
IAI8542
»Wf* istituto affari internazionali

88, vlal« mozzini - 00195 roma

tel. 315892 • 354456 « cobit i Intoffert-roma

Aziz Alkazaz Deutsches Orient-Institut

Mittelweg 15o

2ooo Hamburg 13

West Germany

Tel. o4o - 44 14 31

PROJECT " NATION, STATE, INTEGRATION IN THE ARAB )RLD "

Regional Institutions : State Withering or Consolidation

!he io :.2 of Regional Funds



1. Basis und Motive der arabischen Entwicklungshilfe

Alle arabischen LSnder sind EntwicklungslSnder, d.h.
, sie sin

durch sSmtliche Merkmale der sozio-Gkonomischen Unterentwicklun

gekennzeichnet. Nur die Clexportierenden LHnder haben aufgrun
der Olpreissteigerungen von 1973/74 und 1979 Leistungsbilanz
UberschUsse erzielt, die die GewShrung betrSchtlicher Kapital
hilfe an die Dritte Welt ermgglichten. Diese Leisi.ungsbilanz
Uberschtlsse waren aber keine Dauererscheinung. Sowohl in der er

sten als a-uch in der zweiten Periode gingen sie systematisch zu

rtick. Sc sank der OPEC-LeistungsbilanztiberschuB von 69 Mrd. US-

im Jahre 1974 auf 6 Mrd. US-? im Jahre 1978 (erste Periode) .

Beira zwe iten Olpreisschub erhShte er sich zwar auf 63 Mrd. US- $

(1979) und auf 111 Mrd. US-$ (1980) , sank aber bereita im darauf-

folgenden Jahr auf 53 Mrd. TJS-$ und verwandelte sich ab 1982 in

em vachsendes Defizit (vgl. dazu Tabelle 15) . Seit 1981 sind

die arabischen 01-ExportlSnder mit bedrohlich sinkenden Einnah-

men konfrontiert, was mit dem RUckgang des mengenmSBigen Olex-

ports und der Òlpreise zusammenhSngt. Sie muflten verschiedene

AnpassungsmaBnahmen ergreifen, zu denen vor allerti Senkung der

Staatsausgaben, Neusetzung der PrioritSten der EntwicklungsplSne
und Reduzierung der Einfuhren sowie RUckgriffe auf die staatli-

chen Reserven gehSrten. Das Jahr 1982 war hinsichtlich der Ent-

wicklung der Staatshaushalte ein deutlicher Wendepunkt. Libyen,
die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Oman, deren Haus-

alte in den vergangenen Jahren immer durch Uberscht sse gekenn
eichnet waren, muBten 1982 Defizite von zusammen 6,2 Mrd. US- $
innehmen. Auch der • Uber-sGhufì - im saudi-arabischen Haushalt ist

erschwunden. 1983 und 1984 hat sich die Lage weiter verschlech-

ert.

ie gegenwSrtige finanzielle Situation der OPEC-LSnder sowie

hre vori ussichtliche Entwicklung in den nSchsten Jahren und die



schwierige Finanzierbarkeit der Defizite in den Ertragsbilanze
sind in mehrfacher Hinsicht (auch Uber den OPEC-Bereich hinaus

alaritiiei end. WShrend es in den siebziger Jahren Ublich war, di

OPEC-L&nder nach dem Grad ihrer Kapitalabsorptions- und Import

f&higkeit (high and low absorber) zu kategorisieren, mufl man si

heute in "arme" und "noch reiche" unterteilen. Die "noch rei

chen" sind Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, die VAE und Libyen. Si

konnen mit Hilfe ihrer im Zeitraum von 1973 bis 1980 akkumulier

ten Ertragsbilanzliberschtisse die erwarteten Defizite in den kom

menden- Jahren decken. Alle anderen OPEC-Mitglieder kGnnen al

"arm" klassifiziert werden. Sie haben ihre akkumulierten Ùber
schUsse mehr Oder weniger aufgebraucht. Ihre Devisenreserve

sind . enorra zurilckgegangen, und es wird fUr sie schwierig sein,
die erwarteten Defizite zu finanzieren und ihre Auslandsver

schuldung weiter zu erhòhen.

Die wichtigste Grundlage fUr die GewShrung von Entw:.
'

:klungshilfe
sind also die ( abnehmenden ) akkumulierten Ùberschiìs ;e der "noch

reichen" LSnder. Angesichts der Wandlung der Verhci .tnisse aber

sind diese UberschUsse. f.Ur die betrèffénden Lender selbst le-

benswichtig geworden  Sie erfUllen vor allem vier grundlegende
Aufgabei : (a) Sie fungieren als Reserve zur Finanzierung der

infuhrt. n der "noch reichen" LSnder, die wegen ihrer schwachen

nlSndischen WarenproduktionskapazitSten fast alles importieren
Ussen. (b) Sie verleihen den LSndern eine gewisse FlexibilitSt

nd FShigkeit, die gefShrlichen Schwankungen am Welt-Òlmarkt zu

bsorbieren, ohne sofort in untragbare Defizite zu geraten. (c)
ie sind eine Sicherheit fUr die kommenden Generationen, die

ich bei scharfem RUckgang der Oleinnahmen oder nach Erschopfung
er Òlreserven auf andere Einkommensquellen stUtzen mUssen. (d)
ie sind eine Reserve fUr die Finanzierung der regionalen wirt-

chaftlichen Zusammenarbeit, auf die sich die Hoffnungen von

illionen im arabischen Raum hinsichtlich der Erschliefiung des

rofien brachliegenden Entwicklungspotentials konzentrieren. Eine



dauerhafte EnttSuschung dieser Hoffnungen kann ernsthafte poli-

tische Folgen fllr die "noch reichen" LSnder haben.

Die ZusaitunenhSnge zwischen den Steigerungen der Oleinnahmen und

der Ent'-ricklungshilfe in den siebziger Jahren sind komplex f

Neben den wirtschaftlichen Aspekten enthalten sie wichtige poli-

tische, strategische und sicherheitspolitische Komponenten. Die

LeistungsbilanzUberschllsse sind nicht etwa deshalb entstanden,

weil der Finanzbedarf der arabischen Region niedrig gewesen

wSre, sondern deshalb, weil die Infrastruktur in den Òlexport-

lSndern und in den anderen LSndern der Region noch nicht aufge-

baut war, und weil ein regionaler Kapitalmarkt fehlte, der einen

entsprechenden KapitalfluB von den UberschuBIShdern in die Defi-

z'itlSnder ermSglicht h&tte, und weil die Identif izierung und

Planung zahlreicher guter Projekte lange Zeit in Anspruch neh-

men. Auf der anderen Seite waren die olimportierender. Industrie-

staaten an einer m5glichst schnellen und umfassenden RUckfUhrung

der Petrodollars interessiert. FUr sie war die arabische Ent-

wicklungshilfe an die Dritte Welt einer von verschie-denen KanM-

len' im Rahmen der Strategie de-s "Recycling of the Petro-Dollars".

Daher wirden die negativen Auswirkungen der Olpreissteigerungen

auf die òlimportierenden EntwicklungslSnder in den Berichten der

westlichen Massenmedien in den Vordergrund geschoben. Man erfand

und prSg :e neue Namen und Begriffe wie "Seriously Affected Coun

tries", "Vierte Welt" usw. Das drohte das Ansehen und das Ver-

hSltnis der OPEC mit der Dritten Welt zu belasten. Die OPEC-

Staaten waren herausgefordert, ihre SolidaritSt mit der Dritten

Welt unter Beweis zu stellen, und diese Herausforderung spielte

im "Nord-SUd-Dialog" eine wichtige Rolle.

Die arabischen Golfstaaten stellten schnell und unbUrokratisch

groBzUgige Kapitalhilfe zur VerfUgung, und zwar nicht nur durch

bilaterale KanSle, sondern auch durch internationale Institutio-



nen wie IWF und Weltbank. SpSter wurde eine OPEC-Langzeitstrate

gie ftii die Dritte Welt ausgearbeitet. Ihre Grundziele waren

(a) Xntensivierung der politischen und wirtschaftlichen Bezie

hungen der OPEC-L&nder zu den anderen EntwicklungslSndern ; (b

Untersttìtzung der Staaten der Dritten Welt bei der ErschlieOun

ihrer Energiequellen ; (c) Induzierung von mehr Hilfeleistunge
von den Industriestaaten ; (d) FGrderung der Zusamnenarbeit der

Entwicklungsl&nder untereinander und (e) Verwirkl Lchung einer

gerechteren Weltwirtschaftsordnung. Zu den vorgesehenen Mitteln

gehfìrten • in erster Linie : (a) Aufbau des OPEC-Funds zu einer

maGgeblichen internationalen Entwicklungshilfe-Institution und

Erh5hung seines Kapitals stufenweise auf 20 Mrd. US-$ ; (b) Siche-

rung der Òlversorgung der EntwicklungslSnder in Krisenzeiten mit

hoherer PrioritSt, d. h.
,
in Krisenzeiten solite ein entsprechen-

des Abkommen zwischen den OPEC-Staaten iiber eine ..t5rungsfreie

Òlversorgung der EntwicklungslHnder geschlossen wenlen? (c) Ent-

laykung der EntwicklungslSnder hinsichtlich ihrer Òlimportkosten,
wobei die EntwicklungslSnder in drei Gruppen unterteilt wurden :

Erstens die Srrasten LSnder erhalten Schenkungen. Zweitens erhal-

ten di ; LSnder mit mittlerem Pro-Kopf-Éinkommen langfristige
Kredite zu Vorzugsbedingungen. Drittens bekommen die fortge-
schrittsnen SchwellenlSnder Kredite zu normalen Marktkonditio-

nen, die bis zu 75 % ihrer Olimportkosten decken. (d) GewShrung
finanzieller und technischer Hilfe zur ErschlieOung der inl3ndi~

schen Energiequellen der EntwicklungslHnder. Dies gait primHr
fUr die Òlsuche, dllrfte jedoch auch andere Energi< :bereiche um-

fassen. Hier wurde die Grtindung einer internationa on Organisa
tion mit den Industriestaaten angestrebt, die dia benOtigte

Technologie besitzen.

Diese OPEC-Strategie konnte nur zum Teil in die Tat umgesetzt

erden. Vor allem muflten diejenigen Progranunteile, die sich auf

trukturelle Anderungen in den internationalen Wirtschaftsbezie-

ungen (Neue Weltwirtschaftsordnung, Aufbau von Pr :>duzentenver-



einigungen nach OPEC-Vorbild usw. ) wegen des Widerstandes der

westlichen Industriestaaten auf der Strecke bleiben. Auch war

der Enthusiasmus fUr die ErschlieSung neuer Olvorkonunen auCer-

halb des OPEC-Bereiches nicht besonders grofi, weil sie die Posi

tion der OPEC schwSchen kann.

Ferner fUhrte der Nord-Stid-Dialog in Paris, an dem die westli

chen Industriestaaten, die OPEC und Vertreter der Dritten Welt

teilnahmen, zu Xeinen konkreten praktischen Ergebnissen.

SchlieBlich. wurde die OPEC-Verhandlungsmacht zunehmend abge-

schwcicht durch Verschiebung der VerhSltnisse am Welt-Olmàrkt zu-

gunsten der Industriestaaten. Bei den Auseinandersetzungen und

Verhandlungen mit den Industriestaaten war die Position der ara-

bischen Òlexportstaaten nicht einheitlich. WShrer. d Algerien,

Irak und Libyen fUr Strukturreformen der Weltwirtschaftsordnung

eintratsin, nahmen die konservativen Golfstaaten und Saudi-Ara-

bien vecstSrkt RUcksicht auf die Industriestaaten und unter-

stiitzter manchmal ihre VorschlHge .

Die bis ìerigen Ergebnisse zeigen, daQ die arabische
. Entwick

lungshilfe zwar viel zur Finanzierung der Staatshaushalte, der

Zahlungsbilanzdefizite und zahlreicher Entwicklungsprojekte der

EntwicklungslSnder beigetragen hat. Sie konnte aber (genauso wie

die Entwicklungshilfe der Industriestaaten) keine grundlegende

strukturelle Verbesserung der Stellung der EntwicklungslSnder in

der Weltwirtschaf t herbeif llhren. Trotzdem wird sie l'ortgesetzt.

