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Glossar und Abkürzungsverzeichnis 

AA Auswärtiges Amt 
advocacy Konzept der 'Anwaltschaft' der Hilfsorganisationen für die Betroffenen, die sich be-

mühen, ihnen eine Stimme zu verschaffen und zu ihrem Recht  zu verhelfen 
AFOR Albanian Force (NATO-Truppen in Albanien) 
AICF Action International Contre la Faim (französische NGO) 
Anm. Anmerkung 
ARCI italienische NGO 
ARD Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 

Deutschland; ('Erstes Deutsches Fernsehen') 
Art. Artikel 
A.S. Andreas Seebacher: Hinweis auf den Verfasser dieser Arbeit bei Quellenangaben, bei 

Ergänzungen zu Zitaten u. dgl. 
ASB Arbeiter-Samariter-Bund (deutsche NGO) 
ASF Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (deutsche NGO) 
 

B&H Bosnien und Herzegowina 
Bd. Band 
beneficiary Hilfsempfänger, Nutznießer 
BGS Bundesgrenzschutz 
BiH Bosnia i Hercegovina (Bosnien und Herzegowina) 
BMI Bundesministerium/ Bundesminister des Inneren 
BMVg Bundesministerium/ Bundesminister der Verteidigung 
BMZ Bundesministerium/ Bundesminister f. wirtschaftliche Zusammenarbeit u. Entwicklung 
BNN Badische Neueste Nachrichten 
Brundtland- 'Our Common Future', 1987 veröffentlichter Bericht der 1983 unter Gro Harlem Brundt- 
 Bericht  land eingesetzten World Commission on Environment and Development der Vereinten 

Nationen 
BSP Bruttosozialprodukt 
Bsp. Beispiel(e) 
BuH Bosnien und Herzegowina 
 

Cap Anamur Komitee Cap Anamur Deutsche Not-Ärzte e.V. (deutsche NGO) 
CARE Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (US-amerikanische NGO, 1946 als 

'Cooperative for American Relief to Everywhere' gegründet)  
CIMIC Civil-military Cooperation (zivil-militärische Kooperation; Aufgabenfeld heutiger 

Armeen)  
CLAS City Link Amsterdam–Sarajevo (niederländische NGO) 
codes of conduct Verhaltenskodex; hier: Regeln für den Umgang mit Betroffenen im Rahmen humani-

tärer Hilfe 
commodification s. unter 'Kommodifizierung' 
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DoR Direction of Reconstruction (Wiederaufbaubüro der Stadtverwaltung Mostar [Ost]) 
DP Displaced Person; Vertriebener/ Vertriebene 
dpa Deutsche Presseagentur 
DRC Danish Refugee Council (dänische NGO) 
DRK Deutsches Rotes Kreuz (NGO) 
DSE Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung 
 

earmarking Festlegung einer bestimmten Adressatengruppe 
EC European Commission (Europäische Kommission) 
ECHO European Community Humanitarian Office (Büro für Humanitäre Hilfe der Europäi-

schen Gemeinschaft) 
ecodevelopment Strategie umweltgerechter Entwicklung im Rahmen des UN-Entwicklungsprogramms 

(UNEP) 
enabling approach Ansatz, der Hilfsempfänger zur Eigeninitiative befähigt 
EL Entwicklungsland, -länder 
ERP European Recovery Programme; US-Wiederaufbauhilfe für Europa nach dem Zweiten 

Weltkrieg, vulgo 'Marshall-Plan', am 3. April 1948 von Truman unterzeichnet 
EU European Union (Europäische Union) 
EUAM European Union Administration of Mostar (Europäische Union Verwaltung v. Mostar) 
 

f folgend (Seite, Jahr, ...) 
ff folgende (Seiten, Jahre, ...) 
FAO Food and Agricultural Organization of the United Nations (Ernährungs- und Landwirt-

schaftsorganisation der Vereinten Nationen) 
FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Föderation Eine der beiden sog. 'Entitäten' des neuen Staates Bosnien und Herzegowina: gebildet 

aus den von muslimischen bzw. kroatischen Bosniern kontrollierten Gebietschaften; 
(s. a. 'RS'). 

FR Frankfurter Rundschau 
FRY Former Republic of Yugoslavia  
FYROM Former Yugoslav Republic of Macedonia 
 

GARIOA Government Appropriations for Relief in Occupied Areas (US-amerikanische und briti-
sche staatliche Hilfsgüterlieferungen für Deutschland nach 1945) 

Gemeinsame auch: Joint Police (die in Mostar unter Vermittlung der EUAM eingerichtete Polizei für 
 Polizei  die Gesamtstadt Mostar, die paritätisch mit Beamten beider Seiten und WEU-Polizisten 

besetzt war) 
gender …  geschlechtsspezifisch …   
GO — [RO] Governmental Organisation — [Regierungsorganisation] 
GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
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HDZ Hrvatska Demokratićna Zajednica ('Kroatische Demokratische Gemeinschaft'; politische 
Partei in BuH) 

Help deutsche NGO 
Hg. Herausgeber 
Hilfswerk Austria österreichische NGO 
HPN Humanitarian Practice Network (britisches Netzwerk zur Verbreitung von Informatio-

nen über Belange der humanitären Hilfe; früher: RRN) 
HQ Hauptquartier (Leitung, Zentrale) 
HR-BH 'Kroatische Republik Herceg-Bosna' (Hrvatska Republika Herceg-Bosna; provisorischer 

Parastaat in BuH) 
HVO Hrvatski Vijeće Obrane (Kroatischer Rat für Verteidigung) 
 

IBRD International Bank for Reconstruction and Development (Internationale Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung/ vulgo 'Weltbank') 

ICG International Crisis Group (internationale NGO) 
ICRC International Committee of the Red Cross and Red Crescent (Internationales Komitee 

des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes; erste Gründung 1863/64, danach welt-
weite Verbreitung) 

ICS Italian Consortium of Solidarity (italienische NGO) 
IFOR Implementation Force (UN-Truppen in Bosnien und Herzegowina) 
IFRC International Foundation of Red Cross & Red Crescent (Rotes Kreuz & Roter Halb-

mond) 
IGO International Governmental Organisation 
IL Industrieland, -länder 
ILO International Labour Organisation (ILO; seit 1946 eine Sonderorganisation der UN) 
IMG International Management Group (internationale Organisation in BuH) 
INGO International Non-governmental Organisation (Internationale Nicht-Regierungsorgani-

sation) 
institution building Aufbau funktionierender (Verwaltungs-)Strukturen 
Internationales Das 1919 gegründete Internationale Arbeitsamt ist das Ständige Sekretariat (Dienstsitz) 
 Arbeitsamt der International Labour Organisation (s. ILO) 
IOM Internationale Organisation für Migration (International Organisation for Migration) 
IRC International Rescue Committee (1933 in den USA gegründete NGO) 
ISF Ingenieros sin Fronteras (Ingenieure ohne Grenzen; spanische NGO) 
 

Jhdt. Jahrhundert 
JNA Jugoslavenska Narodna Armija (Jugoslawische Volksarmee) 
 

Kap. Kapitel 
Kat. Kategorie 
KFOR Kosovo Force (NATO-Truppen unter UN-Mandat im Kosovo) 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
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Kommodifizierung Versilbern einer an Objekten im eigenen Besitz erfolgten Wertsteigerung durch Verkauf 
der Objekte (Gebäude, Parzellen, Wohnrecht etc.) 

KOMOS Stadtbetriebe in Ost-Mostar 
Kontaktgruppe Internationales politisches Beratungsgremium über den Bosnienkonflikt; die Mitglieds-

staaten waren: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien (erst 
später), Rußland, USA. 

KVM Kosovo Verification Mission (Beobachtermission der OSZE im Auftrag der UN) 
 

life lines wichtige Versorgungswege und -stränge (Straßen, Wasserleitungen etc.) 
 

Mahala in Mostar übliche Bezeichnung für einen Stadtteil im historischen Siedlungsgebiet 
man-made von Menschenhand gemacht, vom Mensch verursacht, anthropogen 
Marshall-Plan s. ERP 
MC/SEA Mercy Corps/ Scottish European Aid (US-amerikanisch/ schottische NGO) 
MDM Médicos del Mundo (spanische NGO) 
MoU Memorandum of Understanding (Einverständniserklärung) 
MPDL Movimiento para la Paz, el Desarme y la Libertad (spanische NGO) 
MSF Médecins sans Frontières (Ärzte ohne Grenzen; franco-belgische NGO) 
MZC Mujeres en Zona de Conflicto (spanische NGO) 
 

NGO Non-governmental Organisation (Nicht-Regierungsorganisation, NRO); (national oder 
supranational organisierte zivilgesellschaftiche Gruppierungen, die Dienstleistungen an-
bieten, die weder der Markt noch der Staat bereithalten können) 

NIC Newly Industrialised Country, Schwellenland; Staat auf dem Sprung vom EL zum IL 
NOHA Network on Humanitarian Assistance (europäischer Universitätsverbund für Post-

graduiertenstudiengänge im Bereich humanitärer Hilfe; beteiligt: B, D, E, F, UK) 
N.N. (1.) nomen nominandum (unbekannter Name) — (2.) Normalnull 
NPA Norwegian People's Aid (norwegische NGO, 1939 gegründet) 
NPO Non-Profit Organisation 
 

o. A. ohne Autorenangabe 
o. J. ohne Jahresangabe 
o. M. ohne Maßstab 
o. O. ohne Ortsangabe 
o. Vlg. ohne Verlagsangabe 
OAU Organization for African Unity (Organisation für Afrikanische Einheit) 
ODA Overseas Development Agency (britische GO; heute: DfID, Department for Inter-

national Development) 
ODPR Office for Displaced Persons and Refugees (für Flüchtlinge und Vertriebene zuständige 

Behörde in Kroatien) 
OHR Office of the High Representative (Büro des Hohen Repräsentanten der UN in BuH) 
opština bosnischer/ kroatischer Begriff für 'Gemeinde'; in Mostar: Stadt- plus Landkreis 
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OSEM Office of the Special Envoy (Nachfolgeinstitution der EUAM in Mostar)  
OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (auch OSCE) 
OXFAM Oxford Committee for Famine Relief (britische NGO, gegründet 1942) 
P Punkt, Punkte 
p. Seite (pagina) 
pp. mehrere Seiten 
PARKOVI Stadtbetriebe in West-Mostar (vor dem Krieg allein für Parks zuständig) 
PIU Project Implementation Unit (GO der bosnisch-herzegowinischen Regierung, die ab 

1996 Hilfsprojekte abwickelte, die mit internationalen Hilfsgeldern finanziert waren) 
polje dieses bosnische/ kroatische/ serbische Wort für 'Ebene' bezeichnet fruchtbare Talauen 

im Karstgebiet Jugoslawiens 
PSF Pharmaciens sans Frontières (französische und internat. NGO; PSF CI: PSF Comité 

International) 
PTBS post-traumatische Belastungsstörung 
 

QUANGO Quasi Autonomous Non-governmental Organisation (NGO mit extrem hohem Anteil an 
Fremdfinanzierung durch einen staatlichen Geldgeber) 

 

refoulement (aus dem Franz.), meint das Zurückweisen von Flüchtlingen an der Grenze oder das 
Verjagen von Asylsuchenden über die eigene Grenze; nach der Genfer Flüchtlings-
konvention verboten 

Republika Srpska 'Serbische Republik' (eine der beiden sog. 'Entitäten' des neuen Staates Bosnien und 
Herzegowina; s. a. 'Föderation') 

RS siehe 'Republika Srpska' 
 

Save the Children britische NGO, 1919 gegründet 
SBS Strategiebaustein (ausführlich hierzu s. Kapitel 3) 
SDA Stranka Demokratske Akcije ('Partei der Demokratischen Aktion'; politische Partei in 

BuH) 
SDR Swiss Disaster Relief (siehe SKH) 
SFOR Stabilisation Force (UN-Truppen in Bosnien und Herzegowina) 
SFRJ Socialistićna Federativna Republika Jugoslavije (Sozialistische Bundesrepublik Jugo-

slawien) 
SHL Schüler helfen Leben (deutsche NGO) 
SI soziale Infrastruktur: Schulen, Bibliotheken, Kindergärten, Krankenhäuser u. dgl. 
SKH Schweizerisches Katastrophenhilfekorps (auch: SDR/ Swiss Disaster Relief;  

schweizerische humanitäre Regierungsorganisation) 
StZ Stuttgarter Zeitung 
sustainability Nachhaltigkeit, Dauerhaftigkeit 
SWR Südwestrundfunk 
SZ Süddeutsche Zeitung 
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Tab. Tabelle 
take-off country Schwellenland; Staat auf dem Sprung vom EL zum IL (vgl.: NIC) 
THW (Bundesanstalt) Technisches Hilfswerk 
TI technische Infrastruktur: Straßen, Brücken, Rohrleitungsnetze, Kabelnetze u. dgl. 
Trickle-down-Effekt   'Sickereffekt'; Annahme, daß Leistungen, die einer höheren sozialen Schicht eines 

Staates zugute kommen, zeitverzögert auch den unteren Schichten nützen 
tripartite contract Dreiecksvertrag, Vertrag zwischen drei Vertragsparteien 
TWA Trinkwasseraufbereitungsanlage (Gerät zur Herstellung von Trinkwasser aus Wasser-

vorräten, die sich unbehandelt nicht zum Verzehr eignen) 
 

UMCOR United Methodist Committee On Relief (US-amerikanische NGO) 
UN United Nations (Vereinte Nationen) 
UNDRO United Nations Disaster Relief Co-Ordinator (Koordinator für Katastrophenhilfe der 

Vereinten Nationen; heute: UNDHA) 
UNDHA United Nations Department for Humanitarian Affairs (Abteilung für Humanitäre An-

gelegenheiten der Vereinten Nationen; früher: UNDRO) 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation für Er-

ziehung, Wissenschaft und Kultur der Vereinten Nationen) 
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (Hochkommissar der Vereinten Natio-

nen für Flüchtlinge) 
UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund (internationaler UN-Kinder-

hilfsfonds) 
UNMIK United Nations Mission in Kosovo (Mission der Vereinten Nationen im Kosovo) 
UNPROFOR United Nations Protection Force (UN-Truppen in Bosnien und Herzegowina) 
Unterkap. Unterkapitel 
upgrading Ausbau oder Nachrüstung bestehender Strukturen; Wohnumfeldverbesserungen 
URD Urgence–Réhabilitation–Développement (Gruppe französischer NGO)  
USCR U.S. Committee for Refugees (US-amerikanische NGO) 
 

visibility Sichtbarkeit, Wahrnehmbarkeit 
Vol. Volume (Band) 
vulnerability Verletzbarkeit, Anfälligkeit einer Population für direkte und indirekte Desasterfolgen, 

ibs. für die Gefahren, die ihre eigenen Abwehrkräfte übersteigen 
 

WB The World Bank (Weltbank) 
WDC War Damage Commission (Kommission zur Taxierung der Kriegsschäden der Stadt-

verwaltung Mostar [Ost]) 
WEU Westeuropäische Union (europ. Beistandspakt innerhalb der NATO; in Mostar aktiv: 

WEU-Polizei) 
WHO World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation) 
Winterisierung Winterfestmachung, eingedeutscht zu engl. 'winterisation'; (A.S.) 
 

ZDF Zweites Deutsches Fernsehen 
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Q044: EU (A.L., J.S.: genauer?, Europäischer Rechnungshof?), Bericht von November 1995: "EUAM Audit 
1995 — Summary of Findings by Transaction", (S:\COURANT\MOSTAR\RECONSTR\0448FIC1.WPD 
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Q093: Komitee Cap Anamur, Konrad-Adenauer Stiftung (Büro Sarajevo); Datensatz von Dezember 1998: 
"Dachprojekt", zur Anzahl zu reparierender Dächer in ganz Bosnien und Herzegowina (nach Gemein-
den). 

Q094: Koschnick, Hans (EUAM); Schriftsatz v. Juli 1995: "The EU Administration of Mostar — a balance 
after one year", Halbzeitbilanz der EUAM im Juli 1995. 

Q095: Koschnick, Hans (EUAM): Brief an die Bürgermeister von Ost- und West-Mostar zum Wiederaufbau 
in der Stadt, Mostar, 26.7.1996. 
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Q096: Koschnick, Hans (EUAM); Brief an den Bürgermeister von Ost-Mostar (S. Oručević) vom 14.9.1995 
(EUAM 1/7): zu Obstruktionen Ost-Mostars, die den Wiederaufbauprozeß stören. 

Q097: Koschnick, Hans (EUAM); Brief an den Bürgermeister von Ost-Mostar (S. Oručević) vom 15.9.1995 
(EUAM 11/32; Reconstr\thw.2): über das Programm zur Reparatur leicht beschädigter Wohnhäuser; über 
die Rolle des THW bei der Realisierung von Sonderprojekten mit zusätzlichen, dem Administrator an-
vertrauten Hilfsgeldern. 

Q098: Koschnick, Hans (EUAM); Rede vom 26.2.1996: "Contribution to the Meeting of the EU Minister 
Council on 26 February 1996 in Brussels", Redebeitrag Koschnicks zur Sitzung des EU-Ministerrates. 

Q099: Koschnick, Hans (EUAM); Brief an EUAM-Abteilungen vom 21.3.(?)1996: "Statement on the Fede-
ration of Bosnia and Hercegovina — Geneva, 18 March, 1996", Abschlußerklärung der Konferenz von 
Genf zur Föderation von Bosnien und Herzegovina. 

Q100: Mathéy, Kosta; telefonisches Interview am 18.6.1999: über einen Bauhof in Nicaragua. 
Q101: MC/SEA (Mostar Office), Daten von Mai/ Juni 1997: "Kolektivni Centar Vagon Struge, Čapljina" 

vom 26.5.1997; "Potrebe voča i povrča po kolektivnom centru" vom 3.6.1997; Liste der Zahl der Hilfs-
empfängerInnen in den div. Flüchtlingslagern (nicht identisch mit Anzahl der Lagerbewohner!). 

Q102: Ministry of Defence, United Kingdom (Director General of Military Survey), Landkarte von Juli/ 
September 1992: "Mostar" (Series GSGS 5726, Sheet Mostar 574, Edition 1-GSGS; 1:100,000), Topo-
graphie und strategische Ziele in und um Mostar. 

Q103: NPA, Projektvorschlag vom 12.8.1996: "Building Programme Bosnia and Hercegovina — Project 
Proposal", Oslo/ Mostar. 

Q104: NPA, Vereinbarung vom 19.5.1997: "Agreement … for Repair of War Damaged Houses So As to Let 
Owners Move Back in", Vereinbarung zwischen NPA und Ost-Mostar über Wohnungsreparaturen mit 
dem Ziel der Flüchtlingsrückkehr. 

Q ....  Ost-Mostar: Eine weitere Quelle befindet sich am Ende dieses Verzeichnisses. 
Q105: Ost-Mostar (Stadtverwaltung?, Stadtrat?, serbische Gemeinde?), offener Brief an die EUAM vom 

20.10.1995: "An open letter to Mr. Hans Koschnick", beklagt Mißstände bei der politischen Entwicklung 
des Wiedervereinigungsprozesses in Mostar, (engl. Abschrift der (?) EUAM). 

Q106: Pahlmann, Ralf (THW, Field Office Orahovac/Rahovec [Kosovo]); tel. Auskunft vom 11.2.2000: 
Reparaturkosten für Wohnhäuser in drei verschiedenen kosovarischen Dörfern, (u. a.). 

Q107: Petersen, Ute; Webseite von 1999/2000: "Agenda 21 : Nachhaltigkeit—Zukunftsfähigkeit—
Sustainability"; via 'www.set.gmd.de/MS/KidsPart/Planphase/Agenda_21/Nachhalt', Bonn 1999/2000. 

Q108: Radio Mostar (East), Nachrichten vom 25.7.1995 (16:00h): zu den Zuständen in den vom DRC repa-
rierten Wohnblocks am 'Bulevar', (Transkript der EUAM-MMG; "unchecked version"). 

Q109: Radio Mostar (East), Nachrichten vom 19.12.1995 (16:00h): zum Stand der Rehabilitation leicht und 
mittelmäßig beschädigter Gebäude, (Transkript der EUAM-MMG). 

Q110: Radio Mostar (East), Nachrichten vom 23.5.1996 (16:00h): über Probleme mit den Wahlen in Mostar, 
(Transkript der EUAM-MMG). 

Q111: Reichel, Sarah (EUAM-Mitarbeiterin): "The European Administration of Mostar. Objectives and 
Achievements. July 1994 – July 1996", unveröffentlichter persönlicher Schlußbericht zur EUAM, o. O., 
vom 15.12.1996. 

Q112: Renn, Ortwin; Aufgabenstellung für die Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württem-
berg, o. Datum: "Themenfeld Bedingungen einer nachhaltigen Entwicklung"; via 'www.ta-akademie.de/ 
themen_projekte/Nachhaltigkeit/nachhaltigkeit'. 

Q113: Sarić, Semir (Stadtverwaltung Ost-Mostar), Erklärung von November (?) 1995: "Explanation", zur 
treuhänderischen Übernahme (wirksam ab 3.11.1995) von verlassenen und beschädigten (serbischen) 
Wohnhäusern in Mostar/ Vrapčići durch die lokale Stadtverwaltung gemäß geltenden Gesetzen, (engl. 
Abschrift [der EUAM?]). 

Q114: Scharl, Günter (THW-Mitarbeiter); eig. Interview am 14.7.1998: zur Phaseneinteilung bei Material-
verteilung und Reparatur an mittelschwer beschädigten Wohngebäuden. 

Q115: Schütz, Eike Jakob; telefonisches Interview am 10.3.1999: über Bauhöfe in Nicaragua u. Kolumbien. 
Q ....  Seebacher, A.: Eine weitere Quelle befindet sich am Ende dieses Verzeichnisses. 
Q116: Seebacher, A.: Tagebuch des Aufenthaltes in Mostar von August 1996. 
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Q117: Seebacher, A.: Tagebuch des Aufenthaltes in Mostar von August 1996. 
Q118: Seebacher, A.: Tagebuch des Aufenthaltes in Mostar von November 1996. 
Q119: Seebacher, A.: Tagebuch des Aufenthaltes in Mostar von März 1997. 
Q120: Seebacher, A.: Tagebuch des Aufenthaltes in Mostar von Juni 1997. 
Q121: Seebacher, A.: Tagebuch des Aufenthaltes in Mostar u. Sarajevo von Dezember 1998/ Januar 1999. 
Q122: Seebacher, A.: "Geförderte Selbsthilfe und Hindernisse für die Betroffenenbeteiligung bei der Reha-

bilitation von kriegszerstörtem Wohnraum — Am Beispiel Mostars", Vortrag auf der TRIALOG-
Fachtagung 1999 an der Universität Karlsruhe, 27.11.1999. 

Q123: Seebacher, A.: Tagebuch des Aufenthaltes im Kosovo im Dezember 1999 und Januar 2000. 
Q124: THW (TaskForce Mostar), Stand März 1997: Daten zum Housing-Projekt 'Bos EU 14/ Windows' 

(Verteilung von Fenstern und Türen). 
Q125: Seebacher, Recherche vom 27.11.2000: Angebotseinholung zu Wohn- und Sanitärcontainern bei ver-

schiedenen Anbietern. 
Q ....  Sistema Bibliotecario Vibonese: Quelle befindet sich am Ende dieses Verzeichnisses. 
Q126: SKH (Schweizerisches Katastrophenhilfekorps), Schriftstück von Mitte 1996 (?): "Aktionsplan für 

die Wiedereingliederung von Flüchtlingen aus Bosnien-Herzegowina im Rahmen der Förderung der frei-
willigen Rückkehr", incl. Umfrageergebnissen unter in der Schweiz lebenden Flüchtlingen. 

Q127: SKH, Merkblatt von Mitte 1996 (?): "Wiedereingliederungshilfe Bosnien-Herzegowina". 
Q ....  SPABAT: Quelle befindet sich am Ende dieses Verzeichnisses. 
Q128: Stadt Mostar (Opština Mostar), Formular von 1994 (?): "Predmjer oštećenja individualnih gradje-

vinskih objekata", zur Erhebung von Adressen und technischen Daten beschädigter Wohngebäude. 
Q129: Stadtplanungsamt Peć/Peja (Kosovo): Plan der Stadt mit Nummern statt Straßennamen, Herbst 1999. 
Q130: Stadtrat West-Mostar (Municipality Council of Mostar Municipality), Brief an die EUAM vom 

7.2.1996 (Reg. No. 01/I-228/96): zur Beendigung der Zusammenarbeit des Stadtrates West-Mostars mit 
der EUAM, (engl. Abschrift der EUAM, '0207CAN.doc'). 

Q ....  Stadtverwaltung Ost-Mostar: Eine weitere Quelle befindet sich am Ende dieses Verzeichnisses. 
Q131: Stadtverwaltung Ost-Mostar (?), Auflistung von Mai (?) 1996: "Abstract Mostar East: Refugees and 

Pushed Citizens Who Are Living in the East Side of Mostar Now", Übersicht mit überholtem (falschem) 
Zahlenmaterial. 

