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ZUSAMMENFASSUNG DES BERICHTS " D I E  UNVOLLENDETE EUROPAISCHE INTE- 

GRATION" 

1. A1 1 gemei nes 

I n  diesem B e r i c h t  w i rd  m i t  Nachdruck au f  d i e  Notwendigkeit  hingewie- 

sen, d i e  zu r  Z e i t  stagnierende w i r t s c h a f t l i c h e  I n t e g r a t i o n  Europas 

durch d i e  Verwi rk l i chung des Binnenmarkts f u r  Indus t r ieerzeugn isse  

und D iens t l e i s tungen  und durch e ine  Neuor ient ierung de r  gemeinsamen 

L a n d w i r t s c h a f t s p o l i t i k  zu vol lenden.  Dies i s t  e r f o r d e r l i c h ,  damit d i e  

Gemeinschaft den von s t r u k t u r e l l  en Veranderungen i n  der  We1 t w i  rt - 
s c h a f t  ausgehenden Gefahren, insbesondere der Konkurrenz der  Vere i -  

n i g t e n  Staaten, Japans und de r  neuen Indus t r i e lander ,  d i e  S t i r n  b i e -  

t e n  kann. 

Wie i n  K a p i t e l  1 dargelegt ,  s ind  d i e  e inzelnen M i t g l i e d s t a a t e n  wegen 

d e r  - noch unvol lendeten - w i r t s c h a f t l i c h e n  I n t e g r a t i o n  kaum noch i n  

d e r  Lage, e ine  n a t i o n a l e  W i  r t s c h a f t s p o l  i t i  k  zu ver fo lgen.  D ie  Gemein- 

s c h a f t  ha t  d iesen Ver lus t  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e r  Handlungsfahigkei t  

noch n i c h t  kompensieren konnen. Geht man davon aus, dass d i e  Notwen- 

d i g k e i t  s t a a t l i c h e r  I n te rven t i onen  i n  den kommenden Jahren n i c h t  we- 

sent1 i c h  ge r inge r  w i rd  und. dass der  Prozess de r  Verwi rk l  ichung des 

Binnenmarkts d i e  Mog l ichke i ten  der  M i tg l i eds taa ten ,  e ine  eigene P o l i -  

t i  k zu ver fo lgen,  w e i t e r  e inschr inken w i rd ,  so w i r d  e i n e r  Erwei te rung 

des p o l  i t  i schen Hand1 ungsspi e l  raums der  Gemei nschaf t  auch i n  den kom- 

menden Jahren das Hauptaugenmerk g e l t e n  mussen. 

I n  diesem B e r i c h t  werden daher zwei Aspekte des In tegra t ionsprozesses 

behandel t: d i e  "negat ive"  I n t e g r a t i o n ,  d. h. d i e  Besei t i g u n g  n a t i o -  

n a l e r  Hindernisse m i t  dem Z i e l  der  Verwi rk l i chung e ines echten ge- 

meinsamen Marktes, und d i e  " p o s i t i v e "  I n t e g r a t i o n ,  d. h. d i e  V e r f o l -  

gung e i n e r  'gefneinsamen bzw. von de'r Gemeinschaft k o o r d i n i e r t e n  Pol i - 

t i  k. Beide Aspekte s ind  i n  dem Sinne u n l o s l  i c h  m i  te inander  verbunden, 

a1 s  d e r  negat iven I n t e g r a t i o n  d o r t  , wo n a t i o n a l  e  Regi erungen po l  i - 
t i s c h  handeln, immer e ine mehr oder weniger weitgehende Form der  

"pos i  t i v e n "  I n t e g r a t i o n  f o l  gen muss. Wenn "negat ive"  und " p o s i t i v e "  

I n t e g r a t i o n  n i c h t  h in re ichend aufeinander abgestimmt s ind,  wie das 

heute der  F a l l  i s t ,  kommt es zu I n t e g r a t i o n s d e f i z i t e n ,  d i e  das Funk- 

t i o n i e r e n  des gemeinsamen Markts behindern und d i e  W i  rksamkei t der  



innerhal b der Gemeinschaft verfolgten Pol iti k sowohl auf Gemein- 
schaftsebene als auch auf nationaler Ebene verringern. 
Defizi te entstehen auch im Bereich der national en Pol iti k ausserhal b 
des bisher im Rahmen der Integration Erreichten. Die starke Erweite- 
rung des behordl ichen Aufgabenbereichs in den vergangenen drei ssig 
Jahren und die dami t einhergehende Zunahme der staatl ichen Interven- 
tionen haben das Problem der ~oordinierung sowohl in bezug auf die 
Marktinterventionen der Mitgliedstaaten als auch in bezug auf makro- 
okonomi sche und monetare Pol it i k, die kompl ementar zu den Massnahmen 
zur Schaffung des gemeinsamen Marktes verfolgt wird, aktuell werden 
lassen. Dieses Problem wurde durch die Erweiterungen der Gemeinschaft 
noch .vergrossert . Je mehr Regi erungen auf dem unvoll endeten gemei nsa- 
men Markt intervenieren, desto grosser wird die Wahrscheinlichkeit, 

dass d i e  Ergebnisse von Marktprozessen und die Auswirkungen der Poli- 
tik einzelner Regierungen sich storend beeinflussen mit dem Ergebnis, 
dass die Effektivitat sowohl auf Gemeinschaftsebene als auch auf na- 
f ional er Ebene abnimmt. 
In diesem Bericht wurden angemessene Losungen fur die einzelnen Teil- 
bereiche untersucht, die pol i ti sch durchsetzbar und machbar sind. 
Angesichts der Komplexitat des Phanomens unvollendete Integration hat 
es keinen Sinn, umfassende Patentlosungen zu suchen. So wird man in 
manchen Bereichen weiterkoinmen konnen, indem der Ministerrat der Eu- 
ropai schen Kommi ssion mehv. Befugni sse ubertragt; in anderen Fa1 1 en 
wird eine engere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten die ver- 
nunftigste Losung sein. In diesem Lichte mussen auch Losungen im Rah- 
men der "Differenzierung", der "differenzierten Integration" und der 
"Pionierfunktion" gesehen werden, die unter Umstanden zur Vollendung 
des Integrationsprozesses beitragen konnen. In den betreffenden Ab- 
schnitten werden ausdrucklich die Voraussetzungen genannt, unter de- 
nen diese Losungen akzeptabel sind. 
In Kapitel 2 werden die Mijglichkeiten und der Spielraum fur die Lo- 
sung der Probleme analysiert. Es wird konstatiert, dass die Auffas- 

sungen der Mitgliedstaaten uber die endgultigen Ziele des Integra- 
tionsprozesses stark divergieren und dass sie sich in diesem Prozess 
auch unterschiedlich engagieren, und zwar je nach dem Grad der Inte- 
gration der einzelnen Vol kswirtschaften in den gemeinsamen Markt . Die 
neuen Mitgl iedstaaten werden daher .in bezug auf die Fortsetzung des 