Das hat viele GrUnde und Motive. Dazu gehQren nicht nur die So

lidarity mit den kapitalarmen arabischen BruderlSndern, die re-

ligi5s motivierte SolidaritSt mit den islamischen LSndern und

die vielen Gemeinsamkeiten mit den Ubrigen LSndern der Dritten

Welt. Die Entwicklungshilfe ist zu einem festen Bestandteil der

AuSenpolitik und der Auflenwirtschaftspolitik der arabischen

Golfstaaten geworden. Sie wird von mehreren Seit ?n erwartet.

Eine Enttauschung dieser Erwartungen kGnnte die StabilitSt und



Legitimationsbasis dieser an sich schwachen Kleinstaaten gefShr-

den . Das gilt gewissermafìen auch fUr Libyen. Demgogentlber hat

die von Algerien und Irak geleistete Entwicklungthilfe einen

deutlich freiwilligen Charakter. Algerien identifiziert sich aus

ideologischen Grtinden und aufgrund gemeinsamer Interessen stark

mit den Anliegen der Dritten Welt und mochte eine fUhrende Rolle

auf internationaler Ebene spielen sowie seine Beziehungen zu den

Staaten des afrikanischen Kontinents verbessern. Be.^m Irak kom-

men seine aktive regionale Rolle im arabischen Raun, seine Be-

strebungen zur Ubernahme einer fUhrenden Bolle bei der Block-

freien-Bewegung sowie sein Konflikt mit dem Iran h : nzu. In all

diesen Bereichen braucht er gute Beziehungen zu den Entwick-

lungslSndern. Der arabisch-israelische Konflikt spielt bei alien

arabischen GeberlSndern eine Rolle. Dabei werden aber nicht im-

mer und nicht in alien FMllen strenge MaBstSbe angelegt.

SchlieGJ ich muG darauf hingewiesen werden, daB sich die Erkennt-

ni-s durohzusetzen beginnt, daS die Investition iibérschUssiger

Oleinnahmen in LSndern der Dritten Welt auf lange Sicht das Ver-

mSgen sichert und rentabel ist und daB die GewShrung von Ent-

wicklungshilfe solche Investitionen erleichtern kann .

2. Umfang der bisher gewShrten arabischen Kapitalhilfe

Die GewShrung arabischer Kapitalhilfe begann lange Zeit vor der

"Oil Revolution" von 1973/74. So hat zum Beispiel Kuwait mit

seiner offiziellen Hilfe unmittelbar nach Erlangung der politi

schen UnabhHngigkeit begonnen. Der Kuwait Fund for Arab Economic

Development (KFAED) wurde 1961 gegriindet. Auch die avid eren Olex-

portlSnder leisteten Budgethilfe in Form nicht-rUckzihlbarer Zu-

schtisse. Hier sei nur auf, die jShrlichen Zahlungen an Agypten,
- i t' 1" - "  -   -  . i. ; y « ^ ,

.

Jordanien und Syrien hingewiesen, die auf der arabischen Gipfel-

konferenz von 1967 in Khartoum beschlossen wurden, und zwar zur



Tabelle Die òffentliche Entwicklungshilfe der arabischen Staaten an die Entwicklunglànder - Zusagen im Zeitraum von 1973
s-

bis 1981 (in MÌ11. US- J5)

Geberland 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 198o 1981 Insgesamt

Algerien

Irak

Kuwait

Libyen

Katar

Saudi-Arabien

Vereinigte Ara-

bische Emirate

36

139

72o

Boo

96

756

125

78

547

1. o32

251

254

1 .382

87

4o6

1.166

397

373

2.921

85

194

7o2

197

191

2.718

279

288

1 .446

285

184

4.538

744 1.22o 1 .233 1 .193

243

629

835

659

239

o77

167

1 .353

1 .049

358

372

3.365

381

2.769

3.555

7'Ò8

35^2

3.05P8

744 1 .158 1 .1*58

526

1 .152

3.459

971

585

4.913

547

1 .882

7.477

13.964

4.626

2.646

27.518

8.122

Insgesamt 2.492 4.288 6.57o 5.32o . 8.213 7.426 7.822 11.9^1 12.153 66.235

Quelle : al-Taqrir al-Iqtisadi ai-Arabi al-Muwahhad (Der Einheitliche Arabische Wirtbericht) 1983, herausgegeben vom Generalsekreta
schafts-

Arab Monetary Fund, Arab Fund for Economic and

riat der Liga der Arabischen Staaten,
tion of Arab Petroleum Exporting

Social Development der ^~ganiza-Countries, Dubai /VAE.

/•



Milderung der katastrophalen Folgen der milit&rischen Niederlag

gegeriiiber Israel im Juni-Krieg 1967.

Aber die enorme Expansion der arabischen Kapitalhilfe und ih

rasanter Aufstieg zu einem bedeutsamen weltwirtschaftlichen Ph&

nomen erfolgten eigentlich im Zeitraum von 1973 bis 1981, der

durch harte Auseinandersetzungen ttber die weltweite Energiepro-
blematik und durch sprunghafte Steigerungen der Òleinnahmen ge-

kennzeichnet war. Eine genaue lUckenlose Erfasung der Hilfelei-

stungen war und ist aus verschiedenen Grtlnden nicht mOglich. Er-

stens wurde nicht jede Kapitalhilfe verof fentlichl. . Das gilt
insbesondere fUr die Leistungen von Regierung zu Regierung, die

betrSchtlichen Umfang haben konnen. Zweitens gab es keine von

alien Seiten anerkannte Institution, die offiziell mit der sy-

stematischen Erfassung und Auswertung der Hilfeleistungen beauf-

tragt wSre. Einzelne Staaten, Staatengruppen oder internationale

Organisationen wie die OECD und UNCTAD, die die Date) brauchten,

mufiten eigene Erhebungen machen. Das Deutsche Orient- Institut in

Hamburg begann bereits 1975 mit der Datensammlung. f :pSter kamen

der. OPEC Fund for International Development (Wien)« und das Koor-

dinierungssekretariat beim "Aralb' Fund for Economic and Social

Development (Kuwait) hinzu. Doch all diese Erhebungen blieben

unvollstindig und enthielten SchStzungen an einigen Stellen. In

ternational bekannt wurden im Laufe der Zeit zwei Quellen : Das

Developm ent Assistance Committee der OECD in Paris und die UN

Conference on Trade and Developent UNCTAD. Obwohl sie ihre Er-

fassungsmethoden verbesserten, weichen ihre Statistiken erheb-

lich voneinander ab. Beide Quellen haben ihre StSrken und SchwH~

chen, auf die hier aus PlatzgrUnden nicht eingega^gen werden

ann.

insichtlich des Umfangs der bisher gewShrten arabischen Kapi
alhilfe dUrften die Statistiken der UNCTAD der Wirklichkeit am

Schsten kommen. Sie beziehen sich auf die Official Development



Assistance ODA, und zwar sowohl auf die libernommenen Verpflich-

tungen (Zusagen) als auch auf die tatsSchlichen Netto-Auszahlun-

gen (Net Disbursements) . Danach haben sich die arabischen ODA-

Zusagen in den Jahren 1973 bis 1981 kontinuierlich erhGht. Wie

aus Tabelle ersichtlicht ist, stiegen sie von 2,5 Mrd. US-$ im

Jahre 1973 auf 12,1 Mrd. US-? im Jahre 1981, womit sie ihr abso

lutes Maximum erreichten. Das bedeutete fUr diesen Zeitraum von

neun Jahren einen Gesamtbetrag von 66,2 Mrd. US-?. Die grGflten

BeitrKge kamen von Saudi-Arabien (41 %) ,
Kuwait (21 %) ,

VAE

(12 %) und Irak (11 %) . Die restlichen 15 % kamen von Libyen,

Katar und Algerien.

Die Entwicklung der Netto-Auszahlungen im genannten Zeitraum ist

in Tabelle dargestellt. Sie zeigt, daB die Netto-Auszahlungen

von 1,1 Mrd. US-? 1973 auf 11,1 Mrd. US-$ 1980 sich rnahr als ver-

zehnfacht haben. Sie erreichten also ihr Maximum i>. n Jahre 1980

und gingen danach 1981 auf 9,4 Mrd. US-? zurUck. Inscesamt wurden

im Zeitraum von 1973 bis 1981 runri 55 Mrd. US-$ ausgezahlt. Das

macht 81 % der gesamten Zusagen aus. Von den 55 Mrd. US-? flossen

84 % du ~ch- bilaterale KanSle und 16 % durch multilaterale Insti-

tutionen.

Wie diese Zahlen dokumentieren, ist der Umfang der arabischen

Entwicklungshilfe betrSchtlich, zumai sie von einer LSndergruppe

komrnt, deren Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel weniger als 60 %

des Bruttoinlandsprodukts der Bundesrepublik Deutschland ent-

spricht (die durchschnittliche deutsche Entwicklungshilfe betrug

im Zeitraum von 1980 bis 1983 rund 3,1 Mrd. US-? pro Jahr) .^

Die offizielle Hilfe aller 17 im Development Assistance Commit

tee (DAC) zusammengeschlossenen westlichen Industriestaaten

(einschlieGlich der USA) betrug im genannten Zeitraum durch-

1) Vgl. dazu OECD, Development Co-operation, 1^84 Review,

Paris, S. 208.



Tabelle Die òffentliche Entwicklungshilfe der arabischen Staaten an die Entwicklungslander, tatsachliche Netto-

Auszahlungen im Zeitraum von 1973 bis 1981 ; (in Mill. US-jS)

Geberland 1973 1974 1975 1976 1977   1978 1979 198o 1981 Zusairren

Algerien 26 51 44 67 196 273 2o3 4o1 448 1,7o9
Irak 11 418 235 85 292 655 1,354 2,739 763 6,552
Kuwait 368 623 917 7o9 1,298 1,114 1, o27 3,562 3,478 13,o96
Libyen 218 147 219 144 122 635 658 612 773 3,528
Katar 94 22o 298 254 122 277 384 361 493 2,5o3
Saudi-Arabien 312 1, o54 2, oli 2,333 3,-395 3,o2o 2,527 2,395 3,152 2o, 275

1 ~

bische 88 523 1'°66 1'°12 1'294Emirate 937 1'222 1'o3° 311 7'39S'

Insgesamt 1,116 3, o37 4,856 4,6o5 6 ; 628 6,911 7,386 11,1o1 9,418 55, o5S--

davon :

bilabila

Netto-Hilfe

multilaterale
Netto-Hilfe

terale
1,035.92 2,638.55 4,341.61 3,913.27 4,|l4.27 5,575.79 6 48o 92 lo 125 84 3 74 37, ,o 46,6oo. 54. , . .

80.08 398.45 514.39 619.73 2,213.73 1,335.21 9o5. o8 975.16 1,343.63 8,457.46

Schenkungen 1, o12. o1 2,321.51 3, o34.37 2,465.62 3,561.49 4,98o. oo 5, o75. oo 7,822.00 8,262.00 33,534.00

KrediLè io3.99 715.49 1,821.63 2,139.38 3, o66.5i i, 93i. oo 2,311.00 3,279. 00 1,156.00 16,524.00

Quelle : al-Taqrir al-Iqtisadi ai-Arabi al-Muwahhad (Der Einheitliche Arabische Wirtschaftsbericht) 1983, herausgegeben vcmGeneralsekretariat der Liga der Arabischen Staaten, Arab Monetary Fund, Arab Fund for Economic and Social Development und der Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, Dubai/VAE.

O



schnittlich rund 27 Mrd. US-? pro Jahr. ^ Seit 1974 war die

arabesche Kapitalhilfe hoher als die einzelner DAC-LSnder. Sie

erscheint noch eindrucksvoller, wenn die geleistet'ì Hilfe als

Prozentsatz des Bruttosozialprodukts (BSP) verglichei wird. WSh-

rend die DAC-LSnder das von der UNO gesetzte Ziel von 0,7 % nie

erreichen konnten, machte die ausgezahlte arabische Entwick-

lungshilfe in den Jahren 1975, 1980 und 1981 jeweils 4,7 %,

3,7 % und 2,9 % des kombinierten Bruttosozialprodukts aus. Es

gab auch ExtremfSlle wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen

Emirate, deren Hilfe 1975 rund 16 % ihres BSP ausraacl te .