Q ....  StMLU: Quelle befindet sich am Ende dieses Verzeichnisses. 
Q ....  SWR: Eine weitere Quelle befindet sich am Ende dieses Verzeichnisses. 
Q132: SWR am 27.7.1999 ('SWR3-aktuell', 17:50h): Informationen des UNHCR über unterschiedliche Aus-

gaben für Kosovo- und Afrika-Flüchtlinge. 
Q133: SWR (SWR1) am 6.8.1999: erste Polizisten des Hauptkontingentes der internationalen Polizei für den 

Kosovo mit großer Verspätung eingetroffen. 
Q134: SWR ('SWR1-Nachrichten', 17.00h) vom 18.8.1999: über die Bereicherung der bosnisch-herzegowi-

nischer Politiker aus den Hilfsfonds. 
Q135: SWR ('SWR1 — Thema heute', 19:30h) am 3.12.1999: zu Regionalisierung und weiterem Staaten-

zerfall im nächsten Jahrzehnt. 
Q136: Thompson, Stuart (OHR Legal Affairs Department), Vortrag von 1998 (?): "Discussion of Metho-

dology for Environmental Law Development in Bosnia and Herzegovina". 
Q ....  THW: Weitere Quellen befinden sich am Ende dieses Verzeichnisses und bei Nr. Q124. 
Q137: THW (Leitung Bonn; T. Hönicke), Bericht vom 15.6.1994: "3. Wochenbericht" an das BMI, ibs. zu 

Projekten und Projektvorschlägen. 
Q138: THW (Field Office Blizanci, Wallmann), Schriftstück vom 10.7.1994: "Tischvorlage für das Ge-

spräch zwischen dem EU-Administrator für Mostar, Herrn Koschnick, und der THW-Task Force Mostar 
am 10.07.94 beim THW-Field Office im Bauhof Blizanci". 

Q139: THW (TaskForce Mostar), 19.8.1994: "Memorandum of Understanding", Einverständniserklärung 
zwischen THW und Stadtverwaltung Ost-Mostar, (engl.). 
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Q140: THW (Leitung Bonn; T. Hönicke), Aktenvermerk vom 30.8.1994: zu prekärer Personallage der 
Teams in Mostar und Bonn, (Nr.: FG 1 - 804 - 04 - 01/ MOS B; VER_BO99). 

Q141: THW (TaskForce Mostar), von Herbst 1994: Gegenentwurf des THW (Gerhold, Hans-Joachim) zum 
Fassadenentwurf eines einheimischen Architekten zu Schule VII in Donja Mahala. 

Q142: THW (TaskForce Mostar): "Gesamtliste Material" (Baumaterialien und Preise), ca. September 1994. 
Q143: THW (TaskForce Mostar), Notizen von ca. Mitte September 1994: Auswertung der ersten 35 Fälle 

durchgeführter Materiallieferungen. 
Q144: THW (TaskForce Mostar; A. Seebacher), Notizen von Mitte (?) September 1994: handschriftliche 

Analyse von vier Fällen, in denen die beantragte Materialmenge das gewöhnliche Maß übersteigt, mit 
Skizzen und Kostenschätzungen. 

Q145: THW (Leitung Bonn; T. Hönicke), Vertragsentwurf vom 1.9.1994: "Humanitarian aid in favour of the 
population victims of the conflict in former Yugoslavia, Town of Mostar — Construction Material for 
Winterization", Vorschlag für ein Winterisierungsprojekt an die EUAM/ Administrator ('FG 1 - 804 - 04 -
 01/ EU BOS E; VRT_EUA2'). 

Q146: THW (TaskForce Mostar), Brief an EUAM vom 23.9.1994: Entwurf eines Informationsflugblattes 
zum Winterisierungsprogramm. 

Q147: THW (TaskForce Mostar; A. Seebacher), Konzept eines Projektvorschlages von Oktober 1994: 
"Winter 3000", handschriftliche Vorüberlegungen über ein Programm zur Winterfestmachung von 3000 
Dächern in Ost- und West-Mostar, incl. schlußendlichem Abraten von einer Tätigkeit des THW in West-
Mostar (also vom eigenen Entwurf) unter Angabe der Gründe (Fax 'THW MOS 112/94' v. 
17.(?) 10.1994). 

Q148: THW (TaskForce Mostar/ HQ Bonn), verschiedene Schriftstücke von Januar 1995: zum Thema der 
Entwendung von Akten aus dem THW-Büro in Ost-Mostar durch den Vorsitzenden der 'Direction for 
Reconstruction' (Ost-Mostar): Brief der THW TaskForce Mostar an die EUAM vom 10.1.1995, Akten-
vermerk der THW TaskForce vom 11.1.1995, Brief der THW-Leitung Bonn an die Botschaft der Repu-
blik Bosnien und Herzegowina vom 13.1.1995, Brief der THW-Leitung Bonn an den Vorsitzenden der 
DoR vom 16.1.1995. 

Q149: THW (TaskForce Mostar; A. Seebacher), Konzept für einen Programmvorschlag von Mai 1995: zur 
Reparatur von Dächern allein, incl. Kostenschätzung. 

Q150: THW (TaskForce Mostar; A. Seebacher), Konzept für Programmvorschläge vom 15.5.1995: zur Re-
paratur von Wohnhäusern mit erhöhtem Mitteleinsatz; zur Reparatur von Dächern allein; zur Reparatur 
von Türen und Fenstern. 

Q151: THW (TaskForce Mostar, A. Seebacher), Zeichungen vom 20.7., 27.7. und 2.8.1995: Aufmaß eines 
stark beschädigten Wohnhauses (hinter Schule VII, Donja Mahala). 

Q152: THW (Leitung Bonn), Übersicht vom 11.7.1995: über THW-Projekte 1994 und 1995. 
Q153: THW (TaskForce Mostar): "Material/ Preisorientierung" (Baumaterialien und Preise), ca. Aug. 1995. 
Q154: THW (TaskForce Mostar, A. Seebacher), Richtlinie vom 9.8.1995: "Vergabekriterien für Fenster/ 

Türen in Mostar", dt. Entwurf zu entsprechenden engl. und bosn./kroat. Schriftstücken. 
Q155: THW (TaskForce Mostar), Übersicht vom 9.9.1995 (A_END01.doc): Abschlußbericht an die EUAM 

(Reconstruction Department) zum Winterisierungsprogramm 1994/95, incl. Zahl der Auslieferungen 
"regular/ glass/ sand/ additional/ total" sowie Gründe für Verzug in einigen Fällen. 

Q156: THW (TaskForce Mostar; G. Scharl), Teil eines Wochenberichtes von Oktober 1995: enthält An-
gaben zu den Housing-Projekten 'Bos EU 6' und 'Bos EU 11'. 

Q157: THW (TaskForce Mostar), Liste vom 10.11.1995: Daten zum Housing-Projekt 'BosEU6/ 2500K'; 
incl. kummulative Liste der ausgegebenen Materialien, Liste der Hilfsempfänger mit Adresse und Summe 
der erhaltenen Hilfsleistung, Liste nicht belieferter Hilfsempfänger (unter Angabe von Hinderungs-
gründen). 

Q158: THW (TaskForce Mostar; G. Scharl), Wochenbericht Nr. 016 vom 19.11.1995: über die Bitte der 
Stadtverwaltung Ost-Mostars um Verlängerung der Anwesenheit des THW, (u. a.) 

Q159: THW (TaskForce Mostar; G. Scharl), Teil des Wochenberichtes Nr. 019 vom 24.12.1995: über die 
Rückkehr von Flüchtlingen nach BiH, Beschwerden Ost-Mostars gegen das THW wegen Problemen bei 
der Materiallieferung, (u. a.) 
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Q160: THW (Field Office Kljuć), Informationsblatt von 1996: Links/Rechts-Festlegung zu Fenstern und 
Türen. (Ähnliches gab es 1994 bei der THW-TaskForce Mostar.) 

Q161: THW (TaskForce Mostar), Bericht an die EUAM (Reconstruction Department) vom 1.1.1996: 
"Report No. 009", zum Fortgang der Materialverteilung, zu Nachschubproblemen und Inflation seit 
Stationierung der IFOR-Truppen. 

Q162: THW (TaskForce Mostar, G. Scharl), Wochenbericht vom 11.5.1996: zu den Projekten BosEU11, 
BosEU5, BosEU13. 

Q163: THW (TaskForce Mostar; G. Scharl), Entwurf eines Organigrammes vom 28.5.1996: "Procedure of 
Ongoing Reconstruction Projects Financed by the EUAM", Instanzen und Abläufe bei Wiederaufbau-
projekten des THW in Mostar. 

Q164: THW (Field Office Kljuć; R. Scharl; H.-J. Gerhold), Entwurf vom 18.10.1996: Baugesuch für eine 
Kleinwohnung (Mini-Haus) für alleinstehende Personen. 

Q165: THW (TaskForce Mostar), Daten von Juni 1997: Namenslisten (Excel-Format) der Hilfsempfänger 
für die Housing-Programme zwischen 1994 und 1997; incl. Auswertung A.S. 

Q166: THW (OV Leonberg), Handzettel von ca. Aug./Sep. 1999: "Ein »Kosobil« für alle Fälle"; zur 
Präsentation des Prototyps eines Nothilfe-Wohnwagens bei einer Leistungsschau des THW in Stuttgart. 

Q167: THW (Field Office Orahovac/Rahovec [Kosovo]), Formular vom 25.8.1999: "Delivery Form A", eine 
Liste der Materialien, die im Rahmen eines vom UNHCR im Kosovo finanzierten Programmes zur 
Verteilung von Schnellreparaturbausätzen vom THW ausgegeben wurden. 

Q168: UMCOR (Mostar Field Office), Liste von 1996 (?): "List of East Mostar Beneficiaries — Project 
1996 — First and Second Cycle", Name und Stadtteil der Hilfsempfänger. 

Q169: UMCOR, Liste o. Datum, in Gebrauch 1996: "UMCOR/ UNHCR lista materijala — Opis gradje-
vinskog materijala po kategorijama", Beschreibung der Mengen pro ausgegebenem Materialpaket (nach 
Schadensklassen I bis III). 

Q170: UMCOR, Formulare o. Datum, in Gebrauch 1996: "UMCOR—UNHCR projekat izgradnje i repa-
trijacije za Bosnu i Hercegovinu": (a) "Dokaz o vlasnistvu ili zakonskom prebivanju", zur Abgabe einer 
Erklärung der HilfsempfängerInnen zu ihrer Eigentumslage; (b) "Sporazum o opravci kuća", zur Abgabe 
einer Einverständniserklärung der Hilfsempfänger zu den Baumaßnahmen. 

Q171: UMCOR, Liste vom 25.2.1996: "Provision of Shelter Construction Materials — Assistance; 
UMCOR/UNHCR 1996 Sub-Agreement", Vereinbarung über die Überlassung von Baumaterial an 
UMCOR zur Reparatur der Wohnungen von 6.000 Familien. 

Q172: UMCOR, Information vom 26.2.1996: " UMCOR/UNHCR Provision of Shelter Materials — 
Repatriation Assistance Program — Description of Plannend Construction Materials per Category", 
Beschreibung der pro Schadensklasse zu verteilenden Materialmenge. 

Q173: UMCOR, Presseerklärung von März (?) 1996: "Press Release: UMCOR Receives $15 Million from 
United Nations for Shelter and Repatriation in Bosnia and Herzegovina". 

Q174: UMCOR, Informationsblatt vom 4.4.1996: zur Unterrichtung anderer Hilfsorganisationen über die 
UMCOR-Aktivitäten im Shelter-Bereich. 

Q175: Umweltministerium Bosnien und Herzegowinas (Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercego-
vina/ Federalno ministarstvo prostornog ure-denja i okoliša, Sarajevo), Strategiepapier von Juli 1997: 
"Strategija prostornog ure-denja Federcacije Bosne i Hercegovine, I faza", über Aufgaben der Raum-
ordnung in Bosnien und Herzegowina (1. Phase). 

Q176: UN/UNMIK, Information vom 30.4.2001: "What is UNMIK?", via 'www.un.org/peace/kosovo/ 
pages/unmik12.html'. 

Q ....  UN/UNCED: Quelle befindet sich am Ende dieses Verzeichnisses. 
Q177: UNHCR (Office of the Special Envoy for former Yugoslavia, External Relations Unit), Organigramm 

von September 1995: "Relationships Affecting Humanitarian Activities in FY", zu Kompetenzen inter-
nationaler Hilfsorganisationen und Institutionen ibs. in Bosnien und Herzegowina. 

Q178: UNHCR (Sub-Office Me-dugorje), Brief von 1996 (?): Informationsschreiben über den baldigen 
Beginn eines UNHCR/UMCOR–Housing-Projektes an die Stadtverwaltung Ost-Mostars. 

Q179: UNHCR (Office of the Special Envoy, External Relations Unit), Informationsschrift von Mai 1996: 
"Information Notes No. 5/96", Zagreb. 
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Q180: UNCHR, Presseinformation (via Internet) vom 11.8.1999: "Kosovo Crisis Update". 
Q ....  UNPROFOR: Quelle befindet sich am Ende dieses Verzeichnisses. 
Q181: UrbIng (Javno poduzeče za obnovu i izgradnju Mostara, Željko Šimić): "Statistical survey of the 

relation between the stock of dwellings and the population in Mostar municipality through local admini-
stration units on the basis of the data from the census in 1991", 1994 (?). 

Q182: Vollmer, Werner (Freier Berater/ Interview A.S.): über das Management von Bauhöfen in Deutsch-
land, Stuttgart, 1.12.1999. 

Q183: Weltbank, Projektvorschlag von 1996 (?): "Bosnia: The Priority Reconstruction Program — Emer-
gency Housing Repair and Reconstruction Project"; via 'www.worldbank.org/html/extdr/bosnia/ 
b&h013.htm' (April 2001). 

Q184: ZDF am 21.4.1999 ('Kosovo spezial'): Übergabe eines von der deutschen Bundeswehr errichteten 
Zeltlagers an humanitäre Organisationen (u. a.). 

Q185: ZDF am 29.4.1999 ('Heute Journal', 22:00h): Squatting in Gecekondus in der Türkei (Diyarbakir), ibs. 
von kurdischen Bürgerkriegsflüchtlingen. 

 
  (nicht in alphabetischer Ordnung:) 
Q186: UN/UNCED (United Nations Conference on Ecology and Development): Agenda 21, Schlußdoku-

ment der internationalen "Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung" von Rio de 
Janeiro, 1992, econtur (Hg.), Bremen, 1998 (via Internet). 

Q187: THW (TaskForce Mostar), Informationsplakat zur vorübergehenden Einstellung der THW-Arbeit 
wegen Problemen mit der bosnischen Armee, Dezember 1994. 

Q188: THW (TaskForce Mostar), Informationsplakat zur Reorganisation der Materialverteilung, Juni 1995. 
Q189: THW (TaskForce Mostar), Informationsplakat zur prioritären Belieferung von Familien Kriegs-

versehrter mit Baumaterial (o. Datum; 1995?). 
Q190: Balkan-Diele, o. J.: Karte über die Verteilung der Volksgruppen in Bosnien und Herzegowina gemäß 

der Volkszählungen von 1981 und 1991 ("Etnićna Karta Bosne i Hercegovine 1991"), Hg.: Balkan-Diele, 
Westheimer Weg 46, 33775 Versmold. 

Q191: Seebacher, Tagebuch des Aufenthaltes in Mostar von März/April 1995. 
Q192: Stadtverwaltung Ost-Mostar (D.; B.), ca. Ende 1996: Offiziöse Auflistung von Wohneinheiten in Ost-

Mostar; aufgeschlüsselt nach: Stadtteilen, Lage (Kernstadt/Vorstadt), Größe (qm), Schadensklasse, Eigen-
tumsart (kommunal/privat). 

Q193: THW (TaskForce Mostar), Stand März 1997: Daten zum Housing-Projekt 'Bos EU 5(?)/ Citizens' 
(Materialmengen u. -wert); — nach Notizen A.S. 

Q194: THW (TaskForce Mostar), Liste vom 1.8.1996: Daten zum Housing-Projekt 'Bos EU 5/ Gnojnice' 
(Materialmengen u. -wert; Namen und Adressen von HilfsempfängerInnen). 

Q195: THW (TaskForce Mostar), Liste vom 1.8.1996: Daten zum Housing-Projekt 'Bos EU 5/ Refugees 1 + 
Refugees 2' (Materialmengen u. -wert; Namen und Adressen von HilfsempfängerInnen). 

Q196: THW (TaskForce Mostar), Liste vom 1.10.1996: Daten zum Housing-Projekt 'Bos EU 5/ Regulars' 
(Materialmengen u. -wert; Namen und Adressen von HilfsempfängerInnen). 

Q197: THW (TaskForce Mostar), Liste vom 1.8.1996: Daten zum Housing-Projekt 'Bos EU 5/ Sonder-
projekte' (Materialmengen u. -wert; Namen und Adressen von HilfsempfängerInnen). 

Q198: THW (TaskForce Mostar), Liste von 1996 (?), (Stand: März 1997): Daten zum Housing-Projekt 'Bos 
EU 11/ 120 Kuče' (Materialmengen u. -wert; Namen und Adressen von HilfsempfängerInnen). 

Q199: THW (TaskForce Mostar), Liste von April 1996: Daten zum Housing-Projekt 'Bos EU 11/ 440 Kuče' 
(Materialmengen u. -wert; Namen und Adressen von HilfsempfängerInnen). 

Q200: THW (TaskForce Mostar), Liste vom 5.3.1997: Daten zum Housing-Projekt 'Bos EU 11/ Sonder-
projekte' (Materialmengen u. -wert; Namen und Adressen von HilfsempfängerInnen). 

Q201: THW (TaskForce Mostar), Liste von April/ November 1996: Daten zum Housing-Projekt 'Bos EU 11/ 
Windows&Doors; Pakete 7, 8, 9' (Materialmengen u. -wert; Namen und Adressen von Hilfs-
empfängerInnen). 
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Q202: THW (TaskForce Mostar), Liste mit Begleitschreiben von Februar/ März/ August 1996: Daten zum 
Housing-Projekt 'Bos EU 11/ K.S.–glazing' (Materialmengen u. -wert; Namen und Adressen von Hilfs-
empfängerInnen). 

Q203: THW (TaskForce Mostar), Liste vom 28.11.1996: Daten zum Housing-Projekt 'Bos EU 13/ 25 Kuče' 
(Materialmengen u. -wert; Namen und Adressen von HilfsempfängerInnen). 

Q204: THW (TaskForce Mostar), Liste vom 27.2.1997: Daten zum Housing-Projekt 'Bos EU 13/ 301 Kuče' 
(Materialmengen u. -wert; Namen und Adressen von HilfsempfängerInnen). 

Q205: THW (TaskForce Mostar), Stand März 1997: Daten zum Housing-Projekt 'Bos EU 13/ A–B–C–D' 
(Materialmengen u. -wert; Namen und Adressen von HilfsempfängerInnen). 

Q206: THW (TaskForce Mostar), Liste vom 20.1.1997: Daten zum Housing-Projekt 'Bos EU 13/ Refugees' 
(Materialmengen u. -wert; Namen und Adressen von HilfsempfängerInnen). 

Q207: THW (TaskForce Mostar), Liste vom 1.8.1996: Daten der THW TaskForce zu allen Housing-
Projekten bis August 1996. 

Q208: THW (TaskForce Mostar), Liste von Ende 1995 (?): Daten der THW TaskForce zu allen Housing-
Projekten bis Ende 1995 (?). 

Q209: Sistema Bibliotecario Vibonese, Information vom 22.5.2002: "Mileto nel tempo" (Stadtgeschichte Mi-
lets; Erdbeben von 1783), via 'www.sbvibonese.it/biblio/mileto/dalle_origini_ai_normanni.htm', (ca. 8 
pp.). 

Q210: ARD am 16.5.2002 ('Tagesthemen', 23:00h): über die bis heute fortgesetzte Nutzung von Baracken, 
die nach dem Erdbeben auf Sizilien 1908 (!) errichtet worden waren. 

Q211: Diakonie Katastrophenhilfe (Claudia Hinck) vom 24.7.2000: "Kosovo: Ziegelei trägt Schulden Stein 
um Stein ab", Bericht über einen Kredit an eine Ziegelei, andere Maßnahmen zur Wohnungsversorgung 
u. a., Stuttgart, 24.7.2000, (via: 'www.diakonie-katastrophenhilfe.de/presse/kosovo000724.html', am 
9.7.2002, ca. 2 pp.). 

Q212: ARD im Juli und August 2002 (5-teilige Serie): "Hitlers Eliten nach 1945" (über Journalisten, Unter-
nehmer, Ärzte, Offiziere vor und nach 1945, und über den Umgang mit Nazi-Akten in der Zeit danach). 

Q213: StMLU (Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umwelt), Februar 2002: 
"Arbeitshilfe Kommunales Flächenressourcen-Management" (zu: Baugebot, Nachverdichtung, Reduzie-
rung von Flächenverbrauch; ca. 40 pp.; [via: 'www.bayern.de/LFU/abfall/boden/projekt/arbeitshilfe.pdf', 
am 14.7.2002]. 

Q214: Frei, Christian: Dokumentarfilm "War Photographer", über und mit James Nachtwey, Schweiz 2001, 
96 min., über: Exaktheit, Ruhe, Respekt, Hoffnung als Grundvoraussetzungen für gutes Berichten. 

Q215: SWR ('SWR1 — aktuell', 17:40h) am 23.8.2002: über die zentrale Erfassungsstelle für die Hilfe an 
Hochwassergeschädigte (Oder, 1997) und ihre Rückzahlungspflicht, falls ihre Versicherung geleistet hat-
te. 

Q216: Straßenkarte BiH 1:600.000, Chief Geographic Officer der UNPROFOR Mission in BiH, 1994, 
(Series UNPF 1004, Sheet UNPF Road Map, Edition UNPF-1), Druck: Freytag-Berndt u. Artaria, Wien/ 
Österreich. 

Q217: SPABAT ('Servicio geográfico del ejercito de España'), Stadtplan Mostars von 1995…1997 (?): 
"Cartografía Ciudad de Mostar", (1:10.000; 2-teilig: Norte, Sur), Nachkriegszustand. 

Q218: THW, Materialliste (dt., kroat., engl.) mit Preisen (Orientierungspreise) v. 13.10.1994. 
Q219: Ost-Mostar (Kriegsschadenskommission/ Direktion für Wiederaufbau), Dokument von September 

1994: Schadensaufnahme für ein bestimmtes Objekt (incl. Skizzen u. Berechnungen), Bezugsschein für 
Baumaterialien. 
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Verzeichnis der Fundstellen in Druckmedien 

("Transkript der EUAM-MMG" bedeutet: englische Übersetzung eines kroatischen oder bosnischen 
Originaltextes durch die EUAM Media Monitoring Group,) 
 
 
Badische Neueste Nachrichten (BNN) 
 v. 29.8.1995, "Blutbad durch Granaten auf Sarajevo". 
 v. 23.11.1995, "Drei Unterschriften sollen mörderischen Krieg beenden". 
 v. 13.2.1997, "Kroaten vertrieben wieder Moslemfamilien in Mostar". 
 v. 13.10.2000, "Hier ticken die Uhren anders". 
 
Dnevni Avaz (Sarajevo)  
 v. 19.4.1996, "Diplomatic or Financial Scandal" (Transkript der EUAM-MMG). 
 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 
 v. 25.4.1995, "Die Europäer in Mostar wollen keine Melkkuh sein". 
 v. 2.3.1996, "Der von allen verlassene Administrator gibt verbittert auf". 
 
Frankfurter Rundschau (FR) 
 v. 23.2.2001, "Vergewaltiger zu langer Haft verurteilt". 
 
Homeland/Zavičaj (Banja Luka)  
 v. Sept. 1999, Sonderausgabe der Mediaplan Journalism School Sarajevo (zusammen mit Euro-

päischer Kommission):   
p. 13f: "Bundesanstalt Technisches Hilfswerk" (von Lokmić, Oleg);  
p. 26f: "Credit Bank KfW" (o. A.). 

 
Märkische Oderzeitung  
 v. 28.8.1997, Sonderveröffentlichung: "Die Flut, Hochwasser an der Elbe — Eine Dokumentation 

 in Texten und Bildern". 
 
Le Monde  
 v. 9.2.1996, "L'administrateur européen a été violemment pris à partie par les Croates 

  de Mostar". 
 v. 2.4.1996, "Hans Koschnick, le Robinson de Mostar". 
 
New York Times (N. Y. Times) 
 v. 17.8.1999 (Internetversion), "Leaders in Bosnia Are Said to Steal Up to $1 Billion". 
 
Onasa (Sarajevo)  
 v. 19.8.1999, "OHR Clarifies Some Inaccuracies From NY Times Article on Corruption  

  in Bosnia". 
 
Oslobodjenje (Sarajevo) 
 v. 22.5.1998, "Mali oglasi" (Kleinanzeigen). 
 
Die Presse (Wien) 
 v. 29.2.1996, "Der gescheiterte Mann des Kompromisses". 
 
La Repubblica  
 v. 10.3.1996, "Bosnia, quanti affari con la pace". 
 
Rheinische Post  
 v. 2.4.1996, "Nach Erfolgen im Detail fiel die EU ihrem Administrator in den Rücken". 
 



(530) Anhang 

 

Slobodna Dalmacija (Split)  
 v. 22.8.1995, "A Great Number of New Companies Have Been Registered" (Transkript der 

  EUAM-MMG). 
 v. 23.1.1996, "To the Administrator of Mostar Hans Koschnick" (Transkript der EUAM-MMG). 
 v. 31.7.1996, "Mostar: Train Arrived From Sarajevo". 
 
Sonntag aktuell (Region Stuttgart) 
 v. 4.11.2001: "Die Medienflut". 
 
Stern  
 v. April 1996, Nr. 17/96, pp. 158—161, "Der bittere Abschied von Mostar". 
 
