenhofe durch 
einen Bevollmachtigten vertreten zu lassen; dieser muB entweder ein Advokat 
sein, der vor einem Berufungsgericht oder einem obersten Gericht eines der Ver
tragslander aufzutreten befugt ist, oder ein Anwalt, derbei einem solchen Ge· 
richte tatig ist, oder endlich ein Lehrer des Rechtes an einer Hochschule eines 
dieser Lander. 

Art. 27. Der Prisenhof kann sich zur Bewirkung aller Zustellungen, ins
besondere an die Parteien, Zeugen und Sachverstiindigen, unmittelbar an die 
Regierung der Macht wenden, in deren Gebiete die Zustellung erfolgen soll. 
Das gleiche gilt, wenn es sich um die Herbeifiihrung irgend einer Beweisaufnahme 
handelt. 

Die zu diesem Zwecke erlassenen Ersuchen sind nach MaBgabe derjenigen 
Mittel zu erledigen, iiber welche die ersuchte Macht nach ihrer inneren Gesetz
gebung verfiigt. Sie konnen nur abgelehnt werden, wenn diese Macht sie fUr 
geeignet halt, ihre Hoheitsrechte oder·ihre Sicherheit zu gefahrden. Wird dem 
Ersuchen stattgegeben, so diirfen die Kosten nur die Auslagen begreifen, die 
durch die Erledigung wirklich entstanden sind. 

Dem Prisenhofe steht gleicherweise frei, die Vermittelung der Macht in 
Anspruch zu nehmen, in deren Gebiet er seinen Sitz hat. 

Die Zustellungen an die Parteien, die an dem Orte erfolgen sollen, wo der 
Prisenhof seinen Sitz hat, konnen duroh das Internationale Bureau bewirkt 
werden. 

Dritter Titel. Verfahren vor dem In ternationalen Prisenhofe. 
Art. 28. Der Rekurs an den Internationalen Prisenhof wird mittels einer 

Bchriftlichen Erklarung eingelegt, die entweder bei dem nationalen Gerichte, das 
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in der Sache erkannt hat, angebracht oder an daslnternationale Bureau gerichtet 
werden muB; das Bureau kann auch telegraphisch angegangen werden. 

Die Rekursfrist wird auf 120 Tage festgesetzt, gerechnet von dem Tage. 
an dem die Entscheidung verkiindet oder zugesteHt worden ist (Artikel 2 Abs .2). 

Art. 29. 1st die Rekurserklarung bei dem nationalen Gericht angebracht. 
so hat dieses, ohne zu priifen.-ob die Frist gewahrt ist, binnen der folgenden sieben 
Tage die ProzeBakten an das Internationale Bureau abzusenden. 

1st die Rekurserklarung an das Internationale Bureau gerichtet, so benach· 
richtigt dieses das nationale Gericht unmittelbar, und zwar, wenn es moglich ist. 
telegraphisch. Das Gericht hat alsdann die Akten nach MaBgabe des vorstehenden 
Absatzes zu iibersenden. 

1st der Rekurs von einer neutralen Privatperson eingelegt, so benachrichtigt. 
das Internationale Bureau unmittelbar mittels Telegramms die Macht, der die 
Privatperson angehort, um dieser Macht zu. ermoglichen, von dem ihr nach 
Artikel4 Nr.2 zustehenden Rechte Gebrauch zu machen. 

Art. 30. In dem Falle des Artikel 6 Abs. 2 kann der Rekurs nur bei dem 
Internatio~alen Bureau angebracht werden. Die Einlegung muB binnen dreiBig 
Tagen nach Ablauf der zweijahrigen Frist erfolgen. 

Art. 31. 1st die Berufung nicht innerhalb der im Artikel 28 oder im Artikel 30 
vorgesehenen Frist eingelegt, so wird die Partei ohne Verhandlung abgewiesen. 

Doch kann der Partei, wenn sie eine Behinderung durch bOhere Gewalt 
nachweist und den Rekurs binnen sechzig Tagen nach Hebung dieser Behinderung 
eingelegt hat, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erteilt werden, die Gegen. 
partei ist vorher gebiihrend zu bOren. 

Art. 32. 1st der Rekurs rechtzeitig eingelegt, so steHt der Prisenhof unver
ziiglich der Gegenpartei eine beglaubigte Abschrift der Erklarung von Amts 
wegen zu. 

Art.33. Wenn auBer den Parteien, die sich an den Prisenhof gewandt haben. 
andere zur Einlegung des Rekurses Berechtigte vorhanden sind oder wenn in 
dem Falle des Artikel 29 Abs. 3 die benachrichtigte Macht ihre EntschlieBung 
nicht kundgegeben hat, so wartet der Prisenhof mit der Aufnahme der Sache 
bis zum Ablaufe der im Artikel 28 oder der im Artikel 30 vorgesehenen Frist. 

Art.34. Das Verfahren vor dem Internationalen Prisenhofe zerfallt in zwei 
gesonderte Ab~chnitte: das schriftliche Vorverfahren und die miindliche Ver-
handlung. . 

Das schriftliche Vorverfahren besteht in der Niederlegung und in dem 
Wechsel von Schriftsatzen, Gegenschriftsatzen und etwa weiter erforderlichen 
RiickauBerungen, wofiir die Reihenfolge und die Fristen von dem Prisenhofe 
bestimmt werden. Die Parteien fiigen aHe Aktenstiicke und Urkunden bei, deren 
sie sich bedienen wollen. 

Jedes von einer Partei vorgelegte Schriftstiick ist der anderen Partei durch 
Vermittelung des Prisenhofes in beglaubigter Abschrift mitzuteilen. 

Art. 35. Nach Beendigung des schriftlichen Vorverfahrens findet eine offent· 
Hche Sitzung statt, deren Tag von dem Prisenhofe bestimmt wird. 

In dieser Sitzung legen die Parteien den Stand der Sache in tatsachlicher 
und rechtlicher Beziehung dar. 

Der Prisenhof kann in jeder Lage des Verfahrens auf Antrag einer Partei 
oder von Amts wegen die Vortrage unterbrechen, um eine Ergiinzung der Beweis
aufnahme herbeizufiihren. 

Art. 36. Der Internationale Prisenhof kann anordnen, daB die erganzende 
Beweisaufnahme entweder nach den Bestimmungen des Artikel 27 oder, sofern 
dies ohne Anwendung von Zwang oder Strafe moglich ist, vor ihm selbst oder 
vor einem oder mehreren seiner Mitglieder stattfindet. 

Wenn zum Zwecke einer Beweisaufnahme Handlungen von Mitgliedern 
des Prisenhofs auBerhalb des Landes, wo er seinen Sitz hat, vorgenommen werden 
sollen, so muB die Zustimmung der fremden Regierung eingeholt werden. 

Art. 37. Die Parteien werden zu aHen ProzeBverhandlungen geladen. Sie 
erhalten beglaubigte Abschrift der Protokolle. 
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Art; 38. Die Verhandlung wird von dem Prasidenten oder Vizeprasidenten 
und im Falle der Abwesenheit oder Verhinderung beider von dem im Range aitesten 
der anwesenden Richter geleitet. 

Der von einer Kriegspartei ernannte Richter kann nicht Vorsitzender sein. 
Art. 39. Die Verhandlung ist offentlich; doch hat jede an dem Rechts· 

streite beteiligte Macht da3 Recht, den AusschluB der Offentlichkeit zu -verlangen. 
Dber die Verhandlung wird ein Protokoll aufgenommen, das von dem Vor· 

sitzenden und dem Gerichtsschreiber unterzeichnet wird und das allein offentliche 
Beweiskraft hat. 

Art. 40. 1st eine Partei trotz ordnungsmaBiger Ladung nicht erschienen 
oder versaumt sie die von dem Prisenhofe ~estgesetzten Fristen,' so wird ohne 
sie verfahren und entscheidet der Prisenhof unter Beriicksichtigung des ihm 
zur Verfiigung stehenden Materials. 

Art. 41. Der Prisenhof stellt den Parteien von Amts wegen alle Entschei
dungen und Beschliisse zu, die in ihrer Abwesenheit ergangen sind. 

Art. 42. Der Prisenhof hat den Inbegriff des Akteninhalts, der Beweise 
und der miindlichen Erkliirungen frei zu wiirdigen. 

Art. 43. Die Beratung des Prisenhofs erfolgt nicht offentlich und bleibt 
geheim. 

Jede Entscheidung ergeht nach der Mehrheit der anwesenden Richter. WenD 
sich bei einer geraden Zahl von Richtern Stimmengleichheit ergibt, so wird die 
Stimme des nach Artikel12 Abs. 1 im Range jiingsten Richters nicht mitgezahlt. 

Art. 44. Das Urteil des Prisenhofs ist mit Griinden zu versehen. Es ent
halt die Namen der Richter, die daran teilgenommen haben, sowie gegebenen 
Falles die Namen der Beisitzer; es wird von dem Vorsitzenden und dem Gerichts
schreiber unterzeichnet. 

Art. 45. Das Urteil wird in offentlicher Sitzung in Gegenwart oder nach 
gehoriger Ladung der Parteien verkiindet; es wird den Parteien von Amts wegen 
zugestellt. 

Nach Bewirkung dieser Zustellung hat der Prisenhof dem nationalen Prisen
gerichte ProzeBakten unter Beifiigung einer Ausfertigung aller ergangenen Ent
scheidungen sowie einer Abschrift der Verhandlungsprotokolle zu iibersenden. 

Art.46. Jede Partei tragt die Kosten der eigenen Verteidigung. 
Die unterliegende Partei tragt auBerdem die Kosten des Verfahrens. Sie 

hat ferner ei~s vom Hundert des Wertes des Streitgegenstandes als -Beitragzu-1ien 
allgemeinen Kosten des Internationalen Prisenhofs zu :l.ahlen. Der Betrag dieser 
Zahlungen wird in dem Urteile des Prisenhofs bestimmt. 

1st der Rekurs von einer Partei eingelegt, so hat diese bei dem Internationalen 
Bureau fiir die Erfiillung del' sie nach dem vorstehenden Absatz etwa treffenden 
beiden Verpflichtungen eine Sicherheit zu bestellen, deren Betrag von dem Prisen
hofe festzusetzen ist. Der Prisenhof kann die Fd'offnung des V p.rfahrens von der 
Leistung dieser Sicherheit abhiingig machen. 

Art. 47. Die allgemeinen Kosten des Internationalen Prisenhofs werden 
von den Vertragsmiichten getragen, und zwar nach Verhiiltnis ihrer Beteiligung 
an der Tatigkeit des Prisenhofs, wie solche im Art-ikel 15 und in der ibm bei
gefiigten Liste vorgesehen ist. Die Bestellung von Hilfsrichtern gibt keinen AnlaB 
zur Beitragsleistnng. 

Der Verwaltungsrat wendet sich an die Machte, um die fiir die Tatigkeit 
des Prisenhofs erforderlichen Betriige zu erhalten. 

Art. 48. 1st der Prisenhof nicht ver.sammelt. so werden die ihm durch 
Artikel 32, Artikel 34 Abs. 2, 3, Artikel 35 Abs. 1, Artikel 46 Abs. 3 iibertragenen 
Yerrichtungen durch eine Delegation von drei Richtern wahrgenommen, die 
von dem Prisenhofe bestimmt werden. Die Delegation entscheidet nach Stimmen· 
mehrheit. 

Art. 49. Der Prisenhof stellt selbst seine Geschiiftsordnung fest, die den 
Vertragsmiichten mitzuteilen ist. 

Binnen einem Jahre von der Ratifikation dieses Abkommens an wird er 
zur Ausarbeitung der Geschiiftsordnung zusammentreten. 
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Art. 50. Der Prisenhof kann Abanderungen der das Verfahren betreffenden 
Bestimmungendieses Abkommens vorschlagen. Diese Vorschlage werden durch 
Vermittelung der Regierung der Niederlande den Vertragsmachten mitgeteilt. 
die sich iiber die ihnen zu gebende Folge verstiindigen werden. 

Vierter Titel. SchluBbestimmungen. 
Art. 51. Dieses Abkommen findet ohne weiteres nur dann Anwendung. 

wenn die kriegfUhrenden Miichte samtlich Vertragsparteien sind. 
Es versteht sich iiberdies, daB der Rekurs an den Internationalen Prisenhof 

nur von einer Vertragsmacht oder dem Angehorigen einer Vertragsmacht eingelegt 
werden kann. 

In den Fiillen des Artikel 5 ist der Rekurs nur zulassig. wenn gleicher
maBen der Eigentiimer wie der Nebenbeteiligte Vertragsmachte oder AngehOrlge 
von Vertragsmachten sind. 

Art_ 52. Dieses Abkommen soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden 
solleR im Haag hinterlegt werden, sobald samtllche im Artikel 15 und in dessen 
Anlage aufgefUhrten Machte hierzu in der Lage sind. 

Immerhin hat die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden am 30. Juni 1909 
stattzufinden, wenn alsdann die zur Ratifizierung bereiten Machte dem Prisen
hofe neun Richter 'und neun Hilfsrichter, wie sie Zl1 dessen wirksamer Besetzung 
geeignet sind, stellen konnen. Andercnfalls wird die Hinterlegung bis zur Er
fiillung dieser Bedingung vertagt. 

Dber die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden soll ein Protokoll auf
genommen werden; von diesem solI beglaubigte Absohrift allen im Abs.l be
zeichneten Machten auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. 

Art. 53. Die im Artikel 15 und in dessen Anlage bezeichneten Machte sollen 
zur Zeichnung dieses Abkommens bis zu der im Abs. 2 des vorstehenden Artikel 
vorgesehenen Hinterlegung der Ratifikationsurkunden zugelassen werden. 

Nach dieser Hinterlegung solI ihnen der vorbehaltlose Beitritt zu dem Ab
kommen stets freistehen. Die Macht, welche beizutreten wiinscht, hat ihre Ab
sicht der Regierung der Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die 
Beitrittsurkunde zu iibersenden, die im Archive der genannten Regierung zu hinter
legen ist. Diese wird auf diplomatischem Wege beglaubigte Abschrift der Anzeige 
und der Beitrittsurkunde allen im Abs. 1 bezeichneten Machten iibersenden und 
Ihnen zugleich bekanntgeben. an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 54. Dieses Abkommen tritt sechs Monate nach der im Artik~152 Abs. 1, 2 
vorgesehenen Hinterlegung der Ratifikationsurkunden in Kraft_ 

Ein Beitritt wird wirksam sechzig Tage, nachdem die Anzeige davon bei 
der Regierung der Niederlande eingegangen ist, friihestens aber nach Ablauf 
der im vorstehenden Absatze vorgesehenen Frist. 

Der Internationale Prisenhof ist jedoch zur Aburteilung solcher Prisen
sachen zustandig, die von der nationalen Gerichtsbarkeit nach Hinterlegung 
der Ratifikationsurkunden oder nach Eingang der Anzeige yom Beitritt entschieden 
worden sind. Fiir diese Entscheidungen wird die im Artikel 28 Abs.2 bestimmte 
Frist erst von dem Tage an gerechnet, an dem das Abkommen fiir die ratifizieren-
den oder beitretenden Machte in Kraft getreten ist. • 

Art. 55. Dieses Abkommen gilt fiir die Dauer von zwolf Jamen, gerechnet 
von seiner Inkraftsetzung, wie sie im Artikel 54 Abs. 1 vorgesehen ist, und zwar 
auch fiir diejenigen Machte, die spater beigetreten sind: 

In Ermangelung einer Kiindigung gilt das Abkommen ala stillschweigend 
von sechs zu sechs J amen erneuert. 

Die Kiindigung muB wenigstens ein Jahr vor dem Ablaufe der in den beiden 
vorstehenden Absatzen vorgesehenen Zeitraume der Regierung der Niederlande 
schriftlich erklii.rt werden. die hiervon allen anderen Vertragsparteien Kenntnis 
geben wird. 

Die Kiindigung solI nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie er
klart hat. FUr die iibrigen Vertragsmachte bleibt das Abkommen bestehen, vcraus
gesetzt, daB ihre Beteiligung an der Bestellung der Richter geniigt, um die Tatig
keit des Gerichts mit neun Richtern und neun Hilfsrichtern zu ermoglichen. 
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Art. 56. Falls dieses Abkommen nicht fiir aUe Machte Geltung hat, die im 
Artikel15 und in der dazugehiirigen Liste aufgefiihrt sind, stellt der Verwaltungs
rat gemiiB den Bestimmungen dieses Artikels und dieser Liste das Verzeichnis 
der Richter und Hilfsrichter auf, mit denen die Vertragsmachte an der Tiitigkeit. 
des Prisenhofs teilnehmen. Die Richter, die der Reihe nach zu sitzen berufen sind, 
werden alsdann fiir die ihnen nach der vorstehend erwahnten Liste zukommende 
Zeit auf die verschiedenen Jahre des sechsjahrigen Zeitraums derart verteilt, 
daB der Prisenhof soweit wie miigJich in jedem Jahre mit gleicher Anzahl besetzt 
ist. Dberschreitet die Zahl der HilfRrichter diejenige der Richter, so ist die Zahl 
der letzteren durch das Los aus den Hilfsrichtern der Machte zu erganzen, die 
keinen Richter ern ennen_ 

Das hiernach vom Verwaltungsrat aufgestellte Verzeichnis soIl den Ver
tragsmachten mitgeteilt werden. Es soll einer Durchsicht unterzogen werden, 
wenn sich die Zahl der Vertragsmachte durch einen Beitritt oder eine Kiindigung 
andert. 

Die durch einen Beitritt bedingte Anderung soll mit dem 1. Januar nnch 
dem Tage, an dem der Beitritt wirksam wird, in Kraft treten, es sei denn, daB 
die beitretende Macht eine kriegfiihrende Macht ist; in dies em Falle kann sie 
beanspruchen, sofort im Prisenhofe vertreten zu sein, wobei im iibrigen die Be
stimmung des Artikel 16 gegebenen Falles Anwendung findet. 

Wenn die Gesamtzahl der Richter weniger als elf betragt, so geniigen sieben 
Richter zur BescbluJ3fahigkeit. 

Art. 57. Zwei Jahre vor Ablauf cines jeden der im Artikel 55 Abs. 1, 2 
vorgesehenen Zeitranme kann jede Vertragsmacht eine Abanderung der Be
stimmungen des Artikel 15 und der ihr beigefiigten Liste in Ansehung ihrer Be
teiligung an der Tatigkeit des Prisenhofs beantragen. Dieser Antrag ist an den 
Verwaltungsrat zu richten, der ihn priifen und allen Machten Vorschlage iiber 
die ihm zu gebende Folge unterbreiten wil'd. Die Machte werden ihre EntschlieBung 
in miiglichst kurzer Frist dem Verwaltungsrate bekanntgeben. Das Ergebnis 
soll unverziiglich und wenigstens ein Jahr und dreiBig Tage vor Ablauf der er
wahnten zweijahrigen Frist der Macht, welche den Antrag gestellt hat, mitgeteilt 
werden. . 

Zutreffenden Falles treten die von den Machten angenommenen Abanderun
gen mit dem Beginne des neuen Zeitraums in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den im Artikel 15 und in 
dessen Anlage aufgefiihrten Machten auf diplomatischem Wege iibergeben werden 
~ollen. 

IUnterschriften) 

Anlage zum Artikel 15. 

Landcrweise Verteilung der Richter und Hilfsrichter auf die einzelnen 
Jahre des sechsjahrigen Zeitraums. 

Richter. Hilfsrichter. Richter. Hilfsrichter. 
Erstes Jahr. Zweites Jahr. 

1 Argentinien Paraguay 1 Argentinien Panama 
'2 Kolumbien Bolivien 2 Spanien Spanien 
a Spanien Spanien 3 Griechenland Rumanien 
4 Griechenland Rumanien 4 Norwegen Schweden 
5 Norwegen Schweden 5 Niederlande Belgien 
6 Niederlande Belgien 6 Tiirkei Luxemburg 
1 Tiirkei Persien 7 Uruguay Kostarika 
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Richter. Hilfsri-chter. Richter. Hilfsrichter. 

Dri ttes Jahr. Fun Hes Jahr. 
1 Brasilien Domingo 1 Belgien Niederland~ 

·2 China Tiirkei 2 Bulgarien Montenegro 
3 Spanien Portugal 3 Chile Nikaragua 
4 Niederlande Schweiz 4 Danemark Norwegen 
5 Rumanien Griechenland 5 Mexiko Kuba 
6 Schweden Danemark 6 Persien China 
7 Venezuela Haiti 7 Portugal Spanien 

Viertes Jahr. Sechstes Jahr. 
1 Brasilien Guatemala 1 Belgien Niederlande 
2 China Tiirkei :2 Chile Salvador 
3 Spanien Portugal 3 Danemark Norwegen 
4 Peru Honduras 4 Mexiko Ekuador 
5 Rumanien Griechenland 5 Portugal Spanien 
6 Schweden Danemark 6 Serbien Bulgarien 
7 Schweiz Niederlande 7 Siam China 

Xlll).Abkommen, betreffend die Rechte und Pflichten der Neutralen im 
FaIle eines Seekriegs. Vom 18. Oktober 1907. 2). 

Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Konig von PreuBen, usw •... 
in der Absicht, die Meinungsverschiedenheiten zu vermindern, die in Ansehung 

der Beziehungen zwischen den neutralen und d':)n kriegfiihrenden Machten im 
FaIle eines Seekriegs noch bestehen, und den Schwierigkeiten vorzubeugen, zu 
denen diese Meinungsverschiedenheiten etwa AnlaB geben konnten, 

in der Erwagung, daB wenngleich gegenwartig Vertragsabreden, die sich auf 
aIle in der Praxis moglicherweise vorkommenden FaIle erstrecken, nicht getroffen 
werden konnen, es nichtsdestoweniger von unbestreitbarem Nutzen ist, soweit 
wie mc.:glich gemeinsame Regeln fiir den Fall, daB ungliicklicherweise ein Krieg 
ausbrechen solIte, aufzustellen, 

in der Erwagung, daB in den in diesem Abkommen nicht vorgesehenen Fallen 
die allgemeinen Grundsatze des V61kerrechts zu beriicksichtigen sind, 

in der Erwagung, daB es wiinschenswert ist, wenn die Machte genaue Vorschriften 
erlassen, um die Rechtsfolgen der von Ihnen eingenommenen Neutralitatsstellung 
zu regeln, 

in der Erwagung, daB es eine anerkannte Pflicht der neutralen Machte ist, die 
von ihnen angenommenen Regeln auf die einzelnen Kriegfiihrenden unparteiisch 
anzuwenden, 

in der Erwiigung, daB von dies em Grundgedanken aus solche Regeln im Laufe 
des Krieges von einer neutralen Macht grundsat:rlich nicht ge~dert werden 
BoUten, es sei denn, daB die gemachten Erfahrungen eine Anderung als notwendig 
zur Wahrung der eigenen Rechte erweisen wiirden, 

sind iibereingekommen, die nachstehenden gemeinsamen Regeln zu beobachten 
von denen iibrigens die Bestimmungen der bestehenden allgemeinen Vertrage 
nicht beruhrt werden sollen, und haben zu Ihren Bevollmachtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmachtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten,hinterlegt und diese in guter und gehOriger 
Form befunden haben, iiber folgende Bestimmungen iibereingekommen sind: 

1) Nach dem Abdrucke im R. G. Bl.: XII. Abkommen; dariiber oben XII. Abkommen Anm. l. 
2) Ratifiziert von Deutschland, ()sterreich·Ungarn, Danemark, Mexiko, den Niederlanden, RuB

land Salvador und Schweden. Nachtr11glich haben ratifiziert oder sind beigetreten: Die Vereinigten 
Staa'ten von Amerika (R. G. BI.1910 S. 382), Nikaragua (R. G. BI. 1920 S.382), China (R. G. Bl.1910 
S. 457), Haiti (R. G. Bl.1910 S. 673), Siam (daselbst), Schweiz (R. G. Bl. 1910 S. 913), Belgien (R. G. Bl. 
1910 S. 992), Norwegen(R. G. Bl.1910 S. 1092), Frankreich(R. G. Bl. 1910 S. 1105), Guatemala(R.G.Bl. 
1911 S. 193), Panama (R.G.BI. 1914 S. 914), Portugal (R.G.B!. 1911 S. 972), ~a'pan (R.G.Bl.1912 S.169), 
Rumanien (R. G. Bl. 1912 S. 257), Luxemburg (R. G. Bl. 1912 S. 531), Braslilen (R. G. Bl. 1914 S. 20). 

Vorbehalte: Deutschland (Art. 11, 12, 13, 20); V. St. v. Amerika (Art. 23); China (Art. 14 
Ab •. 2, 19, 23, 27); Japan (Art. 19, 26); Siam (Art. 12, 19, 23). 
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Art. 1. Die Kriegfiihrenden sind verpflichtet, die Hoheitsrechte der neutralen 
IDi.chte zu achten und sich in deren Gebiet und Gewlissern jeder Handlung zu 
,nthalten, welche auf seiten der Machte, die sie dulden, eine Verletzung ihrer 
~eutralitlit darstellen wiirde. 

Art. 2. Alle von Kriegsschiffen cler Kriegfiihrenden innerhalb der Kiisten. 
gewasser einer neutralen Macht begangenen Feindseligkeiten, mit EinschluB der 
Wegnahme und der Ausiibung des DUI,'chsuchungsrechts, stellen eine Neutralitats
verletzung' dar und sind unbedingt untersagt. 

Art. 3. 1st ein Schiff innerhalb der Kiistengewasser einer neutralen Macht 
weggenommen worden, so hat diese Macht, sofern sich die Prise noch in ihrem 
Hoheitsbereiehe befindet, die ihr zur Verfiigung stehenden Mittel anzuwenden, 
um die Befreiung der Prise mit ihren Offizieren und ihrer Mannsehaft herbeizu
fiihren und die von dem Wegnehmenden auf die Prise gelegte Besatzung bei sieh 
festzuhalten. 

Befindet sieh die Prise auBerhalb des Hoheitsbereiehs der neutralen Macht, 
so hat auf Verlangen dieser Macht die nehmende Regierung die Prise mit ihren 
Offizieren und ihrer Mannsehaft freizugeben. 

Art. 4. Von einem Kriegfiihrenden darf auf neutralem Gebiet oder auf 
einem Sehiffe in neutralen Gewassern kein Prisengerieht gebildet werden. 

Art. 5. Den Kriegfiihrenden ist es untersagt, neutrale Hafen oder Gewlisser 
zu einem StiitzpUnkte fiir Seekriegsunternehmungen gegen ihre Gegner zu machen, 
insbesondere dort funkentelegraphisehe Stationen oder sonst irgend eine Anlage 
einzurichten, die bestimmt ist, einen Verkehr mit den kriegfiihrenden Land
oder Seestreitkraften zu vermitteln. 

Art. 6. Die von einer neutralen Macht, an eine. kriegfiihrende Macht aus 
irgendwelehem Grunde unmittelbar oder mittelbar bewirkte ;Abgabe von Kriegs· 
Behiffen, Munition oder sonstigem Kriegsmaterial ist untersagt. . 

Art. 7. Eine neut,rale Macht is,t nicht verpfliehtet, die fiir Reehnung des 
einen oder des anderen Kriegfiihrenden erfolgende Ausfuhr oderDurchfuhr von 
Waffen, von Munition sowie iiberhaupt von allem, was einem Heere oder einer 
Flotte von. Nutzen ,sein kann, zu verhindern. 

Art. 8. Eine neutrale Regierung ist verpfliehtet, die ihr zur Verfiigung 
stehenden Mittel anzuwenden, mn in ihrem Hoheitsbereiehe die Ausriistung oder 
Bewaffnung jedes Sehiffes zu verhindern."bei' dem'Sie triftig!=!: G;r.:iinde fiir die An· 
nahme hat, daB es zum Kreuzen oder zur Teilnahme an feindliehen Unternehmungen 
gegen eine Macht, mit der sie im Frieden lebt, bestimmt ist. Sie ist ferner ver· 
pfliehtet, dieselbe Dberwachung· auszuiiben, mn zu verhindern, daB aus ihrem 
Hoheitsbereieh irgend ein zum Kreuzen oder zur Teilnahme an feindliehen Unter. 
nehmungen bestimmtes Schiff auslauft, das innerhalb ihres Hoheitsbereichs ganz 
oder teilweise zmn Kriegsgebrauehe hergeriehtet worden ist. ' 

Art. 9. Eine neutrale Macht muB die Bedingungen, Beschrankungen oder 
Verbote, die sie fiir die Zulassung von Kriegsschiffen oder PriSen der· Krieg. 
fiihrenden in ihre Hilfen, Reeden oder Kiistengewasser aufgestellt hat, auf beide 
Kriegfiihrende gleiehmaBig anwenden. 

Doch kann eine neutrale Macht den Zutritt zu ihren Hafen und ihren Reeden 
einem Kriegsschiffe untersagen, das sieh den von ihr ergangenen Aufforderungen 
und Anweisungen nieht gefiigt oder die Neutralitat verletzt hat. .' , 

Art. 10 .• Die Neutralitat einer Macht wird dureh die bloBe Durehfahrt 
der Kriegssehiffe und Prisen der Kriegfiihrenden dureh nITe Kiistengewlisser 
nieht beeintraehtigt. , 

Art.n. Eine neutrale Macht darf zulassen, daB die Kriegsschiffe der Krieg. 
fiihrenden sieh ihrer bestallten Lotsen bedienen. 

Art. 12. Sofern die Gesetzgebung der neutralen Macht nicht anderweitige 
besondere Bestimll;lurigen enthalt, ist es den Kriegssehiffen der Kriegfiihrenden, 
abgesehen von den in diesem Abkommen vcirgesehenen Filllen, untersagt, sieh 
innerhalb der Hafen, Reeden oder .Kiistengewasser einer solchen Macht langer 
als vierundzwanzig Stunden aufzuhalten. . 
. Art.13. Erfii.hrt eine Macht, die vom.Beginne der Feindseligkeiten benach
riehtigt ist, daB sieh innerhalo ihrer Hafen, Reeden oder Kiistengewlisser ein 
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Kriegsschiff eines Kriegfiihrenden aufhalt, so hat sie das Schiff aufzufordern, 
binnen vierundzwanzig Stunden oder in der durch das Ortsgesetz vorgesehriebenen 
Frist auszulaufen. 

Art. 14. Kriegssehiffe von Kriegfiihrenden diirfen ihren Aufenthalt in 
einem neutralen Hafen liber die gesetzliehe Dauer hinaus nur aus An~aB von 
Besehadigungen oder wegen des Zustandes der See verlangern. Sie miissen aus
laufen, sobald die Ursaehe der Verzogerung fortgefallen ist. 

Die Regeln iiber die Besehrankung des Aufenthalts innerhalb neutraler 
Hafen, Reeden und Gewasser geIten meht fiir Kriegssehiffe. die aussehlieBlieh 
religiosen, wissensehaftliehen oder mensehenfreundliehen Aufgaben dienen. 

Art. 15. Sofern die Gesetzgebung der neutralen Macht nieht anderweitige 
besondere Bestimmungen enthiUt, diirfen sieh hOchstens drei Kriegssehiffe eines 
Kriegfiihrenden zu gIeieher Zeit innet'halb eines ihrer Hafen oder einer ihrer Reeden 
befinden. 

Art. 16. Befinden sieh innerhalb-eines neutralen Hafens oder eiller neutral en 
Reede gIeiehzeitig Kriegssehiffe beider Kriegfiihrenden, so miissen zwischen 
dem Auslaufen von Schiffen des einen und des anderen Kriegfiihrenden min
des tens vierundzwanzig Stunden verflossen sein. 

Die Reihenfolge des Auslaufens bestimmt sieh nach der Reihenfolge der 
Ankunft, es sei denn, daB sieh das zuerst angekommene Schiff in einer Lage be
findet, wo die Verlangerung der gesetzliehen Aufenthaltsdauer zuge1assen ist. 

Kriegssehiffe von KriegfUhrenden diirfen einen neutralen Hafen oder eine 
neutrale Reede nieht friiher als vierundzwanzig Stunden nach dem Auslaufen 
eines die Flagge ihres Gegners fiihrenden Kauffahrteisehiffs verlassen. 

Art. 17. Innerhalb neutraler Hafen und Reeden diirfen die Kriegssehiffe 
von Kriegfiihrenden ihre Schaden nur in dem fUr die Sicherheit ihrer Sehiffahrt 
unerlaBlichen MaBe ausbessern, nieht aber in irgendweleher Weise ihre militarisehe 
Kraft erhohen. Die neutrale BehOrde hat die Art der vorzunehmenden Aus
besserungen festzustellen, die so sohnen wie moglieh auszufiihren sind. 

Art. 18. Die Kriegsschiffe von Kriegfii\lrenden diirfen die neutrp,len Hafen, 
Reeden und Kiistengewasser nieht benutzen, um ihre militarisehen Vorrate oder 
ihre Armierung zu erneuern oder zu verstarken sowie um ihre Besatzung zu er· 
ganzen. 

Art. 19. Die Kriegsschiffe von Kriegfiihrenden diirfen innerhalb neutraler 
Hafen und Reeden nur so viel Lebensmittel einnehmen, um ihren Vorrat auf 
den regelmaBigen Friedensbestand zu erganzen. 

Ebenso diirfen diese Sehiffe nur so viel Feuerungsmaterial einnehmen, 
um den naehsten Hafen ihres Heimatlandes zu erreiehen. Sie konnen librigens 
das zur vollstandigen Fiillung ihrer eigentliehen Kohlenbunker erforderliehe 
Feuerungsmaterial einnehmen, wenn sie sieh in neutralen Landern befinden, die 
diese Art der Bemessung des zu liefernden Feuerungsmaterials angenommen 
haben. 

Wenn die Sehiffe nach den Gesetzen der neutralen Macht erst vierund
zwanzig Stunden nach ihrer Ankunft Kohlen erhalten. so verlangert sieh flir sie 
die gesetzliehe Aufenthaltsdauer um vierundzwanzig Stunden. 

Art. 20. Die Kriegssehiffe von Kriegfiihrenden, die in dem Hltfp.n einer 
neutralen Macht Feuerungsmaterial eingenommen haben, diirfed' ihren Vorrat 
in einem Hafen derselben Macht erst nach drei Monaten erneuern. 

Art. 21. Eine Prise darf nur wegen Seeuntiichtigkeit, wegen ungiinstiger 
See sowle wegen Mangels an Feuerungsmaterial oder an Vorraten in einen neutralen 
Hafen gebracht werden. 

Sie muB wieder auslaufen, sobald die U rsaehe, die das Einlaufen recht
fertigte. weggefallen ist. Tnt sie dies meht, so muB ihr die neutrale Macht eine 
Aufforderung zum sofortigen Auslaufen zukommen lassen; sonte sie dieser nieht 
nachkommen, so muB die neutrale Macht die ihr zur Verfiigung stehenden Mittel 
anwenden. um die Befreiung der Prise mit ihren Offizieren und ihrer Mannsehaft 
herbeizufiihren sowie um die von dem Wegnehmenden auf die Prise gelegte Be
satzung bei sieh festzuhalten. 
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Art.22. Die neutrale Macht muB ebenso die Befreiung solcher Prisen herbei· 
fiihren, die bei ihr eingebracht worden sind, ohne daB die im Artikel21 vorgesehenen 
Voraussetzungen vorliegen. 

Art. 23. Eine neutrale Macht kann Prisen, sei es mit, sei es ohne Begleitung, 
den Zutritt zu ihren Hafen und Reeden gestatten, wenn sie dorthin gebracht 
werden, um bis zur Entscheidung des Prisengerichts in Verwahrung gehalten 
zu werden. Sie kann die Prise in einen anderen ihrer Hafen fiihren lassen. 

Wenn die Prise von einem Kriegsschiffe begleitet wird. so sind die von dem 
Wegnehmenden auf die Prise gelegten Offiziere und Mannschaften befugt, sich 
auf das begleitende Schiff zu begeben. 

Fahrt die Prise anein, so ist die von dem Wegnehmenden auf die Prise ge· 
legte Besatzung in Freiheit zu lassen. 

Art. 24. Wenn Kriegsschiffe von Kriegfiihrenden einen Hafen, wo sie zu 
bleiben nicht berechtigt sind, trotz der Aufforderung der neutralen Beh6rde nicht 
verla.ssen, so hat die neutrale Macht das Recht, die ihr erforderlich scheinenden 
MaBnahmen zu treffen, um ein solches Schiff unfahig zu machen, wahrend der 
Dauer des Krieges in See zu gehen; der Befehlshaber des Schiffes soIl die Aus· 
fiihrung dieser MaBnahmen erleichtern. 

Werden Kriegsschiffe von Kriegfiihrenden durch eine neutrale Macht fest· 
gehalten, so werden die Offiziere und die Mannschaft gleichfalls festgehalten. 

Die so festgehaltenen Offiziere und Mannschaften konnen auf dem Schiffe 
gelassen oder auf einem anderen Schiffe oder an Land untergebracht werden; 
sie k6nnen beschrankenden MaBregeln, deren Auferlegung n6tig erscheint, unter· 
woden werden. Doch sind auf dem Schiffe immer die zu seiner Instandbaltung 
notwendigen Leute zu belassen. 

Die Offiziere k6nnen frei gelassen werden, wenn sie sich durch Ehrenwort 
verpflichten, das neutrale Gebiet nicht ohne Erlaubnis zu verlassen. 

Art. 25. Eine neutrale Macht ist verpflichtet, nach MaBgabe der ihrzur 
Verfiigung stehenden Mittel die erforderliche Aufsicht auszuuben, um innerhalb 
ihrer Hafen, Reeden und Gewasser jede Verletzung der vorstehenden Bestimmungen 
zu verhindern. 

Art. 26. Die Ausubung der in dies em Abkommen festgestellten Rechte 
durch eine neutrale Macht darf niemals von dem einen oder dem anderen Krieg· 
fiihrenden, der die in Betracht kommenden Artikel angenommen hat, als un. 
freundliche HandIung angesehen werden. 

Art. 27. Die Vertragsmachte werden einander zu gegebener Zeit aIle Ge· 
setze, Verordnungen und sonstigen Bestimmungen uber die BehandIung der 
Kriegsschiffe von Kriegfiihrenden in ihren Hafen und ihren Gewassern mitteilen, . 
und zwar mittels einer an die Regierung del' Niederlande gerichteten Benach· 
richtigung, die von dieser unverziiglich allen anderen Vertragsmachten uber· 
mittelt wird. 

Art. 28. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den 
Vertragsmachten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegfiihrenden samtlich 
Vertragsparteien sind. 

Art. 29. Dieses Abkommen soli moglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden Bollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegun~ von Ratifikationsurknnden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Machte und von 
dem Niederlandischen Minister der Auswartigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

Die spateren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der 
die Ratifikationsurkunde beizufiigen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls tiber die erste Hinterlegung von Rati· 
fikationsurkunden, der im vorstehendeh Absatz erwahnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Machten Bowie den anderen Machten, die dem 
Abkommen beigetretensind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In 
den Fallen des vorstehenden Ab~atzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 
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Art. 30. Die Machte, die nicht unterzeichnet haben, konnen diesem Ab· 
kommen spater beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wiinsrht, hat ihre Ahsicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu liber· 
senden, die im Archive der bezelchneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverziiglich allen anderen Machten beglaubigte 
Abschrift der, Anzeige wie der Beitrittsurkunde libersenden und zugleich angehen, 
an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 31. Dieses Abkommen wird wirksam fiir die Mii.chte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen hahen, sechzig Tage nach 
dem 'Tagc, an dem das Protokoll liber diese HintC'rlegung aufgenommen ist, und 
fiir die spater ratifizierenden oder beitreteilden Machte sechzig Tage, nachdem die 
Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem 
Beitritt erhalten hat. 

Art.32. SoUte eine der Yertragsmachte dieses Abkommen kiindigen wollen, 
BO Boll die Kiindigung Bchriftlich der Regierung der Niederlande erkliirt werden, 
die unverziiglich beglaubigte Abschrift der Erklarung allen anderen Machten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erkliirung 
erhalten hat. 

Die Klindigung solI nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklart 
hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklarung bei der Regierung der Niederlande 
eingegangen ist. 

Art. 33. Ein im Niederlandischen Ministerium der auswiirtigen Angelegen. 
heiten gefiihrtes Register solI den Tag der gemafl Artikel 29 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung . von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 30 Abs. 2) oder von der Kiindigung (Artikel 32 
Abs. 1) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diasem Register Kenntnis zu nenmen 
und beglaubigte Auszlige daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften vereehen. 

Geschehen ii1 Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Arphive der Jtegierung der Niederlande 
hinterlegt bleiben solI und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Machten auf diplomatischem Wege iibergeben 
-werden sollen. 

(Unterschriften) 

'Erkliirung, betreffend das Verbot des Werlens von Gesehossen, und Spreng
stoffen aus Luftschiffen.1) 

Die' unterzeichneten Bevollmachtigten' der zur Zweiten Intemationalen 
FriedeIll'konferenz im Haag eingeladenen Machte, von ihren Regierungen zu 
diesem 'Zwecke gebiihrend ermachtigt, , 

von dem' Gedanken geleitet, der in der Deklaration von St. Petersburg vom 

29. ~ovembber 1868 Ausdruck gefunden hat, und'von dem Wunsche erfiilli die 
ll. ezem er . 
inzwlschen abgelaufene Haager Erkliirung vom 29. Juli 1899 zu emeuern, 

erkliiren: 
Die Vertragsmachte sind dahin iibereingekommen, daB fiir einen 

bis zum Schlusse der Ddtten. Friedenskonferenz reichenden Zeit· 
raum das Werfen von Geschossen uxid Sprengstoffen aus Luft· 
schiffen oder auf anderen ahnlichen neuen Wegen verboten ist. 

Diese Erkliirung ist fiir die Vertragsmachte nur bindend im Falle eines 
Krieges zwischen zwei oder mehreren von ihnen. 

1) Von Deutschland nlcht unterzeichnet, daber 1m Reichsgesebblatt nlcht abgedruckt, 
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Sie hert mit dem' Augenblick auf verbindlich zu sein, wo in einem Kriege 
zwischen Vertragsmachten eine Nichtvertragsmacht sich einer der Kriegsparteien 
anschlie13t. 

Diese Erklarung soIl moglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
'()ber die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden soIl ein Protokoll auf

genommen werden; von diesem soIl beglaubigte Abschrift allen Vertragsmachten 
auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. 

Die Nichtsignatarmachte konnen dieser Erklarung beitreten. Sie haben 
zu diesem Zwecke ihren Beitritt den Vertragsmachten durch eine schriftliche 
Anzeige bekauntzugeben, die an die Regierung der Niederlande zu richten und 
von dieser allen anderen Vertragsmachten mitzuteilen ist. 

Falls einer der hohen vertragschIie13enden Teile diese Erklarung kiindigen 
sollte, wiirde diese Kiindigung erst ein Jahr nach der schriftlich an die Regierung 
der Niederlande ergehenden und von dieser allen anderen Vertragsmachten un
verziigIich mitzuteilenden Benachrichtigung wirksam werden. 

Diese Kiindigung solI nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie 
/ilrklart hat. 
, Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten diese Erklarung mit ihren 
Unterschriften versehen. 

, Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter
legt bleiben solI und wovon beglaubigte Abschriften den Vertragsmachten auf 
diplomatischem Wege iibergeben werden sollen. 
, (Unterschriften) 

Anlage zu dem von der Zweiten Friedenskonferenz geau13erten 
ersten Wunsche. 

Entwurf eines Abkommens iiber' die Errichtung eines Schiedsgerichtshofs.1 ) 

Erster Titel. Verfassung des Schiedsgerichtshofs. 
Art. 1. Uru die Sache der Schiedssprechung zu fOrdern, kommen die Ver

tragsmachte iiberein, ohne Beeintrachtigung des Standigen Schiedshofs einen 
Schiedsgerichtshof einzurichten, zu dem der Zugang frei und leicht ist, der sich 
zusammensetzt aus Richtern, weIche die verschiedenen Rechtssysteme der Welt 
vertreten, und der imstande ist, die Stetigkeit der schiedsgerichtlichen Recht
sprechung sicherzustellen. 

Art. 2. Der Schiedsgerichtsho£ besteht aus Richtern und Hilfsrichtern; 
sie sind zu wahlen aus Personen, die sich der hochsten sittlichen Achtung erfreuen, 
und die samtlich entweder die in ihrem Heimatlande fUr die Zulassung zu einem 
hoohsten Richteramt erforderlichen Bedingungen erfiillen oder Rechtsgelehrte 
von anerkannter Sachkunde in Fragen des Volkerrechts sein miissen. 

Die Richter und Hilfsrichter des Gerichshofs werden soweit wie moglich 
flUS den Mitgliedern des Smndigen Schiedshofs gewahlt. Die Wahl hat binnen 
sechs Monaten nach der Ratifikation dieses Abkommens zu erfolgen. 

Art. 3. Die Richter und Hilfsrichter werden ffir einen Zeitraum von zwolf 
Jahren ernaunt, gerechnet von dem Tage, wo die Ernennung dem durch das Ab
kommen zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfii.lle eingesetzten Ver· 
waltungsrat angezeigt wird. Ihre Wiederernennung ist zuliissig. 

1m Falle des Todes oder des Riicktritts eines Richters oder Hilfsrichters 
erfolgt sein Ersatz in der ffir seine Ernennung vorgesehenen Weise. In dies em 
Falle geschieht die Ernennung ffir einen neuen Zeitraum von zwol£ Jahren. 

Art. 4. Die Richter des Schiedsgerichtshofs stehen einander gleich; sie er
halten ihren Rang nach dem 'rage der Anzeige ihrer Ernennung. 1st de:." Tag 
derselbe, so gebiihrt der Vorrang dem der Geburt nach alteren. 

Die Hilfsrichter sind bei der Ausiibung ihres Amtes den .Richtern selbst 
gleichgestellt. Doch haben sie ihren Rang hinter diesen, 

1) 1m Reichsgesetzblatt nicht abgedrucktl 
v. Liszt-Fleischmann, Volkerrecht, 12. Auf!. 40 
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Art. 5. Die Richter genieBen wahrend der Ausiibung ihres Amtes und auBer. 
halb ihres Heimatlandes die diplomatischen Vorrechte und Befreiungen. 

Die Richter und Hilfsrichter haben, bevor sie ihren Sitz einnehmen, vor 
dem Verwaltungsrat, einen Eid zu leisten oder eine feierliche Versicherung abo 
zugeben, daB sie ihr Amt unparteiisch und auf das gewissenhafteste ausiiben 
werden. 

Art. 6. Der Gerichtshof bestellt jahrlich drei Richter, die eine besondel'e 
Delegation bilden, und drei andere. die im FaIle der Verhinderung zu ihrer Ver
tretung bestimmt sind. Ihre Wiederwahl ist zulassig. Die Wahl erfolgt durch 
Listenabstimmung. Als gewahlt gelten diejenigen, welche die grCBte Stimmen
zahl auf sich vereinigen. Die Delegation wahlt selbst ihren Vorsitzenden; falls 
keine Mehrheit zustande kommt. wird er durch das Los bestimmt. 

Ein Mitglied der Delegation kann sein Amt nicht ausiiben, wenn die Macht, 
die es ernannt hat oder der es angehort, eine der Parteien ist. 

Die Mitglieder der Delegation fiihren die Ihnen iibertragenen Sachen 'ZU 

Ende, auch wenn der Zeitraum, fiir den sie zu Richtern ernannt worden sind; 
abgelaufen L'lt. 

Art. 7. Die Ausiibung des Richteramts ist einem Richter in den Sacheo 
untersagt, in denen er in irgend einer Eigenschaft bei der Entscheidung eines 
nationalen Gerichts, eines Schiedsgerichts oder einer Untersuchungskommission 
mitgewirkt hat oder als Rechtsbeistand oder Anvalt einer Partei an dem Ver
fallren beteiligt gewesen ist. 

Ein Richter darf wahrend der ganzen Dauer !>eines Amtes weder a1s Agent 
noch a1s Anwalt vor dem Schiedsgerichtshof oder dem St.andigen Schiedshofe, 
vor einem besonderen Schiedsgericht oder einer Untersuchungskommission auf· 
treten noch dort fiir eine Partei in irgendwelcher Eigenschaft ilitig sein. 

Art. 8. Der Gerichtshof wahlt seinen Prasidenten und scinen Vizeprasi. 
denten nach der absoluten Mehrheit der ab2;egebenen Stimmen. Nach zwei Wahl
gangen erfolgt die Wahl nach relativer Mehrheit; bei Stimmengleichheit ent
scheidct dM Los. 

Art. 9. Die Richter des Schiedsgerichtshofs erhalten eine jahrliche Ent· 
schadigung von sechstausend niederlandischen Gulden. Diese Entschii.digung 
ist am Schlusse jedes Halbjahrs, gerechnet von dem Tage des ersten Zusammen~ 
tritts des Gerichtshofs, zu zahlen. 

Wahrend der Ausiibung ihres Amtes beziehen sie im Laufe der Tagungen 
oder in den von diesem Abkommen vorgesehenen besonderen Fallen einen Be· 
trag von taglich hundert Gulden. AuBerdem erhalten sie eine Reisevergiitung, 
die nach den Vorschriften ihres Heimatlandes zu bemessen ist. Die Bestiminungen 
dieses Absatzes geiten auch fiir die Hillsrichter, wenn sie einen Richter ver
treten. 

Diese Gebiihrnisse gehBren zu den im Artikel 31 vorg9sehenen allgemeinen 
Kosten des Gerichtshofs und werden durch Vermittelung des durch das Abkommen 
zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfalle errichteten Internationalen 
Bureaus ausgezahlt. 

Art. 10. Die Richter diirfen weder von ihrer eigenen Regierung noch von 
der einer anderen Macht irgend eine Vergiitung fiir Dienste annehmen, die zu 
ihren Pllichten als Mitglieder des Gerichtshofs gehOren. 

Art.n. Der Schiedsgerichtshof hat seinen Sitz im Haag und kann diesen. 
abgesehen von dem FaIle hBherer Gewalt, nicht nach einem anderen Orte ver
legen. 

Die Delegation kann mit Zustimmung der Parteien einen anderen Ort fiir 
ihre Sitzungen wahlen, falls besondere Umstande es erfordern. 

Ari.12. Der Verwaltungsrat versieht in Ansehung des Schiedsgerichtshofs 
dieselben Verrichtungen, die er in Ansehung des Standigen Schiedshofs versieht. 

Art. 13. Das Internationale Bureau dient dem Schiedsgerichtshof als Ge
richtsschreiberei und hat sein Geschaftslokal und seine Geschaftseiurichtung dem 
Schiedsgerichtshofe zur Verfiigung zu stellen. Es hat das Archiv unter seiner 
Obhut und besorgt alle Verwaitungsgeschafte. 
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Del' Generalsekretiir des Internationalen Bureaus versieht die Verrichtungen 
eines Gerichtsschreibers. 

Die dem Gerichtsschreiber beizugebenden Sekretii,re sowie die erforderlichen 
'Obersetzer und Stenographen werden vom Schiedsgerichtshof ernannt und ver-
~~ , 

Art.I4. Der Gerichtshof tritt einmal im Jahre zu einer Tagung zusammen. 
Die Tagnng beginnt am dritten Mittwoch im Juni und dauert bis zur Erlcdigung 
der Tagesordnung. 

Der Gerichtshof tritt nicht zur Tagung zusammen, wenn nach dem Dafiir· 
halten der Delegation ein solcher Zusammentritt nicht notwendig ist. 1st jedocb 
cine Macht als Partei an einem VOl' dem Schiedsgerichtshof anMngigen Rechts
streite beteiligt, dessen Vorverfahren beendigt ist oder seinem Ende ent.gegen
geht, so hat sie das Recht zu verlangen, daB die Tllgung stattfindet. 

Notigen Falles kann die Delegation den Gericht.shof zu einer auBerordent· 
lichen Tagung ein borufen. 

Art. 15. Dber die Arbeiten des GerichtshofR wird in jedem Jahre von der 
Delegation ein Bericht abgefaBt. Dieser Bericht wird den Vertragsmachten durch 
Vermittelung des Internationalen Bureaus iibersandb. Er ist ferner allen Richtern 
und Hilfsrichtern des Gerichtshofs mitzuteilen. 

Art. 16. Die Mitglieder des Schiedsgerichtshofs, Richter wie Hilfsrichter, 
konnen auch zu der Tatigkeit als Richter und Hilfsrichter beim Internationalen 
Prisenhofe berufen werden. 

Zweitcr Tite1. Zustandigkeit und Verfahren. 
Art.I7. Del' Scbiedsgerichtshof ist zustandig fUr a.Ile Sachen, die auf Grund 

einer allgerueinen Schiedsabrede odeI' einer besonderen Vereinbarung VOl' ihn 
gebracht werden. 

Art. 18. Die Delegation ist zustanclig: 
1. fiir die Entscheidung der im vorstehenden Artikel bezeichneten Schieds. 

frule, wenn die Parteien darin einig sind, die Anwendung des abgekiirzten 
Verfahrens, wie es im Titel IV Kapitel 4 des Abkommens zur friedlichen 
Erledigung internationaler Streitfalle geregelt ist., zu verlangen; 

2. £iir die Vornahme einer Untersuchung auf Grund und in GemiiBheit 
des dritten Titels des bezeichneten Abkommens, sofern die Delegation 
von den Parteien gemeinschaftIich hiermit betraut wird. J.l.lit Zustimmung 
del' Parteien diirfen in Abweichung vom Artikel 7 Abs. 1 die Mitglieder 
del' Delegation, die an der Untersuchung teilgenommen haben, als Richter 
tatig sein, wenn die Streitigkeit del' Schiedssprechung des Schiedsgerichts
hofs odeI' del' Delegation selbst unterbreitet wird. 

Art. 19. Die Delegation ist ferner zustiiudig fiir die Feststellung des im 
Artikel 52 des Abkommens zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfalle 
vorgesehenen Schiedsvertrags, wenn die Parteien darin einig sind, ihr diese zu 
iiberlassen. 

Sie ist ferner auf Antrag auch nul' einer del' Parteien zustandig, wenn zuvor 
eine Verstandigung auf diplomatischem Wege vergeblich versucht worden ist 
und es sich handelt 

1. urn einen Streitfall, del' unter ein nach dem Inkrafttreten dieses Ab
kommens abgeschlossenes odeI' erneuertes allgemeines Schiedsabkommen 
fallt, sofern letzteres fiir jeden einzelnen Streitfall einen Schiedsvertrag 
vorsieht und dessen Feststellung del' Zustiiudigkeit der Delegation weder 
ausdriicklich noch stillschweigend entzieht. Doch ist. wenn die Gegen. 
partei erklart, daB nach ihrer Auffassung del' Streitfall nicht zu den der 
obligatorischen Schiedssprechung unterliegenden Fragen gehOrt, me An· 
rufung des Gerichtshofs nicht zuiassig, es sei denn, daB das Schieds· 
abkommen dem Schiedsgerichte die Befugnis zur Entscheidung dieser 
Vorfrage iibertrii.gt; 

2. um einen Streitfall, del' aus den bei einer Macht von einer anderen Macht 
fiir deren AngehOrige eingeforderten Vertragsschulden herriihrt und 
fiir dessen Beilegung das Anerbieten schiedsrichterlicher Erledigung 

40* 
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angenommen worden ist. Diese Beetimmung findet keine Anwendung, 
wenn die Anna-hme unter der Bedingung erfolgt ist, daB der Schieds
vertrag auf einem anderen Wege festgestellt werden solI. 

Art. 20. Jede Partei hat das Recht, einen Richter des Gerichtshofs zu be
stellen, um mit beschlieBender Stimme an der Priifung der der Delegation unter-
breiteten Sache teilzunehmen. ' 

Dieser Auitrag kann, wenn die Delegation ala Untersuchungskommission 
t.atig ist, auch Personen iibertragen werden, die nicht aus den Richtem des Ge
richtshofs genommen sind. Die diesen Personen zu gewahrenden Reisekosten 
und Beziige werden von den Mii.chten, die sie emannt haben, festgesetzt und 
getragen. 

Art. 21. Der Zugang zu dem durch dieses Abkommen eingcrichteten Schieds
gerichtshofe steht nur den Vertragsmii.chten offen. 

Art. 22. Der Schiedsgerichtsbof befolgt die in dem Abkommen zur fried
lichen Erledigung intemational3l" Streitfiille aufgestellten Regeln iiber das Ver
fahren, soweit nicht das vorliegende Abkommen ein anderes bestimmt. 

Art. 23. Der Gerichtshof entscheidet iiber die Wahl der Sprache, deren 
er sich bedienen wird, und der Sprachen, deren Gebrauch vor ihm gestattet 
sein soli. 

Art. 24. Das Intemationrue Bureau dient rus Vermittler fiir alIe Mitteilungen, 
die an· die Richter im Laufe des im Artikel 63 Abs. 2 des Abkommens zur fried
lichen Erledigung intemationaler Streitfiille vorgesehenen VorvE'.rfahrens zu 
machen sind. 

Art. 25. Der Gerichtshof kann sinh zur Bewirklmg alIer Zustellungen, 
insbesondere an die Parteien, Zeugen und Sachverstiindigen, unmitte1bar an die 
Regierung der Macht wenden, in deren Gebiete die Zustellung erfolgen solI. Das 
gleiche gilt, wenn es sich um die Herbeifiihrung irgend einer Beweisaufnahm61 
handelt. 

Die zu dies em Zwecke erlassenen Ersuchen konnen nur abgelehnt werden, 
wenn die ersuchte Macht sie fiir geeignet hiilt, ihre Hoheitsrechte oder ihre Sicher
heit zu gefiihrden. Wird dem Ersuchen stattgegeben, so diirfen die Kosten nur 
die Auslagen begreifen, die durch die Erledigung wirklich entstanden sind. 

Dem Gerichtshofe steht gleichfalIs frei, die Vermittelung der Macht in An. 
spruch zu nehmen, in deren Gebiet er seinen Sitz hat. 

Die Zustellungen an die Parteien, die an dem Orte erfolgen sollen, wo 
der Gerichtshof seinen Sitz hat, konnen durch das Intemationrue Bureau bewirkt 
werden. 

Art. 26. Die Verhandlung wird von dem Priisidenten oder dem Vizepriisi
denten und im FaIle der Abwesenheit oder Verhinderung beider von dem im 
Range iiltesten der anwesenden Richter geleitet. 

Der von ':liner der Parteien ernannte Richter kann nicht Vorsitzender sein, 
Art. 27. Die Beratung des Gerichtshofs erfolgt nicht offentlich und bleibt 

geheim. 
Jede Entscheidung ergeht nach der Mehrheit der anwesenden Richter. Wenn 

sich bei einer geraden zaW von Richtern Stimmengleichheit ergibt, so wird die 
Stimme des nach Artikel 4 Abs. 1 im Range jiingsten Richters nicht mitgeziihlt. 

Art. 28. Die Urteile des Gerichtshofs sind mit Griinden zu versehen. Sie 
enthruten die Namen der Jtichter, die daran teilgenommen haben; sie werden 
von dem Vorsitzenden und dem Gerichtsschreiber unterzeichnet. 

Art. 29. Jede Partei triigt ihre eigenen Kosten selbst und die besonderen 
Kosten des Verfahrens zu gleichem Anteile. 

Art. 30. Die Bestimmungen der Artikel 21 bis 29 finden auf das Verfahren 
vor der Delegation entsprechende Anwendung. 

Wenn das Recht, der Delegation ein Mitglied beizugeben, nur von der einen 
Partei ausgeiibt worden ist, so wird die Stimme des beigegebenen Mitglieds bei 
Stimmengleichheit nicht mitgeziihlt. 

Art.31. Die rulgemeinen Kosten des Gerichtshofs werden von den Vertrags
miichten getragen. 
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Der Verwaltungsrat wendet sich an die Machte, um die fiir die Tatigkeit 
des Gerichtshofs erforderlichen Betrage zu erhalten. 

Art. 32. Der Gerichtshof steUt selbst seine Geschii.ftsordnung auf, die den 
Vertragsmachten mitzuteilen ist. 

Nach der Ratifikation dieses Abkommens wird der Gerichtshof moglichst 
bald zusammentreten, um die Geschiiftsordnung auszuarbeiten, den Prasidenten 
und den Vizeprasidenten zu wahlen sowie die Mitglieder der Delegation zu be· 
stellen. 

Art. 33. Der Gerichtshof kann Abanderungen der das Verfahren betreffen. 
den Bestimmungen diesel! Abkommens vorschlagen. Diese Vorschlage werden durch 
Vermittelung der Regierung der Niederlande den Vertragsmaehten mitgeteilt, 
die sich iiber die ihnen zu gebende Folge verstandigen werden. 

Dritter Titel, Schlullbestimmungen. 
Art. 34. Dieses Abkommen solI mi5glichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
trber die Hinterlegung einer jeden Ratifikationsurkunde soIl ein Protokoll 

aufgenommen werden; von diesem soIl beglaubigte Abschrift allen Signatar. 
machten auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. 

Art. 35. Dieses Abkommen tritt sechs Monate nach der Ratifikation in Kraft. 
Es hat eine Dauer von zwolf Jahren und gilt in Ermangelung einer Kiindigung 

als stillschweigend von zwolf zu zwol£ Jahren erneuert. 
Die Kiindigung mull wenigstens zwei .Jahre vor dem Ablauf eines jeden 

Zeitraums der Regierung der Niederlande erkliirt werden, die hiervon den anderen 
Maehten Kenntnis geben wird. 

Die Kiindigung soIl nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklart 
hat. Fiir die Beziehungen zwischen den iibrigen Vertragsmachten bleibt da..Q 

Abkommen in Kraft. 

2. 
Prasident Wilsons Botschaft an den KongreB vom 8.J anuar 1918 

(sog. 14 Punkte). 
Gentlemen of the Congress: 

Once more, as repeatedly before, the spokesmen of the Central Empires have 
indicated their desire to discuss the objects of the war and the possible ba"e3 of a 
general peace. Parleys have been in progress at Brest Litovsk between represent. 
atives of the Central Powers to which the attention of all the belligerents has 
been invited for the purpose of ascertaining whether it may be possible to extend 
these parleys into a general conference with regard to terms of peace and settle
ment. The Russian representatives presented not only perfectly definite state. 
ment of the principles upon which they would be willing to conclude peace, but 
also an equally definite programme of the concrete application of those prin
ciples. The representatives of the Central Powers, on their part, presented an 
outline of settlement which, if much less definite, seemed susceptible of liberal 
interpretation until their specific programme of practical terms was added. 

That programme proposed no concessions at all either to the sovereignty 
of Russia or to the preferences of the populations with whose fortunes it dealt, 
but meant in a word, that the Central Empires were to keep every foot of terri
tory their armed forces had occupied - every province, every city, every point 
of vantage, - as a permanent addition to their territories and their power. 

It is a reasonable conjecture that the general principles of settlement which 
they at first suggested originated with the more liberal statesmen of Germany 
and Austria, the men who have begun to feel the forces of their own people's thought 
and purpose, while the concrete terms of actual settlement came from the mili· 
tary leaders who have no thought but to keep what they have got. The nego
tiations have been broken off. The Russian representatives were sincere and 
in earnest. They cannot entertain such proposals of conquest and domination. 
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The whole incident is full of significance. It is also full of perplexity. With 
whom are the Russian representatives dealing? For whom are the representatives 
of the Central Empires speaking? Are they speaking for the majorities of their 
respective parliaments or'for the minority parties, that military and imperialistic 
minority which has so far dominated their whole policy and controlled the affairs 
of Turkey and of the Balkan States which have felt obliged to become their asso-
ciates in this war? . 

The Russian representatives have insisted, very justly, very wisely, and 
in the true spirit of modern democracy, that the conferences they have been 
holding with the Teutonic and Turkish statesmen should be held within open, 
not closed, doors, and all the world has been the audience, as was desired. To 
whom have we been listening, then? To those who speak the spirit and intention 
of the resolutions of the German Reichstag of the 9th of July last, the spirit 
and intention of the Liberal Leaders and Parties of Germany, or to those who 
resist aI\d defy that spirit and intention and insist upon conquest and subju
gation? Or are we listening, in fact, to both, unreconciled and in open and hope
less contradiction? These are very serious and pregnant questions. Upon the 
answer to them depends the peace of the world. 

But, whatever the results of the parleys at Brest Litovsk, whatever the 
conclusions of counsel and of purpose in the utterances of the spokesmen of the 
Central Empires, they have again attempted to acquaint the world with their 
objects in the war and have again challenged their adversaries to say what the 
objects are and what sort of settlement they would deem just and satisfactory. 

There is no good reason why that challenge should not be responded to, 
and responded to with the utmost candour. We did not wait for it. Not once, 
but again and again, we have laid our whole thought and purpose before the 
world, not in general terms only, but each time with sufficent definition to make 
it clear what sort of definite terms of settlement must necessarily spring out of 
them. Within the last week Mr. Lloyd George has spoken with admirable candour 
and in admirable spirit for the people and Government of Great Britain' 

There is no confusion of counsel among the adversaries of the Central Pow
ers, no uncertainty of principle, no vagueness of detail. The only secrecy of 
counsel, the only lack of fearless frankness, the only failure to make a definite 
statement of the objects of the war, lies with Germany and her Allies. The issues 
of life and death hang upon these definitions. No statesman who has the least 
conception of his responsibility ought for a moment to permit himself to continue 
this tragical and appalling outpouring of blood and treasure unless he is sure 
beyond peradventure that the objects of the vital sacrifice are part and parcel 
of the very life of society and that the people for whom he speaks, think them 
right and imperative as he does. 

There is, moreover, a voice calling for these definitions of principles and 
of purpose which is, it seems to me, more thrilling and more compelling than 
any of the many moving voices with which the troubled air of the world is filled: 
It is the voice of the Russian people. They are prostrate and all but helpless, it 
would seem, before the grim power of Germany, which has hitherto known no 
relenting and no pity. Their power, apparently, is shattered. 

Yet their soul is not subservient. They will not yield either in principle 
or in action. Their conception of what is right, of what it is human and honourable 
for them to accept, has been stated with a frankness, a largeness of view, a gene
rosity of spirit, and a universal human sympathy which must challenge the ad
miration of every friend of mankind; and they have refused to compound their 
ideals or desert others that they themselves may be safe. They call to us to say 
what it is that we desire, in what, if in anything, our purpose and our spirit differ 
from theirs; and I believe that the people of the United States would wish me 
to respond with utter simplicity and frankness. 

Whether their present leaders believe it or not, it is our heartfelt desire and 
hope that some way be opened whereby we may be privileged to assist the people 
of Russia to attain their utmost hope of liberty and ordered peace. 

It will be our wish and purpose that the processes of peace, when they are 
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begun, shall be absolutely open and that they shall involve and permit thence
forth no secret understandings of any kind. The day of conquest and aggrandize
ment is gone; so is also the day of secret covenants entered into the interest 
of particular governments and likely at some unlooked for moment to upset the 
peace of the world. 

It is this happy fact, now clear to the view of every public man whose thoughts 
do not still linger in an age that is dead and gone, which makes it possible for 
every nation whose purposes are consistent with justice and the peace of the 
world, to avow now or at any other time the objects it has in view. 

We have entered this war because violations of right had occured which 
touched us to the quick and made the life of our own people impossible unless 
they were corrected and the world secured once for all against their recurrence. 

What we demand in this war, therefore, is nothing peculiar to ourselves. 
It is that the world be made fit and safe to live in; and particularly that is be 
made safe for every peace-loving nation which, like our own, wishes to live its 
own life, determine its own institutions, be assured of justice and fair dealing 
by the other peoples of the world, be in effect partners in this interest, and for 
our own part we see very clearly that unless justice be done unto others it will 
not be done to us. 

The programme of the world's peace, therefore, is our programme; and 
that programme, the only possible programme, as we see it, is this: 

1) Open covenants of peace, openly arrived at, after which there shall 
be no private international understandings of any kind, but diplomacy shall 
proceed always frankly and in the public view. 

2) Absolute freedom of navigation upon the seas, outside territorial waters, 
alike in peace and in war, except as the seas may be closed in whole or in part 
by international action for the enforcement of international covenants. 

3) The removal, so far as is possible, of all economic barriers and the establish
ment of any equality of trade conditions among all the nations consenting to the 
peace and associating themselves for its maintenance. 

4) Adequate guarantees given, and taken that national armaments will 
be reduced to the lowest point consistent with domestic safety. 

5) A free, open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial 
claims, based upon a strict observance of the principle that in determining all such 
questions of sovereignty the interests of the populations concerned must have equal 
weight with the equitable claims of the government whose title is to be determined. 

6) The evacuation of all Russian territory and such a settlement of all 
questions affecting Russia as will secure the best and freest co-operation of the other 
nations of the world in obtaining for her an unhampered and unembarrassed 
opportunity for the independent determination of her own political development 
and national policy and assure her of a sincere welcome into the society of free 
nations under institutions of her own choosing; and, more than a welcome, as
sistance also of every kind that she may need and may herself desire. The treat
ment accorded Russia by her sister nations in the months to come will be the 
acid test of their good-will, of their comprehension of her needs as distinguished 
from their own interests, and of their intelligence and unselfish sympathy. 

7) Belgium, the whole world will agree, must be evacuated and restored 
without any attempt to limit the sovereignty which she enjoys in common with 
all other free nations. No other single act will serve as this will serve to restore 
confidence among the nations in the laws which they have themselves set and 
deterfnined for the government of their relations with one another. Without 
this healing act the whole structure and validity of international law is forever 
impaired. 

8) All French territory should be freed and the invaded portions restored, 
and the wrong done to France by Prussia in 1871 in the matter of Alsace-Lorraine, 
which has unsettled the peace of the world for nearly fifty years, should be righted, 
in order that peace may once more be made secure in the interest of all. 

9) A readjustment of the frontiers of Italy should be effected along clearly 
recognisable lines of nationality. 



632 Prasident Wilsons Botschaft an den KongreB vom 8. Januar 1918. 

10) The peoples of Austria-Hungary, whose place among the nations we 
wish to see safeguarded and assured, should be accorded the freest opportunity 
of autonomous development. 

II) Rumania, Serbia und Montenegro should be evacuated; occupied terri. 
tories restored; Serbia accorded free and secure access to the sea; and the rela
tions of the several Balkan States to one another determined by friendly counsel 
along historically established lines of allegiance and nationality; and international 
guarantees of the political and economic independence and territorial integrity 
of the Eeveral Balkan Sta.tes should be entered into. 

12) The Turkish portions of the present Ottoman Empire should be assured 
a secure sovereignty, but the other nationalities which are now under Turkish 
rule should be assured an undoubted security of life and an absolutely unmolest
ed opportunity of autonomous development; the Dardanelles should be perma
nently opened as a free passage to the ships and commerce of all nations under 
international guarantees. 

13) An independent Polish State should be erected which should include 
the territories inhabited by indisputably Polish populations, which should be 
assured a free and secure access to the sea, and whose political and economic 
independence and territorial integrity should be guaranteed by international 
covenant. 

14) A general association of nations must be formed under specific covenants 
for the purpose of affording mutual guarantees of political independence and 
territorial integrity to great and small States alike. 

In regard to these essential rectifications of wrong and assertions of right 
we feel ourselves to be intimate partners of all the governments and peoples 
associated together against imperialists. We cannot be separated in interest or 
divided in purpose. We stand together until the end. 

For such arrangements and covenants we are willing to fight and to con
tinue to fight until they are achieved; but only because we wish the right to 
prevail and desire a just and stable peace such as can be secured only by removing 
the chief provocations to war, which this programme does remove. We have 
no jealousy of German greatness, and there is nothing in this programme that 
impairs it. 

We grudge her no achievement or distinction of learning or of specific enter
prise such as have made her record very bright and very enviable. We do not 
wish to injure her or to block in any way her legitimate influence or power. We do 
not wish to fight her either with arms or with hostile arrangements of trade if 
she is willing to associate herself with us and the other peace-loving. nations of 
the world in convenants of justice and law and fair dealing. We wish her only 
to accept a place of equality among the peoples, of the world, - the new world 
in which we now live, - instead of a place of mastery. 

. Neither do we presume to suggest to her any alteration or modification of 
her institutions. But it is necessary, we must frankly say, and necessary as a 
preliminary to any intelligent dealings with her on our part, that we should know 
whom her spokesmen speak for when they speak to us, whether for the Reichs
tag Majority or for the Military Party and the men whose creed is imperial do
mination. 

We have spoken now, surely, in terms too concrete to admit of any further 
doubt or question. -

An evident principle runs through the whole programme I have outlined. 
It is the principle of justice to all peoples and nationalities, and their right to 
live on equal terms of liberty and safety with one another, whether they be strong 
or weak. Unless this principle be Illade its foundation, no part of the structure 
of international justice can stand. The people of the United States could act 
upon no other principle; and to the vindication of this principle they are ready 
to devote their lives, their honour, and everything that they possess. The moral 
climax of this, the culminating and final war for human liberty has come, and 
they are ready to put their own strength, their own highest purpose, their own 
integrity and devotion to the test. 
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3. 

Friedensvertrag zu Versailles 
yom 28. Juni 19191). 

633, 

Les Etats-Unis d'Amerique, 1'Empire Britannique, la France, 
1'Italie et Ie Japon, 

Puissances designees dans Ie present TraiM comme les Principales Puissances 
alliees et associees, 

La Belgique, la Bolivie, Ie Bresil, la Chine, Cuba,1'Equateur, 
la Grece, Ie Guatemala, Haiti, 1'Hedjaz, Ie Honduras, Ie Liberia, 
Ie Nicaragua, le Panama, Ie Perou, la Pologne, Ie Portugal, la 
Roumanie, la Serbie-Croatie-Slavonie, Ie Siam, la Tcheco-Slovaquie 
et 1'Uruguay, 

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus, les Puissances alliees 
et associees, 

d'une part; 
Et 1'Allemagne, 

d'autre part; 
Considerant qu'a la demande du Gouvernement Imperial Allemand, un armi-. 

stice a eM accorde a l' Allemagne Ie II novembre 1918 par les Principales Puissances 
alliees et associees afin qu'un TraiM de paix puisse etre conclu avec elle. 

Considerant que les Puissances alliees et associees sont egalement desireuses 
que la guerre, dans laquelle elles ont eM successivement entrainees, directement ou 
indirectement, et qui a son origine dans la declaration de guerre adressee le28 juillet 
1914 par l' Autriche-Hongrie a la Serbie, dans les declarations de guerre adressees pa~ 
l' Allemagne Ie 1 aout 1914 ala Russie et Ie 3 aout 1914 a la France, et dans I'in
vasion de la Belgique, fasse place a une Paix solide, juste et durable. 

A cet effet, les Hautes Parties Contractantes represenMes comme il suit: 
Le President des Etats-Unis d'Amerique, par: 
L'Honorable Woodrow Wilson, President des Etats-Unis, agissant tant en 

son nom personnel que de sa propre autoriM; 
L'Honorable Robert Lansing, Secretaire d'Etat; 
L'Honorable Henry White, ancien Ambassadeur extraordinaire et pIenipoten

tiaire des Etats-Unis a Rome et a Paris; 
L'Honorable Edward M. House; 
Le General Tasker H. Bliss, Representant militaire des Etats-Unis au Conseil 

superieur de Guerre; 
Sa Majeste Ie Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'lrlande et des Territoires Britanniques au dela des Mers, Em
pereur des Indes, par: 

Le Tres Honorable David Lloyd George, M. P., Premier Lord de la Tresorerie 
et Premier Ministre; 

Le Tres Honorable Andrew Bonar Law, M. P., Lord du Sceau prive; 
Le Tres Honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G., Secretaire d'Etat pour 

les Colonies; 
Le Tres Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Secretaire d'Etat pour 

les Affaires etrangeres; 
Le Tres Honorable George Nicoll Barnes, M. P., Ministre sans portefeuille; 
Et: 

1) Abdruck R. G. Bl. 1919 Nr. 140 S. 687. Urtext franzosisch und englisch. 
Aus der umfangreichen Urkunde wird hier - im franzosischen Text - abgedruckt 
der Eingang des Vertrages - Teil I (VOlkerbundsatzung) - Teil XIII (Arbeit) -
der SchluB; wahrend im ubrigen nur der Rahmen des Vertrages wiedergegeben wird. 
[Die Dberschriften der einzelnen Teile sind auch englisch mitgeteilt.] Der Friede 
zu St. Germain mit Osterreich hat die gleiche Einteilung; doch fehlt dort ein dem 
Teil XIV des Versailler Vertrages entsprechender Teil. Vgl. oben S.47f., 516f. 