Von besonderem Interesse ist ferner die Frage, wieviel Prozent

die geleistete Hilfe von den arabischen Leistungsbilanzllber-

schUssen ausmacht. Wie aus Tabelle ersichtlich ist, betrug

dieser Jaiteil im Zeitraum von 1974 bis 1981 durchschnittlich

15,2 % pro Jahr. Eine markante Ausnahme war das Jahr 1978 rait

dera extrem -hohen Anteil von 51 %, weil die UberschUsse (Bemes-

sungsgru ; ìdlage) einen absoluten Tiefpunkt erreichten.

Die "least developed countries" hatten in den ersten Phasen der

arabischen Entwicklungshilfe einen relativ hohen E'-ellenwert.

Sie erhielten in den Jahren von 1973 bis 1975 rund 7( % der Hil
\

fe. Ihr prozentualer Anteil ging danach zurlick und ei reichte von

1979 bis 1981 nur 30 %.

1) Ebenda.



Tabelle ; Die Netto-Hilfe der arabischen Òlexportlander an die multilateralen und internationalen Institutionen
(tatsachliche Netto-Auszahlungen in den Jahren von 1973 bis 1981 ; in Mill. US-jS)

Geberland 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 198o 1981

69.43

9o. 7o

232.3o

64.8o

23.'So

75o. 6o

112.'io

Insgesamt 82.08 398.45 514.39 691.73 2,213.73 1,335.21 9o5. o8 975.16 1,343.93

Algerien

Irak

Kuwait

Libyen

Katar

Saudi-Arabien

Vereinigte Ara-

bische Emirate

3.94 43.74

8. o7 49.16

33.53 67.59

29.43 14.3o

1.16 15.95

o. 81 144.35

5.14 63.36

13.95 17.85

21.19 48.5o

72.69 178.65

87.77 80.95

25.93 53.92

198.32 257.72

94.54 54.14

46. o7 38.79

137.7o 56.45

681.22 311.82

114.83 1 lo. 62

19.00 55. o9

919.81 612.1o

295.10 15o. 34

38.22 42.7o

87.11 239.7o

174. o4 158.3o

9o. 85 64.1o

26.47 33.5o

394.81 352.96

93.58 83.9o

Quelle : al Taqrir al-Iqtisadi ai-Arabi al-Muwahhad (Der Einheitliche Arabische Wirtschaftsbericht) 1983, heraus-
gegeben vcm Generalsekretariat der Liga der Arabischen Staaten, Arab Monetary Fund , Arab Fund for Econ
omic and Social Development und der Organization of Arab Petroleum Exporting Countries

, Dubai/VAE .
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Tabelle Anteile der offentlichen Entwicklungshilfe der arabischen

Staaten an den Kapitaluberschiissen und airi Bruttoinlands-

produkt in den Jahren von 1974 bis 1981 (in Mill. US-J?)

1974 1975 1976 1977 1978 1979 198o 1981 Zusaimen

Kapital-
uberschusse -

Bruttoin-
.

landsproc.okt

Geleistet a

Netto-Hilfe

53.2 35.2. 37.5 33.5. 13,4 61.3 87. o 43.2 362.5

88.3 1o5.o 125.2 15o. 4 167.9 217.4 297.6 323.1 1.474.9

3.o 4.9 4.6 6.6 6.9 7.4 11. o 9.4 55.1

3 : 1 in % 5.6 13.9 12.9 19.7 51.5 12.1 12.6 12.8 15.2

3 : 2 in % 3.4 4.7 3-7 4.4 4.1 3.4 3.7 2.9 3.7

Quelle : Siehe Tabelle

DarUber hinaus muS beachtet werden, daB die arabische Kapital-

hilfe zu besonders groQzugigen Vorzugsbedingungen gegeben wird.

Mehr als die HSlfte (53 %) der in den letzten zehn Jahren gelei-

steten Nettohilfe waren Schenkungen. Das ZuschuBelement der ge-

wShrten Entwicklungskredite betrug durchschnittlich 48 %. Damit

belSuft sich das allgemeine ZuschuBelement auf 76 Nach

Berechnungen der UNCTAD war der Anteil der Schenkangen sogar

noch hSher. Von der Summe der in den neun Jahren von 1973 bis

1981 geleisteten Nettohilfe in H5he von 55 Mrd. US-? waren 38

Mrd. US-$ oder 69 % Schenkungen, und die restlichen 31 % waren

Kredite ju Vorzugsbedingungen (vgl. dazu Tabelle ) .

1) Vgl. dazu die Ansprache des AFESD-Generaldirektors Muham

mad I nady in Hamburg anlMBlich des 50-jShrigen JubilSums des
Nah- und Mittelost-Vereins (in englisch) , S. 7.



Die KapitalbeitrSge der arabischen Staaten fUr die multilatera-

len Institutionen sind in Tabelle dargestellt. Aus ihr geht

hervor, daB diese BeitrSge mit 2,2 Mrd. US-$ ihr Maxi num 1977 er-

reichten und auf 1,3 Mrd. US-$ 1981 zurtickgingen.

Angesichts dieser umfangreichen und groflzUgigen Kapitalhilfe

zeigen sicb die arabischen Ver'antwortlichen iminer wieder ent-

tSuscht Uber die Resonanz in den westlichen IndustrielSndernf

Zwar werden die Leistungen in den westlichen Fachkreisen aner-

kannt, finden aber nicht das erhoffte Echo in den Massenmedien.

3 • Form.en der arabischen Kapitalhilfe

Die bilaterale arabische Kapitalhilfe wird in der Regel als Bud-

gethilfe und zur Finanzierung von Zahlungsbilanzdtìf iziten ge-

wShrt- . Sie deckt einen akuten Bedarf und ist nicht ir. Warenlie-

 ferungen aus den GeberlSndern gebunden. Sie kann verschiedene

Formen annehmen : Kostenlose oder sehr billige Lieferungen von

RohGl und Olprodukten, langfristige Kredite zu Vorzugsbedingun-

gen zur Finanzierung von Wareneinfuhren aus Industrie- oder Ent-

wicklungslSndern usw. Budget- und Zahlungsbilanzhilfa wird nicht

nur direkt von Regierung zu Regierung gewShrt, sondìrn auch in-

direkt durch bestimmte multilaterale Institutionen xie OPEC Fund

for International Develoment, Islamic Development Bank, und Axab

Monetary Fund * :
-- --

Ferner wird Soforthilfe (Emergency Aid) an afrikanische und asi-

atische LHnder geleistet. Einen grSBeren Teil dieser Hilfe bil-

den
.
die Nahrungsmittellieferungen an diejenigen LSnder und Ge-

biete, die unter den Folgen von Kriegen, FlUchtlingsprobleraen,

DUrre und anderen Katastrophen leiden (wie zum Beispiel die Sa-

helzone) . Der Umfang der arabischen Soforthilfe erhohte sich von

210 Mil 1. US-$ im Jahre 1976 auf 620 Mill. US-$ im Jahre 1981.



1982 finanzierten die arabischen Staaten Getreidee infuhren im

Wert von 163 Mill. US-$ ,
die durch die "Organisation der Islami-

schen Konferenz" an zehn. .
afrikanische LSnder der Sahelzone ver-

teilt wurden.

Weitere Formen der arabischen Entwicklungshilfe sind die pro-

jektgebundenen weichen Kredite und die technische Zusammenar-

beit, die weiter unten ausftThrlich behandelt werden.

4. KanSle der arabischen Entwicklungshilfe

Die arabische Entwicklungshilfe wird durch vérschit dene KanSle

angeboten :

(a) Bilaterale staatliche Abkommen und entsprechende direkte

Verbindungen von Regierung zu Regierung .

(b) Internationale Institutionen wie die Weltbank, an deren Ka-

pital die arabischen Staaten mit 1.362,4 Mill. US-? oder

A, 11 % beteiligt sind, und die International Development
Agency IDA, an der allein die Kapitalanteile von Saudi-Ara-

bien, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Erriraten 1981

den Stand von 1,37 Mrd. US-$ oder 4,7 % erreich : en. Weitere

Institutionen sind das United Nations Development Programm
(UNDP) ,

World Food Program (WFP) ,
International Fund for

Agricultural Development. , . .(. I,FAP. ) und andere UNO-Agenturen und

-Fonds wie UNRWA,
"

UNICEF,
,

! UNDCF> UNFPA, UNHCR und UNIDF. Von

besonderer Bedeutung ist der Internationale WShrungsfonds
(IWI ) . Ihm lieh Saudi-Arabien 2,3 Mrd. Sonderziehungsrechte
(SZF) im Rahmen der ÒlfazilitSt und weitere 2 Mrd. SZR zur

Finsnzierung der Witteveen-Fazilitcit. Hinzu kara im Mai 1981

ein Kreditabkommen Uber 8 Mrd. SZR zur Finanzierung der Poli-

tik des "Erweiterten Zuganges" . Ferner wurde im Juli 1983

eine Kreditlinie Uber 1,5 Mrd. SZR fUr Hilfen des IWF analog
den revidierten Allgemeinen Kreditvereinbarur.gen einge-
raumt. ^' Dies sind durchaus hohe Beitr&ge zu internatio-

nalen Finanzierungen.

1) Vgl. dazu den Jahresbericht 1983/84 des Nah- v.nd Mittel-

ost-Vereins e. V. , Hamburg, S. 32.



( c ) Nationale arabische Entwicklungshilfe-Institutionen (EHI) :

Kuwait Fund for Arab Economie Development (KFAED)
Abu Dhabi Fund for Arab Economic Development (ADFAED)
Saudi. Fund for Development (SFD)
Iraqi Fund for External Development (IFED)
Libyan Arab Foreign Bank (LAFB)

(d) Mult . laterale arabische Entwicklungshilfe-Institutionent

Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD)
Arab Bank for Economic Development in Africa (ABEDA)
Arab Monetary Fund (AMF)
Arab Fund for Technical Assistance (AFTA)

(e) Internationale Entwicklungshilfe-Institutionen, die Uberwie-

gend von den arabischen Staaten finanziert werder :

Islamic Development Bank (IsDB)
OPEC Fund for International Development (OFID)

In der vorliegenden Studie beschrSnken wir uns auf die Untersu-

chung der in (c) bis (e) aufgelisteten Institutionen, denn sie

sind Bestandteil des arabischen Bankensystems. Zwar wird durch

sie nur ein Teil der arabischen Entwicklungshilfe verwaltet,

aber es geht hier urn Darstellung und Analyse des Bankensektors

in der arabischen.-Region^nseine. regionale und internationale Be-

deutung, und nicht urn vollstSndige Erfassung der arabischen Hil-

feleistuigen.



il 

5. Grtli.dung, Status und Management der arabischen Entwicklungs-

hil : e-Institutionen

AuBer d< m 1961 gegrllndeten Kuwait Fund for Arab Economie Devel

opment (KFAED) wurden alle nationalen und multilateralen Ent

wicklungshilfe-Institutionen in der ersten HSlfte der siebziger

Jahre gegrUndet. Sie alle sind offentliche Institutionen mit ei-

gener unabhSngiger RechtspersSnlichkeit und fUhren selbst&ndige

Haushalte. Die nationalen Entwicklungshilfe-Institutionen stehen

in der Regel unter der Dienstaufsicht des MinisterprSsidenten

des betreffenden Geberlandes oder eines Fachministers. So ist

der kuwaitische Ministerpr&sident Vorstandsvorsitzender des

KFAED. Beim ADFAED ist es der Kronprinz der Vereinigten Arabi

schen Emirate. Den Vorsitz des SFD fUhrt der saudi-arabische Mi

nister fUr Wirtschaft und Finanzen. Der IFED ist dem Vorsitzen-

den des nationalen Planungsrates unterstellt, und sein General-

direktor hat den Rang eines. Staatsministers . Die LAFB erhSlt di-

rekte Anweisungen vom StaatsprSsidenten.