Stuttgarter Zeitung (StZ) 
 v. Mai (ca.) 1995, "Eine Karriere zwischen Glanz und Scherbenhaufen". 
 v. 2.7.1996, "Knappe Mehrheit für Moslems in Mostar". 
 v. 27.7.1996, "Das Ultimatum der EU geht offenbar ins Leere". 
 v. 5.8.1996, "EU plant Abzug aus Mostar". 
 v. 10.8.1996, "Termin für Wahl in Mostar festgelegt". 
 v. 21.8.1996, "Fast wie in Sizilien". 
 v. 19.10.1996, "Auf dem Balkon fremder Leute Wäsche". 
 v. 5.12.1996, "»Dayton-Vertrag muß eingehalten werden«". 
 v. 8.2.1997, "SFOR warnt vor Spannungen in Mostar". 
 v. 18.1.1997, "Überleben nach dem Krieg". 
 v. 12.2.1997, "Terror in Mostar". 
 v. 24.2.1997, "Mißtrauen und Angst regieren im geteilten Mostar". 
 v. 28.2.1997, "Eine Verhaftung zur Rettung Mostars". 
 v. 2.4.1997, "Sie gehen, wenn man ihnen hilft". 
 v. 12.4.1997, "Folter und Wohnungsnot in einem Topf". 
 v. 15.4.1997, "Vor lauter Flüchtlingen drohen die Städte zu bersten". 
 v. 12.5.1997, "Neues Konzept für Bosnienrückkehr gefordert". 
 v. 3.6.1997, (drei Artikel:) 1./ "Eine kleine Rede mit großen Folgen"; 2./ "»Der Patient geht unter, 

  während die Ärzte beraten«"; 3./ "Die Deutschen aus ihrer Isolierung befreit". 
 v. 1.7.1997, "Belohnung für Bosnier bei rascher Abreise". 
 v. 1.8.1997, "Die Oder — ein schwieriger Strom". 
 v. 20.8.1997, "Wo steht dein Komma, Nachbar?". 
 v. 15.9.1997, "Wahlen in Bosnien weitgehend friedlich". 
 v. 30.9.1997-(a), (Fotografie mit Bildunterschrift zum Thema 'Wiederaufbau der Alten Brücke von 

  Mostar wird geplant'). 
 v. 30.9.1997-(b), "VW will in Sarajewo Skodas bauen". 
 v. 18.10.1997, "Vom Paradies ins Gefängnis vertrieben". 
 v. 14.11.1997, "Keine Seite ist unschuldig geblieben". 
 v. 17.11.1997, "Hochwasseropfer sollen Gewinn gemacht haben". 
 v. 4.12.1997, "Debatte über den Terror gegen serbische Zivilisten". 
 v. 4.2.1998, "Endlich Fortschritte in Bosnien-Herzegowina". 
 v. 9.2.1998, "»Viele Leute essen noch aus dem Müllcontainer«". 
 v. 2.4.1998, "Bosnien-Wiederaufbauhilfe der EU erweist sich als Fehlschlag". 
 v. 18.5.1998, "Aufatmen im Katastrophengebiet". 
 v. 29.6.1998, "Dutzende Nachbeben erschüttern Gebiet um Adana". 
 v. 20.8.1998, "Wuhan hat Angst vor dem »roten Sturm«". 
 v. 3.9.1998, "Deutscher Diplomat geht nach Mostar". 
 v. 24.9.1998, "Tausende hausen noch immer in Containern". 
 v. 1.10.1998, "Abriß illegaler Bauten in Italien beschlossen". 
 v. 6.12.1998, "Drei Millionen leben weiter auf Deichen". 
 v. 11.1.1999, "»Arbeitslose sollen in Bosnien helfen«". 
 v. 1.2.1999, "Tausende verlassen das Bebengebiet". 
 v. 23.3.1999, "Die Armen teilen ihr Weniges mit den Ärmsten". 
 v. 9.4.1999, "Belgrads Nachbarn helfen". 
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(Stuttgarter Zeitung: Fortsetzung) 
 v. 12.4.1999, "Mit dem »Medienshuttle« in das Kriegsgebiet". 
 v. 23.6.1999, "Nato-Soldaten bauen an der Zukunft Albaniens". 
 v. 1.7.1999, "Symbolpolitik". 
 v. 6.7.1999, "»Deutschland war demütig, nun ist es wieder da«". 
 v. 29.7.1999, "»Die Zeit ist reif, ein Falke zu werden«". 
 v. 30.7.1999, "Mehr Polizei gegen ein Klima des Hasses". 
 v. 19.8.1999-(a), "USA bestätigen Korruption in Bosnien". 
 v. 19.8.1999-(b), "Bosnien-Beauftragter sagt Korruption den Kampf an". 
 v. 19.8.1999-(c), "Helfen! Yardim et!". 
 v. 20.8.1999, "Gelborange bedeutet Geldbeutel raus". 
 v. 24.8.1999, "Die Männer mit den Sonnenbrillen treiben Steuern ein". 
 v. 26.8.1999, "Drei Regierungen rangeln um die Bürgermeistersessel". 
 v. 28.8.1999, "Ein »Kosobil« gegen die Obdachlosigkeit". 
 v. 9.10.1999, "Auferstehen aus Ruinen". 
 v. 18.10.1999, "Zwischen totaler Überwachung und Ausbeutung". 
 v. 6.12.1999, "»Der heilige Franz hätte erst an die Menschen gedacht«". 
 v. 19.4.2000, "Kostenlos wohnen, weil die Behörde schläft". 
 v. 9.8.2000, "Mit Pistole unter dem Kopfkissen". 
 v. 12.8.2000, "Wo der Schicksalsberg der Archäologen seziert wird". 
 v. 15.11.2000, "Europa beerdigt klaglos einen politischen Zombie". 
 v. 16.12.2000, "Augenblicke, die man nicht so schnell vergisst". 
 v. 25.1.2001, "Den Medien gründlich die Leviten gelesen". 
 v. 5.2.2001, "»Dieses Höllenloch sollte sofort geschlossen werden«". 
 v. 8.5.2001, "Die Rebellen sind das eine Problem, die Gier das andere". 
 v. 21.12.2001, "Opferzahl in New York jetzt unter 3000". 
 v. 6.4.2002, "Ein andauernder Schock, bis heute". 
 
Tagesspiegel  
 v. 17.4.2002: "Holland: Kabinett stürzt über Srebrenica". 
 
Süddeutsche Zeitung (SZ) 
 v. 9.2.1996, "Tudjman steuert die Kroaten in Mostar". 
 v. 10.7.1998, "Der fliegende Missionar";   

"»Für politische Lösung des Kosovo-Konflikts bleibt wenig Zeit«". 
 
Večernij List (Zagreb)  
 v. 4.10.(?) 1994, "Reconstruction Normalizes Life" (engl. Transkript der SPABAT Presseabteilung, 

  Original in kroatischer Sprache). 
 v. 13.3.1995, "Otvorenje 8. osnovne škole" ("Eröffnung der 8. Schule"). 
 v. 22.8.1995, "More Than Half — Salesmen" (Transkript der EUAM-MMG). 
 v. 4.4.1996, "DM 200,000,000 for Mostar" (Transkript der EUAM-MMG). 
 v. 10.4.1996, "Hans Koschnick Criticises Bonn" (Transkript der EUAM-MMG). 
 v. 19.6.1996, "Gangs Have Become a Political Problem" (Transkript der EUAM-MMG). 
 v. Juli 1996 (?), "Credit for the Restoration of Homes" (Transkript der EUAM-MMG). 
 
Vjesnik (Zagreb)  
 v. 7.6.1996, "Mostar — Centre of the Drug Trade" (Transkript der EUAM-MMG). 
 
Die Zeit  
 v. 25.11.1999 Nr. 48, p. 98, "Der Erfinder der Nachhaltigkeit". 
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Verzeichnis der Annexe 

Die Annexe A–01 bis A–40 sind in der Reihenfolge ihres Erscheinens in den Kapiteln 1 bis 7 des Haupttextes 
(Band I) aufgeführt.  
 
In der Überschrift der einzelnen Annexes wird ein Bezug zum jeweiligen Kapitel des Haupttextes hergestellt, 
mit dem der Annex in thematischer Verbindung steht; Anmerkungen stehen jeweils am Ende der Annexes. 
 
 
A-01 Exkurs: Über das Wesen von Krieg und Frieden........................................................................ (535) 

A-02 Anthropogene Desaster und Katastrophen.................................................................................. (536) 

A-03 Flüchtlinge und Vertriebene........................................................................................................ (537) 

A-04 Schema: idealisierter und realitätsnaher zeitlicher Verlauf der Erholung nach Desastern ......... (538) 

A-05 Von 'humanitären' Militäraktionen.............................................................................................. (539) 

A-06 Morphologischer Kasten (Entwurf) zum Thema 'Analyse und Synthese von Strategien zur 
Wiederbeschaffung von Wohnraum'........................................................................................... (540) 

A-07 Typen 'modellhafter Strategen' — ein Annäherungsversuch ...................................................... (542) 

A-08 Versuch der Feststellung der Merkmale von Strategien zur Wiederbeschaffung von  
Wohnraum (Auswahl dreier Beispiele im Kontext Mostars) ...................................................... (544) 

A-09 Zur Frage der Bildung einer Subkultur als Folge von Krieg und Nachkriegswirren .................. (545) 

A-10 Vorgehensweise der niederländischen NGO 'CLAS' in Sarajevo............................................... (546) 

A-11 Übersicht über den Bauhof des THW in Ost-Mostar ................................................................. (547) 

A-12 Schema der Housing-Aktivitäten des THW in Mostar .............................................................. (548) 

A-13 Über Selbsthilfe........................................................................................................................... (549) 

A-14 "Bauarbeiten, die sich für Selbsthilfe eignen" ............................................................................ (550) 

A-15 Notunterkünfte in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges und danach......................... (551) 

A-16 Ein Mini-Haus als Möglichkeit der Ersparnis von Material, Raum, Kosten und Bauzeit .......... (552) 

A-17 Das Konzept von Sites&Services ................................................................................................ (553) 

A-18 Memorandum of Understanding zwischen der Stadtverwaltung Ost-Mostars und dem THW... (554) 

A-19 Ein Beispiel für 'implizite Koordination' durch Veröffentlichung laufender und/oder geplanter 
Maßnahmen humanitärer Hilfe: das 'Project Information Monitoring System' der IMG ........... (556) 
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A-21 Detaillierte Aufnahme von Gebäudeschäden durch die Behörden in Ost-Mostar ...................... (558) 
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A-23 Ausschnitte aus Listen des THW mit 'Orientierungspreisen' für Baumaterialien ....................... (563) 

A-24 Hintergrundinformationen zu Bosnien und Herzegowina .......................................................... (564) 

A-25 Die Einteilung neuer Verwaltungsbezirke in der Opština Mostar gemäß der Beschlüsse von 
Dayton — die Arbitrage des EU-Administrators im Februar 1996 und ihre Konsequenzen...... (569) 
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Annex A-01  (Bezug: Kap. 2.2.1) 

Exkurs: Über das Wesen von Krieg und Frieden 

Das Nachdenken über das Wesen von Krieg und Frieden ist ein weites Feld, dem sich Forscher verschie-
dener Disziplinen umfassend gewidmet haben (s. ibs. Meyers, 1993: 277–302; s. a. H. Münkler: Die neuen 
Kriege [2003], und E. Eppler: Vom Gewaltmonopol zum Gewaltmarkt [2002]). An dieser Stelle seien nur 
einige Kernsätze formuliert, um den in Kap. 2.2.1 angerissenen Diskurs etwas zu vertiefen.  

Eine Definition des Begriffes 'Krieg' schloß seit der Neuzeit bewaffnete Auseinandersetzungen aus, bei 
denen die Parteien rechtlich nicht ebenbürtig sind (Bürgerkrieg, Befreiungskrieg, Terrorismus), und ebenso 
Aufstände und Überfälle (ibidem: 278). Deshalb formuliert die Charta der Vereinten Nationen in Art. 2, 
Ziff. 4 ein Verbot von Androhung und Ausübung von Gewalt — gemeint ist "bewaffnete Gewalt" im Sinne 
des Art. III der Genfer Fünf-Mächte-Vereinbarung von 1932 — und läßt sie allenfalls als Sanktionsmittel der 
UN (Art. 42) oder Mittel der Selbstverteidigung (Art. 51) zu. Problematisch bei jedem Definitionsversuch ist 
die sich stetig wandelnde Natur von Krieg, der sich an den jeweils herrschenden sozialen, politischen und 
technischen Gegebenheiten orientiert. Seit "in der Politik der Abschreckung die Vorbereitung auf den Krieg 
zur Dauermaxime politischen Handelns" wurde, gingen auch "die spezifischen Konturen von Krieg und 
Frieden als trennbare gesellschaftliche Größen verloren"; den Begriffen von Krieg und Frieden entsprechen 
heute keine klaren Inhalte mehr (ibidem: 279). Auf den politischen Konflikt als (scheinbar) unvereinbaren 
"Interessengegensatz" folgen Krise (Gefahr der Gewaltanwendung) und Eskalation (nach VENRO, 1999: 9). 

Da 'Frieden' der landläufig als Pendant zu 'Krieg' genannte Begriff und ein wichtiges Ziel der Bemühun-
gen humanitärer Hilfe ist, soll auch über ihn kurz berichtet werden. Die einzige Möglichkeit einer positiven 
Formulierung des Friedensbegriffes ist die Bildung einer "Leerformel [...], die jeweils von dem, der diese 
Formel gebraucht, mit seinen eigenen spezifischen politischen, ökonomischen und sozialen Wertvorstellun-
gen gefüllt wird." Frieden als eine schwer oder gar nicht faßbare Größe (bzw. als Kernproblem des Krieges) 
wird bisweilen als "Abwesenheit von personaler Gewalt", d. h., direkter Gewalt aufgefaßt ("negativer Frie-
den") oder als "Abwesenheit von struktureller (indirekter) Gewalt" ("positiver Frieden").1 Frieden wird somit 
unabhängig vom Bestehen einer formalen Kriegserklärung immer "ex negatione" definiert. Frieden läßt sich 
ermöglichen, indem menschliche Affekte zivilisiert, d. h. zunehmend der Kontrolle unterworfen werden — 
entweder durch den Menschen selbst oder seine Gesellschaft, durch die "Anhebung der Peinlichkeits-
schwelle" oder durch Transformation von Konflikten durch Eingrenzung statt durch Eliminierung von 
Macht, damit aus den Konflikten nicht Krisen oder gar Kriege werden (Meyers, 1993: 282f;286). "Der Dis-
kurs über »den« Frieden bleibt notwendigerweise formal: inhaltliche Klarheit gewinnen wir erst dann, wenn 
wir den Friedensbegriff zurückholen in ein jeweils ganz bestimmtes Koordinatensystem von Raum, Zeit und 
gesellschaftlich-politischer Verortung." (Meyers, 1993: 288f). Anders ausgedrückt: Frieden wäre, X zu 
haben oder Y bekommen zu können, ohne Z fürchten zu müssen.  

Die Besonderheit heutiger Konflikte (seit Beginn der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts) ist, daß sie 
meistens interne Kriege, Bürgerkriege, sind (Matthies, 1992: 361; Beispiele: Ex-Jugoslawien, Aserbai-
dschan, Armenien, Tschetschenien), wenngleich es Ähnliches auch in der Vergangenheit schon vereinzelt 
gab (Uganda, Kambodscha; vgl. Slim, 1995: 112). Sie sind zudem nur selten Befreiungsakte — es sei denn, 
das wäre als Beweggrund vorgeschoben —, sondern meistens Kriege um Ressourcen (Land, Wasser, Öl, 
Bodenschätze, Geld, etc.). In den vergangenen zwei Jahrhunderten hat sich aus dem 'klassischen Krieg', in 
dem Armeen berufsmäßig in sog. "Kabinettskriegen" gegeneinander antraten und strategische Ziele an-
griffen, Menschen und Sachwerte aber weitgehend schonten, um sie hinterher selbst zu nutzen, immer 
stärker eine Form des allumfassenden "»Totalen Krieges«" entwickelt (Meyers, 1993: 278). Seine wichtig-
sten Charakteristika sind die Mobilisierung aller Kräfte eines Landes mit dem Ziel, alle Kräfte des jeweiligen 
Gegners zu treffen ("die völlige Vernichtung des zum absoluten Feind erklärten Gegners"; ibidem) und alle 
seine Strukturen (staatliche, soziale, ökonomische) zu zerstören — unter Einschluß der Vernichtung von 
Wohnraum. Das zeigt auch die unterschiedslose Bekämpfung von Kombattanten und der Zivilbevölkerung: 
Im Ersten Weltkrieg waren 'nur' ca. 25% der Opfer Zivilisten, im Zweiten Weltkrieg schon ca. 60% und 
während der Balkankriege der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts waren es bis zu 80% (Badische Neueste Nach-
richten v. 23.11.95).2 
  
1 Strukturelle Gewalt basiert nicht auf den Taten Einzelner, sondern wird institutionalisiert ausgeübt, durch Gewaltverhältnisse ver-
ursacht. 
2 Das Deutsche Rote Kreuz unterscheidet "große bewaffnete Konflikte" in "Kriege" (> 1.000 Tote p. a.) und "mittlere bewaffnete 
Konflikte" (< 1.000 Tote p. a.); (DRK, 1997: 131;151). 
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Annex A-02  (Bezug: Kap. 2.2.1) 

Anthropogene Desaster und Katastrophen 

Anthropogene Desaster und Katastrophen (— zu ihrer genaueren Abgrenzung s. Kap. 2.1.1 —) sind solche, 
die von Menschenhand verursacht werden: man-made. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie durch mensch-
liches oder technisches Versagen oder durch ein zuvor geschehendes Naturereignis ausgelöst werden.        — 
Typische Beispiele menschengemachter Katastrophen sind etwa: die Giftgasunfälle (Dioxin) in 
Seveso/Italien, 1976, und Bhopal/ Indien, 1984, (Rost, 1983; Seibold, 1996: 19), der Reaktorunfall in 
Tschernobyl/Sowjetunion-Ukraine 1986 (9 Mio. [!] Betroffene, 10.000 km2 'totes' Land, 500.000 Um-
gesiedelte; Q006: ARD, 11.8.1999) oder die Verseuchung von Semipalatinsk in Kasachstan durch ca. 500 
Kernwaffentests (UNHCR, 1997: 29). Die Verheerungen durch Kernwaffeneinsätze (Japan, 1945) oder 
Chemiewaffen ('Agent Orange' in Vietnam, 1962–71; vgl. Übersee-Museum Bremen, 1983: 22) müssen 
ebenfalls hierunter eingeordnet werden. Dazu gehören auch Großbrände, Luft- und Schiffahrtkatastrophen, 
Verkehrs- und Grubenunglücke u. a. (Schweizer Rück, 1997: 15). — Im Bereich der natürlichen Risiken gibt 
es Phänomene, die durch den Menschen verursacht wurden und eigentlich als anthropogen bezeichnet wer-
den müßten, "weil der Mensch selbst zu einem geologischen Faktor geworden ist" (Seibold, 1996: 18), aber 
im allgemeinen Sprachgebrauch als Naturkatastrophen gelten. Das machen sich tw. auch Hilfsorganisationen 
zunutze, die Notlagen in "opportunistischer Weise" (Cremer, 1999: 52) als durch Naturdesaster verursacht 
hinstellen, weil wegen moralischer Vorbehalte die Spendenfreudigkeit bei Kriegen geringer ist.      — 
Verschiedene Autoren (bspw. Schweizer Rück, 1997) unterscheiden in der klassischen Weise nach 
Naturkatastrophe und Man-made-Desastern, ohne unter den Naturkatastrophen diejenigen Grenz- oder 
Mischfälle herauszustellen, deren Ursachen eigentlich man-made sind: Der Bau von Staudämmen (Bsp. 
Assuan/Ägypten), die Gewinnung von Erdöl oder das Teufen von Minen können Erdbeben provozieren; 
Hochwasser werden von Abholzung und Oberflächenversiegelung begünstigt (Oderhochwasser 1997 
[Märkische Oderzeitung v. 28.8.1997: 8; StZ v. 1.8.97]; Jangtse-Hochwasser in China 1998 [StZ v. 20.8.98 
und v. 6.12.98]; alljährliche Überflutungen in Bangladesh [Chowdhury, 1988: 294]). — Gemessen an der 
Zahl der Toten nehmen sich typische Naturkatastrophen der letzten hundert Jahre wie z. B. Vulkanausbrüche 
mit ca. 1.000 und Erdbeben mit ca. 20.000 Toten pro Jahr vergleichsweise 'harmlos' aus, wenn man ihnen die 
unzähligen Verkehrs- und noch erheblich mehr Kriegstoten gegenüberstellt (Seibold, 1996: 20f). 

Den Gegensatz zu den anthropogenen Katastrophen bilden die 'klassischen' Naturkatastrophen: Erdbeben, 
Vulkanausbrüche, Feuersbrunst, Sturmfluten und Überschwemmungen sowie Stürme, die seit alters immer 
wiederkehren. Erzählungen gibt es etwa in der Bibel (18. Psalm) über die 'Sintflut', über ein ca. 3.000 Jahre 
zurückliegendes Erdbeben (Seibold, 1996: 18f) und bei Homer über den Untergang Trojas, die einen realen 
Hintergrund gehabt haben dürften. Bis seit der Neuzeit genauer chronographiert wurde, ist aus dem Altertum 
u. a. der Untergang der Stadt Pompeji 79 n. Chr. bei einem Vulkanausbruch besser bekannt (ein zweiter 
stoppte 62 n. Chr. ihren Wiederaufbau) und sind die im Mittelalter geschehenen Naturkatastrophen und 
Kriege historisch besser belegt (vgl. Seibold [1996: 271]).  
 

gefährliches Ereignis   

natürlich anthropogen   

 'unabsichtlich' (Unglück) KRIEG  

  zwischenstaatlicher Krieg Bürgerkrieg 
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Annex A-03  (Bezug: Kap. 2.2.4.1) 

Flüchtlinge und Vertriebene 

Flüchtling ist nach der Genfer Flüchtlingskonvention der UN von 1951 eine Person, die sich "aus der be-
gründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung außerhalb des Landes befindet, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzt [...] und nicht dorthin zurückkehren kann oder [...] will".1 Die OAU faßte sich 
etwas konkreter, indem sie weniger auf die bloße Furcht abhebt, sondern vielmehr eine handfeste Gefähr-
dung durch "external aggression, occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order 
in either part or the whole of his [des Flüchtlings; A.S.] country of origin or nationality" als Fluchtgrund 
akzeptiert (Artikel 1 der Flüchtlingskonvention der OAU von 1969; zitiert nach UNHCR, 1997: 52). Die 
Fluchtgründe sind höchst unterschiedlich; dazu zählen Naturkatastrophen, wirtschaftliche Not und kriegeri-
sche Konflikte. Meistens sind mehrere Gründe zusammen ausschlaggebend (Laser, 1985: 13). Gerade in der 
Dritten Welt wurde der Begriff des Flüchtlings ausgeweitet auf Flüchtlinge "sozialer Art [Wirtschafts-
flüchtlinge] und aufgrund von Katastrophen »entwurzelte Personen« [Umweltflüchtlinge]", was völkerrecht-
lich bisher umstritten geblieben ist (Nohlen, 1989: 243f).  

Flüchtlinge und Vertriebene unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihres Aufenthaltsortes. Flüchtlinge 
verlassen einen Staat, um in einem anderen Zuflucht zu suchen. Vertriebene dagegen sind quasi 'interne 
Flüchtlinge', die innerhalb ihres angestammten Heimatstaates wandern, um einer Gefahr zu entweichen. Die 
Umgehung anerkannter Vereinbarungen und 'Umformulierung' darin enthaltener Definitionen, was ein 
Flüchtling sei, ist in den Aufnahmeländern ebenso wie die Diffamierung dieser 'Neubürger auf Zeit' ein oft 
verwendetes Mittel, um sich unliebsamer Verpflichtungen zu entledigen. Mehrere Zehntausend Flüchtlinge, 
die wegen politisch motivierter Gewalt aus Kolumbien in Nachbarländer flohen, sind dort nicht als solche, 
sondern lediglich als illegale oder wenigstens nicht dokumentierte Immigranten anerkannt (ODI, 1998-b). 
Andernorts werden Flüchtlinge — Migranten — gerne als 'Wirtschaftsflüchtlinge' in ein schlechtes Licht 
gestellt.  

Durch den Anstieg innerstaatlicher Konflikte ("shift from interstate to intrastate wars") stieg auch die 
Zahl der Binnenflüchtlinge seit 1970 stark an, und zwar auf 18,9 Mio. Flüchtlinge und 24 Mio. Vertriebene 
1992 (Ellis 1996: 11; [sie bezieht sich auf UNHCR, 1993, und USCR, 1993]). Es gibt auch einen Unter-
schied in der Sorge für die beiden Gruppen. Flüchtlinge haben den UNHCR als eigene Schutzorganisation, 
während Vertriebene kein offizielles Schutzorgan besitzen. Dies wandelte sich allerdings spätestens mit dem 
Bosnien-Krieg, in dem sich der UNHCR zunehmend um Vertriebene kümmerte (UNHCR, 1995: 268). Das 
wirft neben Völkerrechts- auch Finanzierungsprobleme auf. Umgekehrt sind die Vertriebenen in puncto 
Akzeptanz und Legitimation an ihren Zufluchtsorten im Vorteil, weil sie gewissermaßen 'Brüder' sind, 
wohingegen Flüchtlinge von 'außen' kommen.  