Verweisungen fur die einzelnen Artikel im Sachverzeichnis unter "Ver
sailler V ertrag". 
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Pour Ie Dominion du Canada, par: 
Le Tras Honorable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., Premier Ministre; 
Le Tras Honorable Sir George Eulas Forster, G. C. M. G., Ministre du Com-

merce; 
Pour Ie Commonwealth d'Australie, par: 
Le Tras Honorable William Morris Hughes, Attorney General et Premier 

Ministre; 
Le Tras Honorable Sir Joseph Cook, G. C. M. G., Ministre de la Marine; 
Pour I'Union Sud-Africaine, par: 
Le Tres Honorable General Louis Botha, Premier Ministre; 
Le Tres Honorable Lieut.-General Jan Christiaan Smuts, K. C., Ministre de la 

Defense; 
Pour Ie Dominion de la Nouvelle ZeIande, par: 
Le Tras Honorable W. F. Massey, Ministre du Travail et Premier Ministre; 
Pour I'lnde, par: 
Le Tres Honorable Edwin Samuel Montagu, M. P., Secretaire d'Etat pour 

l'Inde.; . 
Le Major General Son Altesse Maharaja Sir Ganga Singh Bahadur, Maharadja 

de Bikaner, G. C. S. 1., G. C. 1. E., G C. V. Q., K. C. B., A. D. C.; 
Le President de la Republique Fran<;aise, par: 
M. Georges Clemenceau, President du Conseil, Ministre de la Guerre; 
M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires etrangares; 
M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances; 
M. Andre Tardieu, Commissaire general aux Affaires de guerre franco-ameri-

caines; 
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France; 
Sa Majeste Ie Roi d'Italie, par: 
Le Baron S. Sonnino, Depute; 
Le Marquis G. lmperiali, Senateur, Ambassadeur de S. M.le Roi d'Italie a 

Londres; 
M. S. Crespi, Depute; 
Sa Majeste l'Empereur du Japon, par: 
Le Marquis Saionzi, ancien President du Conseil des Ministres; 
Le Baron Makino, ancien Ministre des Affaires etrangares, Membre du Conseil 

diplomatique; 
Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et pIenipotentiaire de S. M. 

l'Empereur du Japon a Londres; 
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et pIenipotentaire de S. M. I'Em

pereur du Japon a Paris; 
M. H. ljuin, Ambassadeur extraordinaire et pIenipotentiaire de S. M. l'Em-

pereur du Japon a Rome; 
Sa Majeste Ie Roi des Belges, par: 
M. Paul Hymans, Ministre des Affaires etrangares, Ministre d'Etat; 
M. Jules van den Heuvel, Envoye extraordinaire et Ministre pIenipotentiaire 

de S. M. Ie Rois des Belges, Ministre d'Etat; . 
M. Emile Vandervelde, Ministre de la Justice, Ministre d'Etat; 
Le President de la Republique de Bolivie, par: 
M. lsmael Montes, Envoye extraordinaire et Ministre pIenipotentiaire de Bo-

livie a Paris; 
Le President de la Republique du Bresil, par: 
M. Pandia Calogeras, Depute, ancien Ministre des Finances; 
M. Raul Fernandes, Depute; 
M. Rodrigo Octavio de L. Menezes, professeur de droit international a Rio de 

Janeiro; 
Le President de la Republique Chinoise, par: 
M. Lou Tseng-Tsiang, Ministre des Affaires etrangeres; 
M. Chengting Thomas Wang, ancien Ministre de l' Agriculture et du Commerce; 
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Le President de la Republique Cubaine, par: 
M. Antonio Sanchez de Bustamante, Doyen de la Faculte de Droit de l'Uni

versite de la Havane, President de la Societe cubaine de Droit international; 

Le President de la Republique de l'Equateur, par: 
M. Enrique Dorn y de Alsua, Envoye extraordinaire et Ministre pIenipotentiaire 

de l'Equateur a Paris; 
Sa Majeste Ie Roi des Hellenes, par: 
M. Eleftherios Veniselos, President du Conseil des Ministres; 
M. Nicolas Politis, Ministre des Mfaires etrangeres; 

Le President de la Republique de Guatemala, par: 
M. Joaquin Mendez, ancien Ministre d'Etat aux Travaux publics et a l'Instruc

tion publique, Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire du Guatemala 
a Washington, Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire en mission spe
ciale a Paris; 

Le President de la Republique d'Halti, par: 
M. Tertullien Guilbaud, Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire 

d'Halti a Paris; 
Sa Majeste Ie Roi du Hedjaz, par: 
M. Rustem Haldar; 
M. Abdul Hadi Aouni; 
Le President de la Republique du Honduras, par: 
Le Docteur Policarpo Bonilla, en mission speciale a Washington, ancien Pre

sident de la Republique du Honduras, Envoye extraordinaire et Ministre pleni
potentiaire; 

Le President de la Republique de, Liberia, par: 
L'Honorable Ch. D. B. King, Secretaire d'Etat: 
Le President de la Republique de Nicaragua, par: 
M. Salvador Chamorro, President de la Chambre des deputes; 
Le President de la Republique de Panama, par: 
M. Antonio Burgos, Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire de 

Panama a Madrid; 
Le President de la Republique du Perou, par: 
M. Carlos G. Candamo, Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire du 

Perou a Paris. 
Le President de la Republique Polonaise, par: 
M. Ignace J. Paderewski, President du Conseil des Ministres, Ministre de& Af-

faires etrangeres; 
M. Roman Dmowski, President du Comite national polonais; 
Le President de la Republique Portugaise, par: 
Le Docteur Affonso Augusto da Costa, ancien President du Conseil des 

Ministres; 
Le Docteur Augusto Soares, ancien Ministre des Affaires etrangeres; 
Sa Majeste Ie Roi de Roumanie, par: 
M. Jon J. C. Bratiano, President du Conseil des Ministres, Ministre des 

Affaires etrangeres; 
Le General Constantin Coanda, General de Corps d' Armee, Aide de Camp royal 

ancien President du Conseil des Ministres; 
Sa Majeste Ie Roi des Serbes, des Croates et des Slovenes, par: 
M. Nicolas P. Pachitch, ancien President du Conseil des Ministres; 
M. Ante Trumbi6, Ministre des Affaires etrangeres; 
M. Milenko R. Vesnitch, Envoye extraordinaire et Ministre pIenipotentiaire 

de S. M. Ie Roi des Serbes, des Croates et des Slovenes a Paris; 
Sa Majeste Ie Roi de Siam, par: 
Son Altesse Ie Prince Charoon, Envoye extroordinaire et Ministre pleni

potentiare de S. M. Ie Roi de Siam a Paris; 
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Son Altesse serenissime Ie Prince Traidos Prabandhu, Sous-Secretaire d'Etat 
aux Affaires etrangeres; 

Le President de la Republique Tcheco-Slovaque, par: 
M. Karel Kramar, President du Conseil des Ministres; 
M. Edouard Benes, Ministre des Affaires etrangeres; 
Le President de la Republique de l'Uruguay, par: 
M. Juan Antonio Buero, Ministre des Affaires etrangeres, ancien Ministre de 

l'Industrie; 
L'Allemagne, par: 
M. Hermann Miiller, Ministre d'Empire des Affaires etrangeres; 
Le Docteur Bell, Ministre d'Empire; 
Agissant au nom de l'Empire allemand et au nom de tous les Etats qui Ie com· 

posent et de chacun d'eux en particulier. 
Lesquels, apres avoir echange leurs pleins pouvoirs reconnus en bonn~ 

et due forme, ont convenu des dispositions suivanteB: 
A dater de la mise en vigueur du present Traite, 1'etat de guerre prendra fin. 

Des ce moment et sous reserve des dispositions du present Traite, les relations offi· 
cielles des Puissances alliees et associees avec l' Allemagne et 1'un ou 1'autre des Etats 
allemands seront reprises. 

Partie I. 

Pacte de la Societe des Nations. *) 
[The Covenant of the League of Nations.} 

Les Hautes Parties contractantes, 
Considerant que, pour developper la cooperation entre les nations et pour 

leur garantir la paix et la surete, il importe: 
d'accepter certa,ines obligations de ne pas recourir it la guerre; 
d'entretenir au grand jour des relations internationales fondees sur la 

justice et 1'honneur; 
d'observer rigoureusement les prescriptions du droit international, reo 

connues desormais comme regIe de conduite effective des Gouvernements; 
de faire regner la justice et de respccter scrupuleusement toutes les obli· 

gations des Traites dans les rapports mutuels des peuples organises, 
Adoptent Ie present Pacte qui institue la Societe des Nations. 

Article premier 

Sont Membres originaires de la Societe des Nations, ceux des signataires 
dont les noms figurent dans 1'annexe au present Pacte, ainsi que les Etats, egale. 
ment nommes dans 1'annexe, qui auront accede au present Pacte sans aucune 
reserve par une declaration deposee au Secretariat dans les deux mois de 1'entree 
en vigueur duPacte et dont notification sera faite aux autres Membres de la Societe. 

Tout Etat, Dominion ou Colonie qui se gouverne librement et qui n'est pas 
designe dans 1'annexe peut devenir Membre de la Societe, si son admission est 
prononcee par les deux tiers de l' AssembMe, pourvu qu'il donne des garanties 
effectives de son intention sincere d'observer ses engagements internationaux 
et qu'il accepte Ie reglement etabli par la Societe en ce qui concerne ses forces 
et ses armements militaires, navals et aeriens. 

Tout Membre de la Societe peut, apres un preavis de deux ans, se retirer 
de la Societe, it la condition d'avoir rempli it ce moment toutes ses obligations 
internationales, y compris celles du present Pacte. 

*) In den Anmerkungen sind (in ~ursivsatz) die auf der 2. Versammlung 
des Viilkerbundes (1921) beschlossenen .Anqerungen der Satzung wiedergegeben. 

In Kraft getreten sind bisher nur die Anderungen zu Art. 6, 12, 13 und 15; 
nicht dagegen vor allem zu Art. 16. 



Teil I: Satzung des Volkerbundes. 637 

Article 2 
L'action de la Societe, telle qu'elle est definie dans Ie present Pacte, s'exerce 

par une Assemblee et par un Conseil assistes d'un Secretariat permanent. 

Article 3 
L' Assemblee se compose de Representants des Membres de la Societe. 
Elle se reunit a des epoques fixees et a tout autre moment, si les circonstances 

Ie demandent, au siege de la Societe ou en tel autre lieu qui pourra etre designe. 
L'Assemblee connait de toute question qui rentre dans la sphere d'activite 

de la Societe ou qui affecte la paix du monde. 
Chaque Membre de la Societe ne peut compter plus de trois Representants 

dans l' Assemblee et ne dispose que d'une voix. 

Article 4 
Le Conseil se compose de Representants des Principales Puissances alliees 

et associees, ainsi que de Representants de quatre autres Membres de la Societe. 
Ces quatre Membres de la Societe sont designes librement par 1'AssembIee et aux 
epoques qu'illui plait de choisir. Jusqu'a la premiere designation par 1'Assemblee, 
les Representants de la Belgique, du Bresil, de 1'Espagne et de la Grece sont 
membres du ConseiP). 

Avec 1'approbation de la majorite de 1'AssembIee, Ie Conseil peut designer 
d'autres Membres de la Societe dont la representation sera desormais permanente 
.au Conseil. II peut, avec la meme approbation, augmenter Ie nombre des Membres 
de la Societe qui seront choisis par l' Assemblee pour etre representes au Conseil2 ). 

Le Conseil se reunit quand les circonstances Ie demandent, et au moins une 
fois par an, au siege de la Societe ou en tel autre lieu qui pourra etre designe. 

Le Conseil connait de toute question rentrant dans la sphere d'activite de la 
Societe ou affectant la paix du monde. 

Tout Membre de la Societe qui n'est pas represente au Conseil est invite a 
y envoyer sieger un Representant lorsqu'une question qui l'interesse particuliere
ment est portee devant Ie Conseil. 

Chaque Membre de la Societe represenM au Conseil ne dispose que d'une 
voix et n'a qu'un Representant. 

Article 5 
Sauf disposition expressement contraire du present Pacte ou des clauses 

du present Traite, les decisions de l'Assemblee ou du Conseil sont prises a 1'unani
mite des Membres de la Societe representes a la reunion. 

Toutes questions de procedure qui se posent aux reunions de l' Assemblee 
<ou du Conseil, y compris la designation des Commis3ions chargees d'enqueter sur 
des points particuliers, sont regIees par l' Assemblee ou par Ie Conseil et decidees 
a la majorite des Membres de la Societe representes it. la reunion. 

La premiere reunion de l' Assemblee et la premiere reunion du Conseil auront 
lieu sur la convocation du President des Etats-Unis d'Amerique. 

Article 6 
Le Secretariat Permanent est etabli au siege de la Societe. II comprend un 

Secretaire general, ainsi que les secretaires et Ie personnel necessaires. 
Le premier Secretaire general est designe dans l'annexe. Par la suite, Ie 

Secretaire general sera nomme par Ie Conseil avec l'approbation de la majorite 
de l' Assemblee. 

Les secretaires et Ie personnel du Secretariat sont nommes par Ie Secretaire 
general avec l'approbation du Conseil. 

Le Secretaire general de la Societe est de droit Secretaire general de l' As
,sembIee et du Conseil. 

1) Die 3. Versammlung des V61kerbundes (1923) hat die Zahl der gewahlten 
Mitglicder von 4 auf 6 erhOht. 

2) L' Assemblile fixe, it la majoriM des deux tiers, les regles concernant les elec
tions des Membres non permanents du Conseil et, en particulier, celles concernant 
Za duree de leur mandat et les conditions de reeligibilite. [Einfiigung zwischen dem 
2. und 3. Absatz.] 
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Les depenses du Secretariat sont supportees par les Membres de la Societe 
dans la proportion etablie pour Ie Bureau international de l'Vnion postale uni
verselle1 ) . 

Article 7 
Le siege de la Societe est etabli a Geneve. 
Le Conseil peut it tout moment decider de l'etablir en tout autre lieu. 
Toutes les fonctions de la Societe ou des services qui s'y rattachent, y com-

pris Ie Secretariat, sont egalement accessibles aux hommes et aux femmes. 
Les Representants des Membres de la Societe et ses agents jouissent dans 

l'exercice de leurs fonctions des privileges et immunites diplomatiques. 
Les batiments et terrains occupes par la Societe, par ses services ou ses 

reunions, sont inviolables. 

Article 8 
Les Membres de la Societe reconnaissent que Ie maintien de la paix exige 

la reduction des armements nationaux au minimum compatible avec la securite 
nationale et avec l'execution des obligations internationales imposee par une 
action commune. 

Le Conseil, tenant compte de la situation geographique et des conditions 
speciales de chaque Etat, prepare les plans de cette reduction, en vue de l'examen 
et de la decision des "divers Gouvernements. 

Ces plans doivent faire l'objet d'un nouvel examen et, s'il y a lieu, d'une 
revision tous les dix ans au moins. 

Apres leur adoption par les divers Gouverhements, la limite des armements 
ainsi fixee ne peut etre depassee sans Ie consentement du Conseil. 

Considerant que la fabrication privee des munitions et du materiel de guerre 
souleve de graves objections, les Membres de la Societe chargent Ie Conseil d'aviser 
aux mesures propres a en eviter les facheux effets, en tenant compte des besoins 
des Membres de la Societe qui ne peuvent pas fabriquer les munitions et Ie ma
teriel de guerre necessaires a leur surete. 

Les Membres de la Societe s'engagent a echanger, de la maniere la plus 
franche et la plus complete, tous renseignements relatifs a l'echelle de leurs arme
ments, it leurs programmes militaires, navals et aeriens et it la condition de celles 
de leurs industries susceptibles d'etre utilisees pour la guerre. 

Article 9 
Vne Commission permanente sera formee pour donner au Conseil son avis 

sur l'execution des dispositions des articles 1 et 8 et, d'une falfon generale, sur 
les questions militaire:i', navales et aeriennes. 

Articles 10 
Les Membres de la Societe s'engagent a respecter et a maintenir contre 

toute agression exterieure l'integrite territoriale et l'independance politique 
presente de tous les Membres de la Societe. En cas d'agression, de menace ou de 
danger d'agression, Ie Conseil avise aux moyens d'assurer l'execution de cette 
obligation. 

Article 11 
II est expressement declare que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle 

affecte directement ou non l'un des Membres de la Societe, interesse la Societe 
tout entiere et que celle-ci doit prendre les mesures propres a sauvegarder effi
cacement la paix des nations. En pareil cas, Ie Secretaire general convoque im
mooiatement Ie Conseil, a la demande-de tout Membre de la Societe. 

1) Les depenses de la Societe seront supportees par les Membres de la Societe, 
dans la proportion decidee par l'Assemblee. [Tritt an die Stelle des 5. Absatzes.] 

" La repartition des depenses de la Societe figurant it l' annexe 3 sera appliquee 
du 1er janvier 1922, jusqu'a ce qu'une repartition nouvel~e adoptee par l'Assemblee 
soit mise en vigueur. 
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II est, en outre, declare que tout Membre de la Societe a Ie droit, it t.itre 
amical, d'appeler l'attention de I'AssembIee ou du Conseil sur toute circonstance 
de nature it affecter les relations internationales et qui menace, par suite, de 
troubler la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix depend. 

Article 12 
Tous les Membres de la Societe conviennent que, s'il s'eleve entre eux un 

differend susceptible d'entrainer une rupture, ils Ie soumettront soit it la proce
dure de l'arbitrage1 ), soit it l'examen du Conseil. lIs conviennent encore qu'en 
aucun cas ils ne doivent recourir it la guerre avant l'expiration d'un delai de trois 
mois apres la sentence des arbitres ou Ie rapport du Conseil. 

Dans tous les cas prevus par cet article, la sentence des arbitres doit etre 
rendue dans un delai raisonnable et Ie rapport du Conseil doit etre etabli dans 
les six mois it dater du jour OU il aura ete saisi du differend. 

Article 13 
Les Membres de la Societe conviennent que, s'il s'eIeve entre eux un differend 

susceptible, it leur avis, d'une solution arbitrale2), et si ce differend ne peut se 
regler de fagon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise 
integralement it l'arbitrage3). 

Parmi ceux qui sont generalement susceptibles de solution arbitrale4 ), on 
(l.eclare tels les differends relatifs it l'interpretation d'un traite, it tout point de 
droit international, it la realite de tout fait qui, s'il etait etabli, constituerait la 
rupture d'un engagement international, ou it l'etendue, ou it la nature de la re
paration due pour une telle rupture. 

La Cour d'arbitrage it laquelle la cause est soumise, est la Cour designee 
par les Parties ou prevue dans leurs Conventions anterieures5). 

Les Membres de la Societe s'engagent it executer de bonne foi les sentences 
rendues et a ne pas recourir a la guerre contre tout Membre de la Societe qui s'y 
conformera. Faute d'execution de la sentence, Ie Conseil propose les mesures 
qui doivent en assurer l'effet. 

Article 14 
Le Conseil est charge de preparer un projet de Cour permanente de Justice 

internationale et de Ie soumettre aux Membres de la Societe. Cette Cour connaitra 
de tous differends d'un caractere international que les Parties lui soumettront. 
Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout differend ou tout point dont 
la saisira Ie Conseil au l'AsRemblee. 

Article 15 
S'il s'el€we entre les Membres de la Societe un differend susceptible d'en

trainer une rupture et si ce differend n'est pas soumis it l'arbitrage 6) prevu a 
l'article 13, les Membres de la Societe conviennent de Ie porter devant Ie Conseil. 
A cet effet, il suffit que run d'eux avise de ce differend Ie Secretaire general, qui 
prend toutes dispositions en vue d'une enquete et d'un examen complets. 

Dans Ie plus bref delai, les Parties doivent lui communiquer l'expose de 
leur cause avec tous faits pertinents et pieces justificatives. Le Conseil peut en 
ordonner la publication immediate . 

.J:,e Conseil s'efforce d'assurer Ie reglement du differend. S'il y reussit, il 
pub lie, dans la mesure qu'il juge utile, un expose relatant les faits, les explications 
qu'ils comportent et les termes de ce reglement. 

1) ou a un reglement judiciaire. 
2) ou judiciaire. 
3) a un reglement arbitral ou judiciaire. 
4) ou judiciaire. 
5) La caU8e 8era 8oumi8e a la Gour permanente de JU8tice internationale, ou 

a toute juridiction ou Gour de8ignee par le8 Partie8 ou prevue dan8 leur8 convention8 
anterieure8. [Tritt an die Stelle des 3. Absatzes.] 

6) a la procedure de l'arbitrage ou a un reglement judiciaire. 
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Si Ie difU,rend n'a pu se regIer, Ie Conseil redige et publie un rapport, vote 
soit it 1'unanimite, soit it la majorite des voix, pour faire connaitre les circonstances 
du differend et les solutions qu'il recommande comme Jes plus equitables et les 
mieux appropriees it l'espece. 

Tout membre de la Societe represente au Conseil peut egalement publier 
un expose des faits du differend et ses propres conclusions. 

Si Ie rapport du Conseil est accepte it 1'unanimite, Ie vote des Representants 
des Parties ne comptant pas dans Ie calcul de cette unanimite, les Membres de 
la Societe s'engagent it ne recourir it la guerre contre aucune Partie qui se con
forme aux conclusions du rapport. 

Dans Ie cas ou Ie Conseil ne reussit pas it faire accepter son rapport par tous 
ses Membres autres que les Representants de toute Partie au differend, les Membres 
de la Societe se reservent Ie droit d'agir comme ils Ie jugeront necessaire pour Ie 
maintien du droit et de la justice. 

Si rune des Parties pretend, et si Ie Conseil reconnait que Ie differend porte 
sur une question que Ie droit internationallaisse it la competence exclusive de cette 
Partie, Ie Conseil Ie constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune 
solution. 

Le Conseil peut, dans tous les cas prevus au present article, porter Ie diffe
rend devant l' Assemblee. L' Assemblee devra de meme etre saisie du differend 
it la requete de rune des Parties; cette requete devra etre presentee dans les qua
torze jours it dater du moment OU Ie differend est porte devant Ie Conseil. 

Dans toute affaire soumise it l' Assemblee, les dispositions du present article 
et de 1'article 12 relatives it l'action et aux pouvoirs du Conseil, s'appliquent 
egalement it l'action et aux pouvoirs de l'AssembIee. U est entendu qu'un rap
port fait par l'Assemblee avec l'approbation des Representants des Membres 
de la Societe representes au Conseil et d'une majorite des autres Membres de la 
Societe, it 1'exclusion, dans chaque cas, des Representants des Parties, a Ie meme 
effet qu'un rapport du Conseil adopte it l'unanimite de ses Membres autres que 
les Representants des Parties. 

Article 16 
Si un Membre de la Societe recourt it la guerre, contrairement aux engage

ments pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto considere comme ayant com
mis un acte de guerre contre tous les autres Membres de la Societe. Ceux-ci s'en
gagent it rompre immediatement avec lui toutes relations commercial!ls ou finan
cieres, it interdire tous rapports entre l ) leurs nationaux et ceux de l'Etat en rup
ture de Pacte et a faire cesser toutes communications financieres, commerciales 
ou personnelles entre les nationaux de cet Etat et ceux de tout autre Etat, membre 
ou non de la Societe. 

En ce cas, Ie Conseil a Ie devoir de recommander aux divers Gouverne
ments interesses les effectifs militaires, navals ou aeriens, par lesquels les membres 
de la Societe contribueront respectivement aux forces armees destinees it faire 
respecter les engagements de la Societe2). 

Les Membres de la Societe conviennent, en outre, de se preter l'un it l'autre 
un mutuel appui dans l'applicat,ion des mesures economiques et financieres it 
prendre, en vertu du present article, pour reduire au minimum les pertes et les 
inconvenients qui peuvent en resulter. Us se pretent egalement un mutuel appui 
pour resister it toute mesure speciale dirigee contre l'un d'eux par l'Etat en rup
ture de Pacte. Us prennent les dispositions necessaires pour faciliter Ie passage 

1) •.• les personnes residant sur leur territoire et celles residant sur le territoire 
de l' Etat en rupture de Pacte et it jaire cesser toutes communications jinancie,!es, 
commerciales ou personnelles entre les personnes residant sur le territoire de cet Etat 
et celles residant sur le territoire de tout autre Etat membre ou non de la Societe. 

2) Il appartient au Oonseil d'emettre un avis sur le point de savoir fJ'il y a, ou 
non, rupture du Pacte. Au cours des deliberations du Oonseil sur cette question, 
il ne sera pas tenu compte du vote des Membres accuses d'avoir eu recours it la gucrre 
et des M embres contre qui cette guerre est entreprise. [GeanderterText des 2. Absatzes.] 
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it travers leur territoire des forces de tout Membre de la Societe qui participe it 
une action commune pour faire respecter les engagements de la Societe3). 

Peut etre exclu de la Societe tout Membre qui s'est rendu coupable de la 
violation d'un des engagements resultant du Pacte. L'exclusion est prononcee 
par Ie vote de tous les autres Membres de la Societe representes au Conseil4 ). 

Article 17 
En cas differend entre deux Etats, dont un seulement est membre de la 

Societe ou dont aucun n'en fait partie, l'Etat ou les Etats etrangers it la Societe 
sont invites it se soumettre aux obligations qui s'imposent it ses Membres aux 
fins de reglement du differend, aux conditions estimees justes par Ie Conseil. 
Si cette invitation est acceptee, les dispositions des articles 12 it 16 s'appliquent, 
sous reserve des modifications jugees necessaires par Ie Conseil. 

Des l'envoi de cette invitation, Ie Conseil ouvre une enquete sur les circon
stances du differend et propose telle mesure qui lui parait la meilleure et la plus 
efficace d~ns Ie cas particulier. 

Si l'Etat invite, refusant d'accepter les obligations de Membre de la Societe, 
aux fins de reglement du differend, recourt it la guerre contre un Membre de la 
Societe, les dispositions de l'article 16 lui sont applicables. 

Si les deux Parties invitees refusent d'accepter les obligations de Membre 
de la Societe aux fins de reglement du differend, Ie Conseil peut prendre toutes 
mesures et faire toutes propositions de nature it prevenir les hostilites et it amener 
la solution du conflit. 

Article 18 
Tout traite ou engagement international conclu it l'avenir par un Membre 

de la Societe devra etre immediatement enregistre par Ie Secretariat et publie 
par lui aussitOt que possible. Aucun de ces traites ou engagements internationaux 
ne sera obligatoire avant d'avoir ete enregistre. 

Article 19 
L' AssembIee peut, de temps it autre, inviter les Membres de la Societe it 

proceder it un nouvel examen des traites devenus inapplicables ainsi que des 
situations internationales, dont Ie maintien pourrait mettre en peril la paix du 
monde. 

Article 20 
Les Membres de la Societe reconnaissent, chacun en ce qui Ie concerne, que 

Ie present Pacte abroge toutes obligations ou ententes inter se incompatibles 
avec ses termes et s'engagent solennellement it n'en pas contracter it l'avenir 
de semblables. 

Si, avant son entree dans la Societe, un Membre a assume des obligations 
incompatibles avec les termes du Pacte, il doit prendre des mesures immediates 
pour se degager de ces obligations. 

Article 21 
Les engagements internationaux, tels que les traites d'arbitrage, et les 

ententes regionales, comme la doctrine de Monroe, qui assurent Ie maintien de 
la paix, ne sont consideres comme incompatibles avec aucune des dispositions 
du present Pacte. 

3) Le Conseil doit notijier a tous les Membres de la Societe la date a laquelle 
il recommande d' appliquer les mesures de pression economique visees au present 
article. [Geanderter Text des 3. Absatzes.] 

4) Toutejois, si le Conseil jugeait que, pour certains Membres, l'ajournement, 
pour une periode determinee, d'une quelconque de ces mesures, dut permettre de mieux 
atteindre l' objet vise par les mesures mentionnees dans le paragraphe precedent, ou 
jut necessaire pour reduire au minimum les pertes et les inconvenients qu'elles pour
raient leur causer, il aurait le droit de decider cet ajournement. [Als 4. Absatz.] 

v. Liszt-Fleischmann, V5lkerrecht, 12. Auf]. 41 
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Article 22 
Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, it Ia suite 

de la guerre, ont cesse d'etre sous la souveraineM des Etats qui les gouvernaient 
precedemment et qui sont habiMs par des peuples non encore capables de se diriger 
eux.memes, dans les conditions particulierement difficiles du monde moderne. 
Le bien·etre et Ie developpement de ces peuples forment une mission sacree de 
civilisation, et il convient d'incorporer dans Ie present Pacte des garanties pour 
l'accomplissement de cette mission. 

La meilleure methode de realiser pratiquement ce principe est de confier 
la tutelle de ces peuples aux nations developpees qui, en raison de leurs ressources, 
de leur experience ou de leur position geographique, sont Ie mieux it meme d'as· 
sumer cette responsabiliM et qui consentent it l'accepter: elles exerceraient cette 
tutelle en qualite de Mandataires et au nom de la Societe. 

Le caractere du mandat doit differer mivant Ie degre de developpement 
du peuple, la situation geographique du territoire, ses conditions economiques 
et toutes autres circonstances analogues. 

Certaines communautes, qui appartenaient autrefois it l'Empire ottoman, 
ont atteint un degre de developpement tel que leur existence comme nations in· 
dependantes peut etre reconnue provisoirement, it la condition que les conseils 
et l'aide d'un Mandataire guident leur administration jusqu'au moment ou elles 
seront capables de se conduire seules. Les vreux de ces communauMs doivent 
etre pris d'abord en consideration pour Ie choix du Mandataire. 

Le degre de developpement ou se trouvent d'autres peuples, specialement 
ceux de l'Afrique centrale, exige que Ie Mandataire y assume l'administration 
du territoire it des conditions qui, avec la prohibition d'abus, tels que la traite 
des esclaves, Ie trafic des armes et celui de l'alcool, garantiront la liberM de con· 
science et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer Ie main· 
tien de l'ordre public et des bonnes mreurs, et l'interdiction d'etablir des forti· 
fications ou des bases militaires ou navales et de donner aux indigenes une in· 
struction militaire, si ce n'est pour la police ou la defense du territoire, et qui 
assureront egalement aux autres Membres de la Societe des conditions d'egaliM 
pour les echanges et Ie commerce. 

Enfin, il y a des territoires, tels que Ie Sud· Ouest africain et certaines iles 
du Pacifique amtral, qui, par suite de la faible densiM de leur population, de leur 
superficie restreinte, de leur eloignement des centres de civilisation, de leur conti· 
gUIM geographique au territoire du Mandataire, ou d'autres circonstances, ne 
sauraient etre mieux administres que sous les lois du Mandataire, comme une 
partie integrante de son territoire, sous reserve des garanties prevues plus haut 
dans l'interet de la population indigene. 

Dans tous les cas Ie Mandataire doit envoyer au Conseil un rapport annuel 
concernant les territoires dont il a la charge. 

Si Ie degre d'autoriM, de contr6le ou d'administration it exercer par Ie Man· 
dataire n'a pas fait l'objet d'une Convention anterieure entre les Membres de la 
Societe, il sera expressement statue sur cespoints par Ie Conseil. 

Dne Commission permanente sera chargee de recevoir et d'examiner les 
rapports annuels des Mandataires et de donner au Conseil son avis sur toutes 
questions relatives it l'execution des mandats. 

Article 23 
Sous la reserve, et en conformite des dispositions des conventions inter· 

nationales actuellement existantes ou qui seront ulterieurement conclues, les 
Membres de la Societe: 

a) s'efforceront d'assurer et de maintenir des conditions de travail equi. 
tables et humaines pour l'homme, la femme et l'enfant sur leurs propres terri, 
toires, ainsi que dans tous les pays auxquels s'etendent leurs relations de com· 
merce et d'industrie, et, dans ce but, d'etablir et d'entretenir les organisations 
internationales necessaires; 

b) s'engagent it assurer Ie traitement equitable des populations indigenes 
dans les territoires soumis a leur administration; 
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c) chargent la Societe du controle general des accords relatifs it la traite 
des femmes et des enfants, du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles; 

d) chargent la Societe du controle general du commerce des armes et des 
munitions avec les pays ou Ie controle de ce commerce est indispensable it l'interet 
commun; 

e) prendront les dispositions necessaires pour assurer la garantie et Ie main
tien de la liberte des communications et du transit, ainsi qu'un equitable traite
ment du commerce de tous les Mem bres de la Societe, etant entendu que les ne
cessites speciales des regions devastees pendant la guerre 1914-1918 devront 
etre prises en consideration; 

f) s'efforceront de prendre des mesures d'ordre international pour prevenir 
et combattre les maladies. 

Article 24 
Tous les bureaux internationaux anterieurement etablis par traites collectifs 

seront, sous reserve de l'assentiment des Parties, places sous l'autorite de la So
ciete. Tous autres bureaux internationaux et toutes commissions pour Ie regIe
ment des affaires d'interet international qui seront crees ulterieurement seront 
places sous l'autorite de la Societe. 

Pour toutes questions d'interet international regIees par des conventions 
generales, mais non soumises au contrOle de commissions ou de bureaux inter
nationaux, Ie Secretariat de la Societe devra, si les Parties Ie demandent et si 
Ie Conseil y consent, reunir et distribuer toutes informations utiles et preter toute 
l'assistance necessaire ou desirable. 

Le Consei! peut decider de faire rentrer dans les depenses du Secretariat 
celles de tout bureau ou commission places sous l'autorite de la Societe. 

Article 25 
Les Membres de la Societe s'engagent it encourager et favoriser l'etablisse

ment et la cooperation des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, 
dument autorisees, qui ont pour objet l'amelioration de la sante, la defense pre
ventive contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance dans Ie monde. 

Article 26 1) 

Les amendements au present Pacte entreront en vigueur des leur ratification 
par les Membres de la Societe, dont les Representants composent Ie Conseil, et 
par la majorite de ceux dont les Representants forment l' Assemblee. 

Tout Membre de la Societe est libre de ne pas accepter les a:rp.endements 
apportes au Pacte, auquel cas il cesse de faire partie de la Societe. 

Annexe. 
1. Mem bres 0 riginaires de la Societe des Nations, signataires 

du Traite de Paix. 
Etats-Unis d' Amerique 
Belgique 
Bolivie 
Bresil 

Empire britannique 
Canada 
Australie 
Afrique du Sud 

N ouvelle-Zelande 
Inde 

Chine 
Cuba 

1) Le8 amendement8 au pre8ent Pacte dont le texte aura ete vote par l' A88emblee 
a la majorite des troi8 quart8, parmi le8quel8 doivent figurer le8 voix de tOU8 le8 
M embre8 du Oon8eil repre8entes a la reunion, entreront en vigueur de8leur ratification 
par le8 Membre8 de la Societe dont le8 repre8entant8 compo8aient le Oon8eil lor8 du 
vote, et par la majorite de ceux dont le8 repre8entant8 forment l' A88emblee. 

Si dan8 le8 vingt-deux moi8 qui 8uivent le vote de l' A88emblee, le nombre de rati
fication8 requi8 n'a pa8 ete reuni, la re8olution d'amendement re8te 8an8 effet. 

Le Secretaire general informe le8 Membres de l'entree en vigueur d'un 
amendement. 

Tout Membre de la Societe qui n'a pa8 a ce moment ratifie l'amendement e8t 
libre de notifier dan8 l'annee au Secretaire general 80n refu8 de l'accepter. 1l ces8e, 
en ce cas, de faire partie de la Societe. 

41* 
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Equateur 
France 
Grece 
Guatemala 
Haiti 
Hedjaz 
Honduras 

Argentine 
Chili 
Colombie 
Danemark 
Espagne 

Italie 
Japon 
Liberia 
Nicaragua 
Panama 
Perou 
Pologne 

Portugal 
Roumanie 
Etat Serbe-Croate-Slovene 
Siam 
Tchecoslovaquie 
Uruguay 

Etats invites a acceder au Pacte. 

Norvege 
Paraguay 
Pays-Bas 
Perse 
Salvador 

Suede 
Suisse 
Venezuela 

II. Premier Secretaire general de la Societe des Nations. 

L'honorable Sir James Eric Drummond, K.C.M.G., C.B. 

III*). Repartition des depenses de la Societe. 

Etats 

Afrique du Sud 
Albanie .. 
Argentine. 
Autriche 
Bolivie .. 
Breisl. . . 
Afrique du Sud 
Albanie. 
Argentine. 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Bolivie. 
Bresil c 

Empire britannique 
Bulgarie. 
Canada 
Chili .. 
Chine .. 
Colombie 
Costa-Rica 
Cuba ... 
Danemark. 
Espagne. 

Unites it payer Etat3 

15 
2 

35 
2 
5 

35 
15 
2 

35 
15 
2 

15 
5 

35 
90 
10 
10 
15 
65 
10 
2 

10 
10 
35 

Italie. . 
JCapon . 
Lettonie 
Liberia. 
Lituanie 
Norvege 
Italie 
Italie 
Lettonie 
Liberia. 
Lituanie 
Luxembourg 
Nicaragua .. 
Norvege .. 
N ouvelle-Zelande 
Panama 
Paraguay. 
Pays-Bas 
Perou 
Perse .. 
Pologne. 
Portugal 
Roumanie 
Salvador . 

Unites it payer 

65 
65 

5 
2 
5 

10 
65 
65 
5 
2 
5 
2 
2 

10 
10 
2 
2 

15 
10 
10 
15 
10 
35 

2 
Esthonie 5 

5 
90 
10 
2 

Royaume des Serbes, Croates et 
Finlande 
France . 
Grece .. 
Guatemala 
Haiti .. 
Honduras 
Inde .. 

5 
2 

65 

Slovenes 
Siam. 
Suede .. 
Suisse .. 
Tchecoslovaquie . 
Uruguay. 
Venezuela .... 

35 
10 
15 
10 
35 
10 
5 

*) Annex III ist ein von der 2. Versammlung des Volkerbundes (1921) be
schlossener Zusatz zu Art. 6. 
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Partie II. 

Frontii~res d'Allemagne. 
[Boundaries of Germany.] 

Art. 27-30. 

Partie III. 
Clauses politiques europeennes. 

[Political clauses for Europe.] 
Section I - Belgique (art. 31-39). 
Section II - Luxembourg (art. 40-41). 
Section III - Rive gauche du Rhin (art. 42-44). 
Section IV - Bassin de la Sarre (art. 45-50; Annexe). 
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Section VII - Etat TcMco-Slovaque (art. 81-86). 
Section VIII - Pologne (art. 87-93). 
Section IX - Prusse Orientale (art. 94-98). 
Section X - Memel (art. 99). 
Section XI - Ville libre de Dantzig (art. 100-108), 
Section XII - Slesvig (art. 109-114). 
Section XIII - Heligoland (art. 115). 
Section XIV - Russie et Etats Russes (art. 116-117). 

Partie IV. 

Droits et interets allemands hors de l' AUemagne. 
[German rights and interests outside Germany.] 

Section I - Colonies allemandes (art. 118-127). 
Section II - Chine (art. 128-134). 
Section III - Siam (art. 135-137). 
Section IV - Liberia (art. 138-140). 
Section V - Maroc (art. 141--146). 
Section VI - Egypte (art. 147-154). 
Section VII - Turquie et Bulgarie (art. 155). 
Section VIII - Chantoung (art. 156--158). 

Partie V. 
Clauses militaires, navales et aerwnnes. 

[Military, naval and air clauses.] 
Section I - Clauses militaires (tableaux 1-3). 

Chapitre I - Effectifs et encadrements de l'armee allemande 
(art. 159-164). 

Chapitre II - Armements, munitions et materiel (art. 165-172). 
Chapitre III - Recrutement et instruction militaire (art. 173-179). 
Chapitre IV - Fortifications (art. 180). 

Section II - Clauses navales (art. 181-197). 
Section III - Clauses concernant l'aeronautique militaire et navale 

(art. 198-202). 
Section IV - Commissions interalliees de contr6le (art. 203-210). 
Section V - Clauses generales (art. 211--213). 

Partie VI. 

Pl'isonniers de guel're et sepultures. 
[Prisoners of war and gmves.] 

Section I - Prisonniers de guerre (art. 214-224). 
Section II - Sepultures (art. 225-226). 
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Partie VII. 
Sanctions. 
[Penalties.] 

Art. 227--230. 

Partie VIII. 

Reparations. 
[Reparation. ] 

Section I - Dispositions generales (art. 231-244; Annexe I-VII). 
Section II - Dispositions particulieres (art. 245--247). 

Partie IX. 

CJauses financieres. 
[Financial clauses.] 

Art. 248-263. 

Partie X. 

Clauses economiques. 
[Economic clauses. J 

Section I - Relations commerciales (art. 264---281). 
Section II - Traites (art. 282--295). 
Section III - Dettes (art. 296; Annexe). 
Section IV - Biens, droits et interets (art. 297-298; Annexe). 
Section V - Contrats, prescriptions, jugements (art. 299-303, An-

nexe I-III). 
Section VI - Tribunal arbitral mixte (art. 304---305, Annexe). 
Section VII - Propriete industrielle (art. 306-311). . 
Section VIII - Assurances sociales et assurances d'Etat dans les territoires 

cedes (art. 312). 

Partie XI. 
Navigation aerienne. 

[Aerial navigation.] 
Art. 313--320. 

Partie XII. 

Ports, voies d'eau et voies ferrees. 
[Ports, waterways and railways.] 

Section I - Dispositions generales (art. 321-326). 
Section II - Navigation. 

Chapitre I - Liberte de navigation (art. 327). 
Chapitre II- Zones franches dans les·ports (art. 328-330). 
Chapitre III - Clauses relatives a l'Elbe, a l'Oder, au Niemen et au Da

nube (art. 331-353). 
Chapitre IV - Clauses relatives au Rhin et a la Moselle (art. 354---362). 
Chapitre V - Clauses donnant a l'Etat Tch~co-slovaque l'usage des ports 

du Nord (art. 363-364). 
Section III - Chemins de fer (art. 365-375). 
Section IV - Jugement des litiges et revision des clauses permanentes, 

(art. 376-378). 
Section V - Dispositions particulieres (art. 379). 
Section VI - Clauses relatives au canal de. Kiel (art. 380-386). 
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Partie XIII. 
Travail. 
[Labour.} 

Section I. 
Organisation du travail. 

647 

Attendu que la Societ8 des Nations a pour but d'etablir la paix universelle, 
et qu'une telle paix ne peut etre fondee que sur la base de la justice sociale; 

Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand 
nombre de personnes l'injustice,la misere et les privations,ce qui engendreun tel me
contentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu 
qu'il est urgent d'ameliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne la regle
mentation des heures de travail, la fixation d'une duree maxima de la journee et de 
la semaine de travail, Ie recrutement de la main-d'oeuvre, la lutte contre Ie chomage, 
la garantie d'un salaire assurant des conditions d' existence convenables, la protection 
des travailleurs c~ntre les maladies generales ou professionnelles et les accidents re
sultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les 
pensions de vieillesse et d'invalidit8, la defense des int8rets des travailleurs occupes 
a l'etranger, l'affirmation du principe de la libert8 syndicale, l'organisation de l'en
seignement professionnel et technique et autres mesures analogues; 

Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d'un regime de tra
vail reellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations desireuses d'ame
liorer Ie sort des travailleurs dans leurs propres pays; 

Les Hautes Parties Contractantes, mues par des sentiments de justice et d'hu
manit8 aussi bien que par Ie desir d'assurer une paix mondiale durable, ont conyenu 
ce qui suit: 

Chapitre I. 
Organisation. 

Article 387. 
II est fonde une organisation permanente chargee de travailler a la realisation 

du programme expose dans Ie preambule. 
Les Membres originaires de la Societe des Nations seront Membres originaires 

de cette organisation, et, desormais, la qualite de membre de la Societ8 des Nations 
entrainera celIe de membre de ladite organisation. 

Article 388. 
L'organisation permanente comprendra: 
1. Une Conference generale des representants des membres; 
2. Un bureau international du Travail sous la direction du Conseil d'ad

,ministration prevu a l'article 393. 
Article 389. 

La Conference generale des representants des Membres tiendra des sessions 
chaque fois que besoin sera et, au moins, une fois par an. Ella sera compo see de 
quatre representants de chacun des Membres dont deux seront les Delegues du 
Gouvernement et dont les deux autres representeront respectivement, d'une part, 
les employeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant a chacun des Membres. 

Chaque DeIegue pourra etre accompagne par des conseillers techniques dont 
Ie nombre pourra etre de deux au plus pour chacune des matieres distinctes in
scrites a l'ordre du jour de la session. Quand des questions int8ressant specialement 
des femmes doivent venir en discussion a la Conference, une au moins parmi les 
personnes designees comme conseillers techniques devra etre une femme. 

Les Membres s'engagent a designer les delegues et conseillers techniques non 
gouvernementaux d'accord avec les organisations professionelles les plus represen
tatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considere, sous la reserve 
que de telles organisations existent. 

Les conseillers techniques ne seront autorises a prendre la parole que sur la 
demande faite par Ie deIegue auquel ils sont adjoints et avec l'autorisation speciale 
du President de la Conference; ils ne pourront prendre part aux votes. 
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Un delegue peut, par une note ecrite adressee au President, designer l'un de 
ses conseillers techniques comme son suppIeant, et ledit suppleant, en cette qualite, 
pourra prendre part aux deliberations et aux votes. 

Les noms des deIegues et de leurs conseillers techniques seront communiques 
au Bureau international du Travail par Ie Gouvernement de chacun des Membres. 

Les pouvoirs des deIegues et de leurs conseillers techniques seront soumis a 
la verification de la Conference, laquelle pourra, par une majorite des deux-tiers des 
suffrages exprimes par les delegues presents, refuser d'admettre tout deIegue ou 
tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir ete designe conformement aux 
termes du present article. 

Article 390. 
Chaque deIegue aura Ie droit de voter individuellement sur toutes les questions 

soumises aux deliberations de la Conference. 
Dans Ie cas OU l'un des Membres n'aurait pas designe l'un des deIegues non gou

vernementaux auquel elle a droit, l'autre deIegue non gouvernemental aura Ie droit 
de prendre part aux discussions de la Conference, mais n'aura pas Ie droit de voter. 

Au cas OU la Conference, en vertu des pouvoirsque lui confere l'article 389, 
refuserait d'admettre l'un des delegues d'un des Membres, les stipulations du pre
sent article seront appliquees comme si ledit delegue n'avait pas ete designe. 

Article 39l. 
Les sessions de la Conference se tiendront au siege de la Societe des Nations 

ou en tout autre lieu qui aura pu etre fixe par la Conference, dans une session an
terieure, ala majorite des deux-tiers des suffrages exprimes par les delegues presents. 

Article 392. 
Le Bureau international du Travail sera etabli au siege de la Societe des Na

tions et fera partie de l'ensemble des institutions de la Societe. 
Article 393 *). 

Le Bureau international du Travail sera place sous la direction d'un Conseil 
d'administration compose de vingt-quatre personnes, lesquelles seront designees 
selon les dispositions suivantes: 

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail sera com-
pose comme suit: 

Douze personnes representant les Gouvernements; 
Six personnes elues par les delegues a la Conference representant les patrons; 
Six personnes eIues par les deIegues a la Conference representant les employes 

et ouvriers. 
Sur les douze personnes representant les Gouvernements, huit seront nommees 

par les Membres dont !'importance industrielle est la plus considerable et quatre. 
seront nommees par les Membres designes a cet effet par les deIegues gouvernemen
taux a la Conference, exclusion faite des delegues des huit Membres susmentionnes. 

Les contestations eventuelles sur la question de savoir quels sont les Membres 
ayant l'importance industrielle la plus considerable seront trancMes par Ie Conseil 
de la Societe des Nations. 

La duree du mandat des membres du Conseil d'administration sera de trois 
ans. La maniere de pourvoir aux sieges vacants et les autres questions de meme na
ture ponrront etre regIees par Ie Conseil d'administration sous reserve de l'appro
bation de la Conference. 

*) Auf der 4. lnternationalen Arbeitskonferenz in Genf (2. 11. 1922) ist eine 
Anderung des Art. 393 dahin beschlossen worden (bisher jedoch noch nicht in Kraft 
getreten): Die Zahl der Sitze wird auf 32 erhOht. Je 2 Vertreter der Unternehmer 
und der Arbeiter sowie 6 Regierungsvertreter sollen auBereuropaischen Staaten 
angehOren. [Zusatz bei der Korrektur: Abiinderung abgedrucktim RGBl. 1923 II 161.] 

Als 8 wirtschaftlich bedeutendste Staaten sind vom Rat des V6lkerbundes 
bestimmt worden: Belgien, Deutschland, Frankreich, GroBbritannien, lndien, 
ltalien, Japan, V. St. v. Amerika. Der von den V. St. nicht eingenommene Sitz 
wurde Danemark zugewiesen (vgl. Fehlinger, Die lnternationale Arbeitsorganisation, 
1924 S.70). 
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Le Conseil d'administration elira l'un de ses membres comme President et 
etablira son reglement. Il se reunira aux epoques qu'il fixera lui-meme. Une ses
sion speciale devra etre tenue chaque fois que dix membres au moins du Conseil 
auront formule une demande ecrite a. ce sujet. 

Article 394. 
Un Directeur sera place a. la tete du Bureau international du Travail; il sera 

designe par Ie Conseil d'administration de qui il recevra ses instructions et vis-a.-vis 
de qui sera responsable de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'execution de 
toutes autres taches qui auront pu lui etre confiees. 

Le Directeur ou son suppleant assisteront a. toutes les seances du Conseil d'ad
ministration. 

Article 395. 
Le personnel du Bureau international du Travail sera choisi par Ie directeur. 

Le choix fait devra porter dans toute la mesure compatible avec Ie souci d'obtenir 
Ie meilleur rendement, sur des personnes de differentes nationalites. Un certain 
nombre de ces personnes devront etre des femmes. 

Article 396. 
Les fonctions du Bureau international du Travail comprendront la centrali

sation et la distribution de toutes informations concernant la reglementation inter
nationale de la condition des travailleurs et du~regime du travail et, en particulier, 
l'etude des questions qu'il est propose de soumettre aux discussions de la Confe
rence en vue de la conclusion des conventions internationales, ainsi que l'execution 
de toutes enquetes speciales prescrites par la Conference. 

Il sera charge de preparer l'ordre du jour des sessions de la Conference. 
Il s'acquittera, en conformite des stipulations de la presente Partie du present 

Traite, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne tous differends internatio
naux. 

Il redigera et publiera en frall<,ais, en anglais, et dans teIle autre langue que 
Ie Conseil d'administration jugera convenable, un bulletin periodique consacre a. 
l'etude des questions concernant l'industrie et Ie travail et presentant un interet 
international. 

D'une maniere generaie il aura, en sus des fonctions indiquees au present ar
ticle, tous autres pouvoirs et fonctions que la Conference jugera a. propos de lui 
attribuer. 

Article 397. 
Les ministeres des Membres qui s'occupent des questions ouvrieres pourront 

communiquer, directement avec Ie Directeur par l'intermediaire du representant 
de leur Gouvernement au Conseil d'administration du Bureau international du Tra
vail, ou, a. defaut de ce representant, par l'intermediaire de tel autre fonctionnaire 
dument qualifie et designe a. cet effet par Ie Gouvernement interesse. 

Article 398. 
Le Bureau international du Travail pourra demander Ie concours du Secre

taire general de la Societe des Nations pour toutes questions a. l' occasion desquelles 
ce concours pourra etre donne. 

Article 399. 
Chacun des Membres payera les frais de voyage et de sejour de ses delegues et 

de leurs conseillers techniques ainsi que de ses representants prenant part aux ses
sions de la Conference et du Conseil d'administration selon les cas. 

Tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Con
ference ou de celles du Conseil d'administration, seront rembourses au Directeur par 
Ie Secretaire general de la Societe des Nations sur Ie budget general de la Societe. 

Le Directeur sera responsable, vis-a-vis du Secretaire general de la Societe des 
Nations, pour l'emploi de tous fonds a. lui verses, conformement aux stipulations 
d u present article. 
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Chapitre II. 
Fonctionnement. 

Article 400. 
Le Conseil d'administration etablira l'ordre du jour des sessions de la Confe

rence apres avoir examine toutes propositions faites par Ie Gouvernement d'un des 
Membres ou par toute autre organisation visee it l'article 389 au sujet des matieres 
it inscrire it cet ordre du jour. 

Article 401. 
Le Directeur remplira les fonctions de Secretaire de la Conference, et devra 

faire parvenir l'ordre du jour de chaque session, quatre mois avant l'ouverture de 
cette session, it chacun des Membres, et, par l'intermediaire de ceux-ci, aux dele
gues non gouvernementaux, lorsque ces derniers auront ete designes. 

Article 402. 
Chacun des Gouvernements des Membres aura Ie droit de contester l'inscrip

tion, it l'ordre du jour de la session, de l'un ou plusieu:rs des sujets prevus. Les mo
tifs justifiant cette opposition devront etre exposes dans un memoire explicatif 
adresse au Directeur, lequel devra Ie communiquer aux Membres de l'Organisation 
permanente. 

Les sujets auxquels il aura ete fait opposition resteront neanmoins inclus it 
l'ordre du jour si la Conference en decide ainsi it la majorite des deux-tiers des suf
frages exprimes par les deIegues pr,fsents. 

Toute question au sujet de laquelle la Conference decide, it la meme majorite 
des deux-tiers, qu'elle doit etre examinee (autrement que prevu dans l'alinea pre. 
cedent), sera portee it l'ordre du jour de la session suivante. 

Article 403. 
La Conference formulera les regles de son fonctionnement; elle elira son 

president; elle pourra nommer des commissions chargees q.e presenter des rapports 
sur toutes questions qu'elle estimera devoir mettre it l'etude. 

La simple majorite des suffrages exprimes par les membres presents de la Con. 
ference decidera dans tous les cas OU une majorite plus forte n'est pas specialement 
prevue par d'autres articles de la presente Partie du present Traite. 

Aucun vote n'est acquis si Ie nombre des suffrages exprimes est inferieur it 
la moitie du nombre des delegues presents it la session. 

Article 404. 
La Conference pourra adjoindre aux Commissions qu'elle constitue des con· 

seillers techniques qui auront voix consultative mais non deliberative. 

Article 405. 
Si la Conference se prononce pour l'adoption de propositions relatives it un 

objet it l'ordre du jour, elle aura it determiner si ces propositions devront prendre la 
forme: a) d'une "recommandation" it soumettre it l'examen des Membres, en vue 
de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement; b) ou bien d'un 
projet de convention internationale it ratifier par les Membres. 

Dans les deux cas, pour qu'une recommandation ou qu'un projet de conven· 
tion soient adoptes au vote final par la Conference, une majorite des deux-tiers des 
voix des delegues presents est requise. 

En formant une recommandation ou un projet de convention d'une applica. 
tion generale, la Conference devra avoir egard aux pays dans lesquels Ie climat, Ie 
developpement incomplet de l'organisation industrielle ou d'autres circonstances 
particulieres rendent les conditions de l'industrie essentiellement differentes, et 
elle aura it suggerer telles modifications qu'elle considererait comme pouvant etre 
necessaires pour repondre aux conditions propres it ces pays. 

Un exemplaire de la recommandation ou du projet de convention sera signe 
.par Ie President de la Conference et Ie Directeur et sera depose entre les mains du 
Secretaire general de la Societe des Nations. Celui-ci communiquera une copie 
certifiee conforme de la recommandation ou du projet de convention it chacun des 
Membres. 
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Chacun des Membres s'engage a soumettre dans Ie delai d'un an a partir de la 
cloture de la session de la Conference (ou, si par suite de circonstances exception
nelles, il est impossible de proceder dans un delai d'un an, des qu'il sera possible, 
mais jamais plus de dix-huit mois apres la cIOture de la session de la Conference), la 
recommandation ou Ie projet de convention a 1'autorite ou aux autorites dans la 
competence desquelles rentre la matiere, en vue de la transformer en loi ou de 
prendre des mesures d'un autre ordre. 

S'il s'agit d'une recommandation, les Membres informeront Ie Secretaire ge
neral des mesures prises. 

S'il s'agit d'un projet de convention, Ie Membre qui aura obtenu Ie consente
ment de 1'autorite ou des autorites competentes, communiquera sa ratification for
melle de la Convention au Secretaire general et prendra telles mesures qui seront 
necessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention .. 

Si une recommandation n'est pas suivie d'un acte Iegislatif ou d'autres mesures 
de nature a rendre effective cette recommandation ou bien si un projet de conven
tion ne rencontre pas l'assentiment de l'autorite ou des autorites dans la compe
tence desquelles rentre la matiere, Ie Membre ne sera soumis a aucune autre 
obligation. 

Dans Ie cas ou il s'agit d'un Etat federatif dont Ie pouvoir d'adMrer a une con
vention sur des objets concernant Ie travail est soumis a certaines limitations, Ie 
Gouvernement aura Ie droit de considerer un projet de convention auquel s'ap
pliquent ces limitations comme une simple recommandation et les dispositions du 
present article en ce qui regarde les recommandations s'appliqueront dans ce cas. 

L'article ci-dessus sera interprete en conformite du principe suivant: 
En aucun cas il ne sera demande a aucun des Membres, comme consequence de 

l'adoption par la Conference d'une recommandation ou d'un projet de convention, 
de diminuer la protection deja accordee par sa legislation aux travailleurs dont il 
s'agit. 

_A.rticle 406. 
Toute convention ainsi ratifiee sera enregistree par Ie Secretaire general de la 

Societe des Nations, mais ne liera que les Membres qui 1'ont ratifiee. 

Article 407. 
Tout projet qui, dans Ie scrutin final sur l'ensemble, ne recueillera pas la ma

jorite de deux tiers des suffrages exprimes par les membres presents peut faire 1'ob
jet d'une convention particuIiere entre ceux des Membres de 1'Organisation per
manente qui en ont Ie desir. 

Toute convention particuliere de cette nature devra etre communiquee par Ies 
Gouvernements interesses au Secretaire general de la Societe des Nations, Iequella 
fera enregistrer. 

Article 408. 
Chacun des Membres s'engage a presenter au Bureau international du Travail 

un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mett-re a execution les conven
tions auxquelles elle a adMre. Ces rapports seront rediges sous la forme indiquee 
par Ie Conseil d'administration et devront contenir les precisions demandees par 
ce dernier. Le Directeur presentera un resume de ces rapports a la plus prochaine 
session de la Conference. 

Article 409. 
Toute reclamation adressee au Bureau international de Travail par une orga

nisation professionelle ouvriere ou patronale et aux termes de laquelle 1'un quel
conque des Membres n' aurait pas assure d'une maniere satisfaisante l' execution d'une 
convention a laquelle ledit Membre a adhere, pourra etre transmise par Ie Conseil 
d'administration au Gouvernement mis en cause et ce Gouvernement pourra etre 
invite a faire sur la matiere telle declaration qu'il jugera convenable. 

Article 410. 
Si aucune declaration n'est re~me du Gouvernement mis en cause dans un delai 

raisonnable, ou si la declaration reyue ne parait pas satisfaisante au Conseil d'ad
ministration, ce dernier aura Ie droit de rendre publique la reclamation reyue et, 
Ie cas ecMant, la reponse faite. 
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Article 41l. 
Chacun des Membres pourra deposer une plainte au Bureau international du 

Travail contre un autre Membre qui, a son avis, n'assurerait pas d'une maniere satis
faisante l'execution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiee en vertu 
des articles precedents. 

Le Conseil d'administration peut, s'ille juge a propos et avant de saisir une 
Commission d'enquete selon la procedure indiquee ci-apres, se mettre en rapports 
avec Ie Gouvernement mis en cause de la maniere indiquee a l'article 409. 

Si Ie Conseil d' administration ne juge pas necessaire de communiquer la plainte 
au Gouvernement mis en cause, ou, si cette communication ayant ete faite, aucune 
reponse ayant satisfait Ie Conseil d'administration n'a ete re9ue dans un delai rai
sonnable, Ie Conseil pourra provoquer 1a formation d'une commission d'enquete 
qui aura :tpission d'etudier 1a question sou1evee et de deposer un rapport a ce sujet. 

La meme procedure pourra e~re engagee par Ie Conseil, soit d'office, soit sur 
la plainte d'nn deIegue a la Conference. 

Lorsqu'une question sou1evee par l'application des articles 4lO ou 411 viendra 
devant Ie Conseil d'administration, Ie Gouvernement mis en cause, s'il n'a pas deja 
un representant au sein du Conseil d'administration, aura Ie droit de designer un 
delegue pour prendre part aux deliberations du Conseil relatives a cette affaire. 
La date a 1aquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiee en temps utile au 
Gouvernement mis en cause. 

Article 412. 
La Commission d'enquete sera constituee de la maniere suivante: 
Chacun des Membres s'engage a designer, dans les six mois qui suivront la 

date de mise en vigueur du present Traite, trois personnes competentes en matieres 
industrielles, la premiere representant 1es patrons, la deuxieme representant les 
travailleurs et la troisieme independante des uns et des autres. L'ensemble de ces 
personnes formera une liste sur laquelle seront choisis les membres de la Commission 
d'enquete. 

Le Conseil d'administration aura Ie droit de verifier 1es titres desdites per
sonnes et de refuser, ala maj orite des deux tiers des suffrages exprimes parIes represen
tants presents, 1a nomination de celles dont 1es titres ne satisferaient pas aux pre
scriptions du present article. 

Sur 1a demande du Conseil d'administration, Ie Secretaire general de la Societe 
des Nations designera trois personnes respectivement choisies dans chacune des trois 
categories de la liste pour constituer la Commission d' enquete et designera, en outre, 
l'une de ces trois personnes pour presider ladite Commission. Aucune des trois per
sonnes ainsi designees ne pourra relever d'nn des Membres directement interesses 
a la plainte. 

Article 413. 
Dans Ie cas ou une plainte serait renvoyee, en vertu de l'artic1e 411, devant une 

Commission d'enquete, chacun des Membres, qu'il soit ou non directement in
teresse ala plainte, s'engage a mettre a la disposition de la Commission toute in
formation qui se troliverait en sa possession re1ativement a l'objet de 1a p1ainte. 

Article 414. 
La Commission d'enquete, apres un examen approfondi de 1a plainte, redigera 

un rapport dans 1equel elle consignera ses constatations sur tous 1es points de fait 
permettant de preciser la portee de la contestation, ainsi que les recommandations 
qu'elle croira devoir formu1er quant aux mesures a prendre pour donner satisfaction 
au Gouvernement p1aignant et quant aux de1ais dans lesquels ces mesures devraient 
etre prises. 

Ce rapport indiquera egalement, Ie cas echeant, 1es sanctions d'ordre economi
que contre Ie Gouvernement mis en cause que 1a Commission jugerait convenables 
et dont l'application par 1es autres Gouvernements lui paraitrait justifiee. 

Article 415. 
Le Secretaire general de la Societe des Nations communiquera Ie rapport de la 

Commission d'enquete a chacun des Gouvernements interesses dans Ie differend et 
en assurera la publication. 
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Chacun des Gouvernements interesses devra signifier au Secretaire general 
de la Societe des Nations, dans Ie delai d'un mois, s'iI accepte ou non les recomman
dations contenues dans Ie rapport de la Commission, et, au cas ou iI ne les accepte 
pas, s'il desire soumettre Ie differend ala Cour permanente de justice internationale 
de la Societe des Nations. 

Article 416. 
Dans Ie cas ou I'un des Membres ne prendrait pas, relativement a une recom

mandation ou a un projet de Convention, les mesures prescrites a I'article 405, tout 
autre Membre aura Ie droit d'en reierer a la Cour permanente de justice inter
nationale. 

Article 417. 
La decision de la Cour permanente de justice internationale concernant une 

plainte ou une question qui lui aurait ete soumise conformement aux articles 415 ou 
416 ne sera pas susceptiIe d'appel. 

Article 418. 
Les conclusions ou recommandations eventuelles de la Commission d'enquete 

pourront etre confirmees, amendees ou annulees par la Cour permanente de justice 
internationale,laquelle devra, Ie cas echeant, indiquer les sanctions d'ordre econo
mique, qu'elle croirait convenable de prendre a l'encontre d'un Gouvernement en 
faute, et dont I'application par les autres Gouvernements lui paraitrait justifiee. 

Article 419. 
Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans Ie delai prescrit aux re

commandations eventuellement contenues soit dans Ie rapport de la Commission 
d'enquete, soit dans la decision de la Cour permanente de justice internationale, 
tout autre Membre pourra appliquer audit Membre les sanctions d'ordre econo
mique que Ie rapport de la Commission ou la decision de la Cour auront declarees 
applicables en l'espece. 

Article 420. 
Le Gouvernement en faute peut, a tout moment, informer Ie Conseil d'admini

stration qu'il a pris les mesures necessaires pour se conformer soit aux recomman
dations de la Commission d'enquete, soit a celles contenues dans la decision de la 
Cour permanente de justice internationale, et peut demander au Conseil de bien 
vouloir faire constituer par Ie Secretaire general de la Societe des Nations une 
Commission d'enquete chargee de verifier ses dires. Dans ce cas les stipulations des 
articles 412, 413,414,415,417 et 418 s'appliqueront, et si Ie rapport de la Com
mission d'enquete ou la decision de la Cour permanente de Justice internationale 
sont favorables au Gouvernement en faute, les autres Gouvernements devront 
aussitot rapporter les mesures d'ordre economique qu'ils auront prises it I'encontre 
dudit Etat. 

Chapitre III. 
Prescriptions g(merales. 

Article 421. 
Les Membres s'engagent a appliquer les conventions auxquelles ils auront 

adhere, conformement aux stipulations de la presente Partie du present Traite, it 
celles de leurs colonies ou possessions et a ceux de leurs protectorats qui ne se gou
vernent pas pleinement eux-memes, cela sous les reserves suivantes: 

10 Que la convention ne soit pas rendue inapplicable par les conditions lo
cales; 

20 Que les modifications, qui seraient necessaires pour adapter la convention 
aux conditions locales, puissent etre introduites dans celle-ci. 

Chacun des Membres devra notifier au Bureau international du travailla de
cision qu'il se propose de prendre en ce qui concerne chacune de ses colonies ou pos
sessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux
memes. 

Article 422. 
Les amendements a la presente Partie du present Traite, qui seront adoptes 

par la Conference a la majorite des deux tiers des suffrages emis par les deIeguees 
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presents, deviendront executoires lorsqu'ils auront ete ratifies par les Etats dont 
les representantes forment Ie Conseil de la Societe des Nations et par les trois quarts 
des Membres. 

Article' 423. 
Toutes questions ou difficultes relatives it 1'interpretation de la presente Partie 

du present Traite et des conventions ulterieurement conclues par les Membres, en 
vertu de ladite Partie, seront soumises it 1'appreciation de la Cour permanente de 
Justice internationale. 

Chapitre IV. 
Mesures transitoires. 

Article 424. 
La premiere session de la Conference aura lieu au mois d'octobre 1919. Le 

lieu et 1'ordre du jour de la session sont arretes dans l' Annexe ci-jointe. 
La convocation et 1'organisation de cette premiere session seront assurees par 

Ie Gouvernement designe it cet effet dans l' Annexe susmentionnee. Le Gouverne
ment sera assiste, en ce qui concerne la preparation des documents, par une Com
mission internationale, dont les membres seront designes it la meme Annexe. 

Les frais de cette premiere session et de toute session ulterieure jusqu'au mo
ment ou les credits necessaires auront pu etre inscrits au budget de la Societe des 
Nations, it 1'exception des frais de deplacement des deIegues et des conseillers 
techniques, seront repartis entre les Membres dans les proportions etablies pour 
Ie Bureau international de 1'Union postale universelle. 

Article 425. 
Jusqu'it ce que la Societe des Nations ait ete constitue toutes communications 

qui devraient etre adressees, en vertu dcs articles precedents, au Secretaire general 
de la Societe seront conservees par Ie Directeur du Bureau international du travail, 
lequel en donnera connaissance au Secretaire general. 

Article 426. 
Jusqu'it la creation de la Cour permanente de justice internationale, les diffe

rends qui doivent lui etre soumis en vertu de la presente Partie du present Traite 
seront de£eres a un tribunal forme de trois personnes designees par Ie Conseil de 
la Societe des Nations. 

Annexe. 
Premiere session de la conference du travail, 1919. 

Le lieu de la Conference sera Washington. 
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique sera prie de convoquer la Con

ference. 
Le Comite international d'organisation sera compose de sept personnes de

signees respectivement par les Gouvernements des Etats-Unis, de la Grande-Bre
tagne, de la France, de 1'Italie, du Japon, de la Belgique et de la Suisse. Le Comite 
pourra, s'ille juge necessaire, inviter d'autres Membres it se faire representer dans 
son sein. 

L'ordre du jour sera Ie suivant: 
1. Application du principe de la journee de 8 heures ou de la semaine de 

48 heures. 
2. Questions relatives aux moyens de prevenir Ie chomage et de remedier it 

ses consequences .. 
3. Emploi des femmes: 

a) Avant ou apres 1'accouchement (y compris Ia question de l'indemnite 
de maternite); 

b) Pendant la nuit; 
c) Dans les travaux insalubres. 

4. Emploi des enfants: 
a) Age d'admission au travail; 
b) Travaux de nuit; 
c) Travaux insalubres. 
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5. Extension et application des conventions internationales adoptees a Berne 
en 1906 sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employees dans l'industrie 
et l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allu
mettes. 

Section II. 
Principes generaux • 

.Article 427. 
Les Hautes Parties Contractantes, reconnaissant que Ie bien-etre physique, 

moral et intellectuel des travailleurs salaries est d'une importance essentielle au 
point de vie international, ont etabli pour parvenir a ce but eleve, Ie mecanisme 
permanent prevu a la Section I et associe a celui de la Societe des Nations. 

Elles reconnaissent que les differences de climat, de moeurs et d'usages, 
d'opportunite economique et de tradition industrielle rendent di££icile a atteindre, 
d'une manhlre immediate, l'unrrormite absolue dans les conditions du travail. 
Mais, persuadecs qu'elles sont que Ie travail ne doit pas etre considere simplement 
comme un article de commerce, elIes pensent qu'il y a des methodes et des principes 
pour la reglementation des conditions du travail que toutes les communautes in
dustrielles devraient s'efforcer d'appliquer, autant que les circonstances speciales 
dans lesquelIes elles pourraient se trouver, Ie permettraient. 

Parmi ces methodes et principes, les suivants paraissent aux Hautes Parties 
Contractantes etre d'une importance particuliere et urgente: 

1. Le principe dirigeant ci-dessus enonce que Ie travail ne doit pas etre con
sidere simplement comme une marchandise ou un article de commerce. 

2. Le droit d'association en vue de tous objets non contraires aux lois, aussi 
bien pour les salaries que pour les employeurs. 

3. Le payement aux travailleurs d'un salaire leur assurant un niveau de vie 
convenable tel qu'on Ie comprend dans leur temps et dans leur pays. 

4. L'adoption de la journee de huit heures ou de la semaine de quarante-huit 
heures comme but a atteindre partout ou il n'a pas encore ete obtenu. 

5. L'adoption d'un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures au minimum, 
qui devrait comprendre Ie dimanche toutes les fois que ce sera possible. . 

6. La suppression du travail des enfants et l'obligation d'apporter au travail 
des jeunes gens des deux sexes les limitations necessaires pour leur permettre de con
tinuer leur education et d'assurer leur developpement physique. 

7. Le principe du salaire egal, sans distinction de sexe, pour un travail de va
lellr egale. 

8. Les regles edictees dans chaque pays au sujet des conditions du travail 
.devront assurer un traitement economique equitable a tous les travailleurs residant 
Iegalement dans Ie pays. 

9. Chaque Etat devra organiser un service d'inspection, qui comprendra des 
femmes, afin d'assurer l'application des lois et reglements pour la protection des 
travailleurs. 

. Sans proclamer que ces princip~s et ces methodes sont ou complets, ou de-
finitrrs, les Hautes Parties Contractantes sont d'avis qu'ils sont propres a guider 
la politique de la SocieM des Nations; et que, s'ils sont adoptes par les commu
nauMs industrielles qui sont membres de la Commission des Nations, et s'ils sont 
maintenus intacts dans la pratique par un corps approprie d'inspecteurs, ils re
pandront des bienfaits incalculables sur les salaries du monde. 

Partie XIV. 

Garanties d' execution. 
[Guarantee8.] 

Section I - Europe occidentale (art. 428-432). 
Section I::: - Europe orientale (art. 433). 
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Partie XV. 

Clauses diverses. 
[Miscellaneous provisions.] 

Art. 434-440. 
Annexe. 

Le present TraiM, dont les textes fran9ais et anglais feront foi, sera ratifie. 
Le depot des ratifications sera effectue a- Paris, Ie plus tOt qu'il sera possible. 
Les Puissances, dont Ie Gouvernement a son siege hors d'Europe, auront la 

faculM de se borner a- faire connaitre au Gouvernement de la Republique fran9aise, 
par leur representant diplomatique a- Paris, que leur ratification a 13M donnee et, 
dans ce cas, elIes devront en transmettre l'instrument aussitOt que faire se pourra. 

Un premier proces-verbal de depot des ratifications sera dresse des que Ie 
TraiM aura 13M ratifie par l' Allemagne d'une part et par trois des Principales 
Puissances alliees et associees d'autre part. 

Desla date de ce premier proces-verbal, Ie TraiM entrera en vigueur entre les 
Hautes Parties Contractantes, qui l'auront ainsi ratifie. Pour Ie calcul de tous 
delais prevus par Ie present TraiM cette date sera la date de mise en vigueur. 

A tous autres egards Ie TraiM entrera en vigueur pour chaque Puissance, a
la date du depot de sa ratification. 

Le Gouvernement fran9ais remettra a- toutes les Puissances signataires une 
'copie certifiee conforme des proces-verbaux de depot des ratifications .. 

En foi de quoi, les PIenipotentiaires susnommes ont signe Ie present TraiM. 
Fait a- Versailles, Ie vingt-huit juin mil neuf cent dix-neuf en un seul exemplaire 

qui restera depose dans les archives du Gouvernement de la Republique fran9aise 
'et dont les expeditions authentiques seront remises a chacune des Puissances signa-
taires. . 

(Folgen 67 Unterschriften.) 

4-
Staatsangehorigkeit in den an Polen abgetretenen Gebieten *). 

A. 
Vertrag zwischen den alliierten und assoziierten Hauptmachten und 
. Polen (Versailles, 28. Juni 1919). 

I. Kapitel **). 

Artikel 1: 
Polen verpflichtet sich, daB die in den Mikeln 2 bis 8 dieses Kapitels ent

haltenen Bestimmungen als fundamentale Gesetze anerkannt werden, daB kein 
Gesetz, keine Verordnung und keine offentliche Handlung im Gegensatz oder 

, *) V gl. hierzu die Spriiche des StanlJigen Internationalen Gerichtshofes im 
'Haag vom 10. 9. und 15. 9. 1923 'tiber die deutschen Ansiedler in Polen und den Er
werb der polnischen StaatsangehOrigkeit (abgedruckt in Z.i.R. Bd. 32, S. 148f., 1924, 
nebst den inhaltreichen Denkschriften der deutschen Regierung). 

**) Sog. Minderheit\'ln-Abkommen. Urtext franzosisch und englisch. 
Der franzosische Text u. a. bei Erich Kaufmann: Die Rechtsverhaltnisse der an 
Polen abgetretenen Ostmark 1919, S.53, der englische (des ganzen yertrages) in 
S tr u pp, DocumentsBd. 4, S. 596. - Abdruck hier nach einer amtlichen Ubersetzung. 

In dem oben weggelassenen Eingange des Vertrages heiBt es u. a. : 
..• Les Etats-Unis d'Amerique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et Ie 

J apon, d' une part, confirmant leur reconnaissance de l' Etat polonais, constitue dans 
lesdites limites, comme membre de la famille des Nations, souverain et independant et 
soucieux d' assurer l' execution de l'article 93 du dit Traite de paix avec l' Allemagne; 

La Pologne, d'autre part, desirant conformer ses institutions aux principes de 
liberte et de justice, et en donner une sure garantie Ii tous les habitants des territoires 
sur lesquels elle a assume la 8ouverainet8. . .. 
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im Widerspruch zu diesen Bestimmungen stehen und daB kein Gesetz, keine 
Verordnung und keine offentliche Handlung ihnen zuwiderlaufen darf. 

Artikel 2. 
Die polnische Regierung verpflichtet sich, allen Einwohnern ohne Unter

schied der Geburt, Nationalitat, Sprache, Rasse oder Religion vollen und ganzen 
Schutz ihrer Freiheit zu gewahren. Aile Einwohner Polens sollen ein Recht haben 
,auf freie, offentliche und private Ausiibung jeden Bekenntnisses, jeder Religion 
oder jeden Glaubens, deren Betiitigung mit der offentlichen Ordnung und den 
guten Sitten nicht unvereinbar ist. ' 

Artikel 3. 
Polen erkennt als polnische StaatsangehOrige von Rechts wegen und ohne 

weitere Formlichkeit die deutschen, osterreichischen, ungarischen oder russischen 
StaatsangehOrigen an, die am Tage des Inkrafttretens dieses Vertrages in dem 
Gebiete wohnen, das auf Grund der Vertrage mit Deutschland bzw. Osterreich, 
Ungarn und RuBland zu Teilen Polens geworden ist oder wird, unbeschadet der 
Bestimmungen dieser Vertrage, die sich auf Personen beziehen, die ihren Wohn
sitz in diesem Gebiet nach einem bestimmten Zeitpunkt begriindet haben. Jedoch 
sollen die genannten Personen, die iiber 18 Jahre alt sind, berechtigt sein, unter 
den in diesen Vertragen geregelten Voraussetzungen fiir jede andere Staats
angehOrigkeit zu optieren, die sie ihnen eroffnen. Die Option des Ehemanns 
erstreckt ihre Wirkung auf die Ehefrau, die Option der Eltern auf ihre Kinder 
unter 18 Jahren. Die Personen, 'die von dem Optionsrecht Gebrauch machen, 
miissen, sofern der Friedensvertrag mit Deutschland nichts Abweichendes be
stimmt, in den nachsten zwolf Monaten ihren Wohnsitz in den Staat verlegen, 
fiir den sie optiert haben. Es steht ihnen frei, das unbewegliche Vermogen zu 
behalten, das sie im polnischen Gebiete besitzen. Sie diirfen ihr bewegliches Ver
mogen jeder Art mitnehmen. Es darf ihnen hierbei kein Ausfuhrzoll auferlegt 
werden. 

Artikel4. 
Polen erkennt all;! polnische StaatsangehOrige von Rechts wegen und ohne 

weitere Formlichkeit die Personen deutscher, osterreichischer, ungarischer oder 
Iussischer Staatsangehorigkeit an, die in dem genannten Gebiete von dort wohn
haften Eltern geboren sind, selbst wenn sie selbst bei Inkrafttreten dieses Ver
trages dort nicht mehr ihren Wohnsitz haben. Jedoch Mnnen diese Personen 
wahrend der dem Inkrafttreten dieses Vertrags folgenden zwei Jahre vor den 
'zustandigen polnischen BehOrden in dem Lande, in dem sie ihren Wohnsitz haben, 
erklaren, daB sie auf die polnische Staatsangehorigkeit verzichten; und sie horen 
damit auf, als polnische Staatsangehorige angesehen zu werden. Hierbei erstreckt 
die Erklarung des Ehemannes ihre Wirkung auf die Ehefrau und die der Eltern 
auf die Kinder unter 18 Jahren. 