In tegra t ionsprozesses b i swe i l en  mehr Zuruckhaltung uben a l s  d i e  a l t e -  

ren  M i  t g l  ieds taa ten.  Dies i s t  unproblemati  sch, so l  ange d i e  Errungen- 

schaf ten  des b isher igen Integrat ionsprozesses n i c h t  angetas te t  werden 

und d i e  Mogl i c h k e i t ,  dass s i c h  d i e  zunachst zu ruckb le i  benden M i  t -  

g l i e d s t a a t e n  diesem Prozess spater  wieder anschl iessen, konsequent 

genutz t  w i rd .  Ferner kommen i n  diesem K a p i t e l  e i n i g e  Erschwernisse 

zu r  Sprache, d i e  m i t  der  Entstehungsge?.chichte, der  Zusammensetzung 

und d e r  Organ isa t i onss t ruk tu r  der  Gemeinschaft zusammenhangen. Das 

Kapi t e l  schl  i e s s t  m i  t e i n e r  i j be rs i ch t  uber d i e  t h e o r e t i  schen Mogl i c h -  

k e i t e n  - d i e  der  i m  In tegra t ionsprozess  vorhandene Spielraum o f f e n -  

l a s s t  - zu r  Besei t igung der  i n  K a p i t e l  1 aufgefuhr ten  Koord ina t ions-  

d e z i f i  t e .  Das Problem der  unvol lendeten I n t e g r a t i o n  w i r d  am B e i s p i e l  

des Marktes f u r  Indus t r ieprodukte  - und i m  Zusammenhang damit des 

D i e n s t l  e i  stungsmarktes - und des Marktes f u r  Agrarerzeugni sse e r i i r -  

t e r t .  Diese Wahl e r g i b t  s i c h  u.a. aus den Erfahrungen, d i e  m i t  d iesen 

Markten i m  Zuge des Integrat ionsprozesses gesammelt worden sind, und 

aus de r  zentra. len Bedeutung d i e s e r  Markte f u r  d i e  europaische I n t e -  

g r a t i o n  und f u r  d i e  Niederlande. 

I n  K a p i t e l  3 w i r d  das Problem de r  unvol lendeten I n t e g r a t i o n  i n  d iesen 

beiden Bereichen g rundsa tz l i ch  e r o r t e r t .  D ie  Bedeutung des Zustande- 

kommens e ines grossen homogenen Binnenmarkts f u r  Indus t r ieerzeugn isse  

und D iens t l e i s tungen  i n  Westeuropa an s i c h  und insbesondere f u r  d i e  

Nieder lande w i r d  be tont .  Es werden d i e  w ich t i gs ten  H indern isse  aufge- 

z a h l t ,  d i e  diesem Z i e l e  i m  Wege stehen, und es werden kurz  d i e  Unter -  

schiede i n  den i n d u s t r i e p o l  i t i  schen Konzeptionen zwi schen den M i  t -  

g l i e d s t a a t e n  und d i e  s i c h  daraus ergebenden Schwier igke i ten  behan- 

de l  t . Das Agrarprobl  em w i  r d  anhand von d r e i  Bei s p i e l  en e r o r t e r t  : an- 

hand d e r  uberschusse und der dami t zusammenhangenden F i  nanzi erungs- 

probleme, der  benachte i l  i g t e n  Gebiete und des Umwel tproblems. H i e r  

i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  dass d i e  e r f o r d e r l i c h e  Neuor ient ierung der  gemein- 

samen Agrarpol i t i  k  i m  L i c h t e  des b i she r  E r re i ch ten  gesehen werden 

muss. Das g i l t  f u r  Westeuropa i m  al lgemeinen und f u r  d i e  Niederlande 

i m  besonderen. D ie  i m  Be r i ch t  s k i z z i e r t e n  Meinungsverschiedenhei t e n  

der  M i  t g l  ieds taa ten uber d i e  Zukunf t  der  gemeinsamen Agrarpol i t i  k  

1  assen a1 1  e r d i  ngs erkenner~, dass e.i ne so l  che Neuori en t  i erung n i  c h t  

e i n f a c h  se in  w i rd .  



I n  den K a p i t e l n  4 und 5 werden Losungsmogl i c h k e i t e n  

des gemeinsamen Markts f u r  I ndus t r i ep roduk te  und f u r  

l i c h e  Erzeugnisse e r o r t e r t .  I n  K a p i t e l  6 kommen sch 

i n s t i  t u t i o n e l  l e  Probl eme zu r  Sprache. 

f u r  das Problem 

1  andwi r t s c h a f t  - 

1  i e s s l  i c h  e i n i g e  

D i e  w i c h t i g s t e n  Schlussfolgerungen und Empfehlungen s ind  nachstehend 

au fge fuh r t .  

2. Der gemeinsarne Markt fur Industrieerzeugnisse 

I n  K a p i t e l  4 gelangt  der  Wissenschaf t l iche Rat f u r  d i e  Regierungspo- 

l i t i k  (WRR) zu den folgenden Schlussfolgerungen. 

- D ie  i m  Weissbuch 1985 dargelegten Vorste l lungen der  Kommission uber 

d i e  Vol lendung des Binnenmarkts s i n d  i n h a l  t l  i c h  kons i s ten t .  A1 l e r -  

d ings  h a t  d i e  Kommission den Folgen e i n e r  raschen Verwi rk l i chung 

des Binnenmarkts fiir d i e  geographische Streuung der  W i r t s c h a f t s t a -  

t i g k e i  t en  i nnerhal b  der  Gemeinschaft und den s i c h  daraus ergebenden 

Konsequenzen f u r  d i e  i n n e r s t a a t l i c h e n  Befugnisse n i c h t  genugend 

Aufmerksamkei t gewidmet . E in ige  w i  c h t i g e  Aspekte, be i  s p i e l  swei se 

d i e  s t e u e r l  i che  Harmoni s ie rung , werden wahrscheinl  i c h  den Ruckgri  f f  

au f  Losungen der zwei ten oder d r i t t e n  Wahl, z.B. bestimmte Formen 

de r  - z e i t l  i c h  - d i f f e r e n z i e r t e n  I n t e g r a t i o n  und des t e i l w e i s e n  

Verb1 e i  bs bes t  immter Befugni sse be i  den M i  t g l  iedstaaten,  e r f o r d e r -  

l i c h  machen. 

- D ie  ' r ech tze i  t i g e  Durchf i ihrung der  f u r  d i e  wei t e r e  Verwi r k l  ichung 

des Binnenmarkts e r f o r d e r l i c h e n  Massnahmen und e i n  s i n n v o l l e r  Um- 

gang m i  t dem b i  sher i m  Kahmen der  I n t e g r a t i o n  E r re i ch ten  e r f o r d e r n  

den Verz i ch t  auf  das b i s h e r  p r a k t i z i e r t e  E ins t immigke i t sp r i nz ip  b e i  

Entscheidungen des M in i  s t e r r a t s  und e i  ne wei tgehende Ubertragung 

l e g i s l a t i v e r  und exeku' t iver  Befugnisse a u f  d i e  Kommission. 

- Der Binnenmarkt f u r  Indus t r ieerzeugn i  sse w i rd  n i c h t  gu t  f u n k t i o n i e -  

ren  konnen, solange n i c h t  auch d i e  N ieder lassungsf re i  he i  t und d i e  

F r e i z u g i g k e i t  von D i e n s t l e i s t u r ~ g e n  innerha lb  de r  Gemeinschaft Wirk-  

l i c h k e i t  s i nd .  Besonders w i c h t i g  i s t  i n  diesem Zusammenhang d i e  

Verwi rk l i chung e i n e r  - l i b e r a l e n  - gemeinsamen V e r k e h r s p o l i t i k .  