Das führte z. B. in Kroatien trotz einer per Gesetz festgeschriebene Gleichstellung beider Gruppen zur 
Ausbildung einer Hierarchie, wonach zunächst kroatische Vertriebene, dann (bosnisch-)kroatische Flücht-
linge und erst drittens (bosnisch-)muslimische und (bosnisch-)serbische Flüchtlinge in den Genuß von Hilfe 
kamen (Ellis, 1996: 189). Die Gleichstellung drückte sich nur in den Kategorien von Hilfe (Unterbringung, 
Erziehung, Gesundheit u. a.), nicht aber im (ungeschriebenen) Regelwerk des Standards und Niveaus inner-
halb einer jeweiligen Kategorie aus. Diese Voreingenommenheit führte zur (weitgehend beabsichtigten) 
Diskriminierung und Separierung der Gruppen. Die wegen der Attacken der Serben 1992 aus Bosnien und 
Herzegowina nach Kroatien geflohenen Muslime fanden sich, zunächst noch als Hilfsbedürftige akzeptiert, 
nach Ausbruch des 'Zweiten Krieges' unter Kroaten und Muslimen in Bosnien und Herzegowina (im April 
1993) plötzlich in der Rolle von Gefangenen. Das verwehrte jede Möglichkeit von Integration, selbst bei 
starkem Willen von Hilfsorganisationen.  

Flüchtlinge und Vertriebene sind somit keine homogene Masse (Ellis/ Barakat, 1996: 120). Beide Grup-
pen müssen daher nicht nur in die jeweilige gastgebende Gemeinde eingegliedert werden, sondern sich auch 
untereinander um Integration bemühen. Als Konsequenz hieraus schlägt Cuny einen "United Nations High 
Commissioner for War Victims" vor (Ellis, 1996: 235 [Ellis bezieht sich auf Cuny, 1993]), der nicht mehr 
unterscheidet zwischen Flüchtlingen, Vertriebenen und ihrer jeweiligen Gastgeberbevölkerung, die ebenfalls 
große Entbehrungen zu tragen hat. 
 
Seit Mitte der 70er Jahre (2,4 Mio.) registriert der UNHCR eine stetige und starke Zunahme der Flüchtlinge 
(nach den Kriterien der Genfer Konvention), mit einem Spitzenwert in 1993 von 18,3 Mio., seitdem nimmt 
die Zahl ab.2 Allerdings hat UNHCR sich seit 1993 zusätzlich um Binnenvertriebene, ehemalige Flüchtlinge 
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und nicht anerkannte Flüchtlinge zu sorgen, was die Summe aller Schützlinge 1995 auf 27 Mio. anwachsen 
ließ (UNHCR, 1995: 22). Das BMZ gibt für 1997 die Zahl geflohener Menschen sogar mit 100 Mio. an und 
befürchtet 500 Mio. bis um die Jahrtausendwende.3 Einzelne Flüchtlingsbewegungen können extrem große 
Ausmaße besitzen. Beim Exodus der ruandischen Flüchtlinge etwa flohen 1994 circa eine Mio. Menschen in 
wenigen Tagen (Suau/ Aubenas, 1995: 49). Das gleiche gilt für Rückkehrbewegungen: 1996 kehrten ca. 
500.000 Ruander innerhalb von fünf Tagen zurück (UNHCR, 1996-b: 3); 1999 gelangten 755.000 Koso-
varen binnen zweier Monate zurück in ihre Heimatorte (Q180: UNHCR, 11.8.1999: 1). Auch die Zahlen 
nicht geflohener oder vertriebener Betroffener sind in vielen Fällen enorm groß.4 

Für Flüchtlinge i. a. hat sich gegenüber der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Lage dramatisch ver-
schlechtert, weil sich die absoluten Zahlen der Geflohenen extrem erhöhten, das Flüchtlingsproblem zu einer 
weiteren Verschlimmerung der Wirtschaft ibs. der Dritten Welt beitrug und die Hilfskapazitäten der helfen-
den Staaten und Organisationen stagnierten bzw. sich — relativ gesehen — verringerten und deshalb über-
strapaziert wurden (Laser, 1985: 12). Allerdings ist die Versorgung der Menschen auf dem Balkan und in 
Bosnien und Herzegowina finanziell erheblich besser als in anderen Regionen.5 Die Zahl der Flüchtlinge aus 
Bosnien und Herzegowina und der in diesem Land Vertriebenen wurden mit bis zu 2,5 Mio. beziffert, davon 
sind ca. 1,2 Mio. Flüchtlinge (Schweitzer, 1996: 43).  

 
  
1 Artikel 1 der Genfer UN-Flüchtlingskonvention; nach: Deutscher Bundestag (Bundesgesetzblatt), 1953: 561 
2 UNHCR (1995: 272; 1997: 54) — Die Zahlen bei Rotem Kreuz (DRK, 1997: 144) und USCR (1997: 3) decken sich nicht völlig 
mit denen des UNHCR, stimmen aber in ihrer Größenordnung. — Die Probleme der Statistiken und ihrer Vergleichbarkeit sind: die 
Definition des Begriffes 'Flüchtling', die Zuverlässigkeit der Erhebung, die raschen Lageveränderungen (UNHCR, 1995: 268f). 
3 Die Daten basieren auf Informationen des ICRC und der UN (BMZ, 1997: 50; BMZ, 1995: 26).  
4 Beispiel: Flutkatastrophe des Jangtse 1998 in China: 14 Mio. Obdachlose (StZ v. 20.8.98). 
5 Vgl. Angaben des UNHCR nach Q132 (SWR, 27.7.1999): Auf einen Flüchtling im Kosovo entfielen ca. 1,60 US$, in Afrika hin-
gegen nur 0,11 US$. — Vgl. hierzu auch Macrae, 2002: 3f, die von "concentration of assistance" spricht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex A-04  (Bezug: Kap. 2.3.2.1) 

Schema: Idealisierter und realitätsnaher zeitlicher Verlauf der Erholung nach Desastern 

 

Idealisiert: Realitätsnah: 

 

Quelle: Abbildung nach Fr  er ks/ Kl ie s t/ et al., 1995: 363f (vgl. a. Geipel/ Pohl/ Stagl 1990: 62). 
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Annex A-05  (Bezug: Kap. 2.3.3) 

Von 'humanitären' Militäraktionen 1 

Über das seit wenigen Jahren heiß diskutierte Thema 'humanitärer Militäraktionen' heben von Pilar/ Prangen-
berg besonders hervor, daß 'humanitäre' Militäraktionen zu oft als "Alibi für politisches Versagen, zur 
Verschleierung politischer Inaktivität und zur Vermeidung von Flüchtlingsströmen eingesetzt" wurden (von 
Pilar/ Prangenberg, 2000: 107). Außerdem hatten sie "propagandistische Ziele" (ibidem: 107) zugunsten der 
eigenen Reputation, oder um den Einfluß anderer Institutionen einzudämmen (bspw. der UN [!] bzw. des 
UNHCR; vgl. ibidem: 115). "Politische Probleme brauchen politische Lösungen; humanitäre Probleme 
brauchen humanitäre Lösungen." (ibidem: 111). Seit jeher ging es ohne das Militär: "militärischer Schutz 
von Hilfsoperationen [ist] ein Phänomen der letzten zehn Jahre" (ibidem: 111; gemeint sind die 90er Jahre 
des 20. Jhdts.). Wo Militär mit Zustimmung der einstigen Konfliktpartner Frieden sichert, ist das 
"Zusammentreffen von Militär und humanitären Organisationen weniger spannungsgeladen" (ibidem: 111), 
hier wird demzufolge eine (temporäre) Kooperation erleichtert. Das Problem der "Unkenntnis und Inkompe-
tenz" (ibidem: 107) des Militärs bei der Hilfeleistung kann zwar ggfs. teilweise behoben werden; wegen der 
gegenüber zivilen Hilfsorganisationen grundverschiedenen Orientierung von Streitkräften muß jedoch m. E. 
jeder Versuch, dem Militär 'vollkommene Kenntnis und Kompetenz' zu verschaffen, als ein Angriff auf die 
humanitären Gemeinde und ihre Arbeit gesehen werden — mit dem Ziel, sie peu à peu überflüssig zu 
machen. Keinesfalls akzeptabel ist es, wenn humanitäre Organisationen vom Militär 'koordiniert' werden, 
wie sie etwa in Mazedonien (vgl. ibidem: 117) quasi unter den Befehl des BMVg gerieten: Im militärischen 
Denken gibt es keine Koordination, nur Subordination (A. S.). 

Ein Text des DRK (1997: 27–40), der einen grundsätzlich ähnlichen Tenor hat, erwähnt drei Staaten bzw. 
Konflikte, die eine Schlüsselrolle bei den Versuchen der Militärs hatten, sich ins Geschäft zu bringen. Zum 
Schutz der Kurden im Irak wurde eine militärische Gangart gewählt und, obwohl es andere Optionen 
gegeben hätte, als Muster für zukünftige Aktivitäten propagiert, die dann — ganz im Sinne der o. g. Argu-
mente — folgerichtig in Somalia und Bosnien-Herzegowina scheiterten (DRK, 1997: 32).  
 
Vollends während der eindeutig politisch motivierten militärischen Intervention in Afghanistan hat sich 
'humanitäre Hilfe' des Militärs als das geouted, was sie ist, nämlich als Mittel psychologischer Kriegsführung 
und einer medienwirksamen Rechtfertigungsstrategie. Der afghanischen notleidenden Bevölkerung bewiesen 
die Militärs nicht allein dadurch ihre 'Eignung' als 'Helfer' und ihre 'uneingeschränkte Solidarität', daß man 
Streubomben 'zielgenau' über dem Land verteilte. Sondern man warf anschließend Hilfspakete ab, die: 
• erstens wegen ihrer gelben Farbe leicht mit nicht explodierten Bombletten zu verwechseln waren, 
• zweitens teilweise in vermintem Gelände landeten,  
• drittens die Menschen am Boden zu gefährlichen, kilometerlangen, kalorienverbrauchenden, oft vor 

allem aber vergeblichen Suchaktionen animierten — und  
• viertens obendrein mengenmäßig vorne und hinten nicht zur Versorgung der Menschen ausreichten. 
 

  
1 Nicht zu verwechseln mit dem Begriff der 'Humanitären Intervention': hierzu vgl. etwa F. J. Hutter, 2003: 204–213. 
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Annex A-06  (Bezug: Kap. 2.4.2) 

Morphologischer Kasten (Entwurf) zum Thema 'Analyse und Synthese von Strategien zur Wieder-
beschaffung von Wohnraum' 

Die folgende Übersicht zeigt den Entwurf eines morphologischen Kastens, der zu Arbeitszwecken entstand, 
um die Gliederungsmöglichkeiten von Strategien zur Wiederbeschaffung von Wohnraum zu testen. — Diese 
Skizze erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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Annex A-07  (Bezug: Kap. 2.4.4) 

Typen 'modellhafter Strategen' — ein Annäherungsversuch 

Nachdem in Kap. 2.4.2 festgestellt worden war, daß eine Charakterisierung von Klassen oder Typen von 
Strategien, die sich nur auf das jeweilige Hauptmerkmal stützte, karikaturhafte Züge annähme, sollen in 
diesem Anhang dennoch die bei diesem Definitionsversuch zusammengetragenen Ergebnisse gezeigt wer-
den. Denn obwohl die im folgenden unterschiedenen 'Typen von Strategen' 1 mit einem Augenzwinkern und 
etwas plakativ-pointiert überspitzt dargestellt werden, so helfen sie doch, die Vielfalt an unterschiedlichen 
Vorgehensweisen zu erhellen.  
1. unterschieden nach dem Gegenstand der Hilfe: 
• der Container-Lieferant: liefert die schnelle, aber wenig einfühlsame Ready-made-Lösung; 
• der Zeltstädter: baut provisorische Zeltstädte, um schnell viele Menschen zu behausen;  
• der Bauhofler: kauft und verteilt Baumaterial in großen Mengen zu Reparaturzwecken; 
• der Lagerbauer: bringt auf großer Fläche viele Menschen zu geringem Wohnungsstandard unter; 
• der Geldgeber: gibt Geld, kümmert sich aber kaum um sein Verwendung; 
• der Reparateur: versucht das Beste aus den verbleibenden Gebäudeteilen zu machen; 
• der Kulissenbauer: poliert zwar nur Fassaden auf, setzt damit aber eventuell positive Signale; 
• der Denkmalschützer: beachtet bei seinen Baumaßnahmen aktiv oder passiv den Denkmalschutz;2 
• der Behelfsbautenverteiler: stellt Zelte etc. dezentral in der Nähe beschädigter Wohnungen auf; 
• der Ergänzer: liefert komplementäre Hilfe, um diejenigen anderer Akteure sinnvoll zu ergänzen; 
• der Haus-neu-Bauer: erstellt neue Wohnbauten an ihrem vormaligen Platz oder an anderem Ort; 
• der Improvisateur: macht mit vorhandenen einfachsten Mitteln das Beste aus der Lage; 
• der Pragmatiker: geht in erster Linie auf den augenblicklichen Bedarf vor Ort ein; 
• der Perfektionist: strebt endgültige Lösungen an und befaßt sich nicht mit Provisorien; 
• der Standard-Reduzierer: möchte möglichst vielen Leuten ein Minimum an Lebensraum geben; 
• der Winterfest-Macher: sichert mit Minimalaufwand möglichst viele Häuser vor der Witterung; 
• der Stufenlösungs-Anbieter: beginnt mit Substandardlösungen, auf die er später aufbaut; 
• der Einweglösungs-Anbieter: achtet nicht auf eine Weiterverwendbarkeit seiner Hilfe; 
• der Preisbrecher: drückt die Einkaufspreise, um mehr zu bauen und mehr Menschen zu fördern; 
• der Industrieförderer: subventioniert die Bauindustrie, kurbelt so die Materialbeschaffung an; 

2. unterschieden nach dem Grad der Beteiligung der Betroffenen: 
• der Selbsthelfer: hilft sich finanziell und materiell bei allen Baumaßnahmen selbst;  
• der Helfer-zur-Selbsthilfe: fördert Selbsthilfemaßnahmen;  
• der Komplett-Lieferant: liefert 'schlüsselfertige' Hilfe aus einer Hand;3 
• der Einquartierer: organisiert die Unterbringung 'zur Untermiete' in intakten Wohngebäuden; 
• der Evakuierer: verfrachtet die Menschen in sichere Regionen im In- oder Ausland; 
• der Massenquartier-Geber: bringt die Menschen in Schulen, Sporthallen, Hotels u. dgl. unter; 
• der Treuhänder: übernimmt Immobilien, baut sie wieder auf und gibt sie dem Markt zurück; 
• der Schenker: gewährt (verlorene, nicht einklagbare) Zuschüsse zur Wohnungsbeschaffung; 
• der Kreditgeber: vergibt Mittel unter der Bedingung ihrer Rückzahlbarkeit; 

3. unterschieden nach der Einstellung der Akteure: 
• der Zögerer: wartet mit der Intervention, weil ihm die Bedingungen dafür nicht erfüllt scheinen; 
• der Idealist: hat außer dem Wunsch zu helfen nur eine diffuse Idee, keinen realistischen Ansatz; 
• der Revolutionär: führt Neuerungen ein, was Friktionen aber auch neue Entwicklungen fördert;4 
• der Evolutionär: entwickelt das 'Rezept' aus der jeweiligen Lage, ohne mit der Tradition zu brechen; 
• der Nein-Sager: unternimmt nichts — sondern wendet sich ab; 

4. unterschieden nach der Beziehung zwischen Helfer und Betroffenen: 
• der Streetworker:5 arbeitet vor Ort auf grass-roots level direkt mit den Betroffenen; 
• der Abkipp-Helfer:6 liefert die Hilfe ab, ohne sich um ihre Verteilung oder Verwendung zu kümmern; 
• der Bauherr: plant, bezahlt und kontrolliert die Ausführung von Hilfsmaßnahmen; 
• der Sozialarbeiter: berücksichtigt soziale Verhältnisse und ibs. die Schwachen der Gesellschaft; 
• der "Advokat":7 vertritt die Betroffenen gegenüber anderen Akteuren und unpassender Hilfe; 
• der Kontrolleur: kümmert sich bis ins Letzte um die Implementierung aller Details; 
• der Squatter: schafft sich je nach Einfluß Wohnraum auf illegale (oft aber legitime) Weise; 

 [usw./ u. a.] 
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(Fortsetzung Annex A-07:  Anmerkungen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1 Um den Gegensatz zu der in Kap. 2.4 um einiges ernster geführten Diskussion über die vielzähligen Strategien hervorzuheben, wird 
hier von Strategen (im Plural) gesprochen. 
2 'Aktiv', indem er solchen betreibt; 'passiv', indem er zukünftigen Denkmalschutzmaßnahmen keine Hindernisse bereitet. 
3 Dieser "technocratic caretaker" "definiert die Probleme und ordnet Lösungen an", die den Betroffenen kaum Mitsprache einräumen 
(Harms, 1972-a: 194). 
4 Beispiele: (1) Mietmodelle in Bosnien und Herzegowina (vgl. Iwansson, 1996: 9). — (2) Die Alliierten versuchten im Nachkriegs-
deutschland, u. a. folgende Neuerungen einzuführen: den Einheitspreis bei Mieten, die Verlagerung der Haftung für die Folgen von 
Einquartierungen auf den Eigentümer durch Mietverträge (vgl. Schulz, 1994: 110–117). 
5 'Barfuß-Helfer' — vgl. Budnick, 1992: 129; vgl. Schütz, 1980. 
6 Stichworte: 'drop and forget'; 'dump and run'. 
7 Budnick, 1992: 129. 
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Annex A-08 (Bezug: Kap. 2.4.2) 

Versuch der Feststellung der Merkmale von Strategien zur Wiederbeschaffung von Wohnraum 

(Auswahl dreier Beispiele im Kontext Mostars) 

 
0 1 2 3 4 
A  Technisches Hilfswerk 

(THW) 
– vgl. Kap. 5.1 – 

Danish Refugee Council 
(DRC) 

– vgl. Kap. 5.2.1 – 

European Union Administration 
of Mostar (EUAM) 
– vgl. Kap. 5.2.2 – 

B wem? 
(Adressat) 
 

• Ansässigen + Flüchtlingen; 
• Privatpersonen + z. T. Öffentlichen 

Stellen;  
• Sozialfällen nach MoU 

• Ansässigen + Flüchtlingen; 
• Privatpersonen; 

 
• Sozialfällen nach MoU 

• Ansässigen + Flüchtlingen; 
• Privatpersonen + z. T. Öffentlichen 

Stellen; 
• Sozialfällen nach MoU 

C was? 
(Gegen-

stand) 
 
 

• Baumaterialien; 
 
 

• ohne Arbeitsleistung; 
 
• als Zuschuß 

• Baumaterialien; 
 
 

• mit Arbeitsleistung durch Arbeiter 
der Hilfsorganisation; 

• als Zuschuß 

• Baumaterialien (auffällig: viele 
Fensterlieferungen in West-Mos. 
(= reduzierter Lieferaufwand!); 

• ohne Arbeitsleistung; 
 
• als Zuschuß 

D wozu?  
(Zweck) 
 
 
 

• Reparatur primärer und sekundärer 
Kriegsschäden an Wohngebäuden 
mit max. 30% Schaden; 

• für nicht-provisorische, aber 
minimale Reparatur der 
wichtigsten Bauteile zu 
reduziertem Standard; 

• Reparaturen waren in Selbsthilfe 
durchzuführen; 

• Reparatur primärer und sekundärer 
Kriegsschäden an Wohngebäuden 
mit max. 30% Schaden; 

• für nicht-provisorische Reparatur 
zu reduziertem Standard;  
 

 
• Arbeitsleistung wurde gestellt 

unter der Bedingung, daß für 2 
Jahre Flüchtlingen ein freies 
Wohnen gewährt wurde 

• Reparatur primärer und sekundärer 
Kriegsschäden an Wohngebäuden 
mit max. 30% Schaden*; 

• für nicht-provisorische, aber 
minimale Reparatur der 
wichtigsten Bauteile zu 
reduziertem Standard; 

• Reparaturen waren in Selbsthilfe 
durchzuführen; 

 
(* tw. auch höher) 

E wieviel? 
(Umfang) 
 
 
 

• je nach Zerstörung (nicht 
pauschal), aber begrenzt durch 
Durchschnitts- u. Maximalwerte; 

• möglichst wenig, aber genug für 
Außenhaut des Gebäudes und 
Mindestwohnfläche 

• je nach Zerstörung (nicht 
pauschal), aber begrenzt durch 
Durchschnitts- u. Maximalwerte; 

• mehr als THW, weil mehr 
Wohnfläche (nämlich für 
Eigentümer und Flüchtlinge) 

• je nach Zerstörung (nicht 
pauschal), aber begrenzt durch 
Durchschnitts- u. Maximalwerte; 

• möglichst wenig, aber genug für 
Außenhaut des Gebäudes und 
Mindestwohnfläche 

F wie? 
(Art und 

Weise) 
 
 
 

• über eigenen Bauhof und Transport 
der Hilfsorganisation; 

• mit eigenen Angestellten; 
• gemäß individueller 

Dokumentation; 
• in Kombination mit Infrastruktur 

• über eigenen Bauhof und Transport 
der Hilfsorganisation; 

• mit eigenen Angestellten; 
• gemäß individueller 

Dokumentation 

• über profitorientierte Firma (mit 
deren Personal, KFZ und Bauhof); 

 
• gemäß individueller 

Dokumentation; 
• in Kombination mit Infrastruktur 

G wo? 
(Ort) 

• nur Ost-Mostar • nur Ost-Mostar • West-Mostar (via Firma); 
Ost-Mostar: via THW !, (bzw. bei 
schweren Schäden* via Firmen) 

H Fazit 
 

• Materialverteilung durch eine 
Hilfsorganisation zur Selbsthilfe; 
 

• Winterfestmachung 

• Materialverteilung und 
Reparaturleistung durch eine 
Hilfsorganisation; 

• Rehabilitation zu reduziertem 
Standard — und  
Einquartierung von Flüchtlingen 

• Materialverteilung durch eine 
lokale Firma zur Selbsthilfe; 
 

• Winterfestmachung,  
bzw. Rehabilitation (bei Fällen 
mittlerer und schwerer Schäden*) 

 
 
Wollte man — um ein Beispiel aus dieser Tabelle herauszunehmen — die 'DRC-Strategie' (s. Spalte 3) als 
Typus einer Klasse gleichartiger Strategien einführen, so ließe sich die Strategie des THW (s. Spalte 2) 
hierunter nur dann einordnen, wenn man ein Aber hinzufügte. Denn in einem Punkt trägt das Vorgehen des 
THW nicht alle Merkmale der 'DRC-Strategie', weil die Hauseigentümer nicht verpflichtet wurden, als 
Gegenleistung für die erhaltene Hilfe Flüchtlinge aufzunehmen. Es fehlt dem THW also ein Merkmal, um 
zur 'DRC-Klasse' zu gehören. Umgekehrt hat das THW-Programm (bzw. die 'THW-Strategie') in diesem 
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Vergleich ein Merkmal zuviel: Die 'Kombination mit der Schaffung technischer und sozialer Infrastruktur' 
fehlt der Klasse 'DRC'. Auch das Vorgehen der EUAM in West-Mostar (s. Spalte 4) ist 'verwandt' mit der 
'DRC-Strategie'. Sie kann ebenfalls nur bedingt in die 'DRC-Klasse' eingeordnet werden, denn auch sie ver-
zichtete auf Einquartierungsbestimmungen; obendrein hatte sie die Besonderheit, daß eine lokale Firma mit 
der Implementierung des Programmes beauftragt wurde. In ähnlicher Weise kann ein Vergleich zwischen 
THW und der EUAM erfolgen, besonders hinsichtlich des hohen Anteils verteilter Fenster1 bei der 
'EUAM/Westmostar-Strategie'. 

Das Vorgehen des DRC stellt also den Idealtyp der 'DRC-Strategie' dar, während das THW-Programm 
darauf bezogen lediglich ein Durchschnittstyp ist. Es kann aber auch als Mischtyp bezeichnet werden kann, 
wenn es bzgl. des Merkmals 'Kombination mit der Schaffung technischer und sozialer Infrastruktur' zusätz-
lich als Typ einer weiteren Klasse ausgewiesen betrachtet wird. Also müßten die dargestellten Strategien von 
DRC, THW und EUAM entweder als alleinstehende Strategien bezeichnet werden, als Typ einer 'Klasse', die 
nur aus sich besteht, oder sie werden in eine Schnittmenge eingeordnet, die aus den sie einigenden, domi-
nanten Faktoren besteht: "Baumaterialverteilung + Reparatur von leicht beschädigtem Wohnraum + Berück-
sichtigung primärer und sekundärer Schäden2 + Reparatur zu Substandard".  