Artikel 5. 
Polen verpflichtet sich, keine Schwierigkeiten bei der Ausiibung des Options

rechtes zu machen, welches in den zwischen den alliierten und assoziierten Machten 
einerseits und Deutschland, Osterreich, Ungarn oder RuBland anderseits bereits 
geschlossenen oder noch zu schlieBenden Vertragen vorgesehen ist, soweit diese 
Vertrage den Beteiligten gestatten, die polnische StaatsangehOrigkeit zu er
werben oder nicht zu erwerben. 

Artikel 6. 
Die polnische StaatsangehOrigkeit soli von Rechts wegen durch die bloBe 

'Tatsache der Geburt auf polnischem Gebiet von jeder Person erworben werden, 
die keine StaatsangehOrigkeit geltend machen kann. 

Artikel 7. 
AIle polnischen StaatsangehOrigen sind vor dem Gesetze gleich und genieBen 

die gleichen biirgerlichen und politischen Rechte, ohne Unterschied der Rasse, 
Sprache oder Religion. Der Unterschied der Religion, des Glaubens oderdes Bekennt
nisses darf keinem polnischen StaatsangehOrigen hinderllch sein im Hinblick auf 
den GenuB der biirgerlichen und politischen Rechte, insbesondere auf die Zulassung 

. v. Liszt-Fleischmann, VOlkerrecht, 12. AUf!. 42 
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zu offentlichen Amtern, offentlichen Dienststellen und Ehren oder auf dieAusiibung 
der verschiedenen Berufe und Gewerbe. Es darf keine Bestimmung erlassen werden, 
die die polnischen Staatsangehiirigen im freien Gebrauch irgendeiner Sprache be
schrankt, weder in ihren privaten oder Handelsbeziehungen, nochinAngelegenheiten 
der Religion, der Presse oder der Veroffentlichungen aller Art, noch in offentlichen 
Versammlungen. Unbeschadet der Festsetzung einer offentlichen Sprache durch 
die polnische Regierung sollen den polnischen St!1atsangehorigerr mit einer anCleren 
Sprache als der polnischen verniinftige Erleichterungen fiir den miindlichen oder 
schriftlichen Gebrauch ihrer Sprache vor den Gerichten gewahrt werden. 

Artikel 8. 
Die polnischen Staatsangehorigen, die einer volkischen, religiosen oder sprach

lichen Minderheit angehiiren, genieBen die gleiche Behandlung und die gleichen 
rechtlichen und tatsachlichen Garantien wie die anderen polnischen Staatsange
horigen. Sie haben insbesondere das gleiche Recht, auf ihre Kosten Wohlfahrts-, 
religiOse oder soziale Einrichtungen, Schulen und andere Erziehungsanstalten 
zu griinden, zu leiten und zu beaufsichtigen mit dem Rechte, hier ihre eigene 
Sprache frei zu gebrauchen und ihre Religion frei zu betatigen. 

Artikel 9. 
In bezug auf das offentliche Unterrichtswesen solI die polnische Regierung 

in den Stadten und Bezirken, wo in betrachtlichE;m Verhaltnis polnische Staats
angehorige mit einer anderen Sprache als der polnischen wohnen, angemessene 
Erleichterungen gewahren, um sicherzustellen, daB in den Elementarschulen 
den Kindern dieser polnischen Staatsangehorigen der Unterricht in ihrer eigenen 
Sprache erteilt wird. Diese Bestimmung solI die polnische Regierung nicht hin
dern, in diesen Schulen obligatorischen Unterricht in der polnischen Sprache 
einzufiihren. In den Stadten und Bezirken, wo in betrachtlichem Verhaltnis 
polnische Staatsangehorige wohnen, die einer volkischen, religiosen oder sprach
lichen Minderheit angehoren, sind diese Minderheiten berechtigt, einen gerechten 
Anteil an dem GenuB und an der Verwendung der Summen sicherzustellen, die 
in den offentlichen Fonds der stadtischen oder anderer Budgets fiir die Zwecke 
der Erziehung, der Religion oder der Wohltatigkeit ausgesetzt werden. Die Be
stimmungen dieses Artikels finden auf die polnischen Staatsangehorigen deutscher 
Sprache nur in den Teilen Polens Anwendung, die am 1. August 1914 deutsches 
Gebiet waren. 

Artikel 10. 
Von den jiidischen Gemeinschaften in Polen eingesetzte ortliche Schulaus

schiisse sollen unter der allgemeinen Aufsicht des Staates die Verteilung des ver
haltnismaBigen Teiles der Gelder, die aus offentlichen Mitteln nach Artikel 9 
den jiidischen Schulen zugewiesen werden, sicherstellen, ebenso die Organisation 
und die Leitung dieser Schulen. Die Bestimmungen des Artikels 9 beziiglich des 
Gebrauchs der Sprachen in den Schulen finden auf diese Schulen Anwendu~g. 

Artikel 11. 
Die Juden konnen nicht zu irgendwelchen Handlungen gezwungen werden, 

die ihren Sabbath verletzen, und diirfen nicht irgendeinen Rechtsnachteil er
leiden, wenn sie es ablehnen, am Sabbath vor Gericht zu erscheinen oder Rechts
hapdlungen vorzunehmen. Jedoch befreit diese Bestimmung die Juden nicht. 
von den allen polnischen Staatsangehiirigen auferlegten Verpflichtungen in bezug 
auf die Erfordernisse des Militardienstes, der nationalen Verteidigung oder der 
Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung. Polen erklart seine Absicht, da
von absehen zu wollen, allgemeine oder lokale Wahlen auf einen Sonnabend aus
zuschreiben oder gutzuheiJ3en. Keine Einschreibung fUr Wahlen oder. andere 
Zwecke darf obligatorisch an einem Sonnabend stattfinden. 

Artikel 12. 
Polen ist damit einverstanden, daB in dem Umfange, in dem die Bestim

mungen der vorstehenden Artikel Personen betreffen, die Minderheiten der Rasse,. 
der Religion oder der Sprache angehoren, diese Bestimmungen Verpflichtungen 
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von internationalem Interesse bilden, und daB. sie unter die Garantie des Volker
bundes gestellt werden. Sie konnen nur mit der Zustimmung der Mehrheit des 
Rates des Volkerbundes geandert werden. 

Die Vereinigten Staaten von Amerika, das Britische Reich, Frankreich, 
Italien und Japan verpflichten sich, ihre Zustimmung zu jeder Anderung der 
erwahnten Artikel, die in gehoriger Form von der Mehrheit des Rates des Volker
bundes beschlossen worden ist, nicht zu verweigern. Polen ist damit einver
standen, da$. jedes Mitglied des Rates des Volk~rbundes das Recht hat, dem 
Rate jede Ubertretung oder die Gefahr einer Ubertretung irgendeiner dieser 
Verpflichtungen zur Kenntnis zu bringen, und daB der Rat dann in einer Weise 
einschreitet und Anweisungen gibt, die den Umstanden nach angemessen und 
wirksam sind. Polen erklart sich auBerdem damit einverstanden, daB im FaIle 
einer Meinungsverschiedenheit, die sich iiber die diese Artikel betreffenden Rechts
und Tatfragen zwischen der polnischen Regierung und den alliierten und asso
ziierten Hauptmachten oder jeder anderen Macht, die Mitglied des Rates des 
Volkerbundes ist, ergibt, diese Meinungsverschiedenheit als eine Streitfrage von 
internationalem Charakter nach den Bestimmungen des Artikels 14 der Satzung 
des Volkerbundes betrachtet werden solI. Die polnische Regierung ist damit 
einverstanden, daB jede Streitfrage dieser Art, wenn die Gegenpartei es verlangt, 
vor den Standigen Gerichtshof gebracht wird. Die Entscheidung des Standigen 
Gerichtshofes solI keiner Berufung unterliegen und dieselbe Rechtskraft und 
Geltung haben, wie eine Entscheidung, die nach Artikel 13 der Volkerbunds
satzung getroffen ist. 

II. Ka pitel. 
Art. 13-21 regeln die Aufnahme des diplomatischen und konsularen Ver

kehrs, - die Behandlung der Hauptmachte beziiglich des Einfuhrzolls als meist
begiinstigte Nation durch- Polen;desgleichen fiir die Schiffahrt,die freie Durch
fuhr - den Eintritt Polens in gewisse Gruppenvertrage, namentlich iiber Tele
graphie und Eisenbahnen, geistiges und gewerbliches Eigentum, Gesundheitswesen, 
Madchenhandel und unziichtige Veroffentlichungen - Haftung Polens fiir einen 
noch zu bestimmenden Teil der offentlichen Schuld und aller andern Geldverpflich
tungen des russischen Staates. 

Article 18. 
En attendant la conclu8ion d'une convention generale pour le regime international 

de8 voie8 d'eau, la Pologne 8'engage it appliquer au re8eaU fluvial de la Vi8tule (y 
compri8 le Bug et la N arew) le regime preci8e par le8 article8 332 Ii 337 du Trait6 de 
Paix avec l'Allemagne pour les voies d'eau internationales. 

Article 20. 
Tou8le8 droit8 et privilege8 accorde8 aux Etat8 allie8 8eront egalement acqui8 it tOU8 

le8 Etat8 membre8 de la Societe de8 Nation8. 

B. 

Deutsch-polnisches Abkommen iiber Staatsangehorigkeits- uml 
Optionsfragen, Wien, 30. August 1924*). 

Deutschland einerseits, und Polen andererseits, 
von dem Wunsche geleitet, die Fragen des Staatsangehorigkeitswechsels der ehe
maligen deutschen Reichsangehorigen zu regeln, die sich aus den Bestimmungen 
der Artt. 3, 4 und 5 des am 28. Juni 1919 in Versailles unterzeichneten Vertrags 
zwischen den alliierten und assoziierten Hauptmachten und Polen sowie aus eini
gen Bestimmungen des Art. 91 des am 28. Juni 1919 in Versailles unterzeichneten 

*) Abdruck im R. G. Bl. 1925, Teil II, Nr.5, S. 33 (Urtext franzosisch). _ 
Reichstagsdrucksachen III. Wahlperiode 1924/25, Nr.7. Die Denkschrift der 
deutschen Regierung ist wiedergegeben in Z. i. R. Bd.33, S. 313, 1924/25. 

42* 
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Vertrags zwischen den alliierten und assoziierten Mii.chten und Deutschland er
geben, haben zu ihren Bevollmachtigten ernannt: 

Deutschland: Herrn Dr. jur. Theodor Lewald, Wirklichen Geheimen Rat, 
Staatssekretar z. D.; 

Polen: Herrn Dr. jur. Witold Prqdzynski, Generalprokurator-Prasident, 
die nach Austausch ihrer in guter und gehoriger Form befundenen Vollmachten 
unter dem Vorsitz des Herrn Georg Kaeckenbeeck, D. C. L., Prasid.enten des Schieds
gerichts fiir Oberschlesien, unter Zugrundelegung des von ihm am 10. Juli 1924 
gefaIlten Schiedsspruchs*) sich iiber folgende Bestimmungen geeinigt haben: 

Art. 1. Der am 28. Juni 1919 in Versailles unterzeichnete Vertrag zwischen 
den alliierten und assoziierten Hauptmachten und Polen wird in diesem Abkom
men als "Vertrag vom 28. Juni 1919", der am 28. Juni 1919 in Versailles unterzeich
nete Vertrag zwischen den alliierten und assoziierten Machten und Deutschland 
als "Vertrag von Versailles" bezeichnet. 

Kapitel I. 

Art. 2. In dies em Abkommen werden unter deutschen Reichsangehorigen im 
Sinne der Artt. 3 und 4 des Vertrags vom 28. Juni 1919 und des Art. 91 des Ver
trags von Versailles die Personen verstanden, die diese Eigenschaft am 10. Januar 
1920 besaBen. 

Art. 3. 1. Die Worte "das Gebiet, das als Teil Polens anerkannt ist oder an
erkannt werden wird" (Artt. 3 und 4 des Vertrags vom 28. Juni 1919) beziehen sich 
auf das gesamte Gebiet Polens. 

2. Die vertragschlieBenden Teile sind dariiber einig, daB auch die Bestim
mungen des Art. 91 des Vertrags von Versailles sich auf das gesamte Gebiet Po
lens beziehen, unbeschadet der Frage, ob sich diese Auslegung aus den Ausdriicken 
dieses Artikels "die endgiiltig als Teil Polens anerkannten Gebiete" ergibt. 

Art. 4. Deutsche Reichsangeh6rige haben im Sinne der Abss. 1, 2 und 3 des 
Art. 91 des Vertrags von Versailles und des Art. 3 des Vertrags vom 28. Juni 1919 
ihren Wohnsitz in dem im Art. 3 dieses Abkommens bestimmten Gebiet, wenn 
sie dort gemaB den folgenden Bestimmungen ihren Wohnsitz begriindet und nicht 
aufgegeben haben. 

§ 1. 1. Der Wohnsitz wird begriindet, wenn ein deutscher Reichsangeh6riger 
sich in dem obenbezeichneten Gebiet in der Art niedergelassen hat, daB er dort 
seine Lebenszwecke verwirklicht, und wenn er in diesem Gebiete seinen gewohn
lichen und regelmaBigen Aufenthalt ohne Absicht, es zu verlassen, hat. 

2. Ein gewohnlicher und regelmaBiger Aufenthalt erfordert einen Aufenthalt 
wii.hrend eines wesentlichen Teils der Zeit. 

§ 2. 1. Der Wohnsitz wird aufgegeben, wenn die Niederlassung aufgehort und 
der betreffende deutsche Reichsangeh6rige das obenbezeichnete Gebiet ohne Ab
sicht der Rltckkehr verlassen hat. 

2. Die Tatsache, daB die Niederlassung aufgeh6rt hat, begrltndet die' Ver
mutung, daB eine Absicht der Rltckkehr nicht bestand. J edoch wird die Absicht 
der Rltckkehr vermutet, wenn die betreffende Person sich spatestens am 10. Ja
nuar 1920 wieder an dem Ort niedergelassen hat, an dem sie vor der Aufgabe der 
Niederlassung wohnte. Die gleiche Vermutung greift Platz, wenn die betreffende 
Person sich spatestens am 10. Januar 1920 in dem von Deutschland abgetretenen 
Gebiet wieder niedergelassen hat und wenn 

a) wahrend der Zeit der Aufgabe der Niederlassung ihre Eltern oder, wenn 
die Ehe aufge16st war, ein Elternteil in diesem Gebiet ihren Wohnsitz hatten; oder 

b) sie seit ihrer ersten Niederlassung in diesem Gebiet vor dem 1. Januar 1908 
bis zum 10. Januar 1920 mindestens 10 Jahre lang nach Vollendung des 18. Lebens
jahrs eine Niederlassung dort hatte. 

§ 3. 1. Ein Aufenthalt vorltbergehender Art oder zu Vergniigungszwecken 
(z. B. eine Sommerfrische, Beaufsichtigung eines Unternehmens, Jagd) begriindet 
keinen Wohnsitz. 

*) Abdruck Z. i. R. Bd. 33, S. 321. 
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2. Das gleiche gilt fUr einen Aufenthalt zu gelegentlichen Zwecken; als solche 
gelten insbesondere de~ Besuch von Schulen aller Stufen, die berufliche Vorbildung 
oder Ausbildung, die Ubergangsstellung als Assistent oder Kandidat, die Erfiillung 
der militarischen Dienstpflicht oder die Teilnahme am Kriege. 

3. Wenn eine Niederlassung aufgegeben worden ist, um gelegentliche Zwecke 
der im Abs. 2 vorgesehenen Art zu verfolgen, wird die Beibehaltung des Wohn
sitzes vermutet, wenn die betreffende Person sich bis zum 10. Januar 1920 in dem 
im Art. 3 dieses Abkommens bestimmten Gebiet wieder niedergelassen hat. 

§ 4. Fiir dieses Abkommen finden die Bestimmungen der vorhergehenden 
ParagrapheD. auch auf den Wohnsitz der Eltern im Sinne des Art. 4 des Vertrags 
vom 28. Juni 1919 Anwendung. 

Art. 5. I. Soweit nach den Bestimmungen dieses Abkommens fUr den Er
werb der polnischen Staatsangehorigkeit ein Wohnsitz Voraussetzung ist, ist es 
erforderlich und ausreichend, daB die im Art. 4 dieses Abkommens bezeichneten 
Bedingungen in dem im Art. 3 dieses Abkommens bestimmten Gebiet erfiillt sind 
oder waren, ohne Riicksicht darauf, ob sie auch in einem anderen Ge biet erfiillt sind. 

2. Wenn eine Person am 10. Januar 1920 die polnische Staatsangehorigkeit erwor· 
ben hat, hat sie diese unter AusschluB der deutschen Reichsangehorigkeit erworben, 
selbst wenn sie auBer ihrem Wohnsitz in Polen einen Wohnsitz in Deutschland hatte. 

Art. 6. I. Deutsche Reichsangehiirige haben auf Grund des Art. 91 des Ver
trags von Versailles und des Art. 3 des Vertrags vom 28. Juni 1919 von Rechts we
gen unter AusschluB der deutschen Reichsangehorigkeit die polnische Staatsan
gehorigkeit erworben, wenn sie ihren Wohnsitz in dem im Art. 3 dieses Abkom
mens bezeichneten Gebiete mindestens seit dem I. Januar 1908 bis zum 10. Ja
nuar 1920 hatten. 

2. Die iibrigen deutschen Reichsangehorigen, die am 10. Januar 1920 in dem 
oben bezeichneten Gebiet ihren Wohnsitz hatten, konnen die polnische Staats
angehorigkeit nur mit besonderer Ermachtigung des polnischen Staates erwerben. 

Art. 7. § I. I. Deutsche Reichsangehiirige, die in dem im Art. 3 dieses Ab
kommens bestimmten Gebiet von Eltern geboren sind, die zur Zeit der Geburt in 
diesem Gebiet ihren Wohnsitz hatten, haben die polnische Staatsangehiirigkeit von 
Rechts wegen erworben, ohne Riicksicht darauf, ob sie selbst am 10. Januar 1920 
dort ihren Wohnsitz hatten. 

2. Wenn jedoch beide Eltern ihren Wohnsitz in diesem Gebiet erst nach dem 
I. Januar 1908 begriindet hatten, haben diese deutschen Reichsangehiirigen die 
polnische Stagtsangehiirigkeit nicht erworben. 

§ 2. Deutsche Reichsangehiirige, welche die polnische Staatsangehiirigkeit 
gemaB § I dieses Artikels erworben haben, haben diese Staatsangehorigkeit ver
loren und die deutsche Reichsangehorigkeit behalten, wenn sie 

a) ordnungsgemaB den im Abs. 2 des Art. 4 des Vertrags vom 28. Juni -1919 
vorgesehenen Verzicht erklart haben; oder wenn sie 

b) vor den in diesem Absatz bezeichneten Behorden zwischen dem II. Ja
nuar 1922 und dem 10. Juli 1924 eine formliche Verzichtserklarung abgegeben ha
ben; oder wenn sie 

c) am 10. Januar 1920 im polnischen Gebiet wohnten und zwischen dies em 
Tage und dem 10. Juli 1924 dieses Gebiet unter Umstanden verlassen haben, aus 
denen sich ihre Absicht auszuwandern ergibt; oder wenn sie 

d) auf Grund der deutschen Gesetzgebung nach dem 10. Januar 1920 die 
deutsche Reichsangehorigkeit erworben hatten, wenn sie diese nicht bereits be
sessen hatten; oder wenn sie 

e) nach dem 10. Januar 1922 im Dienst des Reichs, eines deutschen Landes 
oder eines kommunalen Selbstverwaltungskorpers geblieben sind. 

§ 3. I. Bei deutschen Reichsangehiirigen, die gemaB § I die polnische Staats
angehiirigkeit erworben haben und nicht unter § 2 dieses Artikels fallen, gilt der 
Verzicht auf die polnische Staatsangehiirigkeit als am 10. Januar 1922 vollzogen, 
wenn sie nicht bis zum 10. Juli 1924 nach Polen zuriickgekehrt sind. Dies gilt je
doch nicht, wenn sie vor dem 28. Februar 1925 bei den im Art. 4 Abs. 2 des Ver
trags vom 28. Juni 1919 bezeichneten Behiirden die polnische Staatsangehiirig
keit beanspruchen und beweisen, daB 
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a) sie vor dem 10. Juli 1924 bei den zusta,ndigen polnischen BehOrden ein
schlieBlich der Konsulate Schritte zur Anerkennung ihrer polnischen Staatsange
horigkeit getan baben, unter der Voraussetzung, daB sie einen schriftlichen An
trag gestellt oder entweder eine schriftliche Ablehnung oder einen schriftlichen 
Bescheid, der einer Ablehnung gleichkommt, erhalten haben; oder wenn 

b) ihr Vater oder ihre Muttel;' zur Zeit der Erhebung ihres Anspruchs auf die 
polnische StaatsangehOrigkeit in dem im Art. 3 dieses Abkommens bestimmten 
Gebiet Wohnsitz haben; oder wenn sie 

c) zur Zeit der Erhebung ihres Anspruchs in diesem Gebiet ein landwirt
schaftliches Grundstiick oder ein anderes, seit mindestens zehn Jahren von ihnen 
oder ihren Eltern bewohntes Grundstiick besitzen. 

2. Die polnische Regierung wird der deutschen Regierung auf diplomatischem 
Wege die Personen mitteilen, welche die polnische StaatsangehOrigkeit infolge der 
Geltendmachung ihres Anspruchs beibehalten baben. 

§ 4. Die deutschen ReichsangehOrigen, die gemii.J3 diesem Artikel die pol
nische StaatsangehOrigkeit behalten, verlieren die deutsche ReichsangehOrigkeit. 

§ 5. Deutsche ReichsangehOrige, die zugleich die im Art. 3 des Vertrags vom 
28. Juni 1919 (Art. 91 des Vertrags von Versailles) und im Art. 4 des Vertrags vom 
28.Juni 1919 vorgesehenen Voraussetzungen erfiillen, haben am 1O.Januar 1920 
die polnische StaatsangehOrigkeit von Rechts wegen unter AusschluB der deut
schen . ReichsangehOrigkeit erworben. 

Art. 8. § 1. 1. Eine Frltu, die am 10. Januar 1920 verheiratet war, bat die 
polnische StaatsangehOrigkeit erworben, wenn sie in ihrer eigenen Person die fiir 
diesen Erwerb vorgesehenen Voraussetzungen erfiillt, auch wenn ihr Ehemann sie 
nicht erfiillt. Die so erworbene polnische StaatsangehOrigkeit gilt jedoch am 
31. Januar als zugunsten der StaatsangehOrigkeit des Ehemanns verloren, wenn die 
Ehe an diesem. Tage noch besteht. 

2. Eine Frau, die am 10. Januar 1920 verheiratet war, hat die polnische 
Staatsangehorigkeit nicht erworben, wenn sie in ihrer eigenen Person nicht die fiir 
diesen Erwerb vorgesehenen Voraussetzungen erfiillt, auch wenn ihr Ehemann sie 
erfiillt. Die vom Ehemann erworbene polnische StaatsangehOrigkeit gilt jedoch 
als mit dem 31. Januar 1920 als auf die Frau erstreckt, wenn die Ehe an diesem 
Tage noch besteht. . 

§ 2. Deutsche ReichsangehOrige, die am 10. Januar 1920 noch nicht 18 Jahre 
alt waren, folgen der Staatsangehorigkeit ihres Vaters, wenn sie eheliche Kinder 
sind, und der Sta!),tsangehOdgkeit der Mutter, wenn sie uneheliche Kinder sind. 
Erfiillen sie jedoch in ihrer eigenen Person die im Art. 4 des Vertrags vom 28. Juni 
1919 vorgesehenen Voraussetzungen, so haben sie, vorbehaltlich des Art. 7 § 1 
Abo. 2 dieses Abkommens, die polnische SsaatsangehOrigkeit erworben, selbst wenn 
ihr Vater oaer ihre Mutter die fiir den Erwerb der polnischen Staatsangehorigkeit 
vorgesehenen Voraussetzungen nicht erfiillen. 

Kapitel II. 
Art. 9. 1. Zur giiltigen Ausiibung der Option bedurfte es: 
1. eines Alters von mindestens achtzehn Jahren; 
2. des ipso-facto-Erwerbes der polnischen StaatsangehOrigkeit gemaB Art. 3 

des Vertrags vom 28.Juni 1919 (Art. 91 Abs. 1 des Vertrags von Versailles); 
3. einer vor dem 11. Januar 1922 vor den polnischen oder vor den deutschen 

hierfiir als zustii.ndig bezeichneten BehOrden abgegebenen Optionserklarung. 
2. Erfiillt eine Person, die erklart hat, die polnische StaatsangehOrigkeit ver

lieren zu wollen, zugleich die im Art. 3 des Vertrags vom 28. Juni 1919 (Art. 91 
des Vertrags von Versailles) und die im Art. 4 des Vertrags vom 28. Juni 1919 vor
gesehenen Voraussetzungen, so ist sie Optant und nicht Renunziant. Eine falsche 
Bezeichnung der Erklarung tut der rechtlichen Natur der Erklarung keinen Eintrag. 

Art. 10. 1. Optionserklarungen konnen nicht zuriickgenommen werden. 
2. Optionserklarungen sind hinsichtlich ihrer Anfechtbarkeit auf Antrag des 

Erklarenden wegen Geisteskrankheit, Trunkenheit, Drohung, Zwang, wesentlichen 
Irrtums oder anderer Willensmangel ebenso anzusehen undo zu behandeln wie an
dere Willenserklarungen nach offentlichem Landesrecht. tiber die Anfechtungs-
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erklii.rungen entscheiden die Verwaltungs- und GerichtsbehOrden des Landes, vor 
dessen BehOrden die Optionserklarung abgegeben worden ist. 

3. Wird eine vor den Behorden des einen der beiden ver~ragschlieBenden Teile 
abgegebene Optionserklarung fUr nichtig etklart, so beeintrachtigt das nicht die 
Giiltigkeit der Optionser klarung derselben Person vor den BehOrden des anderen Teils. 

Art. 11. § 1. 1. Die vertragschlieBenden Teile verpflichten sich, sich gegen
seitig auf diplomatischem Wege vor dem 1. Dezember 1924 die Listen der Per
sonen mitzuteilen, die im polnischen Gebiet verblieben sind und die eine von den 
zustandigen Bahorden im Sinne dieses Abkommens als giiltig anerkannte Options
erklarung abgegeben haben. Die Listen werden auch die Personen angeben, auf 
die sich die Option erstreckt. Die Personen, deren Optionserklarung gemaB den 
Bestimmungen des Art. 10 dieses Abkommens vor der Mitteilung der Listen fiir 
unwirksam erklart ist, werden in ihnen nicht aufgefUhrt. 

2. Zur Identifizierung der Optanten sollen die Listen Namen, Vornamen, Be
rufe und Adressen enthalten. 

3. Gegebenenfalls werden sich die polnischen Wojewoden und die deutschen 
Konsuln gegenseitig fUr den Austausch der erforderlichen Auskiinfte, insbesondere 
in bezug auf die Optionserklarungen, Amtshilfe leisten. . 

§ 2. 1. Wenn im AnschluB an die Mitteilung der Listen einer der vertrag
schlieBenden Teile FaIle geltend macht, die nach seiner Meinung Verletzungen der 
Bestimmungen der Vertrage darstellen, so kann er dem andern Teil auf diploma
tischem Wege seine Bemerkungen mitteilen. 

2. Jeder Teil verpflichtet sich, diese Bemerkungen so schnell w:e moglich zu 
priifen und, wenn sie begriindetsind, sie anzuerkennen und gegebenenfalls die be
teiligte Person in ihren rechtlichen Zustand zuriickzuversetzen. 

3. Die Geltendmachung von Bemerkungen durch einen der vertragschlieBen
den Teile hat keine aufschiebende Wirkung. 

Art. 12. § 1. 1. Personen, die auf einer der im Art. 11 dieses Abkommens 
vorgesehenen Listen aufgefUhrt sind, sind verpflichtet, ihren Wohnsitz aus Polen 
nach Deutschland zu verlegen, es sei denn, daB ihre Optionserklarung wegen WH
lensmangeln gemaB Art. 10 dieses Abkommens fUr nichtig erklart worden ist, oder 
daB diese Personen gemaB Art. 11 § 2 Abs. 2 dieses Abkommens in ihren recht
lichen Zustand zuriickversetzt worden sind; diese Wohnsitzverlegung hat spatestens 
stattzufinden 

1. am 1. August 1925 bei Personen, die im polnischen Gebiet kein Grund
cigentum besitzen; 

2. am 1. November 1925 bei Personen, deren Grundbesitz im Rayon einer 
Festung, wie er am 10. Juli 1924 festgelegt war, oder in einer Grenzzone von 10 km 
Breite belegen ist; 

3. am 1. Juli 1926 bei Personen, deren Grundbesitz im polnischen Gebiet 
auBerhalb des Rayons einer Festung oder auBerhalb der Grenzzone von 10 km 
belegen ist. 

2. Das Recht der polnischen Regierung zur Ausweisung von Optanten, die 
sich als lastige Auslander verhalten, wird durch die auf Grund dieses Artikels zu
gestandenen Fristen nicht beriihrt. 

§ 2. 1. Um die Optanten von ihrer Verpflichtung, das polnische Gebiet inner
halb der obenbezeichneten Fristen 2;u verlassen, personlich zu unterrichtcn, wer
den die polnischen BehOrden zwischen dem 1. Januar und dem 28. Februar 1925 
den Personen, die eine Optionserklarung abgegeben haben, eine Aufforderung zu
gehen lassen, die auch die Namen der Personen zu enthalten hat, auf die sich die 
Option erstreckt. Die Tatsache, daB die im Art. 11 dieses Abkommens vorgesehenen 
Bemerkungen noch erortert werden, hindert nicht die Zustellung der Aufforderung 
wahrend der obenbezeichneten Frist. 

2. Die von den polnischen BehOrden nach dem 28. Februar 1925 an Optanten, 
die nicht auf den Listen stehen, zugestellten Aufforderungen sind der Deutschen 
Regierung auf diplomatischem Wege zur Kenntnis zu bringen; die Mitteilung die
ser AUfforderungen ist ebenso zu behandeln wie die Mitteilung der Listen. 

3. Den Optanten, die am 1. Marz 1925 noch keine Aufforderung von den pol
nischen Behorden erhalten haben, stehen fUr ihre Abreise von der verspateten 
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Aufforderung an dieselben Fristen zu, als wenn die Aufforderung ihnen am 28. Fe
bruar 1925 zugestellt worden ware. 

§ 3. 1. Die Personen, die vor demlO. Juli 1924 bei den zustandigen polnischm 
Behorden den im Art. 10 dieses Abkommens vorgesehenen Antrag auf Nichtig
keitserkliirung ihrer Option eingereicht hatten, unterliegen_ der Verpflichtung, 
ihren Wohnsitz zu verlassen, erst von dem Tage der endgtiltigen Ablehnung ihru; 
Antrags an. 

2. Sind solche Antrage erst nach dem 10. Juli 1924 eingereicht worden, so 
haben die zustandigen polnischen Verwaltungs- oder Gerichtsbehorden selbst nach 
dem geltenden polnischen Recht zu entscheiden, ob der Antrag aufschiel:ende 
Wirkung hat. Diese Vorschrift gilt gleichfalls flir Personen, die ihren Antrag zwar 
vor dem 10. Juli eingereicht hatten, aber ihre Sache nicht bis zur letzten Instanz 
verfolgt haben, falls sie den Antrag vor dem 1. Marz 1925 erneuern. 

3. Wird ein Antrag auf Nichtigkeitserklarung, der nach § 1 dieses Artikels 
aufschiebende Wirkung hat, oder flir den nach § 2 die aufschiebende Wirkung 
bewilligt wird, abgewiesen, so beginnen die Fristen flir die Abreise yom Tage der 
Ablehnung des Antrags; sie betragen die Halite der Fristen, welche die beteilig
ten- Personen gehabt hatten, wenn die Fristen am 1. Marz 1925 zu laufen beg onnen 
hatten, es sei denn, daB die im § 1 dieses Artikels vorgesehenen Fristen fiir sie 
giinstiger waren. 

§ 4. Die vertragschlieBenden Teile sind dariiber einig, daB die Optanten, 
welche die Verpflichtung, Polen zu verlassen, nicht wahrend der in diesem Artikel 
bezeichneten Fristen erfiillen sollten, an die Grenze gebracht und den deutschen 
Behorden iibergeben werden konnen. Der Zutritt zum polnischen Staatsgebiete 
kann ihnen endgiiltig verwehrt werden. 

§ 5. Nach dem 31. Dezember 1926 erfolgt keine Aufforderung l!lehr. Wer bis 
dahin keine Aufforderung erhalten hat, ist von den besonderen Verpflichtungen 
und Vorrechten der Optanten befreit. Dies gilt jedoch nicht flir die im § 3 dieses 
Artikels bezeichneten Personen, denen bis zu diesem Tage noch keine endgtiltige 
Entscheidung zugestellt worden ist. 

Art. 13. Beide Regierungen geben den zustandigen Behorden entsprechende 
Anweisungen, da sie den Optanten die zur Begriindung einer neuen ExistEnz in 
Deutschland erforderlichen Reisen sowie die Auswanderung selbst soweit als mog
lich erleichtern. 

Art. 14. § 1. 1. Die Optanten dlirfen bei ihrer Auswf!,nderung ihr gesamtes 
bewegliches Gut zollfrei nach Deutschland mitnehmen. Etwa bestehende Aus
fuhrzolle oder -gebiihren dlirfen von ihnen nicht erhoben werden. 

2. Keinerlei Ausfuhrverbote oder sonstige gesetzliche oder VerwaltungsmaB
nahmen dlirfen die Optanten, die ihren Wohnsitz nach Deutschland verlegen, in 
dem Recht beschranken, anlaBlich ihres Wegzuges ihre bewegliche Habe person
lich mitzunehmen oder auf andere ihnen geeignet erscheinende Weise zur Versen
dung zu bringen. 

3. Flir die gelegentlich dieses Wegzugs von den BehOrden, deren Mitwirkung 
nach den Gesetzen, Verordnungen oder sonstigen Vorschriften erforderlich ist, ge
leisteten Dienste darf eine Gebiihr nicht erhoben werden. 

§ 2. Die BehOrden dlirfen von den Optanten zum Beweis ihres Eigentums 
an den auszufiihrenden Gegenstanden die Abgabe einer eidesstattlichm Versiche
rung fordern. Es konnen auch andere Beweismittel verlangt werden, wenn wegen 
der Art oder Menge der Gegenstande begriindeter Verdacht besteht, daB sie nicht 
im Eigentum des Optanten stehen. 

§ 3. 1. Optanten, die das polnische Gebiet verlassen und ihren Wohnsitz 
nach Deutschland verlegen, sind von allen laufenden Steuern und Abgaben yom 
Eigentum und Vermogen sowie von den Zuschlagen hierzu befreit, die yom Polni
schen Staat oder seinen Gemeinden oder seinen kommunalen Selbstverwaltungs
korpern flir die Zeit nach dem Ablauf des Monats zu erheben sind, in dem die Ab
wanderung erfolgt. 

2. Diese Personen sind von allen Sicherheitsleistungen flir kiinftige Steuern 
und Abgaben oder Zuschlagen hierzu befreit. Die Steuern und Abgaben sind kiinf
tig, wenn die yom Gesetze flir die Entstehung des betreffenden Steueranspruchs 
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geforderten Bedingungen erst nach Ablauf des Monats, in dem die Abwanderung 
erfolgt ist, in Kraft treten. 

3. Von der. einmaligen, durch das Gesetz yom 11. August 1923 geregelten 
Vermogensabgabe (podatek jednorazowy) haben die Optanten nur die regelma13igen 
Raten oder die Teile dieser Raten zu zahlen, die am Tage der Abwanderung bei
treibbar sind. Von der Unterzeichnung des Abkommens ab sind sie von allen Vor
auszahlungen und Anzahlungen ebenso wie von Sicherheitsleistungen fUr die Zah
lung der Steuer befreit. Vorauszahlungen und Anzahlungen, die gemaB den gel
tenden Gesetzen und Verordnungen geleistet worden sind, werden den Optanten 
nicht erstattet, jedoch werden die bezeichneten Vorauszahlungen und Anzahlungen, 
valorisiert nach den allgemeinen Bestimmungen des polnischen Rechts, auf die re
gelmaBigen Raten angerechnet, die der Optant noeh zu zahlen verpflichtet ist. 

4. Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 dieses Paragraphen finden keine An
wendung, soweit die Besteuerung von der StaatsangehOrigkeit, dem Wohnsitz oder 
dem Aufenthalt der Steuerpflichtigen unabhangig ist. 

Art. 15. Das Recht der Optanten, unbewegliches Eigentum in Polen zu be
halten, darf durch keinerlei Gesetze, Verordnungen oder sonstige V orschriften be
eintrachtigt werden, die nicht auf die polnischen StaatsangehOrigen Anwendung 
finden, es sei denn, daB dies Eigentum im Rayon einer Festung oder innerhalb 
der Grenzzone von 10 km Breite belegen ist. In diesen Fallen ist das betreffende 
Eigentum wie auslandisches ·zu behandeln. 

Art. 16. Unbeschadet des allgemeinen Fremdenrechts konnen Optanten, die 
ihren W ohnsitz vor den im Art. 12 dieses Abkommens vorgesehenen Fristen ver
legt haben, bis zum 31. Dezember 1930 ohne besondere Erlaubnis der polnischen 
BehOrden nur 21 Tage im Jahre in Polen verweilen. Yom 1. Januar 1931 ab finden 
nur noch die allgemeinen Bestimmungen auf sie Anwendung. 

Art. 17. Bei optionsberechtigten Personen, die das polnische Staatsgebiet 
unter Umstanden verlassen haben, aus denen sich die Absicht der Auswanderung 
ergibt, gilt die Option alB vollzogen, (stillschweigende Option), wenn sie 

a) Polen vor dem 11. Januar 1922 verlassen haben; oder wenn sie 
b) Polen zwischen dem 11. Januar 1922 und dem 10. Juli 19:24 verlassen 

haben, es sei denn, daB sie bei den zustandigen polnischen Behorden eine Ver
langerung ihrer polnischen Passe beantragt haben, die abgelehnt worden ist; 
haben jedoch diese Personen die deutsche ReichsangehOrigkeit wiedererlangt, so 
liegt stillschweigende Option vor. 

Art. 18. Die besonderen Vorrechte und Verpflichtungen der Optanten be
ziehen sich nur auf die Personen, die selbst optiert haben, und auf die Personen, 
auf die sich die Option erstreckt. 

Art. 19. 1. Wenn deutsche ReichsangehOrige, die nicht die im Art. 3 (Art. 91 
des Versailler Vertrags), sondern nur die im Art. 4 des Vertrags yom 28. Juni 1919 
vorgesehenen Voraussetzungen erfiillen,. auf die polnische Staatsangehorigkeit ver
zichtet haben oder wenn bei ihnen nach diesem Abkommen der Verzicht auf die 
polnische Staatsangehorigkeit als vollzogen gilt, so haben sie weder die besonderen 
Pflichten noch die besonderen Vorrechte der Optanten. 

2. Die Tatsache des Verzichts als solche gibt der Person, die verzichtet hat, 
nicht die Eigenschaft eines lastigen Auslanders. 

Art. 20. Art. 5 des Vertrags yom 28. Juni 1919 bezieht sich nicht auf die im 
Art. 3 des genannten Vertrags (Art. 91 Abs. 3 des Versailler Vertrags), sondern 
auf die in Art. 91 Abs. 4 und 9 des Versailler Vertrags vorgesehenen Optionen_ 

Das vorstehende Abkommen nebst dem SchluBprotokoll yom gleichen Tage 
solI sobald wie moglich ratifiziert werden; der Austausch der Ratifikationsurkun
den solI in Warschau stattfinden. 

Urkundlich dessen haben die Bevollmachtigten das gegenwartige Abkom
men unterzeichnet und mit ihrem Siegel versehen. 

Geschehen zu Wien in der Hofburg in zwei Exemplaren am 30. August 1924. 
(L. S.) 

gez. Dr. Theodor Lewald. 
(L. S.) 

gez. Dr. Witold Prqdzyiiski. 
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SchluBprotokoll. 
1m Begriffe, zur Unterzeichnung des Abkommens zu schreiten, sind die ver

tragschlieBenden Parteien tiber .nachfolgendes tibereingekommen: 

I. (Zu Art. 4.) 
1. Lebt eine Person regelmaBig mit ihrer ganzen Familie wahrend mehrerer 

Monate im Jahre auf ihrem Gute, so kann ein Wohnsitz bestehen. 
2. Eine vortibergehende Abwesenheit infolge der politischen und militari

schen Ereignisse nach dem 9. November 1918 bedingt keine Aufhebung des Wohn
sitzes, wenn die betreffende Person vor dem 10. Juli 1921 in das Land zurtick
gekehrt ist. 

3. Friihere deutsche unmittelbare Staatsbeamte und aktive Offiziere, die 
sich am 10. Januar 1920 in dem von Deutschland abgetretenen Gebiet niederge
lassen hatten, gelten nicht als polnische StaatsangehOrige, es sei denn, daB sie vor 
dem 1. April 1920ihr6n Abschied erhalten oder erbeten haben. 

Auf deutsche ReichsangehOrige, die vor dem 10. Januar 1920 unmittelbare 
deutsche Staatsbeamte oder aktive Offiziere waren, sowie auf mittelbare Staats
beamte, Lehrer und Gdstliche finden die allgemeinen Bestimmungen tiber den Be
griff des Wohnsitzes Anwendung. 

II. (Zu Art. 10.) 
Die Einberufung zum Militardienst oder die Verkiindung einer kiinftigen 

Einberufung fiir den Fall, daB die Optionserklarung nicht abgegeben werden sollte, 
kann als solche nicht die Grundlage ffir die Nichtigkeitserklarung einer Option 
bilden. Die Worte "als solche" bedeuten, daB die Anwendung der allgemeinen 
Regeln tiber die Nichtigkeitserklarung von Optionen bei Willensmangeln nicht 
ausgeschlossen ist. 

III. (Zu Art. 11.) 
Die vertragschlieBenden Teile halt en die Mitteilung von Teillisten, sobald 

diese fertiggestellt sind, fiir wiinschenswert. 

IV. (Zu Art. 12 § 2.) 
1st die personliche Zustellung einer Aufforderung vergeblich versucht wor

den,--B6-·kann die:::Aufforderung durch .mrentHche Zustellung (publiczne d{)reczenie) 
erfolgen. 

V. (Zu Art. 12 § 3.) 
Eine Entscheidung ist endgiiltig, wenn sie durch administrative oder gericht

liche Rechtsmittel nicht mehr anfechtbar ist, sei ea, daB die Rechtsmittelfristen 
abgelaufen sind oder daB die letzte Instanz gesprochen hat. 

VI. 
Jede Regierung wird der anderen die Listen der optionsberechtigten Perso

nen mitteilen, die sie bis zum 10. Juli 1924 eingebiirgert hat. 

VII. 
1. Die vertragschlieBenden Teile sind dartiber einig, daB die Bestimmungen 

dieses Abkommens tiber die Option (Artt. 9-18 einschlieBlich der entsprechenden 
Bestimmungen des SchluBprotokoJls) auf die Polen deutscher ReichsangehOrig
keit, die gemaB Abs. 4 des Art. 91 des Vertrags von Versailles ffir die polnische 
StaatsangehOrigkeit optiert haben, entsprechende Anwendung finden. 

2. Die vertragschlieBenden Teile verpflichten sich, auf Wunsch der Berech
tigten anzuordnen, daB die Optanten. die ihren W ohnsitz in ein anderes Land als 
das, fiir welches sie optiert haben, verlegen wollen, dieselben Erleichterungen und 
Vorrechte genieBen sollen, die in dem Abkommen fiir die Verlegung des Wohn
sitzes vorgesehen sind. 

3. Sollte Deutschland eine einmalige Vermogensabgabe einfiihren, so ver
pflichtet sich die deutsche Regierung, die Personen, die ffir die polnische Staats
angehorigkeit optiert haben, entsprechend den Vorschriften des Art. 14 § 3 Abs. 3 
des Abkommens zu behandeln. 
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Die im Art. 14 § 3 Abs. 3 aufgestellten Regeln bleiben auch dann in Kraft, 
wenn Polen eine andere auBerordentliche Vermogenssteuer einftihren sollte. 

VIII. 
Infolge der Zweifel, zu denen die Auslegung der Vorschriften der Vertrage 

tiber den Begriff des Wohnsitzes Veranlassung gegeben hat, wird deren Anwen
dung durch die polnischen Behorden als bona fide geschehen angesehen, selbst 
wenn sie auf einer Auslegung beruhte, die von der im Abkommen vereinbarten ab
weicht. 

Diese Feststellung bertihrt in keiner Weise die Frage des in Genf erklarten 
Aufschubs. 

IX. 
1m Laufe der Verhandlungen ist das Problem des Zusammenhangs zwischen 

den Artt. 91 und 93 des Vertrags von Versailles und den Artt. 3, 4 und 12 des Ver
trags vom 28. Juni 1919 aufgetreten. Dieses Problem ist als auBerhalb der Zu
standigkeit des Schiedsrichters liegend offengeblieben. Die vertragschlieBenden 
Teile geben dem Wunsche Ausdruck, es in angemessener Zeit zu lOsen. 

X. 
Die Bestimmungen des in Genf am 15. Mai 1922 gezeichneten deutsch-polni

schen AbkommeILs tiber Oberschlesien werden durch die Bestimmungen des gegen
wartigen Abkommens nicht bertihrt. 

Geschehen zu Wien in der Hofburg am 30. August 1924. 
gez. Dr. Theodor Lewald. 

gez. Dr. Witold Prqdzyft8ki. 

5. 
Statut und Reglement des "Standigen Internationalen 

Gerichtshofes". 
A. 

Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale vise par 
l'article 14 du Pacte de la Socilitli des Nations 

(13. Dezember 1920) *). 
Art. Premier. Independamment de la Cour d'Arbitrage, organisee par les 

Conventions de La Haye de 1899 et 1907, et des Tribunaux speciaux d'Arbitres, 
auxquels les Etats demeurent toujours libres de confier la solution de leurs dif
ferends, il est institue, conformement it l'article 14 du Pacte de la Societe des 
Nations, une Cour Permanente de Justice Internationale. 

Chapitre Premier. 
Organisation de la Cour. 

Art. 2. La Cour Permanente de Justice Internationale est un corps de magi
strats independants, elus, sans egard it leur nationalite, parmi les personnes jouissant 
de la plus haute consideration morale, et qui reunissent les conditions requises 
pour l'exercise, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, 
ou qui sont des jurisconsultes possedant une competence notoire en matiere de droit 
international. 

Art. 3. La Cour se compose de quinze membres: onze juges titulaires et 
quatre juges suppleants. Le nombre des juges titulaires et des juges suppleants 

*) Dazu die "Botschaft des (Schweizerischen) Bundesrates an die Bundes
versammlung betreffend die Stellungnahme der Schweiz zu dem BeschluB der 
Volkerbundsversammlung vom 13. Dezember 1920 tiber Errichtung eines Stan: 
digen Internationalen Gerichtshofs". 

In deutscher Ubersetzung nach der Schweizerischen Ausgabe bei Pohl
Sartorius, S.465. Vgl. oben § 54. 
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peut etre eventuellement augmente par l' Assembl€e, sur la proposition du Conseil 
de la Societe des Nations, a concurren(e de quinze juges titulaires et de six juges 
suppleants. 

Art. 4. Les membres de la Cour sont elus par l'Assemblee et par Ie Conseil 
sur une liste de personnes presentees par les groupes nationaux de la Cour d'Arbi
trage, conformement aux dispositions suivantes. 

En ce qui concerne les Membres de la Societe qui ne sont pas representes 
a la Cour permanente d'Arbitrage, les listes de candidats seront presentees par 
des groupes nationaux designes a cet effet par leurs Gouvernements dans les memes 
conditions que celles stipul€es pour les membres de la Cour d'Arbitrage par 
1'article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur Ie reglement pacifique des 
conflits internationaux. 

Art. 5. Trois mois au moins avant la date de l'election, Ie Secretaire General 
de la Societe des Nations invite par ecrit les membres de la Cour d'Arbitrage 
appartenant aux Etats mentionnes a l' Annexe au Pacte ou entres ulterieurement 
dans la Societe des Nations, ainsi que les personnes designees conformement a 
l'alinea 2 de 1'article 4, a proceder dans un delai determine par groupes nationaux 
a la presentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membre 
de la Cour. 

Chaque groupe ne peut, en aucun cas, presenter plus de quatre personnes, 
dont deux au plus de sa nationalite. En aucun cas, il ne peut etre presente un 
nombre de candidats plus eleve que Ie double des places a remplir. 

Art. 6. Avant de proceder a cette designation, il est recommande a chaque 
groupe de consulter la plus haute Cour de Justice, les Facultes et Ecoles de Droit, 
les Academies nationales et les sections nationales d' Academies internationales, 
vouees a l'etude du droit. 

Art. 7. Le Secretaire General de la Societe des Nations dresse, par ~rdre 
alphabetique, une liste de toutes les personnes ainsi designees; seules ces per
sonnes sont eligibles, sauf Ie cas prevu a 1'article 12, paragraphe 2. 

Le Secretaire General communique cette liste a l' Assemblee et au Conseil. 
Art. 8. L'Assembl€e et Ie Conseil procedent, independamment 1'une de 

l'autre, a 1'election, d'abord des juges titulaires, ensuite des juges suppleants. 
Art. 9. Dans toute election, les electeurs auront en vue que les personnes 

appeIees a bire partie de la Cour, non seulement reunissent individuellement les 
conditions requises, mais assurent dans 1'ensemble la representation des grandes 
formes de civilisation et des principaux systemes juridiques du monde. 

Art. 10. Sont elus ceux qui ont reuni la majorite absolue des voix dans 
l'Assemblee et dans Ie Conseil. 

Au cas OU Ie double scrutin de 1'Assembl€e et du Conseil se porterait sur plus 
d'un ressortissant du meme Membre de la Societe des Nations, Ie plus age est 
seul elu. 

Art. 11. Si, apres la premiere seance d'election, il reste encore des sieges 
a pourvoir, il est procede, de Ii meme maniere, a une seconde et s'il est necessaire, 
a une troisieme. 

Art. 12. Si, apres la troisieme seance d'election, il reste encore des sieges 
a pourvoir, il peut etre a tout moment forme sur la demande, soit de 1'Assemblee, 
soit du Conseil, une Commission mediatrice de six membres, nommes trois par 
l' Assemblee, trois par Ie Conseil, en vue de choisir pour chaque siege non pourvu 
un nom a presenter a l'adoption separee de l'Assemblee et du Conseil. 

Peuvent etre portees sur cette liste, a 1'unanimite, toutes personnes satis
faisant aux conditions requises, alors meme qu'elles n'auraient pas figure sur la 
liste de presentation visee aux articles 4 et 5. 

Si la Commission mediatrice constate qu'elle ne peut reussir a assurer 1'elec
tion, les membres de la Cour deja nommes pourvoient aux sieges vacants, dans 
un delai a fixer par Ie Conseil, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu 
aes suffrages soit dans l' Assemblee, soit dans Ie Conseil. 

Si parmi les juges il y a partage egal des voix, la voix du juge Ie plus age 
1'emporte. 

Art. 13. Les membres de la Cour sont elus pour neuf ans. 
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Ils sont reeligibles. 
Ils restent en fonction jusqu'a leur remplacement. Apres ce remplacement, 

ils continuent de connaitre des affaires dont ils sont deja saisis. 
Art. 14. Il est pourvu aux sieges devenus vacants selon la methode suivie 

pour la premiere election. Le membre de la Cour elu en remplacement d'un membre 
.clont Ie mandat n'est pas expire acheve Ie terme du mandat de son predecesseur. 

Art. 15. Les juges supp18ants sont appeles dans l'ordre du tableau. 
Le tableau est dresse par la Cour, en tenant compte d'abord de la priorit8 

d'election et ensuite de l'anciennet8 d'age. 
Art. 16. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politi

·que ou administrative. Cette disposition ne s'applique pas aux juges suppleants 
·en dehors de l' exercice de leurs fonctions pres de la Cour. 

En cas de doute, la Cour decide. 
Art. 17. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctiom d'agent, 

.de conseil ou d'avocat dans aucune affaire d'ordre international. Cette disposi
tion ne s'applique aux juges supp18ants que relativement aux affaires pour les
·quelles ils sont appeles a exercer leurs fonctions pres de la Cour. 

Ils ne peuvent participer au reglement d'aucune affaire dans laquelle ils sont 
.ant8rieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, 
membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquete, 
ou a tout autre titre. 

En cas de doute, la Cour decide. 
Art. 18. Les membres de la Cour ne peuvent etre releves de leurs fonctions 

que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cease de repondre aux 
conditions requises. 

Le Secretaire General de la Societe des Nations en est officiellement in
forme par Ie Greffier. 

Cette communication emporte vacance de siege. 
Art. 19. Les membres de la Cour jouissent dans l'exercice de leurs fonctions 

des privileges et immunit8s diplomatiques. 
Art.20 Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en seance 

publique, prendre engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine im
partialite et en toute conscience. 

Art.21. La Cour elit, pour trois ans, llon President et son Vice-President; 
ils sont reeligibles. 

Elle nomme son Greffier. 
La fonction de Greffier de la Cour n'est pas incompatible avec celle de Secre-

taire General de la Cour Permanente d' Arbitrage. 
Art. 22 Le siege de la Cour est fixe a La Raye. 
Le President et Ie Greffier resident au siege de la Cour. 
Art. 23. La Cour tient une session chaque annee. 
Sauf disposition contraire du reglement de la Cour, cette session commence 

Ie 15 juin, et continue tant que Ie role n'est pas epuise. 
Le President convoque la Cour en session extraordinaire quand les circon

stances l'exigent. 
Art. 24. Si, pour une raison speciale, l'un des membres de la Cour estime 

devoir ne pas participer au jugement d'une affaire determinee, il en fait part au 
President. 

Si Ie President estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une 
raison speciale, sieger dans une affaire determinee, il en avertit celui-ci. 

Si, en pareils cas, Ie membre de la Cour et Ie President sont en desaccord, 
la Cour decide. 

Art. 25. Sauf exception expressement prevue, la Cour exerce ses attribu
tions en seance p18niere. 

Si la presence de onze juges titulaires n'est pas assuree, ce nombre est par
fait par l'entree en fonction des juges suppleants. 

'I'outefois, si onze juges ne sont pas disponibles, Ie quorum de neuf est suffi
sant pour constituer la Cour. 

Art. 26. Pour les affaires concernant Ie travail et specialement pour les 
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affaires visees dans la partie XIII (Travail) du Traite de Versailles et les parties 
correspondantes des autres Traites de Paix, la Cour statuera dans les conditions 
ci-apres: 

La Cour constituera pour chaque periode de trois anlll'les une chambre spe
ciale composee de cinq designes en tenant compte, autant que possible, des pre
scriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, designes pour remplacer 
celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilite de sieger. Sur la demande 
des parties, cette chambre statuera. A de£aut de cette demande, la Cour siegera 
avec Ie nombre de juges prevu a l'article 25. Dans tous les cas, les juges sont 
assistes de quatre assesseurs techniques siegeant a leurs cotes avec voix con
sultative et assurant une juste representation des interets en cause. 

Si l'une seulement des parties a un de ses ressortisEants siegant comme juge 
dans la chambre prevue a l'alinea precedent, Ie President priera un autre juge de 
ceder sa place a un juge choisi par l'autre partie, en conformite de l'article 31. 

Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas special d'apres les 
regles de procedure visees a l'article 30, sur une liste "d'Assesseurs pour litiges 
de travail", composee de noms presentes a raison de deux par chaque Membre 
de la Societe des Nations et d'un nombre egal presente par Ie Conseil d'admini· 
stration du Bureau International du Travail. Le Conseil designera par moitie 
representants des travailleurs et par moitie des representants des patrons pris 
sur la liste prevue a l'article 412 du Traite de Versailles et les articles correspon
dants des autres traites de paix. 

Dans les affaires concernant Ie Travail, Ie Bureau International aura la fa
culte de fournir a la Cour tous les renseignements necessaires et, a cet effet, Ie 
Directeur de ce Bureau recevra communication de toutes les pieces de procedure 
presentees par ecrit. 

Art. 27. Pour les affaires concernant Ie transit et les communications, et 
specialement pour les affaires visees dans la partie XII (ports, voies d'eau, voies 
ferrees) du Traite de Versailles et les parties correspondantes des autres Traites 
de Paix, la Cour statuera dans les conditions ci-apres: 

La Cour constituera pour chaque peTIode de trois annees une chambre speciale 
composee de cinq juges designes en tenant compte autant que possible des pre
scriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, designes pour remplacer 
celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilite de sieger. Sur la demande 
des parties, cette chambre statuera. A de£aut de cette demande, la Cour siegera 
avec Ie nombre de juges prevu a l'article 25. Si les parties Ie desirent, ou si la 
Cour Ie decide, les juges seront assistes de quatre assesseurs techniques siegeant 
a leurs cotes avec voix consultative. 

Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants siegeant comme juge 
dans la chambre prevue a l'alinea precedent, Ie President priera un autre juge de 
ceder sa place a un juge choisi par l'autre partie, en conformite de l'article 31. 

Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas special d'apres les 
regles de procedure visees a l'articles 30, sur une liste "d'Assesseurs pour litiges 
de transit et de communications", composee de noms presentes a raison de deux 
par chaque Membre de la Societe des Nations. 

Art. 28. Les chambres speciales prevues aux articles 26 et 27 peuvent, avec 
Ie consentement des parties en cause, sieger ailleurs qu'a La Raye. 

Art. 29. En vue de la prompte expedition des affaires, la Cour compose 
annuellement une chambre de trois juges, appeIee a statuer en procedure som
maire, lorsque les parties Ie demandent. 

Art. 30. La Cour determine par un reglement Ie mode suivant lequel elle 
exerce ses attributions. Elle regIe notamment la procedure sommaire. 

Art. 31. Les juges de la nationalite de chacune des parties en cause con
servent Ie droit de sieger dans l'affaire dont la Cour est saisie. 

Si la Cour compte sur Ie siege un juge de la nationalite d'une seule des par
ties, l'autre partie peut designer pour sieger un juge suppIeant s'il s'en trouve 
un de sa nationalite. S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de pre
ference parmi les personnes qui ont ete l'objet d'une presentation en conformite 
des articles 4 et 5. 
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Si la Cour ne compte sur Ie siege aucun juge de la nationalite des parties, 
chacune de ces parties peut proceder a la designation ou au choix d'un juge de 
la meme maniere qu'au paragraphe precedent. 

Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour l'appli
cation des dispositions qui precedent que pour une seule. En cas de doute, la 
Cour decide. 

Les juges designes ou choisis, comme il est dit aux paragtaphes 2 et 3 du 
present article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 16, 17, 20, 24 
du present acte. Ils statuent sur un pied d'egalite avec leurs collegues. 

Art. 32. Les juges titulaires re90ivent une indemnite annuelle a fixer par 
l' Assemblee de la Societe des Nations sur la proposition du Conseil. Cette indemnite 
ne peut etre diminuee pendant la duree des fonctions du juge. 

Le President re90it une indemnite speciale determinee de la meme maniere 
pour la duree de ses fonctions. 

Le Vice-President, les juges et les juges suppIeants re90ivent dans 1'exercice 
de leurs fonctions une indemnite a fixer de la meme maniere. 

Les juges titulaires et suppIeants qui ne resident pas au siege de la Cour 
re90ivent Ie remboursement des frais de voyages necessites par 1'accomplissement 
de leurs fonctions. 

Les indemnites dues aux juges designes ou choisis conformement a l'article 31 
sont reglees de la meme maniere. 

Le traitement du Greffier est fixe par Ie Conseil sur la proposition de la Cour. 
L'AssembIee de la Societe des Nations, sur la proposition du Conseil, adoptera 

un reglement special fixant les conditions sous lesquelles des pensions seront 
allouees au personnel de la Cour. 

Art. 33. Les frais de la Cour sont supportes par la Societe des Nations de 
la maniere que l' Assemblee decide sur la proposition du Conseil. 

Chapitre II. 
Competence de la Cour. . 

Art. 34. Seuls les Etats ou les Membres de la Societe des Nations ont qualite 
pour se presenter devant la Cour. 

Art. 35. La Cour est ouverte aux Membres de la Societe des Nations, ainsi 
qu'aux Etats mentionnes a 1'Annexe au Pacte. 

Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous reserve 
des dispositions particuIieres des traites en vigueur, regIees par Ie Conseil, et dans 
tous les cas, sans qu'il puisse en resulter pour les parties aucune inegalite devant 
la Cour*). 

Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre de la Societe des Nations, est partie 
en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour, que cette partie devra 
supporter. 

Art. 36. La competence de la Cour s~etend a toutes affaires que les parties 
lui soumettront, ainsi qu'a tous les cas specialement prevus dans les traites et 
conventions en vigueur. 

Les Membres de la Societe et Etats mentionnes a l' Annexe au Pacte pour
ront, soit lors de la signature ou de la ratification du Protocole, auquelle present 
acte est joint, soit ulterieurement, declarer reconnaitre des a present comme 
obligatoire, de plein droit et sans convention speciale vis-a-vis de tout autre 
Membre ou Etat acceptant la meme obligation, la juridiction de la Cour sur toutes 
ou quelques-unes des categories de differends d'ordre juridique ayant pour objet: 

a) L'interpretation d'un Traite. 
b) Tout point de droit international. 
c) La realite de tout fait qui, s'il etait etabli, .constituerait la violation d'un 

engagement international. 
d) La nature ou l'etendue de la reparation due pour la rupture d'un engage

ment international. 

*) Abdruck des Beschlusses des Volkerbundrates vom 17. Mai 1922 oben 
S.437. 
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La declaration ci-dessus visee pourra etre faite purement et simplement 
.ou sous condition de reciprocite de la part de plusieurs ou de certains Membres 
.ou Etats, ou pour un deIai determine. 

En cas de contestation sur Ie point de savoir si la Cour competente, la Cour 
decide. 

Art. 37. Lorsqu'un traite ou convention en vigueur vise Ie renvoi a une 
juridiction a etablir par la Societe des Nations, la Cour constituera cette juridiction. 

Art. 38. La Cour applique: 
1. Les. conventions internationales, soit .generales, soit speciales, etablissant 

des regles expressement reconnues par les Etats en litige; 
2. La coutume internationale comme preuve d'une pratique generale ac

.ceptee comme etant Ie droit; 
3. Les principes generaux de droit reconnus par les nations civilisees; 
4. Sous reserve de la disposition de l'article 59, les decisions judiciaires et 

la doctrine des publicistes les plus qualifies, comme moyen auxiliaire de determi
nation des regles de droit. 

La presente disposition ne porte pas atteinte a la faculte pour la Cour, si 
les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono. 

Chapitre III. 
Procedure. 

Art. 39. Les langues officielles de la Cour sont Ie fran9ais et l'anglais. Si les 
parties sont d'accord pour que toute la procedure ait lieu en fran9ais, Ie juge
ment sera prononce en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la 
procedure ait lieu en anglais, Ie jugement sera prononce en cette langue. 

A dMaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pour
ront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elIes prMereront, et 
l'arret de la Cour sera rendu fran9ais et en anglais. En ce cas, la Cour designera 
.en meme temps celui des deux textes qui fera foi. 

La Cour pourra, a la requete de parties, . autoriser l'emploi d'une langue 
autre que Ie fran9ais ou l'anglais. 

Art. 40. Les affaires sont portees devant la Cour, selon Ie cas, soit par notifi
.cation du compromis, soit par une requete, adressees au Grefie; dans les deux 
.cas, l'objet du differend et les parties en cause doivent etre indiques. 

Le Greffe donne immediatement communication de la requete a tous interesses. 
II en informe egalement les Membres de la Societe des Nations par l'entremise 

-du Secretaire general. 
Art.41. La Cour a Ie pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances 

l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent etre prises 
.a titre provisoire. 

En attendant l'arret definitif, !'indication de ces mesures est immediatement 
notifiee aux parties et au {lonsei!. 

Art. 42. Les parties sont representees par des agents. 
Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats. 
Art. 43. La procedure a deux phases: l'une ecrite, l'autre orale. 
La procedure ecrite comprend la communication a juge et a partie des me

moires, des contrememoires, et, eventuellement, des repliques, ainsi que de toute 
piece et document a l'appui. 

La communication se fait par l' entremise du Greffe dans l' ordre et les delais 
-determines par la Cour. 

Toute piece produite par l'une des parties doit etre communiquee a l'autre 
en copie certifiee conforme. 

La procedure orale consi~te dans l'auditiQn par la Cour des temoins, experts, 
agents, conseiIs et avocats. 

Art. 44. Pour toute notification a faire a d'autres personnes que les agents, 
conseiIs et avocats, la Cour s'adresse directement au Gouvernement de l'Etat 
sur Ie territoire duquel la notification doit produire effet. 

II en est de meme s'il s'agit de faire pro ceder sur place a l'etablissement 
-de tous moyens de preuve. 
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Art. 45. Les debats sont diriges par Ie President et a defaut de celuici par 
le Vice-President; en cas d'empechement, par Ie plus ancien des juges presents. 

Art. 46. L'audience est publique, a moins qu'il n'en soit autrement 
decide par la Cour ou que les deux parties ne demandent que Ie public ne soit 
'pas admis. 
, Art. 47. Il est tenu de chaque audience un proCl~s-verbal signe par Ie Greffier 
et Ie President. 

Ce prod:s-verbal a seul caractere authentique. 
Art. 48. La Cour rend des ordonnances pour la direction du proces, Ja de

termination des formes et delais dans lesquels chaque partie doit finalement con
clure; elle prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves. 

Art. 49. La Cour peut, meme avant tout debat, demander aux agents de 
produire tout document et de foutnir toutes explications. En cas de refus, elle en 
prend acte. 

Art. 50. A tout moment, la Cour peut confier une enquete ou une expertise 
a toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix. 

Art.51. Au cours des debats, tout~s questions utiles sont poses aux temoins 
et experts dans les conditions que fixera la Cour dans Ie reglement vise a l'article 30. 

Art. 52. Apres avoir rCQu les preuves et teIDoignages dans les delais de
termines par elle, la Cour peut' ecarter toutes depositions ou documents nouveaux 
qu'une des parties voudrait lui presenter sans l'assentiment de l'autre. 

Art. 53. Lorsqu'une des parties ne se presente pas, ou s'abstient de faire 
valoir ses moyens, l'autre partie peut demander a la Cour de lui adjuger ses con
clusions. 

La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a com
petence aux termes des articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondees 
,en fait et en droit. 

Art. 54. Quand les agents, avocats et conseils ont faitvaloir, sous Ie controle 
de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, Ie President prononce la cloture 
des debats. ' . 

La Cour se'retire en ·.Chambre du conseil pour deliberer. 
Les deliberations de la Cour Bont et restent secretes. 
Art. 55. Lea decisions de la Cour sont prises a la majorite des jUges presents. 
En cas de partage de voix, la voix du President ou de celui qui Ie remplace 

est preponderante. 
Art. 56. L'arret est motive. 
Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part. 
Art. 57. Si l'arret n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des 

juges, les dissidents ont Ie droit d'y joindre l'expose de leur opinion individuelle. 
Art. 58. L'arret est signe par Ie President et par Ie Greffier. Il est lu en 

.seance publique, les agents dument prevenus. 
Art. 59. La decision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en 

litige et dans Ie cas qui a ete decide. 
Art. 60. L'arret est de£initif et sans recours. En cas de contestation sur 

Ie sens et la portee de l'arret, il appartient a la Cour de l'interpreter, ala deIl),ande 
de toute partie. , 

Art.61. La revision de l'arret ne peut etre eventuellement demandee a la 
Cour qu'a raison de la decouverte d'un fait, de nature a exercer une influence deci
sive et qui, avant Ie prononce de l'arret, etait inconnu de la Cour et de la partie 
qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute a l'ignorer. . 

La procedure de revision s'ouvre par un arret de la Cour constatant expres
sement l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caracteres qui donnent 
ouverture a la revision, et declarant de ce chef la demande recevable. 

La Cour peut subordonner l'ouverture de la procedure en revision a l'exe
·cution prealable de l'arret. 

La demande en revision devra etre formee au plus tard dans Ie delai de six 
mois apres la decouverte du fait nouveau. 

Aucune demande de revision ne pourra etre formee apres l'expiration d'un 
delai de dix ans a dater de l'arret. . . 

v. Liszt-Fleischmann, Viilkerrecht, 12. Auf!. 43 
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~A.rt. 62. Lorsqu'un Etat estime que dans un differend un interet d'ordre 
juridique est pour lui en cause, il peut adresser a la Cour une requete, a fin d'inter
vention. 

La Cour decide. 
Art. 63. Lorsqu'il s'agit de l'interpretation d'une convention a laquelIe ont 

participe d'autres Etats que les parties en litige, Ie Greffe les avertit sans delai. 
Chacun d'eux a Ie droit d'intervepir' au prOCell, ep s'il exerce cette faculte, 

l'interpretation contenue dans la sentence est egalement obligatoire a son egard. 
Art. 64. S'il n'en est autrement decide par la Cour, chaque partie supporte 

ses frais de procedure. 

B. 
Reglement de Ill. COUI (vom 24. 3. 1922). 

Preambule. 
La Cour, vu l'article 30 de son Statut, arrete Ie present Reglement: 

Chapitre I. De Ill. COUI. 

Titre l. - Constitution de la Cour. 
Section A. Des juges et des assesseurs. 

Art. l. Sous reserve des dispositions de l'article 14 du Statut, la periode de 
fonctions des juges titulaires et suppleants commence a courir Ie l er janvier de 
I'annee qui suit leur election. 

Art. 2. Les juges titulaires et suppleants, elus au cours d'une, session an
t8rieure de l'Assemblee et du Conseil de la Societe des Nations, prennent seance 
respectivement avant les juges titulaires et suppleants elus au cours de sessions 
ulterieures. Les juges titulaires et suppleants, elus au cours de la meme session, 
ont Ie rang que leur assigne leur anciennete d'age. Les juges titulaires ont la 
preseance sur les juges suppleants. 

Les juges nationaux choisis en dehors de la Cour, en vertu des dispositions 
de l'article 31 du Statut, prennent seance apres les juges suppleants, dans l'ordre 
d'ancienne~e d'age. 

Le tableau des juges suppleants est dresse en conformite des memes principes. 
Le Vice-President siege a la droite du President. Les autres juges siegent 

a la gauche et a la droite du President, selon l'ordre ci-dessus etabli. 
Art. 3. Les juges suppleants dont la presence est necessaire, sont appeles 

dans l'ordre du tableau vise a l'article precedent, de telIe sorte que chacun d'eux 
soit convoque a son tour jusqu'a l'epuisement du tableau. 

Lorsqu'un juge suppleant est trop eloigne du siege de la Cour pour pouvoir. 
selon I'opinion du President, etre touche utilement par une convocation, celIe-ci 
sera adressee au juge suppleant qui Ie suit immediatement dans l'ordre du tableau. 
sans prejudice du droit pour celui qui aurait du la recevoir, d'etre appele, s'il 
est possible, la premiere fois que la presence d'un juge suppleant sera exigee. 

Le juge suppleant qui a ete saisi d'une affaire doit etre appele, si besoin 
en est en dehors de son tour, afin d'en poursuivre l'examen, jusqu'a ce que la 
solution soit intervenue. 

L'appel fait a un juge suppleant comme juge national dans une affaire de
terminee, en vertu de l'article 31 du Statut, ne compte pas pour I'application du 
present article. 

Art. 4. Dans Ie cas ou une ou plusieurs parties ont Ie droit de nommer un 
juge ad hoc de leur nationalite, la Cour pleniere peut sieger avec un nombre de 
juges plus eleve que onze. 

La Cour, apres avoir constate, en confOl'mite de l'article 31 du Statut, que 
plusieurs parties font cause commune et qu'aucune d'elIes ne compte, sur Ie siege. 
un juge de sa nationalite, les invite a se met'tre d'accord pour designer, dans un 
delai fixe par eIle, un juge suppleant de la nationalite de l'une d'entre eIles; ou, 
s'il n'en existe pas, un juge choisi selon les principes dudit article. 

Si, a l'expiration du delai, les parties n'ont pas notifie leur designation ou 
leur choix, elles sont reputees avoir renonce a la faculte que leur confere l'article 31. 
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Art. 5. Tout membre de la Cour, ainsi que tout juge appeIe a la completer 
en vertu de l'article 31 du Statut, inaugure ses fonctions en prenant, conforme
ment a l'article 20 dudit Statut, l'engagement solennel suivant: 

"Je declare solennellement que j'exercerai tous mes devoirs et attributions 
de juge en tout honneur et devouement, en pleine et parfaite impartialite et en 
toute conscience." 

En vue de cette declaration, la Cour peut, Ie cas .. €cheant, etre convoquee 
en seance publique speciale. 

A la seance publique d'ouverture tenue apres Ie renouvellement integral de 
Ia Cour, la declaration prescrite est faite d'abord par Ie President, puis par Ie 
Vice-President et ensuite par Ies autres juges dans l'ordre etabli dans l'article 2. 

Art. 6. Pour l'application de l'article 18 du Statut, Ie President ou, Ie cas 
echeant, Ie Vice-President, convoque les juges titulaires et suppleants. Le membre 
mis en cause est admise a fournir des explications, apre3 quoi 1110 question est 
discutee et mise aux voix, hors la presence de ce membre. Si l'unanimite des 
membres presents est acquise, Ie Greffier procede a Ia notification prescrite dans 
Iedit article. 

Art. 7. Le President recueille tous renseignements utiles, propres a eclairer 
Ia Cour sur Ie choix des assesseurs techuiques, dans chaque affaire. Pour les affaires 
mentionnees a l'article 26 du Statut, il consulte notamment Ie Conseil d'admini
stration du Bureau International du Travail. 

Les assesseurs sont designes, ala majorite absolue, soit par 1110 Cour, soit par 
la Chambre speciale a laquelle ressortit l'affaire a regler. 

Art. 8. Les assesseurs prennent, a Ia premiere seance de Ia Cour a laquelle 
ils assistent, l'engagement solennel suivant: 

"Je declare solennellement que j'exercerai tous mes devoirs et attributions 
d'assesseur en tout honneur et devouement, en pleine et parfaite impartialite et 
en toute conscience, et que j'observerai scrupuleusement toutes Ies prescriptions 
du Statut et du Reglement de Ia Cour." 

Section B. De ia Presidence. 

Art. 9. L'election du President et du Vice-President a lieu a Ia fin de la 
session ordinaire qui precede immediatement Ie terme normal des fonctions du 
President et du Vice-President sortants. 

Apres Ie renouvellement integral de la Cour, l'election du President et du 
Vice-President a lieu au debut de Ia session qui suit. Le President et Ie Vice
President elus dans ces circonstances entrent en fonctions Ie jour de leur election; 
ils restent en fonctions jusqu'a l'expiration de la seconde annee qui suit celle de 
leur election. 

Si Ie President ou Ie Vice-President cesse de faire partie de Ia Cour avant 
Ie terme normal de ses fonctions, une election a lieu afin de choisir un rempla9ant 
pour la periode restant a courir. Si cela est necessaire, la Cour peut, a cette effet, 
etre convoquee en session extraordinaire. 

Pour les elections visees au present article, Ie vote a lieu au scrutin secret; 
Ie candidat qui obtient la majorite absolue est declare elu. 

Art. 10. Le President dirige les travaux et les services de la Cour; il preside 
ses seances plenieres. 

Art. 11. Le Vice-President remplace Ie President en cas d'empechement, 
ou en cas de cessation de fonctions jusqu'a ce qu'il ait ete pourvu par la Cour 
a Ia designation du nouveau President. 

Art. 12. Le President doit etre domicilie dans un rayon qui n'excede pas 
dix kilometres autour du Palais de la Paix, a La Haye. 

Les grandes vacances du President ne doivent pas depasser trois mois. 
Art. 13. Apres Ie renouvellement integral de Ia Cour, et jusqu'a l'election du 

President et du Vice-President, Ia presidence est exercee par celui des juges auquel 
l'ordre fixe par l'article 2 donne la preseance. 

II en est de meme en cas d'empechement simultane du President et du Vice
President ou en cas de vacance simultanee de leurs fonctions. 

43* 
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Section C. Des Chambres. 
Art. 14. Les membres des Chambres cOIistituees en vertu des articles 26. 

27 et 29 du Statut sont designes par la Cour siegeant en seance pleniere, a la ma
jorite absolue des yoU:; il est tenu compte, pour cette designation, sous reserve 
des stipulations de l'article 9. dudit Statut, des preferences exprimees par les juges. 

Les juges rempla9ants, vises aux articles 26 et 27 du Statut, sont designes 
de la meme maniere. Deux juges 'sont egalement designes pour remplacer celui 
des juges membre de la Chambre de procedure sommaire qui se trouve 'dans 
l'impossibilite de sieger. 

nest procede it l' election it la fin de la session ordinaire de la Cour, et la 
duree assignee aux fonctions des elus a pour point de depart Ie ler janvier de 
'l'annee suivante. 

Toutefois, apres Ie renouvellement integral de la Cour, l'election a lieu au 
debut de la premiere session qui suit. La periode de fonctions commence Ie jour 
de l'election; elle prend fin, en ce qui concerne la Chambre prevue it l'article 29 
du Statut, it l'expiration de la meme annee et, en ce qui concerne les Chambres 
.visees aux articles 26 et 27, it l'expiration de la deuxieme annee it compter de 
l' election. 

Les Presidents des Chambres sont nommes par la Cour en seance pIeniere. 
Cependant Ie President de la Cour preside de plein droit toute Chambre dont il 
est elu membre; de meme, Ie Vice-President de la Cour preside de plein droit toute 
Chambre dont il est elu membre et it laquelle n'appartient pas Ie President de 
la Cour. 