- E i n  Binnenmarkt f u r  Indus t r ieerzeugn isse  e r f o r d e r t  e ine  we i te rge-  

hende I n t e g r a t i o n  der  gemei nsamen Handel spol i t i  k, e ine  Starkung und 

Erwei terung der  gemeinsamen Wet tbewerbspo l i t i k  und e ine  bessere 

Koordi  n ierung der  I n d u s t r i  epol i t i  k der  e inze l  nen Staaten. Rahmenbe- 

dingung h i e r f u r  i s t  e ine  bessere Abstimmung der  makrookonomi schen 

und monetaren Pol i t  i k der  M i  t g l  i edstaaten . 

I m  L i c h t e  d iese r  Schlussfolgerungen f o r m u l i e r t  de r  WRR folgende Emp- 

f e h l  ungen . 

2.1 Frei er Verkehr 

- Technische und a d m i n i s t r a t i v e  Handelshemmnisse 

D ie  Harmoni sierungsmassnahmen so l  1 ten  s i c h  a u f  d i e  F e s t l  egung der  

w i c h t i g s t e n  Qual i ta tsnormen beschranken. Was Regelungen ausserhalb 

der  Bereiche S iche rhe i t ,  Gesundheit und Umwelt angeht, genugt d i e  

gegense i t ige  Anerkennung d e r  i n n e r s t a a t l i c h e n  -Normen u n t e r  Zugrun- 

delegung gemeinschaft l  i c h e r  Qua1 i tatsmindestnormen. D ie  Entschei - 
dungen i m  M i n i s t e r r a t  so l  1  ten  s i c h  au f  pol  i t i s c h e  Le i  t l  i n i e n  be- 

schranken, und d i e  Harmonisierung der i n n e r s t a a t l i c h e n  Regelungen 

s o l l t e  mehr und mehr der  Europaischen Kommission ubertragen werden. 

D ie  Kommission s o l l t e  dann auch mehr Kon t ro l l be fugn isse  i n  bezug 

a u f  d i e  Befolgung der  Gemeinschaf tsvorschr i f ten  i m  i n n e r s t a a t l i c h e n  

Bere ich  e rha l ten .  

- S t e u e r l i c h e  H indern isse  

H i e r  w i r d  man auf  Losungen der  zweiten Wahl i n  Form e i n e r  z e i t l  i - 

chen Di f f e r e n z i  erung zur i ickgr t? i  f en  miissen : es w i  r d  e i  ne 1 angere 

i ibergangszei t, insbesondere f u r  d i e  neuen M i  t g l  iedstaaten,  e r f o r -  

d e r l  i c h  sein.  Eine solche D i f f e renz ie rung  i s t  n i c h t  i n  bezug au f  

a1 1 e Harmoni s i  erungsvorsc:hl age der  Kommi ss ion e r f o r d e r l  i ch. So kon- 

nen a1 l e  M i  t g l  iedstaaten,  d i e  das Mehrwertsteuersystem e inge fuh r t  

haben, i m  H i n b l i c k  au f  d i e  T a r i f s t r u k t u r  und d i e  Hohe der  T a r i f e  

dem Stand-st  i 11 - P r i  n z i p  unterworfen. werden. 

- Devisenkontro77e 

D ie  v o l l  s tandige Abschaf fung der  Devi senbeschrankungen i s t  i m  Rah- 

men der  Kompetenzen der  EG zur  Z e i t  n i c h t  mogl i c h .  Entsprechende 



I n i  t i a t i v e n  mussen vor a l  lem von den M i  t g l  ieds taa ten se l  b s t  e r g r i  f -  

f e n  werden. D ie  Harmoni s ie rung der  makrookonomi schen und monetaren 

P o l i t i k  kann von der  Gemeinschaft zwar g e f o r d e r t ,  aber n i c h t  e r -  

zwungen werden. 

Hande 7 spo 7 i t  i sche Beschrankungen 

E r h a l t  d i e  Vollendung des Binnenmarkts P r i o r i t a t ,  so d a r f  d i e  Ge- 

meinschaf t  ke ine handel spol i t i  schen Massnahmen mehr t r e f f e n ,  d i e  

i h r e r  A r t  oder Tendenz nach se ine  Verwi rk l i chung gefahrden. Daruber 

h i  naus muss d i e  gemei nsame Handel spol i t  i k erwei t e r t  werden und 

Formen annehmen; zu denken i s t  h i e r  be isp ie lswe ise  an d i e  

technischen Kooperat ionsvereinbarungen m i t  Ostb lock landern.  

s o l l t e  mehr a l s  b i s h e r  da fu r  gesorgt werden, dass de r  I n h a l t  

Ver t ragen m i  t D r i  ttl andern den Gemeinschaftsinteressen, z .B. 

E i n h e i t  des Binnenmarkts, n i c h t  zuw ide r lau f t .  D ie  Bese i t igung 

neue 

sog . 
E s 

von 

d e r  

von 

Hemmnissen i m  Handelsverkehr i nne rha lb  der  Gemeinschaft e r f o r d e r t  

e i n e  wei t e r e  Zent ra l  i sierung ' i n  bezug au f  d i e  Ausubung von Befug- 

n issen,  d i e  d i e  Gemeinschaft de j u r e  b e r e i t s  b e s i t z t .  D ie  Vo l l en -  

dung des Binnenmarkts e r f o r d e r t  e ine  grossere ZuruckhaJtung de r  

Kommission b e i  de r  Anwendung von Schutzmassnahmen i m  Sinne von 

A r t i k e l  115 des EWG-Vertrags. Was jedoch d i e  neuen M i t g l i e d s t a a t e n  

angeht, so w i r d  s i c h  e i n e  gewisse z e i t l i c h e  D i f f e r e n z i e r u n g  kaum 

vermeiden lassen. 

o f f e n t  7 i che  Auf t rage 

Zur Erhohung der Transparenz des Marktes i s t  e ine  weitgehende Har- 

moni s ie rung der  i n n e r s t a a t l  i chen Rechtsvorschr i  f t e n  f u r  o f f e n t l  i che 

Auf t rage und Ausschrei bungen er - fo rder l  i c h .  Die Kommi ss ion  muss mehr 

Mogl i c h k e i  t e n  zur Uberwachung des Vorgehens der  i n n e r s t a a t l  i chen 

S t e l l e n  e rha l ten .  Die i n n e r s t a a t l i c h e n  Beschaffungs- und Ausschrei -  

bungsverfahren s o l l t e n ,  was d i e  Koordin ierung angeht, s t a r k e r  den 

Weisungen der  Gemeinschaft unterworfen werden. I n  diesem Bereich 

g i  b t  es keine Di f ferenzierungsmogl  i c h k e i  ten .  