 
  
1 Bei gleichem Wert der ausgegebenen Hilfe mußte auf diese Weise weniger Material verteilt werden (der Wert eines Fensters 
entsprach z. B. einer Lkw-Ladung Sand). Also entstand der verteilenden Firma weniger Arbeit und damit ein größerer Gewinn. 
2 S. hierzu Kap. 4.6.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex A-09  (Bezug: Kap. 3.1 [Fußnote]) 

Zur Frage der Bildung einer Subkultur als Folge von Krieg und Nachkriegswirren 

Als Folge der allgemeinen Nachkriegswirren, aber speziell auch der Misere der Wohnungssituation entsteht 
durch vielfältige Improvisation und aus den sich wiederum hieraus ergebenden Zustände eine Art 'Desaster-
Wohnungssubkultur' der betroffenen Gesellschaft. Sie kann jedoch nicht als Subkultur im Sinne der sozio-
logischen Definition dieses Wortes angesprochen werden, sondern ist vielmehr eine Spielart der normalen 
Kultur unter besonderen Bedingungen (vgl. Granot, 1996: 36–40; nach ihm ist "Disaster or emergency sub-
culture […] not an alternative to the mainstream culture of a society", sondern vielmehr "an aspect of that 
dominant culture that only manifests itself under particular [i.e. disaster; A.S.] circumstances" [ibidem: 40]). 
Deutlich wird das auch durch das Bemühen aller Betroffenen, zum Vorkriegszustand und vormaligen Stan-
dard zurückzukehren (vgl. Kap. 2.2.4.1, Anm. 117).  

Damit unterscheiden sich Nachkriegszeiten mit ihren Wohnraumdefiziten von der Lage des chronischen 
Desasters der Wohnungsunterversorgung ibs. in Ländern der Dritten Welt, weil sich im zweiten Fall tatsäch-
lich ein Normenwandel eines identifizierbaren Teils der Gesellschaft ergab; dieser Normenwandel aber ist 
die wichtige Konstituente des Begriffes 'Subkultur' (Granot, 1996: 37). Somit sind nach einem Krieg sponta-
nes Bauen in Selbsthilfe (s. Kap. 3/ SBS 07) und spontanes Siedeln (Squatting; s. Kap. 3/ SBS 11) nicht in 
dem Maße normenwandelnd und subkulturbestimmend wie das in chronisch mit Wohnraum unterversorgten 
Ländern der Dritten Welt der Fall ist. Das verhindert aber nicht, daß die in den 'Ländern des Südens' üblichen 
Ansätze zur Wohnraumschaffung in einer Lage großer Not bei knappen Mitteln nicht als Vorbilder dienen 
könnten. Gleichzeitig darf die Gefahr nicht unterschätzt werden, die von einer Desaster-Subkultur ausgeht, 
indem nämlich "Selbstgefälligkeit, Leugnen der Bedrohung und die Wiederholung vergangener Fehler" 
(Granot, 1996: 40) die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft in puncto (Wohnungs-)Bauwesen durch zu-
nehmende Verwilderung der Bausitten negativ beeinflussen ('wildes Bauen', keine Rücksichtnahme auf das 
Stadtbild). Dieser Gefahr ist, wenn möglich, schon in einer frühen Phase der Rehabilitation zu begegnen. 
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Annex A-10  (Bezug: Kap. 3/ SBS 04 [Beispiele]) 

Vorgehensweise der niederländischen NGO 'CLAS' in Sarajevo1 

 
Die niederländische NGO 'City Link Amsterdam–Sarajevo' (CLAS) bemühte sich im Stadtteil Hrasno um 43 
Wohnblocks (mit zwischen vier und zwanzig Etagen), von deren igs. 3.431 Appartements noch 2256 belegt 
waren, 422 teilweise genutzt wurden, 753 hingegen leerstanden. CLAS übernahm damit eine hinsichtlich der 
Anzahl der Wohnungen in Hochhäusern und ihrer städtebaulichen Dominanz2 wichtige Aufgabe in der Groß-
stadt, die von kaum einem anderen Hilfswerk angegangen wurde. Finanziert wurde das Ganze von der Stadt 
Amsterdam, der EU, der niederländischen Regierung und privaten Geldgebern. Man setzte für das Rehabili-
tationsprogramm einen Lenkungsausschuß ein, der niederländische und bosnische Mitglieder hatte; letztere 
gehörten gleichzeitig der Baubehörde der Stadt an. 

Der integrierte Ansatz konzentrierte sich anfangs auf alle Dächer und Fenster (Winterisierung), nahm spä-
ter aber auch die Fassaden und das Gebäudeinnere in Angriff und kümmerte sich — zusammen mit einer 
bosnischen und weiteren westeuropäischen Initiativen (Nahrung, Gesundheit, Kinderbetreuung) — um die 
soziale (Schule, Kindergarten, Seniorentreff, Ambulanz) und technische (Blockheizkraftwerk, Druck-
erhöhungspumpen für Hochhäuser, u. a.) Infrastruktur. Ein mit der Baubehörde abgesprochenes 'Facelifting' 
der Wohnblöcke durch ein neues Farbkonzept für die Großsiedlung verbesserte ihr Image ganz allgemein 
und die Nachkriegsatmosphäre im besonderen. Projektverteuernd wirkten sich die Aufzugs- und Fassaden-
reparaturen aus. Die Arbeiten führten im wesentlichen lokale Firmen aus. Daneben unterhielt CLAS einen 
eigenen Bautrupp für allfällige kleinere Reparaturen und die per Lehrgang vorbereitete Asbestentsorgung 
(Fassadenelemente, Dachdeckung). Nachdem zunächst Reparaturen leichter beschädigter Wohnungen zu-
gunsten der am Ort verbliebenen Menschen erfolgt waren, schuf später die Rehabilitation stark zerstörter 
Gebäude neuen Wohnraum, bot also Raum für den Rückzug Vertriebener. Während der Arbeiten wurden die 
BewohnerInnen innerhalb der Gebäude bzw. des Quartiers vorübergehend umgesiedelt. Entscheidende 
Hindernisse für das Programm bestanden:  
• in der Belastung der Gebäude durch Asbestbauteile, die einen speziellen Lehrgang einiger Arbeiter in den 

Niederlanden erforderte; 
• in der Unkalkulierbarkeit der Brandschäden an den Tragstrukturen, verkompliziert durch das Fehlen 

geeigneter Untersuchungsgeräte und Labors;  
• im Umstand, daß ein Teil der Wohnungen der Armee gehörte, was unklarer innen- bzw. parteipolitischer 

Verhältnisse die Neubelegung verzögerte; — und  
• in der unklaren Zukunft der Eigentumsverhältnisse, denn die Wohnungen waren Eigentum staatlicher 

Firmen bzw. der Armee, das die Aufnahme privater Kredite erschwerte.  
 

  
1 Quellen: Keesom/ CLAS, 1998; Q016–Q023: CLAS, September 1996 bis September 1998; eigene Beobachtungen [Q121: See-
bacher, Dezember 1998: 17.12.&23.12.]. 
2 Diese Dominanz hatte die hohen Gebäude während des Krieges der besonderen 'Aufmerksamkeit' der Kanoniere empfohlen… 
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Annex A-11  (Bezug: Kap. 3/ SBS 06 ) 

Übersicht über den Bauhof 'Fabrika Duhana' ('Tabakfabrik') des THW in Mostar 
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Annex A-12  (Bezug: Kap. 3/ SBS 06 und Kap. 5) 

Schema der Housing-Aktivitäten des THW in Mostar 

 

Quelle: Q114: Scharl, 14.7.1998. — (Zur Berechnung von Transportkapazitäten s. a. Davis/ Lambert, 1999: 115). 
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Annex A-13  (Bezug: Kap. 3/ SBS 07 und Kap. 4.6.2 [Fußnote]) 

Über Selbsthilfe 

Eine Vielzahl von Gründen spricht in den Augen unterschiedlicher Akteure (Regierende, Wirtschaft, Bevöl-
kerung), die verschiedenen Ideologien anhängen, für die Selbsthilfe, wie Marcuse (1992: 15) für den Bereich 
der Entwicklungszusammenarbeit herausarbeitet:  
• Die Fähigkeit der Selbsthilfe, die moralisch (weil wirtschaftlich) Stärkeren herauszustellen;  
• ihre Effizienz, da Menschen für ihr privates Eigentum mehr investieren;  
• ihre ästhetischen Auswirkungen, weil die Unterschiedlichkeit der Bauprojekte die Vielfalt der 

BewohnerInnen ausdrückt;  
• ihr Entwicklungspotential, weil die beim Hausbau erlernten Fähigkeiten auch anderen wirtschaftlichen 

Aktivitäten nutzbar gemacht werden;  
• ihr psychologisches Moment, weil sie Ideale von Selbstverwirklichung und Freiheit fördert und das 

Selbstvertrauen stärkt;  
• ihr Rückhalt für demokratische Entwicklung, da die Nutzer die sie betreffenden Entscheidungen selbst 

fällen. 
 
Neben einer Unterteilung in 'spontane', d. h., aus Eigeninitiative resultierende Selbsthilfe (do-it-yourself), 
und in geförderte Selbsthilfe bzw. in von außen initiierte Selbsthilfe (vgl. Harms, 1992: 34–36) ergibt sich 
aus der Literatur zur Selbsthilfe in der Dritten Welt eine weitere Abgrenzung: Konventionelle Housing-
Strategien, die Wohnraum auf regulärem Wege errichten und die Nutzer nur bei der Finanzierung in Erschei-
nung treten lassen, unterscheiden sich von unkonventionellen Verfahrensweisen, bei denen die Nutzer den 
Wohnraum schrittweise und außerhalb des konventionellen Baumarktes selbst finanzieren und produzieren 
(ibidem: 38). Zudem unterscheidet sich Selbsthilfe im engeren Sinne (konzentriert auf eigentliche Bau-
aufgaben) von Selbsthilfe im weiteren Sinne, die darüber hinaus auch politisch-organisatorische Aspekte 
einschließt (ibidem: 34). 

Auch nach Zeitphasen läßt sich Selbsthilfe, wie sie in der Dritten Welt als Strategie verwendet wurde, 
klassifizieren (vgl. Mathéy, 1993-a: 18–21): Die einfachste Form der Selbsthilfe-Programme — Mathéy 
nennt sie ebenfalls "konventionelle Selbsthilfe-Programme" (ibidem: 18) — ersetzte bei den Low-cost-
Projekten zunächst die Arbeitskraft durch unbezahlte Arbeit der Betroffenen. Als zweite Spielart bürdete die 
Core-house-Strategie (s. a. Kap. 3/ SBS 12) den Betroffenen alle Lasten des Weiterbaues des Hauses auf, 
nachdem ihnen lediglich die Kernzelle eines Hauses gestellt worden war. Eine dritte Variante, das Prinzip 
von Sites&Services (s. a. Kap. 3/ SBS 13), überläßt außer der Bereitstellung eines Grundstückes mit den 
nötigen technischen Anschlüssen alle Arbeiten den Nutzern. Die vierte Substrategie schließlich, das 
Upgrading (Wohngebietsverbesserungen; s. a. Kap. 3/ SBS 17), unterläßt vollends alle Vorleistungen durch 
Dritte und konsolidiert Wohngebiete und Wohnungen erst ex post unter Einbeziehung sowohl der bereits von 
den Bewohnern geleisteten Arbeiten beim Hausbau als auch der von ihnen erbrachten und noch zu 
erbringenden Leistungen bei der Infrastrukturversorgung. 
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Annex A-14  (Bezug: Kap. 3, SBS 07 [Fußnote]) 

"Bauarbeiten, die sich für Selbsthilfe eignen" 

Die folgende Aufstellung unterrichtet über sinnvollerweise mögliche Selbsthilfeanteile beim Bau eines 
Eigenheims (Einfamilienhaus) und Empfehlungen zu ihrem Einsatz beim Wohnhausbau in Deutschland.  
 

 

Quelle: R. Schilling: Der Hang und Zwang zum Einfachen, Birkhäuser, Basel, 1985, p. 111 
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Annex A-15  (Bezug: Kap. 3/ SBS 08 [Beispiele]) 

Notunterkünfte in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges und danach 1 

Es wurden Notunterkünfte aller Art improvisiert und in Parkanlagen, auf Plätzen, Freiflächen jeder Art 
Behelfe eingerichtet.2 Sie wurden einzeln oder in Gruppen, oft nahe den beschädigten Häusern aufgestellt 
(auf Plätzen und Straßen nach deren Räumung). Sie entstanden geplant oder wild.3 Der Bau von Baracken 
gestaltete sich oft langwieriger als man annehmen sollte (Genehmigungsverfahren, Baustoffmangel, Kompe-
tenzgerangel).4 Die Normung von Behelfsbauten fand mit der Festlegung einiger weniger (ca. 15), standar-
disierter Barackentypen und dem Verbot aller anderen Arten ihren Höhepunkt; ihr Platzangebot und ihr 
Materialverbrauch wurden minimiert. Die Beachtung der bestehenden Baunormen wurde bei den Genehmi-
gungsverfahren eingeschränkt bzw. ganz ausgesetzt. Gebäude bis zu einer Beschädigung von 40% wurden 
notdürftig repariert und genutzt.5 Bisweilen wurden Bauanleitungen zur technisch korrekten und maximal 
materialsparenden Bauweise verteilt. Es wurden Anreize zum Bauen geschaffen, z. B. finanziell oder durch 
eine Landzulage. Die technische, hygienische (Sanitäranlagen, Lüftung, Ungeziefer) und ästhetische Qualität 
und die Akzeptanz ibs. der Baracken waren sehr schlecht. Sie waren eng und überbelegt. Der Klimaschutz 
war schlecht. Die Möglichkeit des Gartenbaus neben den Hütten war ein Pluspunkt.  

Aus all den genannten Beispielen von Notunterkünften sollen an dieser Stelle die in großer Zahl gebauten 
'Nissenhütten'6 herausgehoben werden, weil sie seinerzeit von außen, nämlich durch die britische Armee7 ins 
Land gebracht worden waren und weil sie wegen ihrer großen Anzahl und besonderen Form eine Ausnahme 
darstellten. Sie konnten zwar wegen ihrer jahrelangen Erprobung folgende Vorteile nachweisen: geringe 
Kosten, schnelle Bauweise (fünf Mann—eine Woche), Wiederverwendbarkeit und Erweiterbarkeit, Ergänz-
barkeit durch lokale Baustoffe (ibs. für die Giebelwände) und materialsparende Bauweise (Wand=Dach), 
geringe Transportkosten und -schäden, einfache Handhabbarkeit leichter Komponenten auch durch un-
gelernte Arbeitskräfte. Aber sie hatten auch Nachteile: ihr Flächenverbrauch (nur ein Geschoß),8 viel Stahl-
verbrauch bei knappen Beständen, ihre Rost- und Klimaanfälligkeit (winters wie sommers), das Fehlen eines 
kubischen Innenraumes (Möblierung!) sowie ihr wenig ansprechendes Äußeres. Und es wurden wichtige 
Ressourcen in den Bau dieser Provisorien gelenkt (und vom Neubau abgezweigt), deren Komponenten zu 
Bauzwecken kaum eine Wiederverwendung fanden.  

Ebenso wurden laut Steinberg (1993-a: 25f) Gartenhütten als Notunterkünfte genutzt, die die Gelegenheit 
der Subsistenzproduktion von Nahrung boten (s. a. Kap. 3/ SBS 34). Zum Teil wurden solche Kleingarten-
kolonien neu angelegt. In Berlin lebten 1949 25.000 BewohnerInnen in diesen Siedlungen, 1956 lebten auf 
diese Weise in West-Berlin schon 80.000 Menschen, für Gesamtberlin erreichte die Gesamtzahl zeitweise 
sogar die 300.000. Etwa 20–30% der Lauben waren ständig bewohnt. Ihr Bau wurde tw. von der Stadt be-
zuschußt. Sie wurden häufig von Kriegsversehrten und Arbeitslosen bewohnt, ihr baulicher Zustand wird als 
prekär beschrieben. 
 
 
  
1 Quellen: Böckem, 1993: 70; Chassé/ Preußer/ Wittich, 1988: 125; Durth/ Gutschow, 1988: 38; Schulz, 1994: 41f,138; Steinberg, 
1993-a: 20,25. 
2 Keller, Ruinen, Gartenlauben, Holzbaracken, Zelte, Wellblechhütten, sog. 'Nissenhütten', Ställe, Kasernen, Turnhallen, Bunker, 
Scheunen, Lagerräume, Eisenbahnwaggons usw. 
3 Viele Barackensiedlungen hielten sich über mehrere Jahrzehnte, wurden später oft in reguläre Siedlungen umgewandelt. Ihre 
Persistenz ist noch heute in den Stadtplänen abzulesen. — In Stuttgart bspw. wurden in den 80er Jahren die letzten Baracken 
abgerissen und durch reguläre Gebäude ersetzt. Vielerorts gibt es hier noch heute 'provisorische' Dächer zu sehen, die damals in 
Höhe des ersten oder zweiten Obergeschosses auf das Restgebäude aufgesetzt wurden. 
4 In einem Fall vergingen in Köln-Kalk (KHD) vom Kostenvoranschlag bis zur Fertigstellung von zwölf Doppel-Wohnbaracken 
neun lange Monate, was nicht nur angesichts der wesentlich höheren Zerstörungsraten inakzeptabel war, sondern auch hinsichtlich 
des Bauvolumens und des vergleichsweise recht niedrigen technischen Standards der Gebäude. (Böckem, 1993: 68f). 
5 Schätzungen des Kölner Statistischen Amtes (lt. Schulz, 1994: 41f). 
6 Tonnenförmig überwölbte, längliche, multifunktionale Wellblechhütten der britischen Armee, die diese (nach ihrem Erfinder, dem 
britischen Offizier Nissen benannte) Barackenart seit etwa 1920 rund um den Globus für diverse Zwecke eingesetzt hatte. In ihnen 
fanden auf ca. 50 qm jeweils zwei Familien Platz. — Vgl. Schoszberger, 1946. 
7 Die britischen Streitkräfte werden hier aber keinesfalls als 'humanitärer' Akteur angesehen (vgl. Kap. 2.3.3). Es geht vielmehr um 
die Art der bereitgestellten Unterkünfte.  
8 Diesen Nachteil haben sie mit fast allen anderen Notlösungen gemeinsam. 
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Annex A-16  (Bezug: Kap. 3/ SBS 09 [Beispiele]) 

Ein Mini-Haus als Möglichkeit der Ersparnis von Material, Raum, Kosten und Bauzeit 

Das hier gezeigte Modell wurde von Mitarbeitern des THW beim Einsatz in Kljuć/ Bosnien und Herzego-
wina entworfen. In Häusern dieses Bautyps sollten vor allem Senioren unterkommen, die im Bürgerkrieg 
ihre Angehörigen verloren hatten bzw. alleine wohnen wollten, oder andere Alleinstehende. Das Gebäude 
wurde den Behörden einmalig zur Genehmigung vorgelegt, danach mußten mit ihnen lediglich noch die 
Standorte vereinbart werden. 
 
 

 

Quelle: Q164: THW Kljuć [Scharl/ Gerhold], 18.10.1996. 
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Annex A-17  (Bezug: Kap. 3/ SBS 13) 

Das Konzept von Sites&Services 

In der Entwicklungszusammenarbeit war und ist die Bereitstellung von Land eine der Varianten, die den 
Wohnungsbau förderte, indem sie neben der Gestellung von Baugrund die siedlungs- und städteplanerische 
Lenkung übernahm. Seit den 60er Jahren stellte John Turners Öffnung der Stadtplanung hin zur Akzeptanz 
'alternativer' Wohnraumbeschaffung durch die Wohnungssuchenden selbst und zur Betrachtung von Wohn-
raum im größeren Zusammenhang des Wohn-Raumes einen "fundamentalen Wandel im Charakter staat-
lichen Wohnungsbaus in Entwicklungsländern" dar (Fiori/ Ramirez, 1992: 28). Denn man schwenkte um 
vom Bann 'illegaler' Siedlungen zu ihrer Anerkennung und machte sich den dort erzielten Vorteil einer 
Minimalversorgung an Wohnraum zunutze. Turner wurde der profilierteste Verfechter dieser Idee (zur Kritik 
s. a. Mathéy, 1992; Mathéy 1988: 43–50). Ein in diesem Sinn als Variante der Low-cost-Politik schon früh 
beschrittener Weg war die Gestellung erschlossenen Baulandes anstelle gänzlicher oder teilweiser Lieferung 
fertigen Wohnraumes — der Weg von Sites&Services.  

Gegenüber dem Core-housing (vgl. Kap. 3/ SBS 12) entfällt die Errichtung eines Rumpfhauses. Übrig 
bleibt also die Bereitstellung eines Grundstückes mit den nötigen technischen Anschlüssen in unterschied-
lichen Standards (Wege, Wasser, Elektrizität). Die Arbeiten hieran, vor allem dann aber die Errichtung des 
eigentlichen Wohngebäudes bleiben an den Besitzern bzw. Pächtern hängen. Das bedeutete eine weitere 
Verlagerung der Verantwortung für die Beschaffung von Wohnraum auf die Wohnungssuchenden selbst, die 
nicht nur eigene Arbeitskraft aufzuwenden, sondern auch das Baumaterial selbst zu beschaffen hatten (vgl. 
Mathéy, 1993-a: 18–21; s. a. Kap. 3/ SBS 09). Laut Burgess (1992: 82) war der Output solcher Programme 
minimal.  

Der Vorteil von Sites&Services liegt in der frühzeitigen Festlegung der Korridore für Verkehrswege und 
Versorgungsleitungen in den Siedlungen, um Unterdimensionierungen oder unrationelle Verläufe (die oben-
drein die Gefahr teilweisen Abrisses bergen) und um damit teure Nachbesserungen zu vermeiden. Nachteil 
ist das Risiko, die damit verbundenen hohen Investitionen, die für die Armen selbst noch im Falle von 
Stufenlösungen relativ hoch sind, 'in den Sand zu setzen', wenn nämlich aufgrund veränderter wirtschaft-
licher Bedingungen die vorbereiteten Areale nicht besiedelt werden (Beispiel: wenn Industrieansiedlungen 
ausbleiben; wenn der Bau einer neuen Metrostrecke nicht finanziert werden kann). — Mathéy berichtet von 
einer Form des Sites&Services (1985: 44), bei der in Nicaragua den Leuten, die von schlechten Siedlungs-
flächen umgesiedelt wurden, mit der Neuansiedlung neben einer Basisversorgung mit Infrastruktur auch 
gleich kostenfrei Grundstück und Wohnrecht zugesichert wurden. Das ist sonst bei den gängigen Program-
men dieser Art nicht von vornherein inclusive, sondern muß extra bezahlt werden. 
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Annex A-18  (Bezug: Kap. 3/ SBS 29 [Beispiel]) 

Memorandum of Understanding (MoU) zwischen der Stadtverwaltung Ost-Mostars und dem THW 
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(Fortsetzung von Annex A-18) Quelle: Q139: THW, 19.8.1994 
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Annex A-19  (Bezug: Kap. 3/ SBS 31) 

Ein Beispiel für 'implizite Koordination' durch Veröffentlichung laufender und/oder geplanter Maß-
nahmen der humanitären Hilfe: das 'Project Information Monitoring System' (PIMS) der IMG 

Die IMG sammelte und veröffentlichte seit Beginn der 90er Jahre mit ihrem sog. 'Project Information 
Monitoring System' (PIMS) Daten über Hilfsaktivitäten, die allen Interessierten zur Verfügung standen. Sie 
betrafen in erster Linie Bautätigkeiten, schlossen aber auch andere Arten der Hilfe ein (Landwirtschaft, 
Minenräumen, Entschuldung, Finanzen und Handel, Aufbau von Behörden, soziale Dienste etc.). 
 

 
Quelle: Q084: IMG, 21.12.1998, p. 20/59; (vgl. a. Q083: IMG, Dezember 1998: 6f). 
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Annex A-20  (Bezug: Kap. 3, SBS 36 [Fußnote]) 

Datenerhebung am Einsatzort  

 

SCHR (1998) empfiehlt, als Grundlage für Hilfsoperationen folgende Profile der betroffenen Bevölkerung zu 
erstellen, die rasch ibs. mit den Werkzeugen des Participatory Rural Appraisal und des People-Oriented 
Planning erhoben werden können:  
 
 
Profil der Flüchtlinge/ Vertriebenen: 
• traditionelle Baufertigkeiten und Bauweisen;  
• die Art, wie sich die Flüchtlinge zunächst selbst untergebracht haben; 
• Gesundheit und Ernährung;  
• demographische Daten (Geschlecht, Alter, soziale Gruppierung);  
• Verhältnis zur Gastbevölkerung;  
• Einstellung zu Hilfe von außen;  
• Einstellung zum Verhältnis der Geschlechter;  
• Einstellung zur Religion;  
• traditionelle Hilfsmechanismen;  
• Herkunft (Stadt/ Land);  
• traditioneller Lebensstandard hinsichtlich Wohnraum, Kochen, Nahrungsmittellagerung; Kinder-  

pflege und Hygiene; 
• Art eventueller Notbehelfe;  
• Bedürfnisse besonders anfälliger Personenkreise;  
• aktuelle Sicherheitsrisiken für Betroffene und Helfer.  

 
Sozioökonomisches Profil der Gastbevölkerung: 
• Beziehungen zu den Flüchtlingen (sozial, ethnisch, wirtschaftlich);  
• Gebrauch von Land und anderer Ressourcen vor der Nutzung für Flüchtlinge;  
• lokale Bauweise und Materialmarkt. 

 
Profil lokaler Infrastruktur: 
• Zugangswege aller Art;  
• Verfügbarkeit von Bau- und sonstigen Materialien;  
• Verfügbarkeit von Wasser, Energie, schwerem Gerät u. a. 