Art. 15. Les Chambres speciales pour questions de travail et pour questions 
de communications et de transit, ne peuvent pas sieger avec un nombre de juges 
plus eleve que cinq. 

Sous reserve des disp03itions du deuxieme alinea de l'article precedent, la 
composition de la Chambre de procedure sommaire ne peut pas etre modifiee. 

Art.·16. Les juges suppIeants ne sont convoques pour completer les Chambres 
speciales ou la Chambre de procedure sommaire, que si Ie nombre requis ne peut 
etre parfait par la presence de juges titulaires. 

Section D. Du Greffe. 
Art. 17. La Cour choisit son Greffier parmi les candidats proposes par les 

membres de la Cour. 
L'election a lieu au scrutin secret et it la majorite des voix. En cas de partage 

de yoU:, Ie President a vou: preponderante. 
Le Greffier est elu pour une periode de sept ans, it compter du 1 er janvier 

de l'annee qui suit celle pendant laquelle l'election a eu lieu. nest reeligible. 
Si Ie Greffier cesse ses fonctions avant l'expiration du terme ci-dessus fixe, 

une election a lieu afin de lui choisir un successeur. 
Art. 18. Avant son entree en ·foD.ctions, Ie Greffier fait, en seance pIeniere 

de la Cour, la declaration suivante: 
"Je prends l'engagement solennel d'exercer en toute loyaute, discretion et 

conscience, les fonctions qui m'ont ete confiees en rna qualite de Greffier de la 
Cour Permanente de Justice Internationale." 

Les autres fonctionnaires du Greffe prennent un engagement analogue de
vant Ie President, en presence du Greffier. 

Art. 19. Le Greffier doit etre domicilie dans un rayon qui n'excede pas dix 
kilometres autour du Palais de la Paix, it La Raye. 

Les grandes vacances du Greffier ne doivent pas depasser deux mois. 
Art. 20. Le personnel du Greffe est nomme par la Cour, sur la proposition 

du Greffier. 
Art.21. Le statut du personnel du Greffe est adopte par Ie President sur 

la proposition du Greffier, sauf approbation ulMrieure de la Cour. 
Art. 22. Sur la proposition du Greffier, la Cour determine et modifie l'organi

sation du Greffe. Le President designe, sur la presentation du Greffier, Ie fonction
naire du Greffe qui Ie remplace en cas d'empechement, ou en cas de cessation de 
fonctions jusqu'it ce qu'il ait ete pourvu it la designation de son successeur. 
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Art. 23. Les registres des archives sont tenus de fa90n a donner tous les 
renseignements neoossaires, entre autres sur les points suivants: 

l. pour chaque affaire ou question, tous les documents y relatifs, et toutes 
lea suites donnees, par ordre chronologique; tous ces documents portent Ie meme 
numero de dossier et sont numerotes selon l'ordre dans lequel ils ont eM classes 
dans 00 dossier; 

2. toutes lea decisions de 130 Cour, par ordre chronologique, avec reference 
aux dossiers respectifs; 

3. tous lea avis consultatifs emis par 130 Cour, par ordre chronologique avec 
reference aux dossiers respectifs; 

4. toutes notifications et communications analogues envoyees par 130 Cour, 
avec reference aux dossiers respectifs. 

Les index figurant dans les archives comprennent: 
l. un fichier de noms propres avec les references necessaires; 
2. un fichier des sujets par ordre de matieres, avec les references necessaires. 
Art. 24. Aux heures fixees par Ie President, Ie Greffier re90it tous docu· 

ments, et fournit tous renseignements sous reserve de l'article 38 du present Regle
ment ainsi que de son devoir professionnel de discretion. 

Art. 25. Le Greffier sert d'intermediaire a toutes les communications ema
nant de la Cour ou qui lui sont adressees. 

Le Greffier vellie a ce que 130 date d'expedition et de reception de toutes ces 
communications et notifications puisse etre facilement controlee. En cas d'expe
dition par 130 poste de communications ou notifications, celles-ci sont recommandees. 
Les communications adressees aux representants officiels ou aux agents des par
ties, sont considerees comme ayant eM adressees aux parties elles-memes. La 
date de reception est notee sur tous les documents parvenant au Greffier et il en 
est donne a l'expediteur, sur 130 demande de celui-ci, un re9u portant 130 date de 
reception de ces documents et les numeros sous lesquels ils ont eM enregistres. 

Art. 26. Le Greffier a 130 responsabiliM des archives, des comptes et de tous 
travaux administratifs. n a 130 garde des sceaux et cachets. n assiste a toutes 
les seances pIenieres de 130 Cour et, soit en personne, soit en designant un repre
sentant approuve par 130 Cour, a toutes les seances des diverses Chambres; les 
proces-verbaux des seances sont rediges !l0us sa responsabiliM. 

De plus, il remplit toutes les fonctions qui peuvent lui etre devolues aux 
termes du present Reglement. 

De plus, il remplit toutes les fonctions qui peuvent lui etre devolues aux 
termes du present Reglement. 

Une Instruction approuvee par Ie President, sur 130 proposition du Greffier, 
determine Ie detail des attributions du Greffe. 

Titre 2. - Fonctionnement de 130 Cour. 
Art. 27. L'annee qui suit Ie renouvellement integral de 130 Cour, 130 session 

ordinaire de celle-ci commence Ie quinze janvier. 
Si Ie jour fixe pour une session est considere comme jour ferie a l'endroit ou 

siege 130 Cour, 130 session commence Ie jour ouvrable suivant. 
Art. 28. Le role des affaires est dresse et tenu a jour par Ie Greffier sous 

130 responsabiliM du President. Le role, pour une session determinee, contient 
·toutes les questions soumises a 130 Cour pour avis consultatif, ainsi que toutes les 
affaires a elle soumises pour decision et pour lesquelles 130 procedure ecrite est 
terminee, dans l'ordre de reception par Ie Greffier de l'acte par lequella Cour a 
eM Eaisie de 130 question ou de l'affaire. Dans Ie cas ou, au cours d'une session, une 
question est portee devant 130 Chambre, ou 130 procedure ecrite au sujet d'une affaire 
ou question vient a se terminer, il appartient a 130 Cour de decider si cette question 
ou affaire doit etre ajouMe au role de 130 session. 

Le Greffier prepare et tient a jour des eriraits du role ci-dessus, indiquant 
tous les litiges qui doivent etre examines respectivement par les Chambres. 

Enfin, Ie Greffier prepare et tient a jour un role des affaires soumises a revision. 
Art. 29. Pendant les sessions, les dates et heures des seances sont fixees 

par Ie President. 
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Art. 30. Si, dans une des seances plenieres de la Cour, il est impossible d'at
teindre Ie quorum exige, la Cour s'ajourne jusqu'a ce que Ie quorum soit atteint. 

Art. 31. La Cour delibere en Chambre du conseil sur la decision de toute 
affaire ou sur Ia reponse a toute question a elle soumises. 

Pendant les deliberations visees a l'alinea precedent, seules les personnes 
autorisees a y prendre part, ainsi que Ie Greffier, sont presents dans la Chambre 
du conseil. Aucune autre personne ne peut y etre admise qu'en vertu d'une de
cision speciale de la Cour motivee par des circonstances exceptionnelles. 

Chacun des membres de la Cour, presents a la deliberation, exprime son 
opinion motivee. 

Les conclusions adoptees, apres discussion finale, par la majorite des membres, 
determinent la decision de la Cour. 

Tout membre de la Cour peut demander qu'une question, devant etre mise 
aux voix, soit formulee en termes precis dans les deux langues officielles et distri
buee a la Cour. II est fait droit a cette demande. 

Chapitre II. De Is procedure. 

Titre 1. - Procedure contentieuse. 

Section A. Dispositions generales. 
Art. 32. Les dispositions du present titre sont etablies sans prejudice de 

l'adoption par Ia Cour d'autres regles que les parties interessees pourraient pro
poser d'un commun accord, en tenant compte des circonstances particulieres 
a chaque affaire. 

Art. 33. Dans chaque cas determine, les delais Bont fixes par Ia Cour en 
assignant une date precise pour les divers actes de procedure; elle tient compte, 
autant que possible, de l'accord des parties. 

La Cour peut prolonger les delais fixes par elle. Elle peut egalement, dans 
des circonstances speciales, decider qu'un acte de procedure entrepris apres l'ex
piration du delai fixe, est considere comme valable. 

Si la Cour ne siege pas, et sous reserve de toute decision ulterieure qu'elle 
pourrait prendre, les pouvoirs qui lui sont conferes, aux termes du present article, 
sont exerces par Ie President. 

Art. 34. Toute piece de procedure presentee a la Cour doit etre accompagnee 
d'au moins trente copies imprimees ·et certifiees conformes. Le President a la 
faculte d'ordonner Ie depot de copies supplementaires. 

Section B. Procedure devant la Cour et devant les Chambres 
speciales (articles 26 et 27 du Statut). 

I. Introduction de l'instance. 
Art. 35. Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par un compromis, celui-ci, 

ou l'acte par lequel il est notifie a la Cour, mentionne les domiciles elus au siege 
de la Cour ou les notifications .et communications aux parties doivent etre respec
tivement envoyees. 

Dans tous autres cas OU la Cour est competente, la requete comprend, outre 
l'indication de l'objet du differend et des parties en cause, un expose succinct 
des faits, la designation de la chose demandee, ainsi que l'election au siege de la 
Cour d'un domicile OU les notifications et communications sont envoyees. 

Si l'instance est introduite par une requete, la premiere piece de procedure 
notifiee en reponse a celle-ci fait mention du domicile elu au siege de la Cour, OU 
toute notification ou communication ulterieure concernant l'affaire doit etre 
envoyee. 

Si la notification du compromis ou la requete contient une demande tendant 
a ce que l'affaire soit renvoyee a l'une des Chambres speciales visees aux articles 26 
et 27 du Statut, il est fait droit a cette demande pour autant que les parties sont 
d'accord. 
,- II en est de meme si la demande vise l'adjonction d'assesseurs techniques 
aux termes de l'article 27 du Statut, ou Ie renvoi de l'affaire deva.nt la Chambre 
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de procedure sommaire, pourvu, dans ce dernier cas, que I'affaire ne concerne 
pas les matieres indiquees aux articles 26 et 27 du Statuto 

:Art. 36. Le Greffier communique immediatement a tous les membres de la 
Cour les compromis ou requetes qui lui ont ete notifies. 

II. Procedure ecrite. 
Art. 37. Si les parties sont d'accord pour que toute la procedure ait lieu soit 

en fran9ais, soit en anglais, les pieces de procedure sont presentees seulement 
dans la langue adoptee par les parties. 

A defaut d'un accord fixant la langue dont il est fait usage, les pieces sont 
presentees en fran9ais ou en anglais. 

Si I'emploi d'une langue autre que Ie fran9ais ou I'anglais est autorise, une 
traduction en fran9ais ou en anglais est jointe a I'original des pieces presentees. 

Le Greffier n'est pas tenu de preparer des traductions de3 pieces presentees 
conformement aux dispositions ci-dessus. . 

Dans Ie cas de pieces volumineuses, la Cour ou, si elle ne siege pas, Ie Pre
sident, peut autoriser, sur demande de la partie interessee, la presentation de tra
ductions partielles. 

Art. 3S. La Cour ou, si elle ne siege pas, Ie President, apres avoir entendu 
les parties, peut ordohner que Ie Greffier tienne a la disposition du Gouvernement 
de tout Etat admis a ester en justice devant la Cour, les memoires et contreme-
moires de chaque affaire. . 

Art. 39. Si I'instance est introduite par la notification d'un compromis, et 
sauf accord contraire des parties, les pieces de procedure suivantes peuvent etre 
presentees dans l'ordre indique ci-dessous, savoir: 

un memoire, par chacune des parties, dans un meme deIai; 
un contrememoire, par chacune des parties, dans un meme delai; 
une replique, par chacune des parties, dans un meme delai. 
Si !'instance est introduite par requete, et sauf accord contraire des parties, 

les pieces de procedure sont presentees dans 1'0rdre indique ci-dessous, savoir: 
Ie memoire par la partie demanderesse; 
Ie contrememoire, par la partie de£enderesse; 
la replique par la partie demanderesse; 
la duplique par la partie de£enderesse. 
Art. 40. Les memoires comprennent: 
1. un expose des faits sur lesquels la demande est fondee; 
2. un expose de droit; 
3. les conclusions; 
4. Ie borderau des pieces a l'appui, qui sont annexees au memoire. 
Les contrememoires comprennent: 
1. la reconnaissance ou la contestation des faits mentionnes dans Ie memoire; 
2. Ie cas echeant, un expose additionnel des faits; 
3. un expose de droit; 
4. des conclusions fondees sur les faits enonces; ces conclusions peuvent 

comprendre des demandes reconventionnelles, pour autant que ces dernieres 
rentrent dans la competence de la Cour; 

5. Ie bordereau des pieces a I'appui, qui sont annexees au contrememoire. 
Art. 41. La procedure ecrite une fois terminee, Ie President fixe la date 

d'ouverture de la procedure orale. 
Art. 42. Le Greffier transmet a chacun des membres de la Cour, au fur et 

a mesure de leur presentation, copie de toutes les pieces formant Ie dossier complet 
de l' affaire. 

III. Procedure orale. 
Art. 43. En cas de seance publique, Ie Greffier fait publier dans les journaux 

toutes indications utHes sur la date et I'heure fixees. 
Art. 44. Le Greffier prend toutes dispositions pour pouvoir faire traduire 

de fran9ais en anglais ou d'anglais en fran9ais, les exposes, questions et reponses, 
comme la Cour en ordonne. 

Lorsque, soit aux termes du troisieme alinea de I'article 39 du Statut, soit 
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dans un cas particulier, une langue autre 'que Ie fran<;ais ou l'anglais est employee. 
il incom be a la partie interessee de prendre toutes dispositions pour la traduction 
dans l'une ou l'autre des langues officielles. Dans Ie cas de temoins.ou d'eJ!:perts 
qui se presentent sur l'invitation de la Cour, ce devoir incombe au Greffier. ' 

Art. 45 . Dans chaque cas particulier, la Cour statue sur la question de savoir 
si les representants des parties doivent plaider avant ou apres la presentation des 
divers moyens de preuve, la discussion de ces moyens etant toujours reservee. 

. Art. 46. L'ordre dans lequel les agents, avocats ou conseils sont appeIes a 
prendre la parole, est determine par la Cour, sauf accord a ce sujetentre les parties. 

Art. 47. Chaque partie fait connaitre a la Cour et aux autres parties, en 
temps utile, avant l'ouverture de la procedure orale, tous moyens de preuve 
qu'elle entend employer, ainsi que les noms, prenoms, qualite et domicile des te
moins qu'elle desire faire entendre. 

Elle indique egalement, en termes generaux, Ie ou les points sur lesquels doit 
porter Ie temoignage. 

Art. 48. La Cour peut, sous reserve des dispositions de l'article 44 du Statut, 
inviter les parties a presenter des temoins on demander la production de tous 
autres moyens de preuve sur des points de fait au sujet desquels les parties ne 
sont pas d'accord. 

Art. 49. La Cour ou, si elle ne siege pas, Ie President, prend, soit a la de
mande de l'une des parties, soit sur sa propre initiative, les mesures requises en 
vue de l'audition de temoins en dehors de la Cour. 

Art. 50. Avant de faire sa deposition devant la Cour, chaque temoin prend 
l'engagement solennel suivant: 

"Je declare solennellement, en tout honneur et en toute conscience, que 
je dirai la verite, toute la verite, et rien que la verite. " 

Art.51. Les temoins sont interroges par les representants des parties sous 
l'autorite du President. Des questions peuvent leur etre posees par Ie President 
et apres lui par les juges. 

Art. 52. Les indemnites des temoins qui se presentent sur l'invitation de la 
Cour sont payees sur les fonds de la Cour. 

Art. 53. Tout rapport ou tout proces-verbal concernant une enquete faite a 
la demande de la Cour en conformite de l'article 50 du Statut, ainsi que les rapports 
d'experts. presentes ala Cour aux termes du meme article, sont immediatement 
communiques aux . parties. 

Art. 54. II est etabli un compte-rendu des. depositions. Ce compte-rendu 
est lu a chaque temoin en ce qui Ie concerne et approuve par lui. 

La Cour decide dans chaque cas special, s'il doit etre etabli, pour son usage. 
des comptes-rendus stenographiques de tout ou partie des autres elements de la 
procedure orale. . 

Art. 55. Le proces-verbal vise a l'article 47 du Statut mentionne notamment: 
1. les noms des juges; 
2. les noms des agents, avocats et conseils; 
3. les noms, prenoms, qualite et domicile des temoins entendus; 
4. l'indication des autres preuves employees; 
5. les declarations faites par les parties; 
6. toutes decisions de la Cour prises a l'audience. 
Art. 56. Avant la cloture des debats, chaque partie peut presenter la note 

de ses frais. 
IV. Mesures conservatoires. 

Art. 57. Lorsque la Cour ne' siege pas, l'indication des mesures conserva
toires est faite par Ie President. 

En cas de refus de la part des parties, de se conformer aux indications de 1a 
Cour ou du President concernant les mesures conservatoires, il en est pris acte. 

V. Intervention. 
Art. 58. Toute requete a fin d'intervention, aux termes de l'article 62 du 

Statut, est communique au Greffier au plus tard avant l'ouverture de la proce
dure orale. 
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La Cour peut, toutefois, en raison de circonstances exceptionnelles, prendre 
en consideration une requete present6e plus tard. 

Art. 59. La requete visee a l'article precMent contient: 
l. la specification de l' affaire; 
2. l'expose des raisons de droit et de fait justifiant l'intervention; 
3. Ie bordereau des pieces a l'appui, qui sont annexees. 
La requete est immediatement communiquee aux parties qui font parvenir 

au Greffier leurs observations dans Ie delai fixe par la Cour ou, si elle ne siege pas, 
par Ie President. 

Art. 60. Tout Etat desirant intervenir aux termes de l'article 63 du Statut, 
en informe par ecrit Ie Greffier au plus tard avant la procMure orale. 

La Cour ou, si elle ne siege pas, Ie President, prend les mesures necessaires 
pour permettre a l'Etat intervenant de prendre connaissance des documents de 
l'affaire, pour autant qu'ils concernent l'interpretation de la convention en cause. 
et de soumettre a la Cour ses observations a ce sujet. 

VI. Accord. 
Art.6l. Si les parties tombent d'accord sur la solution a donner au litige, 

et notifient cet accord par ecrit a la Cour avant la cloture de la procedure, la Cour 
donne acte de l'accord intervenu. 

Si, d'un commun accord, les parties notifient par ecrit a la Cour qu'elles 
renoncent, a poursuivre la procedure, la Cour prend acte de cette renonciation 
et la procedure prend fin. 

VII. Arret. 
Art. 62. L'arret comprend: 
l. ·la date a laquelle il est rendu; 
2. les noms des juges qui y ont pris part; 
3. l'indication des parties; 
4. les noms des agents des parties; 
5. les conclusions des parties; 
6. les circonstances de fait; 
7. les raisons de droit; 
8. Ie dispositif; 
9. la decision visee a l'article 64 du Statut, s'il y a lieu. 
Les opinions contraires des juges qui Ie desirent sont jointes a l'arret. 
Art. 63. Apres lecture en seance publique, Ie texte de l'arret est immediate

ment communique a toutes les parties int6ressees et au Secretaire general de la 
Societ6 des Nations. 

Art. 64. L'arret est considere comme ayant force obligatoire du jour OU 
il a et6 lu en seance publique, conformement a l'article 58 du Statuto 

Art. 65. Un recueil imprime des arrets de la Cour est publie sous la respon
sabilit6 du Greffier. 

VIII. Revision. 
Art. 66. La demande en revision est introduite dans les memes formes que 

la requete visee a l'article 40 du Statuto 
Elle comprend: 
l. la mention de l'arret attaque; 
2. Ie fait sur lequella requete est fondee; 
3. Ie bordereau des pieces a l'appui, qui sont annexees. 
Le Greffier doit notifier immediatement la demande en revision aux autres 

parties int6ressees; celles-ci peuvent presenter leurs observations, dans Ie delai 
fixe par la Cour ou, si elle ne siege pas, par Ie President. 

Si l'arret attaque a et6 rendu en seance p16niere, la Cour connait egalement 
en seance p16niere, de la demande en revision. Si l'arret attaque a et6 rendu par 
une des Chambres visees aux articles 26, 27 ou 29 du Statut, la meme Chambre 
connait de la demande en revision. Dans tous les cas, l'article 13 du Statut est 
applicable. 
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Si la Cour, en vertu du troisit3me alinea de l'article 61 du Statut, fait de· 
pendre, par arret special, la rec(3vabilite de la requete d'une execution prealable 
de l'arret attaque, cette condition est immeq.iatement portee a la connaissance 
du demandeur par Ie Greffier, et la procedure en revision est suspendue jusqu'a 
ce que Ie Greffier ait re(;m la preuve de l'execution prealable de l'arret attaque et 
que cette preuve ait ete admise par la Cour. 

Section C. Procedure sommaire. 
Art. 67. Sous reserve des dispositions de la presente section, les Hlgles fixees 

pour la procedure devant la Cour pIeniere s'appliquent a la procedure sommaire. 
Art. 68. Des reception par Ie Greffier de l'acte introductif d'instance d'une 

affaire qui, en vertu de l'accord des parties, doit etre reglee en procedure sommaire, 
Ie President convoque, dans Ie delai Ie plus bref possible, la Chambre visee a 
l'article 29 du Statuto 

Art. 69. La procedure sommaire est ouverte par la presentation, par chaque 
partie, d'un memoire ecrit. Communication en est faite par Ie Greffier aux 
membres de la Chambre et a la partie adverse. 

Les memoires font mention des moyens de preuve que les parties desirent 
eventuellement employer. 

Si la Chambre ne se considere pas comme suffisamment eclairee par les 
memoires, elle peut instituer, sauf accord contraire des parties, une procedure 
orale. Elle fixe la date pour l'ouverture de cette procedure. 

A l'audience, la Chambre demande aux parties des explications verbales. 
Elle peut admettre la production de tous moyens de preuve mentionnes dans 
les memoires. 

Si l'audition des temoins ou experts, dont les noms sont indiques dans les 
memoires, est demandee, ces temoins ou experts doivent se trouver, en temps 
utile, a la disposition de la Chambre. 

Art. 70. L'arret est rendu par la Cour statuant en Chambre de procedure 
sommaire, et lecture en est donnee en audience publique de la Chambre. 

Titre 2. - Procedure consultative. 
Art. 7l. Les avis consultatifs sont emis apres deliberation par Ia Cour en 

seance pIeniere. 
Les opinions dissidentes des juges qui Ie desirent soint jointes a l'avis. 
Art. 72. Les questions sur Iesquelles l'avis consultatif de la Cour est de· 

mande, sont exposees a la Cour par une requete ecrite, signee soit par Ie President 
de l'AssembIee ou par Ie President du Conseil de Ia Societe des Nations, soit par 
Ie Secretaire General de Ia Societe agissant en vertu d'instructions de l'AssembIee 
ou du Conseil. 

La requete formule, en termes precis, la question sur laquelle l'avis de la Cour 
est demande. II y est joint tout document pouvant servir a elucider la question. 

Art. 73. Le Greffier notifie immediatement la requete demandant l'avis 
consultatif, aux membres de la Cour ainsi qu'aux Membres de la Societe des Na· 
tions par l'entremise du Secretaire general de la Societe, et aux Etats mentionnes 
a l' Annexe du Pacte. 

Les organisations internationales susceptibles de fournir des renseignements 
sur la question en re90ivent communication. 

Art. 74. Tout avis consultatif qui serait donne par la Cour, ainsi que la 
requete a laquelle il repond, sont imprimes dans un recueil special publie sous 
la responsabilite du Greffier. 

Titre 3. - Erreurs. 
Art. 75. La Cour ou, si elle ne siege pas, Ie President, ala faculte de corriger 

toute erreur materielle qui se serait glissee dans une ordonnance, un arret ou un 
avis, a la suite d'une faute ou d'une omission accidentelle. 

Fait a La Haye, Ie vingt·quatre mars mil neuf cent vingt.deux. 
Le President: Le Greffier: 

(s.) Loder. (s.) A. Hammarskj old. 
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6. 
Internationale Luftrechtskonvention. Paris, 13. Oktober 1919. 
Les Etats-Unis d'Amerique, ~a Belgique, La Bolivie, Le Bresil, L'Empire Bri
tannique, La Chine, Cuba, L'Equateur, La France, La Grece, Le Guatemala, Haiti, 
Le Hedjaz, Le Honduras, L'Italie, Le Japon, Le Liberia, ~e Nicaragua, Le Panama, 
Le Perou, L'l, Pologne, Le !,ortugal, La Roumanie, L'Etat Serbe-Croate-Slovene, 

Le Siam, L'Etat Tchecho-Slovaque et L'Uruguay, 
Considerant les progres de la navigation aerienne et l'interet universel d'une 

reglementation commune; 
Estimant qu'il est necessaire de poser, des it present, certains principes et 

certaines regles propres it eviter des controverses; 
Animes du desir de favoriser Ie developpement par l'air des communications 

internationales dans un but pacifique; 
Ont resolu de conclure une convention it cet effet et ont designe pour leurs 

Plenipotentiaires . . 
(folgen die Namen der Delegierten.) 

Chapitre Premier. - Principes generaux. 
Article Premier. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que chaque 

Puissance a la souverainete complete et exclusive sur l'espace atmospherique au
dessus de son territoire. 

Au sens de la presente Convention, Ie territoire d'un Etat sera entendu 
comme comprenant Ie territoire national metropolitain et colonial, ensemble 
les eaux territoriales adjacentes audit territoire. 

Art. 2. Chaque Etat contractant s'engage it accorder en temps de paix, 
aux aeronefs des autres Etats contractants, la liberte de passage inoffensif au
dessus de son territoire, pourvu que les conditions etablies dans la presente Con
vention soient observees. 

Les regles etablies par un Etat contra;.ctant pour l'admission, sur son terri
toire des aeronefs ressortissant aux autres Etats contractants, doivent etre appli
quees sans distinction de nationalite. 

Art. 3. Chaque Etat contractant a Ie droit d'interdire pour raison d'ordre 
militair~ ou dans l'interet de la securite publique, aux aeronefs ressortissant aux 
autres Etats contractants, sous les peines prevues par sa legislation et sous reserve 
qu'il ne serl} fait aucune distinction it cet egard entre ses aeronefs prives et ceux 
des autres Etats contractants, Ie survol de certaines zones de son territoire. 

Dans se cas, l'emplacement et l'etendue des ,zones interdites, seront pre
alablement rendus publics et notifies aux autres Etats contractants. 

Art. 4. Tout aeronef, qui s'engage au-dessus d'une zone interdite, sera tenu, 
des qu'il s'en apercevra de donner Ie signal de detresse prevu au paragraphe 17 
de l' AnnexeD*) et devra atterrir, en dehors d~ la zone interdite, Ie plus tot et Ie plus 
pres possible, sur l'un des aerodromes de l'Etat indument survole. 

Chapitre II. - NationaliM des aeronefs. 
Art. 5. Aucun Etat contractant n'admettra, si ce n'est par une autorisation 

speciale et temporaire, la circulation au-de~sus de son territoire, d'un aeronef ne 
possedant pas la nationalite de l'un des Etats, contractants. 

Art. 6. Les aeronefs ont la nationalite de l'Etat, sur Ie registre duquel ils sont 
immatricules, conformement aux prescriptions de la Section I (c) de l'Annexe A*). 

Art. 7. Les aeronefs ne seront immatricules dans un des Etats contractants 
que s'ils appartiennent en entier it des ressortissants de cet Etat. 

Aucune societe ne pourra etre en~egistree comme proprietaire d'un aeronef 
que si elle possede la nationalite de l'Etat dans lequel l'aeronef est immatricule, 
si Ie President de la Societe et les deux tiers au moins des administrateurs ont cette 
meme nationalite et si la Societe satisfait it toutes autres conditions qui pourraient 
etre prescrites par les lois dudit Etat. 

*) Hier nicht abgedruckt. 
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Art. 8. Un aeronef ne peut etre valablement immatricule dans plusieurs Etats. 
Art. 9. Les Etats contractants echangeront entre eux et transmettront cha

que mois, a la Commission internationale de Navigation aerienne prevue a l'article 
34, des copies des inscriptions et radiations d'inscription effectuees sur leur registre 
matricule dans Ie mois precedent. 

Art. 10. Dans la navigation internationale, tout aeronef devra, conforme
ment aux dispositions de l'Annexe A*), porter une marque de nationalite et une 
marque d'immatriculation, ainsi que Ie nom et Ie domicile du proprietaire. 

Chapitre III. - Certificats de navigabilite et brevets d'aptitude. 
Art. II. Dans la navigation internationale, tout aeronef devra, dans les con

ditions prevues a I' Annexe B*), etre muni d'un certificat de navigabilite, delivre 
ou rendu executoire par l'Etat dont l'aeronef possede la nationalite. 

Art. 12. Le commandant, les pilotes, les mecaniciens et autres membres du 
personnel de conduite d'un aeronef doivent etre pourvus de brevets d'aptitude et 
de licences delivres, dans les conditions prevues a l' Annexe E*), ou rendus execu
toires par l'Etat, dont l'aeronef possede la nationalite. 

Art. 13. Le· certificat de navigabilite, les brevets d'aptitude et les licences 
delivres ou rendus executoires par l'Etat dont l'aeronef possede la nationalite, et 
etablis conformement aux regles fixees par les Annexes B et E et, dans la suite, 
·par la Commission Internationale de Navigation Aerienne, seront reconnus valab
les par les autres Etats. 

Chaque Etat a Ie droit de ne pas reconna'ltre valables pour la circulation dans 
les limites et au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences 
conferes a l'un de ses ressortissants par un autre Etat contractant. 

Art. 14. Aucun appareil de telegraphie sans fil ne pourra etre porte par un 
aeronef sans une licence speciale delivree par l'Etat, dont l'aeronef possede la na
tionalite. Ces appareiIs ne pourront etre employes que par des membres de l'equi
page munis a cet effet d'une licence speciale. . 

Tout aeronef affecte a un transport public, et susceptible de recevoir au moins 
dix personnes, devra etre muni d'appareiIs de telegraphie sans fil (emission et re
ception), lorsque les modalites d'emploi de ces appareiIs auront ete determinees 
par la Commission internationale de Navigation Aerienne. 

Cette Commission pourra ulterieurement etendre l'obligation du port d'appa
reils de telegraphie sans fil a toutes autres categories d'aeronefs, dans les conditions 
et suivant les modalites qu'elle determinera. 

Chapitre IV. - Admission a Ia navigation aerie nne au-dessus d'un 
territoire etranger. 

Art. 15. Tout aeronef ressortissant a un Etat contractant a Ie droit de tra
verser l'atmosphere d'un autre Etat sans atterrir. Dans ce cas, il est tenu de suivra 
l'itineraire fixe par I'Etat survole. Toutefois, pour des raisons de police generale. 
il sera oblige d'atterrir s'il en re90it l'ordre au moyen des signaux prevus a l'An
nexe D. 

Tout aeronef qui se rend d'un Etat dans un autre Etat doit, si Ie reglement· 
de ce dernier l'exige, atterrir sur un des aerodromes fixes par lui. Notification de 
de ces aerodromes sera donnee par les Etats contractants a la Commission inter
~ationale de Navigation Aerienne, qui transmettra cette notification a tous laS. 
Etats contractants. 

L'etablissement des voies internationales de navigation aerienne est subor
donne a l'assentiment des Etats survoles. 

Art. 16. Chaque Etat contractant aura Ie droit d'edicter, au profit de ses 
aeronefs nationaux, des reserves et 1 estrictions concernant ie tramport commer
cial de personnes et de marchandises entre deux points de son territoire. 

Ces reserves et restrictiom seront immediatement publiees et 'communiqUEles 
a la Commission internationale de Navigation Aerienne, qui les notifiera aui 
autres Etats contractants. 

*) Hie):' nicht abgedruckt. 
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Art. 17. Les aeronefs ressortissant a un Etat contractan~, ayant etabli des 
reserves et res\rictions conformement a l'article 16, pourront se voir opposer les 
memes reserves et restrictions dans tout autreEtat contractant, meme si ce der
nier Etat n'impose pas ces reserves et restrictions aux autres aerone£s etrangers. 

Art. 18. Tout aeronef passant ou transitant It travers l'atmosphere d'un 
Etat contractant, y compris les atterrissages et arrets-:r.aisonna blement necessaires, 
pourra etre s:>ustrait a la saisie pour contrefayon d'un brevet, dessin ou modele 
moyennant Ie depot d'un cautionnement dont Ie montant a defa~lt d' accord 
amiable, sera fixe dans Ie plus bref delai possible par l'autorite competente du lieu 
de la saisie. ' 

Chapitre V.- Regles It observer au depart, en cours de route, et 
a l'atterrissage. 

Art. 19. Tout aeronef se livrant It la navigation internationale doit etre 
muni de: 

a) Un certificat d'immatriculation, conformemen'j It l' Annexe A; 
b) Un certifica'j de navigabilite, conformement a I'Annexe B; 
c) Les brevets et licences du commandant, des pilotes et des hommes d'equi-

page, conformement It l' Annexe E; 
d) S'il transporte des passagers: la liste nominale de ceux-ci; 
e) S'il transp)rte des marchandises: les connaissements et Ie manifeste; 
f) Les livres de bord, conformement It l'Annexe C; 
g) S'il est muni d'a]Jpareils de telegraphie sans fil: la licence prevue a l'ar

ticle 14. 
Art. 20. Les livres de bord seront conserves pendant deux ans It dater de la 

derniere inscription qui y aura eM portee. 
Art. 21. Au depart et It l'atterriss3.ge d'un aeronef"les autorlMs du pays auront 

dans tous les cas, Ie droit de visiter l'aeronef et de verifier tous les documents dont 
il doit etre muni. 

Art. 22. Les aeronefs des Etats contractants auront droit, pour l'atterrissage, 
notamment en cas de detresse, aux memes mesures d'assistance que les aeronefs 
nationaux. 

Art. 23. Le sauvetage des appareils perdus en mer sera regIe, sauf conven
tions contraires, par les principes du droit maritime. 

Art. 24. Tout aerodrome d'un Etat contractant, s'il est ouvert, moyennant 
payement de certains droits, a l'usage public des aeronefs nationaux, sera ouvert 
dans les memes condijions aux aeronefs ressortissant aux autres Etats contractants. 

Pour chacun de oos aerodromes, il y aura un tarif unique d'atterrissage et 
de sejour, applicable indifferemment aux aeronefs nationaux et etrangers. 

Art. 25. Chacun des Etats contractants s' engage a prendre les mesures propres 
a assurer que tous aeronefs naviguant au-dessus de son territoire ainsi que tous 
-aeronefs portant la marque de sa nationalite et en quelque lieu qu'ils se trouvent, 
se conformeront ~ux reglements prevus It I'Annexe D. . 

Chacun des Etats contractants s' engage a assurer la poursite et les punitions 
des contrevenants. 

Chapitre VI. - Transports interdits. 
Art. 26. Le transport, par aeronef, des explosifs, armes et munitions de 

guerre est interdit dans la navigation internationale. II ne sera permis It aucun aero
nef etranger de transporter des articles de cette nature d'un point a un autre du 
territoire d'un meme Etat contractant. 

Art. 27. Chaque Etat peut en matiere de navigation aerienne, interdire ou 
regier Ie transport ou l'usage d'appareils photographiques. Toute reglementa
tion de ce genre devra etre immediatement notifiee a la Commisssion int~rnatio
nale de Navigation Aerienne, qui communiquera cette information aux autres 
Etats contractants. 

Art. 28~ Pour des raisons d'ordre public, Ie transport des objets, autres que 
ceux mentionnes aux articles 26 et 27, pourraetre soumis a des restrictions par 
tout Etat contractant. Cette reglementation devra etre immediatement notifiee 
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a la Commission internationale de Navigation aerienne, qui en donnera communi
cation aux autres Etats contractants. 

Art. 29. Toutes les restrictions mentionnees a l'article 28 doivent s'appliquer 
indifferemment aux aeronefs nationaux et etrangers. 

Chapitre VII. - Aeronefs d'Etats. 
Art. 30. Seront consideres comme aeronefs d'Etat: 
a) Les aeronefs militaires; 
b) Les aeronefs exclusivement affectes a un service d'Etat, tel que: Postes, 

Douanes, Police. 
Les autres aeronefs d'Etat, autres que les aeronefs militaires, de douane ou 

de police, seront traites comme des aeronefs prives et soumis, de ce chef, a toutes 
les dispositions de la presente Convention. 

Art. 31. Tout aeronef commande par un militaire commissionne a cet effet 
est considere comme aeronef militaire. 

Art. 32. Aucun aeronef militaire d'un Etat contractant ne devra survoler 
Ie territoire d'un autre Etat contractant ni y atterrir, s'il n'en a re«;m l'autorisation 
speciale. Dans ce cas, l'aeronef militaire, a moins de stipulation contraire, jouira, 
en principe, des privileges habituellement accordes aux batiments de guerre etrangers. 

Un aeronef militaire force d'atterrir, ou requis ou somme d'atterrir, n'acquerra, 
par ce fait, aucun des privileges prevue a l'alinea 1. 

Art. 33. Des Arrangements particuliers, conclus separement entre les Etats 
determineront dans quels cas les aeronefs de police et de douane pourront etre au
torises a passer la frontiere. En aucun cas, ils ne bene£icieront des privileges pre
vus a l'article 32. 

Chapitre VIII. 
Commission internationale de Navigation Aerienne. 

Art. 34. II sera institue, sous Ie nom de Commission internationale de Navi
gation Aerienne, une Commission internationale permanente placee sous l'autorite 
de la Societe des Nations et composee de: 

Deux representants pour chacun des Etats suivants: Etats-Unis d'Amerique, 
France, Italie et Japon; 

Un repres::mtant pour la Grande-Bretagne et un pour chacun des Domini
ons Britanniques et de l'Inde; 

Un representant pour chacJln des autres Etats contractants. 
Chacun des cinq premiers Etats (la, Grande-Bretagne avec ses Dominions et 

l'Inde comptant a cette fin comme un Etat) aura Ie plus petit nombre entier de 
voix tel que, ce nombre etant multiplie par cinq, Ie resultat obtenu depasse d'au 
moins une voix Ie total des voix de tous les autres Etats contractants. 

Tous les Etats autres que les cinq premiers auront chacun une voix. 
La Commission internationale de Navigation Aerienne determinera les regles 

de fla propre procedure et Ie lieu de son siege permanent, mais elle sera libre de se 
reunir en tels endroits qu'elle jugera convenable. Sa premiere reunion aura lieu 
a Paris. La convocation pour cett,!l reunion sera faite par Ie Gouvernement fran
<;lais, aussitOt que la majorite des Etats signataires lui auront notifie leur ratifica
tion de la presente Convention. 

Cette Commission aura les attributions suivantes: 
a) Recevoir les propositions de tout Etat contractant, ou lui en adresser, a 

l'effet de modifier ou d'amender les dispositions de la presente Convention; notifier 
les changements adoptes; 

b) Exercer les fonctions qui lui sont devolues par Ie present Article et par 
les Articles 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36, et 37 de la presente Convention; 

cj Apporter tous amendements aux dispositions des Annexes A. a G.; 
d) Centraliser et communiquer aux Etats contractants les informations de 

toute nature concernant la navigation aerienne internationale; 
e) Centraliser et communiquer aux Etats contractants tous les renseigne

ments d'ordre radioteIegraphique, meteorologique et medical, interessant la navi
gation aerienne; 
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f) Assurer la publication de cartes pour la navigation aerienne, conforme
ment aux dispositions de l' Annexe F; 

g) Donner des avis sur les questions que les Etats pourront soumettre a son 
examen. 

Toute modification dans les dispositions de rune quelconque des Annexes 
pourra etre apport~ par la Commission internationale de Navigation Aerienne, 
lorsqul;l-Iadite modification aura.ete approuvee par les trois quarts du total possible 
des voix. ·C'est-a-dire du total des voix qui pourraient etre exprimees si tous les 
Etats etaient presents. Cette modification aura plein effet des qu'elle aura ete 
notifiee, par la Commission internationale de Navigation aerienne, a tous les Etats 
contractants. . 

Toute modification proposee aux articles de la presente Convention sera dis
cutee par la Commission internationale de Navigation aerienne, qU'elle emane de 
l'un des Etats contractants ou de la Commission elle-meme. Aucune modification 
de cette nature ne pOlma etre proposee a l'acceptation des Etats contractants, si 
elle n'a ete approuvee par les deux tiers au moins du total possible des voix. 

Les modifications apportees aux articles de la Convention (exception faite 
des Annexes) doivent, avant de porter effet, etre expr€ssement adoptees par las 
Etats contractants. 

Las frais d' organisation et de fonctionnement de la Commission internatio
nale de Navigation aerienne seront supportees par les Etats contractants, au pro-
rata du nombre des voix dont ils disposent. . 

Les frais occasionnes par renvoi de delegations techniques seront supportes 
par leurs Etats respectifs. . 

Chapitre IX. - Dispositions finales. 
Art. 35. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent chacune en ce qui la 

concerne, a cooperer autant que possible aux mesures internationales relatives a: 
a) la centralisation et la distribution des informations meteorologiques, soit 

statistiques soit courantes ou speciales, conformement aux dispositions de l' Annexe G; 
b) la pUblication de cartes aeronautiques unifiees, ainsi que 1'etablissement 

d'un systeme uniforme de reperes a~ronautiques, conformement aux dispositions 
de l' Annexe F; . 

c) 1'usage de la radioteIegraphie dans la navigation aerienne; 1'etablissement 
des stations radioteIegraphiques necessaires, ainsi que 1'observation des reglements 
radioteIegra phiques internationaux. 

Art. 36. Des dispositions generales, relatives aux douanes, en ce qui concerne 
la navigation aerienne internationale, font l'objet d'un accord particulier figurant 
comme Annexe H a la presente Convention. 

Rien, dans la presente Convention, ne pourra etre interprete comme s'occu
pant a ce que les Etats contractants concluent, conformement aux principes etablis 
par la Convention elle-meme, des protocoles speciaux d'Etat a Etat, relativement 
aux. Douanes, a la Police, .aux Postes ou a tous a;,atres objeta d~.et_commnn .con
cernant la navigation aerienne. Ces protocoles devront etre immediatement noti
fies a la Commission interna tionale de navigation aerienne, qui en donnera communi
cation aux autre3 Etats contractants. 

Art. 37. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs Etats relativement 
a l'interpretation de la presente Convention, Ie litige sera regie par la Cour Perma
nente de Justice internationale qui sera etablie par la Societe des Nations et, jus
qu'a l'organisation de cette cour par voie d'arbitrage. 

Si les parties ne s'entendent pas directement sur Ie choix des arbitres, elIas 
procederont comme il suit: . 

Chacune des parties nOIIlDlera un arbitre, et les arbitres se reuniront pour de
signer Ie surarbitre. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord, les parties de
signeront chacune un Etat tiers et les Etats tiers ainsi designes procederont a la 
nomination du surarbitre, soit d'un commun accord, soit en proposant chacune 
un nom, puis en laissant au sort Ie soin de choisir entre eux. 

Les dissentiments relatifs aux reglements techniques annexeS a la presente 
Convention, seront regles par la Commission internationale de Navigation Aerienne, 
a la majorite des voix. 
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Au cas ou Ie differend porterait sur,la question de savoir si l'interpretation 
de la Convention elle-meme, ou celIe d'un des reglements, engagee il appartiendra 
au tribunal arbitral prevu au paragraphe Illr du ,present article, de statuer sou
verainement. 

Art. 38. En cas de guerre, les stipulations de la presente Convention ne por
teront pas atteinte a la liberte d'action des Etats contraotants, soi~ comme belli
gerants, soit comme neutres. 

Art. 39. Les dispositions'de la 'presente Convention sont completees par les 
annexes A a H, qui, sous reserve de la disposition de l'article 34, alinea c, ont la 
meme valeur et entreront en vigueur en meme temps que la Convention elle-meme. 

Les territoires et les ressortissants des Pays de protectorat ou des Territoires 
administres au nom de la Societe des Nations, seront, aux fins de la presente Con
vention, assimiles aux territoires et aux ressortissants de l'Etat protecteur ou 
mandataire. 

Art. 40. Les Dominions brita~niques et l'In3.e seront consideres comme 
des Eoats, aux finR de la presente Convention. 

Art. 41. Les Etats, qui n'ont pas pris part ala guerre de 1914--1919, seront 
admis a adherer a la presente Convention. Cette adhesion sera notifiee par la 
voie diplomatique au Gouvernement de la Republique fran9aise, et par celui-ci 
a tous les Etats signataires ou adherents. 

Art. 42. Tout Etat ayant pris part ala guerre de 1914--1919 et n'etant pas 
signataire de la presente Convention, ne pourra etre admis a y adMrer que s'il 
-est Membre de la Societe des Nations ou, jusqu'au ler janvier 1923, si son adMsion 
obtient Ie consentement des Puissances' alliees et associees signataires du Traite 
de paix conclu avec ledit Etat. Apres Ie Ier janvier 1923, cette adhesion pourra 
.etre admise, si elle est agreee Pitr les trois quarts au moins des Etats signataires et 
.adMrents votant dans les conditions prevues a l'article 34 de la presente Con
vention. 

Les demandes d'adMsion seront adressees au Gouvernement de la Repu
blique fran9aise qui les communiquera aux autres Puissances contractantes. A 
.moins que l'Etat requerant soit admis de plein droit comme membre de dites 
Puissances et leur fura connaitre :le resultat du vote. 

Art. 43. La presente Convention ne pourra etre denoncee avant Ie Ier jan
vier 1922. En cas de denonciation, celle-ci·devra etre notifiee au Gouvernement de 
la Republique fran9aise, qui en donnera communication aux autres parties con
.tractantes. Elle n'aura d'effet qu'un an au moins apres ladite notification et vau
.dra seulement a:l regard de la Puissance qui y aura procooe. 

La presente Convention sera ratifiee. 
Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement fran9ais, par 

les soins duquel il en sera donne avis aux autres Puissances signataires. 
Les ratifications resteront deposees dans les archives du Gouvernement 

ira,n~is. 
La presente Convention entrera en vigueur, pour chaque Puissanoe signa

taire, vis-a-vis des autres Puissanoes ayant deja ratifie, quarante jours apres Ie 
depOt de sa ratifioation., , 

Des la mise en vigueur de la presente Convention, Ie Gouvernement fran9ais 
.adressera une copie certifiee de celle-oi aux Puissances qui, en vertu des Traites 
"de paix"se sont engagees a appliquer des regles de navigation ae<iennes conformes 
a celles de ladite Convention. 

Fait a Paris, Ie treize octobre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire, 
·qui restera depose dans les arohives du Gouvernement de la Republique fran9aise, 
·et dont les copies authentiques seront remises aux Etats contractants. 

Ledit exemplaire, date comme il est dit ci-dessus, pourra etre signe jusqu'au 
,douze avril mil neuf cent vingt inclusivement. 

En foi de quoi les P16nipotentiaires ci-apres dont les pouvoirs ont ete re
connus en bonne et due forme, ont signe la presente Convention dont les textes 
Jran9ais, anglais et italien auront meme valeur. , ' 

(folgen die Unterschriften der Delegierten.) 
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7. 
Deutsch-russischer Vertrag zu Rapallo vom 16. April 1922 1 ). 

Die Deutsche Regierung, vertreten durch Reichsminister Dr. Walther 
Rathenau, und die Regierung der Russischen Sozialistischen Forderativen 
Sowjet-Republik, vertreten durch Volkskommissar Tschitscherin, sind iiber 
nachstehende Bestimmungen iibereingekommen: . 

Art. 1. Die beiden Regierungen sind dariiber einig". daB die Auseinander
setzung zwischen dem Deutschen Reich und der RS.F.S.R. iiber die Fragen aus 
der Zeit des Kriegszustandes auf folgendne Grundlagen geregelt ist: 

a) Das Deutsche Reich und die R.S.F.S.R verzichten gegenseitig auf 
den Ersatz ihrer Kriegskosten sowie auf den Ersatz der Kriegsschaden, 
d. h. derjenigen Schiiden, die ihnen und ihren Angehorigen in den Kriegsgebieten 
durch militarische MaBnahmen einschlieBlich aller in Feindesland vorgenom
menen Requisitionen entstanden sind. Desgleichen verzichten beide Teile auf 
den Ersatz der Zivilschiiden, die den Angehorigen des einen Teiles durch die 
sogenannten Kriegsausnahmegesetze oder durch GewaltmaBnahmen staatlicher 
Organe des anderen Teiles verursacht worden sind. 

b) Die durch den Kriegszustand betroffenen offentlicben und privaten 
Rechtsbeziehungen einschlieBlich der Frage der Behandlung der in die Gewalt 
des anderen Teiles geratenen Handelsschiffe werden nach dem Grundsa tz der 
Gegenseitigkeit geregelt werden. 

c) Deutschland und RuBland verzichten gegenseitig auf Erstattung der 
beiderseitigen Aufwendungen fiir Kriegsgefangene. Ebenfalls verzichtet 
die Deutsche Regierung auf Erstattung der von ihr fiir die in Deutschland inter
nierten Angehorigen der Roten Armee gemachten Aufwendungen. Die Russische 
Regierung verzichtet ihrerseits auf Erstattung des Erloses aus von Deutschland 
vorgenommenen Verkaufen des von diesem requirierten und nach Deutschland 
gebrachten Heeresguts. 

Art. 2. Deutschland verzichtet auf die Anspriiche, die sich aus der bis·, 
herigen Anwendung der Gesetze und MaBnahmen der RS.F.S.R auf deutsche 
Reichsangehorige oder auf ihre Privatrechte sowie auf die Rechte des Deutscben 
Reichs und der Lander gegen RuBland, sowie aus den von der RS.F.S.R oder 
ihren Organen gegen deutsche Reichsangehorige oder ihre Privatrechte getrof
fenen MaBnahmen ergeben, vorausgesetzt, daB die Regierung der R.S.F.S.R 
auch almliche Anspriiche dritter Staaten nicht befriedige. 

Art. 3. Die diplomatischen und konsularischen Beziehungen zwischen dem 
Deutschen Reiche und der R.S.F.S.R. werden sogleich wieder aufgenommen. 
Die Zulassung der beiderseitigen Konsuln wird durch ein besonderes Abkommen 
geregelt werden. 

Art. 4. Beide Regierungen sind sich ferner auch dariiber eiIrig, daB fUr die 
allgemeine Rechtsstellung der Angehorigen des einen Teils im Gebiete des anderen 
Teils und fUr die allgemeine Regelung der beiderseitigen Handels- und Wirt
schaftsbeziehungen der Grundsatz der Meistbegiinstigung gelten solI. 
Der Grundsatz der Meistbegiinstigung erstreckt sich nicht auf die Vorrechte und 
Erleichterungen, die die RS.F.S.R einer Sowjetrepublik oder einem solchen 
Staate gewahrt, der friiher Bestandteil des ehemaligen Russischen Reiches war. 

Art. 5. Die beiden Regierungen werden den wirtschaftlichen Bediirfnissen 
der beiden Lander in wohlwollendem Geist wechselseitig entgegenkommen. Bei 
einer grundsatzlichen Regelung cqeser Frage auf internationaler Basis werden 
sie in vorherigen Gedankenaustausch eintreten. Die deutsche Regierung 
erklart sich bereit, die ihrneuerdings mitgeteilten, von Privatfirmen beabsich
tigten Vereinbarungen nach Moglichkeit zu unterstiitzen und ihre DurchfUhrung 
zu erleichtern. 

Art. 6. Die Artt. 1 b und 4 dieses Vertrages treten mit der Ratifikation, 
die iibrigen Bestimmungen dieses Vertrages treten sofort in Kraft. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Rapallo am 16.4. 1922. 

1) Drucksachen des Reichstags 1. Wahlperiode 1920/22, Nr.4546 (Denk
schrift); auch in Z. i. R. Bd. 30, S. 188. 

v. Liszt-Fleischmann, V61kerrecht, 12. Auf!. 44 
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8. 
Protokoll fiber die Schiedsklauseln im Handelsverkehr 

Genf, 24. September 1923*). 
Les soussignes, dument autorises, declarent accepter, au nom des pays qu'ils 

representent, les dispositions suivantes: 
1. Chacun des Etats contractants reconnait la validite, entre parties sou

mises respectivement it la juridiction d'Etats contractants differents, du com
promis ainsi que de la cl;mse compromissoire par laquelle les parties a un contrat 
s'obligent, en matiere commerciale ou en toute autre matiere susceptible d'etre 
regIee par voie d'arbitrage par compromis, a soumettre en tout ou partie les 
differends qui peuvent surgir dudit contrat, a un arbitrage meme si ledit arbitrage 
doit avoir lieu dans un pays autre que celui a la juridiction duquel est soumise 
chacune des parties au contrat. 

Chaque Etat contractant se reserve la liberte de restreindre l'engagement 
vise ci-dessus aux contrats qui sont consideres comme commerciaux par son 
droit national. L'Etat contractant qui fera usage de cette faculte en avisera 
Ie Secretaire general de la Societe des Nations aux fins de communication aux 
alltres Etats contractants. 

2. La procedure de l'arbitrage, y compris la constitution du tribunal arbitral, 
est reglee par la volonte des parties et par la loi du pays sur Ie territoire duquel 
l' arbitrage a lieu. 

,Les Etats contractants s'engagent a faciliter les actes de procedure qui 
doivent intervenir sur leur territoire, conformement aux dispositions reglant, 
d'apres leur legislation, la procedure d'arbitrage par compromis. 

3. Tout Etat contractant s'engage a assurer l'execution, par ses autorites 
et conformement aux dispositions de sa loi nationale, des sentences arbitrales 
rendues sur son territoire en vertu des articles precedents. 

4. Les tribunaux des Etats contractants, saisis d'un litige relatif a un contrat 
concin entre personnes visees a l'article premier et comportant un compromis 
ou une clause compromissoire valable en vertu dudit article et susceptible d'etre 
mis en application, renverront les interesses, ala demande de l'un d'eux, au juge
ment des arbitres. 

Ce renvoi ne prejudicie pas a la competence des tribunaux au cas ou, pour 
un motif quelconque, Ie compromis, la clause compromissoire ou l'arbitrage sont 
devenus caducs ou inoperants. 

5. Le present Protocole, qui restera ouvert a la signature de tous les Etats, 
sera ratifie. Les ratifications seront deposees aussitot que possible aupres du 
Secretaire general de la Societe des Nations qui en notifiera Ie depot a tous les 
Etats signataires. 

6. te present Protocole entrera en vigueur aussitot que deux ratifications 
auront ete deposees. Ulterieurement, ce Proto cole entrera en vigueur, pour chaque 
Etat contractant, un mois apres la notification, par Ie Secretaire general de la 
Societe, du depot de sa ratification. 

7. Le present Protocole pourra etre denonce par tout Etat contractant 
moyennant preavis d'un an. La denonciation sera effectuee par une notification 
adressee au Secretaire general de la Societe des Nations. Celui-ci transmettra 
immediatement il. tous les autres Etats signataires des exemplaires de cette noti. 
fication, en indiquant la date de reception. La denonciation prendra effet un 
an apres la date de notification au Secretaire general. Elle ne sera valable que 
pour l'Etat contractant qui l'aura notdfiee. 

8. Les Etats contractants seront libres de declarer que leur acceptation du 
present Protocole ne s'etend pas a l'ensemble ou a une partie des territoires ci
apres mentionnes, a savoir: colonies, possessions ou territoires d'outre·mer, pro· 
tectorats ou territories ,sur lesquels jIs exercent un mandat. 

Ces Etats pourront, par la suite, adherer au Protocole separement, pour 

.. *) Urtext franzosisch und englisch. Abdruck R. G. Bl. 1925, II 47 (nebst 
Ubersetzung). 
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run quelconque des territoires ainsi exclus. Les adMsions seront communiqmles 
aussitOt que possible au Secretaire general de la Societe des Nations qui les noti
fiera a tous les Etats signataires et elles prendront effet un mois apres leur noti
fication par Ie Secretaire general a tous les Etats signataires. 

Les Etats contractants pourront egalement denoncer Ie Protocole separe
ment pour run quelconque des territoires vises ci-dessus. L'article 7 est applicable 
a cette denonciation. 

Une copie certifiee cornorme du present Protocole sera transmise par Ie Secre
taire general it tous les Etats contractants. 

Fait it Geneve, Ie vingt-quatrieme jour de septembre mil neuf cent vingt
trois en un seul exemplaire, dont les textes anglais et franyais feront egalement foi, 
et qui restera depose dans les archives de la Societe des Nations. 

(Unterschriften, z. T. mit Vorbehalten.) 
Das Protokoll ist sogleich oder dureh spiiteren Beitritt (vgl.Art. 5) bisher unter

zeichnet worden von: 
Albanien, Belgien, Brasilien, Ohile, Diinemark, Deutschland, England, Finn

land, Frankreich, Griechenland, ltalien, Japan, Lettland, Litauen, Monaco, Nieder
lande, Niederliindisch-Indien, Surinam, Oura9ao, Norwegen, Panama, Paraguay, 
Rumiinien, Salvador, Schweiz, Spanien, Uruguay. 

Dabei haben England, Frankreich, Japan und Spanien bei der Unterschrift die 
in Art. 8 Abs. 1 erwiihnte Einschriinkung gemacht, Frankreich auf3erdem ebenso wie 
Belgien, Griechenland, Lettland, Monako, Niederlande, Rumiinien und Spanien sofort 
Mitteilung davon gemacht, daf3 sie sich das in Art. 1 Abs. 2 Satz 1 bezeichnete Recht 
vorbeluilten. 

Das Protokoll ist bisher ratifiziert worden von: 
Finnland am 10. Juli 1924, 
ltalien am 28. Juli 1924. 
Albanien am 29. August 1924, 
Belgien am 23. September 1924, 
England am 27. September 1924, 
Deutschland am 5. November 1924, 

Entsprechend der Bestimmung in Art. 6 ist das Protokoll fiir Deutschland mit 
dem 27. Dezember 1924 in Kraft getreten. 

9. 
Entwurf eines Protokolls fiber die friedliche Regelung 

internationaler Streitfalle. 
Sog. Genfer Protokoll vom 2. Oktober 1924. *) 

Von dem festen Willen beseelt, den Weltfrieden aufrecht zu erhalten und die 
Sicherheit der Volker zu gewahrleisten, deren Existenz, Unabhangigkeit oder Ge
biet einer Bedrohung ausgesetzt sein konnte; 

in Anerkennung der Solidaritat, die die einzelnen Glieder der internationalen 
Volkergemeinschaft miteinander verbindet; 

unter ausdriicklicher Betonung der Tatsache, daB der Angriffskrieg einen 
Bruch dieser Solidaritat und ein internationales Verbrechen darstellt; 

von dem Wunsche geleitet, die vollstandige Anwendung des in der Volker
bundssatzung vorgesehenen Systems fiir die friedliche Regelung internationaler 
Streitigkeiten zwischen den Staaten zu erleichtern und internationale Verbrechen 
zu verhindern; 

und um die Verminderung der nationalen Riistungen, wie in Artikel 8 der 
VOlkerbundssatzung vorgesehen, auf das mit der nationalen Sicherheit und der 
Erzwingung internationaler Verpflichtungen zur Teilnahme an einem gemein
schaftlichen Vorgehen vereinbarte MindestmaB zur Durchfiihrung zu bringen; 

*) Vgl. oben S. 411 Anm. 12. -::- Urtext franzosisch und engIisch (Art. 21). 
Abdruck hier nach einer amtlichen Ubersetzung. Die Sperrungen gehOren dem Ur
texte nicht an. 

44* 
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sind die Unterzeichneten nach Austausch ihrer in guter und gehOriger Form 
befundenen Vollmachten iiber Folgendes iibereingekommen: 

Artikell. 
Die Signatarstaaten verpfIichten sich, alles zu tun, was in ihren Kraften steht, 

damit die Abanderungsvorschlage, die dem Sinn der in den folgenden Ar
tikeln enthaltenen Bestimmungen entsprechen, in die Volker bundssatzung auf
genommen werden. 

Sie kommen iiberein, daB diese Bestimmungen in ihren wechselseitigen Be
ziehungen obligatorisch werden mit dem Inkrafttreten des vorlie
genden Protokolls und daB die Bundesversammlung und der Volkerbunds
rat ihnen gegeniiber von diesem Zeitpunkt an ermachtigt sind, aIle Rechte und 
PfIichten auszuiiben, die ihnen durch dieses Protokoll iibertragen werden. 

Artikel2. 
Die Signatarstaaten kommen iiberein, in keinem Fall, weder gegenein

ander noch gegen irgendeinen anderen Staat, der gegebenenfalls aIle nachstehend 
genannten VerpfIichtungen als verbindlich anerkennt, zum Kriege zu schrei
ten, auBer zur Abwehr von Angriffshandlungen oder wenn sie im 
Einvernehmen mit dem Volkerbundsrat oder der Bundesversamm
lung nach den Bestimmungen der Satzung oder des vorliegenden 
Protokolls handeln. 

Artikel3. 
Die Signatarstaaten verpflichten sich, ohne weiteres und ohne besondere Ver

einbarung die Gerichtsbarkeit des Standigen Internationalen Gerichts
hofes als obligatorisch anzuerkennen in den Fallen, die im Artikel 36 
Paragraph 2 des Statuts dieses Gerichtshofes angefiihrt sind, ohne daB dadurch 
irgend einem Staat, sobald er dem im obengenannten Artikel vorgesehenen, am 
16. Dezember 1920 zur Unterzeichnung aufgelegten, ProtokbIl beitritt, die Mog
Iichkeit genommen wird, die mit der genannten Klausel vereinbarten Vorbehalte 
geltend zu machen. 

Der Beitritt zu dem am 16. Dezember 1920 zur Unterzeichnung vorgelegten 
besonderen Protokoll muB binnen Monatsfrist nach dem Inkrafttreten des vor
liegenden Protokolls erfolgen. 

Die Staaten, die dem vorliegenden Protokoll nach seinem Inkrafttreten bei
treten, miissen die vorstehende Verpflichtung binnen Monatsfrist nach ihrem Bei
tritt erfiillen. 

Artikel4. 
Um die im Absatz 4, 5, 6 und 7 des Artikels 15 der Volkerbunds

satzung enthaltenen Bestimmungen zu vervollstandigen, kommen die Si
gnatarstaaten iiberein, das folgende Verfahren zur Anwendung zu bringen: 

1. Wenn der Rat die ihm unterbreitete Streitfrage nicht in der im Paragraph 
3 des genannten Artikels 15 vorgesehenen Weise regeln kann, soIl er die Parteien 
auffordern, die Streitfrage der richterlichen oder schiedsrichterlichen Regelung 
zu unterbreiten. 

2. a) Lehnen die Parteien dies ab, so wird auf Verlangen mindestens einer 
der Parteien ein Schiedsgericht gebildet. Dieses Schiedsgericht wird soweit als 
moglich im Einvernehmen mit den Parteien bestellt. 

b) Einigen sich die Parteien nicht in der yom Rat festgesetzten Frist ganz 
oder teilweise iiber Zahl, Namen und Befugnisse der Schiedsrichter sowie iiber 
das einzuschlagende Verfahren, so regelt der Rat die noch schwebenden Fragen. 
Er wahlt - unter Zuziehung der Parteien - mit moglichster Beschleunigung 
die Schiedsrichter und ihren Prasidenten aus solchen Personlichkeiten aus, von 
denen er annimmt, daB sie nach Nationalitat, Charakter und Erfahrung die hOchste 
Gewahr fiir ihre Sachkunde und ihre Unparteilichkeit bieten. 

0) Naohdem die Parteien ihren Rechtsstandpunkt dargelegt haben, holt das 
Schiedsgericht auf Verlangen jeder Partei durch Vermittlung des Volkerbunds
rates iiber die strittigen Rechtsfragen ein Gutachten des Standigen Internatio
nalen Gerichtshofes ein, der in einem solchen FaIle mit moglichster Beschleuni
gung zusammentritt. 
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3. Verlangt keine Partei einen Schiedsspruch, so nimmt der Rat erneut eine 
Priifung des Streitfalles vor. Erstattet der Rat einen Bericht, der von seinen Mit
gliedern mit Ausnahme der Vertreter der Parteien einstimmig genehmigt wird, 
so kommen die Signatarstaaten tiberein, die Vorschlage, die der Rat zur Beilegung 
des Streitfalles empfiehlt, anzunehmen. 

4. 1st der Rat nicht in der Lage, einen Bericht zu erstatten, der von allen 
seinen Mitgliedern, mit Ausnahme der Vertreter der Parteien, gutgeheiBen wird, 
so unterbreitet er die Streitfrage dem Schiedsverfahren. Er selbst bestimmt die 
Zusammensetzung, die Befugnisse und das Verfahren des Schiedsgerichts und wird 
bei der Wahl der Richter darauf sehen, daB sie, wie oben unter Ziffer 2b vorgesehen, 
Gewahr fiir Sachkunde und Unparteilichkeit bieten. 

5. Auf keinen Fall darf eine Regelung, die yom Rat einstimmig gutgeheiBen 
und von einer der beteiligten Parteien angenommen worden ist, wieder in Frage 
gestellt werden. 

6. Die Signatarstaaten verpflichten sich, den richterlichen oder schiedsrich
terlichen Spruch nach Treu und Glauben auszufiihren und sich den Vorschlagen 
des Rates zur Beilegung des Streitfalles, gemaB Absatz 3 dieses ArtikeIs, zu fiigen. 
Kommt ein Staat diesen Verpflichtungen nicht nach, so bietet der Rat seinen gan
zen EinfluB auf, um ihnen Achtung zu verschaffen. Gelingt ihm dies nicht, so 
schlagt er gemaB der am Schlusse des Artikels 13 der Volkerbundssatzung ent
haltenen Bestimmung die MaBnahmen vor, die geeignet sind, die Erfiillung dieser 
Verpflichtungen zu erwirken. Falls ein Staat in Nichtachtung dieser Verpflich
tungen zum Kriege schreitet, kommen gegen ihn die im Artikel 16 der Volker
bundssatzung vorgesehenen Sanktionen, sowie sie im vorliegenden Protokoll er
lautert sind, unverziiglich zur Anwendung. 

7. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht fiir die Beilegung von 
Streitigkeiten, die infolge der KriegsmaBnahmen, die von einem oder mehreren 
Signatarstaaten im Einvernehmen mit dem Volkerbundsrat oder der Bundesver
sammlung ergriffen werden, entstehen. 

Artikel5. 
Die Bestimmung des Absatzes 8 des Artikels 15 der Volkerbunds

Satzung bleibt in dem Verfahren vor dem Volkerbundsrat anwendbar. 
Wenn wahrend des in Arbikel 4 des Protokolls vorgesehenen Schieds

gerichtsverfahrens eine der Parteien geltend macht, daB der Streit
fall ganz oder teilweise eine Frage betreffe, die nach internatio
nalem Recht ausschlieBlich in die Zustandigkeit dieser Parteifalle, 
so ersuchen die Schiedsrichter durch Vermittlung des Rates tiber diese Frage den 
Standigen 1nternationalen Gerichtshof um ein Gutachten. Das Gutachten bin
det die Schiedsrichter, die sich, wenn es im bejahenden Sinne ausfallt, darau! zu 
beschranken haben, dies in ihrem Schiedsspruch festzustellen. 

Wenn der Standige 1nternationale Gerichtshof oder der Rat anerkennt, daB 
die Frage ausschlieBlich in die Zust~ndigkeit eines Staates fallt, so hindert die 
getroffene Entscheidung nicht, daB die Sachlage yom Rat oder von der Bundes
versammlung, gemaB Artikel II der Volkerbundssatzung, einer Priifung unter
zogen wird. 

Artike16. 
Wird gema.B Absatz 9 des Artikels 15 der Volkerbundssatzung der 

Streitfall der Bundesversammlung unterbreitet, so hat diese zwecks Beilegung die 
gleichen Befugnisse, wie sie dem Rat bei seinen Vermittlungsversuchen gemii,I.l Ar
tikel 4 Ziffer 1 des Protokolls zustehen. 

Wenn es der Versammlung nicht gelingt, eine friedliche Regelung zu erzielen, 
wird folgendes Verfahren eingeschlagen: 

Wenn eine der Parteien ein Schiedsverfahren beantragt, so bestellt der Rat 
das Schiedsgericht in der in Artikel 4, Ziffer 2 Lit. a, b und c vorgesehenen Weise. 

Wenn k('ine Partei das Schiedsverfahren verlangt, unterzieht die in 
diesem FaIle mit den gleichen Befugnissen wie der Rat ausgestattete Bundesver
sammlung den Streitfall einer neuen Priifung. Die Regelung, welche die Ver
sammlung in ihrem Bericht empfiehlt, hat, sofern diese unter dem am SchiuB des 
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Absatzes 10 des Artikels 15 der Volkerbundssatzung enthaltenen Bedingung gut
geheiBen worden ist, die gleiche Bedeutung und die gldchen Wirkungen hinsicht
Uch aller Bestimmungen des vorliegenden Protokolls, wie die Regelung, die der 
Rat unter den im Artikel 4, Ziffer 3 des Protokolls angefiihrten Bedingungen 
empfiehlt. 

Kann die erforderliche Mehrheit nicht erzielt werden, so wird der Streitfall 
dem Schiedsgerichtsverfahren unterbreitet, und der Rat selbst bestimmt die Zu
sammensetzung, die Befugnisse und das Verfahren des Schiedsgerichts gemaB 
Artikel 4, Ziffer 4 des Protokolls. 

Artikel7. 
Entsteht ein Streitfall zwischen zwei oder mehreren Signatarstaaten, so kom

men diese iiberein, bevor der Streitfall dem Verfahren einer friedlichen Regelung 
unterbreitet worden ist oder im Laufe eines solchen Verfahrens selbst keine Ver
mehrung der Riistungen oder der Effektivbestande vorzunehmen, die eine Ande
rung des Status herbeifiihren wiirde, der von der in Artikel 17 des vorliegenden 
Protokolls vorgesehenen Abriistungskonferenz festgesetzt ist. Die Parteien wer
den ferner weder MaBnahmen zur Mobilisierung zu Lande, zu Wasser und in der 
Luft, der 1ndustrie oder der Wirtschaft vornehmen, noch im allgemeinen irgend 
etwas unternehmen, was geeignet ware, den Streitfall zu verscharfen oder eine 
weitere Ausdehnung desselben herbeizufiihren. 

Nach den Bestimmungen des Artikels 11 der Volkerbundssatzung hat der 
Volkerbundsrat die Pflicht, jede Klage wegen Verletzung der obengenannten Ver
pflichtungen, die bei ihm von einem oder mehreren der in den Streitfall verwickel
ten Staaten erhoben wird, zu prllien. 1st der Rat der Ansicht, daB die Klage zu
lassig sei, so muB er, falls ihm dies zweckdienlich erscheint, in einem oder mehreren 
der in Frage kommenden Lander Untersuchungen und Erhebungen veranstalten. 
Diese Untersuchungen und Erhebungen miissen binnen kiirzester Frist durch
gefiihrt werden, und die Signatarstaaten verpflichten sich, ihre Durchfiihrung mit 
allen Mitteln zu erleichtern. 

Die so vom Rat getroffenen MaBnahmen verfolgen einzig und allein den Zweck, 
eine friedliche Beilegung des Streitfalles zu erleichtern, und sollen auf keine Weise 
der Regelung selbst vorgreifen. 

Ergeben die Untersuchungen und Erhebungen eine Verletzung der Be
stimmungen des ersten Absatzes dieses Artikels, so hat der Rat die 
Pflicht, den oder die der Verletzung schuldigen Staaten aufzufordern, die ge
troffenen MaBnahmen riickgangig zu machen. Wenn der oder die in Frage 
kommenden Sta,aten dieser Aufforderung keine Folge leisten, erklart sie der 
Rat einer Verletzung der Volkerbundssatzung oder des vorliegenden Protokolls 
fiir schuldig und ordnet die MaBnahmen an, die erforderlich sind, um 
einen Zustand, der den Weltfrieden zu gefahrden geeignet ist, so 
rasch als moglich zu beseitigen. 

Die Beschliisse des Rates, die sich auf die Anwendung dieses Artikels 
beziehen, miissen mit Zweidrittelmehrheit gefaBt werden. 

Artikel8. 
Die Signatarstaaten verpflichten sich, sich jeder Handlung zu 

enthalten, die eine Angriffsdrohung gegen einen anderen Staat darstellen 
konnte. Falls ein Signatarstaat glaubt, daB ein anderer Staat Vorbereitungen zum 
Krieg trifft, so hat er das Recht, damit den Rat zu befassen. 

Wenn der Rat feststellt, daB die ihm unterbreiteten Mitteilungen den Tat
sachen entsprechen, so trifft er seine weiteren Anordnungen gemaB Absatz 2, 4 
und 5 des Artikels 7 des Protokolls. 

Artikel9. 
Da das Bestehen entmilitarisierter Zonen dazu angetan ist, einen An

griff zu ver hindern und die einwandfreie Feststellung desselben gemaB dem 
nachfolgenden Artikell0 zu erleichtern, wird die Errichtung solcher Zonen 
zwischen Staaten, die gegenseitig damit einverstanden sind, als 
ein Mittel empfohlen, das geeignet ist, eine Verletzung des vor
liegenden Protokolls zu vermeiden. 
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Die entmilitarisierten Zonen, die auf Grund gewisser Vertrage oder Abkom
men bereits bestehen oder die zukiinftig zwischen Staaten in gegenseitigem Ein
verstandnis errichtet werden sollten, kOnnen auf Antrag und auf Kosten eines 
oder mebrerer angrenzenden Staaten den Gegenstand einer yom Rat einzurichten
den zeitweiligen oder standigen Kontrolle bilden. 

Artikell0. 
Als Angreifer gilt jeder Staat, der unter Verletzung der in der Volker

bundssatzung oder in dem vorliegenden Protokoll enthaltenen Verpflichtungen 
zum Kriege scbreitet. Als eine Kriegshandlung gilt auch die Verletzung der fiir 
eine entmilitarisierte Zone bestehenden Bestimmungen. Sind Feindseligkeiten 
ausgebrochen, so gil t als Angreifer, sofern der Rat nicht einstimmig anders be
schlieBt: 

1. Jeder Staat, der sich weigert, den Streitfall dem Verfabren zu unterwer
fen, das in den Artikeln 13 und 15 der Volkerbundssatzung, erganzt durch die Be
stimmungen des vorliegenden Protokolls fiir die friedliche Schlichtung vorge
sehen ist, oder der sich weigert, sich einem richterlichen oder schiedsrichterlichen 
Spruch oder einer auf Einstimmigkeit beruhenden Empfehlung des Rates zu fiigen, 
oder der einen einstimmig genehmigten Bericht des Rates, einen richterlichen oder 
schiedsrichterlichen Entscheid millachtet, welcher anerkennt, daB der Streitfall 
zwischen ihm und dem andern kriegfiibrenden Staat sich auf eine Frage bezieht, 
die nach internationalem Recht ausschlieBlich in die Zustandigkeit dieses Staates 
fallt. Indessen wird im letztgenannten Fall der Staat nur dann als Angreifer an
gesehen, wenn er die Frage nicht zuvor dem Rat oder der Versammlung gemaB 
Artikel 11 der Volkerbundssatzung unterbreitet hat. 

2. Jeder Staat, der eine der yom Rat wabrend der Dauer des Verfabrens 
vorgeschriebenen, in Artikel 7 des Protokolls vorgesehenen vorlaufigen MaBnah
men verletzt. 

Wenn der Rat, abgesehen von den in Ziffer 1 und 2 dieses Artikels erwahn
ten Fallen, nicht in der Lage ist, binnen kiirzester Frist den Angreifer festzustellen, 
so ist er verpflichtet, den Kriegfiibrenden einen Waffenstillstand vorzuscbreiben, 
dessen Bedingungen er notigenfalls mit Zweidrittelmebrheit beschlieBt und dessen 
Einhaltung er iiberwacht. 

Jeder Kriegfiibrende, der den Waffenstillstand ablehnt, oder dessen Be
dingungen verletzt, wird als Angreifer angesehen. 

Der Rat wird die Signatarstaaten a~weisen (enjoindre) ohne 
Verzug gegen den Angreifer die in Artikelll des vorliegenden Pro
tokolls vorgesehenen Sanktionen anzuwenden, und jeder Signatar
staat, derindieser Weise aufgefordertwordenist, darf von diesem Zeitpunkt 
an die Rechte eines Kriegfiihrenden ausiiben. 

Artikel11. 
Sobald der Rat an die Signatarstaaten die im letzten Absatz des Artikels lO 

des Protokolls erwahnte Weisung gerichtet hat, treten die Verpflichtungen zur 
Anwendung der Sanktionen aller Art, die in Artikel 16, Absatz 1 und 2 der 
Volkerbundssatzung vorgesehen sind, sofort in Kraft, damit die Sanktionen sich 
unverziiglich gegen den Angreifer auswirken kOnnen. 

Diese Verpflichtungen sind in dem Sinne auszulegen, daB aIle Signatarstaaten 
gehalten sind, loyal und effektiv mitzuwirken, und der Volkerbundssatzung Gel
tung zu verschaffen und jeder Angriffshandlung in dem MaBe zu begegnen, als es 
ihnen ibre geographische Lage und die besonderen Bedingungen ihres Riistungs
standes erlauben. 