Die mul"ilateralen Entwicklungshilfe-Institutionen haben inter-

nationaJ en rechtlichen Status und sind hinsichtlich Verwaltung

und fini nzieller GeschSftstransaktionen autonom. Ihre T&tigkei-

ten unterliegen nur den Bestimmungen der GrllndungsvertrSge und

den Prirzipien des internationalen Rechts. Die GrllndungsvertrSge

mlissen von den Parlamenten der Mitgliedstaaten ratifiziert wer-

den. Hochste Instanz ist der Gouverneursrat, der sich aus hohen

Regierungsvertretern zusammensetzt  Er bestimmt die Richtlinien

der Gesch&ftspolitik und ernennt die Direktoren. Pi » Verteilung

der Stimmrechte entspricht den Kapitalbeteiligungsve :hSltnissen.

Im Falle der Arab Bank for Economic Development in vfrica (ABE-

DA) dtlrfen die Generalsekret&re der Liga der Arabischen Staaten

und der Organisation fUr Afrikanische Einheit an den Vorstands-

sitzungen als Beobachter teilnehmen.
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Fiir alle nationalen und multilateralen Entwicklungshilfe-Insti-

tutionen wurden in den siebziger Jahren neue moderne Verwal-

tungsgeb&ude errichtet. Sie konnten adequate Verwaltungsapparate

aufbauen und zunehmend qualifizierte Mitarbeiter gewinnen. Die

inzwischen gesammelten Erfahrungen raachen sich in der zunehraen-

den Zahl der abgewickelten Projekte und dem ansteigenden Ver-

hSltnis der Auszahlungen zu den Kreditzusagen bemerkbar.

6. Darstellung der einzelnen Entwicklungshilfe-Institutionen

Die in diesem Abschnitt ausgearbeiteten allgemeinen Aussagen,

die sich auf die ganze arabische Region beziéhen, stUtzen sich

auf eine detaillierte Darstellung und Analyse der eir zelnen Ent-

wicklungshilfe-Institutionen. Diese vollst&ndige Eestandsdar-

stellung solite zum Zwecke eines tieferen VerstSndnisses eigent-

lich an dieser. Stelle gelesen werden. Da sie aber zu lang ist

und die Ubersicht beeintrHchtigen kSnnte, wurde sie als Anhang

eingeordnet.

7. Kapiwalausstattung der Entwicklungshilfe-Institvtionen urid

ihre Finanzierungsquellen

Alle nationalen und multilateralen Entwicklungshilfe- Znstitutio-

nen sind staatliche Institutionen. Ihr Kapital kommt ausschliefì-

lich aus staatlichen Quellen, d. h. , der private Se>-:tor ist an

ihrem Kapital nicht beteiligt. GrundsStzlich dUrfen die Entwick

lungshilfe-Institutionen an den KapitalmHrkten Fremdfinanzie-

rungsmittel bis zum doppelten Betrag ihres genehmigten Kapitals

aufnehmen. Sie haben jedoch bisher keinen Gebrauch von dieser

MOglichkeit gemacht.



Die Kapitalausstattung der Entwicklungshilfe-Institutionen hat

sich bis Anfang der achtziger Jahre entscheidend verbessert. FUr

die GrQBenordnung und Relationen des genehmigten Kfipitals l&Bt

sich folgendes Bild zeichnen : Von den nationaleri E. ìt.wicklungs-

hilfe-Institutionen weist der Saudi Fund for Development (SFD)

mit 7,29 Mrd. US-$ das hochste Kapital auf. Es war 1980 um 50 %

und 1981 um 66 % erhoht worden. An zweiter Stelle folgt unmit-

telbar der Kuwait Fund (KFAED) mit 7,18 Mrd. US-?. Auch er erleb-

te entscheidende Kapitalerhohungen. Sein genehmigtes Kapital

wurde 1974 verfUnffacht und 1981 verdoppelt. Mit seh : groBem Ab-

stand steht der Iraqi Fund (IFED) mit 924 Mill. US -.
'- an dritter

Stelle. Sein Kapital wurde 1979 erhoht. Im Gegensa'.z zu diesen

drei Entwicklungshilfe-Institutionen blieb das genehmigte Kapi 

tal des Abu Dhabi Fund (ADFAED) seit 1974 unverSndert. Mit 545

Mil1. US-$ macht es nur 7,5 % des SFD-Kapitals aus. Das genehmig

te Kapi ;al der Libyan Arab Foreign Bank (LAFB) ist mit nur 56

Mill. US-? SuBerst niedrig . Allerdings muB bertfcksichtigt werden,

daB die LAFB iiber umfangreiche Reserven und Kapitalbeteiligungen

verfiigt und darUber hinaus bis zu 5 % der Depositen der liby-

schen Handelsbanken aufnehmen darf . Die LAFB ist am Kapital von

24 libysch-auslSndischen Gemeinschaftsbanken mit insgesamt 220

Mill. US-? beteiligt {Stand : Ende 1982) . In diesem Zusamnienhang

sei darauf hingewiesen, daB die LAFB die einzige arabische Ent-

wicklungshilfe-Institution ist, die sowohl Entwicklur. gshilf e an-

bietet als auch normale Bankgesch&fte und kommerzielle Investi -

tionen mit und im Ausland betreibt.

Von den multilateralen Institutionen sind der Arab Fund for Eco

nomic and Social Development (AFESD) ,
die Arab Bank for Economic

Development in Africa (ABEDA) und der Arab Fund (AKF) rein ara-

bisch, d .h. ,
ihr Kapital gehort zu 100 % den arabischen Staaten.

Das genehmigte AFESD-Kapital wurde 1975 vervierf ac.ht und noch

einmal 1982 auf 2,87 Mrd. US-? verdoppelt. Das genehmigte und ge-
'

Fund -

v. ,L i:1-}" ? '?
1

-

zeichnete Kapital des AMF wurde 1980, 1982 und 1983 erhoht und



'abelle : Kapitalausstattung der nationalen und multilateralen arabischen Entwicklungshilfe-Institutionen (genclimigtes

und eingezahltes Kapital sowie Reserven ; in Mill. US-g ; Stand : Ende 1982)

Intwicklungshilfe- ,. Zahl der
« .., Tatia-

,
Reserven plus

nstitution (EHI)
* -<- t z

arcii. MiL ^^ngS" keits-
K a ~

' t a l
«

 

.

«eserven eingezahltes
glied- beginn genehmigt gezeichnet eingezahlt Kapital
staaten

iationale EHI

;fd

FAED

DFAED

FED

AFB

Riyadh

Kuwait

Abu Dhabi

Bagdad

Tripolis

o1. o9.1974

31.12.1961

15. o7.1971

06.06.1974

1972

1975

1962

1974

1974

1972

7.29o

7.000

1. o89

924

56

4.8lo

2.733

58o

61o

56

1.463

1.171

113 '

6 3.

61

6.273

3.9o4

693

616

117

iultilaterale gesamt-
rabische EHI

FESD Kuwait 22 18.12.1971 1974 2.76o 2.588 1.291 389? 1-68o

MF Abu Dhabi 21 ol. o2.1977 1977 2.1oo 2.1oo 868 1222 99o

a)
BEDA Khartoum 18 28.11.1973 1974 988 988 986 951 1. o81

,FTA Tunis 22 o5.12.1973 1976 86 86 5o 5 : 55

nternationale EHI

it-ID Wien 7 28.11.19/b 197fa 4.000 3.435 1.929 145 l. olA

sDD Jeddah 22 1o. 1o. 1975 1977 2.146 1.956 1. o72 224 1-296

nsgesamt 28.439 11.153 14.985 3.794 18.779

1) Nur bei ABEDA ist der angegebene Stand van 31.12.1983.

ruelle : Zusammenstelluna des Deutschen Orient-Instituts, Hamburg.



erreichl e damit den Stand von 600 Mil1. ArabischerDinar (1 AD = 3

Sonderzi ehungsrechte des Internationalen WShrungsfonds) . Das

entsprach ungefShr 2,1 Mrd. US-$ . Das ABEDA-Kapital wurde eigent-

lich nur einmal echt aufgestockt, und zwar um 27 % im Jahre

1977. Ein Jahr zuvor war die Kapitalerhòhung eine Folge der or-

ganisatorischen Integration des Special Arab Fund for Africa in

ABEDA, und 1983 wurden die akkumulierten Reserven in Kapital um-

gewandelt. Ende 1983 erreichte das genehmigte und voli einge-

zahìte ABEDA-Kapital fast 1 Mrd. US-?.

Die wichtigsten internationalen Entwicklungshilfe-In ;titutionen,

an denen auch nicht-arabische Staaten beteiligt sird, sind der

OPEC Fund for International Development (OFID) mit iinera geneh-

migten Kapital von 4 Mrd. US-$ und die Islamic Déve .opment Bank

(IsDB) mit einem Kapital von 2,15 Mrd. US-?. Am geze .chneten Ka

pital dieser beiden Institutionen sind die arabische ì LSnder mit

mehr als zwei Dritte-In beteiligt.

Eine vollstandige Ubersicht llber das gesetzlich genehmigte, ge-

zeichnet.e und eingezahlte Kapital sowie Uber die Reserven aller

elf Entwicklungshilfe-Institutionen gibt Tabelle . Aus ihr

geht he : :vor, daB das genehmigte Kapital der elf EHI insgesamt

28,4 Mrc?. US-$ betrSgt. Davon wurden bis Ende 1982 rund 15 Mrd.

US-$ oder 53 % eingezahlt. Hinzu kommen Reserven in HShe von 3,8

Mrd . US-$ . Die verfUgbaren Finanzierungsmittel der Entwicklungs

hilfe-Institutionen betragen also 18,8 Mrd. US-$ ( iingezahltes

Kapital plus akkumulierte Reserven) .

FUr die Beurteilung der allgemeinen finanziellen Situation der

Entwicklungshilfe-Institutionen ist das VerhSltnis <ier Ubernom-

menen Verpflichtungen zu den verfUgbaren Mitteln relevant. Die

verfUgbaren Mittel in HShe von 18,8 Mrd. US-$ (Stand ; Ende 1982)

sind etwas mehr als die Gesamtheit aller bis dahin Ibernommenen

finanziellen Verpflichtungen. Die bisherige Deckung ist also



mehr als genug. Das gleiche gilt auch fUr die LiquiditStslage
der Entw : . cklungshil fe-Institutionen, denn sie verfUgen Uber weit

mehr flUssige Mittel als die Sumroe aller eingerSumten, aber noch

nicht in Anspruch genommenen Kredite ausmacht.

Gewisse Kapitalprobleme haben die drei Institutionen IFED, AD-

FAED und ABEDA, und zwar aus vollig unterschiedlich >n Grtinden.

Der Iraqi Fund (IFED) hat zwar alle libernommenen flnanziellen

Verpflichtungen erfllllt, kann aber vom irakischen Jitaat keine

wesentlichen Kapitalerhohungen erwarten, weil der Irac seit Uber

vier Jahren die finanziellen Lasten des Krieges mit Iran zu tra-

gen hat. Daher konnte der IFED seit 1982 keine neuen Predite ge-

wShren. Die Probleme des ADFAED und der ABEDA sind ni^ht so gra-

vierend. Sie konnten ihre KreditgewShrungstStigkeit anverSndert

fortsetzen. Aber die allgemeine Kapitalverknappung j n den Ver-

einigten Arabischen Emiraten blieb nicht ohne EinfluB auf den

ADFAED. Auch . die ABEDA :wart.et auf dio benotigte Kapitalerhohung.

Generell lassen sich die finanzielle Situation und die kUnftige

KreditgevShrungskapazitSt der Entwicklungshilfe-Institutionen

verbessern, wenn die noch nicht eingezahlten Teile des genehmig-
ten Kapit als (rund 13 Mrd. US-$ ) doch ptlnktlich eingezahlt wilr-

den. Ob das der Fall sein wird, hSngt im wesentlichen von der

Entwicklung der Zahlungsbilanzen der GeberlSnder ab. Die kurz-

und mittelfristigen Prognosen allerdings sind nicht > : rmutigend.