 
Umweltprofil: 
• Topographie incl. möglicher Siedlungsflächen;  
• Wasserquellen;  
• schützenswerte Areale;  
• Klima incl. saisonbedingter Änderungen;  
• besondere endemische Krankheiten.  
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Annex A-21  (Bezug: Kap. 3/ SBS 40; und Kap. 4.7.3) 

Detaillierte Aufnahme von Gebäudeschäden durch die Behörden in Ost-Mostar 
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(Fortsetzung von Annex A-21) 
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(Fortsetzung von Annex A-21) 

Quelle: Q219: Ost-Mostar (Kriegsschadenskommission und Direktion für Wiederaufbau), September 1994. 
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Annex A-22  (Bezug: Kap. 3, SBS 40 [Fußnote]) 

Beispiele für die Festlegung von Schadenskategorien bei Wohngebäuden 

1. Die GTZ ging bei der Kategorisierung der Schäden in Mostar in etwa wie folgt vor (Q075: GTZ, März 
1995: Kap. 3 [ibs. 'enclosure 5 und 6']; vgl. a. Burk, 1999: 201–206): 

• Einteilung in die wichtigsten Bauteile: Öffnungen (Verglasung/ Rahmen); Fassade (Putz/ Mauer); Dach 
(Deckung/ Gebälk); Gebäudetragwerk. 

• einfache Flächenabschätzungen ("Dachfläche ist zu 1/3, zu 2/3 oder ganz betroffen", ...). 
• bei Einzelfällen (ibs. bei Tragwerksschäden) Abschätzung, ob Schäden mit entweder 'eher geringem' oder 

'eher hohem' Aufwand zu beheben sind. 
Die Einbeziehung der Sanitär- und Elektroinstallationen ist wegen ihres großenteils verborgenen Verlaufes 
schwierig und kann bei einer ersten Grobanalyse unterbleiben; ihr Beschädigungsgrad kann analog zu den 
sonstigen Schäden angenommen werden (aber: Frostschäden an Leitungen in ansonsten unbeschädigter 
Substanz!). Ebenso ist die Ausstattung zunächst zu vernachlässigen. 

Eine Illustration hierzu siehe in Kap. 4.7.3, Abb. 30. 

 
2. IMG verwendete etwas später für Bosnien und Herzegowina ein ähnliches System zur "vorläufigen 
Schadens- und Kostenanalyse", das zehn einzelne Kategorien für vier Bauteil- bzw. Gewerkebereiche vor-
schlug (Q079: IMG, 1997 [?]: 6f; Q081: IMG, Nov. 1998). Sie wurden entsprechend ihrem Anteil an den 
Baukosten gewichtet und erlaubten es unter Annahme durchschnittlicher Gebäudegrößen und Baukosten und 
bezogen auf "empfohlene Lebensstandards", die Wohngebäude rechnerisch zu beurteilen (Beschädigungs-
grad und Kostenaufwand). Daraus ergeben sich dann vier Klassen: drei 'reparable' (leicht, mittel, schwer 
beschädigte) und eine für 'Zerstörung'. — Das Verdienst der IMG liegt v. a. in einer BiH-landesweiten Ver-
einheitlichung der Schadensanalyse und des Rehabilitationsstandards. 

Siehe hierzu die Tabelle auf der folgenden Seite. 

 
3. Jekles Übersicht (Q091: Jekle, 1997) setzt wenige wichtige Bauteile für die zwei in Bosnien und Herze-
gowina am häufigsten anzutreffenden Bauweisen für Wohnungen (Massiv-, Skelettbauweise) bzw. ihren 
überschlägig berechneten Anteil an den Gesamtbaukosten mit ihrem jew. Zerstörungsgrad in Relation. Nach 
dieser Gewichtung werden daraus wenige (vier) Klassen gebildet, die einer schnellen Abschätzung der Bau-
substanz dienen. 
 
4. Di Sopra schlägt (für Erdbebenfälle) sechs Schadenskategorien vor (1992: 204–206; nach Medvedev/ 

Sponhauer/ Karnik):  
• kein Schaden (0);  
• leichte Schäden (1): oberflächliche Verputzschäden;  
• mäßige Schäden (2): leichte Schäden an Mauern + Kaminen, große Schäden am Putz, Ziegel fallen;  
• erhebliche Schäden (3): tiefe Mauerschäden, Kamine stürzen ein;  
• Zerstörung (4): Breschen in Wänden, Einsturz von Gebäudeteilen und inneren Wänden, Verlust fester 

Verbände von Bauteilen;  
• Totalverlust (5).  

Außerdem wird mit fünf Werten das eingetretene Schadensausmaß des jeweiligen Umfeldes festgehalten: 
0%, 5% (wenige Häuser der jeweiligen Schadenskategorie), 50% (viele), 75% (Mehrzahl) und 100%.  
 
5. UMCOR orientierte sich in BuH an drei Schadenskategorien, die sich im Rahmen leichter und mittel-

mäßiger Beschädigungen bewegten (Quellen: Leitner, 1997: 2; Q117: Seebacher, August 1996):  
• Ausstattungsschäden an Fenster/Türen, Installationen (I.); 
• Tragwerksschäden (II.);  
• beides (III.) 
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(Fortsetzung von Annex A-22) 

 

Quelle: Q079: IMG, 1997 [?]:6f; Q081: IMG, November 1998. 
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Annex A-23  (Bezug: Kap. 3/ SBS 45 [Beispiele]) 

Ausschnitte aus Listen des THW mit 'Orientierungspreisen' für Baumaterialien 

Quelle: Q153: THW, August 1995. 
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Annex A-24  (Bezug: Kap. 4) 

Hintergrundinformationen zu Bosnien und Herzegowina 

Bosnien und Herzegowina im letzten Jahrzehnt vor Ausbruch des Krieges (vgl. Kap. 4.1.1) 
Seit den frühen 80er Jahren schlugen sich die in ganz Jugoslawien herrschende allgemeine wirtschaftliche 
Depression, außenpolitische Desorientierung und innerstaatliche, ibs. ethno-nationalistische Spannungen 
auch auf BuH und damit auf Mostar nieder. Bei den ersten freien Parlamentswahlen im Dezember 1990 
gewannen in einer schon reichlich aufgeheizten Stimmung die Nationalisten verschiedener Couleur die 
Oberhand und errangen igs. 86% aller Stimmen.1 Die schon zuvor nie freien Medien wurden zunehmend von 
den neuen politischen Parteien der bosnischen Serben (SDS), Kroaten (HDZ) und Moslems (SDA) kon-
trolliert.2 Schon vor dem Krieg war bekannt, daß diese neuen Parteien auch die Steuern bei den jeweils ihnen 
'untertanen' Firmen eintrieben. Die Verfassungsorgane des Landes waren weitgehend außer Kraft gesetzt. 
Die konstitutionelle Verankerung weitreichender Minderheitenrechte unterblieb.3 Mitte 1991 koppelte das 
bosnische Parlament die Entscheidung über eine mögliche eigene Unabhängigkeit an die in Aussicht 
stehende Souveränität Sloweniens und Kroatiens, die auch tatsächlich um die Jahreswende 1991/92 inter-
national anerkannt wurde. Damals lebten ca. 4,36 Mio. EinwohnerInnen4 in Bosnien und Herzegowina 
(BuH), darunter 43,7% bosnische Muslime, 31,4% bosnische Serben, 17,3% bosnische Kroaten und 5,5 sog. 
'Jugoslawen'.5 Die Muslime lebten über BuH verteilt, mit Konzentrationen in einzelnen Städten, während 
Kroaten und Serben die Mehrheiten eher in der Fläche des Landes stellten.6 Kroaten und Serben hatten in 
Kroatien bzw. Serbien (Jugoslawien) jeweils eine Schutzmacht, die den Muslimen fehlte. In BuH befanden 
sich 55% der gesamt-jugoslawischen Rüstungsindustrie, zwei Drittel aller Munitionsvorräte für einen Parti-
sanenkrieg7 — und die Hälfte der JNA stand unter Waffen im Lande (u. a. wegen des laufenden Kroatien-
Krieges). Im Januar 1992 kamen die Serben mit der Proklamation ihrer sog. 'Republika Srpska' der Volks-
abstimmung über die Unabhängigkeit zuvor,8 die im Februar/März durch eine fast hundertprozentige Zu-
stimmung von Kroaten und Muslimen 'positiv' entschieden wurde. Kurz darauf begann ein vierjähriger, 
blutiger Bürgerkrieg,9 in dessen Verlauf auch Mostar erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde.10  

Bosnien und Herzegowina während des Bürgerkrieges 1992–1994 (vgl. Kap. 4.1.2) 
Seit Herbst 1992 kam es an verschiedenen Orten Bosnien und Herzegowinas zu Kriegshandlungen zwischen 
den beiden Fraktionen der kroatischen und muslimischen Bosnier. Die Kroaten begannen mit ihrer Para-
Armee (HVO) und anderen Freischärlerverbänden, unterstützt durch reguläre kroatisch-kroatische Truppen 
damit, ihren Claim am Lande 'abzustecken' und zu erobern. Mate Boban wurde Führer einer sog. 'Kroati-
schen Republik Herceg-Bosna' (HR-BH), die den zagreb-kroatischen Kuna als Währung bekam, eine eigene 
Flagge führte, sich sprachlich zu distanzieren begann und sich auch hinsichtlich Verwaltung und Recht 'kroa-
tifizierte'; die kroatischen Bosnier bekamen Wahlrecht in Kroatien und erhielten kroatische Pässe.  

Der Krieg wurde von allen Seiten mit größter Grausamkeit geführt11 und wandte sich in seiner vollen 
Härte gegen die Zivilbevölkerung. Außer Beschuß, Brandstiftung, Raub und Plünderungen gab es Konzen-
trationslager, Deportationen und Massenvertreibungen, Massenvergewaltigungen,12 Massenmorde, Folte-
rungen und Verstümmelungen, verbrannte Erde, in der Konsequenz viele Selbstmorde. "Ethnozid" war das 
Ziel; man wollte die "ethnokulturelle Identität" der Gruppen, das bestehende soziale System und "kollektive 
Bewußtseinsformen" vernichten (Calic, 1995: 128). Ende 1992 waren bereits rund 70% aller historischen 
Gebäude des Landes zerstört. Es war kein 'homogener' Krieg; vielmehr wies er immer wieder regionale 
Besonderheiten auf und machte die Lage für Bosniens Bewohner oft ähnlich undurchsichtig wie für Außen-
stehende. Die zwischen April und September in BuH stationierten 14.000 UN-Soldaten (UNPROFOR) 
hatten lediglich die sehr eingeschränkte Aufgabe, die Verteilung humanitärer Hilfe zu ermöglichen. Später 
bekamen sie den Auftrag, einige sog. 'Schutzzonen' zu sichern. Die Blauhelme wurden seitens der Krieg-
führenden schon von Anfang an kaum ernstgenommen, was schließlich zur Tragödie von Srebrenica führte. 

Soziale Auswirkungen des Krieges auf ganz Bosnien und Herzegowina13 (vgl. Kap. 4.3.2) 
Bosnien und Herzegowina hatte seit Ausbruch des Krieges ca. 200.000 Tote und Vermißte zu beklagen.14 
Etwa 1,5 Mio. Menschen (also fast 45%) lebten in Lagern und provisorischen Unterkünften. Während des 
gesamten Krieges waren auf dem Balkan bis 1996 igs. 3,5–3,8 Mio. Menschen entwurzelt worden.15 Etwa 
eine Million Menschen waren 1997 noch immer außer Landes auf der Flucht; nurmehr ca. 3,4 Mio. Ein-
wohnerInnen blieben dem Land, 23% weniger als 1991. Nach dem Dayton-Vertrag kehrten bis Mitte 1997 
ca. 300.000 Bosnier in ihre Heimat zurück, entweder an ihre alten Wohnorte oder wenigstens in deren 
Gegend. Ihre Zahl blieb jedoch weit hinter den Planungen des UNHCR zurück.16 
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Wirtschaftliche Situation Bosnien und Herzegowinas vor dem Krieg17  (vgl. Kap. 4.4.1) 
1990 erwirtschaftete Bosnien und Herzegowinas Wirtschaft ein Bruttosozialprodukt (BSP) von 10,6 Mrd. 
US$ (pro Kopf ca. 2.000 US$) und stand damit im gesamtjugoslawischen Vergleich relativ schlecht da.18 Es 
verfügte über eine horizontal wie auch vertikal diversifizierte Wirtschaft, eine tüchtige Unternehmerschaft 
sowie über hochqualifizierte Arbeitskräfte. 50% des Exportes gingen gegen Devisen auf den westlichen 
Markt. Der primäre Sektor (Landwirtschaft) erwirtschaftete nurmehr 10% des BSP, der sekundäre Sektor 
umfaßte ibs. die Energie- und Rohstoffproduktion (Holz, Kohle, Bauxit/Aluminium, Stahl), Textil- und 
Lederverarbeitung, Maschinen- und Elektroapparatebau. Im tertiären Sektor machte sich das Baugewerbe 
mit einem Anteil von 70% am BSP bemerkbar. Insgesamt handelte es sich — im Gegensatz zum sonstigen 
osteuropäischen Raum — um einen dezentralisierten, markt-orientierten Sozialismus mit einem hohen Grad 
an Selbstverwaltung und Leitung durch die Werktätigen. Defizite eines Wirtschaftszweiges wurden durch 
Überschüsse aus anderen Branchen aufgefangen, die in einen Ausgleichsfonds eingezahlt wurden. Die Ban-
ken des Landes waren Eigentum der Firmen, die auf diese Weise an günstige Kredite kamen. Die Firmen 
hatten viele ihrer Einkaufs- und Absatzmärkte und Subunternehmer in anderen Teilstaaten Jugoslawiens. 
Dort lagen in etlichen Fällen zudem Firmensitz, Filialen und Maschinenpark mit Lagern. Auch diese Ver-
schränkung sollte gemäß Titos Politik ein Auseinanderbrechen des Staates vermeiden helfen, erwies sich 
aber im Krieg und danach volks- wie betriebswirtschaftlich vielfach als fatal. 

Wirtschaftliche Situation Bosnien und Herzegowinas nach dem Krieg  (vgl. Kap. 4.4.2) 
Bosnien und Herzegowina war wirtschaftlich bankrott.19 Seit 1945 hatte kein anderes Land Europas einen 
derartigen Aderlaß zu verkraften gehabt. 1995 erreichte das Bruttosozialprodukt (BSP) gerade etwa ein Vier-
tel des Vorkriegsstandes (2,1 statt 8–9 Mrd. US$), das Per-Capita-BSP lag bei 500 US$. 90% der Infra-
struktur und 60% des Wohnraumes waren beschädigt oder zerstört.20 Monatseinkommen lagen 1997 im 
Schnitt bei 260 bis 350 DM.21 Der Gesamtschaden lag laut Angaben der bosnischen Regierung bei 50–70 
Mrd. US$.22 Die industrielle Produktion erreichte nur noch ein Achtel ihrer Vorkriegsleistung. 80% der 
Menschen lebten mehr oder weniger von humanitärer Hilfe. Zu den materiellen Schäden kam eine totale 
Aufsplitterung des Handels, der Banken, der Firmen und ihrer Versorger- und Absatzmärkte, des Steuer- und 
Finanzsystems (es gab lange Zeit vier verschiedene Währungen), von Recht und Verwaltung (vier bis fünf 
verschiedene Verfassungen galten parallel) sowie aller weiterer Verfahrensweisen in den drei Staatsteilen 
Bosnien und Herzegowinas, verstärkt durch ihre Anlehnung an die Systeme Kroatiens oder Serbiens (FRY). 

Das Land erreichte nach dem Krieg durch seine Mitgliedschaft beim Internationalen Währungsfonds, bei 
der Weltbank (IBRD) und bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung eine positive 
Weichenstellung. Die Preise stabilisierten sich durch fiskalpolitisch-dirigistische Maßnahmen schon 1994/95 
recht bald nach Bildung der Föderation; die Einzelhandelspreise waren 1995 um ca. 12% gegenüber 1994 
gefallen; in vielen Bereichen ließ sich eine Produktivitätssteigerung von 200–600% konstatieren.23 1996 
stieg die Industrieproduktion gegenüber dem Vorjahr um 90% — lag aber noch immer bei nur 10% der 
Vorkriegszeit. Kleine und mittlere private Firmen wurden zunehmend aktiv; die Großindustrie jedoch erholte 
sich kaum. Die Arbeitslosigkeit sank um 10% (im Vergleich zu 1995), betraf aber nach wie vor 45% aller 
Arbeitsfähigen. Die Nettoeinkommen stiegen um ca. 200% (das entspricht 180 DM/Monat24), die 
monatlichen Pensionszahlungen von (geringen) 65 DM wurden wieder aufgenommen.25  

Der Start war trotz erster Fortschritte mühselig und langsam, weil zu viel Energie in getrennten und ein-
ander widerstrebenden administrativen, wirtschaftlichen und politischen Systemen verloren ging.26 Auch 
kam der leichte Aufschwung nicht allen zugute.27 

Lage in BuH während der Mandatszeit der EUAM zwischen 1994 und 1997 (vgl. Kap. 4.8.1.3) 
In Bosnien und Herzegowina war es seit dem Washingtoner Abkommen vom Frühjahr 1994 zwischen 
muslimischen und kroatischen Einheiten nicht mehr zu wesentlichen Kämpfen gekommen, aber der Krieg 
zwischen diesen neuen alten Föderierten und den bosnischen Serben war weitergegangen. Im Mai 1995 
schweißte das Abkommen von Split kroatische und muslimische Bosnier noch fester zusammen. Es folgten 
kurz danach die Angriffe kroatisch-kroatischer Regierungstruppen, um serbisches Militär und serbische 
Bevölkerung aus Teilen der Krajina und aus Slawonien, also aus kroatischem Territorium zu vertreiben. 
Parallel dazu verzeichneten auch in Bosnien kroatisch- und moslemisch-bosnische Verbände weitere 
Gebietsgewinne gegen die Serben. Deren im Sommer 1995 nach Einnahme der ehemaligen 'Schutzzonen'28 
in Ostbosnien verübten Massenmorde und -vertreibungen schreckten die Weltöffentlichkeit auf. Die 
UNPROFOR hatte selbst in den ihr ursprünglich gewogenen Gebieten zunehmend an Autorität verloren, 
weshalb die bosnische Regierung im August von sich aus der UNPROFOR das Mandat kündigte, um den 
Druck auf die internationale Staatengemeinschaft zu erhöhen. Im August/September 1995 schließlich bom-
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bardierte die NATO (im Auftrag der UN) serbische Stellungen massiv aus der Luft.29 Zusammen mit den 
Erfolgen kroatischer und muslimischer Bodentruppen wurden damit Fakten geschaffen, die als Ausgangs-
basis für die in Dayton (USA) im November 1995 stattfindenden Waffenstillstandsverhandlungen dienten.  

Während der Krieg noch tobte wurde die ganze Zeit über in Gremien verschiedenster Zusammensetzung 
immer wieder erfolglos verhandelt; keine der gefundenen Übereinkünfte wurde jedoch eingehalten.30 Erst 
das Abkommen von Dayton (Q029: Dayton-Rahmenvertrag, 21.11.1995) verschaffte dem Land die Aussicht 
auf ein längeres Schweigen der Waffen. Unter US-amerikanischer Ägide und im Beisein von Vertretern der 
sog. Kontaktgruppe31 sowie der UN, verhandelten die ehemaligen Kriegsparteien detailliert die Beendigung 
des Krieges sowie die politische, territoriale, militärische, rechtliche, soziale, administrative und finanz-
politische Neuordnung des Landes unter internationaler ziviler und militärischer Beteiligung. Dafür wurden 
noch in Dayton umfangreiche finanzielle Mittel in Aussicht gestellt.32 Resultate dieses umfangreichen 
Vertragswerkes sind u. a. der Weiterbestand des Staates BuH trotz seiner Teilung in zwei sog. 'Entitäten' 
('Republika Srpska'; und 'Föderation' aus den kroatisch und muslimisch dominierten Landesteilen), die De-
militarisierung von Sicherheitskorridoren, die Rückkehr von Flüchtlingen und Vertriebenen an ihre Heimat-
orte, die Herstellung eines relativen Kräftegleichgewichtes durch Ab- bzw. Aufrüsten der Fraktionen sowie 
Bemühungen um eine wirtschaftliche Rehabilitation des Landes. Nicht zu vergessen ist, daß das Land zur 
Sicherung von Minderheiten- und Menschenrechten de facto unter internationale Kuratel gestellt und in 
seiner Souveränität eingeschränkt bleiben sollte, gewissermaßen ein 'Protektorat zum eigenen Schutze'. UN-
Truppen mit wehrhaften Grün- statt beobachtenden Blauhelmen33 wurden die Garanten für die Umsetzung 
der Forderungen. Die zivilen Belange des Abkommens zu realisieren, übernahm das Pendant zum IFOR-
Oberkommandierenden, das 'Büro des Hohen Repräsentanten' (OHR) mit Sitz in Sarajevo und verschiedenen 
Regionalgeschäftsstellen (davon eine in Mostar). Sein Einfluß beruhte auf seinen internationalen politischen 
Beziehungen, auf dem für die Rehabilitierung des Landes zur Verfügung gestellten Geld34 sowie auf der 
engen Bindung zur IFOR. Parallel dazu erreichte die gesamtbosnische Regierung nach einer schwierigen 
Anfangsphase einen gewissen Grad an Durchsetzungsvermögen und erzielte v. a. in den Bereichen Haushalt, 
Wirtschaft und Handel erste Erfolge.  

Das Land war zu Ende des Krieges wirtschaftlich bankrott: 1995 erreichte das BSP gerade etwa ein Vier-
tel des Vorkriegsstandes, das Per-Capita-BSP lag bei 500 US$, die industrielle Produktion erreichte nur noch 
ein Achtel ihrer Vorkriegsleistung. Zu den materiellen Schäden kam eine totale Aufsplitterung des Handels, 
der Banken, der Firmen und ihrer Versorger- und Absatzmärkte, des Steuer- und des Finanzsystems. 

Humanitäre Hilfe in ganz Bosnien und Herzegowina (vgl. Kap. 4.8.3) 
Während des gesamten Krieges war in und für Bosnien und Herzegowina und seine Menschen humanitäre 
Hilfe in den verschiedensten Formen geleistet worden. Beteiligt daran waren NGO vieler Länder, einzelne 
Regierungen, internationale Gremien, ad hoc gegründete Hilfskomitees sowie Einzelpersonen. Die Unter-
stützung erfolgte in allen Bereichen, sei es im Lande selber, sei es im Ausland: gestiftet wurden Nahrungs-
mittel, Kleidung, Medikamente, Fahrzeuge usw.  Vor allem aber wurde Geld bereitgestellt, mit dem vor Ort 
Zerstörtes repariert oder Flüchtlinge in den Geberländern unterstützt werden konnten. Das betraf auch die 
Beschaffung von Unterkünften; allerdings waren hierbei nur relativ wenige Organisationen tätig.35 Das Gros 
der Materialien, die für Rehabilitationsmaßnahmen anfangs eingesetzt wurden, stammte aus Vorräten, die 
den Krieg überdauert hatten (DRC/ Engel, 1996: 31); bald jedoch mußte im nahen Ausland zugekauft 
werden. Viele Hilfsaktionen geschahen in der Anfangszeit unkoordiniert 'ad hoc'. Da sich auf den unter-
schiedlichen politischen Ebenen immer wieder andere Institutionen36 zur maßgeblich kompetenten Koor-
dinierungsinstanz erklärten, kam es zu einem gegenteiligen Effekt. Aber es gab auch schon früh Bemühun-
gen des UNHCR und der IMG,37 Hilfe möglichst gezielt und effektiv einzusetzen. Demgegenüber führten 
Eifersüchteleien unter den Geberstaaten zu Nachteilen für BuH (zu zeitlichem Verzug, Qualitätseinbußen). 
Denn die Geberländer wollten möglichst viel von der humanitären Hilfe (quasi als verdeckte Subventionen) 
für die eigenen Hilfsorganisationen und Firmen wieder in das eigene Land zurückholen.38 Das verursachte 
hin und wieder sogar die technische Inkompatibilität der Projektkomponenten, denn die Programme waren 
den Geberstaaten in Tranchen aufgeteilt zur Finanzierung angeboten worden. Hinzu kam, daß Bosniens 
Regierung wegen der Probleme mit multilateralen Gebern bisweilen bilaterale Hilfe bevorzugte, weil sie —
verglichen mit ersterer — weniger transparent zu sein hatte und an weniger Bedingungen geknüpft war.39 

  
1 Die Parteien hatten sich nach Einführung des Mehrparteiensystems verbotswidrig herausgebildet. Deshalb wurden die Wahlen auch 
als eine Art Zensus verspottet, da ihr Ergebnis recht genau dem Proporz der drei großen Bevölkerungsgruppen entsprach. 
2 Aus diesem Grunde empfand ich die äußerst kurzsichtige Weigerung der EUAM, ein eigenes Radio zu betreiben, als strategischen 
Fehler. Man nahm an, daß sich die beiden Seiten mit ihren Meldungen gegenseitig 'korrigieren' würden, gab so jedoch das Mittel 
relativ unabhängiger Information aus der Hand. 
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3 Koschnick, 2000: 24. — Dieser "Grundfehler" (ibidem) wurde in allen Nachfolgestaaten Jugoslawiens begangen. 
4 Duffield, 1994: 2. 
5 'Jugoslawe' war eine Kategorie für die sich explizit nicht national deklarierenden Staatsangehörigen. 
6 Im Krieg wurden seitens der Kriegsparteien nicht nur geschichtliche Gründe für den Anspruch auf Territorien geltend gemacht, 
sondern es galten ihnen stets v. a. die augenblicklichen Besiedlungsverhältnisse als ausschlaggebend (bzw. die ethnischen Majori-
täten mit Stand des Zensus von 1991). 
7 Nach Bosnien nämlich wollte sich das blockfreie Jugoslawien vor Angreifern aus West oder Ost zurückziehen und von hier aus 
Rückeroberung und Befreiung betreiben… 
8 Das war zugleich das deutliche Signal, daß es in der Hauptsache längst nicht mehr um die Einheit Jugoslawiens ging, sondern viel-
mehr um die Befriedigung groß-serbischer Hegemonialansprüche. 
9 Zu Beginn waren nach Calic (1995: 99) ca. 250.000 Soldaten beteiligt (Serben: 100.000/ Kroaten: 70.000/ Muslime: 80.000, davon 
ausgerüstet 44.000; — andere Quellen nennen die Zahl von bis zu 350.000 [Rathfelder, 1998: 54f]). 1992–94 wurden zur inländi-
schen Waffenproduktion hinzu noch Waffen im Wert von fast 1,3 Mrd. US$ zugekauft (Serben: 660 Mio./ Kroaten: 476 Mio./ Mus-
lime: 162 Mio.). Auch nach Ende des Krieges drehte sich die Rüstungsspirale weiter: moderiert durch die Verträge von Dayton und 
(teilweise) von den UN beaufsichtigt. 
10 Dieser Krieg hatte viele Ursachen, die durch ihr Zusammenwirken und dadurch bedingte 'Synergieeffekte' zu einer sehr kom-
plexen Situation in Bosnien und Herzegowina führten. Im einzelnen waren das:  

• die Zunahme des (Ethno-)Nationalismus auf allen Seiten, tw. genährt durch historisch genährte Aversionen; 
• die Lähmung der Opposition durch Desinteresse oder mangelnde Organisation; 
• die 'Homogenisierung' der Gesellschaft (hinsichtlich Bevölkerung, Religion, Sprache) durch Ausschalten gemäßigter Kräfte qua 

Vertreibung oder Assimilation; 
• die Einmischung bzw. das Hineingezogenwerden der 'Paten-Staaten' Serbien (bzw. Jugoslawien) und Kroatien; 
• die schleichende Desintegration staatlicher Gewalt (Verwaltung, Polizei, Militär) unter Bildung parastaatlicher Organe; 
• der schon länger andauernde Niedergang der Wirtschaft des Landes; 
• die Idee des blockfreien Tito-Jugoslawiens, sich bei einem Angriff von außen in einem Partisanenkrieg ibs. auf bosnischem 

Territorium zur Wehr zu setzen; 
• deshalb: die dortige hohe Konzentration an Waffen und Munition und ihren Produktionsstätten sowie an Soldaten; 
• die auf die Umstrukturierung der Wirtschaft folgende Entwurzelung der Mittelschicht; 
• die unterbrechungslose Kontrolle der Medien und ihr Mißbrauch für Propagandazwecke; 
• schließlich, als formaler Anlaß, die Unabhängigkeitserklärung des Staates Bosnien und Herzegowina. 