GemaB Absatz 3 des Artikels 16 der Volkerbundssatzung iibernehmen die 
Signatarstaaten die Verpflichtung einzeln und insgesamt, dem angegriffenen oder 
bedrohten Staat zu Hille zu kommen und einander zu unterstiitzen durch Erleich· 
terungen und gegenseitigen Austausch auf dem Gebiet der Versorgung mit Roh
stoffen und Bedarfsartikeln jeder Art, der Kreditgewabrung, des Verkebrs und 
TraItSitwesens, und dementsprechend alle in ihrer Macht liegenden MaBnahmen 
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zu treffen, um die Sicherheit der Verkehrsverbindungen des angegrillenen oder 
bedrohten Staates zu Land und zur See aufrechtzuerhalten. 

Wenn beide am Streitfall beteiligten Parteien im Sinne des Artikels 10 als 
.Angreifer anzusehen sind, finden die wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen 
auf beide Parteien .Anwendung. 

Artikel12. 
Da die Bedingungen, unter denen der Rat berufen sein kOnnte, die im vor

stehenden Artikel II erwahnten Funktionen hinsichtlich der wirtschaftlichen und 
finanziellen Sanktionen auszuiiben, sehr mannigfacher Art sind, und um die Ga
rantien genauer zu bestimmen, die das vorliegende Protokoll den Signatarstaaten 
bietet, wird der Rat die wirtschaftlichen und finanziellen Organisationen des Vol
kerbundes unverziiglich auffordern, zu priifen und dariiber Bericht zu erstatten, 
welche MaBnahmen zu treffen sind, um die Sanktionen und die Bestimmungen 
iiber die wirtschaftliche und finanzielle Zusammenarbeit in Kraft zu setzen, die 
in Artikel 16 der Volkerbundssatzung und Artikel II, des vorliegenden Protokolls 
vorgesehen sind. 

Der Rat wird, wenn er im Besitze dieser Informationen ist, durch seine zu
standigen Organe ausarbeiten lassen: 

1. Die Aktionsplane fiir die .Anwendung der wirtschaftlichen und finanziellen 
Sanktionen gegen den angreifenden Staat; 

2. Die Plane fiir die wirtschaftliche und finanzielle Zusammenarbeit zwi
schen dem angegrillenen Staat und der ihm zu Hilfe kommenden Staaten, 

und er wird diese Plane den Mitgliedern des Volkerbundes und den anderen 
Signatarstaaten mitteilen. 

Artikel13. 
Hinsichtlich der militarischen Sanktionen zu Lande, zu Wasser 

und in der Luft, deren eventuelle .Anwendung in Artikel16 der Volkerbunds
satzung und Artikel II des vorliegenden Protokolls vorgesehen ist, solI der Rat 
berechtigt sein, Verpflichtungserklarungen von Staaten entgegenzunehmen, in 
denen im voraus die Land-, See- und Luftstreitkrafte festgesetzt sind, die sie zur 
Erfiillung der in der Volkerbundssatzung und im vorliegenden Protokolle enthal
tenen Verpflichtungen sofort wiirden einsetzen konnen. 

Ferner konnen diese Staaten, sobald der Rat die im letzten Absatz des Ar
tikels 10 des Protokolls vorgesehene Aufforderung an sie gerichtet hat, gemaB den 
vorher getroffenen Abmachungen dem einzelnen angegrillenen Staat mit ihren 
Land-, See- und Luftstreitkraften zu Hilfe eilen. 

Die im vorigen Absatz erwahnten Abkommen werden vom Volkerbunds
sekretariat registriert und veroffentlicht; jedes Bundesmitglied kann sich auf 
Wunsch anschlieBen. 

Artikel14. 
Nur der Rat ist befugt, die Einstellung der Sanktionen und die 

Wiederherstellung normaler Verhaltnisse anzuordnen. 

Artikel15. 
Dem Geist des vorliegenden Protokolls entsprechend kommen die Signatar

staaten iiberein, daB die Gesamtkosten fiir jede militarische Operation zu Lande, 
zu Wasser und in der Luft, die gemaB den Bestimmungen des Protokolls zur Ab
wehr eines .Angrilles unternommen worden ist, sowie die Wiedergutmachung aller 
Schaden, die ,Zivil- oder Militarpersonen erlitten haben, und aller Sachschaden, 
die durch die Operationen beider Parteien verursacht worden sind, vom angrei
fenden Staat bis zur auBersten Grenze seiner Leistungsfahigkeit 
getragen werden. 

Indessen darf gemaB Artikel 10 der Volkerbundssatzung die .Anwendung der 
im vorliegenden Protokoll vorgesehenen Sanktionen auf keinen Fall zu einer Be
eintrachtigung der territorialen Unversehrtheit oder der politischen Unabhangig
keit des angreifenden Staates fiihren. 
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Artikel16. 
Die Signatarstaaten kommen iiberein, in einem Streitfall, der zwischen 

einem oder mehreren von ihnen und einem oder mehreren Staaten 
entsteht, die das Protokoll nicht unterzeichnet haben und die Nicht~ 
mitglieder des Viilkerbundes sind, diese Nichtmitgliedstaaten unter 
den in Artikel17 der Viilker bundssatzung vorgesehenen Bedingungen e in z ul a den, 
sich den von den Signatarstaaten des vorliegenden Protokolls iibernommenen 
Verpflichtungen zur friedlichen Beilegung des Streitfalles zu unterwerfen. 

Lehnt der eingeladene Staat die genannten Bedingungen und 
Verpflichtungen ab und schreitet er' gegen einen Signatarstaat zum Krieg, so 
finden die Bestimmungen des Artikels 16 der Viilkerbundssatzung, wie 
sie durch das vorliegende Protokoll erganzt sind, auf ihn Anwen
dung. 

Artikel17. 
Die Signatarstaaten verpflichten sich, an einer internationalen Ab

riistungskonferenz teilzunehmen, die vom Rat einberufen wird, und die Mon
tag, den 15. Juni 1925 in Genf zusammentritt; aIle anderen Staaten, Mitglieder 
oder Nichtmitglieder des Viilkerbundes, werden zu dieser Konferenz eingeladen. 

Der Rat wird im Hinblick auf die Einberufung der Konferenz, unter Beriick· 
sichtigung der in Artik~l 11 und 13 des vorliegenden Protokolls erwahnten Ver· 
pflichtungen ein allgemeines Programm fiir die Verminderung und die Begren
zung der Riistungen vorbereiten, das der Konferenz zur Verfiigung gestellt wird 
und den Regierungen sobald als miiglich, spatestens aber drei Monate vor dem 
Zusammentritt der Konferenz zur Kenntnis gebracht werden solI. 

Falls nicht mindestens die Mehrheit der standigen Ratsmitglieder und zehn 
andere Bundesmitglieder ihre Ratifikation bis zum 1. Mai 1925 niedergelegt haben, 
so solI der Generalsekretar des Viilkerbundes unverziiglich die Ansicht des Rates 
einholen, ob die Einladungen nichtig erklart oder ob die Konferenz vertagt wer
den solI, bis die niitige Anzahl Ratifikationen niedergelegt ist. 

Artikel18. 
Wo in Artikel 10 oder an anderen Stellen des vorliegenden Protokolls vim 

einem BeschluB des Rates die Rede ist, ist dies im Sinne des Artikels 15 der Viil
kerbundssatzung zu verstehen, d. h. bei der Feststellung, ob der BeschluB ein
stimmig oder mit der erforderlichen Mehrheit gefaBt worden ist, zahlen die Stim
men der Vertreter der Parteien nicht mit. 

Artikel19. 
Das Protokoll beriihrt, soweit nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt 

ist, die sich aus der Viilkerbundssatzung ergebenden Rechte und Pflichten der 
Viilkerbundsmitglieder nicht. 

Artikel20. 
Jede Meinungsverschiedenheit iiber die Auslegung des Protokolls wird 

dem Standigen Internationalen Gerichtshof unterbreitet. 

Artikel21. 
Das vorliegende Protokoll, dessen franziisischer und englischer Wortlaut beide 

maBgebend sind, solI ratifiziert werden. 
Die Niederlegung der Ratifikationsurkunden solI so bald wie miiglich beim 

Sekretariat des Viilkerbundes erfoigen. 
Staaten, mit Regierungssitz auBerhalb Europas, kiinnen sich darauf be

schranken, dem Viilkerbundssekretariat mitzuteilen, daB sie die Ratifikation voIl
zogen haben; die Ratifikationsurkunde miissen sie dem Sekretariat so bald all! 
miiglich zustellen. 
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Sobala. die Mehrheit der standigen Ratsmitglieder und zehn 
andere Bundesmitglieder die Ratifikationsurkunde niedergelegt oder die Ra
t if i kat ion vollzogen haben, wird dies vom Sekretaria t in einem besonderen Proto
koll festgestellt. 

Das Protokoll tritt in Kraft, nachdem dieses besondere Protokoll ausgefer
tigt und der Abriistungsplan von der in Artikel 17 vorgesehenen Konferenz an
genommen ist. 

1st dieser Plan in einer Frist, die von der Konferenz nach der Annahme des
selben festgesetzt werden soIl, nicht durchgefiihrt, so ist es Sache des Rats, dies 
festzustellen; durch diese Feststellung wird das vorliegende Protokoll hinfallig. 

Die Bedingungen, unter denen der Rat feststellen kann, daB der von der 
1nternationalen Abriistungskonferenz aufgestellte Abriistungsplan nicht durch
gefiihrt und daB infolgedessen das Protokoll hinfallig ist, werden von der Kon
ferenz selbst festgesetzt. 

Einem Signatarstaat, der nach Ablauf der von der Konferenz festgesetzten 
Frist den von ihr angenommenen Plan nicht durchfiihrt, diirfen die Bestimmungen 
des Protokolls nicht zugute kommen. . 

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten nach Austausch ihrer in guter 
und gehiiriger Form befundenen Vollmachten das vorliegende Protokoll unter
zeichnet. 

Ausgefertigt Genf, 2. Oktober 1924, in einem Exemplar, das in dem Archiv 
des Sekretariats des Volkerbundes niedergelegt und mit dem Tage des 1nkraft
tretens eingetragen werden solI. 

Zweiter Teil. 
10. 

Konsularvertrag zwischen dem DeutschenReiche und Bulgarien. 
Vom 29. September 1911. 1) 

Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Konig von PreuBen, im Namen des 
Deutschen Reichs, und Seine Majestat der Konig der Bulgaren, von dem Wunsche 
geleitet, iiber die wechselseitige Zulassung von Konsularbeamten sowie tiber deren 
Vorrechte, Befreiungen und Amtsbefugnisse genauere Bestimmungen zu treffen, 
sind tibereingekommen, einen Konsularvertrag abzuschlieBen, und haben zu 1hren 
Bevollmachtigten ernannt: 

Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Konig von PreuBen: Herrn Dr. Jo 
hannes Kriege, AllerhOchstihren Wirklichen Geheimen Legationsrat und Direktor 
im Auswartigen Amt 

Seine Majestat der Konig der Bulgaren: HerrnJwan S. GUE3Chow, AllerhOchst
Ihren auBerordentlichen Gesandten und bevollmachtigten Minister in Berlin, 
Herrn Professor Dr. Michail Popovilieff, Dekan der juristischen Fakultat und 
Prorektor der Universitat in Sophia, und Herrn Dimitr N. Stancioff, Chef der 
Konsularabteilung des Koniglichen Ministeriums der auswartigen Angelegenheiten, 

welche nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehOriger Form be
fundenen Vollmachten sich tiber folgende Artikel geeinigt haben: 

Erster Abschnitt. 
Zulassung der Konsuln. 

Art. 1. Jeder der vertragschlieBenden Teile verpflichtet sich, in seinem Ge
biete Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten des anderen 
Teiles zuzulassf;ln, die von diesem nach MaBgabe seiner Gesetze ernannt werden. 
Doch bleibt es jedem Teile vorbehalten, hiervon einzelne Orte oder Gebietst,eile 

1) UrtellCt deutsch und buIgarisch. Abdruck: Reicbsge8et~blatt lV13 S. 435. 
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auszunehmen, vorausgesetzt, daB eine solche Ausnahme jeder dritten .Macht gegen. 
liber gleichmaBig Anwendung findet. 

Die Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten brauchen 
nicht Angehorige des Teiles zu sein, der sie ernannt hat. Soweit sie diesem Toile 
nicht angehoren, ist vor der Ernennung das Einverstandnis des anderen Teiles 
auf diplomatischem Wege einzuholen. 

Art. 2. Die Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten 
konnen ihre Amtsbefugnisse in dem Lande ilues Amtssitzes ausiiben, sobald sie 
in den dort iiblichen Formen zugelassen worden sind. 

Ihre Zulassung soil auf Grund ihrer Besvallung unverziiglich und kostonfrei 
erfolgen. Bei Vorlegung der Bestallung ist ihr Amtsbezirk zu bezeichnen; etwaige 
spatere Veranderungen des Amtsbezirkes sind gleichfalls mitzuteilen. 

Erachtet ein Teil in einem einzelnen FaIle die Zulassung nicht fiir :mgangig 
oder die Zuriiclmahme der Zulassung filr erforderlich, so hat er dic Gl'iinde dem 
anderen Teile, und zwar bei der Zuriirlmahmo vorher, anzugeben. 

Art. 3. 1m FaIle des Todes, der Verhinderung oder der Abwescnheit der Ge. 
neralkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln oder Konsularagenten sollen deren Attaches, 
Dolm5tscher, Kanz10r oder Sekretare befugt sein, zeitweilig die Konsulargeschafte 
wahrzunehmen, vorausgeset.zt, daB ihre amtliche Eigenschaft vorher zur Kenntnis 
der zustandigen OrtsbehOrde gebracht worden ist. 

Zweiter Abschnitt. 
Vorrech te und Befreiungen der Konsular beam ten. 

Art. 4. Die Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten 
konnen 1:.n dem Konsulatsgebiiudo das Wappen des von ihnen vertretenen Teiles 
mit· einer ihr Amt. bezeichnenden Inschrift anbringen. Auch diirfen sie die Fbgge 
dieses TeileE auf dem Konsulatsgebaude und ihrem Wohnhause Bowie auf dem von 
ihnen hei dienstlichen Fahrten benutzt.en Boote aufziehen. 

Den Generalkonsuln, Konsuln und Vizekonsuln sind die ihrer amtlichen 
Stcllung nach ortlichem Gebrauche zukommenden Ehren zu erweisen; dies gilt 
insbesondere, wenn sie im Auftrage der Regierung des von ihnen vertr'"tenen 
Teiles oder auf Einladung der OrtsbohOrde an einer amtlichen Feierlichkeit teil· 
nehmen. 

Art. 5. Die Konsulararchive sollen jederzeit unverletzlich sein; die Landes· 
behorden diirfen unter keinem Vorwande die zu dem Archive gehi:irenden Papiere 
einsehen oder mit Beschlag belegen. Die Dienstpapiere miissen von den Privat· 
papieren deR Beamten gesondert aufbewahrt werden. 

Die Amtsraume und Wohnungen der Generalkonsuln, Konsuln und Vizc· 
konsuln, dio Berufsheamte sind und dem Teile angehoren, der sie ernannt hat, 
soil en jederzeit unverletzlich sein. Die Ortsbehi:irden diiden, soweit es sich nicht 
urn die Verfolgung wegen oinermit dem Tode oder mit. Zuchthaus bedrohten Straf· 
tat hanrlelt, unter keinen Umstanden d(lrt eindringen, auch in keinem FaIle die 
dort aufbewahrten Dienstpapiere durehsuchen oder in Beschbg nehmen. 

Die Amtsraume und Wohnungen der Konsularbeamten diirfcn niemals als 
Asyl dienen. 

Art. 6. Die Generalkonsuln, Konsuln und Vizekonsuln sowie dereu Attaches, 
Dolmetscher, Kanzler, Sekretarc und Kanzleiangestellte, die Berufsbeamie sind 
und dem Teile angehoren, der sie ernannt hat, sollen im Gebiete des anderen Teiles 
Befreiung von der Militareinquartierung und allen anderen Militarlasten genieBcn. 

Ferner sollen sie, sofern sie auBerhalb ihres Amtes keine Erwerbstatigkeit 
ausiiben, von allen direkten Personal-, Mobiliar- und Luxussteuern befr~it sein, 
mi:igen 80Iche yom Staaie oder von anderen Vel'banden des offentlichen Rechtes 
erhoben werden. 

Die im Absatz 1 vorgesehenen Befreiungen elstrecken sich nicht auf die 
den Konsularbeamten im Lande ihres Amtssitzes gehorenden Grundstiicke, es 
sei denn, daB die damuf befindlichen Gebiiudc zu amtlichen Zwecken dienen ode): 
von den Beamten selbst bewohnt werden. 
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Art. 7. Die Besiimmungen des Artikel 6 Abs. J, 3 finden auch auf General
konsuln, Konsuln und Vizekonsuln, die nicht Berufsbeamte sind, Anwendung, 
I!ofern sie dem Teile angehoren, welcher sie ernannt ha.t. 

Art. 8. Die Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten sind 
in Ansehung ihrer amtlichen Tatigkeit der Gerichtsbarkeit des Landes ihres Amts
sitzes nicht unterworfen. 

Art. 9. Gegen Konsularbeamte darf die Person:tlhaft in Zlvil- oder Handels
aachen weder als Mittel der Zwangsvollstrecklmg noch als SicherungsmaBregeI 
angewendet werden. 

Gehort ein Konsularbeamter dem Teile an, der ihn ernannt hat, so darf er 
nicht in Untersuchungshaft genommen werden, soweit es sieh nicht um die Ver
folgung wegen elner Straftat der im Artikel 5 Abs. 2 bezeichneten Art handelt. 

Wird ein Konsularbeamter verhaftet oder sonst zur Untersuchung gezogen, 
so soIl dio Gesandtschaft seines La-ndes hiervon sofort duroh die Regierung des an
deren Teiles benaohriohtigt werden. 

Art. 10. Die Konsularbeamten sind verbunden, vor Gerieht Zeugnis abzulcgen, 
wenn die Landesgerichte solches fiir erforderlich halten und mittels amtlichen 
Schreibens darum nachsuohen. 

GehOrt der Beamte dem Teile an, der ihn ernannt hat, so soll im Fall seiner 
Behinderung . duroh Dienstgesohii.fte oder Krankheit die GeriohtsbehOrde sioh 
in seine Wohnung begeben, um ihn miindlioh zu vernehmen, uder sein schriftliches 
Zeugnis in der dem Landesrecht entsprechenden Form verlangen. Der Beamte 
hat dem Verlangen in der ihm bezeichneten Frist zu entsprechen und del' BehOrde 
seine Aussage schriftlioh mit seiner Unterschrift und seinem Amtssiegel vorsehen 
zuzustellen. 

Art. 11. Stirbt ein Genoralkonsul, Konsul, Vizekonsul oder Konsularagent, 
ohne einen berufenen Vertreter zuriickzulassen, so soIl die Ortsbehorde unverziig
lieh in Gegenwart des konsularischen Vertreters einer befreundeten Macht und 
zweier Staatsangehorigen des Toiles, der den verstorbenen Beamten ernannt hat, 
zur Siegelung des Archivs schreiten. 

Das Protokoll iiber diese MaBnahme soIl in doppplter Ausfertigung hergestellt 
und ein Exemplar soIl dem nachsten konsularischtn Vertreter des Teiles, der den 
verstorhenen Beamten ernannt hat, zugestellt werden. 

Bei der Entsiegelung zum Zwecke der Dberga-be der Archive an den neuen 
Konsularbeamten ist ebenso wie bei der Siegelung zu verfahren. 

Art. 12. Jeder der vertragschlieBenden Teile verpflichtet sich, den Konsular
beamten des anderen Teiles unter der Bedingung der Gegenseitigkeit auJ3erdem 
aIle Vorrechte und Befreiungen zu gewahren, die er einer dritten M:tcht fiir deren 
Konsularbeamte gleicher Art und gleichen Ranges zugestanden hat oder zugestehen 
wird. 

Art. 13. Die Vertreter der Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und Kon
sularagenten sollen wahrend ihrer zeitweiligen Amtsfiihrung die mit dem Amte ver
bundenen Vorrechte und Befreiungen genieLlen. 

Dritter Abscbnitt. 
Konsularische Am ts befugnisse. 

Art. 14. Die Genoralkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten 
sind berufen, die Rechte und Interessen der AngehOrigen ihres Landes wahrzu· 
nehmen. insbesondere deren Handeltmd Schiffahrt zu sehiitzen und zu fordern. 

Sie konnen in Ausiibung der ihnen erteilten Amtsbefugnisse sich an die Ge
richts- und VerwaltungsbehOrden in ihrem Amtsbezirke wenden, auch bei diesen 
gegen eine Verletzung des VOlkerrechts oder der zwischen den beiden Teilen be
stehenden Vertrage und Vereinbarungen Einspruch erheben. Werden ihre Vor
stellungen von den BehOrden nicht beriicksichtigt, so konnen sie sich in Ermange
lung eines diplomatischen Vertreters selbst an die Regierung wenden, von der sie 
die Zulassung erhalten hahen. 

Art. 15. Die Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten 
sollen, eoweit sie nach den Vorschriften ihres Landes dazu befugt sind, das Recht 
haben: 
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1. in ihren Amtsdiumen oder Wohnungen, in den Wohnungm der Beteihgten 
odcr an Bord der Nationalschiffe von Kaufleuten oder son~tigen Angehorigen 
des von ihnen vertretenen Teiles sowie von den zur Be~atzung eines National· 
sehiffs gehorenden Personen und dessen Passagieren Erkliirungen entgegen
zunehmen; 

2. einseitige Rechtsgeschafte und letztwillige Verfiigungen von Angehorigen des 
von ihnen vertretenen Teiles, desgleichen Vertrage, diE' zwischen Angeh6rigen 
dieses Teiles oder von solchen mit anderen Personen geschlossen werden oder 
Gegenstande im Gebiete des von ihnen vertretenen Teiles oder ein dart abzu
schlieGendes oder auszufiihrendes Geschaft betreffen, aufzunehmen und zu be
glaubigen, Vertrage jedoch nicht, soweit sie sich auf die Dbertragung oder ding
liche Belashmg eines Grundstiicks im Lande ihres Amtssitzes beziehen; 

3. Schriftstiicke, die von Behorden oder Beamten des von ihnen vertretenen Teiles 
ausgegangen sind, zu iibersetzen und zu beglaubigen. 

Alle solche Urkunden sowie Abschriften, Ausziige und Dbersetzungen davon 
sollen, wenn sie von dem Generalkonsul, Konsul, Vizekonsul oder Konsularagenten 
ausgegangen und mit desseD. Amtssiegel versehen sind, in dem Lande seines Amts
sitzes als offentliche Urkunden oder als beglaubigte Abschriften, Ausziige eder 
Obersetzungen angesehen werdeD. uml dieselbe Kraft und Wirkung haben, als wenn 
sie von den offentlichen Beamten deg Landes aufgenommen oder beglaubigt waren. 
Doch unterliegen sic, soweit die Ausfiihrung in diesem Lande erfolgen soll, dem 
Stempel und den sonstigen Auflagen, die dort gesetzlich vorgesehen sind. 

Art. 16. Die Generalkonsuln, Konsuln und Vizekonsuln und ebenso die 
diplomatischen Vertreter konnen, soweit sie nach den Vorschriften des von ihnen 
vertretenen Teiles dam bcfugt sind, EheschlieGungen von Angehorigen dieses Teiles 
vornehmen. Diese Bestimmung findet kelne Anwendung a,uf solche EheschlieBun
gen, bei denen einer der Verlobten dem anderen Teile angehort. 

Von allen gemaB Absatz 1 vorgenommenen EheschlieGungen soU der Beamte 
den Landesbehorden alsbald Anzeige erstatten. 

Art.. 17. Die Generalkonsuln, Konsuln und Vizekonsuln und ebenso die diplo
matischen Vertreter haben das Recht, gemaG den Vorschriften des von Ihnen ver
tretenen Teiles, Geburten und Todesfalle von Angehorigen dieses Teiles zu beur
kunden. 

Die nach den Landesgesetzen bestehende Verpflichtung der Beteiligten, 
von Geburten und TodesfiHlen den Landesbehorden Anzeige zu erstatten, wird 
hierdurch nicht beriihrt. 

Art. 18. Die Generalkonsuln, Konsuln und Vizekonsuln konnen Vormiinder 
und Pfleger fUr Angehorige des von ihnen vertretenen Teiles bestellen; auch sind 
sie bflfugt, nach MaBgabe der Vorschriften dieses Teiles die Fiihrung del' Vurmund
schaft oder Pflegschaft zu beaufsichtigen. 

Art. 1 fl. In Ansehung der in dem Gebiete des einen vertragschlieGenden 
Teiles befindlichen Nachlasse von Angehorigen des anderen Teiles sollen nach
stehende Bestimmungen beobachtet werden: 

§ 1. Stirbt ein AngehOriger des einen Teiles im Gebiete des anderen Teiles 
an einem Orte odeI' in der Nahe eines Ortes, wo ein Generalkonsul, Kunsul, Vize
kunsul oder Konsularagent des Landes des Verstorbenen seinen Amtssitz hat, so 
soIl die zustandige OrtsbehOrde dem Konsularbeamten unverziiglich von dem 
TodeKenntnis geben und iillnmitteilen, waRihriiberdieErben, iiberderenAufent
halt sowie iiber das Vorhandenseih einer Verfiigung von Todes wegen bekannt ist. 
In gleieher Weise hat del' Konsularbeamte die Ortsbehorde zu benachrichtigen, 
wenn er merst von dem Todesfalle Kenntnis erhiilt. 

Der Konsularbeamte hat das Recht, gemaB den Vorsohriften des von ibm 
vertretenen Teiles von Amts wegen oder auf Antrag der Beteiligten die Nach
laBgegenstande unter Siegel zu legen, nachdem er zuvor die zustandige Orts
behorde davon unterriehtet hat; del' OrtsbehOrde steht das Recht zu, bei dem 
Vorgang zugegen zu sein und ihre Siegel gleichfalls anzulegen. 

Die beiderseits angelegten Siegel diirfen ohne Mitwirkung der Ortsbehorde 
nicht abgenommen werden. Sullte sich jedoch dIe Ortsbehorde auf eine min-
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destens 48 Stunden vorher von dem Konsularbeamten an sie ergangene Ein
ladung nicht eingefunden haben, so kann der Konsularbeamte allein zur Ab
nahme der Siegel schreiten. Hierauf solI er ein Verzeichnis der NachlaBgegen
stande aufnehmen, und zwar in Gegenwart der Ortsbehorde, wenn diese infolge 
der erwahnten Einladung anwesend ist. Die Ortsbehorde solI das in ihrer Gegen
wart aufgenommene Protokoll mitzeichnen; sie ist aber nicht befugt, fUr ihre 
amtliche Mitwirkung Gebiihren irgendwelcher Art zu beanspruchen. 

§ 2. Die zustandige Ortsbeh1:irde solI die in dem Lande gebrauchlichen oder 
durch dessen Gesetze vorgeschriebenen Bekanntmachungen iiber die Eroffnung 
des Nachlasses und den Aufruf der Erben oder Glaubiger erlassen und diese 
Bekanntmachungcn dem Konsularbeamten mitteilen; dieser kann auch seiner
seits entsprechende Bekanntmachungen erlassen. 

§ 3. Der Konsularbeamte kann veranlao:sen, daB diejenigen beweglichen 
Gegenstande, deren Anfbewahrung mit erheblichen Kosten fUr den NachlaB 
verbunden warfl, offentlich in der durch Gesetz und Gebrauch des Landes vor
geschriebenen Weise versteigert werden. 

§ 4. Der Konsularbeamte solI die in dem NachlaBverzeichnis aufgefiihrten 
Gegenstande, den Erlos aus dem etwaigen Verkaufe VOl). NachlaBgegenstanden 
sowie den Betrag der eingegangenen Forderungen als ein den Landesgesetzen 
unterworfenes Depositum verwahren bis zum Ablauf einer Frist von zwei Mo· 
naten seit der Ietzten von der Ortsbeh1:irde iiber die Eroffnung des Nachlasses er· 
lassenen Bekanntmachung oder in Ermangelung einer solchen bis zum Abla.J1t 
einer Frist von drei Monaten seit dem Todestage. 

Der Konsularbeamte hat jedoch die Befugnis, die Kosten der iirztlichen Be· 
handlung und der Beerdigung des Verstorbenen, den Mietzins, den Lohn seiner 
Dienstboten, etwaige Ausgaben fUr den Unterhalt seiner Familie sowie Gerichts· 
kosten, Konsulargebiihren und Kosten ahnlicher Art aus dem Nachlasse sofort 
'vorweg zu entnehmen. 

§ 5. Vorbehaltlich der Bestimmung des § 4 Aba. 2 hat der Konsularbeamte 
das Recht, aIle MaBnahmen zu treffen, die er zur Erhaltung des beweglichen 
und unbeweglichen Nachlasses als im Interesse der Erben liegend erachtet. Er 
kann den NachlaB entweder personlich oder durch einen von ihm gewahlten 
und in seinem Namen handelnden Vertreter verwalten, auch hat er das Recht, 
die Ausantwortung aller dem Verstorbenen gehorenden Wertgegenstandc zu 
verlangen, die sich in offentlichen Kassen oder in den Randen von Privatpersonen 
befinden. 

§ 6. Sollte wahrend der im § 4 Abs. 1 bestimmten Frist iiber Anspriiche von 
LandesangehOrigen oder AngehOrigen einer dritten Macht gegen den NachlaB 
Streit entstehen, so haben dariiber ausschIielllich die Landesgerichte zu entschei· 
den, es sei denn, daB es sich urn einen Erbanspruch oder ein Vermachtnis handelt. 

Sollte der Bestand des Nachlasses zur Bezahlung der Schulden nicht aus· 
reichen, so konnen die GJaubiger, Bofern die Gesetzc des Landes es gestatten, bei 
der zustandigen Ortsbeh1:irde die Eroffnung des Konkurses beantragen. Nach 
der Korikurseroffnung sollen aIle NachlaBgegenstande der OrtsbehOrde oder dem 
Konkursverwalter iibergeben werden; dabei bleibt es die Aufgahe des Konsular· 
beam ten, die lnteressen der Angehorigen des von ihm vertrcte:len Teiles wahr
zunehmen. 

§ 7. Wenn mit Ablauf der im § 4 Abs. 1 bestimmten Frist keine Fordernng 
gegen den NachlaB vorliegt, so solI der Ronsularbeamte, nachdem aIle dem Nach· 
lasse zur Last fallenden Kosten und Rechnungen nach den im Lande geltenden 
Tarifen bezahlt und berichtigt sind, endgiiltig Besitz von dem Nachlal3 ergreifen, 
ihn liquidieren und den Erben iiberweisen, c.hne daB er ande£weit als seiner 
eigenen Regierung Rechnung abzulegen hat. 

§ 8. In allen Fragen, die" iiber die Eroffnung, Verwaltung und Liquidation 
des Nachlasses von Angehorigen des einen Landes in dem anderen entstehen, 
Bollen' die Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten ohne 
weiteres zur Vertretung der Erben befugt sein; sie sind amtlich als deren BevoU-
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machtigte anzuerkennen, ohne daB sie verpflichtet waren, ihre Vertretungs
befugnis durch eine besondere Vollmacht nachzuweisen. 

Der Konsularbeamte kann daher entweder in Person oder durch einen nach 
den Landesgesetzen dazu befugten Vertreter vor den zustandigen Landesbehor
den auftreten und in allen den NachlaB betreffenden Angelegenheiten die Inter
essen der Erben wahrnehmen, auch sich auf die gegen sie erhobenen Anspriiche 

. 1 . em.assen. 
Er ist jedoch verpflichtet, etwa vorhandene Testamentsvollstrecker oder die 

anwesenden oder durch Bevollmachtigte vertretenen Erben von jedcm An
sprnche, der boi ihm gegen den NachlaB erhoben wird, in Kenntnis zu setzen, 
damit die Vollstrecker oder Erben ihre Einwendungen gegen solche Anspriiche 
geltend machen kiinnen. 

Der Konsularbeamte kann, da er als Bevollmachtigter der Angehiirigen 
des von ihm vertretenen Teiles betrachtet wird, vor den Behiirden des anderen 
Teiles wegen einer den NachlaB betreffenden Angelegenheit persiinlich nicht in 
Anspruch genommen werden. 

§ 9. Das Erbrecht sowie die Teilung des Nachlasses richten sich nach der 
Gesetzgebung des Landes des Verstorbenen. 

Aile Anspriiche wegen des Erbrechts und der NachlaBteilung sollen durch die 
Gerichte oder die sonst zustandigen Behiirden dieses Landes und in GemaBheit 
seiner Gesetze entschieden werden. Diese Entscheidungen sind in dem anderen 
Lande anzuerkennen und gegebenenfalls nach den dort geltenden Vorschriften 
zu vollstrecken. 

§ 10. Stirbt ein Angehiiriger des einen Teiles im Gebiete des anderen Teiles 
an einem Orte, an dem oder in dessen Nahe kein Konsulatsbeamter des Landes 
des Verstorbenen seinen Amtssitz hat, so hat die zustandige Ortsbehorde nach 
MaBgabe der Landesgesetze ein Verzeichnis der NachlaBgegenstande aufzu
nehmen und ihre Siegel anzulegen. Beglaubigte Abschrift des Verzeichnisses 
sowie die Sterbeurkunde und alle die Staatsangehorigkeit des Verstorbenen dar
tuendenSchriftstiicke sind binnen kiirzester Frist dem nachstenKonsularbeamten 
zu iibersenden. 

Die zustandige Ortsbehiirde solI hinsichtlich des Nachlasses aIle durch die 
Landesgesetze vorgeschriebenen MaBnahmen treffen und den NachlaB tunlichst 
bald nach Ablauf der im § 4 Abs. 1 bestimmten Frist dem Konsularbeamten 
oder dessen Bevollmachtigten iibermitteln. 

Sobald der zustandig!) Konsularbeamte oder dessen Vertreter an dem Nach. 
laBort erscheint, hat sich die Ortsbehiirde, die etwa inzwischen eingeschritten 
ist, nach den Bestimmungen der §§ 1 bis 9 zu richten. 

§ 11. Die Bestimmungen dieses Artikels fiuden entsprechende Anwendung 
auf bewegliches oder unbe~egliches Eigentum, das sich im Gebiete des einen 
Teiles befindet und zu dem NachlaB eines auBerhalb dieses Gebiets verstorbenen 
Angehorigen des anderen Teiles gehiirt. 

§ 12. Bei Nachlassen von Seeleuten, Schiffspassagieren und sonstigeu Reisen· 
den des einen Teiles, die im Gebiete des anderen Teiles, sei es an Bord einesSchiffes, 
sei es an Land, sterben, sind die Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und 
Konsularagenten des Landes des Verstorbenen fUr die Inventarisierung und die 
anderen zur Erhaltung und Liquidierung erforderlichen Amtshandlungen aus
schlieBlich zustandig. 

Art. 20. Die Ganeralkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten 
konnen den Eingang und die Abfertigung der Nationalschiffe fordern und ihnen 
wahrend des Aufenthaltes in ihrem Amtsbezirk amtlichen Beistand leisten. Zu 
diesem Zwecke konnen sie sich, sobald die Schiffe ZUlli freien Verkehre zugelassen 
sind, in Person an Bord begeben oder einen Vertreter an Bord senden; sie kiinnen 
die Schiffspapiere priifen, Ladungsverzeichnisse (Manifeste) aufnehmen, die Er
kIarungen iiber Reise, Bestimmungsort und Zwischenfalle wahrend der Reise sowie 
sonstige Erklarungen von den zur Besatzung des Schiffes gehorenden Personen 
und dessen Passagieren gemi1B Artikel 15 Abs. 1 Nr.l entgegennehmen, auch mit 
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den zur Schiffsbesatzung gehorenden Personen vor den Gerichten und Verwaltungs
behorden des Landes erscheinen und ihnen dort als Dolmetscher oder Agenten 
dienen. 

Art.21. SolI in einem Hafen des einen Teiles an Bord eines Kauffahrtei· 
8chiffs des anderen Teiles eine Untersuchungshandlung (Durchsuchung, Beschlag
nahme, Verhaftung, vorlaufige Festnahme, Vernehmung), eine Zwangsvollstreckung 
oder eine andere Handlung amtlichen Zwanges vorgenommen werden, so ist hiervon 
der fUr den Hafenort zugelassene und an diesem Orte oder in dessen Nahe wohn
hafte Generalkonsul, Konsul, Vizekonsul oder Konsularagent des Teiles, dem das 
Schiff angehOrt, unter Angabe der Stunde zu benachrichtigen und zur Anwesen
heit einzuladen. Erscheint weder der Konsularbeamte noch ein von ihm abgeord
neter Vertreter, so kann die Amtshandlung in seiner Abwescnheit vorgenommen 
werden. Ist Gefahr im Verzuge, so bedarf es der vorgangigen Benachrichtigung 
nicht. Dem Konsularbeamten ist jedoch tunlichst bald von der Amtshandlung 
Naehricht zu geben; das Gleiche gilt, wenn dcr Konsularbeamte nicht in dem 
Hafenort oder in dessen Nahe wohnt. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung, wenn Personen 
der Schiffsbesatzung an Land vor den Behorden des Hafenorts vernommen werden 
Bollen oder sonst Erklarungen abzugeben haben, es sei denn, daB es sich urn Ver
richtungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere urn Verklarungen han
delt: die auf Antrag einer Person der Schiffsbesatzung vorgenommen werden. 

Eine Benachrichtigung des Konsularbeamten unterbleibt bei Schiffsbesuchen 
und Besichtigungen, die im zollamtlichen oder gesundheitspolizeilichcn Interesse 
oder aus AnlaB der Erhebung von Schiffahrtsabgaben vorzunehmen sind. 

Art. 22. Den Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und KonsuJaragenten 
steht ausschlieBlich die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung an Bord der Kauf
fahrteischiffe des von ihnen vertretenen Teiles zu; sie haben daher allein Streitig
'keiten zwischen den zur Schiffsbesatzung gehOrenden Personen zu schlichten, ins
besondere solche, die sich auf die Heuer und die Erfiillung gegenseitiger Verpflich
tungen beziehen. 

Die Landesbehorden durfen bei Ausschreitungen an Bord der Schiffe nur 
dann eingreifen, wenn solche geeignet sind, die Ruhe oder offentliche Ordnung im 
Hafen oder am Lande zu storen, oder wenn eine nicht zur Schiffsbesatzung ge
horende Person beteiligt ist. 

In allen anderenFallen haben die Landesbehorden sich darauf zu beschranken, 
dem Konsularbeamten auf Verlangen Beistand zu gewahren. Insbesondere naben 
sie eine zur Schiffsbesatzung gehorende Person an Bord zuriickzufiihren oder die 
Person, wenn es sich nicht urn einen Landesangehorigen handelt, festzunehmen. 
Die Festnahme ist auf ein schriftliches, an die LandesbehOrde gerichtetes und 
.von einem beglaubigten Auszug aus der Musterrolle begleitetes Ersuchen bis zur 
.Dauer von zwei Monaten oder, wenn das Schiff langer im Hafen bleibt und der Fest
genommene an Bord zuriickgefiihrt werden solI,' bis zur Abfahrt des Schiffes 
aufrechtzuerhalten. Die Kosten der Festnahme und der Festhaltung solcher Per
sonen werden von dem Konsularbeamten getragen. 

Art. 23. Die Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten 
konnen die zur Besatzung von Kriegs- oder Kauffahrteischiffen des von ihnen ver
tretenen Teiles gehorenden Personen, die von solchen Schiffen entwichen sind, 
festnehmen lassen, urn sie an Bord oder nach dem Flaggenstaate zu senden. 

Zu diesem Zwecke haben sie sich schriftlich an die Ortsbehorden zu wenden 
und durch amtliche Urkunden, insbesondere durch beglaubigte Ausziige aus der 
Musterrolle nachzuweisen, daB die Person, deren 'Obergabe verlangt wird, zur 
Besatzung des Schiffes gehOrt. An Orten, an denen sich ein Konsularbeamter nicht 
befindet, kann der Antrag unter Beobaehtung derselben Formvorschrifte:n durch 
den Schiffsfiihrer selbst .gestellt werden. Die 'Obergabe darf nur auf Grund des 
N achweises verweigert werden, daB die entwichene Person ein Landesangehoriger ist. 

Die Ort.Rbehorden sollen die festgenommenen Personen auf Antrag und auf 
Kosten des Konsularbeamten in den Ortsgefangnissen in Gewahrsam halten. 
Findet der Konsularbeamte innerhalb der beiden auf den Tag der Festnahme 
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folgendell Monate keine Gelegenheit, sie an Bord oder nach dem Flaggenstaate zu 
senden, so werden sie freigelassen und diirfen aus dem namlichen Grunde nicht 
wieder festgenommen werden. 

Hat sich der Entwichene im Gebiete des Teiles, in dem er sich befindet, 
eines nach der Landesgesetzgebung strafbaren Verbrechens oder Vergehens schuldig 
gemacht, so darf die Ubergabe aufgeschoben werden, bis die gerichtliche Ent-
scheidung ergangen und vollstreckt ist. -

Art. 24. Erleidet ein Schiff, das die Flagge des einen Teiles fUhrt, an den 
Kiistcn des anderen Teiles Schiffbruch, so soll die OrtsbehOrde den nachsten 
Generalkonsul, Konsul, Vizekonsul oder Konsularagenten des Flaggenstaa ts sobalil 
als moglich benachrichtigen. 

Die OrtsbehOrde darf fUr die bei der Bergung oder Hilfeleistung getroffenen 
MaBnahmen nur diejenigen Kosten erheben, welche die Schiffe ihrer eigenen 
Flagge im gleichen FaIle zu entrichten haben. 

Die geborgenen Gegenstande bleiben vom Zolle befreit, sofern sie nicht 
in den inneren Verbrauch iibergehen. 

Art. 25. Soweit nicht Verabredungen zwischen den Interessenten von Schiff 
und Ladung entgegenstehen, wird die wahrend der Fahrt von dem Schiffe eines 
vertragschlieBenden Teiles erlittene Haverei von den Generalkonsuln, Konsuln, 
Vizekonsuln oder Konsularagenten dieses Teiles geregelt, wenn das Schiff 
einen Hafen ihres Amtsbezirks anlauft. Doch erfolgt die Regelung durch die 
LandesbehOrde, wenn ein LandesangehOriger oder ein Angehoriger einer dritten 
Macht beteiligt ist und eine giitliche Einigung nicht zustande kommt. 

Art. 26. Jeder der vertragschlieBenden Teile verpflichtet sich, den Konsular
beamten des anderen Teiles unter der Bedingung der Gegenseitigkeit auBerdem 
aIle Amtsbefugnisse zuzugestehen, die er einer dritten Macht fUr deren Konsular
beamte gleicher Art und gleichen Ranges zugestanden hat oder zugestehen wird. 

Vierter Abschnitt. 
Schl uBbestimm ungen. 

Art. 27. Die deutschen Schutzgebiete werden von diesem Vertrage nicht 
beriihrt. 

Art. 28. Der Vertrag solI ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen 
~obald als moglich in Berlin ausgetauscht werden. 

Art. 29. Der Vertrag tritt in Kraft einen Monat nach Austausch der Rati
fikationsurkunden und gilt fur die Dauer von zwolf Jahren. 

Wird der Vertrag von keinem der vertragschlieBenden Teile ein Jahr vor 
Ablauf des zwolfjahrigen Zeitraums gekiindigt, so bleibt er in Geltung bis zum 
Ablauf eines Jahres von dem Tage an, wo er von einem der beiden Teile gekiindigt 
wird. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten diesen Vertrag unterzeichnet 
md mit ihren Siegeln versehen. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Berlin, am neunundzwanzigsten Srp
tember neunzehnhundertelf. 
(L. S.) Kriege. I. S. Guechow. M. Popovilieff. D. Stancioff. 

11. 
Deutsch-englischer Handelsvertrag, London, 2.Dezember1924*). 

Der Deutsche Reichsprasident einerseits und Seine Majestat der Konig des 
Vereinigten Konigreichs von GroBbritannien und IrIand und der britischen iiber
seeischenDominien, Kaiser von Indien, andererseits, gleicherweise von dem Wun
sche beseelt, die zwischen ihren Landern bereits bestehenden Handelsbeziehungen 

*) Urtext deutsch und englisch. In beiden Texten abgedruckt Z. i. R. Bd. 33, 
S.272. 

v. Liszt·Fleischmann, ViiIkerrecht, 12. Auf!. 45 
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weiter zu erleichtern und auszudehnen, haben bGschlossen, zu diesem Zwecke 
einen Handels- und Schiffahrtsvertrag abzuschlieBen und haben ihre Bevollmach
tigten ernannt, 

Der Deutsche Reichsprasident: 
Seine Exzellenz Dr. Friedrich Sthamer, den auBerordentlichen und bevoll-

machtigten Botschafter des Deutschen Reichs in London; und 
Dr. Oarl von Schubert, Minis~erialdirektor im Deutschen Auswartigen Amt; 
Seine Britannische Majestat:' 
Den Right Honourable Joseph Austen Ohamberlain, M. P., Seiner Majestat 

Ersten Staatssekretar fUr Auswartige Angelegenheiten; und 
Seine Exzellenz den Right Honourable Lord d'Abernon, G. C. M. G.; Seiner 

Majestat auBerordentlichen und bevollmachtigten Botschafter in Berlin; 
die nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehOriger Form befundenen 
Vollmachten die nachstehenden Artikel vereinbart haben: 

Artikel 1. 
Zwischen den Gebieten der beiden vertragschlieBenden Teile solI gegensei

tige Freiheit des Handels und der Schiffahrt bestehen. 
Die StaatsangehOrigen eines jeden der beiden vertragschlieBenden Teile sol

len das Recht haben, mit ihren Schiffen und Ladungen unbehindert nach allen 
Platzen und Hafen in den Gebieten des anderen Teiles zu kommen, nach denen den 
Staatsangehorigen dieses Teiles zu kommen gestattet ist oder noch gestattet wer
den mag, und sie sollen in Hinsicht auf Handel und Schiffahrt dieselben Rechte, 
Vorrechte, Freiheiten, Vergiinstigungen, Befreiungen und Ausnahmen genieBen, 
die die Staatsangehorigen dieses Teiles genie Ben oder noch genieBen werden. 

Artikel2. 
Die StaatsangehOrigen jedes der beiden vertragschlieBenden Teile sollen in 

den Gebieten des anderen Teiles sowohl hinsichtlich ihrer Person als auch hinsicht
lich ihrer Giiter, Rechte, Interessen und in bezug auf ihren Handel, Gewerbe, Ge
schafb, Bernf, Betatigung oder irgendwelche sonstigen Angelegenheiten in jeder 
Beziehung die gleiche Behandlung und den gleichen gesetzlichen Schutz genieBen 
wie die Staatsangehorigen dieses Teiles oder die des meistbegunstigten fremden 
Landes, soweit es sich um Steuern, Abgaben, Zolle, Auflagen, Gebuhren, die ihrem 
Wesen nach Steuern sind, oder um ahnliche Lasten handelt. 

Artikel3. 
Die beiden vertragschlieBenden Teile kommen uberein, daB in allen Handel, 

Schiffahrt und Gewerbe betreffenden Angelegenheiten aIle Vorrechte, Vergiin
stigungen oder Befreiungen, die der eine der beiden vertragschlieBenden Teile 
den Schiffen und Staatsangehorigen irgend eines andern fremden Landes gegen
wartig zugesteht oder in Zukunft zugestehen wird, gleichzeitig und bedingungs
los ohne Ansuchen und ohne Gegenleistung auf die Schiffe und StaatsangehOrigen 
des anderen Teiles ausgedehnt werden sollen; hierbei ist es ihre Absicht, Handel, 
Schiffahrt und Gewerbe eines jeden der beiden vertragschlieBenden Teile in je
der Hinsicht denjenigen der meistbegiinstigten Nation gleichzustellen. 

Artikel4. 
Die die Gewahrung der Behandlung als meistbegunstigte Nation betreffen

den Bestimmungen dieses Vertrages erstrecken sich nicht auf: 
1. Begunstigungen, die von einem der beiden vertragschlieBenden Teile ei

nem Nachbarstaate zur Erleichterung des Verkehrs fUr gewisse, in der Regel nicht 
uber 15 km beiderseits der Grenze hinausgehende Grenzgebiete und fUr die Be
wohner solcher Gebiete eingeraumt werden; 

2., Begunstigungen, die von einem der beiden vertragschlieBenden Teile 
einem dritten Staate auf Grund einer schon abgeschlossenen oder gegebenenfalls 
spater abzuschlieBenden Zollunion eingeraumt werden; 
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3. Begti~stigungen, die einer der beiden vertragEchlieJ.lenden Teile in Ver
tragen tiber Aus3chluB der Doppelbesteuerung und gegenseitigen Schutz in 
Steuersachen einem dritten Staate zugestanden hat oder gegebenenfalls spater zu
gestehen wird; 

4. Begtinstigungen, die Deutschland mittelbar oder unmittelbar auf Grund 
der den Weltkrieg beendigenden Vertrage, an denen Seine Britannische Majestat 
beteiligt ist, zugestanden hat oder gegebenfalls zugestehen wird, es sei denn, daB 
die Begtinstigungen einem Staate eingeraumt worden sind, der sie weder mittel
bar noch unmittelbar auf Grund dieser Vertrage in Anspruch nehmen kann. 

Artikel5. 
Die StaatsangehOrigen eines jeden der beiden vertragschlieBenden Teile sol

len in dem Gebiete des anderen Teiles volle Freiheit haben, bewegliches und un
bewegliches Eigentum jeder Art zu erwerben und zu besitzen, deren Erwerb und 
Besitz nach den Gesetzen des anderen Teiles den Staatsangehorigen irgendeines 
anderen fremden Landes gestattet ist oder gestattet werden wird. Sie sollen dar
tiber durch Verkauf, Tausch, Schenkung, Heirat, letzten Willen oder in jeder 
anderen 'Veise verftigen oder solches Eigentum durch Erbschaft erwerben konnen 
unter den gleichen Bedingungen, die fiir die StaatsangehOrigen des anderen Tei
les gelten oder gelten werden. 

Den StaatsangehOrigen eines jeden der beiden vertragschlieBenden Teile solI 
es auch gestattet sein, den Erlos aus dem Verkauf ihres Eigentums und ihrer Waren 
tiberhaupt, unter Beobachtung der Geset.ze des anderen Teiles, frei auszufiihren, 
ohne als Auslander anderen oder hoheren Abgaben unterworfen zu sein, wie die, 
denen StaatsangehOrige des betreffenden Teiles unter gleichartigen Umstanden 
unterworfen sein wiirden. 

Artikel 6. 
Die Staatsangehorigen eines jeden der beiden vertragschlieBenden Teile sol

len in die Gebiete des anderen Teiles einreisen und sich dart aufhalten konnen, so
lange sie den fiir die Einreise und den Aufenthalt aller Auslander geltenden Be
dingungen und Vorschriften gentigen und sie beobachten; sie sollen ferner in be
zug auf die Austibung von Handel, Beruf und Gewerbe dieselben Rechte genieBen 
wie die AngehOrigen des meistbegtinstigten fremden Staates. 

Artike17. 

Die Staatsangehorigen eines jeden der beiden vertragschlieBenden Teile sol
len in den Gebieten des anderen Teiles von jedem zwangsweisen Militardienst, 
sowohl in der Landmacht als auch in der Seemacht, den Luftstreitkraften, der 
Nationalgarde oder der Miliz befreit sein. In gleicher Weise sollen sie befreit sein 
von jedem Dienst in der RechtspfIege und in der Staats- oder Gemeindeverwal
tung, mit Ausnahme des gesetzlich festgesetzten Geschworenendienstes, ferner von 
allen Geld- oder Naturalleistungen, die als Ab16sung fiir personliche Dienstleistung 
auferlegt werden, und schlieBlich von allen militarischen Zwangsleistungen oder 
Requisitionen. Ausgenommen hiervon sind jedoch die aus irgendeinem Rechts
titel mit dem Besitz eines Grundstticks verbundenen Lasten sowie zwangsweise 
Einquartierung und andere besondere militarische Zwangsleistungen oder Requi
sitionen, zu denen aIle Staatsangehorigen des anderen Teiles als Eigenttimer oder 
Inhaber von Gebauden oder Land herangezogen werden konnen. 

Soweit einer der beiden vertragschlieJ.lenden Teile von den Staatsangehorigen 
des anderen Teiles militarische Zwangs- oder Requisitionsleistungen fordert, soIl 
diesen lrierftir die gleiche Entschadigung gewahrt werden wie den eigenen Staats
angehOrigen. 

In den obengenannten Fallen sollen die StaatsangehOrigen des einen der bei
den vertragschlieBenden Teile in den Gebieten des anderen Teiles keine ungtin
stigere Behandlung erfahren, als die StaatsangehOrigen des meistbegtinstigten 
fremden Landes erfahren oder erfahren werden. 

45* 
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Artike18. 
In den Gebieten des einen del' beiden vertragschlieBenden Teile erzeugte odeI' 

varfertigte und in die Gebiete des anderen Teiles von irgendwoher eingeftihrte 
Waren sollen keinen anderen odeI' hoheren Zollen odeI' Abgaben unterliegen, als 
die in irgendeinem anderen fremden Lande erzeugten odeI' verfertigten gleich
artigen Waren. 

Vorbehaltlich del' Bestimmungen des Art. 10 sollen gegen irgendwelche in 
den Gebieten des einen del' beiden vertragschlieBenden Teile erzeugte odeI' ver
fertigte und in die Gebiete des anderen Teils von irgendwoher eingeftihrte Waren 
keine Einfuhrverbote odeI' Einfuhrbeschrankungen aufrechterhalten odeI' erlassen 
werden, die sich nicht gleicherweise auf die Einfuhr von in irgendeinem anderen 
fremden L'J.nde erzeugten odeI' verfertigten gleichartigen Waren erstrecken. 

Artike19. 
In den Gebieten des einen del' beiden vertragschlieBenden Teile erzeugte 

odeI' verfertigte und in die Gebiete des anderen Teiles ausgeftihrte Waren sollen 
keinen anderen odeI' hoheren Abgaben odeI' Lasten unterworfen sein als denen, 
die fiir gleichartige, nach einem anderen fremden Lande ausgeftihrte Waren ge
zahlt werden. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Art. 10 sollen auf die Aus
fuhr irgendwelcher Waren aus den Gebieten des einen del' beiden vertragschlieBen
den Teile in die Gebiete des anderen Teiles keinerlei Verbote odeI' Beschrankungen 
gelegt werden, die nicht gleicherweise auf die Ausfuhr gleichartiger Gegenstande 
nach irgendeinem anderen fremden Lande ausgedehnt werden. 

Artikell0. 
Handel und Verkehr zwischen den Gebieten del' beiden vertragschlieBenden 

Tetie solI nach Moglichkeib durch keinerlei Ein- und Ausfuhrverbote odeI' -be
schrankungen gehemmt werden. 

Die beiden vertragschlieBenden Teile kommen iiberein, ihr Recht auf Ein
fiihrung von Ein- oder Ausfuhrverboten odeI' Beschrankungen nach Moglichkeit 
auf die nachstehenden Faile zu beschranken, wobei Einverstandnis dariiber be
steht, daB solche Vel' bote odeI' Beschrankungen gleichzeitig und gleichmaBig auf 
andere fremde Lander ausgedehnt werden, in denen ahnliche Voraussetzungen ge
geben sind: 

a) offentliche Sicherheit; 
b) gesundheitspolizeiliche Griinde odeI' solche zum Schutze von Tieren 

und P.flanzen gegen Krankheiten und Schadlinge; 
c) in Beziehung auf Waffen, Munition und Kriegsgerat und unter auBer

ordentlichen Umstanden auch in Beziehung auf anderen Kriegsbedarf; 
d) zum Zwecke des Verbots del' Einfuhr von Gegenstanden, deren Einfuhr 

nach del' Patentgesetzgebung des betreffenden Teiles verboten ist; 
e) um auf auslandische Waren Verbote odeI' Beschrankungen auszudehnen, 

die durch die innere Gesetzgebung fiir die Erzeugung, den Vertrieb, den Ver
brauch odeI' die BefOrderung gleichartiger einheimischer Waren im Inlande fest
gesetzt sind odeI' etwa spateI' festgesetzt werden. Dies trifft insbesondere bei Wa
ren zu, die den Gegenstand eines Staatsmonopols odeI' einer monopolahnlichen 
Einrichtung bilden. 

Keine Bestimmung dieses Artikels solI das Recht eines del' beiden vertrag
schlieBenden Teile ausschlieBen, auf Grund allgemeiner Gesetzgebung angemessene 
Vorschriften libel' die Art, die Form odeI' den Platz del' Einfuhr odeI' libel' die 
Markierung eingeflihrter Waren zu erlassen odeI' solche Vorschriften durch Ein
fUhrverbote auf die Waren, die ihnen nicht entsprechen, wirksam zu machen. 

Artikeill. 
Die beiden vertragschlieBenden Teile kommen liberein, daB keine Verbote 

oder Beschrankungen der Durchfuhr durch die Gebiete eines jeden del' beiden 
vertragschlieBenden Teile aus oder nach den Gebieten des anderen Teiles nach 
MaBgabe des Art. 17 dieses Vertrages eingefl'ihrt werden sollen, die nicht gleich-
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zeitig und gleichmaBig auf andere Lander, in denen ahnliche Voraussetzungen ge· 
geben sind, ausgedehnt werden. 

Artikell2. 
Soweit, unter Beobachtung der beiden vorhergehenden Artikel, Verbote und 

Beschrankungen in Kraft gesetzt werden konnen, verpflichten sich die beiden ver· 
tragschlieBenden Teile, bei der Bewilligung von Ausnahn:;en von den Einfuhr· und 
Ausfuhrver boten alles zu tun: . 

a) damit die zur Erlangung einer derartigen Bewilligung zu erfiillenden Be· 
dingungen und zu beobachtenden Formlichkeiten sofort in der klarsten und be· 
stimmtesten Form offentlich bekanntgemacht werden; 

b) damit die Art der Einteilung dieser Berechtigungsscheine moglichst ein· 
fach ist und gleichbleibt; 

c) damit die PrUfung der Antrage und die Erteilung der Bewilligungen an 
die Antragsteller mit groBter Beschleunigung erfolgt; 

d) damit das System der Erteilung der Bewilligungen derart eingerichtet 
wird, daB der Handel mit diesen Berechtigungsscheinen verhindert wird. Zu die· 
sem Zwecke miissen die Einzelbewilligungen auf den Namen des Berechtigten 
ausgestellt und die Vbertragbar keit auf eine andere Person muB ausgeschlossen sein; 

e) damit fiir den Fall der Festsetzung von Kontingenten die von dem Ein· 
fuhrlande verlangten Formlichkeiten nicht derart sind, daB sie die gerechte 
Zuteilung der Warenmengen, deren Einfuhr gestattet ist, verhindern. 

Artikell3. 
Die beiden vertragschlieBenden Teile kommen iiberein, sowohl durch ihre Ge· 

setzgebung wie auch im Verwaltungswege aIle geeigneten MaBregeln zu treffen, 
um die willkiirliche oder ungerechte Anwendung ihrer Gesetze und Aus~iihrungs. 
bestimmungen in Zollo und ahnlichen Angelegenheiten zu verhindelll und den 
Personen, die durch solche MiBbrauche geschadigt worden sind, Genugtuung im 
Verwaltungs., Rechts·,oder Schiedsgerichtswege zu sichern. 

Artikel14. 
In den Gebieten eines jeden der beiden vertragschlieBenden, Teile sollen auf 

Waren, die in den Gebieten des anderen Teiles verfertigt oder erzeugt worden sind, 
keine anderen oder hoheren inneren Abgaben, sei es fiir Rechnung des Staates 
oder fiir Rechnung ortlicher BehOrden oder von Korperschaften, erhoben wer· 
den als die Abgaben, die unter ahriiichen Umstanden von gleichartigen Waren 
heimischen oder irgendwelchen auslandischen Ursprungs erhoben werden. 

Artikel15. 
Die Bestimmungen des gegenwartigen Vertrages iiber die gegenseitige Ge· 

wahrung der Behandlung als meistbegiinstigte Nation finden bedingungslos auf 
die Behandlung der Handelsreisenden und ihrer Muster Anwendung. Hierbei 
einigen sich die beiden vertragschlieBenden Teile auf die Durchfiihrung der Be· 
stimmungen der in Genf am 3. November 1923 unterzeichneten internationalen 
Konvention iiber die Vereinfachung der Zollformalitaten. 

Artikell6. 
Aktiengesellschaften und andere Erwerbsgesellschaften, Teilhaberschaften 

und Vereinigungen, die zur Betreibung von Handels., Versicherungs., Finanz-, 
Industrie·, Transport· oder irgendwelchen anderen Geschaften gebildet und in den 
Gebieten eines der beiden Teile errichtet sind, sollen, vorausgesetzt, daB sie in ge· 
horiger Weise in Vbereinstimmung mit den in den betreffenden Gebieten gelten· 
den Gesetzen gegriindet sind, in den Gebieten des anderen Teiles zur Ausiibung 
ihrer Rechte ermachtigt und gemaB den Gesetzen des anderen Teiles als Klager 
oder Beklagte vor Gericht zu erscheinen berechtigt sein. 

Aktiengesellschafteri und andere Erwerbsgesellscp.a.£ten, Teilhaberscharten 
und Vereinigungen eines jeden der beiden Teile, die inUbereinstimmung mit den 
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in den Gabieten des anderen Teiles geltenden Gesetzen und Vorschriften zugelassen 
worden sind, sollen in diesen Ge bieten hinsichtlich der Besteuerung e benso behandelt 
werden wie die Aktitlngesellschaften und anderen Erwarbsgesellschaften, Teil
haberschaften und Vereinigungen dieses Teiles. 

Weiterhin verpflichten sich die beiden vertragschlieBenden Teile, den Ge
sellschaften, Teilhaberschaften und Vereinigungen keine Hindernisse in den Weg 
zu legen, die in ihren Gebieten durch Errichtung von Zweigniederlassungen oder 
auf andere Weise ein Geschaft irgendwelcher Art zu betreiben wiinschen, das die 
Gasellschaften, Teilhaberschaften und Vereinigungeu oder StaatsangehOrige irgend
eines auderen fremden L!londes zurzeit oder in Zukunft betreiben dilrfen. 

K3inesfalls solI die Behandlung, die den Gesellschaften, Teilhaberschaften 
und Vereinigungen des einen der baiden vertragschlieBenden Teile vom andern 
Teile gewahrt wird, in irgendwelcher Hinsicht ungiinstiger sein als diejenige, die 
den Gesellschaften, Teilhaberschaften und Vereinigungen des meistbegiinstigten 
fremden Landes gewahrt wird. 

E3 basteht EinverBtandnis daruber, daB die vorhergehenden Bestimmungen 
auf Gesellschaften, Teilhaberschaften und Vereinigungen Anwendung finden, 
einerlei, ob sie vor oder nach Zeichnung des gegenwartigen Vertrages gegriindet 
worden sind. 

K9ine Bastimmung dieses Artikels solI das Recht jedes der beiden Teile be
eintraohtigen, Gesetze und Verordnungen uber die Verfiigung uber unbewegliches 
Eigentum einzufiihren oder aufrechtzuerhalten, sofern in dieser Beziehung der 
Grundsatz der Meistbegiinstigung gewahrt wird. 

Artikel17. 
Die von den heiden vertragschlieBenden Teilen getroffenen MaBnahmen zur 

Regelung und Durchfiihrung der Transporte durch ihre Gebiete sollen den freien 
Durchgangsverkehr auf den in Betrieb befindlichen und fiir den internationalen 
Durchgangsverkehr geeigneten Eisenbahnen und Wasserwegen erleichtern. Es 
wird dabei kein Unterschied gemacht, weder auf Grund der StaatsangehOrigkeit 
von Personen, der Schiffsfiagge, des Ursprungs-, Herkunfts-, Eintritts-, Austritts
oder des Bestimmuugsortes, noch auf Grund irgendeiner Erwagung, hergeleitet 
aus den Eigentumsverhaltnissen der Guter oder Schiffe, Personen- oder Guter
wagen oder and-erer Beforderungsmittel. 

Um die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen sicherzustellen, ge
statten die beiden vertragschlieBenden Teile den Durchgangsverkehr durch ihre 
Territorialgewasser nach MaBgabe der ublichen Bedingungen und Vorbehalte. 

Die Durchgangstransporte werden keinen besonderen GebUhren oder Ab
gaben auf Grund ihrer Durchfuhr (Ein- und Austritt einbegriffen) unterworfen. 
Jedoch konnen diese Durchgangstransporte mit solchen GebUhren und Abgaben 
l?elegt werden, die lediglich zur Deckung der durch ihre Durchfuhr veranlaBten 
tJberwachungs- und Verwaltungskosten dienen. Die Hohe aIler derartigen Ge
bUhren und Abgaben solI soweit wie moglich den Aufwendungen entsprechen, 
zu deren Deckung sie be3timmt sind. Auf diese Gebuhren und Abgaben findet 
der im erst en Absatz dieses Artikels niedergelegte Grundsatz der Gleichheit An
wendung mit der Einschrankung, daB sie auf bestimmten Verkehrswegen mit Ruck
sicht auf Unterschiede in der Hohe der Uberwachungskosten herabgesetzt ~der 
sogar aufgehoben werden konnen. . 

Keiner der beiden vertragschlieBenden Teile wird durch diesen Artikel ver
pflichtet, die Durchreise solcher Personen, denen das Betreten seiner Gebiete ver
boten ist, oder den Durchgang solcher Guter zu gewahrleisten, deren Einfuhr aus 
Grunden der offentlichen Gesundheitspflege oder der offentlichen Sicherheit oder 
zur Verhutung der Ein9chleppung von Tier- oder Pflanzenkrankheiten verbotenist. 

Jeder der beiden vertragschlieBenden Teile ist berechtigt, die angemessenen 
Vorkehrungen zu treffen, um sich zu vergewissern, daB die Personen, das Gepack 
und die Giiter, insbesondere die einem Monopolunterworfenen Guter, die See- und 
Binnenschiffe, Personen- und Guterwagen und anderen BefOrderungsmittel sich 
tatsachlich im Durchgangsverkehre befinden, sowie um sich davon zu uberzeu
g.en, daB die auf der Durc):Jreise befindlichen Personen in der Lage sind, ihre Reise 
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zu beendigen und urn zu verhiiten, daB die Sicherheit der Verkehrswege und Ver
kehrsmittel gefahrdet wird. 

Dieser Artikel kann in keiner Weise die MaBnahmen beriihren, die einer der 
beiden vertragschlieBenden Teile auf Grund allgemeiner internationaler Verein
barungen, an deneD, er beteiligt ist oder die spaterhin abgeschlossen werden sollten, 
zu treffen sich veranlaBt sieht oder sehen konnte. Namentlich gilt dies fiir Verein
barungen, die unter dem Schutze des VOlkerbundes abgeschlossen sind und den 
Durchgangsverkehr, die Ein- oder Ausfuhr bestimmter Warengattungen, wie Opium 
oder anderer schadlicher Drogen oder Fischereierzeugnisse, betreffen, und ebenso 
fiir allgemeine Vereinbarungen, die die Verhiitung irgendwelcher Beeintrachtigung 
von gewerblichen, literarischen oder kiinstlerischen Eigentumsrechten zum Gegen
stande haben oder sich auf die Anwendung falscher Waren-. oder Ursprungs
bezeichnungen oder anderer Mittel des unlauteren Wettbewerbs beziehen. 

Falls auf den fUr den Durchgangsverkehr benutzten Wasserwegen ein Schlepp
monopol eingerichtet ist, muB dessen Betrieb derart sein, daB er den Durchgangs
verkehr fiir See- und Binnenschiffe nicht hindert. 

FUr die Zwecke dieses Vertrages gelten Personen, Gepack, Giiter sowie See
und Binnenschiffe, Personen- und Giiterwagen oder andere Beforderungsmittel als 
im Durchgangsverkehr durch die Gebiete eines der beiden vertragschlieBenden 
Teile befindlich, deren Beforderung durch die genannten Gebiete nur einen Bruch
teil der GesamtbefOrderung ausmacht, die auBerhalb der Grenzen des Teiles, durch 
dessen Gebiet sich der Durchgangsverkehr vollzieht, begonnen hat und enden soll, 
gleichviel, ob diese BefOrderung mit oder ohne Umladung, mi~ oder ohne Ein
lagerung, mit oder ohne Teilung der Ladung, mit oder ohne Anderung der Be
forderungsart erfolgt. Derartige Transporte werden in diesem Artikel als "Durch
gangstransporte" bezeichnet. 

Artikel18. 
Jeder der beiden vertragschlieBenden Teile solI die Ein- und Ausfuhr aller 

Waren, die ein- und ausgefiihrt werden diirfen, sowie die Beforderung von Passa
gieren von oder nach den eigenen Gebieten auf den See- und Binnenschiffen des 
anderen Teiles gestatten; diese Schiffe, ihre Ladungen und Passagiere sollen die 
gleichen Vorrechte genieBen und keinen anderen oder hOheren Abgaben und Auf
lagen unterworfen sein als die See- und Binnenschille, deren Ladungen und Passa
giere des eigenen oder irgend eines anderen fremden Landes. 

Es besteht Einverstandnis dariiber, daB die vorstehenden Bestimmungen 
beide vertragschlieBenden Teile daran hindern, nach der Flagge abgestufte Zoll
satze oder Au£lagen von Giitern oder Passagieren zu erheben, die in Schiffen des 
anderen Teiles transportiert worden sind. 

Die beiden vertragschlieBenden Teile kommen ferner iiberein, alle unlauteren 
Unterscheidungen hinsichtlich der Erleichterungen fiir den internationalen Eisen
bahnverkehr und hinsichtlich der Satze und Bedingungen ihrer Anwendung zu 
unterlassen, soweit solche sich gegen die Giiter, Staatsangehorigen oder Schille 
des anderen richten. 

l'arife, ErmaBigungen der Beforderungspreise oder sonstige Begiinstigungen, 
deren Anwendung von der vorhergehenden oder folgenden Beforderung der Waren 
mit Schillen einer bestimmten staatlichen oder privaten Schiffahrtsunternehmung 
oder in einer bestimmten See- und FluBverbindung abhangig gemacht ist, kommen 
in derselben Richtung und auf derselben Verkehrsstrecke ohne weiteres auch je
nen Waren zugute, die in den Schiffen des einen der beiden vertragschlieBenden 
Teile in einem Hafen des anderen vertragschlieBenden Teiles ankommen oder von 
letzterem weiterbefordert werden. 

Artikel19. 
Bei der Anweisung von Schiffsliegeplatzen und beim Laden und Ausladen 

der Schiffe in den Hafengebieten, Hafen, Docks und auf den Reeden der beiden 
vertragschlieBenden Teile sollen von keinem Teile den Schiffen irgendeines anderen 
oder des eigenen Landes Vorrechte und Erleichterungen zugestanden werden, die 
nicht gleicherweise den Schiffen des anderen Teiles gewahrt werden, ohne Riick
~icht darauf, von woher sie kommen oder wohin sie bestimmt sind. 
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Artikel20. 
In bezug auf Tonnage, Hafen·, Lotsen·, Leuchtturm-, Quarantane- oder an

dere ahnliche Gebiihren oder Abgaben irgendwelcher Bezeichnung, die im Namen 
oder fiir Rechnung des Staates, offentlicher Beamter, Privater, fiir Rechnung von 
Korperschaften oder Instituten irgendwelcher Art erhoben werden, sollen die 
Schiffe eines jeden der beiden vertragschlieBenden Teile in den Hafen des anderen 
Teiles eine wenigstens ebenso giinstige Behandlung erfahren wie diejenigen, die 
den Schiffen des eigenen oder irgendeines anderen fremden Landes zuteil wird. 

Alle Gebiihren und Abgaben, die fiir den Gebrauch von Seehafen erhoben 
werden, miissen vor ihrer Inkraftsetzung in gehOriger Weise veroffentlicht wer
den. Dasselbe gilt fiir die Polizeivorschriften und Hafenordnungen. In jedem 
Seehafen hat die HafenbehOrde ein Verzeichnis der in Kraft befindlichen Gebiihren 
und Abgaben sowie eine Abschrift der Polizeivorschriften und Hafenordnung zur 
offentlichen Einsichtnahme durch die Interessenten aufzulegen. 

Artike121. 
Die Bestimmungen des gegenwartigen Vertrages iiber die gegenseitige Gleich

stellung mit den eigenen St::tatsangehOrigen in Sachen der Schiffahrt finden keine 
Anwendung auf den Kiistenhandel, hinsichtlich dessen die StaatsangehOrigen 
und Schiffe eines jeden der vertragschlieBenden Teile in den Gebieten des anderen 
Teiles die Meistbegiinstigung unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit ge
nieBen sollen. 

Die Schiffe eines jeden der beiden vertragschlieBenden Teile diirfen nichts
destoweniger von einem Hafen nach einem anderen fahren, entweder um ihre von 
auBerhalb mitgebrachte Ladung ganz oder teilweise zu Mschen oder von auBer
halb kommende Passagiere zu land en oder um ihle fiir auBerhalb bestimmte 
Ladung ganz oder teilweise einzunehmen oder nach auBerhalb reisende Passagiere 
an Bord zu nehmen. 

Es besteht auch Einverstandnis daliiber, daB, falls der Kiistenhandel eines' 
jedendervertragschlieBenden Teile ausschlieBlich der eigenen Schiffahrt vorbehalten 
iat, die Schiffe des anderen Teiles, soweit sie den Handel nachodervonPlatzenauBer
halb dieses vorbehaltenen Kiistenhandels vermitteln, nicht daran gehindert wer
den sollen, zwischen zwei Hafen in den Gebieten des einen Teiles Passagiere mit 
durchgehenden Fahrkarten oder Waren mit durchgehenden Konnossementen nach 
oder von auBerhalb der oben genannten Grenzen liegenden Platzen zu befordern. 
Auf solchen Fahrten sollen diese Schiffe, ihre Passagiere und Ladungen die vollen 
V orrechte dieses Vertrages genie13en. 

Artikel22. 
Die Bestimmungen dieses Vertrages sollen auf diejenige besondere Behand

lung;, die einer der beiden vertragschlieBenden Teile jetzt oder kiinftig den von 
einheimischen Schiffen gefangenen Fischen zubilligt, keine Anwendung finden. 
Der Fang der Schiffe des einen Teiles solI nach keiner Richtung bei der Einfuhr 
in die Gebiete des anderen Teiles ungiinstiger behandelt werden als der Fang der 
Schiffe irgendeines anderen fremden Landes. 

Artikel23. 
Allen Schiffen eines jeden der beiden ver~ragschlie13enden Teile, die unter 

dem Zwang des Wetters oder durch Unfall genotigt werden, in einem Hafen des 
anderen Teiles Zuflucht zu suchen, solI gestattet sein, daselbst Ausbesserungen 
vorzunehmen, sich aIle notigen Vorrate zu beschaffen und wieder in See zu gehen, 
ohne irgendwelche anderen Gebiihren zu bezahlen als diejenigen, die im gleichen 
FaIle von Schiffen der eigenen Nation zu entrichten sein wiirden. Falls jedoch der 
FUhrer eines Kauffahrteischiffes sich genotigt sehen sollte, zur Bestreitung seiner 
Unkosten einen Teil seiner Ladung zu verau13ern, so solI er verpflichtet sein, sich 
nach den Verordnungen und Tarifen des Ortes, wohin er gekommen ist, zu richten. 

Wenn ein Schiff des einen der beiden vertragschlie13enden Teile an den Kiisten 
des anderen Teiles strandet oder Schiffbruch leidet, so sollen ein solches Schiff 
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und aile seine Teile sowie aile seine Ausriistungsgegenstande und ailer Zubehor, 
Cerner aile Giiter und Waren, die von ihm geborgen, einschlieBlich derer, die in 
See geworfen worden sind, oder, falls sie verkauft worden sind, der Erlos daraus, 
ebenso alle an Bord eines solchen gestrandeten oder verungliickten Schiffes vor
gefundenen Papiere den Eigentiimern des Schiffes, der Giiter, Waren usw. oder 
deren Beauftragten, wenn sie von ihnen beansprucht werden, ausgehandigt wer
den. Falls sich diese Eigentiimer oder Beauftragten nicht an Ort und Stelle be
finden, dann sollen ein solches Schiff, Giiter, Waren usw., insoweit sie das Eigen
tum eines Staatsangehorigen des anderen vertragschlieBenden Teiles sind, dem 
Konsularbeamten dieses vertragschlieBenden Teiles, in dessen Bezirk der Schiff
bruch oder die Strandung sich ereignet hat, ausgehandigt werden, sofern die Her
ausgabe von ihm innerhalb der durch die Landesgesetze festgesetzten Frist ver
langt wird, und dieser Konsularbeamte, die Eigentiimer oder Beauftragten sollen 
nur die durch die Rettung, Bergung oder sonstwie erwachsenen Kosten bezahlen, 
die im FaIle des Schiffbruchs oder Strandens eines Schiffes der eigenen Nation zu 
entrichten gewesen waren. 

Die beiden vertragschlieBenden Teile sind jedoch dariiber einig, daB gebor
gene Waren keinem Zoll unterliegen sollen, es sei denn, daB sie fiir den inIandischen 
Verbrauch klariert werden. 

Wenn ein Schiff unter dem Zwange des Wetters einlauft, strandet oder 
Schiffbruch leidet, so solI der betreffende Konsularbeamte, falls der Eigentiimer 
oder der Schiffsfiihrer oder ein anderer Beauftragter des Eigentiimers nicht an
wesend ist oder trotz Anwesenheit darum ersucht, ermachtigt sein, amtlichen 
Beistand zu leisten, um seinen Landsleuten die erforderliche UnterstiItzung zuteil 
werden zu lassen. 

Artikel24. 
Jeder der beiden vertragschlieBenden Teile wird die Schiffe des anderen Teiles 

und ihre Ladungen und Passagiere auf seinen natiirlichen und kiinstlichen Binnen
gewassern und in den dem offentlichen Verkehr dienenden Binnenhafen beziIglich 
der Schiffahrt, insbesondere hinsichtlich der Gebiihren und anderer Abgaben wie 
die Schiffe und ihre Ladungen und Passagiere der eigenen StaatsangehOrigen oder 
derjenigen des meistbegiinstigtsn fremden Landes behandeln. 