Sollten sich die Entwicklungshilfe-Institutionen doch ent-

schlieBen, Fremdfinanzierungsmittel an den KapitalmSr).ten aufzu-

nehmen, konnte dies zu einer VerSnderung ihrer Kruditpolitik

fUhren . Trotz alledem mufi unterstrichen werden, dafl die gegen-

wSrtige finanzielle Basis der Entwicklungshilfe-In : ititutionen

senr grofi ist und dafl der noch nicht genutzte Spielraum be-

trSchtlich ist. SchlieBlich sei hier auf diejenigen F .nanzmittel

hingewiesen, die in November 1980 von der Konferenz der arabi

schen Staats- und Regierungschefs (Wirtschaftsgipfel) in Amman/

v. «vucy.'v
.
war.tÉ t •• U.i c»



«Ile ; Kreditvergabe der arabischen EntwickliinashV1 fe-Trist- |Hit-in»v»n Kredìt nehmenden L3ndeu.-n u:_I «I, ucìUuj.,, ,ui ( uls i sò3 ;
in Mill. US-#)

ZaW- der 1962- 1 97 4 1 97 5 1 97 6 1 977 1 97 8 1 979 1 98 o 1 981 1 9 82 1 9 8 3 Tota l in %Kradite 1973
lander

18 596 342.9o 318. o4 62o. 55 762. ol 1,227.41 847.86 1,245.61 926.47 1,114.22 1,o62 .99 958.67 9,426.73 51.o

39 482 ~ ~ 68-65 18^-43 352.78 34o. 9o 2o5. S7 8o4.83 589.26 786.71 299.64 3,629.97 19J

itische
23 29q _ 1o>oo 158.28 44o. 86 487.98 254.21 616.81 559.29 1,o33.12 757.49 649. Io 4,985.94 27.fi

I7 56 - 76. o3 .
s ; 14.3oì. senta La.

-

81.9o 63.5o 64.4o 15.oo 33.15 348.28 1v9

^ge 2 8 3.94 ".32.36 S. oo 9.25 - 11.89 8.16 7o. 6o o. 4

lesamt 99 1,432 342.9o 348. o4 847.48 1,3B3.7o 2,148.14 1 )J489.63 2,154. o9 2,363.34 2,8o1.2o 2,634.08 1,948.92 18,461 .52 loo.o

4 1.8 1.9 4.6 7.5 11.6 8.1 11.7 12.8 15.2 14.3 1o. 5 loo. o

le : Coordination Secretariat of Arab National and Regional Development Institutions, Staterrent of Financing C^ieraticns , December 1983.



Tabelle : Die von den nationalen und regionalen arabischen Entwicklungshilfe-Institutionen lm Zeitraum von 1962 bis 1983 gewShrten Entwicklungskxedite

i n E n t w i c k l u n g s h i l f e
I n s ge s am t

Entwicklungshilfe- ^

Zahl der Zahl der
,, _ , ,

.

Institution 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 o 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1962 - 1983 begiinstig- Projekte
ten LSnder

Kill. US-? Mill. US-# Mill. US-g Mill. US-S! Mill. US-g Mill. US-g Mill. US-? Kill. US-? Mill. US-? Mill. US-? %

Islamic Devel
_ _ 119.34 188.7o 498.39 475.39 649. o5 519.83 571.21 3, o22.25 16.4opment Bank 36 276

Abu Dhabi Fund

for Arab Econonic 44.18 163.73 138.82 215.95 145.14 1oo. 61 69.88 65.68
,

25.76 1,o34. oo 5.6 4o
'

83
Development

OPEC Fund for In-

ternaticnal Devel- - 42.7o 243. o1 155. o1 212.80 25o. 77 4oo. 88 323.72 212.85 1,841.74 1o.o
.

81
~

341
eminent

Saudi Fund for
282.75 432.58 77o. o1 561.68 447. o1 331.89 348.61 611.33 372.26 4,158.15 22.5 53

j1
183Development

Iraqi Develop-
_ 15 263q 1o1.2o 4o6.3o 743.26 373.3o 37.66 - 1,733. o2 9.4 31

10
69ment Fund

Arab Fund for

Economic and 193.44 331.59 362.60 - 7o. 23
J

111,72 148.4o 232.75 3o9.74 1,875.36 1o. 2 16
'

129
Social Developm.

Kuwait Fund for

Arab Econonic 327.11 318.7o 41o. 99 2oo. 17 353.68 268.68 741.38 763.11 389.95 4,255.52 23.o 62 259
Development

Arab Bank for

Economic Develop- 79.4o 77. o4 66.92
'

2o. 2o 81. o2 69.7o 80.00 67.15 541,43 2.9 37 92
irent in Africa

Insgesamt 847.48 1,383.7o 2,148.14 1,489.63 2,154. o9 2,363.34 2,8o1.2o 2,634.08 1,948.92 18,461.52 1oo.o 99 1,432

Anteile (in %)
11-74^6 ?>5 1K6 0>1 '12<8 15<2 l4>3 1o>5 1q0>0pro Jahr

Quelle : Coordination Secretariat
,
Arab Fund for Economic and Social Development ; Development Financing Operating of Arab National and Regional Financing

Institutions as at End 1983, Kuwait, 1984.



Jordanien zur Finanzierung der sogenannten "Erster Arabischen

Entwicklungsdekade 1981 bis 1990" geplant wurden. Es sollten

nSmlich als erster Schritt 5 Mrd. US-? bereitgesteUt und vom

Arab Fund (AFESD) in Kuwait verwaltet werden. Mit imen sollten

neue Entwicklungsprojekte in den kapitalarmen arabis :hen LSndern

finanziert werden, uni der wachsenden Kluft zwischen armen und

reichen LSndern im arabischen Raum entgegenzuwirken • Die Durch-

fUhrung dieses Planes hat sich zwar verzSgert, aber die gegebe-

nen finanziellen Zusagen wurden nicht zuriickgenomjmen. Hier be-

steht also ein zusStzliches Finanzierungspotential.

8. Hauptaufgaben, Instrumente und Zielgebiete der Entwicklungs -

hili e-Institutionen

Die allgemeine Hauptaufgabe aller Entwicklungshilfe-Institutio-

nen ist die Forderung der sozialen und wirtschaftlicien-Entwick -

lung der LSnder der Dritten Welt und die StSrkung d ir Zusammen-

arbeit und SolidaritSt zwischen ihnen. Bei den nat .onalen Ent

wicklungshilfe-Institutionen gilt dies insbesondere filr die Be-

ziehungen zwischen dem Geberland und den Empffinger .Sndern. Bei

den multilateralen Entwicklungshilfe-Institutionen ksmmen spezi-

fische regionale Zielsetzungen hinzu. So geh5ren zu den Aufgaben

des AFESD ausdriicklich die Forderung des Prozesses der wirt-

schaftlichen Integration zwischen den arabischen LSndern und die

Verringerung der Einkommensunterschiede in der Region. FUr die

ABEDA steht die FSrderung der Zusammenarbeit zwischen arabischen

Staaten einerseits und den afrikanischen Staaten sUdlich der Sa

hara andererseits im .Vorderarund, und zwar in bestimmten wirt-

schaftlichen, finanziellen und technischen Bereichen. Dazu ge-

hSrt au : :h die Investition arabischen {staatlichen und privaten)

Rapitali in Afrika. Die Islamic Development Bank fSrdert "die

wirtschaftliche Entwicklung und den sozialen Fortschritt in den

islamischen LSndern und Gemeinschaften geraSfl den Bestimmungen



(.

der islamischen Shari'a", und sie soil die von der " Organisation

der Islamischen Konferenz" postulierte und angestreb-e Zusammen-

arbeit der Mitgliedstaaten im finanziellen und wirtschaftlichen

Bereich vorantreiben. Dartlber hinaus beteiligt sie . iich am Auf-

bau eines islamischen Bankensystems, das auf den Lehren des Is

lam basiert und den Erfordernissen der modernen Wirtschaft ent-

sprechen soli. OFID soli die Entwicklungshilfeleistungen der

OPEC-Staaten konsolidieren und koordinieren. Er soli die finan-

zielle Zusammenarbeit zwischen OPEC-LSndern und anderen Entwick-

lungsl&rdern fòrdern und die Interessen der Dritten Welt beim

Nord-SUd-Dialog vertreten. Der AMF hat ahnliche Aufgaben wie der

Internationale WShrungsfonds, bezogen nur auf den arabischen

Raum. Er finanziert Zahlungsbilanzdefizite und fordert die wSh-

rungspolitische Zusammenarbeit zwischen den arabischen Staaten.

Dazu gehoren solche Zielsetzungen wie Stabilisierur g der Wech-

selkurse, Verwirklichung der KonvertibilitSt der WShrungen,

Schaffung einer einheitlichen arabischen WShrung und Entwicklung

der KapitalmSrkte. Daher unterscheiden sich seine ^ufgaben von

denen der anderen Entwicklungshilfe-Institutionen.

Das Instrumentarium zur ErfUllung ali dieser Aufg ; ben besteht

hauptsSchlich m der Finanzierung von Entwicklungsp :'ojekten und

-programmen durch Kredite zu Vorzugsbedingungen und durch Kapi-

talbeteiligungen. Die Kredite und KapitalbeitrSge docken in der

Regel den benotigten Devisenteil der Projektkosten. Es werden

auch Garantien Ubernommen. Daneben wird ferner kost mlose tech-

nische Hilfe géwS^rt, ^dTie .fcbsteri fUr die Erstellung der

technisch-wirtschaftlichen Studien und den Einsatz auslSndischer

Experten sowie fUr die Ausbildung der benotigten Fach- und FUh-

rungskrèLfte deckt.

Fast alle Entwicklungshilfe-Institutionen geben nur projektge-

bundene Hilfe, d.h. , sie gewShren keine Budgethilfe und keine

Kredite zur Finanzierung von Zahlungsbilanzdefiziten . Davon aus-



Tabelle Kumulierte Ausleihungen der arabischen Entwicklungshilfe-Institutionen nach wichtigen Verwendungszwecken und

nach Institutionen (Stand : 31.12.1983 ; in Hill. US-g)

Entwicklungshilfe-
institution

Zahl der Zahl der Verkehrs- Enerqie :  

Nenmer- Kredite wesen und ol, Gas

lander Femmelde- und Elek-

wesen trizitat

Wasserver-

sorgung u.

Kanalisation

Landwirt-

schaft u.

Viehzucht

Industrie

und

Bergbau

Sonstige
Bereiche'

a) Zusanroen in %

Islamic Bank

^u Dhabi Fund

DPEC Fund

Saudi Fund

[raqi Fund

Arab Fund

Kuwait Fund

Arab Bank

36

4o

81

53

31

16

62

37

99

276

83

341

183

69

129

259

92

181. lo

131.31

182.94

1,715.9o

22o. 75

643.47

1,245.63

238.92

1,456,31

395.15

552.1o

868.96

124.16

367. o2

1,169.77

54.98

51.83

4o. 23

46.84

335.61

5. oo

276.13

168.11

25.87

949.62

144.32

I08.66

119.84

703.07

32o. 7o

308.08

867.68

.125.92

1,116.66

333.5o

151.15

322.^06

186V3o

277.-68

765v29

80.74

72. o3

25.19

788.87

212.55

574.11

52.98

39. o5

15.00

3,o22.25

1,o34. o4

1,841.74

4,158.15

1,733.02

1,875.36

4,255.53

541.43

16.4

5.6

lo. o

22.5

9.4

1o. 2

23. o

2.9

Insgesamt 1,432 4,56o. o2 4,988.45 2,698.27 3,183^.38 2, o81.78 18,461.52 1oo, o

in 24.7 27. o 5.2 14.6 17.2 11.3

a) Enthalt Zahlungsbilanzhilfe, Erziehung, offentliche Gesundheit, Handel und Tourismus.

1oo. o

Quelle : Coordination Secretariat of Arab National and Regional Development Institutions, Statonent of Financing Operations,
Decanber 1983.
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genommen sind OFID und AMF. OFID gewShrt neben projektgebundenen

Entwicklungskrediten auch langfristige zinslose Kredite zum Ab-

bau der Zahlungsbilanzdefizite der Entwicklungsl&nder. AMF gibt

keine projektgebundenen" Kredite", sondern nur kurz- und mittel-

fristige Kredite zwecks Beseitigung von Zahlungsbilanzungleich-

gewichte i.