Behinderungen i m  D iens t l e i s tungsve rkeh r  

Das Bank- und Versicherungswesen so l  1 t e  durch d i e  gegensei t i g e  An- 

erkennung der  i n n e r s t a a t l i c h e n  Standards i n  bezug au f  d i e  Konzes- 

s ion ie rung  und d i e  T a t i g k e i t  d iese r  I n s t i t u t i o n e n  und durch d i e  



gegenseitige Anerkennung der innerstaatlichen Aufsichtsmassnahmen 
1 i beral i siert werden. Innerstaatl iche Niederl assungsbeschrankungen 
fur die freien Berufe sol 1 ten aufgehoben werden. Diskrepanzen zwi - 
'schen national en Gesetzen in bezug auf den grenzuberschrei tenden 
Verkehr von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnol ogie 
sol 1 ten vermi eden werden. 

- Der gemeinsame Verkehrsmarkt  

Infolge der Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten 
konnen nur Losungen bescheidenen Umfangs vorgeschl agen werden. Die 
gemeinsame Verkehrspol i t.i k wird eher darauf ausgerichtet sein, die 
qua1 i tat i ven und f i nanzi el 1 en Ilahmenbedi ngungen auf ei nen Nenner zu 
bringen, a1 s darauf, das Angebot der verschiedenen Verkehrszweige 
quantitativ zu beeinflussen. Da eine straffe Marktordnung fur den 
Verkehrssektor die pol i tische Entscheidungsfahigkeit der Gemein- 
schaft uberfordern wurde, empfiehlt sich eine weitgehende Libera- 

l i sierung. 

2.2 Flankierende Massnahmen der Gemeinschaft 

Der WRR gelangt hier zu folgenden Schlussfolgerungen: 

Fur die verschiedenen Formen von flankierenden Massnahmen - ge- 
meinsame Handelspolitik, Wettbewerbspolitik und Industrie- und 
Technologiepol i ti k - gi 11: im a1 lgemeinen, dass die Fortschri tte bei 
der Voll endung des Bi nnenmarkt s entweder zu einer wei teren Verge- 
meinschaftlichung der bisher i t n  innerstaatlichen Bereich verfolgten 
Pol i ti k oder zu einer straffercn Koordinierung der innerstaatl ichen 
Massnahmen durch die Gemeinschaft zwi ngen werden. Bei jedem wei te- 
ren Schri tt auf dem Wege zur Vo'l lendung des Binnenmarkts werden 
einschneidendere juristische Bcschrankungen fur Interventionen ein- 

zel ner Staaten erforderl i ch sei n bzw. werden sol che Intervent i onen 
immer weniger wirksam. 

Auch bei den Minimallosurigen der zweiten oder dritten Wahl , die fur 
die Mi tgl iedstaaten am ehesten akzeptabel sind, werden innerhal b 
der Gemeinschaft erhebliche Kompetenzverschiebungen notig sein. 



"o l i t i sche  Konsequenz w i r d  auch h i e r  sein, dass man vom Einstimrnig- 

k e i t s p r i n z i p  b e i  Min is te r ra tsbesch lussen abgeht und der  Kommission 

mehr Befugnisse ube r t rag t .  Aufgrund d i e s e r  Erwagungen werden d i e  

folgenden Empfehl ungen u n t e r b r e i  t e t  . 

2.2.1 Handelspolitik 

- I m  Zuge de r  gemeinsamen Handel spol i t i  k  w i r d  man den i m  GATT einge-  

gangenen Liberalisierungsverpfl ichtungen w e i t e r h i n  nachkommen und 

auch Druck au f  D r i t t l a n d e r  ausuben mussen, d iese Verp f l i ch tungen zu 

e r f u l l e n .  Das sog. Neue hande ' lspo l i t i sche Inst rument  de r  Europai-  

schen Kommission kann i n  diesern Zusammenhang zu r  Erre ichung w i c h t i -  

ge r  i n d u s t r i e p o l i t i s c h e r  Z i e l e  e ingesetz t  werden. 

- Da e ine  hau f i ge  Anwendung von Antidumping- und Ant isubvent ionsrege-  

1  ungen zu e i n e r  grossen Uniibersicht.1 i c h k e i  t der  f u r  Importe ge l  t e n -  

den T a r i f e  und Beschrankungen fuhren kann, w i r d  d i e  Gemeinschaft i n  

d i  esem Punkt , i nsbesondere gegeniiber D r i  t t l  andern, d i e  dem GATT 

b e i g e t r e t e n  s ind,  Zuruckhaltung uben mussen. 

- Eine noch s t a r k e r  i n t e g r i e r t e  H a n d e l s p o l i t i k  e igne t  s i c h  kaum oder 

g a r  n i c h t  f u r  e ine  d i f f e r e n z i e r t e  Anwendung. 

2.2.2 Wettbewerbspolitik 

- I m  Zuge der  Verwi rk l i chung des Binnenmarkts f u r  I ndus t r i ee rzeugn is -  

se, f u r  D iens t le is tungen und Produkt ionsfaktoren und der  gerneinsa- 

men Wettbewerbspol i t ik  w i r d  d ie  Harn~onisierung m i t  dem Abbau von 

Vorschr i  f t e n  einhergehen miissen; y l  e i chze i  t i g  muss e i n  Ausbau de r  

gemeinsamen ~ e t t b e w e r b s ~ o l  i t i  k  e r fo lgen .  Eine LBsungsm6gl i c h k e i  t 

ware d i e  s t rengere Ausubung der Befugnisse, d i e  d i e  Gemeinschaft 

zwar schon b e s i t z t ,  b i she r  aber nur  ungenugend genutz t  ha t .  

- Wo es um d i e  Ei  nfuhrung quant i t a t  i ver  Ni  eder l  assungsbeschrankungen 

i m  i n n e r s t a a t l  ichen Bereich geht ,  i s t  Zuruckhal tung geboten. 

- Was spez i f i sche Wettbewerbsverzerrungen b e t r i f f t ,  s o l l t e  das Sub- 

vent ion ie rungsverbot  s t renger  yehandhabt werden . S t a a t l  i che Subven- 

t i o n e n  so l  1  ten,  abgesehetl von e in igen e r l  aubten Konstrukt  ionen, b e i  



denen d i e  Transparenz gewahr le is te t  i s t ,  fiir m i t  den Bestimmungen 

des EWG-Vertrags unverei  nbar e r k l  a r t  werden . D ie  Kommi s s i  on kann 

s i c h  i h r e  Kont ro l  laufgaben dadurch e r l e i c h t e r n ,  dass s i e  a l l e  Ge- 

nehmigungen b e f r i  s t e t .  D i e  Schaffung e ines gemeinsamen Rahmens, de r  

d i e  Prufung und Abstimmung der  angekundigten s t a a t l  ichen Subventi o -  

nierungsmassnahmen e r l  aubt, ve rd ien t  grossere Aufmerksamkei t a1 s 

b i  sher . 

- E ine  I n t e g r a t i o n  i n  dem Sinne, dass d i e  Gemeinschaft d i e  Durchf i ih- 

rung de r  Pol i t i  k und d i e  pol  i t i s c h e n  Instrumente der  M i t g l  i eds taa -  

t e n  iibernimmt, empf ieh l t  s i c h  nur  i n  den Fa l len ,  i n  denen d i e  be- 

t ref fenden Massnahmen n u r  au f  Gemeinschaftsebene g e t r o f f e n  werden 

konnen, b e i  s p i e l  swei se i n  bestimlnten Bereichen der  Technologie- 

p o l  i t i  k. 