11 … ibs. von Serben und Kroaten. Auch auf moslemischer Seite wurden Gewalttaten gegen die Genfer und Haager Konventionen 
verübt (vgl. StZ v. 4.12.97 und v. 14.11.97), jedoch weit weniger; ob das am Mangel an Waffen lag, mag dahingestellt bleiben. — Zu 
den brutalen Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen vgl. a. Rathfelders Darstellungen (1998: ibs. 55–71). 
12 Man sprach schon 1992 von ca. 60.000 Frauen und Mädchen, die dieses Schicksal erlitten hatten ("Vergewaltigungen als eine 
Taktik im Krieg", die tageszeitung vom 2.12.1992, p. 3; zitiert nach Calic, 1995: 133 [Anm. 46]) — Rund neun Jahre später wurde 
vom Haager Kriegsverbrechertribunal erstmals in der Geschichte Vergewaltigung als Verbrechen gegen die Menschheit abgeurteilt 
(Frankfurter Rundschau v. 23.2.01).  
13 Quellen: IBRD, 1997: 3; Oberreit/ Salignon, 1996: 220; Schneider, 1996: 71 [Anm. 94]; UNHCR, 1997: 146,170. 
14 Sogar von bis zu 280.000 Toten und Vermißten war die Rede (BMI, 1998: 2).  
15 Rund 25% dieser fast vier Millionen Menschen gingen als Flüchtlinge außer Landes, ca. drei Viertel waren Vertriebene. 
16 Zu diesem Zeitpunkt befanden sich von ca. 2,1 Mio. heimatlos gewordenen Menschen noch ca. 1,4–1,8 Mio. Menschen entweder 
als Flüchtlinge im Ausland oder als Vertriebene in BuH selbst (je ca. 50%). Der Begriff 'Ausland' schließt andere ex-jugoslawische 
Teilstaaten ein. Allein in Deutschland befanden sich ca. 300.000 Menschen aus BuH. (Alle Angaben nach UNHCR, 1997: 146;170; 
und Q179: UNHCR, Mai 1996: 10f.). — Die Minderheitenrückkehr war überall in BuH schwierig, aber relativ gesehen immerhin in 
den Landesteilen einfacher, die von den Bosniaken (Muslimen) verwaltet wurde. 
17 Angaben nach: DRC/ Engel, 1996: 29; und nach IBRD, 1997: 3–8. 
18 In Slowenien, dem Spitzenreiter betrug das Pro-Kopf-BSP 6.500 US$; Mazedonien dagegen lag im innerjugoslawischen Vergleich 
mit nur 1.400 US$ am Ende des Feldes (IBRD, 1997: 5). — Vor dem Krieg wurde Jugoslawien von UNCTAD und Weltbank als ein 
Schwellenland eingestuft ('NIC' oder 'Take-off-Country'; lt. Nohlen/Nuscheler, 1992-a: 24; Nuscheler, 1993: 393). 
19 Vgl. Anm. 803 in Kap. 4.4.2. 
20 Alle Daten nach: IBRD, 1997: 3f und nach StZ v. 9.2.98 (ebenfalls nach Weltbank), sowie nach Orssich, 1997: 204f; UNHCR, 
1997: 170. — Zum Vergleich: Die Transitions-Länder Osteuropas hatten Verluste zwischen 30% und 50% zu beklagen. Aus diesem 
Grund wird auch geurteilt, es handele sich kaum um einen 'Wiederaufbau' als solchen, sondern vielmehr um einen Aufbau "ex nihilo" 
(Biégala, 1996). 
21 Lt. offizieller Statistik der bosnisch-herzegowinischen Regierung von Juni 1997 (Q120: Seebacher, Juni 1997: 19.6.). 
22 Davon sollte die Weltbank igs. ca. 5,1 Mrd. abdecken, was nicht so sehr wegen der Höhe dieses Betrages problematisch ist, 
sondern vielmehr weil diese Summe etwa derjenigen entspricht, die Bosnien und Herzegowina anteilig für die ex-jugoslawischen 
Auslandsschulden zu zahlen hätte. Zum Schaden käme somit der 'Hohn der Internationalen Gemeinschaft' hinzu, weil man Bosnien 
und Herzegowina für Schäden, die weitgehend durch Dritte verursacht wurden, zur Rechenschaft zöge. 
23 Daten nach IBRD, 1997: 6. 
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24 Für Anfang 1998 werden von der Weltbank 244 DM genannt (StZ v. 9.2.98). 
25 Daten nach IBRD, 1997: 7f. 
26 Bosnisch-herzegowinische Landespolitiker aller Couleur ergingen sich außerdem allzu oft in — ihrem sonstigen Pragmatismus 
diametral entgegengesetzten — formal-juristischen Plänkeleien, wenn sie eine Sache behindern wollten. — Der serbische Landesteil 
wurde wegen seiner destruktiven Politik durch UN-Sanktionen in seiner Entwicklung erheblich beeinträchtigt. Deshalb erhielt die 
'Republika Srpska' noch bis ins Jahr 2000 hinein keine Zusagen internationaler Wiederaufbauprogramme. 
27 Orssich nennt das den "Polen-Effekt" (1997: 199f): "Die Kommunisten wurden zu Kapitalisten" und die "von ehemaligen kom-
munistischen Apparatschiks in Demokratschiks" gewandelten Funktionäre nutzten ihre Kenntnisse und persönlichen Verbindungen, 
um sich zu bereichern. Dabei halfen ihnen die modischen, von der weltweit betriebenen neoliberalen Wirtschaftspolitik der 90er 
Jahre getragenen Prozesse der 'Privatisierung' und 'Ent-Industrialisierung'. Und sie taten das unter dem Deckmantel des Zwanges von 
außen (der Weltbank- und IWF-Auflagen) um den Preis von Massenarbeitslosigkeit und Verminderung der Mittelklasse auf Kosten 
der Allgemeinheit. — Was Orssich damit über einen anderen Nachfolgestaat des ehemaligen Jugoslawien (nämlich über Kroatien) 
sagte, kann auf BuH übertragen werden, wenngleich sich hier anfangs die Regierung und einige Intellektuelle bemühten, Stärke zu 
zeigen (Orssich, 1997: 208f; Ähnliches wird von Makedonien (FYROM) berichtet: vgl. StZ v. 8.5.01). Wie wenig das gelang, 
zeigten bald jedoch die Berichte über Korruption im großen Stil (vgl. Q134: SWR, 18.8.1999; N. Y. Times v. 17.8.99; Onasa 
v. 19.8.99; StZ v. 19.8.99 [b] und v. 20.8.99). Die in BuH vermutete Unterschlagung von ca. 1,8 Mrd. DM (StZ v. 19.8.99 [b]; nach 
eigener Schätzung also etwa 5–10% der geflossenen Hilfsgelder) ist angesichts anderer Zahlen allerdings zu relativieren: In der 
Bundesrepublik Deutschland versickerten in den neuen Bundesländern zwischen 1989 und 1996 von 1 Billion DM Subventionen 
rund 60 Mrd. DM (also ca. 6%) in dunklen Kanälen (StZ v. 21.8.96). 
28 Die UN hatten 1993 sogenannte 'Safe Heavens' bzw. 'UN Protected Areas' (UNPAs) in Bosnien und Herzegowina eingerichtet, 
deren Versorgung und Schutz durch die UNPROFOR gewährleistet werden sollte. Dazu gehörten: Bihać, Tuzla, Sarajevo, Žepa, 
Srebrenica, Goražde. Allerdings war das Mandat der UNPROFOR schon per se nicht ausreichend und wurde zudem durch die 
Verantwortlichen (Boutros-Ghali, Akashi, Rose, Janvier u. a.) z. T. unverantwortlich lax ausgelegt. Zumach glaubt an eine reine 
"Alibifunktion" dieser Maßnahme (1995: 90). Koschnick hält (wie andere auch) die Annahme für plausibel, daß um Absprachen auf 
höherer nationaler und internationaler Ebene willen die Enklaven schlicht 'geopfert' worden waren (1998: 177). — Im April 2002 
schließlich tritt die niederländische Regierung wegen begründeter Vorwürfe gegen Politik und Armee des Landes bezüglich ihres 
Verhaltens im Falle Srebrenicas zurück (Tagesspiegel v. 17.4.02). 
29 Auslöser war ein Blutbad durch die erneute Bombardierung eines Marktes in Sarajevo aus serbischen Stellungen, bei der am 
28.8.1995 ca. 40 Menschen das Leben verloren (BNN v. 29.8.95). — Ähnliches hätte in Mostar ebenfalls passieren können, als am 
hellichten Vormittag des 21.7.1995 eine Granate nur 25 m neben dem Marktplatz der Altstadt krepierte. 
30 Daß "pacta sunt servanda", gehörte nach Koschnicks Auffassung nicht zur politischen Kultur in BuH (1997: 14); Lord Owen, einer 
der Unterhändler, meinte gar: "Die Leute, mit denen ich verhandeln muß, haben das Lügen zu einer neuen Kunstform erhoben." 
(zitiert nach StZ v. Mai [?] 1995). — Dabei darf nicht vergessen werden, daß es in der Politik ohnehin die Kategorie 'Fairness' auch 
unter Normalbedingungen nicht gibt, und zudem ein Krieg herrschte, indem Lügen noch das harmloseste der Mittel war. 
31 Dazu gehörten: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien (kam später hinzu), Rußland, USA. 
32 Diese erste Tranche betrug ca. 1,8 Mrd. US$ (IBRD, 1997: 3–8). 
33 IFOR, später SFOR. 
34 Bis 2000 waren für den Wiederaufbau ca. 5,1 Mrd. US$ ausländischer Hilfe vorgesehen (IBRD, 1997: 3–8; vgl. hierzu auch 
Anm. 913 in Kap. 4.8.1.1). — Allerdings krankte das internationale Engagement in BuH v. a. in der Anfangszeit daran, daß die 
zivilen Maßnahmen für Strukturveränderungen finanziell erheblich schlechter gestellt waren als die militärischen Operationen zur 
Konservierung des Status quo (Holbrooke, 1998: 324). Vgl. die Verspätungen bei der Einsetzung der EUAM (Kap. 4.8.1.2). 
35 In Mostar waren zwischen 1994 und 1996 von rund 70–100 Organisationen nur ca. neun (ohne EUAM) im Bereich der Woh-
nungsrehabilitation tätig; nur drei davon hatten ihren Schwerpunkt bei Housing (vgl. a. Annex A-31). Es gab keine einheimischen 
NGO darunter. — Der DRC berichtet aus Zenica, daß sich dort nur vier (nicht einheimische) von igs. 65 Organisationen um Unter-
kunftsfragen kümmerten; nur zwei der vier hatten ihren Schwerpunkt in diesem Sektor. 
36 UNHCR, IMG, EUAM bzw. EU (Stabilitätspakt für Südosteuropa), OHR, UN, IFOR/SFOR, Ministerien und staatliche, kantonale 
und kommunale Verwaltungen, etc. — (Das zeigte auch das verwirrende Geflecht eines Organigramms, das der UNHCR im 
September 1995 veröffentlichte [Q177].) 
37 Vgl. Kap. 5.2.5 u. Kap. 5.2.14. — IMG's Schwerpunkt lag bei der Koordination der Rehabilitations- und Rekonstruktions-
bemühungen im Bereich der Infrastruktur (incl. Housing), der des UNHCR dagegen in der Nothilfe (DRC/ Engel, 1996: 20).  
38 Über die "Geschäfte mit dem Frieden" vgl. La Repubblica v. 10.3.96; s. a. Anm. 537 in Kap. 3, SBS 31.— Auch das direkt in BuH 
ausgegebene Geld floß zu großen Teilen in die EU zurück, weil in BuH wenig produziert, sondern v. a. importiert wurde. Im 
Frühjahr 1996 erbrachte eine interne, formlose Umfrage der EUAM unter Einbeziehung der von ihr beauftragen einheimischen 
Firmen eine ungefähre Rate von 50% eingeführter Produkte unter allen für EU-Projekte eingesetzten Waren; auch von dem auf 
Gehälter und Arbeitslöhne entfallenden Geld blieb nur der Teil im Lande, der den lokalen Angestellten und Arbeitern bezahlt wurde. 
39 Dazu gehörten v. a. islamische Staaten (Iran, Saudi-Arabien), die zwar wenige, aber besonders stark auf Erziehung und Religion 
abzielende Konditionen hatten (Biégala, 1996; vgl. a. Pelliciari, 1998: 131).  
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Annex A-25  (Bezug: Kap. 4.8.1.3) 

Die Einteilung neuer Verwaltungsbezirke in der Opština Mostar gemäß der Beschlüsse von Dayton — 
die Arbitrage des EU-Administrators im Februar 1996 und ihre Konsequenzen 

Am 7. Februar 1996 wurde vormittags die Entscheidung des EU-Administrators von Mostar veröffentlicht, 
wie die Opština künftig in sechs Verwaltungsbezirke plus eine für föderative Zwecke vorgesehene 'Zentrale 
Zone' aufzuteilen sei, wie es die Beschlüsse von Dayton über eine Neuaufteilung der Kommune vorsahen. 
Die Arbitrage war gemäß MoU erforderlich geworden, da sich die beiden lokalen Stadtverwaltungen und die 
einheimischen Politiker in dieser Frage nicht einig wurden.  

Unmittelbar nach Verkündigung der Entscheidung kam es zu einem von kroatischen Verantwortlichen als 
Demonstration einer aufgebrachten Bevölkerung getarnten Attentat auf die Person Koschnicks. Vor Ort 
beteiligten sich Veteranen-, Kriegsversehrten- und Vertriebenenvereine zusammen mit stadtbekannten 
Kriminellen und politischen Extremisten an der Revolte, unterstützt seitens kroatischer Polizisten (Q098: 
Koschnick, 26.2.1996: 2; Le Monde v. 9.2.96; eigene Beobachtung). Es fielen etliche Schüsse, ohne jedoch 
Personenschäden zu verursachen. Die WEU-Polizei war zahlenmäßig unterlegen, die spanischen Friedens-
truppen griffen (wieder einmal1) nicht ein. Der Bürgermeister der Westhälfte Mostars hatte per Radio zu 
dieser 'Demonstration' aufgerufen und vor laufender Kamera bei anderer Gelegenheit erklärt, des Admini-
strators Schicksal kümmere ihn nicht (Q098: Koschnick, 26.2.1996: 1); Schulklassen wurden von ihren 
Lehrern geschlossen dorthin geführt: 'man ginge ins Kino'… (Quelle: Beteiligteninterview). 

Mit der Neuordnung der Verwaltungsgrenzen und der damit verbundenen faktischen Aufhebung der 
Zweiteilung der Stadt drohte einigen Politikern und ihren Hintermännern nicht nur ein Machtverlust (sowie 
die erhöhte Gefahr, möglicherweise wegen ihrer Taten im Kriege angeklagt zu werden), sondern sie be-
inhaltete in den Augen kroatischer Politiker das Risiko, auf lange Sicht in der Stadt nur noch die zweite 
Geige zu spielen, weil der muslimische Bevölkerungsanteil größer war. Seit mit Dayton klar war, daß die 
Serben Ost-Mostar nicht zurückeroberten und damit den Kroaten nicht zu Hilfe kämen, fühlten sich die 
Kroaten noch weiter in der Defensive. Denn sie hatten gehofft, mit den Serben handelseinig werden zu 
können (geteilte Stadt; oder Geländetausch: Mostar-Ost gegen von Kroaten gehaltene serbische Gebiete).  

Unmittelbare Folge des Attentates gegen den Chef der EUAM war ein Treffen der Kontaktgruppe2 in 
Rom mit den beiden Parteien aus Mostar, wo über das weitere Vorgehen beraten wurde. Die Ergebnisse 
dieser Unterredung stellten die politische Arbeit der EUAM bloß, denn sie kamen einer Annahme der kroa-
tischen Forderungen nach Verkleinerung von Mostars 'Zentraler Zone' gleich (Ausklammerung bewohnter 
Gebiete; Reduzierung auf Gebäude, die Zwecken der Föderation dienten). Die Änderung war schon vor 
Beginn der Rom-Konferenz durch die Außenminister Italiens (Sig.a Agnelli, seinerzeit EU-Ratspräsidentin) 
und Deutschlands (Herrn Kinkel; vgl. Q036: dpa, 13.2.1996) vorweggenommen und damit echte Verhand-
lungen à priori desavouiert worden. In der Tat fühlte sich Koschnick nach dem "Betriebsunfall" von Rom als 
"Hampelmann" und zu Recht von den Diplomaten verkauft — weniger wegen der Änderung der Grenz-
ziehung (die ja für Koschnick akzeptabel war, weil beide Seiten in Rom — endlich! — 'einvernehmlich' 
entschieden hatten) als vielmehr deshalb, weil die Personen, die in Mostar-West für den Anschlag auf ihn 
verantwortlich gewesen waren, nicht zum Rücktritt von der politischen Bühne gezwungen wurden (Zitate: 
Stern Nr. 17/96 v. April 1996; — vgl. a. Le Monde v. 2.4.96, Rheinische Post v. 2.4.96, Večernij List 
v. 10.4.96).  
Die wahren Gründe für die Abmachungen in Rom sind bis heute unklar. Als solche vermutet werden: 
• Andienungsbemühungen der deutschen Seite ("Deutschland erweist sich als ein politischer Zwerg, dessen 

Worte leer sind", Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 2.3.96) zum Zwecke einer militärischen Allianz 
zwischen Bundeswehr und kroatischer Armee (Večernij List v. 10.4.96, Dnevni Avaz v. 19.4.96),  

• ein Annäherungsversuch Italiens an den neuen Nachbarn und Adria-Anrainer Kroatien (mit Blick auf 
Gemeinsamkeiten in der Slowenien-Politik: vgl. FAZ v. 2.3.96, Dnevni Avaz v. 19.4.96), 

• (als Motiv, einen deutschen Administrator 'abzuschießen':) die Vergeltung der italienischen Außenpolitik 
für den Versuch deutscher Diplomaten, Italien der Kontaktgruppe fernzuhalten (Holbrooke, 1998: 137), 

• die Aufgabenverteilung innerhalb der EU,  
• die Abneigung einzelner Kontaktgruppenmitglieder gegen Koschnicks Politik, 
• ein weitgehendes Desinteresse einiger der an der Kontaktgruppe Beteiligten am Fall Mostar. 

Immerhin allerdings führten die offenen Gespräche hinter den Kulissen zu einer Klärung der weiteren Vor-
gehensweise der EU. Die EU-Sonderbotschafter Vargas und Mattacotta berichteten am 6.3.1996 in ihrem 
schriftlichen Bericht über ihren Mostarbesuch (Q090: Ital. Außenministerium, 8.3.1996: 4) zwar noch wahr-
heitswidrig, daß alle Mitarbeiter Koschnicks bis zum Mandatsende im Amt zu bleiben beabsichtigten 
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(weniger als die Hälfte machten diese Zusage tatsächlich!), aber ihr mündlicher Stimmungsbericht an die 
Brüsseler Gremien dürfte deutlicher ausgefallen sein. Jedenfalls schlugen EU und EUAM seitdem bei Krisen 
härtere Töne an (Q099: Koschnick, 18./[21.] 3.1996) und verbanden Unterstützungsversprechen eindeutig 
mit der Forderung nach Einhaltung geschlossener Abkommen (vgl. StZ v. 27.7.96, v. 5.12.96 und v. 5.8.96), 
während sie solche Schritte zuvor stets nur angedroht hatten (FAZ v. 25.4.95).  

Jedoch verlief auch nach dem Rom-Treffen vom 17./18. Februar 1996 die Entwicklung zunächst noch 
schleppend. Eine weitere Konferenz in Genf im März 1996 zu Problemen in der Föderation mußte erneut in 
ihrer Schlußerklärung auf dem "fully implementing the agreement unifying the City of Mostar" bestehen 
(Q099: Koschnick, 18./[21.] 3.1996). Die kroatische Seite war, nachdem sie am 7.2.1996 alle Zusammen-
arbeit aufgekündigt hatte, wenigstens wieder an den Verhandlungstische in Mostar zurückgekehrt (Q011: 
Brajković, 7.2.1996; Q012: Brajković, 20.2.1996, Q013: Brajković, 26.2.1996; Q130: Stadtrat West-Mostar, 
7.2.1996). Schlußendlich verloren mit etwas zeitlicher Verzögerung auch die für das Attentat auf Koschnick 
im Februar 1996 Verantwortlichen ihre Ämter. Entscheidend für die weitere Beruhigung der Lage war 
außerdem die Festnahme zweier lokaler Krimineller und Kriegsverbrecher im Frühjahr 1997.3 
 
  
1 Vgl. Kap. 4.1.2, Anm. 751. 
2 Dazu gehörten: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien (kam später hinzu), Rußland, USA. 
3 Vgl. Kap. 4.1.2, Anm. 756. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex A-26  (Bezug: Kap. 4.4.2) 

Auflistung geschädigter und zerstörter Betriebe Mostars 

Zu den geschädigten oder zerstörten Betrieben zählten (u. a.): div. Betriebe für Wein- und Obstbau und zur 
Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (mit Silos, Tanks, Kühlhäusern); die Tabakfabrik; zwei 
größere Kaufhäuser; der Einzelhandel; Tourismusbetriebe (sechs Hotels, Servicebetriebe, die Sehenswürdig-
keiten); die Kohlegewinnung unter und über Tage; drei Wasserkraftwerke an der Neretva (mit Verteilernetz); 
die Holzindustrie (Bauholz, Fenster und Türen, Baumschule); die Textilindustrie; die Bauindustrie (Hoch- 
und Tiefbau, national und international) mit vielen Zulieferbetrieben; die Aluminiumindustrie; der 
Flugzeuge- und Helikopterbau; der Kraftfahrzeugbau; Firmen für Computer, Elektronik, Telekommunika-
tion; der Kühlgerätebau.  

Die Kohlemine stand wegen Stromausfalls unter Wasser, war teilweise als Mülldeponie mißbraucht 
worden und hatte Probleme mit wilden Siedlern. Die im Westteil gelegene größte Firma der Stadt, die alu-
miniumproduzierende 'SOKO', konnte mangels funktionierender Stromversorgung nicht arbeiten. Gerade die 
Elektrizitätserzeugung aber war eines der großen Politika in der Region, weil damit wiederum die Eigen-
tumsfrage der Kraftwerke entlang der Neretva zusammenhing, die ihrerseits als Faustpfand für Belange auf 
nationaler Ebene herzuhalten hatten. 
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Annex A-27  (Bezug: Kap. 4.6.1) 

Städtebaulich oder bauhistorisch bemerkenswerte Gebäude Mostars aus verschiedenen Epochen1 

Die im folgenden aufgelisteten Gebäude sind solche von großer architektonischer oder städtebaulicher 
Bedeutung. — In allen Fällen, in denen die Bauten im Bürgerkrieg von 1992–94 schwer beschädigt oder 
zerstört wurden, ist das mit einem † signalisiert worden. 
 