Die Kredite und sonstigen Hilfeleistungen der Entwicklungshilfe-

Institutionen werden grundsStzlich an die Regierungen der Ent-

wicklungslMnder gewShrt . In zweiter Linie kommen staatliche und

halbstaatliche Unternehmen. in Betracht, die wichtige Funktionen

im EntwicklungsprozeG des betreffenden EmpfSngerlandes erfUllen.

In diesem Falle schliefìt die Regierung des ErapfSnge rlandes mit

der Entwicklungshilfe-Institution einen Garantieverl rag ab. In

zunehmendem MaBe konnen auch gut funktionierende Spszialbanken

in EntwicklungslSndern EHI-Leistungen in Anspruch nehmen.

Die Ausdehnung der Zielgebiete der einzelnen EntwicVlungshilfe-

Institutionen ist unterschiedlich . Die TStigkeit der flinf natio-

nalen EHI (KFAED, ADFAED, SFD, IFED und LAFB) bezie it sich auf

die ganze Dritte Welt. Das gleiche gilt fiir den OFIE, der Hilfe

an alle EntwicklungslSnder auGerhalb des OPEC-Bere i.ches geben

kann. Die TStigkeit des AFESP. und des AMF beschr5nkt sich auf

den arabischen Raum. ABEDA ist nur fiir die (nicht-arabischen)

afrikani-ichen LSnder slidlich der Sahara zustSndig. Die IsDB gibt

Hilfe nu : ; an islamische L&nder und Gemeinschaften.

9. Kreditpolitik und Kreditbedingungen der Entwicklungshilfe-

Institutionen

Bei der Auswahl der zu finanzierenden Projekte oriertieren sich

die Entwicklungshilfe-Institutionen im allgemeinen a i den Prio-

ritSten des Empf&ngerlandes, wie sie in seinen nati unalen Ent-



wicklungsplSnen zura Ausdruck kominen. Sie wShlen diejenigen Pro-

jekte heraus, die eine vitale Bedeutung fllr die sozialcSkonomi-

sche Entwicklung des EmpfSngerlandes haben. Die technische

DurchfUhrbarkeit und die Wirtschaftlichkeit des Projektes werden

eingehend und genau geprlift, wobei auch soziale Aspekte berUck-

sichtigt werden.

Der zu gewShrende Kredit deckt in der Regel einen Teil oder den

ganzen erforderlichen Devisenbetrag der Pro jektkostvin. Fllr den

Kostenanteil in LandeswShrung mufl die Regierung des Empf&nger-

landes aufkommen. Nur in AusnahraefSllen darf die El twicklungs-

hilfe-Institution auch den Anteil in LandeswShrunc mit einem

gtinstigen Kredit decken. Solche FSlle kominen im Zusarjnenhang mit

"least developed countries" vor.

Obergrenze der Kredite : In den GrUndungsvertrHgen ind Statuten

der meisten Entwicklungshilfe-Institutionen sind besi.immte Ober-

grenzen festgesetzt, die die betreffende EHI bei ihr» :r Kreditge-

wShrungstStigkeit zu beachten hat. So darf beim KFAED der Kredit

50 % der Projektkosten nicht tlbersteigen. der ADF/ .ED schreibt

vor, dafi der einzelne Kredit 10 % des ADFAED-Kapitals bzw. 50 %

der Projektkosten nicht Uberschreiten darf. Die entsprechenden

SStze fllr den SFD sind 5 % und 50 % . Bei der ABEDA darf der ein

zelne K] edit nicht hc5her sein als 10 Mill. US-? bzw. 40 % der

Projektkosten. Das zeigt, dafl ABEDA kleine und mittlere Projekte

in Afri!.a bevorzugt, und nicht zu groBen Prestige-Pro jekten

neigt. FUr den AFESD ist keine Hochstgrenze ausdrticklich vorge-

schrieben, es hat sich aber in der Praxis eingespielt, dafl die

AFESD-Kredite nicht mehr als 50 % der Projektkoster ausmachen.

AuBerdem ist der AFESD bestrebt, an jedes kapitalarne arabische

EmpfSngerland mindestens einen Kredit pro Jahr zu gtwShren. der

OFID macht zur Bedingung, daB das EmpfSngerland einen gleich

groBen Betrag in LandeswShrung des Projektes oder Piogramms zur

VerfUgung stellt. Wenn dies nicht m5glich ist, sient sich der



OFID in der Regel veranlaBt, die Laufzeit seines Kredits zu kiir -

zen.

Ali die^e Bedingungen und Grenzen sind nicht Starr und nicht un-

abSnderlich. In AusnahmefSllen darf EHI-Vorstand mit Zweidrit-

telmehrheit eine andere Regelung beschlieBen, wern die wirt-

schaftliche Situation des EmpfSngerlandes dies erfordert und

keine anderen akzeptablen Finanzierungsm£5glichkeiter. bestehen.

Die Festsetzung von' Kredit-HOchstgrenzen kann aus \ erschiedenen

Grlinden als verntinftig und notwendig beurteilt wer len. Sie er-

leichtert die Verwirklichung einer Risikostreuung. Sie ermog-

licht der Entwicklungshilfe-Institution, mehr Proj :kte und Ge-

biete in ihre AktivitSt einzubeziehen. Sie kann die Praxis der

Kofinanzierung und der Zusammenarbeit zwischen den ] ntwicklungs-

hilfe-Institutionen verstSrken.

Die Kreditkonditionen der Entwicklungshilfe-Institutionen sind

durchaus gtinstig. Zur Identifizierung des entwicklungspoliti-

schen ( ehalts der Kreditvergabe zu Vorzugsbedingungen ist ein

tieferes VerstSndnis des ZuschuQelementes (grant element) uner-

lSBlich. Die Grundlage fUr die Kredite der arabischen GeberlSn-

der ist ihre Bereitschaft, Ressourcen auf andere Entwicklungs-

lSnder zu Ubertragen und dabei Kosten fUr sich selbst in Kauf zu

nehmen. Dabei wird unterstellt, da£3 diese Kosten (insbesondere

die OpportunitStskosten des Kapitals) durch den Nut zen, den das

Kapital im Nehmerland stiftet, Uberkompensiert were en. Nur wenn

Kapital von Bereichen mit niedrigen Gewinnen in Ber. siche mit h5-

heren Gewinnen transferiert wird, kann die Wohlfehrt weltweit

steigen. Die Unterscheidung zwischen Kapitalrenditan im Geber-

und Nehmerland ist also wichtig. Mit ihr kann man die Umst&nde

bestimmen, unter denen ein grSBeres Volumen verglins :iger Kredite

einem geringeren Betrag auf reiner ZuschuBbasis vorjuziehen ist.



Die Art der Verglinstigung ISBt sich am Beispiel eines 100 Mill.

US-$-Kredits mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Zins -

satz von 4 % veranschaulichen. Dieser Kredit beinha] tet fUr den

Kreditnehmer, der sonst 15 % auf dem Kreditmarkt hStte zahlen

mtlssen, eine Schenkung in H5he von 35 Mill. US-?. Da sich der

Nettogegenwartswert der RUckzahlungen des Kreditnehners auf 65

Mill . US-$ belHuft, betrSgt das ZuschuJ3element 35 MiM. US-$ oder

35 %  FUr den Kreditnehmer ist also der 100 Mill. US-f -Kredit ei

ner Entwicklungshilfe-Institution gleichzusetzen mit einer

Schenkung von 35 Mill. US-$ oder mit einem normalen K : *edit in Ho-

he von 65 Mill. US-? . Nun hat aber der Kreditgeber andere Oppor-

tunitatskosten - sagen wir von 10 % -, und er empfHngt, bezogen

auf die Bewertung seines Kapitals, einen RUckzahlvngswert von

78 %. Daher betrSgt der' ZuschuQ, den ér anbietet, '"2 Mil"l. US-$

oder 22 % des Kredits. In diesetn Beispiel ist der Kredit okono-

misch sinnvoll, denn durch ihn wandert das Kapital in ein pro-

duktiveres Umfeld und erwirtschaftet einen gesellschaftlichen

Nettonutzen von 13 Mill. US-? . Es sei ferner darauf hingewiesen,

daB es fUr den Kreditnehmer gleichgllltig ist, ob er ein Geschenk

von 35 Kill. US-$ annimmt oder den beschriebenen Kredit. Der Kre

ditgeber wird aber den beschriebenen Kredit vorziehen, weil sich

seine effektiven Kosten fUr das ZuschuGelement von 35 Mill. US-?

auf nur 22 Mill. US-$ belaufen.

Die Berechnung von ZuschuBelementen ist komplizie : :t und Kann

hier aus PlatzgrUnden nicht eingehend behandelt wercten. Wir be-

gnllgen uns mit dem oben gegebenen Zahlenbeispiel and mit dem

Hinweis
,

daB die Bestimmungsfaktoren ftlr die Zusch ìBelementko-

sten des Kreditgebers und fllr den ZuschuBelementnut ; :en des Kre-

ditnehmers die folgenden sind : Gesamtlaufzeit des Kredits, Zahl

der tilgungsfreien Jahre und HShe der Verzinsung des Kredits so-



wie der jeweilige Abzinsungsfaktor (OpportunitStskos ten des Ka-

pitals) des Kreditgebers und des Kreditnehmers.
^ ^

Die Kreditbedingungen der einzelnen Entwicklungshi fe-Institu-

tionen sind unterschiedlich. Sie sind flexibel gesta .tet und be

rticksichtigen die Situation des Nehmerlandes, Art des Projektes

und des betreffenden Wirtschaftssektors . Im allgemeinen erhalten

Srmere EntwicklungslSnder gUnstigere Kredite. Ftlr In 'rastruktur-

projekte sich weichere Kreditkonditionen vorgesehen als filr ge-

winnorientierte Vorhaben in den Bereichen Industrie ,
Landwirt-

schaft und Tourismus .

Hinsichtlich der Verzinsung der Kredite gibt es einige Entwick-

lungshilfe-Institutionen, die Uberhaupt keine Zinsen berechnen

dUrfen, sondern nur Dienstleistungshonorare• So darf die Islamic

Development Bank aus religiosen GrUnden gar keine Zinsen nehmen.

Si.e berechnet ein Dienstleistungshonorar von 2 bis 3 %. Ahnlich

verfShrt der Saudi Fund for Development. Auch der OPEC Fund ver-

gibt in der Regel zinslose langfristige Kredite uni berechnet

dabei nur ein Dienstleistungshonorar von 0,5 %. Der Zinssatz des

Kuwait Fund liegt je nach Art des Projektes und wirti chaftlicher

Situation des Nehmerlandes zwischen 0,5 und 4 %. Der Arab Fund

berechnet Zinsen in H5he von 4 oder 6 %, je nach Kc tegorie des

Pro-Kopf-Einkommens des Nehmerlandes. Generell liegen die Zins-

sStze der Entwicklungshilfe-Institutionen also zwisci en Null und

7 %, je nach Art der EHI, der Situation des Nehmerlai des und Art

des Projektes. In sehr seltenen FSllen werden gewim orientierte

Industrieprojekte zu kommerziellen Bedingungen finani.iert.

Die Gesamtlaufzeit der EHI-Kredite liegt in der Ree el zwischen

20 und 30 Jahren, in einigen FSllen sogar bis zu 50 Jahren. Die

1) Zu einem tieferen VerstSndnis des Konzepts siehe Danny M.

Leipziger, Das ZuschuBlel ;èmeiit ; der Auslandshilfe, in : Finan-

zierung und Entwicklung.