- D i e  Gemeinschaft und d i e  M i  t g l  iedstaaten werden e ine  . m i  t t e l  fri s t i g e  

Gesetzgebungsstrategie en tw icke ln  mussen, d i e  au f  d i e  Koexistenz 

d e r  gesetzgeberischen Befugnisse der  Gemeinschaft und de r  M i t g l i e d -  

s taa ten  i n  denselben p o l i t i s c h e n  Bereichen a b z i e l t  ( i n  Abschn i t t  

4.3.3.4 werden d i e  d r e i  Bereiche, f u r  d i e  d iese  S t r a t e g i e  g e l t e n  

s o l  1 t e ,  behandel t )  . 

2.2.3 I n d u s t r i e -  und Techno7ogiepo7 i t  i k  

- Bei e i n e r  Verbesserung der ma te r i e l l en ,  techn isch-wissenschaf t -  

1 i chen und w i  ssenschaf t l  ichen l n f r a s t r u k t u r  konnen s i c h  aus der  

Zusammenarbeit zwischen den unmi t te lba r  i n t e r e s s i e r t e n  M i t g l i e d -  

s taa ten  Tei l losungen ergeben, d i e  andere M i t g l i e d s t a a t e n  spater  

ubernehmen konnen. Der Kommission w i r d  h i e r  vor  a l lem e ine  Auf-  

s i c h t s f u n k t i o n  zukommen. 

- Na t i ona l  e techni  sch-wi ssenschaf t l  i che  I n s t i  t u t i o n e n  miissen a1 1 en i n  

d e r  Gemeinschaft ansassigen Unternehmen zu g le i chen  Bedingungen zur  

Verfugung stehen . 

- D i e  Gemei nschaf t  so l ' l  t e  d i e  Schaffung 1 e i  s tungs fah iger  Forschungs- 

zent ren  fo rdern ,  indem s i e  s i c h  u.a. an der  F inanzierung b e t e i l i g t .  

Auch d i e  Bi ldung von Kooperationsverbanden europaischer U n i v e r s i t a -  

t e n  sol  1 t e  ge fo rde r t  werden. 



- Die Gemeinschaftsorgane sollten eine gemeinsame Wissenschaftspoli- 
ti k entwickeln und mit ihrer Durchfuhrung ein selbstandiges Verwal- 
tungsorgan auf Gemeinschaftsebene beauftragen. 

- Was die Forderung technologischer Innovationen in der Industrie 
betrifft, wurden mit den Gemeinschaftsprogrammen Esprit, Brite und 
Race gute Erfahrungen gemacht; in dieser Richtung muss weitergear- 
beitet werden. Der Ministerrat wird sich dabei darauf beschranken 
miissen, a1 lgemei ne Ziel setzungen festzul egen und zu entscheiden, 
mit welchen Mitteln die verschiedenen Programme verwirklicht werden 
sollen. Die Kommi ssion soll te die Durchfuhrung industriepol i tischer 
Programme selbstandigen Organisationen ubertragen und dafur sorgen, 
dass an der Entscheidungsbildung grundsatzlich unabhangige Sachver- 
standige beteiligt sind. 

- Die staatl iche Forderung der Entwickl ung neuer Technologien und 
Produkte und der diesbezugliclien Forschungstatigkeit sollte einer 
ebenso kritischen Prufung unterzogen werden wie andere Formen 
staatlicher Unterstutzung. Der Rat und die Kommission konnten in 
gegensei t igem Ei nvernehmon den Spiel raum fur eine offensive staat - 
liche Unterstutzung sowohl quantitativ als auch qialitativ verrin- 
gern. Die Zusammenarbei I: zwi schen der Gemei nschaft und den Mi t- 
gl iedstaaten bei grossen Projekten soll te auf der gleichen Linie 
liegen wie die bestehenden Progranlme Esprit, Brite und Race. 

- Der EWG-Vertrag und das Genlein-sc,haftsrecht bieten Raum fiir die Zu- ' 
sammenarbei t zwi schen zwei oder mehreren Mi tgl iedstaaten zwecks 
Forderung technologi scher* Innovationen wie Eureka, Cern und Airbus; 
a1 lerdings mussen die 'Te,ilprojekte a1 len Unternehmen in der Gemein- 

schaft offenstehen, und auch n ichtbetei 1 igte Mi tgl i edstaaten mussen 
sich spater noch beteiligen konnen. 

- Es ist sehr wichtig, dass die Flut von Gesetzen, die die Entwick- 
lungen im Informatikbereich demnachst auslosen durften, im Rahmen 
der Gemeinschaft kana1 i siert wi rd. 



- Auf Gemeinschaftsebene werden i n  der  I n d u s t r i e p o l  i t i  k  neue Wege 

gesucht werden mussen, so be isp ie lswe ise  i n  bezug auf  d i e  Konz ip ie -  

rung und Ausarbeitung de r  V o r s c h r i f t e n  f u r  den Waren- und D iens t -  

l e i  stungsverkehr,  d i e  Funkt ionsweise der  Geld- und Kap i ta lmark te ,  

den Schutz der  Umwel t gegen schadl i che  Auswirkungen der  Produkt ion  

und des Konsums und f u r  T e i l  bere iche des Gesel l  schaf ts rechts .  

- D i e  Innova t i onsbere i t scha f t  des P r i va tsek to rs  s o l l t e  g e f o r d e r t  wer- 

den. D i e  Zustandigkei t fiir solche Massnahmen 1  i e g t  g r o s s t e n t e i  1  s  

b e i  den Regierungen der  M i tg l i cds tda ten ;  d i e  Gemeinschaft muss s i c h  

dabei a u f  Beratung und In fo rma t ion  beschranken. Die Regierungen : 

I 

konnen d i e  Einfuhrung neuer Produkte und neuer Formen de r  D i e n s t -  

l e i s t u n g  dadurch fo rdern ,  dass s i e  r e c h t z e i t i g  f u r  d i e  m a t e r i e l l e  

~ n f r a s t r u k t u r ,  d i e  Hardware, D i e n s t l  e i  stungen, guns t ige  T a r i f e  und 

In fo rmat ionen sorgen. 

3. Die gemeinsame Agrarpolitik 

Die  A g r a r p o l i t i k  w i r d  i n  K a p i t e l  5 i m  Rahmen der  al lgemeinen Agrar -  

p r o b l  eme de r  Gemei nscha f t  behandel t . Fes tges te l l  t w i  r d ,  dass man heu- 

t e  zu h a u f i g  au f  den Pre is festsetzungs~nechanismus z u r u c k g r e i f t ,  um 

sowohl e i n  Mark tg le ichyewich t  a l s  auch akzeptable E inkun f te  f u r  d i e  

Agrarbevol kerung zu e r z i  e l  en. H i  erdurch und durch den t e c h n i  schen 

F o r t s c h r i  tt, de r  dazu f i i h r t ,  dass b e i  wachsenden Ert ragen immer b i  1  - 

1  i g e r  p r o d u z i e r t  werden kann, i s t  e i n  grosser  Produktionsuberschuss 

entstanden, der  auch 1 a n y f r i s . t i g  n i c h t  auszugleichen i s t ,  da d i e  

Nachfrage i n  der  Gemeinschaft kaum zunimmt. Diese. uberschusse werden 

m i t  hohem Kostenaufwand b e s e i t i g t  und zum T e i l  auf  dem Weltmarkt ab- 

gese tz t .  Dies f u h r t  n i c h t  nur zu e i n e r  Vergeudung von M i t t e l n ,  son- 

dern auch zu grossen Spannungen m i t  anderen Exporteuren von Agrarer -  

zeugnissen. I m  Gegensatz zu r  A g r a r m a r k t p o l i t i k  i s t  d i e  A g r a r s t r u k t u r -  

p o l i t i k  e i n e  i n n e r s t a a t l i c h e  Angelegenheit gebl ieben. So z a h l t  d i e  

Gemeinschaft d i e  Rechnung f u r  d i e  i n n e r s t a a t l i c h e n  S t r u k t u r p o l i t i k ,  

ohne dass s i e  h i e r  e ine  Massigung h a t t e  e r re ichen konnen. 