Artikel25. 
Jeder der beiden vertragschlieBenden Teile wird innerhalb der ihm durch seine 

Gesetzgebung gezogenen Grenzen und unter Vorbehalt der Bedingungen der Gleich
wertigkeit und Gegenseitigkeit die seitens des anderen Teiles erlassenen Vorschrif
ten iiber Masse, Einrichtung, Ausstattung und Sicherheit von Schiffen annehmen, 

Artikel26. 
Die Bestimmungen dieses Vertrages iiber die Schiffe der beiden vertrag

schlieBenden Teile sollen sich nicht auf Schiffe beziehen, die in emem Teile ihrer 
Gebiete registriert sind, auf den der Vertrag nicht Anwendung findet oder finden 
wird. 

Artikel27. 
Jedem der beiden vertragschlieBenden Teile soIl es freistehen, Generalkonsuln, 

Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten mit Sitz in den Stadten und Hafen 
des anderen Teiles zu ernennen, in denen solche Vertreter irgendeiner anderen 
Nation durch die betreffenden Regierungen etwa zugelassen werden. Die Gene
ralkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten soilen jedoch ihre amt
liche Tatigkeit nicht beginnen konnen, bevor sie nicht in der iiblichen Weise sei
tens der Regierung, zu der sie entsendet worden sind, genehmigt und zugelassen 
worden sind. 

Die Konsularbeamten eines jeden der beiden vertragschlieBenden Teile sollen 
unter der Badingung der Gegenseitigkeit im Gebiete des anderen Teiles dieselben 
Amtsbefugnisse haben, dieselben Vorrechte und Befreiungen genieBen, die den 
KonsuIarbeamten irgendeines anderen fremden Llndes zustehen oder zustehen 
werden. 
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Artikel28. 
Wenn ein StaatsangehOriger emes der beiden vertragschlieBenden Teile in 

den Gebieten des anderen Teiles unter Hinterlassung dort nicht ansassiger Erben 
stirbt, ist der konsularische Vertreter des anderen Teiles auch ohne ausdruckliche 
Ermachtigung durch die dort nicht ansassigen Erben befugt, sie in allen die Ver
waltung des Basitzes und die Regelung des Nachlasse3 betreffenden .Angelegen
heiten zu vertreten mit dem Recht, die diesen Erben anfallenden .Anteile einzu
ziehen, soweit nicht die L:tndesgesetze eine solche Vertretung ausschlieBen oder 
die personliche Anwesenheit der Erben ausdrucklich erfordern oder ein Testa
mentsvollstrecker ernannt ist. 

Den Konsularbeamten des einen der beiden vertragschlieBenden Teile in den 
Gebieten des anderen Teiles solI zur Wiederergreifung von Deserteuren von den 
Schiffen des ersteren Teiles von den OrtsbehOrden in dem MaBe Beistand geleistet 
werden, in dem dies nach den geltenden Gesetzen moglich ist, jedoch mit der MaB
gabe, daB diese Bestimmungen auf die StaatsangehOrigen desjenigen vertrag
schlieBenden Teiles, in dessen Gebiet die Entweichung erfolgt ist, keine .Anwen
dung findet. 

Artikel29. 
Die StaatsangehOrigen eines jeden der beiden vertragschlieBenden Teile sollen 

in den Gebieten des anderen Teiles in bezug auf Patente fiir Erfindungen, Handels
mark en und Muster, falls sie die gesetzlich vorgeschriebenen Formalitaten erfiillen, 
die gleichen Rechte wie die StaatsangehOrigen des anderen Teiles haben. 

Artikel30. 
Die beiden vertragschlieBenden Teile kommen grundsatzlich dahin uberein, 

daB jede etwaige Meinungsverschiedenheit zwischen ihnen uber die richtige Aus
legung oder Anwendung irgendeiner der Bestimmungen des gegenwartigen Ver
trages auf Verlangen einer der beiden Parteien einem Schiedsgericht unterbreitet 
werden solI. 

D:ts Schiedsgericht, dem Meinungsverschiedenheiten unterbreitet werden 
sollen, solI der Standige Internationale Gerichtshof im Haag sein, es sei denn, daB 
in einem besonderen FaIle die beiden vertragschlieBenden Parteien eine andere 
Vereinbarung treffen. 

Artikel31. 
Die Bestimmungen des gegenwartigen Vertrages sollen auf Indien oder auf 

irgendein Dominium mit Selbstverwaltung, eine Kolonie, eine Besitzung oder ein 
Protektorat Seiner Britannischen Majesuat nicht Anwendung finden, es sei denn, 
daB durch Seiner Britannischen Maje3tat Vertreter in Berlin der Wunsch Seiner 
Britannischen Majestat geauBert wird, daB die aufgefiihrten Bestimmungen auf 
irgendeines dieser Gebiete .Anwendung finden sollen. 

Jedoch sollen in Indien oder in irgendeinem Dominium mit Selbstverwal
tung, einer Kolonie, einer Besitzung oder einem Protektorate Seiner Britannischen 
Majestat erzeugte oder verfertigte Waren in Deutschland vollige und bedingungs
lose Meistbegiinstigung genieBen, solange den in Deutschland erzeugten Waren 
in Indien, in dem betreffenden Dominium mit Selbstverwaltung, der betreffenden 
Kolonie, Besitzung oder dem betreffenden Protektorat eine ebenso giinstige Be
handlung zuteil wird wie dep. in irgendeinem anderen fremden Lande erzeugten 
oder verfertigten Waren. 

Soweit die Bestimmungen des gegenwartigen Vertrages auf Indien oder 
irgendein Dominium mit Selbstverwaltung, eine Kolonie, eine Besitzung oder 
ein Protektorat Seiner Britannischen Majestat bis zum 1. September 1926 nicht 
ausgedehnt worden sind, solI zu irgendeinem nach diesem Datum gelegenen Zeit
punkte, unter Einhaltung einer dreimonatigen Kiindigimgsfrist, der zweite Ab
satz dieses Artikels durch eine entsprechende im Namen des Deutschen Reichs
prasidenten erfolgte Mitteilung an den Vertreter Seiner Britannischen Majestat 
in Berlin auBer Kraft gesetzt werden konnen. 
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Artikel32. 
Die auf Indien, die Dominien mit Selbstverwaltung, Besitzungen und Pro

tektorate Seiner Britannischen Majestat beziiglichen Bestimmungen des vorher
gehenden Artikels sollen gleicherweise fUr aIle Gebiete gelten, fiiI' die Seine Bri
tannische Majestat im Auftrage des Volkerbundes ein Mandat iibernommen hat. 

Artikel33. 
Der gegenwartige Vertrag soIl ratifiziert werden, und die Ratifikations

urkunden sollen sobald als moglich in London ausgetauscht werden. Er wird so
fort nach der R"tifikation in Kraft treten und yom Tage des Inkrafttretens ab 
fUnf Jahre in Geltung bleiben. Falls keiner del' vertragschlieBenden Teile zwolf 
Mona:e VOl' Ablauf des genannten Zeitraumes von fUnf Jahren dem anderen Teile 
seine Absicht auf Beendigung des gegenwartigen Vertrages bekanntgegeben hat, 
wird diesel' bis zum Ablauf eines Jahres von dem Tage, an dem einer odeI' del' an
dere del' beiden vertragschlieBenden Teile die betreffende Erklarung abgegeben 
haben wird, in Kraft bleiben. 

Falls jedoch fiir Indien odeI' irgendein Dominium mit SelbstverwalLung, 
eine Kolonie, eine Besitzung odeI' ein Protektorat Seiner Britannischen Majestab 
odeI' eines der Gebiete, beziiglich deren Seine Britannische Majestat im Auftrage 
des Volkerbundes ein Mandat iibernommen hat, die Bestimmungen des gegen
wartigen Vertrages auf Grund der Art. 31 und 32 anwendbar gemacht worden 
sind, so solI ein jeder del' vertragschlieBenden Teile das Recht haben, den Ver
trag mit diesem besonderen Vertragsteile jederzeit mit zwolfmonatiger Kiindi
gungsfrist auBer Kraft zu setzen. 

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten den Vertrag 
unterzeichnet und hierunter ihre Siegel gesetzt. 

In doppslter Urschrift ausgefertigt zu London in Deutsch und Englisch, am 
2. Dezember 1924. 

(L. S.) Sthamer. 
(L. S.) C. v. Schubert. 

Protokoll. 

(L. S.) Austen Chamberlain. 
(L. S.) d' Abernon. 

1. Da del' heuts unterzeichnete Handels- und Schiffahrtsvertrag auf dem 
Gl'undsatze del' Meistbegiinstigung beruht, so verpflichten sich beide Vertragsteile, 
diesem Grundsatze die denkbar weiteste Auslegung zu geben. Wahrend sie sich 
das Recht vorbeh"lten, die fiir die· Erhaltung ihrer eigenen Industrien geeigneten 
MaBnahmen zu ergreifen, verpflichten sie sich insbesondere, den Zolltarif ihres 
L"ndes odeI' irgendwelche anderen Abgaben nicht als Mittel fUr eine unterschied
liche Behandlung zuungunsten des Handels des anderen zu gebrauchen und aIle 
zu ihrer Kenntnis gebrachten FaIle in wohlwollende Erwagung zu ziehen, in denen 
infolge von Zollsatzen odeI' irgendwelcher anderen Abgaben unmittelbar oder in
folge willkiirlicher odeI' unbilliger Einordnung unter eine Zollposition eine solche 
unterschiedliche Behandlung offenbar eingetreten ist. 

2. Innerhalb del' durch diese Abmachung gezogenen Grenzen verpflichtet 
sich jede Partei, keine Zolle odeI' Abgaben aufzuerlegen, wiederaufzuerlegen odeI' 
beizubehalten, die fUr den anderen Teil besonders abtraglich sind. Weiterhin ver
pflichtet sich jeder del' beiden Teile, bei Abanderung ihres bestehenden Zolltarifs 
und bei Festsetzung kiinftiger Zollsatze, soweit sie die Interessen del' anderen Par
tei besonders beriihren, gebiihrende Riicksicht zu nehmen auf die Gegenseitigkeit 
und auf die Entwicklung des Handels del' beiden Lander unter angemessenen und 
billigen Bedingungen, wobei die Deutsche Regierung die giinsGige Behandlung voll 
in Betracht ziehen wird, die deutschen Erzeugnissen oder Fabrikaten bei del' Ein
fuhr nach dem Vereinigten Konigreiche zurzeit gewahrt wird. Die Parteien wer
den die gleichen Erwagungen gelten lassen bei del' Anwendung del' unter Art. 3 
des Protokolls zu notifizierenden besonderen Verbote und Beschrankungen. 

Sollte bei einem der beiden vertragschlieBenden Teile die Auffassung ent
stehen, daB einzelne del' von dem anderen Teil festgesetzten Zollsatze mit obigen 
Zusagen nicht in Einklang stehen, so erklaren sich beide Teile bereit, dariiber so
fort in miindliche Verhandlungen einzutreten. 
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3. Die beiden vertragschlieBenden Teile kommen iiberein, bei der friihst
moglichen Gelegenheit, jedenfalls nicht spater als sechs Monate nach dem Inkraft
treten des heute unterzeichneten Vertrages, aIle Arten von Ein- und Ausfuhr
verboten oder -beschrankungen zu beseitigen, mit Ausnahme der besonderen, in 
Art. 10 des Vertrages aufgefiihrten FaIle oder anderer besonderer FaIle, die ein 
jeder der beiden Teile dem anderen Teile vor Ratifikation des Vertrages mitteilen 
wird. 

4. Seiner Britannischen Majestat Regierung verpflichtet sich, 
a) dem Parlamente diejenige Gesetzgebung zu empfehlen, die erforderlich 

ist, um die Beseitigung der durch die unten aufgefiihrten Gesetze gegen deutsche 
StaatsangehOrige und deutsche Gesellschaften im Vereinigten Konigreich aufer
legten Rechtsnachteile durchzufiihren, die sich nicht auf die StaatsangehOrigen 
und Gesellschaften des meistbegiinstigten fremden Landes erstrecken: 

Non-Ferrous Metal Industries Act, 1918. 
Aliens Restriction (Amendment) Act, 1919. (Section 12.) 
Trading with the Enemy (Amendment) Act, 1918. (Section 2.) 
b) Bei der Anwendung der Overseas Trade Acts 1920 bis 1924 und der Trade 

Facilities Acts 1921 bis 1924 den Handel zwischen d~m Vereinigten Konigreich 
und Deutschland nicht von den Vorteilen auszuschlieBen, die der Handel des Ver
einigten Konigreichs mit irgendeinem anderen fremden Lande genieBt. 

5. Die Deutsche Regierung verpflichtet sich, 
a) daB Versicherungsgesellschaften, die in Ubereinstimmung mit den im Ver

einigten Konigreich geltenden Gesetzen gegriindet worden sind, zum Geschafts
betrieb in allen Teilen Deutschlands gemaB den Bestimmungen des deutschen 
Versicherungsgesetzes zugelassen werden, und wird weiter darauf achten, daB der 
Abschnitt des Gesetzes, durch den die Zulassung auslandischer Versicherungsgesell
schaften geregelt wird, in liberalster Weise ausgelegt wird, soweit es sich um Ver
sicherungsgesellschaften des Vereinigten Konigreichs handelt. Die Deutsche Re
gierung wird gleichfalls, soweit es erfotderlich und mit der deutschen Gesetz
gebung zu vereinbaren ist, die Arbeit der Vertreter der "Unterwriters" des Ver
einigten Konigreichs in Deutschland erleichtern; 

b) die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, daB Banken, die in Uberein
stimmung mit den Gesetzen des Vereinigten Konigreichs gegriindet worden sind, 
in ihrer geschaftlichen Betatigung lediglich den Bestimmungen der allgemeinen 
deutschen Gesetzgebung unterworfen sind; daB neue Bestimmungen gegen die 
Kapitalflucht so abgefaBt werden, daB auch auslandische Banken zum Depot
und Depositenrecht zugelassen werden konnen; ferner, daB sie bei den Regierungen 
der Staaten ihren EinfluB dahin geltend machen wird, daB Banken des Vereinig
ten Konigreichs in liberaler Weise behandelt werden, soweit die Erlaubnis zur 
Errichtung von Zweigniederlassungen und zum Devisenhandel in Betracht kommt, 
jedoch ohne daB dadurch das Recht beeintrachtigt wird, die Bewilligung solcher 
Vorteile an auslandische Banken von allgemeinen Vorschriften abhangig zu 
machen. 

6. In Ausfiihrung des in dem heute unterzeichneten Vertrage festgelegten 
allgemeinen Grundsatzes der beiderseitigen Behandlung als Inlander in Ange
legenheiten der Schiffahrt kommen beide Teile iiberein, daB hinsichtlich der Be
forderung von Auswanderern aus ihren Landern (einschlieBlich Durchwanderern) 
und hinsichtlich der Errichtung von Agenturen durch Gesellschaften, die das Aus
wanderungsgewerbe betreiben, die Schiffe und Schiffahrtsgesellschaften jedes Tei
les in den Gebieten des anderen in jeder Hinsicht genau den einheimischen Schiffen 
und einheimischen Schiffahrtsgesellschaften gleichgestellt sein sollen. 

7. Beide Parteien protokollieren hiermit ihre Absicht, die folgenden Be
stimmungen, soweit sie dies noch nicht getan haben, in Kraft zu setzen: 

l. die 1921 in Barcelona geschlossenen Abkommen und Statuten, betreffend 
die Freiheit der Durchfuhr und der schiffbaren Wasserwege des internationalen 
Handels; 

2. die 1923 in Genf geschlossenen Abkommen und Statuten, betreffend die 
Zollformalitaten, Seehafen und Eisenbahnen; 
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3. das in Genf im Jahre 1923 aufgestellte Protokoll iiber die Schiedsgerichts
bestimmungen *). 

8_ Es besteht Einverstandnis zwischen den Parteien, daB der heute unter
zeichnete Vertrag erst in Kraft treten solI, nachdem die notwendigen gesetzgebe
rischen oder VerwaltungsmaBnahmen von den zustandigen Behorden des betreffen
den Landes getroffen worden sind. 

In doppelter Urschrift ausgefertigt zu London in Deutsch und Englisch, am 
2. Dezember 1924. 

Sthamer. 
C. v. Schubert. 

12. 
Ausliefernngsvertrage. 

A. 

A usten Chamberlain. 
d'Abernon 

Auslieferungsvertrag zwischen dem Deutschen Reiche und (ilrieeheuland vom 
12. Miirz (27. Februar) 1907 1). 

Art. 1. Die Hohen vertragschlieBenden Teile verpflichten sich, unter den durch 
den gegenwartigen Vertrag vorgesehenen Umstanden und Bedingungen sich ein
ander diejenigen Personen auszuliefern, welche von den Gerichten des ersuchenden 
Teiles wegen der im folgenden Artikel aufgefiihrten Verbrechen und Vergehen, sei 
es als Tater oder Teilnehmer, verfolgt werden oder verurteilt worden sind und sich 
auf das Gebiet des anderen Teiles fliichten. 

Art. 2. Die Verbrechen und Vergehen, wegen deren die Auslieferung stattzu
finden hat, sind: 

1. Mord, Vergiftung, Elternmord, Kindesmord, Totschlag; 
2. vorsatzliche MiBhandlung oder Verletzung, die den Tod, ohne den Vor

satz zu toten, oder eine langer als drei Monate dauernde Krankheit oder Arbeits
unfahigkeit oder eine schwere Verstiimmelung, den Verlust eines Gliedes oder 
Organs oder des Vermogens zu ihrem Gebrauch oder andere dauernde Gebrechen 
verursacht hat; 

3. Abtreibung der Leibesfrucht; 
4. mehrfache Ehe; 
5. Raub von Personen unter vierzehn Jahren, Entfiihrung von Minder-

jahrigen; 
6. Aussetzung und Verlassung eines Kindes; 
7. Notzucht; 
8. Diebstahl, ob mit oder ohne Gewalt begangen, Unterschlagung, Betrug, 

Erpressung; 
9. vorsatzliche und rechtswidrige Entziehung der personlichen Freiheit, falls 

durch Privatpersonen begangen; 
10. Falschmiinzerei, namlich Nachmachung und Veranderung von Geld, 

sowie wissentliche Ausgabe und Inumlaufsetzung von nachgemachtem oder ver
andertem Gelde; 

II. Nachmachung oder Verfalschung von Staatspapieren, von Banknoten 
oder von offentlichen oder privaten Wertpapieren; wissentliche Ausgabe und In
umlaufsetzung solcher nachgemachten oder gefalschten Staatspapiere, Banknoten 
oder Wertpapiere; Falschung von Urkunden oder telegraphischen Depeschen und 
wissentlicher Gebrauch solcher nachgemachten, falschlich angefertigten Depeschen, 
Staatspapiere, Banknoten oder Wertpapiere; 

12. Nachmachung oder Verfalschung von Siegeln, Stempeln, Stempelzeichen, 
Postfreimarken oder anderen zu klebenden Marken; wissentlicher Gebrauch sol
cher nachgemachten oder verfalschten Gegenstande, nachteiliger und in betrii-

*) Abdruck oben S. 692. 
1) RGBI. 1907, S.545. Urtext franzosisch. Abrlruck in amtlicher Uber

setzung. 
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gerischer Absicht erfolgter Gebrauch von echten Siegeln, Stempeln und Stempel
zeichen; 

13. falsches Zeugnis; 
14. Mefueid; 
15. Erpressung und Unterschlagung, falls von Offentlichen Beamten begangen; 

Bestechung offentlicher Beamten; 
16. betriiglicher Bankrott und betriigliche Handlungen bei Konkursen; 
17. vorsatzliche Brandstiftung; 
18. vorsatzliche und rechtswidrige Vernichtung, Beschadigung oder Unter

driickung einer offentlichen oder Privaturkunde in der Absicht, einem anderen 
zu schaden; 

19. Widerstand und Tatlichkeiten von Schiffsleuten gegen den Kapitan oder 
seine Vertreter; 

20. Verhehlung von Sachen, die durch eines der im gegenwartigen Vertrage 
vorgesehenen Verbrechen oder Vergehen erlangt sind. 

Unter vorstehenden Bezeichnungen ist der Versuch mitinbegriffen, sofern er 
durch die Gesetzgebung beider Lander mit Strafe bedroht ist. 

Bei Vergehen solI die Auslieferung stattfinden: 
1. hinsichtlich der Verurteilten, wenn die anerkannte Strafe mindestens ein 

J ahr Gefangnis betragt; 
2. hinsichtlich der Beschuldigten, wenn das HochstmaB der auf die Straftat 

angedrohten Strafe nach der Gesetzgebung beider Lander mindestens zwei Jahre 
Gefangnis betragt. 

Art. 3. Kein Deutscher darf an GriechenIand und kein Grieche an Deutsch
land ausgeliefert werden. 

Wenn der Beschuldigte oder Verurteilte nicht dem Staate angehOrt, der ihn 
beansprucht, so solI es der Regierung, an welche der Auslieferungsantrag gerichtet 
ist, freistehen, auf den Antrag das ihr geeignet Erscheinende zu veranIassen und 
die beanspluchte Person entweder ihrem Heimatstaat oder dem Lande, wo die Straf
tat begangen worden ist, auszuliefern. 

Art. 4. Die Auslieferung solI nicht stattfinden: 
1. wenn die Verjahrung der Strafverfolgung oder der Strafvollstreckung zur 

Zeit der Stellung des Antrags nach den Gesetzen des ersuchten Landes vollendet ist; 
2. wenn der Auslieferungsantrag durch dieselbe strafbare Handlung veranlaBt 

wird, wegen deren die beanspruchte Person in dem um die Auslieferung ersuchten 
Lande verfolgt war und auBer Verfolgung gesetzt worden ist, oder noch verfolgt 
wird oder bereits abgeurteilt worden ist. 

Art. 5. Wenn die beanspruchte Person in dem ersuchten Lande wegen einer 
anderen strafbaren Handlung als derjenigen, durch welche der Auslieferungsantrag 
veranlaBt ist, verfolgt wird oder verurteilt worden ist, so kann ihre Auslieferung 
bis zur Beendigung der Verfolgung und im FaIle der Verurteilung bis nach vollen
deter Vollstreckung der Strafe aufgeschoben werden. 

Falls de in demselben Lande wegen Verbindlichkeiten, die sie Privatpersonen 
gegeniiber eingegangen ist, verfolgt wird oder in Haft genommen ist, solI ihre Aus
lieferung dennoch erfolgen, und es bleibt jenen Personen vorbehalt~n, ihre Rechte 
demnachst vor der zustandigen Behorde geltend zu machen. 

Art 6. Die Auslieferung solI nicht bewilligt werden, wenn die strafbare Hand
lung, wegen deren sie beantragt wird, von dem ersuchten Teile als ein politisches 
Vergehen oder als eine mit einem solchen Vergehen im Zusammenhange stehende 
Handlung angesehen wird, oder wenn die beanspruchte Person beweist, daB der 
Auslieferungsantrag in Wirklichkeit zu dem Zwecke gestellt worden ist, urn sie 
wegen einer strafbaren Handlung dieser Art zu verfolgen. 

Der Ausgelieferte darf wegen keiner anderen Straftat als wegen derjenigen, 
welche seine Auslieferung veranlaBt hat, verfolgt oder bestraft werden. Dies findet 
keine Anwendung auf die nach der Auslieferung begangenen strafbaren Handlungen. 

Der Ausgelieferte darf ohne Zustimmung der Regierung, welche ihn ausgelie
fert hat, nicht an einen dritten Staat weitergeliefert werden. Die Zustimmung solI 
nach der in den Artikeln 7 und 8 festgesetzten Art des Verfahrens beantragt und er
teilt werden. 
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Art. 7. Der Auslieferungsantrag soIl stets auf diplomatischem Wege gestellt 
werden. 

Art. 8. Das Auslieferungsverfahren richtet sich ~ach der Gesetzgebung des 
ersuchten Landes oder nach der daselbst bestehenden Ubung. 

Art. 9. Die Auslieferung soIl bewilligt werden gegen Beibringung der Ur
schrift oder beglaubigter Abschrift des Urteils oder der sonstigen verurteilenden 
Entscheidung, einer vom. zustandigen Richter im Strafverfahren erlassenen Ver
fiigung, welche die Verweisung des Beschuldigten oder Angeklagten vor den er
kennenden Richter ausdriicklich anordnet oder von Rechts wegen bewirkt, oder 
eines formlichen Beschlusses des zustandigen Gerichts auf Versetzung in den An
klagezustand oder auf ErOffnung des Hauptverfahrens. Sie kann auch bewilligt 
werden gegen Beibringung des Haftbefehls oder einer die gleiche Geltung habenden 
sonstigen Verfiigung, die von der zustandigen auslandischen Gerichtsbehiirde er
lassen sind, sofern sie den Tatbestand der Handlung, wegen deren sie ergangen sind, 
genau angeben. 

Diesen Stiicken solI beigegeben sein: Abschrift d~r gesetzlichen Bestimmung, 
die auf die Straftat Anwendung findet, beglaubigte Obersetzung in der Sprache 
des ersuchten Landes und, soweit moglich, eine Beschreibung der beanspruchten 
Person oder irgendeine sonstige zur Feststellung ihrer Identitat geeignete Be
zeichnung. 

Falls es zweifelhaft sein sollte, ob das den Gegenstand der Verfolgung bil
dende Verbrechen oder Vergehen unter die Bestimmungen dieses Vertrags fallt, 
kann die ersuchte Regierung aIle diejenigen Aufklarungen verlangen, die sie fiir 
notig oder niitzlich erachtet, um sich ein Urteil zu bilden; sie entscheidet daraufhin 
iiber die dem Auslieferungsantrage zu gebende Folge. 

Die ersuchende Regierung wird der ersuchten Regierung, indem sie ihr diese 
Aufklarungen gibt, gleichzeitig aIle zur Beurteilung notwendigen oder niitzlichen 
Urkunden zur Verfiigung stellen. 

Art. 10. In dringenden Fallen kann die vorlaufige Festnahme auf Grund einer 
brieflichen oder telegraphischen und stets auf diplomatischem Wege zu iibermit
telnden Nachricht von dem Vorhandensein einer der im Artikel 9 erwahnten Ur
kunden bewirkt werden, jedoch unter der Bedingung, daB diese Nachricht regel
maBig dem Ministerium der auswartigen Angelegenheiten des ersuchten Landes 
zugeht. 

Die vorlaufige Festnahme wird in den Formen und gemaB den Regeln erfolgen, 
die .9-urch die Gesetzgebung des ersuchten Landes festgesetzt oder in diesem Lande 
in Ubung sind. Sie wird nicht aufrechterhalten, wenn nicht innerhalb der Frist 
von einem Monate von dem Zeitpunkt ihrer Bewirkung an die ersuchte Regierung 
auf diplomatischem Wege den Auslieferungsantrag nebst einer der im Artikel 9 
dieses Vertrags erwahnten Urkunden erhalten hat. 

Art. 11. Wenn die Auslieferung statthaft ist, sollen aIle zur Zeit der Fest
nahme ill Besitze der beanspruchten Person vorgefundenen oder spater entde£kten 
Gegenstande, die aus dem Verbrechen oder Vergehen herriihren oder als Uber
fiihrungsstiicke von Bedeutung sind, dem ersuchenden Staate ausgeantwortet 
werden. 

Diese Ausantwortung solI selbst dann geschehen, wenn die Auslieferung in
folge des Entweichens oder des Todes der beanspruchten Person nicht zur Ausfiih
rung gebracht werden kann. 

Jedoch bleiben die Rechte vorbehalten, welche dritte Personen an den bezeich
neten Gegenstanden etwa erworben haben sollten, und es sollen die Gegenstande 
gegebenenfalls am Schlusse des gerichtlichen Verfahrens ihnen kostenfrei zuriick
gegeben werden. 

Art. 12. Die Kosten der Festnahme, des Unterhalts und der Befiirderung der 
Person, deren Auslieferung bewilligt worden ist, sowie diejenigen der Hinterlegung 
und der Versendung der nach MaBgabe des vorhergehenden Artikels zuriickzugeben
den oder auszuantwortenden Gegenstande Bollen von beiden Landern, je innerhalb 
der Grenzen des eigenen Gebiets, getragen werden. 

Die Beforderungskosten oder sonstige Kosten im Gebiete der dazwischen
liegenden Staaten fallen dem ersuchenden Staate zur Last. 
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Der Auszuliefernde soil nach demjenigen Hafen des ersuchten Landes oder 
an diejenige Stelle der Grenze gefiihrt werden, welche die ersuchende Regierung 
bezeichnet. 

Art. 13. Wenn die gemaB den Bedingungen dieses Vertrags beanspruchte und 
festgenommene Person nicht binnen drei Monaten nach ihrer Festnahme auBer 
Landes geschafft wird, solI sie in Freiheit gesetzt werden und wegen derselben An
gelegenheit nicht mehr beansprucht werden diirfen. 

Bei dieser Frist von drei Monaten wird die Zeit nicht mitgerechnet, wahrend 
welcher die beanspruchte Person nach ihrer Festnahme der Rechtspflege des er
suchten Landes hat Geniige leisten miissen. 

Art. 14. Die Durchlieferung einer dem Durchlieferungslande nicht ang'eM
renden Person durch die Gebiete der vertragschlieBenden Teile solI gegen die bloBe 
Beibringung der Urschrift oder beglaubigter Abschrift einer der im Artikel 9 er
wahnten Urkunden bewilligt werden, sofern die der Durchlieferung zugrunde 
liegende Handlung in diesem Vertrage vorgesehen ist und nicht unter die Bestim
mungen der Artikel4 und 6 fallt. 

Die Durchlieferungskosten fallen dem ersuchenden Staate zur Last. 
Art. 15. Wenn im Verlauf eines nicht politischen Strafverfahrens die Ver

nehmung vonPersonen, die sich in einem der beidenLander aufhalten, oder irgend
eine andere Untersuchungshandlung fiir notwendig erachtet werdeg sollte, so solI 
zu diesem Zwecke ein Ersuchungsschreiben nebst beglaubigter Ubersetzung in 
der Sprache'des ersuchten Landes auf diplomatischem Wege iibersandt und ihm 
nach MaBgabe der Gesetzgebung des Landes, wo der Zeuge vernommen oder die 
Untersuchungshandlung vorgenommen werden solI, Folge gegeben werden. 

Indes sollen die Ersuchungsschreiben, die auf Vornahme einer Haussuchung 
9.der einer Beschlagnahme des Gegenstandes der strafbaren Handlung oder von 
Uberfiihrungsstiicken abzielen, nur wegen einer der im Artikel2 aufgefiihrten Straf
taten und unter dem im letzten Absatze des obigen Artikelll zum Ausdrucke ge
brachten Vorbehalt erledigt werden. 

Die beiden Regierungen verzichten auf Erstattung der ihnen durch die Erle
digung von Ersuchungsschreiben in Strafsachen erwachsenen Kosten, selbst wenn 
es sich um eine Begutachtung handelt, sofern nur diese Begutachtung nicht mehr 
als einen Termin erforderlich gemacht hat. 

Art. 16. Wenn in nicht politischen Strafsachen die Regierung eines der beiden 
Lander die Bekanntmachung einer im Verfahren erlassenen Verfiigung oder eines 
Urteils an eine im Gebiete des anderen Landes sich aufhaltende Person fUr not
wendig erachtet, so solI das auf diplomatischem Wege zu iibermittelnde Schrift
stiick, mit einer beglaubigten Ubersetzung in der Sprache des ersuchten Landes 
versehen, sofern die Gesetze des ersuchten Landes nicht entgegenstehen, auf Ver
anlassung der Staatsanwaltschaft des Aufenthaltsorts durch einen zustandigen 
Beamten der Person zugestellt werden, und es soil die Urschrift mit Zustellungs
urkunde auf demselben Wege der ersuchenden, Regierung zUriickgesandt werden 
ohne Erhebung von Kosten. 

Art. 17. Wenn in einer nicht politischen Strafsache das personliche Erscheinen 
eines Zeugen fiir notwendig erachtet wird, so solI die Regierung des Landes, wo der 
Zeuge sich aufhalt, ihn auffordern, der Ladung Folge zu leisten, die auf diploma
tischem Wege zu diesem Zwecke von seiten der Behorden des anderen Landes an 
ihn ergeht. 

Stimmt der Zeuge zu, so werden ihm die Kosten der Reise und des Aufenthalts 
nach seiner Wahl entweder nach den Satzen und Bestimmungen, die in dem Lande 
gelten, wo die Vernehmun~ stattfinden solI, oder nach den Satzen und Bestim
mungen des ersuchten Staates gewahrt werden. Der ersuchende Staat wird den Be
trag angeben, den der ersuchte Staat unter dem Vorbehalte, daB der ersuchende 
Staat ihn zuriickzahlt, dem Zeugen auf die Gesamtsumme vorschieBen kann. 

Ein Zeuge, der auf Ladung in einem der beiden Lander freiwillig vor den Rich
tern des anderen Landes erscheint, darf daselbst - ohne daB es hierbei auf seine 
Staatsangehorigkeit ankame - weder wegen friiherer zivil- oder strafrechtlicher 
Vorkommnisse oder Verurteilungen noch unter dem Vorwande der Mitschuld an 
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den Handlungen, die Gegenstand des Verfahrens sind, worin er als Zeuge erscheinen 
soll, verfolgt oder in Haft genommen werden. 

Art. 18. Wenn in einer nicht PC!~itischen, in einem der beiden Lander anhan
gigen Strafsache, die Mitteilung von Uberfiihrungsstiicken oder Urkunden, die sich 
in den Handen der Behorden des anderen Landes befinden, fiir notwendig oder niitz
rich erachtet wird, so soll das Ersuchen dieserhalb auf diplomatischem Wege ge
stellt werden und es soIl ihm, sofern nicht besondere Bedenken entgegenstehen, 
stattgegeben werden gegen die Verpflichtung zur moglichst baldigen Riicksendunng 
der Beweisstiicke und Urkunden. 

Die vertragschlieBenden Regierungen verzichten auf den Ersatz der Kosten, 
die ihnen, je innerhalb der Grenzen des eigenen Gebiets, durch die Hin- und Riick
sendung der Beweisstiicke und Urkunden verursacht worden sind. 

Art. 19. Die beidenRegierungen verpflichten sich zur gegenseitigen und kosten
losen Mitteilung der Verurteilungen wegen Verbrechen oder Vergehen jeder Art, 
die von den Gerichten des einen der beiden Staaten gegen Angehorige des anderen 
Staates ausgesprochen werden. 

Diese Mitteilung soIl bewirkt werden, indem auf diplomatischem Wege eine 
Strafnachricht oder ein Auszug aus der rechtskriiftigen Entscheidung der Regierung 
des Landes, dem der Verurteilte angehort, iibersandt wird. 

Art. 20. Dieser Vertrag soIl in Kraft treten zehn Tage nach seiner Veroffent
lichung in den durch die Gesetze der beiden Lander vorgeschriebenen Formen. 

Die vor dem Inkrafttreten des Vertrags begangenen Handlungen konnen Ge
genstand eines Auslieferungsantrags nur in dem FaIle sein, daB die beanspruchten 
Personen nach der Unterzeichnung in das Gebiet des ersuchten Staates geflohen 
sein sollten. 

Jeder der beiden vertragschlieBenden Teile kann jederzeit den gegenwartigen 
Vertrag aufkiindigen, indem er den anderen Teil von seiner Absicht sechs Monate 
vorher benachrichtigt. 

Er wird ratifiziert werden und die Ratifikationsurkunden werden in Athen 
binnen sechs Monaten oder womoglich friiher ausgewechselt werden. 

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten ihn unterzeichnet 
und mit ihren Siegeln versehen. 

B. 
Vertrag 

nber die Auslieferung und die sonstige Rechtshilfe in Strafsachen zwischen 
dem Deutschen Reiche und der Tschechoslowakischen Republik 

vom 8. Mai 1922 1). 

Das Deutsche Reich und die Tschechoslowakische Republik sind iiberein
gekommen, die Auslieferung von Verbrechern und die sonstige Leistung gegen
seitiger Rechtshilfe in Strafsachen durch einen Vertrag zu regeln. 

Zu diesem Zwecke haben zu Bevollmachtigten ernannt: 
Der Prasident des Deutschen Reichs: 
Seine Exzellenz Herrn Dr. Walter Koch, auBerordentlichen Gesandten und 

bevollmachtigten Minister; 
Herrn Dr. Wolfgang Mettgenberg, Oberregierungsrat im Reiehsjustiz

ministerium; 
Der Prasident der Tschechoslowakischen Republik: 
HerrnDr. Paul Wellner, Ministerialrat und Leiter der Rechtsabteilung im 

Ministerium der auBeren .Angelegenheiten; 
Herrn Dr. Emil Spira, Sektionschef im Justizministerium. 
Die Bevollmachtigten haben sieh, naehdem sie einander ihre Vollmaehten 

mitgeteilt und diese in guter und gehoriger Form befunden haben, iiber folgende 
Bestimmungen geeinigt: 

1) Abdruck RGBl. 1923, Teil II, S.48. - Urtext deutseh und tschechisch. 
v. Liszt-Fleischmann, Volkerrecht, 12. Auf!. 46 
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Artikel 1. 
Grundsatz der Gegenseitigkeit. 

(1) Die vertragschlie13enden Teile verpflichten sich, einander in Strafsachen 
aller Art, mogen sie bei Gerichts- oder VerwaltungsbehOrden schweben, nach Ma13-
gabe der folgenden Bestimmungen Rechtshilfe zu leisten, soweit die Gegenseitig
keit verbiirgt ist. 

(2) Die Bestimmungen dieses Vertrages erstrecken sich nicht auf Rechtshilfe 
in Finanzstrafsachen vor VerwaltungsbehOrden; die Regelungdieser Rechtshilfe 
bleibt dem besonderen Abkommen vorbehalten, das im Artikel XIX des am 31. De
zember 1921 geschlossenen Vertrags iiber Rechtsschutz und Rechtshilfe in.Steuer-
achen vorgesehen ist. 

Erster Abschnitt. 
Ausliefemng und Durchlieferung. 

Artikel 2. 
Auslieferungspflichtige personen. 

(1) Die vertragschlie13enden Teile verpflichten sich, einander auf Ersuchen 
einer zustandigen Behorde; mit Ausnahme der eigenen Angehorigen, Personen, die 
strafrechtlich verfolgt werden oder verurteilt sind, auszuliefern. 

(2) 1st der Verfolgte nicht Angehoriger des ersuchenden Teiles, so steht es dem 
ersuchten Teile frei, die Heimatsregierung des Verfolgten von dem Auslieferungs
ersuchen in Kenntnis zu setzen. Macht er davon Gebrauch, so hat er unverziiglich 
unter Bestimmung einer angemessenen Frist, die gleichzeitig dem ersuchenden Teile 
mitzuteilen ist, der Heimatsregierung anheimzugeben, auch ihrerseits ein Aus
lieferungsersuchen zu stellen. 

Artikel 3. 
Auslieferungspflichtige Straftaten. 

(1) Die Pflicht zur Auslieferung besteht nur, wenn die Straftat, welche die 
Auslieferung veranlassen soIl, nach dem Rechte beider Teile ein Verbrechen oder 
Vergehen ist. 

(2) Die Pflicht zur Auslieferung besteht auch wegen Versuchs einer aus
lieferungspflichtigen Straftat oder wegen Teilnahme (Mittaterschaft, Anstiftung 
und Beihilfe) daran, wenn der Versuch oder die Teilnahme nach dem Rechte beider 
Teile strafbar ist. 

Artikel4. 
Straftaten, die nicht auslieferungspflichtig sind. 

Die Pflicht zur Auslieferung besteht nicht, wenn die Straftat, welche die Aus
lieferung veranlassen solI: 

1. mit einer Vermogensstrafe bedroht oder bestraft ist, die nicht in eine Frei
heitsstrafe umgewandelt werden kann; 

2. eine politische Straftat ist; 
3. eine Straftat ist, deren Strafbarkeit nur durch die Militarstrafgesetze be

griindet ist. 
Artikel 5. 

. V erj ahrung. 
Die Pflicht zur Auslieferung besteht nicht, wenn die Straftat oder die erkannte 

Strafe nach dem Rechte des ersuchten Teiles alB verjahrt anzusehen ist. 
Artikel 6. 

Zustandigkeit der eigenen Behorden fiir das Verfahren. 
Die Pflicht zur Auslieferung besteht nicht, wenn die BehOrden des ersuchten 

Teiles nach dessen Gesetzen zur Verfolgung der Straftat, welche die Auslieferung 
veranlassen solI, zustandig sind, oder wenn der Verfolgte wegen dieser Straftat von 
BehOrden des ersuchten Teiles bereits au13er Verfolgung gesetzt, rechtskraftig ab
geurteilt oder begnadigt worden ist. 

Artikel 7. 
Aussetzung der Durchfiihrung der Auslieferung. 

1st der Verfolgte von den Behorden des ersuchten Teiles wegen einer anderen 
Straftat als derjenigen, welche die Auslieferung veranlassen soIl, zur Untersuchung 
gezogen oder verurteilt worden, oder befindet er sich aus anderen Griinden in Haft, 
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so kann die Auslieferung unbeschadet der alsbald iiber das Auslieferungsersuchen 
zu treffenden Entscheidung ausgesetzt werden, bis das Verfahren beendet, das Ur
teil vollstreckt, die Strafe erlassen oder die Haft voIlzogen ist. 

Artikel 8. 
Mehrheit von Auslieferungsersuchen. 

(1) Haben mehrere Staaten die Auslieferung nachgesucht und befindet sich 
unter ihnen der Staat, dem der Verfolgte angehiirt, so erfolgt die Auslieferung an 
die Heimatsregierung. 

(2) Gehiirt der Verfolgte keinem der ersuchenden Staaten an, so gilt Artikel2 
Abs. 2 entsprechend. Wird die Auslieferung von dem Staate, dem der Verfolgte 
angehiirt, nicht begehrt, so erfolgt die Auslieferung an denjenigen Staat, in dessen 
Gebiet die nach dem Rechte des ersuchten Teiles schwerste Straftat begangen 
worden: ist; bei gleich schweren Straftaten erfolgt die Auslieferung an den Staat, 
dessen Auslieferungsersuchen bei dem ersuchten Teile zuerst gestellt ist. 

Artikel 9. 
Vorlaufige Festnahme. 

(1) Die vertragschlieBenden Teile verpflichten sich, den Verfolgten, dessen 
Auslieferung beantragt werden soIl, vor Stellung des Auslieferungsersuchens vor
laufig festzunehmen, wenn eine zustandige Behiirde des anderen Teiles dies unter 
Angabe des Tatbestandes der Straftat, welche die Auslieferung veranlassen soIl, 
beantragt oder den Verfolgten in dem Fahndungsblatte des anderen Teiles aus
geschrieben hat, die Auslieferung nicht von vornherein unstatthaft erscheint und 
die Festnahme zur Sicherung der AusIieferung oder im Interesse des Strafver
fahrens erforderlich ist. Der Zeitpunkt der Festnahme ist der Behiirde, die sie er
beten hat, unverziigIich mitzuteilen. 

(2) Das Ersuchen um vorlaufige Festnahme und die Mitteilung iiber die Er
ledigung des Ersuchens kiinnen von Behiirde zu Behiirde im unmittelbaren Ge
schaftsverkehr. auch telegraphisch, iibermittelt werden. 

(3) Der vorlaufig Festgenommene kann freigelassen werden, wenn das Er
suchen um AusIieferung nicht innerhalb einer Frist von sechs W ochen bei dem er
suchten Teile gestellt wird, die mit dem Ablauf des Tages der Festnahme beginnt. 

Artikel 10. 
Ersuchen um Auslieferung. 

(1) Das Ersuchen um Auslieferung ist auf diplomatischem Wege zu stellen. 
(2) Mit dem Ersuchen um Auslieferung ist ein Haftbefehl oder das vollstreck

bare Strafurteil, die wegen der Straftat, welche die Auslieferung veranlassen soIl, 
von einer zustandigen Gerichtsbehiirde des ersuchenden Teiles gegen den Ver
folgten erlassen sind, beizubringen. 

(3) Gehen aus diesen Urkunden Tatsachen, die zur Priifung des Auslieferungs
ersuchens notwendig sind, nicht hinreichend hervor, so sind sie aufVerlangen durch 
ein gerichtIiches Schriftstiick, das die fehlenden Angaben enthalt, unverziiglich zu 
erganzen. 

Artikel 11. 
MaBnahmen zur Sicherung der Auslieferung. 

1st dae Ersuchen um AusIieferung eingegangen, so trifft der ersuchte Teil, so
fern die Auslieferung nicht von vornherein unstatthaft erscheint, unverziigIich 
nach MaBgabe seiner Gesetze die zur Sicherung der Auslieferung erforderlichen 
MaBnahmen. 

Artikel 12. 
Grundsatz der Spezialitat. 

(1) Der AusgeIieferte darf wegen einer vor der Auslieferung begangenen 
Straftat nur insoweit zur Untersuchung gezogen oder bestraft oder an einen dritten 
Staat weitergeIiefert werden, als die AusIieferung wegen dieser Straftat bewilligt ist 
oder der ersuchte Teil der Verfolgung oder Bestrafung zugestimmt hat. 

(2) Die Beschrankung fallt fort, wenn der Ausgelieferte das Gebiet des er
suchenden Teiles nicht innerhalb eines Monats nach Wiedererlangung seiner Frei
heit verlaBt, oder wenn er in das Gebiet zuriickkehrt, nachdem er es verlassen hat. 

46* 
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Artikel 13. 
Durchlieferung. 

(1) Die vertragschlieBenden Teile' verpflichten sich, auf Ersuchen einer zu
standigen Behorde Personen, die einem vertragschlieBenden Teile von einem dritten 
Staat ausgeliefert werden, durch ihr Gebiet durchzuliefern. 

(2) Auf die Durchlieferung finden die fiir eine Auslieferung geltenden Be
stimmungen entsprechende Anwendung. 

(3) Die Durchlieferung ist von den Behorden des ersuchten Teiles in der Weise 
auszufiihren, die ihm am gedgnetsten erscheint. 

Zweiter Abschnitt. 
Ubergabe von Sachen, Zustellungen und Untersuchungshandlungen. 

Artikel 14. 
Ubergabe von Sachen. 

(1) Die vertragschlieBenden Teile verpflichten sich, auf Ersuchen einer zu
standigen Behorde einander Beweisstiicke oder Sachen zu iibergeben, die der Tater 
durch die strafbare Handlung erlangt hat oder die der Einziehung, Vernichtung 
oder Verfailerklarung unterliegen. 

(2) Wird die Ubergabe von Sachen in Verbind.l,lng mit der Auslieferung oder 
Durchlieferung einer Person begehrt, so erfolgt die Ubergabe tunlichst gleichzeitig 
mit der Auslieferung ?der Durchlieferung. 

(3) Wird bei der Ubergabe die Riicklieferung vorbehalten, so sind die Beweis
stiicke und Sachen auf Verlangen ohne Verzug zuriickzugeben. In jedem Faile 
bleiben die Rechte dritter Personen unberiihrt. 

Artikel 15. 
Zustellungen und Ladungen. 

(I) Die vertragschlieBenden Teile verpflichten sich, auf Ersuchen einer zu
standigen Behiirde die ein Strafverfahren betreffenden Schriftstiicke, mit Ein
schluB der Urteile, zuzusteilen. 

(2) Ein Zeuge oder Sachverstandiger, der auf eine durch die Behiirden des 
ersuchten Teiles ihm zugestellte Ladung vor den Behorden des ersuchenden Teiles 
freiwillig erscheint, darf, gleichviel welchem Staate er angehort, wahrend seiner 
Anwesenheit im Gebiete des ersuchenden Teiles in keinem FaIle unter dem Ver
dachte der Taterschaft, Teilnahme, Hehlerei oder Begiinstigung hinsichtlich der den 
Gegenstand des Strafverfahrens bildenden oder einer anderen vorher begangenen 
Tat strafgerichtlich verfolgt werden. Ebensowenig darf er zur Vollstreckung eines 
vor seinem Eintreffen ergangenen Strafurteils oder aus einem anderen vorher ein
getretenen Rechtsgrunde festgenommen werden. 

Artikel 16. 
Un ters uch ungshandl ungen. 

Die vertragschlieBenden Teile verpflichten sich, auf Ersuchen einer zustan
digen Behorde Untersuchungshandlungen, insbesondere die Vernehmung von Be
schuldigten, Zeugen oder Sachverstandigen, die Einnahme des richterlichen Augen
scheins oder die Durchsuchung und Beschlagnahme, vorzunehmen. 

Artikel 17. 
Ablehnungsgriinde. 

(1) Die Rechtshilfe nach ArtikelI4 bis 16 kann abgelehnt werden, wenn in dem 
Strafverfahren, fUr das sie geleistet werden soll, die Pflicht zur Auslieferung nach 
den Bestimmungen dieses Vertrages nicht bestehen wiirde. 

(2) Das Ersuchen urn Zustellung einer Ladung wird abgelehnt, wenn dem 
Geladenen fiir den Fall seines Au,bleibens ZwangsmaBnahmen oder sonstige 
Nachteile angedroht werden. 

Artikel 18. 
Die Ersuchen urn Rechtshilfe nach Artikel 14 bis 16 sind in der Regel von 

Behorde zu Behorde im unmittelbaren Geschaftsverkehre zu iibermitteln. 
Artikel 19. 

Erledigung der Ersuchen. 
Die Ersuchen urn Rechtshilfe nach Artikel 14 bis 16 werden von den Be

horden des ersuchten Teiles, die nach dessen Gesetzen fUr gleichartige Amts-
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handlungen in eigenen Strafsachen zustandig sind, in den fiir diese Amtshandlungen 
vorgeschriebenen Formen und mit den entsprechenden ZwangsmaBnahmen er
ledigt. 

Dritter Abschnitt. 
Mitteilung von VerurteiIungen und Ersuchen um Auskunft aus dem Straf

register. 
Artikel 20. 

Mitteilung von Verurteilungen. 
(1) Die vertragsschlieBenden Teile verpflichten sich, einander von den rechts

kriiftigen, auf Strafe lautenden Entscheidungen Mitteilung zu machen, die von de.n 
Behiirden des einen Teiles gegen Angehiirige des anderen Teiles erlassen werden 
und nach den Vorschriften des Teiles, dessen Behiirden sie ausgesprochen haben, 
in das Strafregister aufzunehmen sind. Ebenso werden sie einander die Nachrichten 
zugehen lassen, die sich auf derartige Entscheidungen beziehen und in das Straf
register aufgenommen werden. 

(2) Die Mitteilung geschieht dadurch, daB eine Abschrift der auf Strafe 
lautenden Entscheidung oder der dem Strafregister zugehenden Nachricht uber
sandt wird. Der Austausch wird durch den Reichsminister der J ustiz in Berlin und 
das Justizministerium in Prag vermittelt. 

Artikel 21. 
Auskunft aus dem Strafregiater. 

(1) Die vertragschlieBenden Teile verpflichten sich, einander auf Ersuchen 
einer zustandigen Behiirde aus dem Strafregister Auskunft zu erteilen. 

(2) Ersuchen urn Auskunft aus dem Strafregister sind an die zustandige 
Strafregisterbehiirde unmittelbar zu richten. 

Vierter Abschnitt. 
Schlullbestimmungen. 

Artikel 22. 
Kosten des Rechtshilfeverkehrs. 

(1) Die durch den Rechtshilfeverkehr nach den Bestimmungen dieses Ver
trags erwachsenden Kosten werden von dem Teile getragen, in dessen Gebiete sie 
entstehen. 

(2) Die Kosten, die aus AnlaB einer Durchlieferung oder durch ein Ersuchen 
urn Gutachten von Sachverstandigen oder Fakultaten entstehen, werden von dem 
ersuchenden Teile ersetzt. 

Artikel 23. 
Sprache der Rechtshilfeersuchen. 

(1) Die Ersuchen und deren Anlagen sind in der Staatssprache (offizielle 
Sprache) des ersuchenden Teiles abzufassen. Als Staatssprache (offizielle Sprache) 
im Sinne dieses Vertrags gilt deutscherseits die Amtssprache, tschechoslowakischer
seits die tschechische oder slowakische Sprache. 

(2) Den in der Staatssprache des ersuchenden Teiles abgefaBten Urkunden ist, 
abgesehen von den Ersuchen und Mitteilungen nach Artikel 9, 20, und 21 dieses 
Vertrags, eine diplomatisch oder durch einen vereideten Dolmetscher beglaubigte 
lJbers~pzung in die Staatssprache des ersuchten Teiles beizufugen. Die Beifugung 
einer Ubersetzung kann unterbleiben, sofern es sich urn Anlagen der Ersuchungs
schreiben handelt, die fur einen Staatsangehiirigen des ersuchenden Teiles be
stimmt sind. 

(3) In Fallen, in denen die Beschaffung der lJbersetzung der ersuchenden 
Behiirde auBerordentliche Schwierigkeiten bereitet, wird ihr die ersuchte Behiirde 
dabei tunlichst behilflich sein. Die durch Beschaffung der lJbersetzung entstehen
den Kosten sind von dem ersuchenden Teile zu tragen. 

Artikel 24. 
Beglaubigung der Urkunden. 

Fur die Beglaubigung der von iiffentlichen Behiirden und Beamten der ver
tragschlieBenden Teile ausgestellten oder beglaubigten Urkunden gelten die Be-
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stimmungen des in der Mitteilung der Tschechoslowakischen Regierung yom 9. Juli 
1920 erwahnten Beglaubigungsvertrags yom 25. Februar 1880. 

Artikel 25. 
Ratifikation und Kiindigung. 

(1) Dieser Vertrag soil in deutscher und tschechischer Sprache ausgefertigt 
werden. Er soil ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen, sobald wie mog
lich, ausgetauscht werden. 

(~) Der Vertrag tritt einen Monat nach Austausch der Ratifikationsurkunden 
in Kraft. 

(3) Er bleibt in Geltung bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Ablauf des 
Tages, an dem er von einem der beiden Teile gekiindigt wird. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten diesen Vertrag unterzeichnet 
und mit ihren Siegeln versehen. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Prag, am achten Mai eintausendneun
hundertzweiundzwanzig. 

Dr. Koch Dr. Wellner 
Dr. Wolfgang Mettgenberg Dr. Emil Spira. 

Z usatzprotokoll 

zu dem Vertrag iiber die Auslieferung und die sonstige Rechtshilfe 
in Strafsachen zwischen dem Deutschen Reiche und der Tschecho

slowakischen Republik. 

Die unterzeichneten Bevollmachtigten des Deutschen Reichs und der Tschecho
slowakischen Republik stellen, im Begriff zur Unterzeichnung des Auslieferungs
vertrags zu schreiten, namens ihrer Regierungen das Einverstandnis iiber folgende' 
Punkte fest: 

1. Zu Artikel 1. 
1st die Verfolgung einer Straftat nach den Gesetzen eines der vertragschlieBen

den Teile von der Stellung eines Strafantrags abhangig, verzichtet der ersuchte Teil 
auf den Nachweis, daB der Strafantrag gestellt ist. 

2. -Zu Artikel 2. 
Etwa bestehende von dieser Bestimmung abweichende Verpflichtungen der 

vertragschlieBenden Teile anderen Staaten gegeniiber bleiben unberiihrt. 
3. Zu Artikel 18 und 21. 
Die vertragschlieBenden Teile werden einander ein Verzeichnis der zur Ent

gegennahme der Ersuchen nach Artikel 18 des Vertrags zustandigen Behorden, so
weit es sich um Gerichte handelt, und der zur Auskunftserteilung nach Artikel 21 
verpflichteten StrafregisterbehOrden zugehen lassen. Der Ubersicht wird eine Karte 
mit der Gerichtseinteilung beigefiigt werden, soweit eine solche vorhanden ist. 

4. Zu Artikel 20. 
Die vertragschlieBenden Teile werd,en einander die hier erwahnten Mit

teilungen in dreimonatlichen Zwischenraumen iibermitteln. 
5. Zu Artikel 25 Abs. 1. 
Fiir die Auslegung des Vertrags gilt sein- Wortlaut in den beiden Sprachen, 

in denen er ausgefertigt ist, als ein einheitliches Ganzes. 
6. Die vertragschlieBenden Teile werden einander ein Verzeichnis der Grenz

orte und Behorden, die an der Grenze des Deutschen Reichs und der Tschecho
slowakischen Republik fiir die Ubergabe und Ubernahme der auszuliefernden und 
durchzuliefernden Verfolgten in Betracht kommen, iibermitteln. . 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten dieses Zusatzprotokoll, das dIe 
gleiche Giiltigkeit haben soil wie der Vertrag selbst, unterzeichnet. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Prag, am achten Mai eintausendneun
hundertzweiundzwanzig. 

Dr. Koch Dr. Wellner 
Dr. Wolfgang Mettgenberg Dr. Emil Spira. 
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13. 
Schieds- und Vergleichsvertrage. 

A. 
Deutsch -schweizerischer Schiedsgerichts- und Vergleichsvertrag 

Bern, 3. Dezember 19211). 

Das Deutsche Reich und die Schweizerische Eidgenossenschaft, 
gewillt, gegenseitig ihre Unabhiingigkeit und die Unversehrtheit ihres Gebietes 
unverbriichlich zu achten; gewillt, die seit Jahrhunderten zwischen dem deutschen 
Volke und dem Schweizervolk unverletzt erhaltenen friedllchen und freundschaft
lichen Beziehungen zu festigen und zu fordern; gewillt, dem Grundsatze richter
licher Entscheidung zwischenstaatlicher Streitigkeiten in dem Verhiiltnis beider 
Staaten weiteste Geltung zu verschaffen; fiberzeugt, daB in Streitfallen, die ihrem 
Wesen nach sich zur Entscheidung durch Richterspruch nicht eignen, der Rat 
unparteiischer Vertrauensmanner in jedem FaIle Gewahr ffir eine friedliche Bei· 
legung der Streitigkeit bietet, - sind fibereingekommeIj., einen allgemeinen Schieds
gerichts' und Vergleichsvertrag abzuschlieBen. 

Zu diesem Zwecke haben zu Bevollmachtigten ernannt der Prasident des 
Deutschen Reiches den Justitiar im Auswartigen Amte Herrn Wirklichen 
Legationsrat Dr. Friedrich Gaus, der Schweizerische Bundesrat Herrn 
Professor Dr. Max Huber, die, nachdem sie ihre Vollmachten gepriift und in 
guter und gehOriger Form befunden haben, fiber folgende Bestimmungen fiberein
gekommen sind: 

Art. l. Die vertragschlieBenden Teile verpflichten sich, aIle Streitigkeiten 
irgendwelcher Art, die zwischen ihnen entstehen und nicht in angemessener Frist 
auf diplomatischem Wege geschlichtet werden kiinnen, nach MaBgabe des gegen
wartigen Vertrages entweder einem Schiedsgerichtsverfahren oder einem Vergleichs
verfahren zu unterwerfen. 

Streitigkeiten, fUr deren Schlichtung die vertragschlieBenden Teile durch 
andere zwischen ihnen bestehende Abmachungen an ein besonderes Verfahren 
gebunden sind, werden nach MaBgabe der Bestimmungen dieser Abmachungen 
behandelt. 

Art. 2. Dem Schiedsgerichtsverfahren werden auf Verlangen einer Partei, 
unter Vorbehalt der Bestimmungen der Art. 3 und 4, diejenigen Streitigkeiten 
unterworfen, die betreffen 

erstens: Bestand, Auslegung und Anwendung eines zwischen den beiden 
Parteien geschlossenen Staatsvertrages; 

zweitens: irgendeine Frage des internationalen Rechtes; 
drittens: das Bestehen einer Tatsache, die, wenn sie erwiesen wird, die Ver

letzung einer zwischenstaatlichen Verpflichtung bedeutet; 
viertens: Umfang und Art der Wiedergutmachung im Faile einer solchen 

Verletzung. 
Bestehen zwischen den ParteienMeinungsverschiedenheiten darfiber, ob eine 

Streitigkeit zu den vorstehend bezeichneten Arten gehOrt, so wird fiber diese 
Vorfrage im Schiedgserichtsverfahren entschieden. 

Art. 3. Bei Fragen, die gemaB den Landesgesetzen der Partei, gegen die 
ein Begehren geltend gemacht wird, von richterlichen BehOrden mit EinschluB 
der Verwaltungsgerichte zu entscheiden sind, kann diese Partei verlangen, daB 
die Streitigkeit dem Schiedsgerichtsverfahren erst unterworfen werde, nachdem 
in dem Gerichtsverfahren eine endgiiltige Entscheidung gefiillt worden ist, und 
daB die Anrufung des Schiedsgerichts spatestens sechs Monate nach dieser Ent
scheidung erfolge. Dies gilt nicht, wenn es sich um einen Fall von Rechtsverwei-

1) Abdruck: RGBl. 1922, S.217ff. Denkschrift in den Drucksachen des 
Deutschen Reichstages 1. Wahlperiode, 1921, Nr.3455. Vgl. die Botschaft des 
Schweizerischen Bundesrats an die Bundesversammlung vom 2. 2. 1922 (Nr. 1551). 
Deutsch-schwedischer Schiedsgerichts- und Vergleichsvertrag vom 29. 8. 1924, ab
gedruckt in Z. i. R. Bd. 33, S. 34l. 
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gerung handelt und die gesetzlich vorgesehenen Beschwerdestellen angerufen 
worden sind. 

Entsteht zwischen den Parteien eine Meinungsverschiedenheit iiber die An
wendung der vorstehenden Bestimmung, so wird dariiber im Schiedsgerichts
verfahren entschieden. 

Art. 4. Erhebt eine Partei bei einer Streitigkeit der im Art. 2 bezeichneten 
Arten die Einrede, daB es sich um eine Angelegenheit handle, die ihre Unabhangig
keit, die Unversehrtheit ihres Gebietes oder andere h6chste Lebensinteressen 
betreffe, so kommt fUr die Streitigkeit, falls die andere Partei diese Behauptung 
als zutreffend anerkennt, nicht das Schiedsgerichts-, sondern das Vergleichs
verfahren zur Anwendung. Wird dagegen die Behauptung von der anderen Partei 
nicht als zutreffend anerkennt, so ist dariiber im Schiedsgerichtsverfahren zu 
entscheiden. 

In gleicher Weise wird verfahren, wenn bei einer Streitigkeit der im Art. 2 
bezeichneten Arten eine Partei, ohne sich auf ihre Unabhangigkeit, die Unver
sehrtheit ihres Gebietes oder andere h6chste Lebensinteressen zu berufen, die 
Einrede erhebt, daB die Angelegenheit von iiberwiegend politischer Bedeutung 
sei und sich deshalb fUr eine Entscheidung nach ausschlieBlich rechtlichen Grund
satzen,nicht eigne. Jedoch kann diese Einrede, in Abweichung von der Bestim· 
mung des Art. 9, yom Schiedsgerichte nur einstimmig oder gegen eine einzige 
abweichende Stimme als begriindet anerkannt werden. 

Anerkennt das Schiedsgericht die bezeichneten Einreden als begriindet, so 
iiberweist es die Streitigkeit dem Vergleichsverfahren; sonst entscheidet es selbst 
dariiber. 

Eine Partei, die eine der erwahnten Einreden der Gegenpartei nicht als 
zutreffend anerkennt, kann sich gleichwohl ohne vorherige Herbeifiihrung einer 
schiedsgerichtlichen Entscheidung iiber die Einrede mit der Durchfiihrung des 
Vergleichsverfahrens einverstanden erklaren. Sie kann dabei jedoch den Vor
behalt machen, daB, wenn der Vergleichsvorschlag nicht von beiden Parteien 
angenommen wird, das Schiedsgericht zur Entscheidung iiber die Einrede und 
gegebenenfalls auch iiber die Streitigkeit selbst angerufen werden kann. 

Art. 5. Das Schiedsgericht legt seinen Entscheid1!pgen zugrunde 
erstens: die zwischen den Parteien geltenden Ubereinkiinfte allgemeiner 

oder besonderer Art und die sich daraus ergebenden Rechtssatze; 
zweitens: das internatiogale Gewohnheitsrecht als Ausdruck einer allgemei

nen, als Recht anerkannten Ubung; 
drittens: die allgemeinen von den Kulturstaaten anerkannten Rechtsgrund-

satze. . 
Soweit im einzelnen FaIle die vorstehend erwahnten Rechtsgrundlagen 

Liicken aufweisen, entscheidet das Schiedsgericht nach den Rechtsgrundsatzen, 
die nach seiner Ansicht die Regel des internationalen Rechtes sein soUten. Es 
folgt dabei bewahrter Lehre und Rechtsprechung. 

Mit Zustimmung beider Parteien kann das Schiedsgericht seine Entscheidung, 
anstatt sie auf Rechtsgrundsatze zu stiitzen, nach billigem Ermessen treffen. 

Art. 6. Sofern nicht die Parteien im einzelnen FaIle eine entgegenstehende 
Vereinbarung treffen, wird das Schiedsgericht in folgender Weise bestellt. 

Die Richter werden auf der Grundlage des Verzeichnisses der Mitglieder 
des durch das Haager Abkommen zur friedlichen Erledigung internationaler 
Streitfalle yom 18. Oktober 1907 geschaffenen Standigen Schiedshofs im Haag 
gewahlt. 

Jede Partei ernennt einen Schiedsrichter nach freier Wahl. Gemeinsam 
berufen die Parteien drei weitere Richter und aus deren Mitte den Obmann. 
Sofern einer der gemeinsam berufenen Richter nach seiner Wahl die Staats
angehiirigkeit einer der beiden Parteien erwirbt, auf deren Gebiete seinen Wohn
sitz nimmt oder in deren Dienste tritt, kann jede Partei verlangen, daB er ersetzt 
werde. Streitigkeiten dariiber, ob diese Voraussetzungen zutreffen, werden von 
den iibrigen vier Richtern entschieden, wobei der altere der gemeinsam berufenen 
Richter den Vorsitz fiihrt und bei Stimmengleichheit eine doppelte Stimme hat. 

Die Wahl der Richter erfolgt von neuem fUr jeden einzelnen StreitfaU. Die 
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vertragschlieBenden Teile behalten sich jedoch vor, im gemeinsamen Einverstand
nis die Wahlen in der Weise vorzunehmen, daB ffir gewisse Arten von StreitfaIlen 
wahrend eines bestimmten Zeitraumes dieselben Richter dem Schiedsgericht 
angehoren. 

Mitglieder des Schiedsgerichtes, die aus irgendeinem Grunde ausscheiden, 
werden in der gleichen Weise ersetzt, wie sie berufen worden sind. 

Art. 7. Die vertragschlieBenden Teile werden in Ausfiihrung des gegen
wartigen Vertrages in jedem EinzelfaIle eine besondere Schiedsordnung fest
setzen. Darin werden der Streitgegenstand, die etwaigen besonderen Befugnisse 
des Gerichtes, dessen Zusammensetzung und Sitz, die Hohe des von jeder Partei 
als KostenvorschuB zu hinterlegenden Betrages, die hinsichtlich der Form und 
der Fristen des Verfahrens zu beobachtenden Regeln, sowie die sonst notwendigen 
Einzelheiten bestimmt. 

Meinungsverschiedenheiten fiber die Bestimmungen der Schiedsordnung 
werden, vorbehaltlich des Art. 8, vom Schiedsgericht entschieden. 

Art. 8. Kommt zwischen den Parteien nicht binnen sechs Monaten, nach
dem die eine der andern das Begehren nach schiedsgerichtlicher Austragung einer 
Streitigkeit mitgeteilt hat, die Schiedsordnung zustande, so kann jede Partei den 
im Art. 14 vorgesehenen Standigen Vergleichsrat zwecks FeststeIlung der Schieds
ordnung anrufen. Dieser hat binnen zwei Monaten nach seiner Anrufung die 
Schiedsordnung festzusetzen, wobei der Streitgegenstand aus den Antragen der 
Parteien ermittelt wird. 

Es ist ebenso zu verfahren, wenn eine Partei den von ihr zu ernennenden 
Richter nicht bezeichnet hat, oder wenn die Parteien in der Bezeichnung der 
gemeinsam zu berufenden Richter oder des Obmanns nicht einig sind. 

Der Standige Vergleichsrat ist ferner befugt, bis zur BesteIlung des Schieds
gerichtes fiber jede andere Streitigkeit zu entscheiden, die sich auf die Schieds
ordnung bezieht. 

Art. 9. Das Schiedsgericht trifft seine Entscheidungen mit Stimmenmehrheit. 
Art. 10. Der Schiedsspruch wird Angaben fiber die Art seiner Ausfiihrung, 

insbesondere fiber die dabei zu beobachtenden Fristen enthalten. 
Wird in einem Schiedspruche festgesteIlt, daB eine von einem Gericht oder 

einer andern BehOrde einer Partei getroffene Entscheidung oder Verffigung ganz 
oder teilweise mit dem Volkerrecht in Widerspruch steht, konnen aber nach dem 
Verfassungsrechte dieser Partei die Folgen der Entscheidung oder Verffigung 
durch VerwaltungsmaBnahmen nicht oder nicht voIlstandig beseitigt werden, so 
ist der verletzten Partei in dem Schiedsspruch auf andere Weise eine angemessene 
Genugtuung zuzuerkennen. 

Art.l1. Unter Vorbehalt anderweitiger Abrede in der Schiedsordnung kann 
jede Partei bei dem Schiedsgerichte, das den Spruch erlassen hat, die Revision 
dieses Spruches beantragen. Der Antrag kann nur mit der Ermittelung einer 
Tatsache begriindet werden, die einen entscheidenden EinfluB auf den Spruch 
auszufiben geeignet gewesen ware und bei SchluB der Verhandlung dem Schieds
gerichte selbst und der Partei, welche die Revision beantragt hat, ohne ihr Ver
schulden unbekannt war. 

Mitglieder des Schiedsgerichtes, die aus irgendeinem Grunde fUr das Re
visionsverfahren ausscheiden, werden in der gleichen Weise ersetzt, wie sie berufen 
worden sind. 

Die Frist, innerhalb deren der im Absatz 1 vorgesehene Antrag gesteIlt 
werden kann, ist im Schiedsspruch zu bestimmen, sofern dies nicht in der Schieds
ordnung geschehen ist. 

Art. 12. AIle Streitigkeiten, die zwischen den Parteien fiber Auslegung und 
Ausfiihrung des Schiedsspruches entstehen soIlten, unterliegen, vorbehaltlich 
anderweitiger Abrede, der Beurj;eilung des Schiedsgerichtes, das den Spruck 
gefaIlt hat. Dabei findet die Bestimmung des Art. 11 Abs.2 entsprechende An
wendung. 

Art. 13. AIle Streitigkeiten, die nicht nach den vorhergehenden Artikeln 
dieses Vertrages dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen werden, sind auf 
Verlangen einer Partei im Vergleichsverfahren zu behandeln. 
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Behauptet die andere Partei, daB der im Vergleichsverfahren anhangig ge
machte Streitfall vom Schiedsgerichte zu entscheiden sei, so entscheidet dieses 
zunachst iiber diese Vorfrage. 

Die Regierungen der vertragschlieBenden Teile konnen im gemeinsamen 
Einverstandnis eine Streitigkeit, fUr die nach dem gegenwartigen Vertrage das 
Schiedsgericht angerufen werden kann, endgiiltig oder unter Vorbehalt der spa
teren Anrufung des Schiedsgerichtes im Vergleichsverfahren behandeln lassen. 

Art. 14. Fiir das Vergleichsverfahren wird ein Standiger Vergleichsrat 
gebildet. 

Der Standige Vergleichsrat besteht aus fUnf Mitgliedern. Die vertragschlie
Benden Teile ernennen, jeder fUr sich, nach freier Wahl je ein Mitglied und be
rufen die drei iibrigen Mitglieder im gemeinsamen Einverstandnis. Diese drei 
Mitglieder sollen nicht AngehOrig{l der vertragschlieBenden Staaten sein, noch 
sollen sie auf deren Gebiet ihren W ohnsitz haben oder in deren Dienste stehen. 
Aus ihrer Mitte wird der Vorsitzende durch die vertragschlieBenden Teile ge
meinsam bezeichnet. 

Jedem vertragschlieBenden Teile steht das Recht zu, jederzeit, sofern nicht 
ein Verfahren im Gange oder von einer Partei beantragt worden ist, das von ihm 
ernannte Mitglied abzuberufen und dessen Nachfolger zu bestimmen. Unter den 
gleichen Voraussetzungen steht es jedem der vertragschlieBenden Teile auch frei, 
die Zustimmung zur Berufung jedes der drei gemeinsam berufenen Mitglieder 
zuriickzuziehen. In diesem FaIle muB unverziiglich zur gemeinsamen Berufung 
eines neuen Mitgliedes geschritten werden. 

Wahrend dertatsachlichen Dauer des Verfahren,s erhalten die Mitglieder 
eine Entschadigung, deren Hohe von den Parteien zu vereinbaren ist. Die Kosten 
des Standigen Vergleichsrates werden von den beiden Parteien zu gleichen Teilen 
getragen. 

Der Standige Vergleichsrat wird im Laufe von sechs Monaten nach Austausch 
der Ratifikationsurkunden dieses Vertrages gebildet. Ausscheidende Mitglieder 
werden gemaB dem fUr die erstmalige Wahl maBgebenden Verfahren so rasch 
als moglich ersetzt. 

Der Standige Vergleichsrat bestimmt seinen Sitz. Er kann ihn nach freiem 
Ermessen verlegen. 

Der Standige Vergleichsrat bildet notigenfalls eine Kanzlei. Soweit er in 
die Kanzlei AngehOrige der Parteien beruft, hat er dabei die Parteien gleichmaBig 
zu beriicksichtigen. 

Wenn die Berufung der gemeinsam zu berufenden Mitglieder nicht inner
halb von sechs Monaten nach dem Austausche der Ratifikationsurkunden oder, 
im FaIle der Erganzung des Standigen Vergleichsrates, nicht innerhalb von drei 
Monaten nach Ausscheiden eines Mitgliedes stattgefunden hat, so finden die Be
stimmungen des Art. 45 Abs.4 bis 6 des Haager Abkommens zur friedlichen 
Erledigung internationaler Streitfalle vom 18.0ktober 1907 auf die Wahl der 
Mitglieder sinngemaB Anwendung. 

Art. 15. Dem Standigen Vergleichsrate liegt ob, einen Bericht zu erstatten, 
der den Sachverhalt feststellt und Vorschlage fUr die Beilegung der Streitigkeit 
entMlt. 

Der Bericht ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Tage zu erstatten, an 
dem die Streitigkeit dem Standigen Vergleichsrat unterbreitet wurde, es sei denn, 
daB die Parteien diese Frist im gemeinsamen Einverstandnis verkiirzen oder 
verlangern. Der Bericht solI in drei Ausfertigungen verfaBt werden, von denen 
je eine jeder Partei ausgeMndigt, die dritte vom Standigen Vergleichsrat auf
bewahrt wird. 

Der Bericht hat weder in bezug auf die Tatsachen noch in bezug auf die 
rechtlichen Ausfiihrungen die Bedeutung einer endgiiltig bindenden Entscheidung. 
Jedoch hat sich jede Partei innerhalb einer im Bericht festzusetzenden Frist 
dariiber zu erklaren, ob und inwieweit sie die Feststellungen des Berichtes aner
kennt und dessen Vorschlage annimmt. Diese Frist darf die Zeit von drei Mo
naten nicht iiberschreiten. 

Art. 16. Der Standige Vergleichsrat tritt in Wirksamkeit, sobald er von 
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einer Partei angerufen wird. Diese richtet ihr Begehren gleichzeitig an den Vor
sitzenden des Standigen Vergleichsrates und an die andere Partei. 

Die vertragschlieBenden Teile verpflichten sich, in allen Fallen und in jeder 
Hinsicht die Arbeiten des Standigen Vergleichsrates zu fordern und ihm ins
besondere durch die zustandigen BehOrden jede Rechtshilfe zu gewahren. Der 
Standige Vergleichsrat ist berechtigt, im Gebiete der vertragschlieBenden Teile 
nach MaBgabe der dort den Gerichten zustehenden Befugnisse Zeugen und Sach
verstandige vorzuladen und zu vernehmen und Augenschein einzunehmen. Er 
kann die Beweise entweder in vollstandiger Besetzung oder durch eines oder 
mehrere der gemeinsam berufenen Mitglieder erheben. 

Art. 17. Der Standige Vergleichsrat trifft seine EntschlieBungen mit ein
facher Stimmenmehrheit. Er ist beschluBfahig, wenn aile Mitglieder ordnungs
maBig geladen und mindestens die gemeinsam berufenen Mitglieder anwesend sind. 

Art. ]8. Der im Schiedsgerichtsverfahren gefallte Spruch ist von den Par
teien nach Treu und Glauben zu erfiillen. 

Die vertragschlieBenden Teile verpflichten sich, wahrend der Dauer des 
Schiedsgerichts- oder Vergleichsverfahrens nach Moglichkeit jede MaBnahme 
zu vermeiden, die auf die Erfiillung des Schiedsspruches oder die Annahme der 
Vorschlage des Standigen Vergleichrates nachteilig zuriickwirken ·kOnnte. Bei 
einem Vergleichsverfahren haben sie sich bis zu dem Zeitpunkte, den der Standige 
Vergleichsrat fiir die Annahmeerklarung der Parteien festsetzt, jeder gewaltsamen 
Selbsthilfe zu enthalten. 

Das Schiedsgericht kann auf Verlangen einer Partei vorsorgliche MaB
nahmen anordnen, soweit diese von den Parteien auf dem Verwaltungswege durch
gefiihrt werden konnen; ebenso kann der Standige Vergleichsrat zum gleichen 
Zwecke Vorschlage machen . 