Tabelle : Die fur die arabischen L&nder kofinanzierten Entwicklungskredite ira Zeitraum

von 1974 bis 1983

Entwicklungshilfe- Beitrag zur Ko-
Institution finanzierung in

(in Mill. KuwaitiDinar)

Arab Fund (AFESD) 355 27,3
Kuwait Fund (KFAED) 124 9,6
Abu Dhabi Fund (ADFAED) 63 4,9
Saudi Fund (AFD) 141 1o, 9

Islamic Development Bank 18 1,4

OPEC Fund for International Development 18 1 ,4

Iraqi Fund ( 1FED) 3 o, 2

Libyan Arab Foreign Bank (LAFB) 3 o, 2

Arabische Institutionen Insgesamt 725 55,9

Weltbank 2o8 16, o

African Development Bank 18 1 ,4

Auslandische (nicht-arabische) Staatén 312 24, o

Andere arabische Finanzierungsquellen 35 2,7

Insgesamt 1.298 1oo, o

Quelle : Arab Fund for Economic and'Social Development, Jahresbericht 1983, S. 92.



tilgungsfreie Zeit schwankt zwischen einem und zehn Jahren, und

zwar entsprechend der fUr die Projektflihrung erfordej liche Zeit.

Die RUckzahlung des Kredits beginnt ein Jahr nach Inhetriebnahme

des Projektes.

Insgesamt liegt das Zuschuflelement der arabischen EHI-Kredite

zwischen 40 und 75 % . Dabei betrSgt der durchschnittl. iche Kredit

der einzelnen Entwicklungshil fe-Institutionen zwiscl: en 6 Mill. -

US-$ (OPEC Fund) und 25 Mill. US-? (Saudi Fund) und ist damit

h5her als der durchschnittliche Kredit vergleichbarer nicht-ara-

bischer Institutionen.

DarUber hinaus sind die Kredite der arabischen Entwicklungshil-

fe-Insti :utionen nicht an Lieferungen des Geberlandes gebunden,

was den Spielraum fUr konkurrierende Anbieter aus verschiedenen

LieferlSndern vergroBert und dem EmpfSngerland breiti :re Wahlmog-

lichkeiten bietet. Das bringt dem Kreditnehmer in d( r Regel er-

hebliche Vorteile und Kostensenkungen. In vielen Fcllen werden

lokale Anbieter ( im EmpfSngerland) bei gleicher Qual : .tSt des An-

gebots bevorzugt, selbst wenn ihre Preise bis zu 15 hoher sind

als die ihrer auslSndischen Konkurrenten.

Das alles bedeutet natUrlich nicht, dafl die Entwic' :lungshilfe-

Institutionen gar keine BeschrSnkungen und Auflajen kennen.

Schon die Tatsache, dafi sie nur projektgebundene Hil :e anbieten,

deutet darauf hin, dafi sie an einer strikt zweckm£fii<jen und 5ko-

nomischen Verwendung der Finanzmittel interessiert sind. Dazu

dient eine Reihe von KontrollmaDnahmen, angefangen von den er-

sten -Phasen* "der ^ro^ekiiàèttìi-fizrierurig, Uber Projektvorberei-

tung, Piojektevaluierung / Verhandlungen zum AbschluS eines ent-

sprecher. den Vertrages usw. bis hin zur Beaufsichtigung der Pro-

jektdurchfUhrung und zur planmSfiigen Bindung der Auszahlungen an

die Baustufen des Projekts. Ferner wachen die Entwicklungshilfe-

Institutionen Uber die ordnungsgemSBe RUckzahlung der Kredite.



Wenn ein Kreditnehmer binnen einer bestimmten Frist lie fHlligen

Annuitateli nicht entrichtet, kann die betreffende E itwicklungs-

hilfe-Institution sSratliche fUr ihn laufenden Krec ite sperren
I

und die Finanzierung weiterer Projekte verhindern. ( 3as ist bis-

her in der Praxis nicht vorgekomnien. )

10. Bisherige Leistuftgfen dér Èritwicklungshilfe-Institutionen

une ihre regionale und internationale Rolle

10.1 Umiang der geleisteten Kapitalhilfe

ZunSchst sei darauf hingewiesen, daG bei der statistischen Er-

fassung der geleisteten Kapitalhilfe drei von den el E in Tabelle

aufgefUhrten Entwicklungshilfe-Institutionen ausgeklammert

sind. Es handelt sich urn den Arab Monetary Fund (AMF) ,
die Liby

an Arab Foreign Bank (LAFB) und den Arab Fund for T ;chnical As

sistance (AFTA) . Das hat verschiedene Griinde. Der AM? hat in er-

ster Linie wShrungspolitische Aufgaben und vergibt keine pro-

jektgebundene Kapitalhilfe, sondern nur ZahlungsbiLanzkredite.

Der AFTA leistet nur technische Hilfe. Die LAFB vergibt zwar,

wie alle anderen Entwicklungshilfe-Institutionen, SHI-Kredite,

veroffentlicht aber keine systematischen Information an und Daten

Uber ihre TStigkeit.

Die von den anderen ach-t Entwicklungshilfe-Institutionen bisher
  ..   1       -. . . .

geleist< ; :te Kapitalhilfe ist in Tabelle zusammengefaflt . Sie

zeigt, < aS diese EHI den LSndern der Dritten Welt seit ihrem Be-

stehen his Ende 1983 Kredite in Hòhe von insgesamt 18,5 Mrd. US-?

eingerSumt haben. 96 % dieser Sunune wurden in den neun Jahren

von 197 ! - bis 1983 zugesagt. Mit ihnen werden 1.432 Projekte in

99 LSndern finanziert.



Von der genannten Kreditsumme (18,5 Mrd. US-$ ) entfa]len auf die

vier nationalen Entwicklungshilfe-Institutionen 60 % und auf die

vier multilateralen EHI 40 %. Bei den nationalen E3I sind die

BeitrSge des Kuwait Funds und des Saudi Funds rait je 23 % am

gròBten. Bei den multilateralen Entwicklungshilfe -Ii. stitutionen

steht die Islamic Development Bank mit 16 % an der Spitze, wSh-

rend der Arab Fund und der OPEC Fund mit je 10 % gleich groBe

FinanzierungsbeitrSge leisten .

Unter df r
  Annahme, daS die EHI-Kredite durchschnittlich 20 %

bzw. 30 % der Projektkosten in den arabischen und nicht-arabi-

schen EntwicklungslSndern decken, wurde errechnet, daB die Ge-

samtkosten der finanzierten Projekte rund 56 Mrd. US- $ betragen.

Das bedeutet, daO auch betr&chtliche Finanzierungsmittel zugun-

sten der EntwicklungslSnder aus anderen Quellen mobi! isiert wer-

den konnten.

10.2 Regionale Verteilung der EHI-Kredite

Die regionale Verteilung der EHI-Kredite ist nicht zufSlliger

Natur. Die Entwicklungshilfe-Institutionen beachtei bestimmte

Prinzipien bei der Verteilung ihrer Kredite auf di e einzelnen

EntwicklungslSnder und -regionen. Eine gewisse Prior .tSt genies-

sen die "least developed countries" ,
wobei sich die EHI nicht

ausschlieBlich an Sehe ten' -'Dfefinitionen und Listen der UNO

orientieren, sondern auch und vor allem die Wirtschaftsstruktur

des Nehnerlandes berlicksichtigen. Der OPEC Fund zum Beispiel

orientiert sich bei der Kreditvergabe haupts&chlich an vier Mai3-

stSben : (a) der Hohe des realen Pro-Kopf-Einkommens ; (b) dem

Grad der Verschlechterung des Standes der Devisenreserven und

die von ihm angezeigten Zahlungsbilanzschwierigkeiten ; (c) der

Entwicklung der Einfuhren und der Last des Schulden iienstes und

(d) den Steigerungen der Òlimportkosten. Der Arab J'und (AFESD)



entwirft aufgrund bestimmter Faktoren fUr die jeweiLs bevorete-

hende Periode einen Orientierungsrahraen. Er berUckV. ichtigt bei

der ISndermSBigen Verteilung seiner Kredite vor allem die Ein-

wohnerzahl und das reale Pro-K.opf-Einkommen .

Die regionale Verteilung der Kredite hSngt auch mit der Abgren-

zung der Zielgebiete und Zielgruppen der Entwicklungshilfe-In-

stitutionen zusanutien. Bis 1974 war die TStigkeit der damala be-

stehenden EHI (nSmlich KFAED und ADFAED) auf den arabischen Raum

beschrSnkt. Ab 1974 wurde das Zielgebiet des KFAED auf dia ganze

Dritten Welt ausgedehnt. Ahnliches gilt fUr den AD7AED, dessen

ZustHndigkeitsbereich auf alle EntwicklungslSnder a iBer Latein-

amerika ausgedehnt wurde . FUr SFD, IFED, OFID und liAFB gibt es

von Anfang an keine geographischen BeschrSnkungen. DerogegenUber

sind die Zielgebiete der anderen multilateràlen EntwLcklungshil-

fe-Institutionen eindeutig in ihren GrUndungsvertr* gen festge-

legt : AFESD nur fUr den arabischen Raum, ABEDA nur fUr die

(nicht-arabischen) afrikanischen LSnder sUdlich dei Sahara und

IsDB fUr die Mitgliedstaaten der Islamischen Konfereiz.

Die geographische Verteilung aller bis Ende 1983 ge /Shrten EHI-

Kredite ist in Tabelle dargestellt . Aus ihr geht hervor, dafl

von dem Kreditvolumen (18/5 Mrd. US-$ ) 51 % an 18 arabische LSn

der vergeben wurden ." Es fòlg'én" "23 asiatische LSnder mit einem

Anteil von 27 % . Der afrikanische Kontinent ist mit 39 EmpfSn-

gerlSndern und einem Anteil von fast 20 % vertreten. Sie zeigt

ferner, dafl die KreditgewShrung an Lateinamerika erst 1977 be-

gann und bis Ende 1983 17 LSnder mit einem Kreditvolumen von 348

Mill. US-^ oder 1,9 % urnfaQte. Es wurden dartlber hinaus zwei Kre

dite an Malta und Zypern vergeben.

Die Verteilung der relativen Gewichte der einzelnen Regionen

kann sich natUrlich von Jahr zu Jahr verschieben. io hatte zum

Beispiel der Anteil der (nicht-arabischen) afrikani : chen LSnder



Tabelle : Die fur die afrikanischen Lander kofinanzierten EntwicklungsJcredite in den Jahren von 1975 bis 1983 (in Mill. us-£ )

1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 o 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 T o t a l

"jesamte Projektkosten 913.1oo j32.2oo 854ì55o 4oo. 13o 223. o7o 483.87o, 177.226 1.2oo. 2oo 929.32o 5.513.746

ABEDA

Andere ^rabische EHI

.ve1tbank-Gruppe

ADB-Gruppe

ìluropaische Gemein-

schaft

Westliche Industrie-

lànder

.Regionale Institu-

tionen

,M)-Suborganisationen

Privatsektor und

: iandelsbanken

.' ridere Geldgeber

Lokale (Xielle der

Nehmerlander

Regierungen der

Nehmerlander

"inanzierungs liicke

71.6oo

121,1oo

241.3oo

5o.ooo

1o7.2oo

21.2oo

1.5oo

37. SOO

4. ooo

14o. ooo

61.800

56.95o

55.7oo

5.2oo

53.000

66i24o

151.,11o

1o3i0oo

67900

484700

55.27o

74.59o

45.3oo

24.000

17.1oo

44. o7o

69.2oo

13.000

I0.000

63.95o

8o. 74o

56.3oo

51.5oo

61.o26

17.25o

2o.ooo

12.3oo

90.000

182.69o

151.600

72.900

1o. 9oo 22.000 21.2oo 1oo. 5oo

o.o5o

o. 5oo

6.9oo

2o2.15o

7.000

19.885 2o6.173

o. 9oo

5o. 1oo

6.98o

1.000

94.91o

8.5oo

o. 4oo 1.9oo

1.325

1.25o 2.29o

o. 9oo

28.696

12.357

97.615

83.933

75. o3o

63.4oo

97.900

34.000

147.4oo 64.75o 73^8oo 54.860 3o. 197 64.85o 6.o5o 52.9oo 228 ; 11o

'i .92o

2o5.69o 5.228

51.9oo

38.600 219.31o 72.82o

1o3.59o 286.979

597.889

828.660

749.600

329.8oo

414.600

722.917

26.71o

6.1oo

291. o75

297.898

7o. 8óo

938. oo9

411.426' 
  I l

•Quelle : Arab Bank for Economic Development in Africa (ABEDA) , Annual Report 1983, S. 25.
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wasserversorgung und Modernisierung der Kanalisationssysteme.