Nach der  Eror terung der  Vor-  und Nachtei 1  e  e i  ner  marktgerechten Pol i - 
t i  k  e i n e r s e i  t s  und e i n e r  Quotenregel ung anderersei t s  w i r d  fes tge -  

s t e l l t ,  dass d i e  Entw ick l~rng i n  der  Gemeinschaft i n  Richtung e i n e r  

wei tergehenden Q u o t i  erung vor a1 1  em durch den begrenzten p o l  i t  i schen 



Sp ie l  raum bestimmt w i  r d .  L a n g e r f r i  s t  i g  werden h ie rdu rch  d i e  Kernpro- 

bleme der  Agrarpol i t i  k n i c h t  g e l o s t .  Der Beschl ussfassungsmechanismus 

d e r  Gemeinschaft w i  r d  u b e r l a s t e t ,  und der  i n t e g r i e r t e  Binnenmarkt 

w i r d  au fs  Sp ie l  gesetz t .  

A l s  Losung empf iehl t  der WRR e ine  Neuor ient ierung i n  Richtung e i n e r  

marktgerechteren Agrarmarktpol i t i  k m i  t g loba l  en P re i  ssenkungen i n  

An1 ehnung an das We1 t p r e i  s n i  veau. G l  e i chze i  t i g  mussen neue Instrumen- 

t e  f u r  d i e  schwacheren Gebiete e n t w i c k e l t  und f i n a n z i e r t  werden. Nur 

so lassen s i c h  E i n h e i t  und F r e i h e i t  des Marktes s ichern,  und nu r  so 

kann d i e  Landwi r tschaf t  i t 1  d i e  Lage v e r s e t z t  werden, i h r e  Funkt ion 

f u r  Landschaft ,  Natur und Umwelt auch i n  Zukunft  zu e r f u l l e n .  

D i e  Senkung der  I n te rven t i onsp re i se  au f  e i n  Niveau, das i n  etwa dem 

Wel tmarktpre is  e n t s p r i c h t ,  i s t  f u r  d i e  zen t ra len  Agrargebiete zu 

r e c h t f e r t i g e n ,  da das gemeinsame Agrarpre isn iveau b i s h e r  weitgehend 

auf d i e  Erzeuger abgestimmt i s t ,  d i e  un te r  ungunst igeren Bedingungen 

a rbe i ten .  Eine solche Preissenkung w i r d  jedoch stufenweise i n  einem 

Ze i  traum von mindestens zehn Jahren e r f o l g e n  mussen, um e ine  s i n n v o l -  

l e  Anpassung an d i e  neue S i t u a t i o n  zu ermoglichen. D i e  dadurch ve r -  

sch l  e c h t e r t e  E i  nkommensl age w i rd  zwatigsl auf  i g  zu e i  ner  rascheren Ver- 

r i nge rung  der  Zahl d e r  Landwir te fuhren. Da d i e  Er t rage p ro  Flachen- 

e i n h e i t  w e i t e r h i n  zunehmen, w i r d  d i e  Angleichung des Produkt ionsvolu-  

mens i n  Verbi ndung m i  t s i  nkenden Boden- und Pachtpre i  sen Mogl i c h k e i  - 
t e n  f u r  andere Formen der  Bodentiutzung schaf fen.  Gerade i n  den zen- 

t r a l  gelegenen d i ch tbes iede l ten  Geb.ieten Europas besteht  daran g ro -  

sser  Bedarf .  

Sowohl f u r  d i e  weniger prosperierenden Agrargebi e te  m i  t s t r u k t u r e l l  en 

En tw ick l  ungsperspekt iven a1 s auch ' f u r  d i e  w i r k l  i c h  benachtei  1 i g t e n  

Gebiete, d i e  be i  e i n e r  marktgerechteren P o l i t i k  ke ine Entwicklungs- 

mog l ichke i ten  haben, ha t  e i n  d ras t isches  Absinken der Pre ise  unzumut- 

bare  Folgen. S ie  mussen durch e i  n .Systeh f l  anki erender .und kompensi e-  

render Massnahmen e n t s c h a r f t  werden. I n  Regionen m i t  Entwicklungsper- 

spek t iven konnen z.B. ku l t u r techn ische  Verbesserungen und damit zu- 

sammenhangende Verbesserungen de r  I n f r a s t r u k t u r  vorgenommen werden, 

wenn dadurch Bet r iebe entstehen, d i e  s i c h  i n  e i n e r  marktgerechteren 



Agrarpol  i t i  k behaupten konnen. Dies a l l e s  zwingt  um so mehr zu g ro -  

sse r  Zuruckhal tung, a1 s jede Erhohung des Po ten t i  a1 s der  Agrarproduk- 

t i o n  d i e  Anpassungsprobl eme i n  den z e n t r a l  en, von j ehe r  p rosper ie ren-  
den Agrargebieten verschar fen w i rd .  Wenn d i e  Kapazitatserhohung d i e  

Voraussetzung f u r  e ine  ausgewogenere geographische V e r t e i l u n g  der  

Produkt ionskapaz i ta t  i nne rha lb  de r  Gemeinschaft i s t ,  muss man b e r e i t  

se in ,  d iesen P re i s  zu zahlen, denn nur  so konnen e i n  offener Markt 

gewahrl e i s t e t  und d i e  Entwick l  ungsmogl i c h k e i  t en  der Landwi r t s c h a f t  i n  

den z e n t r a l  en Gebieten e rha l  ten werden. Der M i  t f i n a n z i e r u n g  durch d i e  

Gemeinschaft muss d i e  Befugnis der EG gegenuberstehen, de r  s t a a t l i -  

chen Unterstutzung durch st rukturverbessernde Massnahmen E i  nhal t zu 

geb ie ten .  Fur  d i e  w i r k l i c h  benach te i l i g ten  Gebiete werden - zum T e i l  

i n  ubereinstimmung m i t  dem "Grunbuch" - fo lgende kompensierende Mass- 

nahmen vorgeschlagen: 

- D ie  Sicherung e i n e r  gewissen Produkt ionskapaz i ta t  durch Gewahrung 

e ines  degressiven Zuschusses pro  Produkt ionse inhe i t  f u r  Betr iebe,  

d i e  i n  de r  Vergangenheit I n v e s t i t i o n e n  g e t a t i g t  haben und d i e  po- 

t e n t i e l l  lebensfah ig  s ind .  