Aus der Zeit unter osmanischer Herrschaft sind ibs. die 14 noch übrigen Moscheen (mit Minaretts) und 
Medresen (1550–1630, alle †) zu erwähnen. Es gibt die Alte Brücke (Stari Most, 1566, Arch. Hajrudin, †) 
mit den Wachtürmen und auf dem Westufer unweit davon ihre kleinere Vorgängerin, die Krumme Brücke 
(Kriva Čuprija, 1558, †), nebenan die Tabhana (ehemalige Gerberei, [Baujahr=?], †), das türkische Bad (ca. 
Ende 16. Jhdt., †), alte Mühlen (†) sowie den Priječki Bazar (†). Das Pendant auf der Ostseite bildet der sog. 
Kujundžiluk (Geschäftsstraße, 15. Jhdt., †) mit Kaffeehaus (†) und etlichen Handelsbauten (†). Am Hang 
steht der alte Uhr- und Wachturm (1636, tw. †), sowie eine Festung (beim sog. 'Konak' [türk. für 'Palast']; 
nach 1700). Noch weiter oberhalb liegen die Alte (1833, †) und die Neue Orthodoxe Kirche (1873, †) mit 
dem Palais des Metropoliten (†); auch aus später Zeit datiert die franziskanische Peter-Paul-Kirche (1866, †). 
Sehr viele alte Wohnbauten (z. T. aus dem 16. Jhdt.; die meisten †) prägten den historischen Stadtkern 
beiderseits des Flusses; einige von ihnen stehen noch heutzutage (Beispiele: Haus Alajbegović, Haus 
Biščević–Lakišić, Haus Kajtaz, Haus Muslibegovića [1875]). 
 
Während der austro-ungarischen Epoche und bis zum Zweiten Weltkrieg entstanden v. a. viele öffent-
liche Bauten der technischen und sozialen Infrastruktur: die Musala–Brücke (1882, †), die Lučki-Brücke 
(1913, †), die Carinski-Brücke (1918, †), das Hotel Neretva (1892, †), das Mädchengymnasium (1894–1903, 
Arch. M. Komadina, †), das Waqf-Gebäude in der Br.-Fejića-Str. (zuletzt Stadtplanungsamt, 1894, †), die 
Universitätsbibliothek (zuvor Villa, ca. 1898, Arch. M. Komadina, †), das Museum der Herzegowina (1899), 
das Gymnasium 'A. Šantić' (1898–1902, Arch. F. Blazek, †), die Musikschule am Musala-Platz (1906, †), 
das Haus der Philharmonie (1910, †), die sternförmige Straßenanlage mit Villen um das 'Rondo' (ab 1909), 
das Gerichtsgebäude in Cernica (1904, †), das Franziskaner-Kloster (seit 1890, †), der Bischofspalast (Arch. 
M. David, 1906, †), das Stadtbad im türkischen Stil (1912, †), das Gesundheitsamt (Higijenski Zavod, 1930, 
†) und ein Gesundheitszentrum am 'Boulevard' (1932/1935, †). Im Bereich der innerstädtischen Festung 
beim sog. Konak (s. o.) entstanden neue Gebäude (19. Jhdt. (?), tw. †); neu angelegt wurden zwei Kasernen 
im Süden und Norden der Stadt (Južni und Sjeverni Logor; vor 1918, tw. †). 
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg und bis zum Kriegsbeginn 1992 wurden neben Bauten der Infrastruktur 
auch viele Wohngebäude errichtet. Im Bereich der Infrastruktur entstanden u. a.: Schulen in Donja Mahala 
und Cernica (1958, †; bzw. 1960, †), die Baugewerbeschule an der Avenija (1960, tw. †), das 'Haus der 
Jugend' am Rondeau (1950, †), die Kaufhäuser 'Razvitak' (1970, †) und 'Hit' (1974, †), der neue Bahnhof 
(1968, †), die Hassana-Brkća-Brücke (1980, †), die Hotels 'Bristol' (1958, Arch. R. Tiberio, †) und 'Ruža' 
(von Z. Ugljen, 1978, †), die Villa Neretva (1978, †), das Rechenzentrum der 'Privredna Banka Sarajevo' 
(1980/1991, †), die katholische Kathedrale (1980, †), das Krankenhaus in Bijeli Brijeg (80er Jahre, tw. †), 
das Partisanendenkmal (1965, Arch. B. Bogdanović, tw. †), die neue Sporthalle an der Splitska-Straße 
(begonnen 1988). 

Überdies errichtete man Wohngebäude in Donja Mahala (nach 1945, Arch. R. Tiberio, †) und an der 
Splitska-Straße (1969 und 1989), den Wohnturm 'Mostarka' an der Avenija (1979) sowie Wohnhochhäuser 
an der Avenija (1962–63) und in Podhum (1975, tw. †). 
 
  
1 Quellen hierzu ibs.: Privredni Vjesnik, 1990; Ikro Prva Književna Komuna, 1982; Šego, 1992; Štraus, 1998; UNESCO, 1997: 37–
102; eigene Beobachtungen und Fotos. 
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Annex A-28  (Bezug: Kap. 4.7.2.3) 

Mostar: Gebäudekonfigurationen und Wiederaufbaukosten 

Die Tabelle weist die Gesamtkosten für alle Gebäude aus und zeigt zudem ibs.: (a) das Übergewicht der Re-
paraturkosten für kleine gegenüber großen Gebäuden [in Privateigentum; Spalten D–F, Quote = 86%]; (b) 
das Übergewicht der Kosten für Ost- gegenüber West-Mostar [Spalte K, Zeilen 16 u. 32: ca. 80%]; (c) das 
Übergewicht der Anzahl kleiner gegenüber großen Gebäuden [Z. 31, Sp. D–F: ca. 95%]; (d) das Übergewicht 
der Anzahl großer Gebäude in West- gegenüber Ost-Mostar [Sp. G–I, Z. 15 u. 29: ca. 10-fach]. 
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Annex A-29  (Bezug: Kap. 4.7.2.2 [Fußnote], und Kap. 5.1.12) 

Verteilung der Einwohner, der Gebäudeschäden und der vom THW ausgegebenen Baumaterialien 
nach Stadtteilen Ost-Mostars 

Quelle: Q165: THW, Juni 1997. 
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Annex A-30  (Bezug: Kap. 4.8.1.1) 

Organigramm der EUAM 

 

Quelle: Q056: EUAM, 6.4.1995. 
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Annex A-31  (Bezug: Kap. 4.8.3) 

Die in Mostar aktiven auswärtigen Hilfsorganisationen und ihre Betätigungsfelder1 

 
Housing/ technische Infrastruktur:  

Cap Anamur, DRC, GTZ, ISF, MC-SEA, NPA, ODA, THW, UMCOR u. a.  
 
 
Koordination/ Verschiedenes:  

Caritas, Connect, Diakonie, ECHO, EUAM, ICG, ILO, IMG, IOM, OSZE, Serious Road Trip, UNESCO, 
UNHCR, UNICEF, UNPROFOR (später IFOR, SFOR), WB, WEU (WEU-Polizei) u. a.  
 
 
Gesundheit/ Soziales (tw. soziale Infrastruktur):  

AICF, ARCI, ASB, ASF, DIA, ICS, IFRC, MDM, MPDL, MSF, Marie Stopes International, MZC, OFD, 
PSF, Refugee Trust, Save the Children, SHL, SDR, Terre des Hommes, War Child, WHO, Wir helfen, u. a. 
 
 
Nahrung:  

CARE, Cooperazione Italiana, IRC, u. a.  
 
 
 
      
1 Die Hilfswerke sind nach Aufgabenschwerpunkten und Alphabet geordnet. Nicht aufgeführt sind die vielen Geldgeber, die ihre 
Unterstützung über die genannten Organisationen abwickelten. — Abkürzungen s. Glossar/ Abkürzungsverzeichnis.  
 Quellen: Q068: EUAM, Juni 1996; eigene Aufzeichnungen. 
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Annex A-32  (Bezug: Kap. 5.1.1) 

Das THW als Katastrophenhilfsorganisation 1  
 

Das Technische Hilfswerk (THW) wurde 1953 in Form einer dem Bundesminister des Inneren unterstellten 
Bundesanstalt2 als Katastrophen- und Zivilschutzorganisation der Bundesrepublik Deutschland gegründet.3 
Es ist demzufolge eine Regierungsorganisation. Die Einsätze des THW im Inland sowie im inner- wie 
außereuropäischen Ausland hatten und haben zum Ziel, unterschiedlichste humanitäre Hilfsinterventionen 
durch die Leistung technischer Hilfe zu unterstützen. Seine Aufgaben bestehen vor allem darin, nach schwe-
ren Unfällen, Großunfällen und Katastrophen aller Art im In- und Ausland technische Hilfe bei Bergung und 
Instandsetzung zu leisten, (Behelfs-)Brücken zu bauen sowie Betroffene mit Wasser, Strom, Notunterkünften 
und Transportmitteln zu versorgen.4 Den Angehörigen des THW5 steht dafür eine umfangreiche Infrastruktur 
von Fahrzeugen, Maschinen, Werkzeug und Material zur Verfügung.  

Das THW ist eine nicht-profitorientierte staatliche Hilfsorganisation. Die (Selbst-)Kosten für Einsätze 
werden dem THW vom jeweiligen Antragsteller (Nutznießer) erstattet oder aus Bundesmitteln getragen. Das 
THW bezeichnet sich seinem Selbstverständnis nach nicht explizit als humanitäre Organisation. Seine in 
Mostar (aber auch andernorts) geleistete Hilfe ist den Erläuterungen in Kap. 2.3 zufolge jedoch als humani-
täre Hilfe einzustufen.  

Einsätze im Ausland erfolgen nach Anforderung durch die Regierung des betroffenen Staates via deut-
sche Botschaft und Auswärtiges Amt6 auf Weisung des Bundesministerium des Inneren. Besondere Schwer-
punkte der Auslandstätigkeit waren und sind die Trinkwasseraufbereitung, der Brückenbau, Räumungs-
arbeiten, das Suchen und Bergen von Opfern sowie Notinstandsetzungsarbeiten an lebenswichtiger Infra-
struktur (Wasser, Strom, Krankenhäuser, Telekommunikation). Dazu werden die THW-Helfer in der Regel 
für relativ kurze Einsätze herangezogen, die selten mehr als einige Wochen dauern; Ausnahmen hiervon sind 
die seit 1994 begonnen Auslandsmissionen im Bereich von Nothilfe, Rehabilitation und Wiederaufbau (in 
BuH, Kosovo/ Jugoslawien, Somaliland, Afghanistan, Sierra Leone und anderen Staaten).  
 
  
1 Quellen: THW, 1988; THW, 1993.  
2 Die enge Bindung an die Bundesanstalt für Zivilschutz wurde 1993 aufgehoben, und seither ist das THW selbständig. Allerdings ist 
es weiterhin nicht rechtsfähig (THW, 1993: 13). — Der Aufbau des THW in den frühen 50er Jahren zur Hilfeleistung im Friedens- 
und im Kriegsfall kann als der (gelungene) Versuch gesehen werden, parallel zu den in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und 
unter seinem Eindruck zahlenmäßig beschränkten Kontingenten regulärer Streitkräfte weitere Einheiten (unbewaffneter) Pionier- und 
Instandsetzungseinheiten aufzustellen. — Eine ähnliche Strategie verfolgte der Westen im Kosovo (nach dem Krieg 1999), um die 
politisch opportune Auflösung der kosovo-albanischen Armee mit einem sog. 'Zivilkorps' zu kompensieren. 
3 Vorläufer war die 1919 gegründete 'Technische Nothilfe' (Brockhaus/ DTB, 1992: Bd. 18, 116). 
4 Vgl. Roewer (1990: 1;5) und die Homepage des THW ('www.thw.de'; Stand 04/2001). 
5 Mehrere Zehntausend Männer und Frauen — die sog. Helfer und Helferinnen — sind in Landes- und Ortsverbänden organisiert und 
werden von diesen bzw. von der THW-Leitung in Bonn geleitet. Sie haben sich zur freiwilligen Mitarbeit beim THW verpflichtet, 
was in etwa mit dem Modell der Freiwilligen Feuerwehren zu vergleichen ist, deren Personal jeweils in alltäglichen Berufen arbeitet 
und bei Notfällen kurzfristig alarmiert wird. Einzelne Verbände des THW nehmen spezielle Aufgaben wahr; es gibt eine besondere 
Einheit für die Bergung Verunglückter im Ausland (SEEBA). 
6 Das AA ist grundsätzlich zunächst für die humanitäre Hilfe der Bundesrepublik im Ausland zuständig. Einen Einsatz des THW 
muß das AA stets mit dem BMI als dessen vorgesetzter Instanz absprechen, was bisweilen zu Verzögerungen führt, weil das den 
Antragsweg verlängert und weil teilweise die Kompetenzen unklar abgegrenzt sind. 
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Annex A-33  (Bezug: Kap. 5.1.4.3) 

Bezugsschein bzw. Lieferschein für die Ausgabe von Baumaterialien im Rahmen des Winterisierungs-
programmes des THW in Mostar 

Die erste Seite zeigt einen der (Dreiecks-)Verträge zwischen dem THW, der lokalen Stadtverwaltung und 
einem Hilfsempfänger aus der Anfangszeit der THW-Aktivitäten (mit Materialliste); die zweite Seite zeigt 
eine spätere Bilanz der spezifizierten Baustoffe und der davon verteilten bzw. nicht verteilten Mengen. 
 

 

Quelle: Q144: THW, September 1994 
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Quelle: THW, September 1995 
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Annex A-34  (Bezug: Kap. 5.1.7.1) 

Maßnahmen des THW zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung für Mostar 

Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) 
Die im Stadtteil Luka II stationierte TWA förderte und reinigte täglich 600 bis 700 m3 Wasser. Damit konn-
ten theoretisch alle 20.000 EinwohnerInnen Ost-Mostars (Q054: EUAM, April 1995) mit mindestens 30 
Litern pro Kopf und Tag versorgt werden, hätten nicht Schäden an Leitungsnetz und Pumpstationen eine 
gleichmäßige Verteilung verhindert (sogar für die Gesamtstadt wären rund 10 Liter pro Kopf verfügbar 
gewesen). Über diese Maßnahme wurde die Bevölkerung zu wenig vom THW informiert (SBS 35): Sie 
konnte nicht wissen, was in der 'black box' des blauen Containers der TWA geschah. Sie mochte einerseits 
den chemischen Chlorgeruch nicht, da sie geruchsfreies, 'sauberes' Wasser gewohnt war, und war anderer-
seits mißtrauisch, da hier Flußwasser verwendet wurde, vor dessen Verwendung die Behörden im Krieg aus 
hygienischen Gründen und Angst vor Vergiftung wiederholt gewarnt hatten. Darin war aber nur einer der 
Gründe dafür zu suchen, daß das gute Trinkwasser anfangs hauptsächlich der Teppichreinigung diente. Ein 
dringender Wunsch der Bevölkerung, der die Helfer als ein tatsächliches Bedürfnis erst akzeptieren mußten, 
war es, die Wohnungen zu reinigen: Die vielen Explosionen hatten durch die offenen Fenster Unmengen von 
Dreck in die Häuser befördert.1 
 

Errichtung einer Rohrleitungshängebrücke 
Direkt neben der zerstörten Lučki-Brücke wurde im Spätsommer 1994 eine provisorische Rohrleitungs-
hängebrücke (vgl. Abb. 40 in Kap. 5.1.7.1) errichtet, die die ehemals im Inneren des Brückenkörpers ver-
laufende Hauptleitung ersetzte. Einheimische Ingenieure und Arbeiter hatten die Fundamente vorbereitet, ein 
aus Deutschland angereister THW-Bautrupp errichtete danach innerhalb weniger Tage die Hängebrücke aus 
zuvor in Deutschland vorgefertigten Bauteilen. Die städtischen Wasserwerke VODOVOD verlegten an-
schließend die eigentliche Rohrleitung und schlossen sie ans Netz an. Weiter nördlich verlegten das THW 
und VODOVOD eine zweite Hauptleitung im Fachwerk einer anstelle der ebenfalls vernichteten Tito-
Brücke provisorisch errichteten Brücke (Oktober 1994). Die auch längere Zeit danach noch bestehenden 
Engpässe der Wasserversorgung resultierten vom Energiemangel (Stillstand der Pumpen), von großen 
Leckageverlusten (Überalterung, Zerstörungen der Leitungen) sowie von laufenden Reparaturarbeiten. 
 

Reparaturen an den Haupt-Trinkwasserquellen 
Die beiden Hauptquellen Studenac (Brunnenfeld mit sieben Tiefbrunnen ca. 7 km nördlich der Stadt2) und 
Radobolja (Karst-Gravitationsquelle ca. 4 km entfernt am westlichen Talrand) lagen beide auf dem west-
lichen Ufer der Neretva und befanden sich unter kroatisch-bosnischer Kontrolle. Das THW leitete die 
Reparaturmaßnahmen und beauftragte eine Spezialfirma aus Kroatien mit der Ausführung. Eine wichtige 
technische Neuerung war danach, daß die Brunnen zukünftig auch bei ausgefallener zentraler Steuerung 
fördern konnten. Die UNPROFOR sicherte nach dem Ende der Arbeiten die Anlage mit Sandsäcken gegen 
eventuelle weitere serbische Granatangriffe.  

Wie alle Versorgungseinrichtungen mit strategischer Bedeutung wurden die Quellen im Februar 1996 
durch die EUAM unter föderale Verwaltung gestellt, um weitere Streitigkeiten zwischen Kroaten und 
Muslimen zu reduzieren (Q066: EUAM, 16.2.1996). In Ost-Mostar installierte man eine ebenfalls föderal 
beaufsichtigte unabhängige Wasserversorgung mit einem Brunnen im Süden sowie mit einer (schon vor dem 
Krieg geplanten) Rohrleitung im Norden (Q001: AA, 28.7.1994: 2), die ggfs. ebenfalls durch neuen Brunnen 
zu speisen gewesen wäre. 
 

Reparaturen am Trinkwasserleitungsnetz 
Bis zum Frühjahr 1996 waren u. a. rund 15 km Haupt- und 60 km Verteilerleitungen ausgetauscht und die 
Leckageverluste halbiert worden (ECHO, 1996: 15; Glass, 1996: 21). Die alten gußeisernen Rohre waren an 
vielen Orten in der Stadt durch die von Explosionen ausgelösten Erschütterungen geborsten. Neue Leitungen 
wurden teilweise mit modernem PE-Material ausgeführt (bspw. in Donja Mahala). 
  
1 Auch aus anderen Zusammenhängen wird solches berichtet: Vgl. eine Aufnahme aus dem kriegszerstörten Stuttgart 1944; 
in: Helwerth/ Schmid, 1995: 11. 
2 Die meisten Schäden in Studenac stammten vom Beschuß aus serbischen Stellungen; offensichtlich hatten aber auch die Kroaten 
selbst kurz vor Kriegsende ihre eigene Anlage beschossen (Quelle: UNPROFOR). Gründe dafür können gewesen sein, daß man unter 
humanitären Gesichtspunkten als 'Opfer' dastehen wollte, oder weil man auf eine Erneuerung der überalterten Anlage durch 
internationale Gelder spekulierte. 
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Annex A-35  (Bezug: Kap. 5.1.12) 

Festlegungen der EUAM zu Reparaturstandards im Bereich Housing 

Quelle:  
Q058: EUAM, Juni 1995: 2f.
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Annex A-36  (Bezug: Kap. 5.1.12) 

Auswertung des THW-Programmes zur Verteilung von Baumaterialien in Mostar von 1994 bis 1995 
(Programm zu Winterfestmachung/ winterisation)  
 Quelle: Q157: THW, 10.11.1995. 
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Annex A-37  (Bezug: Kap. 6.1) 

Das Problem 'gegenstandsloser Kriterien' 

Problematisch bei der Bewertung von Alternativen anhand eines bestimmten Kriterienkanons sind Fälle, in 
denen aufgestellte (Unter-)Kriterien bei einer Alternative teilweise oder ganz gegenstandslos sind.  
• Teilweise gegenstandslos wird ein Unterkriterium bspw. dadurch, daß bei ihm die Ausprägung mit der 

höchsten Punktzahl nicht erreicht wird, weil sie im diskutierten Zusammenhang (bei der zu bewertenden 
Strategie) nicht auftritt und somit für diesen Fall nicht zutreffen kann. Die Vergabe der nächstniedrigeren 
möglichen Punktzahl (für die nächste zutreffende Ausprägung) stellte aber keine schwerwiegende Be-
nachteiligung dar, weil sich darin gleichzeitig ein geringerer Schwierigkeitsgrad ausdrückt.  

• Schwieriger wird es hingegen, wenn ein Unterkriterium als ganzes gegenstandslos wird. 'Gegenstandslos' 
ist ein Kriterium dann, wenn es wegen der Natur einer begutachteten Strategie nicht zutreffen kann, also 
weder eine gute noch eine schlechte Wertungen erreichen kann.   
Beispiel: Eine Strategie, die Geld an obdachlos gewordene Menschen verteilt (mit der Maßgabe, es für 
die Wiederbeschaffung einer Unterkunft zu verwenden), läßt den eigentumsrechtlichen Aspekt (Kriterium 
56) außer Acht. Denn sie hat nach Auszahlung der Prämie keinen Einfluß mehr auf die Verwendung des 
Geldes — also auch nicht darauf, ob damit eine Wohnung repariert wird, die jemand als Eigentümer oder 
Mieter nutzt oder 'nur' vorübergehend aus Wohnungsnot besetzt hält. Dieser Aspekt wird somit gegen-
standlos. In diesem Punkt macht es sich also die Strategie leicht, wofür ihr deshalb ein Malus angerechnet 
werden soll. 

 
In der Gesamtbeurteilung der betreffenden Strategie ist das durch Punktabzüge zu berücksichtigen, um ihrem 
niedrigeren Schwierigkeitsgrad Rechnung zu tragen. Denn es geht hierbei letztendlich um die Frage der 
Vergleichbarkeit der untersuchten Vorgehensweisen auf der Basis der Anzahl zutreffender Kriterien. Je mehr 
Kriterien gegenstandslos sind, desto einfacher macht es sich eine Strategie. (Ausnahme: Ist ein Kriterium für 
alle Strategien gegenstandslos, weil es tatsächlich in diesem Punkt keine Hürde zu bewältigen gibt, reicht es 
aus, die Gewichtung dieses Kriteriums auf Null zu setzen.) 

Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, wird folgendes Verfahren vorgeschlagen (das allerdings in 
dieser Arbeit nur bei einer einzigen Strategie, der des SKH, zum Tragen kam (vgl. Kap. 6.2):  
 
Das wegen gegenstandsloser Unterkriterien zu korrigierende Gesamturteil läßt sich bestimmen als  

 Ukorr = Ueinf  x  [ |Ueinf| – ( |Ueinf| x f ) ] ;  mit: Uk < –2  und: f = ( n – d ) ÷ n , (d stets ≠ 0).  

Dabei bedeuten: 
• 'Ukorr' das 'korrigierte Gesamturteil' (dessen maximaler negativer Wert auf '–2' beschränkt bleibt, weil dies 

die niedrigste zu erzielende Note 'sehr schlecht' darstellt); 
• 'Ueinf' das durch die einfache Berechnung erlangte 'einfache Gesamturteil' — 'einfach' meint: Aufsummie-

ren der Resultate aller Oberkriterien unter Berücksichtigung ihrer Gewichtungen und ohne Berücksichti-
gung gegenstandsloser Kriterien; (Ueinf wird dabei als Betrag berücksichtigt (|Ueinf|), um dem Umstand 
Rechnung zu tragen, daß manche der 'einfachen Gesamturteile' einen negativen Wert annehmen, der 
zwischen '±0' und '–2' liegt); 

• 'f' der Korrekturfaktor, der sich ergibt, wenn man von der gesamten Anzahl aller Kriterien 'n' die Anzahl 
'd' der gegenstandslosen Kriterien subtrahiert und diesen Wert durch 'n' dividiert ('f' muß stets kleiner 1 
bleiben, also d ≠ 0; das aber ist in genau den Fällen so, in denen gegenstandslose Kriterien auftreten — 
bei Fällen, in denen sie nicht auftreten, ist eine Korrektur nach diesem Schema ohnehin unnötig). 

 



'Annexe' (583) 

 

Annex A-38  (Bezug: Kap. 6.2) 

Übersicht über die Gewichtungen der Oberkriterien, Kriterien und Unterkriterien 



(584) Anhang 

 

Annex A-39  (Bezug: Kap. 2.4) 

Schematische Darstellung eines strukturierten Argumentationsprozesses (nach Rittel) 

 

Quelle: Rittel, H.W.: The Reasoning of Designers, Universität Stuttgart, igp, (A–88–4), 1988: Abb. 1 (p. 7/8). 
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Annex A-40   

Auswahl verwendeter Zeitungsartikel 

 

Quelle: Eigene Hemerothek; verschiedene Tageszeitungen; (s. a. 'Verzeichnis der Fundstellen in Druckmedien'). 
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