• o\rt.19. Unter Vorbehalt entgegenstehender Bestimmungen des gegen
wartigen Vertrages oder der Schiedsordnung ist fiir das Schiedsgerichts-' und 
Vergleichsverfahren das Haager Abkommen .zur friedlichen Erledigung inter
nationaler Streitfalle yom 18.0ktober 1907 maBgebend. 

Soweit der gegenwartige Vertrag auf die Bestimmungen des Haager Ab
kommens verweist, finden sie im Verhaltnis zwischen den vertragschlieBenden 
Teilen selbst dann Anwendung, wenn diese oder einer von ihnen von dem Ab
kommen zuriickgetreten sein sollten. 

Sofern weder der gegenwartige Vertrag noch die Schieds~rdnung noch die 
sonst zwischen den vertragschlieBenden Teilep. bestehenden Ubereinkiinfte die 
Fristen und andere Einzelheiten des Schiedsgerichts- oder Vergleichsverfahrens 
festlegen, ist das Schiedsgericht oder der Standige Vergleichsrat selbst befugt, 
die erforderlichen Bestimmungen zu treffen. 

Art. 20. Der gegenwartige Vertrag soIl sobald als moglich ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen in Bern ausgetauscht werden. 

Der Vertrag tritt einen Monat nach dem Austausch der Ratifikations
urkunden in Kraft. 

Der Vertrag gilt fiir die Dauer von zehn Jahren. Wird er nicht sechs Mo
nate vor Ablauf dieses Zeitraums gekiindigt, so bleibt erfiir weitere zwei Jahre 
in Kraft. Das gleiche gilt, wenn der Vertrag nicht mit der bezeichneten Frist 
gekiindigt wird, fiir die spatere Zeit. 

Ein Schiedsgerichtsverfahren oder ein Vergleichsverfahren, das bei Ablauf 
des gegenwartigen Vertrages schwebt, nimmt seinen Lauf nach den Bestimmungen 
dieses Vertrages oder eines anderen Abkommens, das von den vertragschlieBenden 
Teilen an dessen Stelle vereinbart wird. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten den gegenwartigen Vertrag 
unterzeichnet. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Bern am 3. Dezember 1921 (dritten 
Dezember eintausendneunhunderteinundzwanzig). 

Gaus. Max Huber. 
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SchluJlprotokoll 
,zu dem deutsch-schweizerischen Schieds- und Vergleichsvertrag 

1. Die vertragschlieBenden Teile gehen von der Ansicht aus, daB die ein
zelnen Bestimmungen des Vertrages im Zweifel zugunsten der Anwendung des 
Grundsatzes der schiedsgerichtlichen Erledigung von Streitigkeiten auszulegen 
sind. Insbesondere erklaren die vertragschlieBenden 'teile, daB gewohnliche 
Grenzstreitigkeiten nicht als Angelegenheiten anzusehen sind, die im Sinne von 
Art. 4 des Vertrages die Unversehrtheit des Gebietes betreffen. 

2. Die vertragschlieBenden Teile erklaren, daB der Vertrag auch dann An
wendung findet, wenn eine Streitigkeit in Ereignissen ihren Ursprung hat, die 
zeitlich vor seinem Abschlusse liegen. Etwaige mit Ereignissen des Weltkrieges 
in unmittelbarem Zusammenhange stehende Streitigkeiten werden jedoch mit 
Rucksicht auf ihre allgemeine politische Bedeutung hiervon ausgeschlossen. 

3. Die Tatsache, daB an einer Streitigkeit dritte Staaten beteiligt sind, schlieBt 
die Anwendung des Vertrages nicht aus. Die vertragschlieBenden Teile werden 
gegebenenfalls dahin wirken, die dritten Staaten zum AnschluB an das Schieds
gerichts- oder Vergleichsverfahren zu veranlassen. Fur diesen Fall bleibt es den 
beiderseitigen Regierungen vorbehalten, im gemeinsamen Einverstandnis eine 
besondere Zusammensetzung des Schiedsgerichtes oder des Standigen Vergleichs
rates vorzusehen. Kann eine Verstandigung mit den dritten Staaten uber deren 
AnschluB nicht binnen angemessener Frist herbeigefiihrt werden, so nimmt das 
Verfahren zwischen den vertragschlieBenden Teilen den im Vertrage vorgesehenen 
Verlauf. 

4. Die vertragschlieBenden Teile erklaren, daB Streitigkeiten zwischen 
Deutschland und einem dritten Staate, an denen die Schweiz in ihrer Eigenschaft 
als Mitglied des Volkerbundes beteiligt werden kOnnte, nicht als Streitigkeiten 
zwischen den vertragschlieBenden Teilen im Sinne des Vertrages angesehen wer
den konnen. 

Bern, den 3. Dezember 1921. 
Gaus. Max Huber. 

B. 
Vertrag zwischen der Schweiz nnd Italien zur Erledignng 
von Streitigkeiten im Vergleichs- nnd Gerichtsverfahren. 

Rom, 20. September 1924*). 
Der Schweizerische Bundesrat 

und 
Seine Majestat der Konig von Italien, 

von dem Wunsche geleitet, die zwischen der Schweiz und Italien bestehen
den freundschaftlichen und gutnachbarlichen Bande immer mehr zu festigen, 

durchdrungen von dem Geiste herzlichen Vertrauens, der ihre gegenseitigen 
Beziehungen kennzeichnet, 

sind ubereingekommen, einen Verrtag zur gutlichen Erledigung der allen
falls zwischen den beiden Landern entstehenden Streitigkeiten abzuschlieBen, 
und haben zu diesem Zwecke zu ihren Bevollmachtigten ernannt 

Der Schweizerische Bundesrat: 
Herrn Georges Wagniere, auBerordentlichen Gesandten und bevollmach

tigten Minister der Schweizerischen Eidgenossenschaft in Italien, 
Seine Majestat der Konig von Italien: 

Herrn Benito Mussolini, Prasidenten des Ministerrates, Minister der _t\.us
wartigen Angelegenheiten, 

die, nachdem sie sich ihre Vollmachten mitgeteilt und sie in guter und ge-
horiger Form befunden haben, folgende Bestimmungen vereinbart haben: . 

*) Urtext franzosisch. Abdruck hier nach der amtlichen Ubersetzung in der 
Botschaft des Bundesrats an die Bundesversammlung V. 28. 10.24 (Nr. 1890). 
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Art. 1. 
Die vertragschlieBenden Teile verpflichten sich in Anbetracht der zwischen 

ihnen bestehenden freundschaftlichen und vertrauensvollen Beziehungen, alle 
Streitigkeiten irgendwelcher Art, die zwischen ihnen entstehen und nicht binnen 
angemessener Frist auf diplomatischem Wege geschlichtet werden konnen, einem 
Vergleichsverfahren zu unterwerfen. 

Falls das Vergleichsverfahren scheitert, so ist gemiiB Artikel 15 und folgende 
des gegenwartigen Vertrages eine gerichtliche Erledigung zu suchen. 

Vorbehalten bleiben die Streitigkeiten, fUr deren Schlichtung die vertrag
schlieBenden Teile durch andere zwischen ihnen bestehende Abmachungen an 
ein besonderes Verfahren gebunden sind. 

Art. 2. 
Handelt es sich um eine Streitigkeit, die gemaB der Landesgesetzgebung 

einer vertragschlieBenden Partei in die Zustandigkeit der Gerichte faUt, so kann 
die belangte Partei es ablehnen, daB die Streitigkeit einem Vergleichsverfahren 
und gegebenenfalls einem Gerichtsverfahren unterworfen werde, bevor das zu
standige Gericht eine endgiiltige Entscheidung gefaUt hat. 

In diesem Falle muB das Begehren nach Einleitung eines Vergleichsver
fahrens spatestens ein Jahr nach dieser Entscheidung gestellt werden. 

Art. 3. 
Die vertragschlieBenden Teile bilden eine standige Vergleichskommission 

von funf Mitgliedern. 
Sie ernennen, jeder fiir sich, nach freier Wahl je ein Mitglied und berufen 

die drei ubrigen Mitglieder im gemeinsamen Einverstandnis. Diese drei Mitglieder 
sollen nicht Angehorige der vertragschlieBenden Staaten sein, noch sollen sie auf 
deren Gebiet ihren Wohnsitz haben oder in deren Dienste stehen. 

Aus der Mitte der gemeinschaftlich berufenen Mitglieder wird der Vor
sitzende der Kommission im gemeinsamen Einverstandnis ernannt. 

Solange das Verfahren nicht eroffnet ist, steht jedem vertragschlieBenden 
Teile das Recht zu, das von ihm ernannte Mitglied abzuberufen und dessen Nach
folger zu ernennen, sowie auch seine Zustimmung zur Berufung jedes der drei 
gemeinsam ernannten Mitglieder zuruckzuziehen. In diesem FaIle muB unver
zuglich zur Ersetzung der ausscheidenden Mitglieder geschritten werden. 

Die Ersetzung der Mitglieder erfolgt nach MaBgabe der fiir ihre Ernennung 
geltenden Bestimmungen. 

Art. 4. 
Die Kommission ist biunen sechs Monaten nach Austausch der Ratifikations

urkunden zum gegenwartigen Vertrage zu bilden. 
Wenn die Ernennung der gemeinsam zu berufenden Mitglieder nicht inner

halb dieser Frist oder, im FaIle einer Erganzungswahl, nicht innerhalb von drei 
Monaten nach Ausscheiden eines Mitgliedes stattgefunden hat, so erfolgen die 
Wahlen gemaB den Bestimmungen des Artikels 45 des Haager Abkommens zur 
friedlichen Erledigung internationaler Streitfalle vom 18.0ktober 1907. 

Art. 5. 
Der standigen Vergleichskommission liegt ob, die Schlichtung der Streitig

keit zu erleichtern, indem sie in unparteiischer und gewissenhafter Priifung den 
Sachverhalt aufhellt und Vorschlage fiir die Beilegung der Streitigkeit macht. 

Die Anrufung der Kommission erfolgt durch ein dahinziehendes Begehren, 
das von einem der vertragschlieBenden Teile an deren Vorsitzenden gerichtet wird. 

Dieses Begehren wird von der Partei, welche die Erof£nung des Vergleichs
verfahrens verlangt, gleichzeitig der Gegenpartei notifiziert. 

Art. 6. 
Unter Vorbehalt anfierweitiger Vereinbarung tritt die Kommission an dem 

von ihrem Vorsitzenden bezeichneten Orte zusammen. 
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~<\.rt. 7. 
Das Verfahren vor der Kommission ist kontradiktoriseh. 
Die Kommission selbst setzt das Verfahren fest, wobei sie, falls nieht ein

stimmig ein anderweitiger BesehluB gefaBt wird, die Bestimmungen in Titel III 
des Haager Abkommens zur friedliehen Erledigung internationaler Streitfalle 
yom 18. Oktober 1907 beriieksiehtigt. 

Art. 8. 
Die Verhandlungen der Kommission sind geheim, es sei denn, daB diese 

im Einvernehmen mit den Parteien anders besehlieBt. 

Art. 9. 
Die vertragsehlieBenden Teile konnen besondere Vertreter bei der Kom

mission ernennen, die gleiehzeitig als Mittelspersonen zwischen ihnen und der 
Kommission dienen. 

Art. 10. 
Unter Vorbehalt anderweitiger Bestimmungen des gegenwartigen Vertrages 

trifft die Kommission ihre Besehliisse mit einfaeher Stimmenmehrheit. 

Art. 11. 
Die vertragsehlieBenden Teile verpfliehten sieh, die Arbeiten der Kom

mission soweit als moglieh zu fordern und insbesondere aIle naeh der Landes
gesetzgebung zu ihrer Verfiigung stehenden Mittel anzuwenden, urn es der Kom
mission zu ermogliehen, auf ihrem Gebiete Zeugen und Saehverstandige vorzu
laden und zu vernehmen, sowie Augenseheine durehzufiihren. 

Art. 12. 
Die Kommission hat ihren Berieht binnen seehs Monaten zu erstatten, 

naehdem sie in einer Streitigkeit angerufen worden ist, es sei denn, daB die ver
tragsehlieBenden Teile diese Frist im gemeinsamen Einverstandnis verlangern. 

Jeder Partei wird eine Ausfertigring des Beriehtes ausgehandigt. 
Der Berieht der Kommission hat weder in bezug auf die Tatsaehen noeh 

hinsiehtlieh der reehtliehen Ausfiihrungen die Bedeutung eines Sehiedsspruehes. 

Art. 13. 
Die Vergleiehskommission hat die Frist festzusetzen, innerhalb deren sieh 

die Parteien zu ihren Vorsehlagen zu auBern haben. 
Diese Frist darf indessen die Zeit von drei Monaten nieht iibersehreiten. 

Art. 14. 
Wahrend der tatsaehliehen Dauer des Verfahrens erhalten die Mitglieder 

der Vergleiehskommission eine Entsehadigung, deren Hohe von den vertrag
sehlieBenden Teilen zu vereinbaren ist. 

Jede Partei kommt fiir ihre eigenen Kosten auf; die Kosten fiir die Kom
mission werden von den Parteien zu gleiehen Teilen getragen. 

Art. 15. 
Nimmt einer der versragsehlieBenden Teile die Vorsehlage der standigen 

Vergleiehskommission nieht an oder auBert er sieh nieht innerhalb der im Be
riehte der Kommission festgesetzten Frist dazu, so kann jeder von ihnen ver
langen, daB die Streitigkeit dem Standigen Internationalen Geriehtshof unter
breitet werde. 

Falls naeh Ansieht des Geriehtshofes der Streitfall nieht reehtlieher Natur 
sein sollte, so kommen die Parteien iiberein, daB dariiber ex aequo et bono zu 
entseheiden ist. 

Art. 16. 
Die vertragsehlieBenden Teile setzen in jedem Einzelfall eine besondere 

Sehiedsordnung fest, worin der Streitgegenstand, die etwaigen dem Standigen 
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Internationalen Gerichtshofe zu iibertragenden besonderen Befugnisse sowie aIle 
sonstigen zwischen den Parteien vereinbarten Einzelheiten genau bestimmt werden. 

Die Schiedsordnung wird durch Notenaustausch zwischen den Regierungen 
der vertragschlieBenden Teile festgesetzt. 

Zu deren Auslegung ist in allen Stiicken der Gerichtshof zustandig. 
Kommt die Schiedsordnung nicht innerhalb von drei Monaten zustande, 

nachdem einer Partei ein Antrag auf Einleitung eines Gerichtsverfahrens unter
breitet worden ist, so kann jede Partei auf dem Wege eines einfachen Begehrens 
den Gerichtshof anrufen. 

Art. 17. 
Stellt der Standige Internationale Gerichtshof fest, daB eine von einem 

Gericht oder irgendeiner andern BehOrde einer vertragschlieBenden Partei ge
troffene Entscheidung ganz oder teilweise mit dem Volkerrecht in Widerspruch 
steht, konnen aber nach dem Verfassungsrechte dieser Partei die Folgen der 
Entscheidung durch VerwaltungsmaBnahmen nicht oder nicht vollstandig be
seitigt werden, so ist der verletzten Partei auf andere Weise eine angemessene 
Genugtuung zuzuerkennen. 

Art. 18. 
Der vom Standigen Internationalen Gerichtshof gefallte Spruch ist von den 

Parteien nach Treu und GIauben zu erfiillen. 
Uber Schwierigkeiten, zu denen seine Auslegung AnlaB geben konnte, ent

scheidet der Gerichtshof, den jede Partei zu diesem Zwecke auf dem Wege eines 
einfachen Begehrens anrufen kann. 

Art. 19. 
Wahrend der Dauer des Vergleichs- oder Gerichtsverfahrens enthalten sich 

die vertragschlieBenden Teile jeglicher MaBnahme, die auf die Zustimmung zu 
den Vorschlagen der Vergleichskommission oder auf die Erfiillung des Spruches 
des Standigen Internationalen Gerichtshofes nachteilig zuriickwirken kann: 

Art. 20. 
Allfallige Streitigkeiten iiber die Auslegung oder Durchfiihrung des gegen

wartigen Vertrages sind unter Vorbehalt anderweitiger Vereinbarling unmittelbar 
auf dem Wege eines einfachen Begehrens dem Standigen Internationalen Ge
richtshofe zu unterbreiten. 

Art. 21. 
Der gegenwartige Vertrag soIl ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden 

sollen sobald als moglich in Rom ausgetauscht werden. 
Der Vertrag tritt mit dem Austausche der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

Er gilt fiir die Dauer von zehn Jahren, gereehnet vom Tage des Inkrafttretens an. 
Wird er nicht seehs Monate vor Ablauf dieser Frist gekiindigt, so gilt er als fUr 
einen neuen Zeitraum von fUnf Jahren verlangert und so fort fiir je einen Zeit
raum von fiiuf Jahren. 

1st im Zeitpunkte des Ablaufs des gegenwartigen Vertrages em Vergleichs
oder Gerlehtsverfahren anhangig, so nimmt dieses seinen Fortgang gemaB den 
Bestimmungen des gegenwartigen Vertrages oder irgendeines andern Abkommens, 
das die vertragsehlieBenden Teile im gegenseitigen Einvernehmen an dessen Stelle 
gesetzt haben sollten. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten den gegenwartigen Vertrag 
unterzeichnet. 

So geschehen in doppelter Urschrift zu Rom am 20. September 1924. 
Fiir die Schweiz: Fur Italien: 
(L. S.) Wagniere. (L. S.) Mussolini. 



Erganzungen. 

Zu § 1: Jus naturae et gentium (Umfrage), in Z. i. R. Bd. 34, 1925, S. 113; Le 
Fur, Rev. Bd.52, 1925, S. 59; Kosters, Les fondements du droit des gens (Bi
bliotheca VisserianaIV, 1925); Wilh. Sauer, Grundlagen der Gesellschaft, 1924; 
Franz W. Jerusalem, Soziologie des Rechts, Bd. 1, 1925; Garner, Recent de
velopments in international law (Calcutta 1925). 

Zu § 5: van Eysinga, Grotius (1625-1925), Rev. Bd. 52,1925, S. 269. Zur 
Erinnerung an das vor 300 Jahren herausgegebene Werk des Hugo Grotius: "De 
jure belli ac pads" laBt The Carnegie endowment for international peace eine neue 
Ubertragung des Werkes ins Englische von Francis W. Kelsey erscheinen (Oxford 
1925). Riihland, Samuel Rachel, der Bahnbrecher des volkerrechtl. Positivis
mus, Z.1. R. Bd. 34, 1925. 

Zu § 6, S.82 (neuere Literatur): Strupp, Theorie und Praxis des Volkerrechts 
1925. Von Fa uchille, Traite de droit international public ist der 2. Teil des 1. Ban
des herausgekommen (Paris 1925). Arrigo Cavaglieri, Lezioni di diritto inter
nazionale, bisher 3 Lieferungen (Neapel 1925). 

Zu § 12 (S.111): Fleischmann, Kolonialmandate (Bericht fiir die deutsche 
Gesellschaft fiir Volkerrecht, Stuttgarter Tagung 1925); Stoyanowsky, La tM
orie generale des mandats internationaux, Paris 1925. Karl Lowenstein, im 
Jahrbuch des offentl. Rechts Bd. 13 (1925) S. 479. 

Zu § 16 (S.145): Die territorial waters jurisdiction act von 1878 hat ihren 
AnlaB in dem Fall des deutschen Schiffes "Franconia", das 1876 bei der 
Durchfahrt durch den Kanal innerhalb der Drei-Meilen-Zone mit dem englischen 
Schiffe "Strathclyde" zusammenstieB und es zum Sinken brachte, wobei ein eng
!ischer Fahrgast zugrunde ging. In dem Strafverfahren gegen den Kapitan der 
Franconia erklarte das hohere englische Gericht die englischen Gerichte fUr un
zustandig, weil eine Rezeption des Volkerrechtssatzes von der Drei-Seemeilen
Zone als Staatsgebiet in das englische Recht nicht erwiesen sei. 

Zu § 19 (S. 166): Edw. M. Borchard, Les principes de la protection diplo
matique des nationaux a l'etranger (Bibliotheca Visseriana, III, 1925). 

Zu § 25 (S. 212): Am ]6. Juni 1925 ist d)!rch ein (bisher nicht veroffent
lichtes Abkommen ,1Iwischen Deutschland und Agypten die deutsche Konsular
gerichtsbarkeit in Agypten wieder geregelt worden. 

Zu § 34 (S, 272): Guggenheim, Beitrage zur volkerrechtl. Lehre vom 
Staatenwechsel (Staatensukzession) 1925. 

Zu § 38 (S.308 Anm. 1): Vgl. auch die Schriften unter § 42 Anm.2. 
Zu § 38 (S. 313): Wegen der Weichsel vgl. den Vertrag der Hauptmachte 

mit Polen vom 28. Juni 1919 Art. 18 (unten im "Anhang"). 
Zu § 40 (S, 327): Die neue Ordnung des Weltpostverkehrs beruht auf den 

am 28. August 1924 in Stockholm abgeschlossenen Vertragen: Hauptverlrag und 
6 Nebenabkommen (Abdruck im R. G. Bl. 1925, II 517). 

Zu §40 (S.335, 336): Eisenbahnverkehr. Das BernE,l,r Ubereinkommen 
von 1890 iiber den Eisenbahnfrachtverkehr ist durch das Ubereinkommen v. 
23. Oktober 1924 ersetzt worden (R. G. Bl. 1925 II 183). Unter dem gleichen Tage 
ist ein auf einen Schweizerischen Entwurf von 1909 zuriickgehendes Internationales 
Dbereinkommen iiber den Eisenbahn-Personen und Gepackverkehr in Bern 
unterzeichnet worden (R. G. Bl. 1925 II 483). Kurze Denkschriften in den R,f!ichs
tagsvorlagen 1924/25 Nr. 754 und 862. Vertragsstaaten sind: Deutschland, Oster
reich, Belgien, Bulgarien, Danemark, Danzig, Spanien, Estland, Finnland, Frank
reich, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norwegen, 
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Niederlande, Polen, Portugal, Rumanien, Siidslawien, Schweden, Schweiz, Tschecho
slowakei. 

a) Das Ubereinkommen iiber den Eisenbahnfrachtverkehr andert an dem 
bisherigen Rechtszustande nichts Wesentliches (jedoch neue Regelung der Frage 
der Kostbarkeiten). Dagegen ist der Stoff viillig neu gegliedert: I. Gegenstand 
und Geltungsbereich; II. Frachtvertrag (Form und Bedingungen, Ausfiihrung, 
Anderungen, Sicherstellung der Rechte der Eisenbahn); III. Haftung der Eisen
bahn (Rekla:tp.ationen, Klagen, Verjahrung, Abrechnung und Riickgriff); 

b) DasUbereinkommen iiber den Eisenbahn-, Personen- und Gepackverkehr 
findet nur Anwendung auf die Verbindungen, fUr die nach den Tarifen internatio
nale Fahrtausweise und Gepackscheine verabfolgt werden; als Verbindung zwischen 
Eisenbahnstrecken oder zur Fortsetzung .. des Reiseweges sind vielfach Kraftwagen 
oder ~chiffahrtslinien einbezogen. Das Ubereinkommen ist, soweit irgend miiglich, 
dem Ubereinkommen iiber den Eisenbahnfrachtverkehr angepaBt, im Inhalt und 
in der Form so weit, daB in beiden Abkommen die Artikel entsprechenden Inhalts 
sogar die gleichen Nummern fiihren. In weitem MaBe deckt sich der Inhalt mit 
der deuts~~en Eisenbahnverkehrsordnung. 

Das Ubereinkommen von 1890 war sow~hl franzosisch wie deutsch abgefaBt; 
die Ententestaaten hatten fUr die neuen Ubereinkommen lediglich einen fran
ziisischen Urtext bea~tragt. Der SchluBartikel 63 lautet jedoch in beiden Uber
einkommen: "Dieses Ubereinkommen ist dem diplomatischen Brauch entsprechend 
in franziisischer Sprache abgeschlossen und gezeichnet. - Dem franzosischen Texte 
sind ein deutscher und ein italienischer Text beigefiigt, die als amtliche Ubersetzun
gen gelten. - Bei Nichtiibereinstimmung entscheidet der franziisische Text." 

Zu § 42 (S.340, 341): Das Deutsche Reich hat mit Ungarn unter dem 6. No
vember 1923 Vertrage zur Ausgleichung der in- und auslandischen Besteuerung, 
insbes. zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der direkten 
Steuern sowie iiber Rechtsschutz und Rechtshilfe in Steuersachen; unter dem 
26. November 1923 einen Vertrag zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Abgaben von Todes wegen abgeschlossen (R. G. Bl. 1925 II 641). 

Zu§/jO (Volkerbund, S.394): H. Kraus, Zur Frij,ge"'des Eintritts Deutsch
lands in den Viilkerbund (Z. f. d. ges. Staatswissensch. Bd.79, 1925; S.173). 

S. 397: Bei der Aufzahlung der AuBenorgane des Volkerbundes sind aus dem 
Satze ausgefallen und hiermit zu erganzen: 

c) fiir Oberschlesien: Der Prasident der gemischten Kommission und der Pra
sident des Schiedsgerichts (vom Rat des Volkerbundes nach dem deutsch-polnischen 
Abkommen v. 15. Mai 1922 Art. 564 ernannt). 

Zu § 51 (S. 411 Anm.12): David-Hunter Miller, The Geneva Protocol 
(New York 1925). 

Zu § 52 (S.412 Anm. 2): Fall der Torpedierung des hollandischen Schiffes 
.,Tubantia" angeblich durch ein deutsches Schiff (16. Marz 1916); Abkommen 
zwischen Deutschland und den Niederlanden v. 30. Marz 1921; der Bericht des 
Untersuchungsausschusses ist unter dem 27. Februar 1922 erstattet. 

Zu § 54 (S. 432): de Bustamante, La cour permanente de justice inter
nationale, Paris 1925; Cast berg, La competence des tribunaux internationaux, 
Revue Bd.52, 1925, S. 155, 310. - (S. 436): Diena, Le traite de conciliation et 
de reglement judiciaire entre l'Italie et la Suisse (Revue Bd. 52, 1925, S. I). 

Zu § 65 (S.523 Anm. 9): Baron de StaiH-Holstein, L'immunite postale 
en temps de guerre, Revue Bd.52, 1925, S.369. 

Zu § 66 (S. 532): Hammarskj old, La neutralite en general (Bibliotheca 
Visseriana III, 1925). 

Zu § 69 Anm.16 (S. 564): Reupke, Grundlagen und Verfahren der Deutsch
Amerikanischen Gemischten Kommission Z.i. R. Bd. 34,1925, S. 199. Borchard, 
Das beschlagnahmte Privateigentum und die amerikanischen Anspriiche, D. J. Z. 
1925, S. 841. 

... Liszt-Fleischmann, V6Jkerrecht, 12. Aufl. 47 
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Die Zahlen verweisen auf die Seiten (A = Anmerkung). 

Streit/alle sind durch Kursivsatz gekennzeichnet. 

Aachener Frieden 23 - KongreB 25 - Agrarische Kolonisation 160. 
Protokoll 117. ~grement 195. 

Aalandsinseln 131, 259,466 A. 4,468. Agypten 7, 26, 34, 35 A. 36, 42, 68,104, 
Abbau des Wirtschaftskrieges n. d. 105, 225, 466 - Finanzverwaltung 

Weltkrieg 564. 225 - Gemischte Gerichte 232f. -
Abberufung (Gesandte) 195. Konsulargerichtsbarkeit 212, 736 -
Abberufungsschreiben 195. Korrektionelle Gerichte 234- Staats-
Abbruch der Beziehungen 196 u. A.8, anIeihe 272. 

459, 460. Aide-memoire 244 A.l1. 
Abessinien 7, 34, 43. Akademie f. intern. Recht 78. 
Abfahrtgeld 176. Aktiver Kriegszustand 450, 468, 500. 
Abgaben 176, 294, 322, 494. Akzession zu Staatsvertragen 258. 
Abgrenzung des Machtbereichs 127. Alabama-Fall 16, 29, 423 u. A.4, 540. 
Abriistung 406f., 410 - Gerner Kon- Alaska 121 A. 13. 

ferenz 411 - VoIkerbund 398. Albanien 5, 7, 46, 90. 
AbschoB 176. Algeciras-Akte 43 A. 54, 235 - Kon-
Absolute Konterbande 548, 549, 550 ferenz 37, 42, 49. 

- Rechte u. Pilichten 240. Algier 211. 
Abspiilung u. Anspiilung v. Boden 150. Allianz, heilige 25, 389, 407. 
Abstammung 152. Alien enemy 462, 463. 
Abtretung v. Staatsgebiet 150, 151. Aliens Act 178. 
Abweisung v. Staatsfremden 127, 179. Aliens restriction Act 179. 
Achtung, Recht auf 123. AlkoholmiBbrauch 365£., 377. 
acte peu amical 281, 416. AIkoholzufuhr n. d. V. St. v. A. 299. 
Adaption (Urheberrecht) 345. Allbeteiligungsklausel 258, 449, 454. 
Addis Abeba, Frieden v. 34. Allgemeines VoIkerrecht 12. 
Adhasion zu Staatsvertragen 258. Alliierte 449. 
St. Adresse, belg. Regierung in 93 A. 14. Alternat 251. 
Adrianopel, Frieden v. 26, 27. Alveus derelictus 150. 
Adriatisches Meer 67. Ambassadeur 193. 
aequilibrium, justum potentiae 21. American Society of international Law 
Afghanistan 7, 43. 78. 
Mrika Abgrenzung des Hinterlandes Amerikanischer Sezessionskrieg 448. 

137 - AlkoholmiBbrauch 365£., 377 Amiens, Frieden v. 107. 
- Aufteilung 34, 35 - Eingeborene Amnestieklausel 559. 
376£. - Sklavenhandel 385, 386 - Amter der intern. Verwaltungsgemein-
Tierwelt 371 - Waffenwesen 377 u. schaften 226f. 
A. 12, 378. Amtsdienst Staatsfremder 178. 

Agadir 44. Anam 35, 103, 213. 
Agenten, volkerrechtliche 185, 189f. Anarchistische Verbrechen 357. 
- s. a. Botschafter, Gesandte, Inter- Anderung der Regierungsform 92, 196 

nuntien, Legaten, Nuntien. - der Verfassung 265, 275. 
Agents diplomatiques 185, 189f. Andorra 101 A. 3. 

*) Gefertigt von Herrn Dr. jur. Paul Kasper, Berlin. 
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Androlepsie 440. 
Anerkennung 91, 92, 151, 244, 447, 448. 
Anfechtung d. Willenserklarung 246,557. 
Angarie 537 A. 7. 
AngehOrige neutraler Staaten 537, 538. 
Angriff, im Frieden 118 - einseitiger 449. 
Anhaltung verdachtiger Schiffe 524. 
Anlaufen feindlicher Hafen 513. 
Anleihe (Sicherung) 272. 
Annahme der Notifikation 243. 
Annex 252. 
Annexion 150, 161, 559. 
Antisklavereiakte 377, 386f. 
Anspiilung v. Boden 150. 
Anstalten, Offent!. im Okkupations

gebiet 495. 
Apocrisiarii 190. 
Apolit 164. 

. A ppam-Fall 542 A. 4. 
Arabische Staaten 102 A. 4. 
Arbeit, Organisation der 382f. 
Arbeiterschutz 368, 380f. 400. 
Arbeiterschutzvertrage 381. 
Arbeiterversicherung 381. 
Arbeitsamt, internationales 17, 231, 

237 A. 3, 326, 378, 379 A. 16, 382f. 
Argentinien 99. 
Arglistige Tauschung 246. 
Armateurs 500. 
Armelkanal 298. 
Armenien 98, 102 A. 4, 373 A. 3. 
Armenrecht 399 A. 18. 
Armenwesen 378. 
Arrangements administratifs 250 u. A.5. 
Arret de prince 536. 
Arta 132. 
Aserbeidschan 98. 
Asien, Vordrihgen der Machte 35. 
Asio 102 A. 4. 
Asowsches Meer 140. 
Asser 346. 
Association geodesique internationale 

229. 
Asylrecht 179, 200. 
Athen, Frieden v. 46. 
Athiofien 5. 
Athos (Monchskloster) 102 A. 4. 
Atlantischer Ozean 43. 
Attentatsklausel 356, 357. 
Aufbringung v. Handelsschiffen 524. 
Auflage 91, 245. • 
Aufstand 90, 283. 
Aufstandische 88, 447, 448, 477. 
Augustin 73. 
Ausfertigung (Gesetz, Vertrage) 251. 
Ausfuhr 322. 
Ausfnhrverbot 322, 323. 
Ausgleichsverfahren 413f. - im Vers. 

Vertr. 565. 

Ausgleichsrate, standige 413. 
Ausgrabungen zu Olympia 379. 
Auskunftsstellen f. Kriegsgefangene 483. 
Anslandische Vereine u. Gesellschaften 

175. 
AusIandisches Recht 128. 
Auslandshochschule 194. 
Auslegung volkerrechtlicher Vertrage 

261f. 
Auslieferung 138, 288, 353f. 359 -

Delikte 355 - Gesetze 354 u. A. 4 -
Verband 355 - Verfahren 355, 358 -
Vertrage 274 A. 4, 275 A. 6,355,358. 

AusschlieBung vom Handelsverkehr 319. 
4uBerordentliche Agenten 185. 
AuBerster Osten 213. 
Austausch, von Ratifikationsurkunden 

252, 257 - amtlicher Schriftstiicke 
340 - amtlicher Veroffentlichungen 
379. 

Australien 99. 
Ausiibung von Gewerben 173. 
Auswanderer-Beforderung 322 

Schutz 378. 
Auswanderung 155. 
Auswartiges Amt 184, 250. 
Ausweisung V. Staatsfremden 127, 180, 

181, 288 - des Gesandten 196. 
Autonome Provinzen 465 - Handels

politik 319f. 
Autonomie 128, 129. 
Autoritative Intervention 119, 415. 

Badeorte 466. 
Bagdadbahn 37, 48, 50. 
Baien und Buchten 146, 147. 
Balkan 45. 
Balkanstaaten 100. 
Bancroftvertrage 165. 
Bannware 546f. 
Baralong-Fall 505 A. 3. 
Barbareskenstaaten 211, 299. 
Bareninsel 160 A. 1. 
Barcelona, Verkehrskonferenz 71, 302, 

309 u. A. 3, 312, 319, 399, 435. 
Bedauern 287. 
Bedingte Willenserklarung 245. 
Bedingungen 91, 245. 
Befehlsgewalt 126f. 
Befestigungsverbot 115, 130, 131, 132, 

466 A. 4. 
Befriedete Gebiete 131, 466f. - Meeres

teile 467, 468, 500, 512 - Sachen 
480 - intern. Strome 312; S. a. Un
verletzlichkeit. 

Beglaubigungsschreiben des Gesandten 
195. 

Begriff des Volkerrechts 1 f. 
Beitrittserklarung 258. 

47* 
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Belagerung 477, 478. 
Belagerungszustand 459. 
Belgien 26, 45, 65,107, 108-deutscher 

Einmarsch no A. 8, 284 A. 12, 466, 
470 - Neutralisierung 65, no, lIl
Okkupation 490, 491. 

Beneficium emigrandi 156. 
Berat 206. 
Berliner Friedensvertrag mit Finnland 

(1918) 52 - KongreB 31f., 373 A.\3-
Kongokonferenz 35, 317 - Literatur
konferenz 346. 

Berner Konventionen: Arbeiterschutz 
380 - gewerbliches Eigentum 345 -
Eisenbahnfrachtverkehr 335, 336. -
Literatur und Kunst 345, 346. 

Berufskonsuln 204, 206. 
Besatzung v. Kriegsschiffen 543 - v. 

Prisen 524, 525, 526. 
BeschieBung offener Stadte 286 - im 

Landkriege 477, 478 - im Seekriege 
506. 

Beschlagnahme v. Prisen 524 - v. 
Konterbande 550 - v. fremdem 
Privateigentum 440 - v. Seeschiffen 
440, 514, 519f., 553. 

Beschrankung im Gebrauch der Kriegs
mittel 473f. 

Besetzung v. fremdem Staatsgebiet 150, 
159, 161, 270, 274, 465, 488f. - zur 
Sicherung von Anspriichen 270 - der 
Rheinlande 63, 132 - des Ruhrge
biets 62 A. 27, 64, 287 A. 17, 443, 490 
A. 3, 563; s. a. Ruhrgebiet, Ruhrort 
- v. Diisseldorf, Dillsburg, Ruhrort 
61·A.23, 287 A. 17, 563. 

Besetzungsrecht 131, 490f. 
Bessarabien 31. 
Bestrafung 287. 
Beuterecht 479. 
Bevolkerung in belagerter Ortschaft 478 . 

- im besetzten Gebiet 493, 494 -
nicht Kriegsmacht '468, 469 - pas
siver Kriegszustand 450 - Wirt
schaftskrieg 462, 463 u. A. 10. 

Bewaffnete Handelsschiffe 502, 524 A. 
12, 541 A. 3 - Intervention 40 -
Neutralitat 23, 535. 

Bilanx justae potestatis 21. 
Bildungsklausel 179. 
Binnendonau 316. 
Binnenmeere, Binnenseen 139, 140, 293, 

317. 
Binnenschiffahrt 308f. - Vertrage 318. 
Binnenschiffe 169. 
BjorkO 49. 
Blockade 419, 5l0f. - Begriff 510 -

Effektivitat 511, 513 - Erstreckung 
512 - Fernblockade 516 - Friedens-

blockade'444, 445 - papierene 511-
Steinblockade 512 - im Weltkriege 
512, 513. 

Blockadebruch 513, 514. 
Blockadeerklarung 513, 514. 
Blockademittel 512. 
Blockaderecht 512. 
Bluntschli 18, 77. 
Bodensee 139 u. A. 6, 318. 
Boischewismus 51. 
Borneo 103. 
Bosnien 31, 45, 161, 210. 
Bosporus 26, 294£., 467. 
Botschafter 193. 
Botschafterkonferenz lI8. 
Boxeraufstand 40. 
Boykottierung, wirtschaftliche 126. 
Branntweinhandel in Afrika 366, 367 -

in d. Nordsee 365, 366. 
Branntweinschenken, fahrende 366. 
Brasilien 99. 
Brest-Litowsk, Friede v. (1918) 52, 53, 

558. 
Brialmontsche Befestigungen 108 A. 2. 
Briefpostsendungen 523, 524 (Krieg). 
Britisch Indien 104. 
Briisseler Antisklavereiakte 377, 386£. 

- Deklaration (1874) 454 -General
akte (1890) 229,386 - Spezil\>lbureau 
229, 387 - Akte iiber Waffenwesen 
in Afrika 377. 

Bryanscher Friedensplan 413. 
Buchara 105. 
Buchten und Baien 146, 147. 
Bukarest, Friede v. (1918) 46, 52, 53, 

558 A.8. 
Bnlgarien 31 u. A. 25,,45, 46, 51, 67, 

100, 210. 
Bulmerincq 76, 80. 
Bundesakte 24. 
Bundesexekution d. Volkerbundes 418. 
Bundesstaat 98, 275. 
Biindnisvertrage 271, 275, 291. 
Buntbiicher 256 A. 17. 
Bureaus, internationale 228f. 
BurenrepubIiken 40, 150. 
Biirgerkrieg 283, 447. 
Bynkershoek 75, 76, 292. 

Cabotage maritime et fluvial 174. 
Calvo 443. 
Camaran 361, 362. 
Capitula concordata 209. 
Caprivische Handelsvertrage 320. 
Caractere representatif 193. 
Caroline-Fall 442 A. 8. 
Carthage-Fall 523 A. 9. 
Casablanca-Fall 214 A. 16, 426 A. 11. 
Cases 17. 
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Ca~'ell-Fall 492 A. 7 a. 
Census emigrationis 176. 
Chablais llO, 133, 467. 
Charge d'affaires 193, 205. 
Chef de Mission 197. 
Chiffrierte Depeschen 202 A. 18. 
()hina 5, 7, 26, 28, 40, 41, 56, 213,269. 
China-Fall 551 A. 9. 
Chinese-Immigration-Act 172. 
Chinesen,Einwanderun.g 172 - Kulis 388. 
Chinesisch-deutsches Ubereinkommen 

(1921) 56. 
Chinesisch-japanischer Krieg 4, 35. 
Chiwa 105. 
Cholera 360f. 
Chosen 42_ 
Christentum 20, 373, 568. 
Cicero 20 A. 3. 
Cid = Donaukommission. 
Civitas maxima gentium 75. 
Clausula rebus sic stantibus 247, 264. 
Clayton-Bulwer-Vertrag 304, 306. 
Cobden 407. 
Cocceji 75. 
Coelum liberum 141. 
Coimperium 129. 
Comitas gentium 16. 
Comite d'hygiEme 400. 
Commercio di escala 174. 
Commercium 126, 321. 
Commission de la caisse de la dette 

publique (.Agypten) 225 - des epide
mies 400 - de guerre 500. 

Commissions internationales d'enquete 
412 - mixtes 412. 

Com promissum 422, 424. 
Condominium 129 - inegal 161. 
Conseil consultatif 400 - international 

de sante (Bukarest) 224, 361 - sani
taire (Tanger) 225 - sanitaire mariti
me et quarantainaire 224, 361 
superieure de sante 224, 36l. 

Consolato del mar 21. 
Consules electi 204 - missi 204. 
Consuls commer9ants 204 - de car-

riere 204 - generaux 205. 
Contrabande relative, conditionelle, par 

accident 547. 
Convention des detroits 294 - fermee 

258 - ouverte 258 - phylloxerique 
internationale 372. 

Convoi 552. 
Convois d'evacuation 487. 
Corsaires 500. 
Costa Rica 395 A. 13. 
Cour internationale des prises 219 - de 

justice arbitrale 218, 433 A. 2 - per
manente d'arbitrage 217, 428f. -per
manentedejlLsticeinternationale432f. 

Courtoisie internationale 16, 117, 123. 
Cromwell 292. 
Cummins-Fall 196 A. 7 a. 
Cypern 68, 161, 211, 465. 
Cyrenaika. 46, 104 A. 4. 

Dacia-Fall 522 A. 8a. 
Danzig 7, 67, 90, 102, 397. 
Dardanellen 26, 294£., 467. 
Daressalam 114. 
Dauernde Neutralitat 107, 249, 280, 

448. 
Dawesplan 269, 560f. 
Debellatio 489, 556. 
Decretum Gratiani 73. 
De facto-Untertanen 168. 
- Anerkennung 92. 
Deklaration 248. 
DelibationsprozeB 348. 
Delikt, volkerrechtliches 242, 279f.

Begriff 279, 280 - Deliktsfahigkeit 
95, 280 - EinwiIIigung 284 - Mangel 
der Rechtswidrigkeit 284 - Notwehr, 
Notstand 285, 286 - und nationale 
Gesetzgebung 282 - Rechtsfolgen 
286f. - Selbsthilfe 284 - im Staats
gebiet 282 - Staat als unmittelbares 
Deliktssubjekt 281- als mittelbares 
Deliktssubjekt 281, 282 - Subjekt 
des Dlikts 279 - Delikte der Ver
tretungsorgane 28l. 

Demtitigung 288. 
Denkmaler 478 A. 13, 495 A. 13_ 
Denkschriften 256 A. 17. 
Deportation 491 A. 7. 
Desinteressement 138 A. 5. 
Destination hostile 549. 
Detresse 513. 
Dettes hypotMcaires 278 - hypotM

quees 278. 
Deutsch-schweizerischer Schieds- und 

Vergleichsvertrag 414, 430f. 
Deutsche Gesellschaft fUr Volkerrecht 

391. 
Deutscher Bund 97 - Kaiser 58, !l8, 

184, 256, 559 - Zollverein 4, 26. 
Deutsch-polnischer Vertrag tiber Ober

schlesien (1922) 57, 69, 737. 
Dienstbarkeiten, volkerrechtliche, siehe 

Servituten. 
Dienstleistungen f. d. bewaffnete Macht 

495. 
Dingley-Tarif 37. 
Dingliche Klage 134 - Gebietsl:e

lastungen 133. 
Diplomaten 190.A. 2, 251. 
Diplomatische Agenten 185, 189f. (s. a. 

Agenten) -- Beziehungen 126, 196 u. 
A. 8, 459, 460 - Ehen 342, 349 -
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Vertreter 185, 189f., 260, 440, 478 -
beim Volkerbund 393 A. 10. - Ver
tretung beim Volkerbund 393 A.1O 
- Vertretungsmacht 242. 

Diplomatischer Charakter 185 -Zweck-
verb and 192 A.2b. 

Diplomatisches Korps 183, 194. 
Dismembratio 274. 
Djeddah 362. 
Dodekanes 68, 161 A. 7. 
Doggerbank-Fall 412 A. 2. 
Dominikanische Republik 226 A. 16. 
Dominions 89, 249. 
Dominium 129. 
Donau 313f. 
Donauakte 317. 
Donaufiirstentiimer 27. 
Donaukommissionen 222, 223 - s. a. 

Europaische Donaukommission. 
Donaumiindungen 314. 
Donaumiindungskommission, Anleihe 

der 272. 
Donauordnung 259 A. 3, 316. 
Donauschiffahrt 27, 32, 313£. 
Donauschiffahrtsakte 314, 315. 
Donauschiffahrtsreglements 315. 
Donauuferstaatenkommission 223, 314. 
Doppelbesteuerung 340, 341, 737. 
D01,er-Castle-Fall 508 A. 9. 
Doyen 194. 
Dragodoktrin 443. 
Dragoman 168. 
Drago-Porter-Konvention 443. 
Drahtlose Telegraphie s. Funkentele-

graphie. 
Dreibund 33. 
Dreibundsvertrag 33 A. 30. 
Drei-Seemeilen-Zone 143, 736. 
Dreiverband 44. 
Dresdener Ubereinkunft 36l. 
Droit d'arret 298 - de butin 517 - des 

gens 1 - de poursuite, de recherche, 
de saisie, de visite 298 - internatio
nal 1 - de passage inoffensif 144. 

Dubois 406. 
Dudley 18. 
Duero 31l. 
Dum-Dum-Geschosse 476. 
Duisburg 61 A.23, 287 A. 17, 563. 
Durchfahrt 182, 294, 337, 540, 54l. 
Durchfuhr 322. 
Durchgangszolle 323. 
Durchlieferung 358. 
Durchsuchung 385, 524, 552 - der 

russischen Handelsvertretung in Ber
lin 200 A. II. 

Durchzugsrecht 131, 182, 239, 419 u. 
A.12. 

Durchzug Verwundeter u. Kranker 
durch neutrales Gebiet 536. 

Diisseldorf 61 A. 23, 287 A: 17, 563. 

Effektivitat der Blockade 511, 513 -
der Okkupation 159. 

Eheliches Giiterrecht 351. 
Ehen, diplomatische 342, 349. 
Eherecht 35l. 
Ehescheidung 350. 
EheschlieBung 349. 
Ehre, nationale 123. 
Ehrenbezeigungen 123, 287. ' 
Ehrenklausel 425, 427. 
Ehrenwort d. Kriegsgefangenen 482, 

483. 
Eichscheine 318. 
Eichung der Binnenschiffe 318. 
Eidliche Bekraftigung 269. 
Eigengewasser 138f., 147, 499. 
Eigentum in abgetretenem Staatsgebiet 

155, 156 - feindliches 474 - gewerb
liches und geistiges 343. 

Eigentumswechsel 523. 
EinfluBspharen 137 A. 5. 
Einfuhr ~322 - Verbote 322, 323. 
Einfiihrungsgesetz z. B. G. B. 15. 
Eingangszolle 322, 323. 
Eingeborene in den afrikanischen 

Schutzgebieten 376f. - in den Kolo
nien 167, 400. 

Einlager 269. 
Einmarsch, Deutscher in Belgien u. 

Luxemburg 110 A. 8, 284 A. 12. 466, 
470 - Rumaniens in Bulgarien 449. 

Einschrankung der Repressalien 44l. 
Einstellung der Feindseligkeiten 556. 
Einteilung volkerrechtl. Rechtsverhalt-

nisse 239f. 
Eintragung internat. Abmachungen 

beim Sekretariat des Volkerbundes 
401. 

Eintritt Deutschlands in den Volker-
bund 394 A. 12, 395 A. 13, 737. 

Einwanderung 172, 179 A. 15. 
Einwilligung 284. 
Einziehung von Schiffen 514, 550 

ihrer Ladung 514, 550. 
Eisenbahnverkehr 332 f., 736 - Betrie bs

mittel 333, 334 - Frachtverkehr 335, 
336,351,736- Gotthardbahn 333, 334 
- Grenz- u. Durchgangsverkehr 332, 
333 - Material 334-Nichtpfandbar
keit v. Betriebsmitteln 334 - Per
sonenverkehr 336, 736 - Spurweite 
334 - Vertrage 332f. - Zollsicherer 
VerschluB 334. 

Eisenbahnkonzession 277. 
Eisenbahnmaterial, neutrales 537. 



Sachverzeichnis. 743 

Eisenbahnobligationen 270. 
Elbe 311, 313. 
Elbe- und Memelkommission 221. 
Elbschiffahrtsakte 221 A. 5. 
ElsaB 132. 
ElsaB-Lothringen 154, 276, 559. 
Embargo 178, 440. 
Empfangsbediirftige Willenserklarung 

242. 
Emporung 477. 
Ems 311. 
England s. GroBbritannien. 
Englisch -franzosisches Ubereinkommen 

(1904) 42. 
Englisch -j a panischer Biindnisvertrag 

41, 44, 72. 
Englisch-spanisches Abkommen (1904) 

42. 
Entente cordiale 37, 42, 43, 248. 
Entente, kleine 72. 
Entdeckung 160. 
Entkommen von Kriegsgefangenen 481, 

483 - aufgebrachter Schiffe 526. 
Entlassung Kriegsgefangener 482, 483. 
Entmilitarisierung von Bosporus u. 

Dardanellen 297, 298. 
Entmiindigung 351. 
Entschadigung 287. 
Entschadigungskommission, Reichs-

497 A. 16. 
Entschuldigung 287. 
Entstehung des Staates 89, 90, 273. 
Envoye extraordinaire 193. 
Erbfolge u. Erbeinsetzung 351. 
Erbverbriiderungen 237. 
Erdbebenforschung 379. 
Erdmessung 379. 
ErdoberfIache, Raum darunter 141, 

298. 
Erfinderrecht 343f. 
Erfolgshaftung 281. 
Erganzungsvert,rage zu den Friedens-

schliissen des Weltkrieges 69. 
Erloschen der Vertrage 266, 274, 275. 
Eroberung 150, 241, 242, 488f., 556. 
Ersatzkontribution 495. 
ErschlieBung des Landes 126, 171£. -

wirtschaftliche 160. 
Ersitzung 241. 
Erwerb von Gebietshoheit 149f., 241 -

der StaatsangeMrigkeit 164f. - von 
Staatsgebiet 149f. - abgeleiteter und 
originarer 150. 

Erwerbsunfahige 179. 
Esperanto 244 A. 11. 
Estland 7, 90, 192. 
Etappenrecht 182. 
Etat tampon 108. 
Eupen und Malmedy 397. 

Europaische Dona ukommission 222, 314. 
315, 316. 

Europaisches Konzert 3, 27, 118. 
Evakuation 153 A. 9. 
Exequatur 206. 
Explosivgeschosse u. -stoffe 474. 
Exterritoriale Personen 135. . 
Exterritorialitat 135, 197f., 280 - der 

Donaukommission 222/3 - der Ge
sandten 126, 135, 197f. - internatio
naler Kommissionen 135, 225 - der 
Jurisdiktionskonsuln 215- der Kom
mission f. d. griechischen Finanzen 
226 - der Kongokommission 223 -
der Konsuln 207 - fremder Luft
schiffe 135 - der Mitglieder des stan
digen Schiedshofes 135 - des Papstes 
135 - des internationalen Prisen
hofes 135 - fremder Staaten 124£., 
135 - fremder StaatsangeMriger 135, 
215 - des Staatshauptes 126, 135, 
187f. - fremder Staatsschiffe 135 -
fremder Truppenkiirper 135 - der 
diplomatischen Vertreter 135, 197 f. 
- in Zanzibar 215. 

Extreme Orient 213. 

Fabrikverkehr, grenziiberspringender 
326. 

Facultas bellandi 447. 
Fahnenfliichtige 359. 
Familienrechtliche Abkommen 348f. 
Familienvertrage 237. 
Farbige Truppen 476 u. A.12, 477. 
Fasaneninsel 129. 
Faschoda 49. 
Faucigny no, 133, 467. 
Feindliche Bestimmung 549 - Eigen

schaft 521, 522, 523 - Flagge 521 -
Ladung 520. 

Feindliches Gut 521 f. 
Feindseligkeiten 459, 556. 
Feldgeistliche 471, 486. 
Fernblockade 516. 
Fernsprechanstalten 332. 
Festungskommandanten 186. 
Feuerwaffen in Afrika 377. 
Field 18. 
Fiktionstheorie 198 A. 12. 
Finanzverwaltung, Kontrolle 225, 270 

397. 
Finnland 7, 52, 90, 131. 
Fiore 18. 
Fischerei in nationalen Gewassern 138, 

174 - in der Nordsee 369, 370 -"ihr 
Schutz 369. 

Fischereigerechtsame 131 u. A. 8. 
Fischereikreuzer 366, 370. 
Fischereipolizei 145. 
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Fischereivergehen 353. 
Fiskus 124, 238. 
Fiume 130. 
Flagge 160, 169,301, 504, 505, 52l. 
Flaggenfiihrung 175, 301. 302. . 
Flaggenmi13brauch 474, 504, 505, 521. 
Flaggenrecht, Verleihung 387. 
Flaggenwechsel 521, 522. 
Flu13kommissionen 89, 221£., 312. 
Flu13schiffahrt s. Binnenschiffahrt. 
FluBstaaten 89. 
Force militaire 468. 
Form der Willenserklarung 244. 
Formosa 36. 
Forschungsdampfer 169. 
Fort-Fall 356 A. 7. 
Fortgesetzte Reise 512,514,550 u. A. 7. 
Franchise de l'hotel 200 - des quar-

tiers 201, 215. 
Franconia-Fall 736. 
Franctireurs 469. 
Frankfurter Frieden 29. 
Frankreich 22, 26, 28, 166. 
Franzosisch -englischer Handelsvertrag 

30 - Schiedsvertrag (1903) 425. 
Franzosische Sprache 22, 190. 
Frei Schiff, frei Gut 545. 
Freibezirke 324; s. a. Freizonen. 
Freihafen 131, 324. 
Freihandel 30. 
Freiheit der Luft 141 - des Meeres 65, 

291f .• 545 - der Schiffahrt 309 -
des Verkehrs und der Durchfuhr 399. 

Freiliste 549. 
Freischaren 469. 
Freiwillige Flotte, russische 296, 50l. 
Freiwilligenkorps 469. 
Freizonen 133, 134, 322, 324, 325. 
Fremde s. Staatsfremde. 
Fremde Handelsschiffe 138, 144, 145 

146, 181 - Kriegsschiffe 148 - Luft
schiffe 135, 149 - Staatsschiffe 135 
- Truppenkorper 135, 182. 

Fremdenniederlassungen 171, 215. 
Fremdenpolizei 178 f. 
Fremdenrecht 20, 173f., 339, 343. 
Friedensbewegung 4{l5f., 407. 
Friedensblockade 444, 445. 
Friedensgesellschaften 407, 408. 
Friedensidee 22, 406; s. a. Pazifismus. 
Friedenskongresse 407 - s. a. Haager 

Friedenskonferenzen. 
Friedensschlu13 556f. 
Friedensvertrag 556f. 
Friedensvertrage nach dem Weltkriege 

s. Weltkrieg, St. Germain, Versailler 
Vertrag. I 

Friedliche Beilegung von Streitigkeiten 
412f. - s. a. Genfer Protokoll (1924). 

Fristgewahrung fUr feindliche Schiffe 
519, 520. 

Fryatt-Fall 525 A. 12. 
Funkentelegraphie 331£., 455 - Bureau 

230. 
Fiirsorge 35l. 

Gabella hereditaria 176. 
Garantiemachte 108. 
Garantievertrag 249, 271£., 276. 
Gardasee 318. 
Gase, als Kriegsmittel475 u.A.lO, 476. 
Gasteiner Vertrag 129. 
Gastrecht 180 - der Kriegsschiffe im 

Seekrieg 541, 542. 
Gebiet s. Staatsgebiet, Besetzung, 

Pachtvertrage. 
Gebietsabtretung 238, 558 - im Vers. 

Vertr. 56 - verschleierte 162, 238. 
Gebietshoheit 127, 129f. - beschrank. 

te 131, 312 - Erwerb und Verlust 
149f. - Umfang 134£., 136f. 

Gebietsteile, befriedete 466f. - schwim
mende 148. 

Gebietsveranderungen lfilf., 240, 273, 
276. 

Gegenintervention 123. 
Geiseln 269, 440, 474 A. 6, 493, 494. 
Geistesarbeit 40l. 
Geistiges Eigentum 343. 
Geistliche Gerichte der Mohamedaner 

235. 
Gelbes Fieber 364, 365. 
Geldauflagen 494. 
Gelddarlehn 272. 
Geleit 552 - sicheres 185. 
Gemeinde 89. 
Gemischte Gerichte 215, 220, 231f. -

in Agypten 232 - besonderer Ge
richtshof der Algecirasakte 235 -
Arten 231 - in der Tiirkei 232. 

Gemischte Kommissionen 412. 
Gemischte SchiedsgerichtshOfe des Ver

sailler Vertrages 235, 566. 
Genehmigung 242 - von Staatsver-

tragen 252 f. 
Generalakte 251. 
Generalembargo 536. 
Generalkonsuln 192, 205. 
Generalnotifikation 513, 516. 
Generaltarif 320. 
Genf 133. 
Genfer Abkommen: Arbeiterschutz 384 

- Madchenhandel 376 - Opium 368 
- unziichtige Veroffentlichungen 376 

Genfer Konferenz (1925, Abriistung) 411. 
Genfer Konvention 29, 483f., 485, 507f. 
Genfer Protokoll (1924) 392, 399, 411 

u. A. 13, 420, 429 A. 13a, 451 A. 7. 
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Genfer Verkehrskonferenz (1923) 181 
A. 21, 182 A. 22, 310 A. 3, 399. 

Gens de livree 197 - d'uniforme 197. 
Gentilis 73. 
Genueser Abkommen (Arbeiterschutz) 

383. 
Genugtuung 287. 
Geodatisches Bureau 229. 
Georgien 98. 
Gerichte s. gemischte Gerichte. 
Gerichtsbarkeit iiber Deutsche in Agyp-

ten 235 A. 8 - in Kiistengewassern 
145. 

Gerichtshof, besonderer der Algeciras
akte 235 - Standiger Internationaler 
15 A. 2, 219, 263, 432f. 

GerichtshOfe, internationale 217 f. 
St. Germain, Abkommen (v. 10.9. 1919) 

367, 374, 377, 378, 388 -
Frieden mit Osterreich (1919) 66, 67, 
278; s. a. Weltkrieg. 
Art. 62-69: 14 A. 22. 

78: 158. 
80: 158. 
96: 169. 
98: 169. 
113: 201. 
195: 562. 
203: 277 A. 11. 
203-207: 278. 
225: 301. 
245: 247. 
323: 124 A. 21. 

" 381: 245. 
Germania-Fall 520 A. 4. 
Gesandte 16, 185, 189f., 203 - Abbe

rufung 195 - Abbruch der Beziehun
gen 196 - agrement 195 - Asylrecht 
200, 201 - Abgaben 201 - Befrei
ung von der Gerichtsbarkeit desEmp
fangsstaates 199 - von der Staatsge
walt 197, 198 - Beglaubigung 192, 
193, 195 - Begriff 189 - Begriin
dung und Beendigung ihrer volker
rechtlichen Stellung 195 - Beleidi
gung 198 - Bestellung 195 - Brief
u. Depeschengeheimnis 202 - began
gene Delikte 199 u. A. 14, 200 -
Dienerschaft 197 - dingliche Klagen 
199 - Diplomatischer Charakter 190, 
196, 198 - Durchreise 195 - Er
nennung 195 - Exterritorialitat 126, 
135, 197£. - Familienmitglieder 197 
- Gehorsam 196 - Gerichtsbarkeit 
iiber eigene StaatsangehOrige 202-
Gerichtsstand 198 - Gesandtschafts
hotel 134, 199 - Gesandtschaftsrecht 
95, 191£. - Geschaftspersonal197 -
Geschichtliches 190 - Gewerbe- und 

Grundsteuer 201 - Heimatrecht 198 
- Heim- und Hinreise 196 - indi
rekte Steuern 201 - Instruktion 196, 
- Immunitat 197f. - Kapellenfrei
heit 202 - konsularische BefugnissEl" 
196 - Mitglieder der Gesandtschaft 
197 - Naturalleistungen 201 - per
sonliche Leistungen 201 - privat
rechtliche Verpflichtung 200 -
Rangordnung 193 - Rechtsstellung 
195f. - der Staatenverbindungen 
192 - als Staatsbeamte 194 -
Strafsachen 199, 202 - unbewegliche 
Giiter 199 - Unverletzlichkeit 198-
Verkehr 202 - Verschwiegenheit 196, 
- Verzicht auf Exterritorialitat 198 
- Vollmacht 196 - Vorbildung 194 
- Wohnsitz 198 - Wohnung 200-
Zensurfreiheit 202 - Zollfreiheit 201 
- Zustellung der Passe 196 
Z wangsvollstreckung 199. 

Gesandtenviertel in Peking 201. 
Gesandtschaften 22. 
Gesandtschaftshotel 134, 199. 
Gesandtschaftsrecht 95, 191f. - Uber-

tragung 192 - des Papstes 192. 
Geschaftsfahigkeit 94. 
GeschaftsfUhrendes Bureau 220. 
Geschaftspersonal der Gesandtschaft 

197 - des Konsuls 207. 
Geschaftstrager 193. 
Geschichte der fiir das Volkerrecht be

deutsamen Vorgange 19f. - der 
Volkerrechtswissenschaft 72f. 

Geschlossene Meere 139, 140, 293 -
Vertrage 258. . 

Gesellschaft, deutsche fUr Volkerrecht 
78. 

Gesundheit, Schutz von Leben und 
359f., 400 - Arbeiterschutz 368 -
Einzelvertrage 359 - Gruppenver
trage (Cholera, Pest, Gelbfieber) 360 
- MiJ3brauch von Alkohol und Opium 
365 - Schutz des Lebens auf offener 
See 368. 

Gesundheitsrat, oberster 360, 363, 365. 
Gewalt 241. 
Gewasser, nationale 138f. - Schiffahrt. 

317f. 
Gewerbeausiibung 173, 174. 
Gewerbliches Eigentum 175, 228, 343f. 
Gewichte 228. 
Gewohnheitsrecht 16, 18, 155. 
Gex 133. 
Gift 474. 
Gleichberechtigung 115, 117£. - der 

Staatsfremden 126, 173. 
Gleichgewicht, Prinzip des europaischen 

21. 
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Gliedstaaten, Vertragsfiihigkeit 249. 
Gottesdienstliche Gebiiude 478 A. 13. 
Gotthardbahn 333, 334, 424. 
Glitra-Fall 525 A. 15. 
Graber Gefallener 566. 
Grenzen des Staatsgebiets 136f. 
Grenzverkehr 179. 
Griechenland 26, 29, 31, 32, 51, 466. 

- Staatsanleihe 272 - Kap~~ulatio
nen in der Tiirkei 211 - Uberwa
chung der Finanzen 226 - Unab
hangigkeit 27l. 

Griechisch-tiirkischer Krieg 32. 
Griechischer Freiheitskrieg 26. 
Gro6britannien 22, 24, 26, 30, 41, 42, 

44, 72. 
GroBmachte 117. 
Grotius 21, 73, 74, 80, 292, 736. 
Grotius Society 78. 
Grundbesitz 174. 
Grundrechte HSf., 240. 
Grundsatz der Spezialitat 358. 
Gut, feindliches 52l. 
Gute Dienste 415, 416. 
Giitliche Verhandlungen auf diploma

tischem Wege 412. 

Haager Abkommen 346f., 454, 455, 469, 
520 - Friedenskonferenzen: erste 
37f. - zweite 38f. -ferner: 389,409, 
412, 416, 426f. (Schiedssprechung), 
443, 454, 455 (Kriegsrecht), 475. 

Hafen 182, 183. 
Hafengebiihren 510. 
Haftung des Staats fiir Delikte 281 f. 
Haiti 105. 
Halbsouverane Staaten 95, 101£., 192, 

248, 280, 448, 465. 
Halbsouveranitat 99. 
Handel 399, 543 - der N eutralen 543; 

s. a. Wirtschaft. 
Handel und Industrie 319f. 
Handelsarchiv, deutsches 319 A. l. 
Handelskonsuln 203f. 
Handels- und Jurisdiktionskonsuln 205. 
Handelspolitik 319f. 
Handelsrecht 352. 
Handelsschiffe: Besch] agnahme neutra

ler 553 - bewaffnete 502, 524 A. 12, 
541 A. 3 - in den Dardanellen 295f. 
- feindliche Eigenschaft 521, 522 -
fremde 181 - in fremden Kiistenge
wassern 145, 146 - Gerichtsbarkeit 
iiber fremde 145, 146 - im Krie
ge 517 - Legitimationspapiere 302 
- auf offener See 520 - Rechtsver
haltnisse 340 - Polizeigewalt des 
Aufenthaltstaates 182 -unter Flagge 
eines befreundeten Staates 301 - als 

schwimmende Gebietsteile 147 -
Umwandlung in Kriegsschiffe 501 -
Zulassung 181, 182 - Zuriickbehal
tung 178. 

Handelsstatistik 326. 
Handelstauchboote 541 A. 3. 
Handelsvertrage 320, 321 A. 4. 
Handlungsfahigkeit, v6lkerrechtliche 

94f. 
Hannover 97. 
Harding 392. 
Hauptmachte (Versailler Vertrag) U8. 
Haussklaverei 387. 
Hay-Pauncefote-Vertrag 306. 
Hay -V arilla-Vertrag 307. 
Hedschas 5, 7, 102 A. 4, 362. 
HeerestroB 47l. 
HeerstraBenrecht 182. 
Heffter 76, 80. 
Heilborn 80. 
Heilige Allianz 25, 389, 407. 
Heilige Statten 166; der Mohamedaner 

467. 
Heimatlosigkeit 164 u. A. 3. 
Hellfeld-Fall 124 A. 22. 
Herzegowina 31, 45, 161, 210. 
Hilfsbediirftige 378. 
Hilfsgesellschaften 483, 486, 487. 
Hilfskreuzer 50l. 
Hilfsschiffe 500. 
Hinterland 137, 138. 
Hinterlegung von Ratifikationsurkun-

den 253. 
Hissen der Flagge 160. 
Hobbes 74. 
Hochsavoyen 133. 
Hochseeschiffahrt 291£. 
H6flichkeit, internationale 16, 117, 123. 
Hoheitsgewasser 138£., 142 A. I, 144. 
Hoheitsrechte 238 - Vertrage iiber sie 

238 - auf offener See 298, 299. 
v. Holtzendorff 77, 379. 
Hospitalisierung 485 
Humanitare Interessen 375f. 
Hungerblockade 513, 515. 
Hiiningen 132. 

Ideelle Interessen 373f. - im Kriege 
380. ' 

Identische Norm 357. 
Imbros 68. 
Imperialismus 30. 
Imperium 12, 17, 129. 
Indien 28, 104, 394. 
Indigenat, volkerrechtliches 169. 
Indult 519. 
Industrie 319f. 
Industrieobligationen 270, 561 (Repa

rationsschuld). 
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Industriestatten im Kriegsgebiet 467. 
Ingolstadt, Passau, Stettin, 282 A. 6. 
Institut de droit international 19, 78, 

454 - international d' agriculture 372, 
373, - intermediaire international 
78 A.l1. 

Institutionelle Schiedsvertrage 424. 
Instruktion 250. 
Insula in £lumina nata 150. 
Intendance sanitaire generale d'Egypte 

224, 361. 
Interessen, Schutz ideeIler: im Kriege 

380 - Kunst und Wissenschaft 379 
- religiOse 373 - sittliche und hu
manitare (Madchenhandel, Einge
borene) 375 - volkerrechtlich ge
schiitzte 280. 

Interessengemeinschaft 291 f., 341. 
- politische 290 A. 5. 

Interessenspharen 106, 137, 138, 159. 
International law 1. 
International Law Association 78. 
Internationale: Amter 226f. - Donau-

kommission 223, 316 - Erdmessung 
379 - Finanzkommissionen 225, 226 
- FluBkommissionen 89, 221£., 312 
- Gerichte 16, 217f., 219. A. 10 -
Handelsstatistik 326 - Hoflichkeit 
16, 117, 123 - Kanale 303f. -
Kanalkommissionen 221 - Kommis
sionen 85 A.2, 221 - Kongoschif
fahrtskommission 223 - Luftschiff
fahrtskommission 224, 231 - Meer
engenkommission 224 - Meterkon
vention 338 - Naturschutzkonven
tion 373 - Reblauskonvention 372 -
Sanitatskommissionen 224 - Sani
tatskonferenz 360, 365 - Sanitats
konvention 360, 363 - Schiffahrtsan
stalten 480 - Schiffahrtskommissio
nen 221, 353 - Strome 139, 308£. -
Unionen 227£., 401 - Universitat in 
Briissel 401 - Untersuchungskom
missionen 412 - Veroffentlichung 
der Zolltarife 229 - Verwaltungsge
meinschaften 17 u. A. 4, 36 A. 40, 
219£., 227f., 341 - Wechselordnung 
351. 

Internationaler Arbeiterschutz 380f. -
Gerichtshof, Standiger Internatio
naler 15 A.2, 219, 263, 432f. -
Naturschutz 373 - Prisenhof 18 A. 5, 
219, 237, 530 - Schiedshof 426f. 

Internationales Arbeitsamt 17, 231, 237 
A.3, 326, 378, 379 A.16, 382f. -
Bureau der Funkentelegraphie 230 -
Gesundheitsamt 224 - Handelsrecht 
352 - Kalteinstitut 231 - maritimes 
Bureau in Zanzibar 229, 387 - Frem- . 

denrecht 339 - landwirtschaftliches 
Institut 230, 326, 372 - Privatrecht 
236, 339 A. I, 341 f., 342 A. I - Recht 
339, gemeinsames Recht, offentliches 
Recht 340, 341, der Kollisionsnormen 
(Grenznormen) 339 - Sanitatsamt 
230 - Seeprivatrecht 351 - Straf
recht 353 - VerwaItungsrecht 341 -
Wechselrecht 340, 351 - Wirtschafts
recht 30. 

Internationalisierung 65 - des Nord-
Ostsee-Kanals 63, 307. 

Internierung 485 u. A. 9. 
Internuntien 193. 
InterparIamentarische Union 408 u. A.6. 
Intervention 25, 119, 415f., 441£. -

amicale 415f. - autoritative 119, 
415 - der Machte in China 40 -
Gegenintervention 123. 

InterventionsmaBnahmen 442. 
Interventionsrecht 122. 
Interzession 119. 
Invasion 489. 
Invasionsheer 135. 
Ionische Inseln 29, 467. 
Irak vgl. Mesopot~mien. 
Irischer Freistaat 99,274. 
Irredentismus 49, 119. 
Irregulare 469. 
Irrtum bei Willenserklarungen 246. 
Isolierte Schiedsvertrage 423. 
Island 7, 97 u. A. 3, Ill. 
Italien 29, 43, 49, 51, 322. 
Italienisches Garantiegesetz 93. 

Jagdpolizei 145. 
Jagdvergehen 353. 
J angtsevertrag 41. 
Japan 4, 28, 33, 35, 36, 42, 50, 120. 
Jemen 102 A. 4. 
Jerusalem 114. 
Jugendliche Arbeiter 381. 
Jungtiirkische Revolution 45. 
Jurisdiktion 214. 
Jurisdiktionskonsuln 208£. - Auswei

sung von Staatsangehorigen 214-
Beistand bei Streitigkeiten 214 -
Ehrenwache 215 - Exterritorialitat 
215 - ihre Familie 215 - Geschafts
personal 215 - Polizei- u. Schutzge
walt 214 - ihre Rechte 214f. -
Wohnung 215 - Zivil- und Straf
gerichtsbarkeit 214. 

Jurisdiktionsgewasser 144 A. 3. 
Juristische Personen 169. 
Jus angariae 536 - belli ac pacis 95 

- commercii 171 - detractus 176 -
foederum et tractatuum 95 - gen
tium I - iniquum 438, 439 - inter 
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gentes I - passagll SIve transitus 
innoxii 144 - positivum 74, 75 -
protectionis Il6 - quarteriorum 201 
- repraesentationis omnimodo 183 
- sanguinis 164 - soli 165 - volun-
tarium 74, 75. 

Justum potentiae aequilibrium 21. 

Kabel 14], 142, 330 u. A.6, 331, 496, 
506, 507. 

Kaiser-Wilhelm-Kanal 139, 182, 307£. 
Kalmar, Vertrag zu 99. 
Kalteinstitut 231. 
Kaltenborn 80. 
Kambodja 35, 103. 
Kamerun 49, Il3, Il4. 
Kanada 99. 
Kanaken 388. 
Kanale 139, 303£., 317. 
Kanalkommissionen 220 f. 
Kanonisten 73. 
Kant I, 407. 
Kantone der Schweiz, Vertragsfahig-

keit 249. 
Kanzler 197. 
Kap Spartel 303, 480. 
Kapellenfreiheit 202. 
Kaperbriefe 500. 
Kaperei 28, 500, 501. 
Kaperschiffe 500. 
Kapitulationen 69, 135, 161, 209 - im 

Kriege 556. 
Karlstader Abkommen 44, 99. 
Karolinen 114, 180. 
Kartelle 464. 
Kaspisches Meer 140. 
Katar 103. 
Kaufmann (Erich) 77. 
Kavassen 168. 
Kelsen 77. 
Kiautschou 40, 162. 
Kigoma 114. 
Kinderhandel 400. 
Kings chambers 147. 
Kirchenstaat 29. 
Kodifikation des Kriegsrechts 30, 453. 

- des Volkerrechts 18, 402. 
Kogrundrinne 540 A. 2. 
Kohlenstation 131. 
Kohler 77. 
Kokain 368. 
Kollektiv-Garan'tie 108, 271 - Inter

vention 122, 442 - Vertrag 251,253, 
258,263. 

Kollisionsnormen 128, 339, 432. 
Kolner Zone 266 A. 14. 
Kolonialgesellschaften 447. 
Kolonialkrieg 452. 

Kolonien 57, 89, 106, 137, 447, 465. 
- Deutsche II2, II3, II4 - s. a. 
Vers. Vertrag, Mandat. 

Kolonisation 273. 
Kolonisatorische Unternehmungen 86. 
Kommissarien 185, 191. 
Kommissionen, gemischte 412. 
Kompromissarische Klausel 323, 423. 
Konferenzen 216, 227. 
Konferenzinsel 130. 
Kongo 223, 467 A. 5 a - franzosischer 

44. 
Kongoakte 223,317,374,377,379,386. 
Kongobecken 35, 109 A. 4, 374, 466_ 
Kongogesellschaft 34, 78. 
Kongokonferenz 35. 
Kongoschiffahrt 317. 
Kongoschiffahrtsakte 223, 317 - Kom-

mission 223. 
Kongostaat 4, 87, 91, 97, Ill, 151, 213, 

277, 321. 
Kongresse 216, 217. 
Konigsmord 356. 
Konkordate 93, 249 u. A. 3 (mit dem 

Papst), 264 A. II. 
Konkurs 351. 
Konstantinopel, Frieden V. 30, 46. 
Konsularagenten 205, 206. 
Konsulararchiv 207. 
Konsulargericht 215. 
Konsulargerichtsbarkeit 4, 208f. 215, 

231, 233, 235 - Entwickelung und 
Rechtsgrundlage 209f., 736 - Rechte 
der J urisdiktionskonsuln im einzelnen 
214. 

Konsularische Ehen 342 - Vertreter 
260. 

Konsularrecht 204. 
Konsularwesen 21, 203. 
Konsulate, Verteilung 203 A. l. 
Konsulatskommission 363. 
Konsuln 194, 203£. - Arten 204 - Auf

gabe 185, 206 - AusschlieBung 204 
- Befreiung von d. Staatsgewalt u. 
Gerichtsbarkeit des Empfangsstaats 
207 - von Abgaben 208-Beglaubi
gung und Ausstellung von Urkunden 
206 - Begriff 203 - Dienstpapiere 
207 - diplomatischer Charakter 204,. 
205, 207 - EheschlieBung 206 -
Ehrenvorrechte 208 - Ernennung 
206 - Exequatur 206 - Exterritori
alitat 207 - Gerichtsbarkeit 206, 
207 - Geschichtliches 204 - Inter
essen der Staatsangehorigen und 
Schutzgenossen 206 - militarische 
Leistungen 208 - NachlaBbehand
lung 208, 342 - Obrigkeitliche Be
fugnisse 206 - Pflegschaft 206 -
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Rechtsstellung, staatsrechtlich 205, 
volkerrechtlich 206 - streitige Ge
richtsbarkeit 207 - Unverletzlich
keit der Amtsraume 208 - des Ar
chivs 207 - Urkunden 342 - Ver
mittelung des diplomatischen Ver
treters 207 - Vernehmung von Zeu
gen 207 - Vormundschaft 206, 342 
- Vorrechte 207 - Wahrung wirt
schaftlicher Interessen 206 - Woh
nung 208 - Zeugnispflicht 207 -
Zollfreiheit 208 - Zulassungsrecht 
204. 

Kontaktminen 503, 504. 
Konterbande 543f. - Begriff 546f. -

absolute und relative 548, 549, 550 -
Einziehung 550 - Liste 548, 549 -
neutralitatswidrige Unterstiitzung 
523, 537, 550£. - Prisengerichtsver
fahren 527, 554, 555 - Zerstorung 
neutraler Schiffe 554, 555. 