- St i l legungsregelungen,  d i e  es ermoglichen, b e n a c h t e i l i g t e  Gebiete 

a1 s Naturreservate,  Landschaftsparks, Erhol ungsgebiete, f u r  exten-  

s i v e  Beweidung und f u r  d i e  F o r s t w i r t s c h a f t  zu nutzen. 

- Regel ungen f u r  d i e  Wei terbewi  r l x h a f t u n g  von Boden i m  I n te resse  des 

Na tu r -  und Landschaf tssc l~utzes.  H ie rbe i  s o l l t e  es n i c h t  so sehr um 

d i e  Beibehaltung t r a d i t i o n e l l e r  Landwirtschaftsmethoden gehen - es 

i s t  f r a g l  i c h ,  ob dami t d i e  Z i e l  setzungen noch v e r w i r k l  i c h t  werden 

konnen -, a l s  v ie lmehr urn d i e  ~ u s a r b e i t u n ~  e ines schluss igeren Kon- 

zepts,  das zur  Entwicklung neuer Methoden i m  In te resse des Natur -  

und Landschaftsschutzes anregt.  

- Forderung der  Hers te l l ung  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r  Erzeugnisse, d i e  

kaum ijberschussprobl erne verursachen. H ierbe i  ware auch an Agrarer -  

zeugnisse zu denken, d i e  n i c h t  i n  technologisch hochentwickel ten 

A g r a r b e t r i  eben herges te l  1  t werden konnen , so bei.spi e l  swei se "hand- 

werk l i che "  Erzeugnisse und " n a t u r l i c h e "  Produkte. 



- Degressive i n d i v i d u e l  l e  Einkommenszuschusse a1 s Erganzung zu e i n -  

z e l s t a a t l i c h e n  Leistungen, um d i e  soz ia len  Folgen e i n e r  u n f r e i w i l -  

l i g e n  Bet r iebssch l iessung zu mi ldern .  

Diese Massnahmen konnen d i e  Probleme, d i e  i n  b e n a c h t e i l i g t e n  Gebieten 

i n f o l g e  e i n e r  marktgerechteren P o l i t i k  entstehen, zwar entschar fen,  

s i e  aber ebensowenig l osen  wie d i e  heut ige  Mark tpre ispo l  i t i  k.  Um d i e  

Probleme zu losen, musste man uber den a g r a r p o l i t i s c h e n  Ansatz h i n -  

ausgehen. Man musste versuchen, e i  ne W i r t s c h a f t s s t r u k t u r  zu r e a l  i s i e -  

ren,  d i e  d i e  t r a d i t i o n e l  l e  Ag ra rs t ruk tu r  ganz oder t e i l w e i s e  e r s e t z t .  

Erganzende Gemeinschaftsprogratnme zu r  Verbesserung der  I n f r a s t r u k t u r ,  

d i e  Ausbi ldung und Umschul ung der  Erwerbsbeval kerung sowie d i e  Schaf- 

fung e ines Systems von Massnahmen und Einr ichtungen,  das den E r f o r -  

d e r n i  ssen neuer Formen de r  Betr iebsf i ihrung e n t s p r i c h t ,  so l  1  t e n  h i e r -  

b e i  e i n e  w ich t i ge  R o l l e  sp ie len .  

Auch b e i  e i  ner  marktgerechteren Pol i t  i k w i  r d  e i  ne "Puf ferzone" an den 

Aussengrenzen, d,h. e i n  System von Abschopfungen und Abgaben, e r f o r -  

d e r l i c h  b le iben,  um zu grosse Schwankungen i n  zu kurzen Abstanden 

auszugleichen. Der dadurch entstehende Pre i  s  w i r d  jedoch dem durch-  

s c h n i t t l i c h e n  Wel tmarktpre is  soweit  entsprechen mussen, dass das 

G l  e ichgewicht  zwi schen Ausfuhrabgaben und Erstat tungen n i c h t  wieder 

dauerhaf t  g e s t o r t  w i rd ,  was schwerwiegende Folgen f u r  den Gemei n -  

schaftshaushal t und d i e  i n t e r n a t i o n a l  en Beziehungen h a t t e .  

Vor a l l em d i e  re i che ren  M i tg l i eds taa ten ,  darunter  d i e  Niederlande, 

haben e i n  grosses In te resse  daran, d i e  gemeinsame A g r a r p o l i t i k  aus 

de r  heut igen I s o l i e r u n g  zu befrqeien, un~ den Binnenmarkt f u r  a l l e  Wa- 

r e n  und D iens t le is tungen o f fenzuha l ten .  E in  G r o s s t e i l  der  h i e r f u r  

e r f o r d e r l  ichen Finanzmi t t e l  kann aus dem heut igen EG-Haushal t be re i  t -  

g e s t e l l t  werden. Immerhin beansprucht d i e  Besei t igung der  uberschusse 

j e t z t  schon nahezu 15% des 1 andwi r1;schaftl ichen Produkt ionswerts i n  

de r  Gemeinschaft; davon werden nur  1,5% auf dem Umweg uber e i n  hohe- 

r e s  P r e i  sn i  veau zu r  Auf rechterha l  tung des Lebensstandards i n  den be- 

nach te i  l i g t e n  Gebieten d e r  Gemeinschaft, der schon heute kaum a1 s 

angemessen g e l t e n  kann, genutz t .  



4. Institutionel le Probleme 

4.1 Organe der Gemeinschaft 

In Kapitel 6 Abschnitt 1 werden die institutionellen Probleme der 
Gemeinschaft a1 s Ausfl uss der materiel 1 en Probleme behandel t. Wenn 
die Gemeinschaft die dringl ichsten Schri tte zur Vol lendung des Bin- 
nenmarktes und zur Neuorientierung der gemeinsamen Agrarpolitik un- 
ternehmen will, muss i hre Entscheidungsfahigkei t erhebl ich verbessert 
werden. Dafur ist es notwendig, fur jeden einzelnen Bereich zu pru- 
fen, ob das Einstimmigkei tsprinzip fur die Beschlussfassung des Rates 
wirkl ich erforderl ich i st und mijyl icherwei se abgeschafft werden soll - 
te. Ausserdem mussten der Kommission in vie1 grosserem Ausmass als 
bisher politische Befugnisse ubertragen werden. 
Die diesbezuglichen Vorschlage im Entwurf der Europaischen Akte 
brachten, wenn sie weitgehend verwirklicht wurden, gewisse Verbesse- 
rungen, aber sie entsprechen noch nicht ganz den Erfordernissen fur 
eine Minimal losung der materiel len Probleme. 
Zur Festigung des demokratischen Fundaments der Politik der Gemein- 
schaft wird vor allem die Kontrolle der Kommission durch das Europai- 
sche Par1 ament verstarkt und erwei tert werden mussen. Je mehr Befug- 
nisse die Kommission erhalt - eine Entwicklung, die bei der Verwirk- 
1 ichung des Binnenmarkts nicht unwahrscheinl ich ist -, desto mehr 
Gewicht werden auch die Befugnisse des Europaischen Parlaments 
erhal ten. - -.. 
In einer Gemeinschaft, d e r m  pol .it i sche Struktur durch das Spannungs- 
verhal tni s zwi schen gelnei nschaftl i chen und national en El ementen ge- 
kennzeichnet wi rd und die delnzufol ge schwach i st, hat der Gerichtshof 
eine Schliisselfunktion. Im Interesse des Integrationsprozesses soll- 
ten die Mitgliedstaaten sich strikt an die Rechtsordnung der Gemein- 
schaft halten. Es ist daher wunschenswert, dass die einzelstaatlichen 
Gesetzgeber systematisch uber die Rechtsprechung des Gerichtshofs 

- mogl ichst mi t begriindeten Schlussfolgerungen bezugl ich der gel ten- 
den und in Vorbereitung befindlichen Gesetze und Verordnungen - un- 
terrichtet werden. 
Die Kommission wird ihre Kontrolle in bezug auf die Einhaltung des 
Gemeinschaftsrechts starker auf pol i tische Bereichen und Interessen, 



die fehlende oder vorhandene politische Konformitat und die Folgen 
fur die Einheit und das Funktionieren des gemeinsamen Marktes ein- 
stellen mussen. Es empfiehlt sich, der Kommission die Befugnis zu 
erteilen, den Gerichtshof direkt unter Umgehung der verwaltungsmassi- 
gen Praliminarien anzurufen, wenn offensichtliche Verstbsse von Mit- 
gliedstaaten gegen das Gemeinschaftsrecht vorliegen. . 

4.2 Die unvol 1 endete Integration Europas und die Ni ederl ande 

In Abschni tt 6.2 wi rd zwi schen der niederl andischen Pol i ti k gegenuber 
der Gemeinschaft und der niederlandischen Politik innerhalb der Ge- 
mei nschaft unterschieden. 
In bezug auf die niederl andi sch~t Pol iti k gegeniiber der Gemeinschaft 
sol1 nachdrucklich auf folgende Zusammenhange hingewiesen werden: 

a. Der Zusammenhang zwischen posi tiver und negativer Integration. 
Jeder Schritt zur Verwirklichung des Binnenmarkts fuhrt zu einem 
Schwund der einzel staatl i chen Handl ungsfahigkei t und wi rft die 
Frage auf, ob und inwieweit hier Ersatz auf Gemeinschaftsebene 
erforderlich ist. 

b. Der Zusammenhang zwi schen den materiel len und insti tutionell en 
Problemen. Die Verwirkl ichung des Binnenmarkts sowie die Neuori - 
entierung der gemeinsamen Agrarpolitik erfordern eine Erweiterung 
des pol i ti schen und exekutiven Handl ungsspiel raums der Gemein- 
schaft, auch wenn nach Losunyen gesucht wird, die moglichst wenig 
an der Verteilung der Befugnisse zwischen der Gemeinschaft und 
den Mitgliedstaaten andern. 

c. Der Zusammenhang zwi scllen der Verwi rkl ichung des Binnenmarkts fur 
Industrieerzeugnisse, des Binnerimarkts fur Dienstleistungen und 
der Neuorientierung der gemeinsamen Agrarpolitik. In Anbetracht 
der unterschiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten in bezug auf 
die Markte fur Industrieprodukte und Dienstleistungen sollte der 

Binnenmarkt fur beide Sektoren gl eichzei tig verwi rkl icht werden. 
Die Liberal i sierung der Verkehrspol i ti k auf Gemeinschaftsebene 
muss tatkraftig vorangetrieben werden. Da die prosperierenden 



I n d u s t r i e -  und Agrargebiete zum T e i l  i d e n t i s c h  und zum T e i l  be- 

nachbart s ind,  w i r d  be i  der  Neuor ient ierung der  gemeinsamen 

Agrarpol  i t i  k insbesondere den In te ressen der  armeren, meis t  p e r i  - 

pheren Gebiete Rechnung getragen werden mussen. Das h e i s s t ,  dass 

man auch i n  den Niederlanden d i e  In te ressen de r  I n d u s t r i e ,  des 

D iens t l e i s tungssek to rs  ( e i n s c h l i e s s l i c h  Verkehr) und der  Land- 

w i r t s c h a f t  i m  Zusammenhang sehen muss. 

D i e  Verwi r k l  ichung des B i  nnenmarkts w i  r d  auf  v i  e l  en Gebi eten sehr 

t i e f g r e i f e n d e  Folgen f u r  d i e  e inze l  s t a a t l  ichen Pol i ti ken i m  Rahmen 

de r  Gemeinschaft haben. I n  den Niederlanden sche in t  man s i c h  a u f  den 

Verwal tungsebenen n i  c h t  h i  n r e i  chend der  Konsequenzen bewusst zu s e i  n, 

d i e  s i c h  aus de r  Exis tenz der  Gemeinschaft a l s  v i e r t e r  Verwaltungs- 

ebene ergeben. Bei den meisten Fachressorts f e h l t  es an der  no t i gen  

Sachkenntnis. Auch beschrankt man s i c h  zu sehr au f  den f u r  das j ewe i -  

l i g e  M i n i s t e r i u m  spez i f i schen p o l i t i s c h e n  Kontext ( i n n e r -  und zwi -  

schenmini s t e r i e l  l e  Beratungen, Kontakte m i  t ~nteressenverbanden,  Be- 

ratungen m i t  den zustandigen Parlamentsausschussen). Daher s o l l t e n  

f u r  jeden Sektor  d i e  Konsequanzen des f o r t s c h r e i  tenden ~ n t e g r a t  ions-  

prozesses g e p r u f t  werden. Eine solche Untersuchung konnte u n t e r  den 

Ausp iz ien  des Koordinierunysausschusses f u r  europaische Angelegenhei- 

ten,  der  d i e  Sitzungen des Rats f u r  europaische Angelegenheiten v o r -  

b e r e i t e t ,  e r f o r d e r l i c h e n f a l l s  u n t e r  Hinzuziehung ex te rne r  Sachver- 

s tand ige r  durchgefuhr t  werden. 

Auf p o l  i t i s c h e r  Ebene kon t~ te  d i e  E.insetzung e ines par lamentar i  schen 

Ausschusses f u r  EG-Angel egenhei tc:n der  Koharenz der Pol i t i  k inner t ia l  b  

de r  Gemeinschaft zugute kommen, wenn e r  d i e  anderen Parlamentsaus- . 

schusse, d i e  insbesondere d i e  Pol iti k der  Fachressorts k o n t r o l l  ie ren ,  

dazu br ingen konnte, den gemeinschaft l ichen Kontext  s t a r k e r  zu be- 

r u c k s i  c h t  igen.  I n  bezug auf  d i e  n i  eder l  andi sche Pol i t  i k gegenuber der  

Gemeinschaft w i r d  man s i c h  darauf  beschranken mussen, d i e  Hand1 ungen 

n i  e d e r l  andi scher Pol i t  i ker  i n  Gemei nschaf t  sorganen i n  bezug auf  a1 1 - 
gemeine Zusammenhange zu prufen.  Eine zu enge Bindung an Beschlusse 

n a t i o n a l e r  Parlamente f i i h r t  zu r  I m m o b i l i t a t  und s c h l i e s s l i c h  i n  e ine  

Sackgasse, wie das danische Be isp ie l  geze ig t  ha t .  Auch d i e  n iede r lan -  

d i  sche par1 amentari sche Delnokrat i e  w i  r d  s i c h  i h r e r  Verbundenhei t m i  t 

de r  Gemeinschaft bewusst werden und s i e  akzept ieren mussen. 
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