Kontinentalsperre 24, 511. 
Kontrolle: Finanzen 270 - militarische 

270 - der Volksvertretung 186. 
Konvenienzrecht 285 A. 14. 
Konventionaltarif 320. 
Konventionelle Strome 310f. 
Konventionelles Volkerrecht 240, 
Korea 5, 36, 41, 42, 106 A. 16, 213 A.13, 

466. 
Korfu 468. 
Korrektionelle Gerichte in Agypten 234 

- in der Tiirkei 232. 
Korridor, ostpreuBischer 132. 
Kosten des Volkerbundes 403. 
Koweit 102 A. 4, 103. 
Kraftfahrzeugverkehr 336. 
Krakau 101 A. 3. 
Kranke 485, 486, 509; s. a, Genfer 

Konvention. 
Kreditiv 195. 
Kreise 89. 
Kreta 31, 32 u. A.26, 102 A. 4. 
Kreuzerblockade 511. 
Krieg 445f. - Begriff 447 - EinfluB 

auf Vertrage 266f. - Einteilungen 
und Unterscheidungen 451, 452 -
Schutz ideeller Interessen 380 - Ein
wirkung auf Neutrale 452 - Streit
krafte 450 - ultima ratio 445 - s. a. 
Landkrieg, Seekrieg, Weltkrieg. 

KriegerischeBesetzung fremden Staats
gebietes 488f. 

Kriegerischer Erwerb von Staatsgebiet 
241. 

Kriegfiihrende 447. 
Kriegsschaden 450 u. A. 6. 
Kriegsentschadigung 559£. - im Vers.-

Vertrage 59f. 

Kriegserklarung 458 - im Weltkriege 
50, 459. 

Kriegsgefangene 58, 461, 477, 480£., 507, 
509, 536. 

Kriegsgeiseln 457, 494. 
Kriegsgerat 322. 
Kriegsgesetzgebung, deutsche 460 u. 

A.3. ' 
Kriegsklausel 310 A. 3. 
Kriegslieferungen 538 . 
Kriegslist 476, 504. 
Kriegsmacht 468f. 
Kriegsmanier 286, 452. 
Kriegsmittel 472f., 503f. 
Kriegsnotwendigkeit 286, 455, 456, 536. 
Kriegsraison 286, 455, 456. 
Kriegsrecht 452f. 
Kriegsschauplatz 146, 292, 465f. (Land

krieg), 499 (Seekrieg), 535 (neutrales 
Gebiet). 

Kriegsschiffe 148, 500 - in Eigenge
wassern 144, 182 - fremde 182/3 -
Gastrecht 541 - in neutralen Hafen 
und Gewassern 182, 183, 541, 542, 
543 - in den Meerengen 294f. 

Kriegsverhiitung 405f. 
Kriegsverhiitungsrecht 71. 
Kriegsvertrage 246, 464f. 
Kriegsvorrate 496. 
Kriegszone 465. 
Kriegszustand 458f. - aktiver 450, 468, 

500 - passiver 450 - Beendigung 
555f. 

Krimkrieg 27. 
Kuba 36, 105. 
Kulis, chinesische 388. 
Kundschafter 471. 
Kunst und Wissenschaft 379. 
Kunstbesitz 322, 323. 
Kuriere 202. 
Kiistenfahrt 144. 
Kiistenfrachtfahrt 144. 
Kiistenfischerei 144. 
Kiistengewasser 142 f., 303 - Aufent

halt von Schiffen 144 - Durchfahrt 
144 - Gerichtsbarkeit 145/6 - Gren
zen 142, 143, 146 - Hoheitsrechte 
144, 736 - im Kriege 146, 499 -
neutrale 539, 540 - dort verankerte 
Schiffe 145, 146. - Volkerbund 143. 

Kiistenkrieg452. 
Kiistenschiffahrt 174. 
Kutschuck Kaynardgi, Frieden v. 22. 

Lachsfischerei im Rhein 369. 
Laibacher KongreB 25. 
Lammasch 77. 
Landesherr 85 - Rechtsverhaltnisse 

187, 237. 
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Landesrecht 13. 
Landgebiet 136, 465 - Befriedung 466. 
Landkrieg 451, 466£., 532f. (Neutrale). 
Landkriegsordnung 281, 454, 456, 474 

-Art. 23 daselbst: 474, 475 und A. 8. 
Landkriegsrecht 465f. 
Landsturm 469. 
LandwirtschaftlicMs Institut 230, 326, 

372. 
Lansingnote 293. 
Laos 103. 
Lastige Fremde 179. 
Lateinische Sprache 190. 
Lauenburg 29, 129. 
Lausanne, Abkommen 224, 296 - Frie

den v. 46, 66, 68f., 102 A. 4, 211, 224, 
559. 

Law of nations 1. 
Lazarettschiffe 508 f. 
League to enforce peace 413 A. 4. 
Legalisierung (Urkunden) 342. 
Legaten 193. 
Legitimationspapiere der Schiffe 302. 
Legitimitatsprinzip 25. 
Leibniz 75. 
Lettland 7, 90, 192. 
Lettres de Crt1ance 195 - de marque 

500 - de provision 206 - de rappel 
195 - de recreance 195. 

Leuchttiirme 303. 
Levee en masse 469, 470. 
Lex contractus 262. 
Lhassa, Vertrag v. 43. 
Liaotung 36, 41. 
Libanon 102 A. 4, 113. 
Liberia 7, 90, 105. 
Libre sortie 156. 
Liebesgaben 483. 
Lieber 453. 
Liste der Konterbande 548. 
Listen, schwarze 463, 544. 
v. Liszt 77. 
Litauen 7, 90. 
Literarisches Eigentum 175. 
Literatur und Kunst 228, 345, 346. 

des Volkerrechts 81f. 
Lokalisiserte Rechtsverhitltnisse 240, 

277. 
Londoner Frieden 46, 102 A. 4 - Kon

ferenz und Protokoll v. 1830: 26 -
Konferenz (1908/9) 39 - (1921) 61 
A. 23 - (1924) 61 A. 22, 560 - Kon
ferenz (Funkentelegraphie) 331, 
(Luxemburg) 29, Ill, (Schleswig-Hol
stein) 26, (Tierschutz) 371, (Griechen
land) 26 - Meerengenvertrag 294-
Pontuskonferenz 27 - Seerechtsdekla
ration 39, 455, 498, 499, 521, 547 
- SchluBprotokoll (1924) 269, 435. 

LosreiBung vom Mutterlande 273. 
Luftfahrzeuge 148. 
Luftkrieg 451, 452, 455. 
Luftraum 140, 141, 146, 298, 337, 499, 

465, 466. 
Luftschiffe 149, 169, 466, 472. 
Luftschiffahrt 141, 336£. 
Luftschiffahrtskommission, internatio-

nale 224, 231. 
Luftverkehrsabkommen 337,338 u. A.23. 
Lusitania-Fall 517 A. 11. 
Liitzowsches Freikorps 469. 
Luxemburg 29,65,97,132,167 A. 8; s. a. 

Einmarsch. 

])laas 309. 
Machtbereich 127. 
Madagaskar 34, 100, 213, 386. 
Madchenhandel 375, 376, 400. 
Madrider Konvention 42 - Vertrag 

(1920) 328. 
MagalhaensstraBe 468. 
Main 309. 
Malaiische Schutzstaaten 99, 103. 
Malmedy vgl. Eupen. 
Malmoer Vertrag 239. 
Malta 107. 
Mandat 111f., 163, 435 - Arten 114, 

115 - Aufsicht des Volkerbundes 115 
- Ausdehnung 112 - Begriff Ill, 
112,736. 

Mandatare 113. 
Mandatslander 72. 
Mandatssytem 65, 112 A. 3. 
Mandschurei 466. 
Manifest Nikolaus II. 37, 408. 
Mannesmann, Gebriider 44. 
Manouba-Fall 551 A. 9. 
ManteInote zum illtimatum (1919) 221 

A.4. 
Manuel des lois de la gu.erre sur terre 

454. 
Mare clausum 140, 293. 
Marianen 114, 150. 
Maritime belt 142. 
Maritimes Bureau in Zanzibar 229, 387. 
Marketender 471. 
Marokko 5, 42, 43, 44, 49, 100, 103, 130 

A.5, 168, 212, 235. 
Marschallinseln 114. 
v. Martens 76, 80. 
v. Martenssche Klausel 470. 
Martitz 77. 
Maskat 103. 
Maskat-Fall 301 A. 14, 426 A. 11. 
Massaua 34. 
Massenerhebung 469, 470. 
MaBe 228. 
Matrikularbeitrage 227. 
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Mavrornatis-Fall 437. 
Maximaltarif 320. 
Mazedonien 225 A. 14. 
Mediation 119, 415 - speciale 417. 
Medii in bello 534. 
Meer als Kriegsschauplatz 292. 
Meerengen 140, 294f.; s. a. Bosporus, 

Dardanellen. 
Meerengenfrage 68. 
Meerengenkommission 224, 298. 
Meerengenvertrag 295. 
Meerengenzone 297. 
Meeresforschung 379. 
Meeresfreiheit 291£. 
Meistbegiinstigung 259f., 268 u. A. 19 

- Vertrage 320,321 - im Vers.-Ver
trage 62. 

Mekkapilgerfahrten 362. 
Melilla 137. 
Memel-Elbe-Kommission 221. 
MemelfluB 313. 
MemeHand 7, 397. 
Menschliches Leben, Schutz auf hoher 

See 368, 369. 
Mer cotiere, littorale 142 - territoriale 

142. 
Merkantilismus 22. 
Merw 35. 
Mesopotamien 102 A. 4, 112, 114. 
MeBbriefe 302. 
Meterkonvention 338, 339. 
Meuchlerische Totung und Verwundung 

474. 
Mexiko 99, 453, 
Militararzte 471. 
Militarbeamte 471. 
Militargrenze 137. 
Militarische Befehlshaber 186 - Beset

zung 270 - Ehrenbezeigungen 287 
- Expedition 449. 

Militarkonventionen 359. 
Milizen 469. 
Minderheiten 86, 88, 119 - Schutz 65, 

375, 402, 435, 503, 504, 512. 
Minensperre 504, 516. 
Mines amarrees 504 - flottantes 504. 
Minimaltarif 320. 
Minister des Auswartigen 185, 242 -

bevollmachtigter 193. 
Ministerresidenten 193. 
Ministre pIenipotentiaire 193. 
Ministres negociateurs 191. 
Missionare 379. 
Missionen, christliche deutsche 374,375. 
Mitgliedschaft im Volkerbunde 393f. 
Mitherrschaft 129, 130, 142. 
Mitteleuropaisches Volkerrecht 13. 
Mittellandisches Meer 43. 
Moldau 313. 

Monaco 103 u. A. 6, 
Mongolei 106. 
Mongolischer Freistaat 105. 
Monroedoktrin 25, 36, 120, 121. 
Mont, Jean du 75. 
Montenegro 7, 31, 45, 90, 102 A.4, 467. 
Moorsom-Verfahren 302. 
Moresnet 130, 137, 
Morphium 368. 
Mosel 312. 
Moser 76. 
Mosser Konvention 99. 
Mossulfrage 68 u. A. 34 a. 
Miindliche Verhandlungen 245. 
Munition 322, 400. 
Miinzunionen 30, 338. 
Miinzwesen 338. 
Miirzsteger Programm 32. 
Mutterland 137. 

Nacheile 298, 359. 
NachlaB 342. 
Nachrichtenmittel im okkupierten Ge

biet 496. 
Nachtarbeit 380, 383. 
Nationale Binnenmeere und Binnenseen 

139,140 - Flagge 175, 301 - Fliisse 
182, 317 - Gewichte 282 - Gesetze 
16, 236 - Gewasser 138£., 317 f. -
Einlaufen von Kriegsschiffen in diese 
182, 183 - Handelsschiffe 147, 148, 
301 - Kanale 317 - Prisengerichte 
528f. - Rechtsprechung 16 -
Staatsschiffe 147, 148 - Strome 139. 

Nationalitat der Schiffe 301. 
Nationalitatsprinzip 28. 
Native princes 104. 
Naturalisation 164, 165. 
Naturalleistungen f. d. bewaffnete 

Macht 201, 495. 
Natiirliche Tatsachen 241. 
Naturrecht 74. 
Navigationsakte 22. 
Necessite de guerre 286, 455, 456_ 
Nedschd 102 A. 4. 
N egerhandel 384. 
Nettoyeurs 474 A. 7. 
Neue Hebriden 130 - tribunal mixte 

232. 
Neuenburg 97. 
Neu-Guinea-Gebiet 114. 
Neuilly, Frieden (Bulgarien) 66, 67. 
Neukloster 239. 
Neutral Moresnet 130. 
Neutrale 452, 532f. - Gewasser 539 -

Hafen 540, 541 - neutraler Handel 
543f. - im Kriege 452, 532£., 539£. 
- Pflichten 135 - Postdampfer 552 
- Prisen 515, 554, 555 - Rechts-
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steHung 534f. - Reeden 541 -
Schiffe 513,552,553 - Zone 137. 

Neutrales Eisenbahnmaterial 537 -
Gut 544f. - Staatsgebiet 535, 536. 

Neutralisierung 107£., 466f. - Aa
landsinseln 131, 259, 466 A. 4, 468 -
Aufgabe 109 - Belgiens 65, no -
Chablais u. Faucigny 133 - dauernde 
107£.,249, 280, 448-Donau 314,315, 
467 - Gebietsteile 466 - Gotthard
bahn 333, 334 - Island 111-Ionische 
Inseln 468 - im Kriegschauplatz 
466 - Leuchturm auf Kap Spartel 
480 - Luxemburg 65, III - Magal
haensstraBe 468 - Malta 107-
Meeresteile 294 - montenegrinische 
Gewasser 468 - Kongo 467 - Niger 
467 - Panamakanal 306 - Rechte 
und Pflichten 108, 109 - schwarzes 
Meer 27,294 - Schweiz 109 - Staa
ten 107, 467 - internationale Strome 
467 - Suezkanal304, 466, 467 - in
ternationale Zone von Tanger III -
-WasserstraBen 467, 468. 

Neutralitat, Begriff 532,533 - bewaff
nete 23, 535 - dauernde 107£., 249, 
280, 448 - im Landkrieg 532f., im 
Seekrieg 539f. - als Rechtsverhalt
nis 534, 535 - Verletzung 537 -
wohlwollende 535. 

Neutralitatserklarung 16, Ill, 532 A. 1, 
534, 538. 

Neutralitatswidrige Unterstiitzung 523, 
537, 550f. 

Nicaraguakanal 307. 
Nichtachtung 123. 
Nichtintervention 120. 
Nichtkombattanten 471, 503. 
Nichtstandige Agenten 185. 
Niederlande 22, 24, 98. 
Niederlassung Staatsfremder 173. 
Niederlassungsvertrage 171, 172. 
Niemeyer 77. 
Niger 223, 467 A 5 a. 
Nigerschiffahrt 317 - Akte 317. 
Nipal 103 A. 10. 
Nomaden 86, 159. 
N ordamerikanische Kolonien 23 -

KonfOrderation 98. 
Norddeutscher Bund 29. 
Nordostseekanal 307, 308. 
Nordsee 44. 
Normierungen des Kriegsrechts 452. 
Norwegen 44, 99, 271. 
Notakte 16. 
Noten 244 A. 11. 
Notenwechsel 248 - deutsch-amerika

nischer im Weltkrieg 557 - zum 
Vers.-Vertrage 54, 55. 

Notifikation 160, 243, 513, 514. 
Notstand u. Notwehr 16, 265, 285, 286, 

455, 456, 496, 497. 
Nuntien 193, 194. 
Nystader Friede 22. 

Oberherrlichkeit (Suzeranitat) 99f. 
Oberprisimgericht 433 A. 2, 528 u. A. 21, 

530. 
Oberschlesien 56, 155 A. 13, 435, 559 -

deutsch-polnischer Vertrag (1922) 57, 
69,737. 

Oberster Rat 118. 
Objekttheorie 129 A. 2. 
Occupatio bellica 489f.-imperii488-

petita 489. 
Oder 311 u. A. 5, 313. 
Offene Abkommen 258 - See 292, 368, 

512, 513 - Tiir 41, 42, 43. 
Office international d'hygi?me publique 

224, 230, 364, 400. 
Okkupation, als Gebietserwerb 158f. -

im Kriege 489f. - deutsche im Welt
krieg 490 A. 3. 

Okkupationsrecht 138. 
Olympia, Ausgrabungen 379. 
Oman 213. 
Operationsgebiet 465. 
Ophelia-Fall 508 A. 9. 
Opinio juris sive necessitatis 16 - doc-

torum 72. 
Opiumkrieg 26. 
OpiummiBbrauch 367, 368, 400. 
Option 155f. - collective 156 

Rassenoption 65, 67 - Riickoption 
67 - in den Friedensvertragen des 
Weltkrieges 157, 158. 

Optionsklausel 16, 155. 
Optionsrecht 165. 
Oratores 190. 
Organe des zwischenstaatlichen Ver

kehrs 183f. - des Volkerbundes 395£. 
Organisation des allgemeinen Staaten

verbandes 216f. - der besonderen 
Zweckverbande 219f. - genossen
schaftliche der Gegenwart 216. 

Orinoko-Fall 429 A. 12. 
Ortschaften, Belagerung und Beschie-

Bung 477, 478, 506. 
Ostafrika, Deutsch- 114. 
Osten, ferner 40 - naher 30. 
Osterreich 23, 57, 67, 98 - General-

kommissar 270, 397 - Bundesver
fassung 14 A. 22, 15, 98. 

Osterreich-Ungarn 7, 49, 99, 274. 
Ostgalizien 130. 
Ostjordanland 114. 
Ostindische Kompanie 87. 
Ostrumelien 31. 



Ostsee 44. 
Otages 269. 
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Personalhoheit 127, 135. 
Personalitatsprinzip 208, 215. 
Personalunion 97. 
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Pachtvertrage 40, 162. Personlichkeitsrechte, volkerrechtliche 
Paklat-Fall 523 A. 10. 116. 
Paliistina 102 A.4, 112, 114, 211. Pestbekampfung 363 f. 
Palauinseln 150. Petersburg 50. 
Panamakanal 162, 30S£., 467. Petersburger Entente 32 - Konvention 
Panamerikanisches Volkerrecht 13. 29 - Deklaration 473, 474. 
Panariellos-Fall 449. Petit cabotage 314. 
Papierne Blockade 511. Pfandvertrag, schwedisch-mecklenbur-
Papst 20 A. 5, 92f., 135, 393 - Frie- gischer 239. 

densnote 51. Pfandweise Besetzung fremden Staats-
Parallelgesetzgebung 16. gebiets 270. 
Paraphierung 250 A. 7. Pflanzenschutz 372. 
Pardon 474. Philippinen 36. 
Pariser Frieden (1763) 22 - (1814) 24 Philosophische Richtung 79. 

- (1815) 25 - (1856) 4, 27, 407 - Phosphor 380. 
(1898) 36. Pierre, Abbe St. 407. 

Pariser Konvention tiber gewerbliches Pilgerfahrten 224. 
Eigentum 343 - literarisches Eigen- Piratenktiste 103. 
tum 345 - Kraftfahrzeuge 336 - Piraterie 299, 300. 
Luftrecht (1919) 140 A. 8 - Mad- Plebiszit 153, 154, 155. 
(lhenhandel 375, 376 - Vogelschutz Pltinderung 478, 479. 
371- unztichtige Veroffentlichungen Po 311. 
376. Podiebrad 406. 

Pariser PaBkonferenz 179, 399 - Sani- Poel 239. 
tatskonvention 362, 363, 364 - See- Polargebiet 159 A. 1. 
rechtsdeklaration 28, 500, 501, 511, Polen 7, 22, 52, 55 A. 11, 87, 90, 150. 
518 - Vereinbarung tiber den Welt- Politische Beamte 194 - Rechte 176f. 
postverein 327 - Vertrag zum Schut- - Verbrechen 355, 356. 
ze unterseeischer Telegraphenkabel Politisches Wahlrecht 176. 
330 - Wirtschaftskonferenz 319, 463. Polvnesische Kontraktarbeiter 388. 

Parlament 186. . Pontuskonferenz, Londoner 27. 
Parlamentare 186, 471, 503. Port Arthur 40, 41. 
Parlamentarier 471. Portoriko 36. 
Partie belligerante 447. Portsmouth, Friede zu 41. 
Partikulares Volkerrecht 12. Portugal 51. 
Pass of Balmaha-Fall 522 A.8a. Portugiesische Kolonien in Amerika 25. 
Passage inoffensif 337. Positives Volkerrecht 74. 
Passau, Stettin, Ingolstadt 282 A. 6. Positivismus 75, 76. 
Passiver Kriegszustand 450. Postamter 327. 
PaBkonferenz (1920) 179, 399. Postdampfer 552. 
PaBzwang 179. Postglossatoren 73. 
Pazifismus 390, 407, 408; s. a. Friedens- PostkongreB 328. 

idee, Volkerbund. Postliminium 557. 
Patente 343. Postschiffe 148, 523 A. 9 (im Kriege). 
Patrimonialstaat 85, 129 A. 2. Postverein 327. 
Paupers 179. Postverkehr 327£., 736. 
Paxos 468. Postvertrage 327 f. 
Pays hors chretiente 208. Potsdam 50. 
Peche nationale 174. Pour-parler 245. 
Peking, Vertrag zu 43 - SchluBproto- Praambel 251. 

koll 40 - Gesandtenviertel 201. Prager Frieden 29. 
Penetration pacifique 42. Praliminarfrieden 556, 557. 
Pentarchie der GroBmachte 25, 120. Pratoria, Frieden zu 40. 
Persien 5, 43, 48, 50, 213. Prazedenzfalle 17. 
Persischer Golf 362, 363. PreuBen 23, 275. 
Persona ingrata 195. Primavera-Fall 169 A. 13. 

v. Liszt-Fleischmann, V6Ikerrecht, 12. AUf!. 48 
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Prinzip der Effektivitat 159 - des euro
paischen Gleichgewichts 21 - der 
offenen Tiir 41, 42, 43 - der Publi
zitat 160 - der beweglichen Vertrags
grenzen 276, 324. 

Prisen 517f., 527, 542 - neutrale 525, 
554, 555. 

Prisenamter 529. 
Prisengericht 562, 528f., 554. 
Prisengerichtsordnung, deutsche 526 

A. 16, 529 A. 22. 
Prisenhof, internationaler 17, 18 A. 5, 

219, 237, 530f. 
Prisenordnung, deutsche 524 A. 12, 525, 

528f. 
Prisenrecht. formelles 527f. - materi

eUes 517£. - bei FriedensschluB 526, 
527. 

Prisensachen 517 f. 
Prisenverfahren 527f., 554, 555 -

deutsches 529f. 
Privateigentum im Landkrieg 495f. -

im Seekrieg 517f. 
Privatperson 447 (Kriegfiihrung)-vgI. 

Subjekte des VoIkerrechts. 
Privatrecht und ZivilprozeB 341 f. - im 

Vers.-Vertrage 564f. - Einzelver
trage 341£. - gewerbliches und geisti
ges Eigentum 343f. - die Haager Ab
kominen 346f. - internationales 
Handelsrecht 352 - internationales 
Seeprivatrecht 351 - internationales 
Wechselrecht 351- Rechtshilfe 347f. 

Privatrechtliche Streitigkeiten der Staa-
ten 125. 

Produktion, Vertrage iiber 325f. 
Prohibitivzolle 321. 
Protektorat 106f., 129, 159, 160. 

religioses 106, 107. 
Protest 243. 
Protokoll 248, 252. 
Provinzen 89 - autonome 465. 
Pruth 311. 
Publizitat der Okkupation 160. 
Pufendorf 7:1. 
Pufferstaat 108. 
Puissances principales ll8. 

Quadrupelallianz 26. 
Quasikonterbande 551. 
Quasipiraterie 300. 
Quellen des Volkerrechts 15f. - Kodifi

kation 18 - Rechtssatzung, Rechts
iibung 15 - Vereinigungen fiir Vor
arbeiten 18. 

Quintupelvertrag 26, 385. 

Racconigi, Zusammenkunft in 46, 49. 
Rachel (Samuel) 736. 

Ragusa 29. 
Randstaaten, baItische 72. 
Rangordnung der Staaten 117. 
Rangverhaltnisse der Gesandten 193. 
Rapallo, Vertrag v. 60 A. 21, 245, 321. 
Rat des Volkerbundes 396f., 418. 
Ratifikation 185, 242, 252f., 256 - des 

Vers.-Vertrages 55, 254. 
RatifikationsformeI 253. 
Ratifikationsurkunden 252, 253, 257. 
Raumtheorie 129 A. 2. 
Raumungstransporte 487. 
Realunion 99. 
Reblauskonvention 372. 
Recherche 387. 
Rechtserhebliche Tatsachen 341. 
Rechtsfahigkeit, volkerrechtliche 94. 
RechtsfoIgen (Delikt) 286. 
Rechtsgeschafte, volkerrechtliche 238, 

242f. 
Rechtsgeschaftsahnliche Handlungen 

242. 
Rechtshandlungen, natiirliche 242. 
Rechtshilfe 348, 357. 
Rechtsnatur des Volkerbundes 392, 393 

- des Volkerrechts 7 f. 
Rechtsnachfolge 272f. 
RechtspfIege 357. 
Rechtssatzung, ausdriickliche 17, 18. 
Rechtsschutz- und RechtshiIfe, Abkom-

men 348 - der Staatsfremden 237. 
Rechtssubjekte 85f. 
Rechtsiiberzeugung 15. 
Rechtsiibung 16. 
Rechtsverhaltnisse, voIkerrechtliche 

236f. - Begriff 236f. - Einteilung 
239f. - Hochstpersonliche Natur 272 
- lokalisierte 277 - Rechtsnach
folge 273 - Sicherung 268f. - ver
miigensrechtlichen InhaIts (Staats
schulden) 277 - viiIkerrechtlich er
hebliche Tatsachen 241. 

Rechtswidrigkeit 284. 
Recousse 526. 
Regent 188. .. 
Regierungsform, Anderung 92f., 196. 
Registrierung internationaler Abma-

chungen beim ViiIkerbund 401. 
Reichsbahngesellschaft 561. 
Reichsentschadigungskommission 497 

A.16. 
Reichskommissar fiir die besetzten rhei-

nischen Gebiete 191 A.2a. 
Reichsprasident 184. 
Reichstadt, Vereinbarung v. 31. 
Reichsverfassung (1919): 14 u. A.22, 

15, 98, 166, 184, 186, 249, 255, 256, 
323, 357, 384. 

Reisetheorie s. fortgesetzte Reise. 
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Rekreditiv 195. 
Rekurs gegen die Entscheidung natio

naler Prisengerichte 53l. 
Relache forcee 286. 
Relative Konterbande 548, 549, 550 -

Rechte und Pflichten 240. 
Religionsfreihei t 177, 374. 
Religiose Interessen 373f. 
Renvoi 179. 
Reparationen 269,287,397,497,560-

im Vers.-Vertrage 59£., 63, 560f. 
Reparationskommission 58A. 15, 60, 66 

A. 32a, 263 A.9, 278, 562, 566. 
Repatriierungsvertrage 184. 
Repressalien 439f., 455, 496 - im 

Weltkrieg 457 u. A. 20, 515. 
Repressalienbriefe 440. 
Reprise 310, 526. 
Requisitionen 495, 496, 506. 
Res ancipitis usus 547. 
Responsales 190. 
Restitution 287, 560. 
Retaliation 439. 
Retorsion 438, 439. 
Revaler Zusammenkunft 44. 
Revanche 557. 
Revision im Schiedsverfahren 431, 436. 

- in Straf- und Zivilsachen 15 A. 25 
Revolution 187 - franziisische 23. 
Rhein 309, 310, 311, 312 u. A. 9, 313, 

467 A.5a. 
Rheinbund 98. 
Rhein-Donau-Schiffahrtsweg 317. 
Rheinland-Abkommen 55 A. 8, 59, 64, 

358 A. 10, 489 - Besetzung 63 -
Kommission 397 A.16, 567. 

Rhein-Maas-GroBschiffahrtsweg 313. 
Rheinschiffahrt 221, 309, 310, 311, 312 

u. A. 9, 313. 
Rheinschiffahrtsakte 221, 311. 
Rheinschiffahrtsgerichte 221. 
Rheinschiffahrtsordnung 221. 
Rheinschiffahrts-Zentralkommission 

221, 313. 
Rheinufer, linkes 63, 132. 
Rhodos 68, 161 A. 7. 
Rio de la Plata 311. 
Robbenschutz 370, 37l. 
Rom 20, 21. 
Riimisch-deutscher Kaiser 20. 
Riimisch-katholische Kirche 20. 
Riimisches Recht 21. 
R08en-Fall 205 A. 4. 
Rotationssytem 219. 
Rotes Kreuz 487, 488. 
Ruanda 114. 
Riickerwerbung 153 A. 11, 154. 
Riicktritt yom Vertrage 266, 280. 
Riickversicherungsvertrag 33. 

Riickwirkende Kraft der Ratifikation 
254. 

Ruhrgebiet 62 A. 27, 64, 287 A. 17, 443, 
490 A. 3, 563; s. a. Besetzung. 

Ruhrort 61 A.23, 287 A.17, 563. 
Rumanien 27, 31, 34, 51, 52, 210,315. 
Russisch-japanisohes Abkommen iiber 

die Mandschurei 44. 
Russisch-japanischer Krieg 40. 
Russisch-tiirkischer Krieg 30. 
Russische freiwillige Flotte 296, 501 -

Handelsvertretung in Berlin, Durch
suchung 200 A. 15. 

RuBland 22,28,48,51,52; s. a. Sowjet-
republik. 

Saargebiet 132, 566. 
Saarkommission 397, 567. 
Sachlieferungen des Vers. -Vertr. 56. 
Sachsen 97. 
Sachverstandigen- (Dawes-) plan 560f. 
Salutieren der Flagge 287. 
Samoainseln 130, 232. 
Samoa, West- 114, 212. 
Samos 102 A. 4. 
San Damingo 105. 
Sanitatsamt, internationales 230. 
Sanitatsanstalten uud Formationen 

486f. 
Sanitatskommissionen 224. 
Sanitatskonferenz, internationale 360, 

365. 
Sanitatspersonen 486f. 
Sanitatspolizei 145. 
Sanitatsschiffe 148. 
Sanktionen 71, 441 A. 5, 442. 
San Marino 101 A. 3. 
San Stefano, Frieden v. 30. 
Sardinien 133, 275. 
Savarkar-Fall 354 A. 2. 
Savoyen 110, 133. 
Schelde 309. 
Schenkung 114 A. 9. 
Schiedsentscheidung, obligatorische 

429, 432. 
Schiedsgericht 16, 18, 217, 288, 428. 
Schiedsgerichtsbarkeit 420f. - des Viil

kerbundes 429, 430, 446. 
Schiedsgerichts- und Vergleichsvertrag, 

deutsch-schweizerischer 430f. 
Schiedsgerichtshof 218 - gemischter, 

des Versailler Vertrages 235. 
Schiedsgerichtsklausel 323. 
Schiedshof, standiger, im Haag 135, 217, 

428£., 433. 
Schiedsklausel 263. 
Schiedsrichter 421. 
Schiedsrichterliche Urteile 218, 415. 
Schiedsspruch 421. 

48* 
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Schiedsverfahren 428 - deutsch·schwei
zerisches 430f. 

Schiedsvertrage 218, 262, 422, 423, 424, 
425. 

Schiffahrt: Binnenschiffahrt 308f. -auf 
Eigengewassern138 f.-Hochseeschiff
fahrt 291 f. - auf internationalen Ka
nalen 303 f.-auf internationalen Stro
men 308f. - von Staatsfremden 322. 

Schiffahrtsanstalten 480. 
Schiffahrtsfreiheit 309. 
Schiffahrtskommissionen 221. 
Schiffahrtspolizei 145. 
Schiffbriichige im Kriege 509, 510. 
Schiffe mit Ausstellungsgegenstanden 

148 - Legitimationspapiere 302 -
StaatsangehOrigkeit 301 - veranker
te 141 - von Wegnahme befreite 
523; s. a. Handelsschiffe, Kriegsschiffe. 

SchiffsgruB 16. 
Schiffsladung, feindliche Eigenschaft 

522, 523. 
Schiffslazarette 509 - Personal 509. 
Schiffsmannschaft 359, 481, 515. 
Schiffspapiere 524. 
Schill 447. 
Schimonoseki, Friede v. 35, 119. 
Schlachtschiffe 500. 
Schleichhandel 353. 
Schleswig-Holstein 26, 29, 97, 129. 
Schlichtungshof 414. 
SchlieBung von Meeresteilen 294. 
SchluBakte 251. 
SchluBprotokoll 251, 262. 
SchmauB 75. 
Schnabele-Fall 186. 
Schriftlichkeit 244. 
Schiicking 77. 
Schuldfrage des Weltkrieges 50f. 
Schuldhafte Handlungen 281, 282 

Nichtbestrafung volkerrechtlicher De
lilde 282. 

Schutz des gewerblichen und geistigen 
Eigentums 343f. - ideeller Inter
essen 373f. - des'Lebens auf offener 
See 368 - der Person und des Eigen
tums 173 - von Pflanzen und Tieren 
369 - religioser Minderheiten 106 -
von StaatsangehOrigen 166, 167, 168. 

Schutzbrief 87, 88, 168, 467. 
Schutzgebiet 106, 137, 159. 
Schutzgenossen 167. 
Schutzgewalt 106, 166. 
Schutzherrschaft 275. 
Schutzzoll 37, 320, 322. 
Schwarze Listen 463, 544. 
Schwarze als Passagiere 387. 
Schwarzes Meer 27, 140,294,467 A. 5a. 
Schweden 22, 44, 99. 

Schwedisch-norwegische Union 44, 90, 
97 A.3, 99 A.6, 274. 

Schweiz 22, 24, 98, 109, 301 - Zoll
personal 186 - Nebenzollamter auf 
badischem Gebiet 186 - Zollab
fertigungsstellen in Basel 186. 

Schweizer Kantone, Vertragsrecht 98, 
249. 

Schweizerische Eidgenossenschaft 98. 
Schweizerisch-italienischer Vergleichs-

vertrag 415, 436. 
Schwimmende Gebietsteile 148. 
Seebeuterecht 23, 511 A.2, 517f. 
Seekrieg 451, 497 f. 
Seekriegsrecht 454, 455, 497f. 
Seekriegsmittel 503f. 
Seeminen 503. 
Seenot 352, 513. 
Seepolizei 145. 
Seeprivatrecht 352. 
Seeraub 299f., 500, 502. 
Seerauberschiff 500, 502. 
Seerecht, internationales 301£. 
Seerechtsdeklaration (1856) 28, 500, 

501, 511, 518. 
Seeschiffe 169. 
Seesperre 515f. 
SeestraBenrecht 302, 303. 
Seestreitkrafte 500f. 
Seeunfalle in Kiistengewassern 145. 
Seewege 303. 
Seezeichen 303. 
Seezolle (China) 269. 
Selbstandigkeit der Staatsgewalt nach 

auBen 1I8f. - nach innen 127f. 
Selbstbestimmungsrecht der Nationen 

65, 67. 
Selbsterhaltungsrecht 265, 285. 
Selbsthilfe 438f. - Friedensblockade 

444 - Intervention 441, - Re
pressalien 439 - Retorsion 438. 

Sekretariat des Volkerbundes 396, 398. 
Selden 292. 
Serajewo 50. 
Serbien 7, 27, 31, 210. 
Serbisch-bulgarischer Krieg 100 A. 2. 
Servituten, volkerrechtliche 131, ISS£., 

238, 277. 
Sevres, Frieden v. (1920) 66, 67, 102A.4. 
Settlements 171, 215. 
Sezessionskrieg 29. 
Siam 5, 7, 43, 213. 
Sicherheit des Staates 118. 
Sicherheitsleistung 288. 
Sicherheitszertifikat 369. 
Sicherung volkerrechtlicher Rechtsver

haltnisse 268f. - Garantievertrag 
271 - Kontrollen 269 - militarische 
Besetzung 270 - Pfand 269, 270. 
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SicherungsmaBregeln (Okkupation) 494. 
Signalkodex 302. 
Sittliche Interessen 375. 
Sklavenhandel 229, 377, 384£. 
Societe des nations 75. 
Sojotenfreistaat 105. 
Solidaritatsklausel 258, 449, 454. 
Soul, Vertrag zu 4l. 
Souveranitat 94, 95, 184, 248. 
Sowjetrepublik 72, 276 - Bund der 

sozialistischen Sowjetrepubliken 98. 
Soziabilitat 126. 
Spanien 42, 43. 
Spanisch-amerikanischer Krieg 36. 
Spanische Kolonien in Amerika 25 

Zone in Marokko 44. 
Spartel, Kap 303, 480. 
Spezialbureau in Briissel 289, 387. 
Spezialnotifikation (Blockade) 514. 
Spezialitat, Grundsatz der 358. 
Spionage 471, 472. 
Spione 471, 472, 503. 
Spirituosen 377. 
Spitzbergen 160 A. 1. 
Sprache des international en Verkehrs 

19(), 244. 
Sprenggeschosse und -stoffe 474. 
Springbok-Fall 514 A. 6. 
Staat, Anerkennung 91, 92 - Begriff 

86 - Bestand und Sicherheit U8, 
280 - Deliktsfahigkeit 279 - Ein
mischung in seine Angelegenheiten 
281 - Entstehung und Untergang 
89, 90, 273 - Exterritorialitat 124f., 
135 - als Fiskus 124, 238 - Gebiets
hoheit 127. 129£. ~ Gebietsveran
derungen 151£., 240, 273, 276 - und 
fremde Gerichtsbarkeit 124 - Haf
tung 281£. - Nachfolge 272 - Neu
tralisierung 107£., 109f. - Personal
hoheit 127, 135 - privatrechtliche 
Streitigkeiten der Staaten 125 -
Rangordnung 117 - als Rechtssub
jekt 85' - Regierungsform, Anderung 
92, 196 - Schulden 277, 278, 279, 
443 - Schutzgewalt 166 - Servi
tuten 131, 133f., 238, 277 - Um
gestaltung 274 - Untergang 90 -
Verkehr 126 - Verletzung 280. 

Staatenbund 97,274,393 - und Volker-
bund 393. 

Staatenrecht 1. 
Staatenstaat 8. 
Staatenstreitigkeiten, privatrechtliche 

125. 
Staatensukzession 272f., 112. 
Staatensystem des Volkerverbandes 6f. 
Staatenverband 216f. - zur Veroffent-

lichung der Zolltarife 325. 

Staatenverbindungen 95£., 192. 
Staatenverein 8. 
Staatenvertrage im Gewande privat

rechtlichen Rechtsgeschafts 238. 
StaatsangehOrige 85, 151, 152, HUH.

Auslieferung 357 - in der Fremde 
163, 166 - Schutz 166, 167. 

StaatsangehOrigkeit 127, lS3£. - dop
pelte 164 - als Merkmal der feind
lichen Eigenschaft des Eigentiimers 
522 - Erwerb und Verlust 164£. -
juristischer Personen 169 - der See
und Binnenschiffe 169, 301, 521. 

Staatsanleihen 237 A. 2. 
Staatsbank, marokkanische 235. 
Staatsdienstbarkeiten 131, 133£., 238, 

277. 
Staatsfremde 119, 134, 138, 152, 173f., 

237,322 - Abgaben 176, 322, 494-
Abweisung 179 - Ausiibung von 
Handel u. Gewerbe 173, 174, 322 -
Ausweisung 180, 181, 460, 461 - Be
freiung von Abgaben 176 - von 
zwangsweisem Amtsdienst 178 -
Binnenschiffahrt 318 - Einwande
rung 172 - Erwerb von Grundbesitz 
174 - Eisenbahnverkehr 322 -
Fischereiverbot 174 - Fremdenpoli
zei 178f. - Gesellschaften 175 -
Gleichberechtigung 173 - Gleich
steHung im Zivilrecht 175 - im Krie
ge 460 - Kiistenschiffahrt 174 -
Niederlassung 173 - politische Rech
te und Pflichten 176, 177 - Rechts
steHung 173f. - als Schutzgenossen 
237 - Vereine 175 - Wehrbeitrag 
178 - Wehrpflicht 177 - Zulassung 
zur Schiffahrt und Fischerei 322. 

Staatsgebiet 13S£., 282 - Abtretung 
150, 151 - Besetzung und Verwal
tung fremden Staatsgebiets 161£. -
Erwerb und Verlust 149f. - Erweite
rung 140f. - Kiistengewasser 142f. 
- Landgebiet 136f. - Luftraum 140 
- Mandat 163f. - Okkupation 158 f., 
270, 488£. - Umfang 136f. - Ver
pfandung 239, 270, 288 - Wasser
gebiet 138f. 

Staatsgewalt 115f. - Abgrenzung des 
Machtbereichs 127, 238 - AuBere 
Unabhangigkeit 115f. - Autonomie 
128 - Exterritorialitat 124, 135 -
Gebietshoheit 129f. - Gleichberech
tigung 117 - Grundrechte 115f. -
Personalhoheit 135 - .Recht und 
Pflicht des Verkehrs 126 - Staats
servituten 131, 133f., 238, 277 -
Selbstandigkeit und Unabhangigkeit 
118 - Unteilbarkeit 226. 
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Staatsgrenzen 136, 137. 
Staatshaupt 16, 183, 184, 187f., 471 -

Befreiung von Steuern und Abgaben 
189 - Begleitung 188 - Beschran
kungen 187, 242, 255 - in Diensten 
eines fremden Staates 188 - Ex· 
emtion von dessen Gerichtsbarkeit 
189 - Exterritorialitat 126, 135, 
187f. - Familienmitglieder 188, 471 
- geisteskrankes 242 - Gerichts
barkeit iiber sein Gefolge 189 -
Inkognitoreise 188 - Kriegsgefan 
genschaft 246, 471 - Legitimitat 187 
- Rechtsstellung 187 - Regierungs
geschafte im Auslande 189 - Unan
tastbarkeit 188 - Unbetretbarkeit 
der Wohnung 188 - Unterwerfung 
unter fremde Gerichtsbarkeit 189 -
Verkehr 189 - Vertretungsbefugnis 
183, 184, 187, 242 - Willenser
klarung 242, 255. 

Staatslandgebiet 136f. 
Staatsnotwendigkeit 285. 
Staatsrecht, internationales 340. 
Staatsschiffe 135 u. A. 16, 147, 148. 
Staatsschulden 277, 278, 279, 443. 
Staatsservituten 131, 133f., 238, 277. 
Staatsstreich 187. 
Staatsteile 89 - als Vertragspartei 249. 
Staatsvermogen 495. 
Staatsvertrage s. Vertrage. 
Staatsvolk 163f. - Begriff und Umfang 

163 - Indigenat, volkerrechtliches 
169 -- ,Turistische Personen 169 -
Schutzgewalt des Staates 166 - See
und Binnenschiffe 169 - Staatsan
gehiirigkeit 163f. 

Staatswassergebiet 138f. 
Staffelfahrt 174. 
Stambul46. 
Standige Agenten 185 - Vergleichs

kommission 414 - Versammlung 217 
- Verwaltungsamter 227. 

Standiger AusschuB des Reichstags fiir 
auswartige Angelegenheiten 186 -
Internationaler Gerichtshof 15 A. 2, 
219, 263, 482f. - Schiedshof 135, 
217, 428f., 432 - Verwaltungsrat 
des Schiedshofs 218. 

Standiger internationaler Gerichtshof 
15 A. 2, 219, 263, 432f. - amtl. 
Sprache 436 - Besetzung 434 -
Einlassungspflicht 435 - Entwurf 
433 - Errichtung 432 - Gutachten 
434, 437 - Kosten 437 - Mitglied
schaft 433 - Parteien 434 - Praxis 
437 - Rechtsgrundlage 436 - Re
vision 436 - Verfahren 436 - Ver
fassung 433f. - Veroffentlichungen 

437 A. 8 - Zulassung fUr Nichtmit
glieder des Volkerbundes 437, 438 -
Zustandigkeit 435. 

Standiges Bureau des Schiedshofs 218. 
Statutenkollision 128, 237, 341. 
Steinblockade 512. 
Stellenvermittelungsbureau 375. 
Stephan (Generalpostmeister) 328. 
Stettin, Ingolstadt, Passau 282 A. 6. 
Steuergemeinschaften 341. 
Steuern 494. 
Stiller Ozean 132. 
Stillschweigen 151, 160, 241, 243. 
Stimmeneinhelligkeit 216. 
Stimmgabel (Vertrag) 329. 
Stoppage in transitu 523. 
Strafanstaltserzeugnisse 323 A. 5. 
Strafbare Handlungen gegen befreun-

dete Staaten 279. 
Strafen 494 (Okkupation) - im Vers.-

Vertrage 58. 
Strafrecht, internationales 353. 
StraBenkongresse 231. 
Streitigkeiten zwischen Staaten 125, 

412f.; s. a. Genfer Protokoll (1924). 
Streitkrafte 450 - im Landkrieg·468f. 

- im Seekrieg 500f. 
Strome 139, 308f. - internationale 

Strome 308f. - Donau 313f. -
Duero 311 - Elbe 311, 313 - Ems 
311- Kongo 311, 317 - Maas 309-
MemeI 311, 313 - MoIdau 313 -
Mosel 312 - Niemen 311 - Niger 
311, 317 - Oder 311 u. A. 5, 313 -
Po 311 - Pruth 311 - Rhein 309, 
310,311,312, 313-Rio de la Plata 311 
- Schelde 309 - Tajo 311 - Warthe 
311-WeichseI311, 313-Weser 311. 

Suarez 73. 
Subditi temporarii 134. 
Subjugatio 556. 
Subjekte des Volkerrechts 86£. 
Siidafrika 99. . 
Siidafrikanische Republik 90, 104A.12. 
Sudan 35, 68, 105, 130, 2]2. 
Sudan·Abkommen 35 A. 36. 
Siidslawien 7, 90, 91, 102 A. 4. 
Siidsee 113 A. 8. 
Siidwestafrika, Deutsch- 114, 115. 
Suezkanal 28 A.18, 304£., 466, 467. 
Suezkanalkommission 223. 
Sujets mixtes 164. 
Sulina-Arm der Donau 361, 362. 
Sully 407. 
Sund- und Beltzolle 294. 
Suzeranitat 99f. 
Syrien ] 02 A. 4, 112, 113. 
Systematik 79, 112 A. 4, 290, 390, 405. 
Systeme copartageant 21. 
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Tajo 311. 
Talienwan 40. 
Talweg 136. 
Tanganjika-Gebiet 114. 
Tanger 44, Ill, 130 A. 5, 131,232,468 

- Gesundheitsrat 364. 
Tarifstreitigkeiten 323. 
Tatsachen, rechtserhebliche 241 - na

tiirliche 241. 
Tauchboote 500, 505, 506, 515f., 525 

A.14. 
Tauchbootkrieg 515f. 
Telegraphenbureau 228. 
Telegraphenkabel141, 142,330 u. A. 6, 

331, 496, 506, 507. 
Telegraphenverein 329. 
Telegraphenverkehr 329f. 
Telegraphie, drahtlose 141. 
Tenedos 68. 
Territoire flottant 148. 
Territorialgarantie 270, 563 - im Vers. 

Vertrage 63, 563. 
Territorialprinzip 128. 
Territorial waters 142 - jurisdiction 

act 145,736. 
Testament des K6nigs der Belgier 239, 

242 - von Kriegsgefangenen 482. 
Theatre de la guerre 465. 
Thomasius 75. 
Tibet 43, 103 A.I0, 106 A.16. 
Tiefebbe 137. 
Tientsin 28, 106. 
Tierschutz 369. 
Tierkrankheiten 369. 
Tierwelt 370 - in Afrika 371. 
Titanic 368. 
Titelanderung 117. 
Togo 113, 114. 
Tongainseln 103, 212. 
Tonking 35, 213. 
Tonnengehalt der Seeschiffe 302. 
Torpedos 504. 
Traite 248. 
Traite des noirs 385. 
Traitement de la nation la plus favo-

risee 259. 
Transkaukasien 98. 
Transport, internationaler 229, 230. 
Transvaal S. Burenrepubliken, siidafri. 

kanische Republik. 
Treatement, most favored nation 258. 
Trent-Fall 29, 551 A. 9. 
Trianon, Frieden v. (1920) 66, 67. 
Tribunal d'arbitrage 217, 428 - arbi-

tral mixte 236. 
Triepel 77. 
Tripolis 46, 49, 102 A. 4, 150, 212. 
Troppauer KongreB 25. 
TroB 471. 

Truppenk6rper, fremde 182 - auf 
fremdem Staatsgebiet 135, 136. 

Tschecho-Slovakei 7, 55 A. 11, 87, 90, 
448. 

Tubantia-Fall 737. 
Tunis 34 u. A. 32, 103, 211, 225 A. 14. 
Turiner Vertrag llO. 
Tfirkei 4,27,46, 51, 68, 101,209,295-

Aufnahme in das europaische Kon
zert 209 - Aufteilung 102 A. 4 -
gemischte Gerichte 232 - Integritat 
271 - Kapitulationen 69, 209 -
Konsulargerichtsbarkeit 209 - Kor
rektionelle Gerichte 232 - Rechts
berater 69, 211 - Uberwachung der 
Finanzverwaltung 225 - Unabhan
gig 271. 

Vberfremdung 180. 
Ubernahme zur Besetzung und Ver
.. waltung 161. 
Vbernahmevertrage 181. 
Vberseeposten 327. 
Ubertragung des Gesandtschaftsrechts 

192 - der Hoheitsrechte 162 - der 
.. Schutzgewalt 167, 168. 
Ubertritt auf neutrales Gebiet 536. 
Uberwachungsausschiisse des Versailler 

Vertrages 58, 270 u. A. 4, 397, 399, 
402, 567, 568. 

Uferstaat 312, 317, 318 - seine Rech-
te in Kiistengewassern 145, 146. 

Uferstaatenkommission 223, 312, 314. 
Ukraine 52, 98. 
Ullmann 76. 
Ultima ratio 445. 
Ultimatum 458. 
Umbildung der Staatenkarte durch den 

Weltkrieg 90. 
Umfang des Staatsgebiets 136f. - der 

V6lkerrechtsgemeinschaft 3f. 
Umgestaltung von Staatengebilden 274. 
Umstandsklausel 286, 456. 
Umwandlung von Handelsschiffen 501. 
Unabhangigkeit nach auBen 118f. -

nach innen 127£. 
Unbilligkeit 438, 439. 
Undesirable strangers 179. 
Unfrei Schiff, unfrei Gut 545. 
Unfreundliche Handlung 92, 281, 416. 
Ungarn 67. 
Unionen 36, 227£.,401. 
Union douaniere 324 - generale des 

Postes 327 - geodesique 379 -
internationale pour la publication des 
traites 379 - interparlamentarische 
408 u. A. 6 - parlamentaire 19 -
postale universelle 327 - telegra
phique universelle 329. 
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Unionsverfassung der Vereinigten Staa-
ten v. A. 14 u. A. 23. 

Untergang des Staates 89, 273. 
Unterhiindler 250. 
Unterjochung 556. 
Unterlassung, schuldhafte 282. 
Unterseeboote 500, 505, 506, 515f., 

525 A. 14. 
Unterseebootsfallen 504. 
Unterseeische Kontaktminen 503, 504. 

- Kabel 141, 142, 330 u. A. 6, 331, 
496, 506, 507. 

UntersuchungsausschuB fiir Arbeiter
schutz 383. 

Untersuchungskommissionen 412. 
Unterstiitzung, neutralitatswidrige 523, 

537, 550f. 
UntertunnelungdesXrmelkanals141,499. 
Unterzeichnung von Vertragen 252f. 
Unverletzlichkeit der diplomatischen 

Vertreter 185, 198 - der Mitglieder 
des standigen internationalen Ge
richtshofes 434 - des standigen 
Schiedshofs 135 - von Personen und 
Sachen im Kriege 135 A. 15 - des 
Privateigentums im Landkrieg 495, 
518 - von Postsendungen 523, 524-
s. a. Befriedung? Exterritorialitat, 
Volkerbund. 

Unziichtige Veroffentlichungen 376. 
Urandi 114. 
Urga 105. 
Urheberrecht 343f. 
Urjanchai 105. 
Urkunden 342, 343. 
Ursachen des Weltkrieges 50f. 
Ursprungszeugnisse 323. 
Utrechter Frieden 2l. 
U tschiali, Vertrag v. 34. 

Vasallitat 100. 
Vattel 75. 
Venedig, Sanitatskonventionen 361, 

362, 363. 
Venezuela 99, 121 A. 14. 
Venizelos, Kriegserklarung 448. 
Veranderung der Regierungsform 92, 

196 - der Verfassung 265, 275. 
Verankerte Schiffe in Kiistengewassern 

145, 146. 
Verbindlichkeit des Vertrages 255. 
Verbrecher, Auslieferung 138. 
Verbrecherkolonien 132. 
Verbiindete (Kriegfiihrung) 449. 
Verdachtige Schiffe 385, 387. 
Vereinbarung 17 - volkerrechtliche 9. 
Vereinigte Staaten v. Amerika 3, 36, 

51, 98, 120, 121, 172, 250, 515 A. 9 
- Frieden mit Deutschland (1921) 56. 

Vereinigte Niederlande 98. 
Verfassung s. Reichsverfassung, Volker-

bund. . 
Verfassungsform, Anderung 265, 275. 
Vergeltung 182, 267 A. 17, 438, 439 -

im Weltkriege 456, 457. 
Vergleichskommission, standige 414. 
Vergleichsrat, standiger 414. 
Vergleichsverfahren 414, 415. 
Vergniigungsjacht 169. 
Verhiitung des Krieges 405f. 
Verification du pavilion 298. 
Verjahrung 24l. 
Verkehr der Staaten 126, 18S£. 
Verkehrsanstalten 327f. - Eisenbahn-

verkehr 332 - Fernsprechverkehr 
332. - Kraftwagenverkehr 336 -
Luftfahrt 336 - Postverkehr 327 -
Telegraphenverkehr 329. 

Verkehrsfreiheit 170f. 
Verkehrskonferenzen zu Genf und Bar

celona siehe dort. 
Verletzung des Kriegsrechts 455, 456 -

der Neutralitat 537£. - des Volker
rechts 279f., 439, 440. 

Verlust von Gebiet und Gebietshoheit 
149f. - der StaatsangehOrigkeit 164f_ 

Vermittlung 119, 415, 416, 417, 422 -
der Neutralen 534 - des Volker
bun des 417 f. 

Vermittelungskommission, standige 414. 
Veroffentlichung der Vertrage 256, 379 

- der Zolltarife 229, 325, 379. 
Verona, KongreB zu 25. 
Verpfandung von Staatseinnahmen 269 

- von Staatsgebiet 239, 270, 288, 
s. a. Dawesplan. 

Versagung des Rechtsschutzes 440. 
Versailler Frieden v. 1783: 23 

Praliminarfrieden 29. 
Versailler Vertrag v. 28. 6. 1919: 52f., 

558f. - s. a. Artikelverzeichnis unten 
- Annahme und Unterzeichnung 55-
Anderungen und Erganzungen 69 -
Aufnahme der wirtschaftlichen Be
ziehungen 563f. - Ausgleichsver
fahren 565 - Auslegun~ 64 - Aus
schiisse: militarische Uberwachung 
567, 568; Rheinland 567; Saargebiet 
566; im iibrigen 58, 270 u. A. 4, 397, 
399, 402, 568 - Belgien u. Luxem
burg 65 - Besetzung der Rheinlande 
63 - Biirgschaften fiir die Durchfiih
rung des Vertrages 63 - Danzig 67 -
Entwurf 54 - Fristenlauf 55 - Ge
bietsabtretungen 56 - gemischte 
Schiedsgerichte 235, 566 - Haupt
machte 54 - Inhaltsangabe 56f. -
Inkrafttreten 55, 63 - Kolonien 57-
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Kriegsgefangene und Grabstatten 58, 
566 - Kriegsentschadigung 59f., 559 
- Materialien 64-Meistbegiinstigung 
der Verbandsmachte 62 - milita
rische Bestimmungen,.58, 567, 568 -
Oberschlesien 56 - Osterreich 57 -
Privatrecht, internationales 564f. -
Ratifikation 55, 254 - Reparationen 
59£., 63, 560£. - Reparationskom
mission 58 A. 15, 60, 66 A. 32a, 263 
A. 9, 278, 562, 566 - Saargebiet 57 -
Sachlieferungen 56 - Sanktionen 71, 
441 A. 5, 442 - Schuldbekenntnis 59, 
560 - Staatsschulden 278 - Staats
vertrage 563 - Strafbestimmungen 
gegen den Deutschen Kaiser und an
dere Personen wegen VerstoBes gegen 
di.e Gesetze und Gebrauche des Krie
ges 58 - Territorialgarantie 63, 563 
- Vertragsparteien 6 A. 11, 52, 55, 56 
- Vierzehn Punkte Wilsons 53 -
seine KongreBreden 52, 53, 57 -
Volksabstimmungen 56, 154 - VoU
streckung durch den V olkerbund 402-
Vorbereitung und Notenwechsel 54, 
55 - WasserstraBen 62, 63 - und 
Wiener KongreBakte 64 - Wirt
schaftskrieg 564. 

Artikelverzeichnis: 
Art. 1 : 392, 393, 394 A. 12a, 395, 410; 
Art. 2: 155, 395; Art. 3: 397; Art. 4: 
118 A.6, 392, 396; Art. 5: 57, 391 
A.5, 395; Art. 6: 392, 403; Art. 7: 
185, 189, 395; Art. 8: 397, 398, 409; 
Art. 11 : 56, 397, 398 u. A.17, 417, 
420; Art. 12: 399, 418, 419, 426, 429, 
430; Art. 13: 263, 419, 426,429,430; 
Art. 14: 219, 396,402,419,433, 434; 
Art. 15: 398, 417, 418, 419, 426; 
Art. 16: 109, 288, 392, 394 A. 12a, 
395,417,418,419,420,430,442,464 
A.I0; Art. 17: 393, 397, 398, 399, 
419,426,429; Art. 18: 257, 380, 401; 
Art. 19: 268; Art. 20: 268; Art. 21: 
109,122 A. 15, 397; Art. 22: 57, Ill, 
113 u. A.6, 115, 123, 163, 374, 395 
A. 12a. 397, 400, 452, 476 A.12; 
Art. 23: 291 A. 1, 309, 397, 399, 400; 
Art. 24: 227, 397, 401; Art. 25: 400; 
Art. 26: 392 u. A. 8, 395, 398; Art. 30: 
136 A.2; Art. 31: 65, 259; Art. 32: 
130; Art. 34: 154; Art. 35: 568; 
Art. 37: 157; Art. 40: 65, 259, 324; 
Art. 41: 259; Art. 42: 63, ] 32, 563; 
Art. 43: 63, 563; Art. 44: 63, 563 ; 
Art. 45: 62; Art. 48: 568; Art. 49: 
567; Art. 50: 132, 154, 324; Art. 66: 
136 A. 2; Art. 77: 429; Art. 78: 559; 
Art. 79: 152 A.7; Art. 80: 57; 

Art. 83: 568; Art. 85: 157; Art. 86: 
375; Art. 87: 568; Art. 88: 154,568; 
Art. 89: 132; Art. 91: 157; Art. 93: 
375; Art. 95,96: 154, 568; Art. 97: 
56, 136 A. 2, 313, 568; Art. 98: 559; 
Art. 99: 113, 118 A. 6, 130, 157,259; 
Art. 100: 113, 118 A. 6; Art. 101: 568; 
Art. 102: 102, 113; Art. 104: 103, 168 
A. 8, 324; Art. 10.6: 157; Art. 109: 
154, 259, 568; Art. 111: 568; Art. 113: 
157; Art. 116: 60 A. 21,259; Art. 117: 
63; Art. 118: 57, 259; Art. 119: 57, 
113 u. A.6, 118 A. 6; Art. 120:113; 
Art. 122: 113; Art. 126: 259, 367, 374 
A.5, 377; Art. 127: 113; Art. 128: 
41A. 47, 201; Art. 130: 201; Art. 132: 
172; Art. 135: 213; Art. 138: 105; 
Art. 141: 169; Art. 142: 103, 212; 
Art. 143: 103, 169; Art. 144: 103; 
Art. 145: 103; Art. 146: 103; Art. 
147: 105; Art. 148: 224 A. 10, Art. 
149: 212, 235 A.8; Art. 150: 323; 
Art. 151: 225; Art. 152: 224 A. 10, 
304 A. 3; Art. 155: 58, 259; Art. 156: 
163,330 A. 6; Art. 159: 409; Art. 170 : 
322; Art. 171 : 475 A. 9; Art. 172: 475 
A.I0; Art. 180: 58; Art. 181: 475 
A. 9, 505; Art. 188: 505; Art. 191 : 
505; Art. 195 : 307; Art. 197: 564; 
Art. 198: 451 A. 8,475 A. 9; Art. 200: 
337 A. 21; Art. 201: 564; Art. 203: 
58, 118 A. 6, 270 A. 4, 399, 567; 
Art. 205: 568: Art. 207: 568; Art. 
208: 567; Art. 213: 397, 399, 568; 
Art. 215: 568; Art. 218: 559; Art. 
220: 558; Art. 221: 558; Art. 222: 
558, 568; Art. 225: 126 A. 24, 506, 
568; Art. 227: 58, 559; Art. 228: 58 
A.14, 123, 357, 559; Art.231: 47, 
59, 123, 560; Art. 232: 60; Art. 233 
61; Art. 238: 59; Art. 240: 566; 
Art.244, 245/246, 247: 60, 61, 62, 
118 A. 6, 263, 287,330 A. 6,443,481, 
497, 562, 563, 566; Art. 248: 62 ; 
Art. 249: 59; Art. 254: 278; Art. 255 : 
278; Art. 256: 59; Al·t. 257: 278; 
Art. 258: 564; Art. 260: 58,450 A. 6, 
564; Art. 264: 261, 322; Art. 268: 259; 
Art. 271: 261, 322, 464 A. 10; Art. 
273: 301; Art. 274: 344; Art. 275: 
345 A. 5; Art. 276: 62, 126 A. 24, 
173, 261, 322, 464 A. 10; Art. 277: 
173; Art. 278: 157 A.20; Art. 279: 
126 A. 24, 204, 558. Art. 280: 
322; Art. 281: 124 A. 21; Art. 282: 
268 A. 20, 325, 326, 336, 339, 
346, 352, 360 A. 2,371, 372, 380, 
510, 558; Art. 282/287: 17, 268; 
Art. 286: 344; Art. 289: 268; Art. 
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290: 4 A: 5, 171, 359; Art. 291: 261; 
Art. 292: 564; Art. 293: 17,247,564; 
Art. 295: 17, 65, 254, 367; Art. 296: 
59,464 A. 10, 565; Art. 297: 60, 86, 
450 A.6, 464 A. 10, 497 A. 17, 564; 
Art. 298: 60, 344, 464 A. 10, 564. 
Art. 299: 59, 450 A. 6, 464 A. 10, 566; 
Art. 300: 566; Art. 301: 566; Art. 
302: 86,566; Art. 303: 566; Art. 304: 
125 A. 23, 236, 566; Art. 305: 86; 
Art. 306: 566; Art. 306/311 : 344; Art. 
309: 86; Art. 311: 259; Art. 312: 113, 
383 A. 5, 568; Art. 320: 337 A. 21; 
Art. 321: 62; Art. 327: 261, 318; Art. 
328: 259, 322; Art. 328/330: 325; 
Art. 331: 63, 259, 312 A. 9, 314, 317 
u. A.18; Art. 332: . 126 A. 24, 312 
A.8, 464 A.IO; Art.332/337: 311, 
317; Art. 336: 312 A.7, 435; Art. 
337: 312 A.7, 435; Art. 338: 259, 
311,317 u. A. 18; Art. 340/345: 221; 
Art. 343: 311; Art. 345: 311; Art. 346: 
223; Art. 347: 223; Art. 349: 259 u. 
A.3, 311, 316; Art. 350: 317; Art. 
352: 222 A.7, 316; Art. 353: 317; 
Art. 354: 221, 259, 311, 312; Art. 355: 
259; Art. 358: 132,259,313; Art. 360: 
132; Art. 362: 259, 317 A.18; Art. 
363: 325; Art. 365: 322; Art. 366: 
259, 335; Art. 367: 322; Art. 368: 
322; Art. 374: 259, 334; Art. 377: 
259; Art. 379: 291 A. 1, 308 A. 2, 332; 
Art. 380: 63, 182, 259, 308; Art. 381: 
259,261; Art. 382: 308; Art. 380/386: 
307; Art. 384: 308; Art. 385: 308 ; 
Art. 386: 308; Art. 387: 396; Art. 
388: 231; Art. 389: 395; Art. 392: 
231, 396; Art. 393: 396, 398; Art. 395: 
395; Art. 398: 396; Art. 399: 396; 
Art. 406: 396; Art. 407: 17, 396; Art. 
409: 237 A. 3; Art. 412: 396; Art. 
415: 396; Art. 415/420: 537; Art. 422: 
398; Art. 423: 213, 435; Art. 426: 
259, 396; Art. 427: 382, 396; Art. 428: 
443; Art. 428/432: 270, 563; Art. 430: 
286, 443, 563; Art. 432: 567; Art. 
433: 489; Art. 434: 63, 66, 259; Art. 
435: 65, 109, 110 u. A. 6, 134, 467; 
Art. 436: 103; Art. 438: 374, 568; 
Art. 439: 60 A. 20; Art. 440: 527, 558. 

Verschleierte Gebietsabtretung 162. 
Versenkung von Prisen 554. 
Verteidigungskrieg 451. 
Vertrage. volkerrechtliche 247f. - Ab

scWuB 250£. - Adhasion, Akzession 
(Beitritt) 258, 259 - Allbeteiligungs
klausel 258 - Allgemeine 266 - Ar
ten 247, 248 - Aufhebung 263f. -
Ausdehnung 275 - Ausfertigung 251 

u. A. 7 a - Auslegung 261 f. - Be
griff 247, 248 - cIausula rebus sic 
stantibus 247,264£. - Datierung 252 
- ErlOschen 266f., 274, 275 - Ge 
nehmigung 252 - Kiindigung 264, 
265, 275 - im Kriegsfalle 266f. -
zugunsten und zu Lasten Dritter 259 
- Meistbegiinstigungsklausel 259 -
Mitwirkung der Volksvertretung 254f. 
- Nichterfiillung 266 - Ratifikation 
185,242, 252£., 256 - rechtsgescha£t
liche 266 - Riicktritt 266, 280 -
Unterzeichnung 252f. - Verbindlich
keit 254f. - Verkiindigung 256 -
Verletzung 280 - VeroffentIichung 
256,379 - Vertragsfahigkeit 248f.
Weiterbildung 257 - Wiederinkra£t
treten 563 - Wirkung 257f. - Zu
stimmung der gesetzgebenden Fakto
ren 254f. - zweiseitige 266. 

Vertrags£ahigkeit, volkerrechtliche 
248£. 

Vertragsgrenzen, Prinzip der beweg-
lichen 276, 324. 

VertragsschluB, Recht zum 250. 
Vertragswidrigkeit 280. 
Vertretungsbefugnis, volkerrechtliche 

18IH., 242, 255, 256, 281 -- Grund
lagen, staatsrechtliche 183 - Mit
wirkung der Volksvertretung 186, 
254 - Organe 183 - der Gesandten 
196. . 

Verwaltung fremden Staatsgebiets 161, 
491£. 

Verwaltungsgemeinschaften 17 u. A. 
4, 219£., 226f., 341. 

Verwundete 485, 486, 509; s. a. Gen£er 
Konvention. 

Verzicht auf Exterritorialitat 198. 
Vierbund 25, 46. 
Vierzehn Punkte Wilsons 53. 
Vis absoluta 246. 
Visite 387. 
Vizekonsuln 205. 
Vogelschutz 371, 372. 
Volker 86. 
Volkerbund 65, 71, 88, 92, 118, 189,217, 

220 A. 1,227,249,257 A. 18,288,298, 
308, 326, 367, 374, 388£., 409, 414, 
426,429,430,446 - Au£gaben 397f. 
- angeschlossen und eingegliederte 
Organisationen 396 - Ausschiisse 
396 - Besitzstand der MitgIieder 398 
- Bundesexekution 418 - Bundes
sitz 395, 398 - Bundesversammlung 
391 A. 5, 396, 397, 418 - und dauern
de NeutraIitat 109 - Einstimmig
keit seiner Beschliisse 395 - Eintritt 
Deutschlands 394 A.12a, 395 A.13 
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- Entwurf 391 - Fortbildung des 
Volkerrechts 401 - als Friedensge
meinschaft 398, 399 - geistige Zu
sammenarbeit 401 - Geschichtliches 
389f. - humanitare, sanitare, soziale 
und wirtschaftliche Zwecke 399, 400 
- Kosten 403 - Kustenwasserfrage 
143 -als Kulturgemeinschaft 399, 
400 - Mandate s. dort - Minder
heitenschutz 402 - Mitgliedschaft 
393f. - Organe 395f. - Pazifismus 
390, 409, 410 - Rat 396, 397, 398, 
418 - Rechtsnatur 392, 393 -
Rustungsbeschrankung 398 - Sat
zung 391 - Schiedsgerichtsbarkeit 
429, 430, 446 - Sekretariat 396, 398 
- und Staatenbund 393 - Unver
letzlichkeit der Bundesmitglieder und 
ihrer Beauftragten 395, 398 - Ver
fassung 393f. - Vermittehmgsein
richtungen 399, 417f., - diploma
tische Vertreter beim Volkerbund 393 
A. 10 - V ollstreckung des Versailler 
Vertrages 397, 399, 402 - Wilson 
390, 391 u. A. 5 - Zentrale der 
internationalen Unionen 401 - Zu
standigkeit 397 f. 

Volkerbundsakte 12, 391£., s. a. Artikel
nachweis (Art. 1-26) des Versailler 
Vertrages. 

Volkerbundsgedanke 389f. 
Volkerbundsrat 396, 397, 398, 418. 
Volkerbundssatzung 12, 391£.; s. a. 

Volkerbundsakte. 
Volkerbundssekretariat 396, 398. 
Volkerrecht If. - allgemeines 12, 118 

- Begriff 1 £. - deutsche Gesell
schaft fUr VR. 391 - dispositives 
Recht 12 - Fortbildung 401 -
Geschichte 19f. - Kodifikation 18, 
402 - Konventionelles 240 - und 
Landesrecht 13 - Literatur 81£. -
mitteleuropaisches 13 - panameri
kanisches 13 - partikulares 12, U8, 
289 - Quellen 15f. Rechtsnatur 
7 f. - SteHung im Rechtssystem 79 -
Subjekte des VR 85 - Systematik 
80 - Vereinigungen fur Vorarbeiten 
18 - Verhaltnis zum offentlichen 
Recht, zu Privatrecht und Politik 79 
- Wanken und Wiederaufbau des 
VR. 70 - Wissenschaft des VR. 72. 

Volkerrechtlich erhebliche Tatsachen 
241. 

Volkerrechtliche Agenten, Delikte, 
Rechtsverhaltnisse etc., siehe bei den 
einzelnen Materien. 

Volkerrechtsgemeinschaft 2f., 8. 
Volkerrechtsgesellschaften 78. 

Volkerverband 6f. 
Volksabstimmung 153, 154, 155 - im 

Versailler Vertrage 56. 
Volksvertretung 186. 
Volkszahlungen 340. 
Vollmacht 242, 250. 
Vollstreckung 218, 348 des Verso 

Vertrages 397, 399, 402. 
Vorbehalt 258. 
Vorherrschaft der Staaten 117. 
Vormundschaft 350. 

Waffen 322, 410. 
Waffeneinfuhr in Afrika 377 u. A.12, 

378. 
Waffenhandel u. Munitionshandel 400. 
Waffenruhe 464. 
Waffenstillstand 53, 54, 270, 464, 465, 

556. 
Wahlkonsuln 204, 206. 
Wandlung der Friedensvertrage nach 

dem Weltkrieg 69. 
Wanken und Wiederaufbau des Volker

rechts nach dem Weltkriege 70. 
Waren, Ausfuhr, Durchfuhr, Einfuhr 

322 f. - unter feindlicher Flagge 517. 
Warthe 311. 
Washingtoner Abkommen (19U) 344-

Konferenz und Abkommen (1922) 72, 
410,455,499,503 A. 1,517,525 A. 14. 

Wassergebiet 138f., 465, 499 - Be
friedung 466 - Erdraum darunter 
465, 499. 

Wasserscheide 136. 
Watten 137. 
Wechselordnung, Welt- 340. 
Wechselrecht 340, 351. 
Wegnahme von Schiffen und Waren 

522, 523'. 
Weichsel 56, 57, 313, 736. 
Wehrbeitrag 178. 
Wehrpflicht 165, 359. 
Wehrpflicht und Wehrsteuer der 

Staatsfremden 177. 
Wehrpflichtige 165, 359. 
Wei-hai-wei 40. 
WeiBruthenien 98. 
Weiterbildung der Vertrage 257 - des 

Volkerrechts 401. 
Weltkrieg 47f. - AniaB und Verlauf 

50£. - Erganzungsvertrage zu den 
Friedensvertragen 69 - Friedens. 
angebot (1916) 51 - Friedensnote des 
Papstes 51 - Wilsons 51 - Friedens
vertrage zu Berlin 52, Brest-Litowsk 
52, 53, 558, Bukarest 46, 52, 53, 
558 A. 8, mit China 56, St. Germain 
66,67, Lausanne 46,66, S8f., 102 A. 4, 
2U, 224, 559, Neuilly 66, 67, SEmei! 
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66, 67, 102 A. 4, Trianon 66, 67, mit I 

den Vereinigten Staaten v. A. 56, zu 
Versailles siehe Versailler Vertrag -
Kriegserklarungen 50, 51, 459 -
Rheinlandsabkommen 55 A. 8, 59, 
64, 358 A. 10, 489 - Schuldfrage 
47 f. - Ursachen 47 f. - Waffenstill· 
stand 53, 54, 276, 464, 465, 556 -
Wandlung der Friedensvertrage 69-
Wanken und Wiederaufbau des Vol· 
kerrechts 70. 

Weltherrschaft 20. 
Weltpostverein 5, 36, 228, 327 f. 
Weltwechselordnung 340, 351. 
Weser 311. 
Westfalischer Frieden 21. 
Westthrazien 130. 
Widerspruch 243. 
Widerstand des angehaltenen Schiffes 

524 u. A. 12, 553. 
Wiederherstellung des fruheren Zu· 

standes 287. 
Wiener Frieden 29 - Kongre13 24, 64, 

309, 384 - Schlu13akte 24, 244, 309 -
und Versailler Vertrag 64. 

Willensmangel 246. 
Willenserklarung 242f. 
Willktirliche Handlungen 242. 
Wilson 52, 53, 57, 112, 154, 293, 390, 

391 u. A.5, 417. 
Wimbledon·Fall307 A. 7, 436 A. 7, 437. 
Wirtscha£t 319£. - Autonome Handels· 

politik, Handelsvertrage 319 - Ein· 
£uhr, Durchfuhr, Ausfuhr 322 -
Internationale Handelsstatistik 326 
- Produktion betref£ende Vertrage 
(Brusseler Zuckerkonvention) 325 -
Schiedsgerichtsklausel 323 - Ver· 
Of£entlichung der Zolltarife 325 
Zollverbande 324. 

Wirtscha£tliche Boykottierung 557 -
Erschlie13ung 160. 

Wirtschaftlicher Zwang 419. 
Wirtschaftskrieg 65, 236, 319, 442, 462, 

463 u. A. 10, 564. 
Wirtschaftskonferenz, Pariser 319. 
Wismar (Verpfandung) 239. 
Wissenschaft des Volkerrechts 72. 
Wohnsitz 152, 156. 
Wolff (Christian) 75. 

Xenelasie 460. 

Yap, Insel 144 A. 9. 

Zanzibar 5, 104, 212, 215, 229, 387. 
Zappa.Fall 124 A. 22. 
Zeigen der Flagge 505. 
Zeit (rechtserhebl. Tatsache) 241. 
Zeitungsberichterstatter 471. 
Zensurfreiheit (Gesandter) 202. 
Zentrale der internationalen Unionen 

(Volkerbund) 401. 
Zeremonialgesandte 191. 
Zeremoniell, Land· und See· 123. 
Zerstorung feindlicher Handelsschiffe 

525, 553, 554 - neutraler Schiffe 
554, 555. 

Zertifikat 302. 
Zession 277. 
Zirkularnoten 244 A. 11. 
Zitelmann 77. 
ZivilgE:lfangene 461, 481. 
Zivilproze13 176, 347f. 
Zollanschlu13 und .ausschlu13 324. 
Zollgeeinte Gebiete 324. 
Zollkartell 323. 
Zollkrieg 439. 
Zollkutter 148. 
Zollpersonal, schweizerisches 186. 
Zollpolizei 145. 
Zolltarif, deutscher 37. 
Zolltarife, Veroffentlichung 229,325,379. 
Zolltarifgesetz 320, 429. 
Zollverbande 324. 
Zollverein 4, 26, 324. 
Zouch 1, 74. 
Zuckerkommission 230, 326. 
Zuckerkonvention, Brusseler 325 -

Pariser 325 A. 10. 
Zuckervertrag 325, 326. 
Zulassung von Konsuln 204. 
Zusammensto13 von Schiffen 17, 145. 

302, 352. 
Zustellung (Rechtshilfe) 347. 
Zustellung der Passe 196. 
Zwang bei Willenserklarung 246, 557. 
Zwangsgewalt 126f., 216. 
Zwangswirkungen (Delikt) 288. 
Zweckverbande 219£., 227f. 
Zweibund 34. 
Zwischenstaatliches Recht 79. 
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