Daneben verdea auch Industrie- und Agrarprojekte finanziert

Die sektorale Verteilung der bisher gewShrten EHI-Kreditè ist in

Tabelle dargestellt . Aus ihr geht hervor, dafl 68 % dea Volu-

mens aller bis Ende 1983 gewShrten Kredite £Ur Infrì.strukturbe-

reiche vorgesehen sind. Innerhalb der Infrastruktur f-tand frtlher

der Bereich Transport an erster Stelle. Nun hat dei Energiebe-

reich ( ElektrizitSt, Ol, Gas) mit einem Anteil von 27 % den er

sten Platz eingenommen . An zweiter Stelle komraen Transport und

Verbindungswesen mit rund 25 % . Industrie und Bergfcau sind mit

17 % vertreten, wShrend die restlichen 15 % auf di a Landwirt-

schaft entfallen.

Diese -sektorale Verteilung der Kredite entspricht vngefShr . der

Bedarfsstruktur der Emp£5ngerlSnder. Dabei ist zu beachten, dafl

die Tabelle den wirklichen Anteil der Landwirtschaft an den Ent-

wicklungshilfe-Krediten nicht vollstfindig reflektiert* Denn in

ihr sind zwei wichtige Institutionen nicht enthalten, die aus~

schlieBl .eh fUr die Landwirtschaft zustHndig sind. Es handelt

 sich erstens um den International Fund for Agricultural Develop

ment (IF \D) in Rom, an dessen Kapital der OPEC Fund mit 456

Mill. US-? (oder rund 40 %) beteiligt ist. Der IFAD hatte allein

in den vier Jahren von 1978 bis 1981 Kredite ira Gesamtwert von

1,22 Mrd. US-? fUr 90 Agrarprojekte gew5hrt. Von dieson Projekten

befinden sich 36 in Afrika, 34 in Asien und 20 in Lateinameri-

*) Die zweite Institution ist die Authority for Agriculka.

tural Investment and Development in Khartoum, die 19V7 mit einem

Anfangskapital von 517 Mill. US-? von zwSlf arabiscnen Staaten

gegrUndet wurde und einen groBen Beitrag zur Sicherung der Nah-

1) Zur Entwicklung des IFAD und seiner Leistungen siehe Ro

berto Maurizio, IFAD, a New Tool for Agriculture, in : politi
ca internazionale, (English Edition), Rom, Vol. Ill, No. 1,

Spring 1983, S. 105-115.



rungsmittelversorgung des arabischen Raumes leisten soli. Gene-

rell werden die Entwicklungshilfe-Institutionen in d m kommenden

Jahren wahrscheinlich dar Landwirtschaft viel mehr Aufmerksam-

keit widmen angesichts der aktuellen und sich ve -sch&rfenden
N.

Probleme der Nahrungsmittelsicherheit, der Befri ìdigung der

GrundbedUrfnisse in den EntwicklungslSndern und dei Notwendig-

keit der integrierten lSndlichen Entwicklung.

10.4 Kofinanzierung und trilaterale Kooperation

Bei ihrer Kreditvergabe haben die arabischen Entwicklungshilfe-

Institutionen in vielen FSllen die Funktion eines Katalysators

fUr die Mobilisierung zus&tzlicher Finanzierungsmittel aus

nicht-arabischen Quellen ausgeUbt. Das gilt besonders fUr kapi-

talintensive GroQprojekte, die hohe DevisenbetrSge und den Ein-

satz komolizierter moderner Technologie erfordern. Die Beispiele

fUr solche Projekte sind zahlreich. Dazu gehGren die ErschlieG-

sung der Eisenerzvorkonunen von al-Qalb in Mauretanien und die

Errichtung des Bardere-Staudamraes in Somalia, wo di<! arabischen

Entwicklungshilfe-Institutionen nicht nur betrSchtliche Fremdfi-

nanzierungsmittel mobilisieren, sondern auch neue Kethoden zur

Erleichterung der Kofinanzierung entwickeln konnten. Ein weite-

res Beispiel ist die Rolle des Arab Fund (AFED) bei der Finan-

zierung der Talkha-DUngemittelwerke in Agypten und ces Baus des

algerischen Hafens Arzew. FUr das erste Projekt mobilisierte der

AFESD (neben seinem eigenen Finanzierungsbeitrag vor 22/4 Mill.

US-$ ) 24,1 Mill. US $ vom KFAED, 10,35 Mill. US-? vom ÌJ5FAED, 3,45

Mill. US-$ von der Katar-Regierung und 10 Mill. US-$ vt n der liby-

schen Regierung. FUr das zweite Projekt gab der AFESD selbst

20,7 Mill. US-$ und mobilisierte dreimal soviel von kuwaitischen

Investmentgesellscha"£tèn.



Aufyrund ihrer guteri Kapitalausstattung und der K^ordination

ihrer AktivitSten sind die arabischen Entwicklungshilfe-Inatitu-
tionen zu einer international beachteten Gebergruppe aufgeatie-

gen. Sie begannen eine Mittlerrolle zwischen den Entwicklunga-

llindern und den Entwicklungshilfe-Inatitutionen der westlichen

Industriestaaten zu spielen. So entwickelte sich eine gute drei-

seitige Zuaammenarbeit mit solchen Organisationen wiu OECD, Eu-

ropSische Gemeinschaft und Weltbankgruppe. In den ltttzten drei

Jahren haben sich die Kontakte intensiviert, und zwar sowohl in

Bereichen der Projektplanung und Finanzierungapolitik ala auch

in Bereichen der ProjektdurchfUhrung und Kreditabwicklung. ,

Die drei- oder mehrseitige Zueammenarbeit erfolgt hauptaSchlich

in der Form der Kofinanzierung, wobei zwischen "Joint financing"
und ."Para

. lei financing" zu unteracheiden ist. Bei ersterem wird

eine gemeinsame Liste fUr die Beschaffung der fllr daa Projekt

benOtigten Waren und Dienstleistungen finanziert, wchrend beira

letzteren jeder "co-lender" seine getrennte Teilliìte finan

ziert. Die arabi3chen Entwicklungshilfe-lnstitutioner. wenden in

der Regel das Verfahren dea "Joint financing" in ihr^r Koopera-

tion miteinander an und bevorzugen bei der Zusammenarbeit mit

nicht-arabischen GeberlSndern daa "parallel financing" . "Joint

financing" iat eher geeignet, Doppelarbeit zu vermeiden und da-

mit Koaten und Zeit zu aparen. Die beteiligten Entwi< klungshil-
fe-Institutionen beauftragen eine Institution unter ihnen mit

der Abwicklung der Kredite. DaB aetzt gemeinsame Zi^laetzungen
und GeachSftapolitik voraus. Bei unterschiedlicher Intereaaenla-

ge ermGglicht das "Parallel financing" der einzelne.i Entwick-

lungahilfe-Institutionen, ihren Spielraum beizubehalten und die-

jenigen -Gesetze uhd^; Be^Vimmùhgeii. ~.èinzuhalten, an die aie gebun-

den ist.

Kofinanzierung ist ein relativ neues PhSnomen. Sie bedeutet ei-

nen Fortschritt in den angewandten Formen und Techniken der Ent-



wicklungsfinanzierung, denn sie bringt alien Beteiligten auf

Nehmer- und Geberseite Vorteile in Form von Zeit- u. id Kostener-

sparnis, Risikoverminderung, Austausch von Informati^nen und Er-

fahrungen, Mobilisierung zusStzlicher Mittel usw. Sie hat an

praktischer Bedeutung soweit gewonnen, dafì die foeltbank be-

schlossen hat, einen neuen Posten "VizeprSsident fUr Kofinanzie-

rung" zu schaffen.

Allerdings beschrSnkte sich die Kofinanzierung bisher auf die

Zusammenarbeit zwiachen offentlichen Entwicklungshilfe-Institu-

tionen. Erst in jUngster Zeit verstSrken sich die Bestrebungpn,

auch Handelsbanken und andere private Finanzlerungsquellen ein-

zubezieh inf Die Einbeziehung der Handelsbanken kann sich unter

bestimmten Bedingungen ale ntitzlich fUr die Dritte Welt erwei-

sen. , A1.1 gemein kann sie das Management der Projektr verbessern

und in Zeiten knapper Offentlicher Gelder wich :ige LUcken

schlieGen. Sie kann die EntwicklungslSnder stSrker als bisher

motivieren, gute "bankable projects" auszuarbeiten und ihre Vor-

aussetzungen flir einen Zugang zu den KapitalmSrkter zu verbes-

sern. Die Handelsbanken konnten bei ihren Verhandlur gen mit den

Entwicklungshilfe-Institutionen und den Kreditnehnern einige

KonzeBsionen und damit die kommerziellen Kreditkonc itionen fUr

EntwicklungslSnder ertrSglich machen. Wenn es genUgend produkti-

ve Projekte gibt und eine fachmSnnische Investition der Kredit-

mittel in solchen Projekten sichergestellt ist, ki5nnten Entwick-

lungshilfe-lnstitutionen und Handelsbanken eine internationale

BrUcke zwischen Uberschufl- und DefizitlSndern bilden, die alien

drei Sei ten' ntltzt ;
.

: v
.. ;

NatUrlicI darf die Einbeziehung der Handelsbanken von den Geber-

lHndern aicht als Deckmantel fUr die Reduzierung ihrer Entwick-

lungshilfeleistungen benutzt werden. Die Entwicklungshilfe-In-

stitutioi en kSnnten mindestens in sieben Bereichen die Rolle

eines Katalysators spielen :
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finanzielle Vermittlung ;

Kofinanzierung mit Handelsbanken und Investment'jesellschaf -

ten ;

Fòrderung ausl&ndischer Investitionen in EntwicklungslMndern,

Finanzierung der technischen Hilfe und der Beratungsdienst-

leistungen ;

- UnterstUtzung des Aufbaus von Kapitalm&rkten in Entwicklungs -

lSnde : n ;

- UnterstUtzung derjenigen Organisationen und Stellen, die im

staat \ichen Auftrag die InvestitionstStigkeit in Entwick-

lungs. Sndern fordern ;

- Ubernahme von BUrgschaften fUr kommerzielle Kredite.

Das Volumen der bisherigen Kofinanzierungen mit EHI -Beteiligung

ist- durchaus betrSchtlich. Jede nationale und multiliterale Ent-

wicklungshilfe-Institution gibt in ihren Jahresber.\chten einen

Uberblick liber die von ihr und anderen Institutioi :en kofinan-

zierten Projekte. Bei der Betrachtung der Situation in Afrika

kann folgendes festgestellt werden : Im neunjShrigen Seitrauia von

1975 bis 19B3 wurde eine grofle Anzahl von Entvickluìgsprojekten

in Afrika kofinanziert, deren Gesamtkosten rund 55.14 Mrd. US-?

betragen. Zur Deckung dieser Projektkosten haben di ? arabischen

Entwicklungshilfe-Institutionen 1,43 Mrd. US-$ oder 26 % beige-

tragen, verglichen mit einem Beitrag der Weltbankgruppe in HQhe

von 750 Mill. US-$ oder 14 % . Die BeitrSge der anderen Gebergrup-

pen waren (in %) ; Westiiche Industriestaaten 13, EuropSische Ge-

meinschaft 8, African Development Bank 6, privater Sektor und

Handelsbanken 5 (vgl. dazu Tabelle ) .

Im arabi schen Raum wurde in den Jahren von 1974 bis 1983 eben-

falls eine groBe Anzahl von Entwicklungsprojekten kofinanziert.

Ihre Gesamtkosten betrugen 1,3 Mrd. KuwaitiDinar, was 4,52 Mrd.

US-? entsprach. Zur Deckung dieser Projektkosten haben die ara-

bischen Entwicklungshilfe-Institutionen 2,72 Mrd. US- $ oder 60 %
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beigetragen. Die BeitrSge der anderen Gebergruppen weren (in %) :

AuslSndische Regierungen und ihre Institutionen 24, Veltbank 16,

African Development Bank 1 (vgl. dazu Tabelle ) .

10.5 Management der staatlichen Schenkungen und Kredite fUr aua-

lSndische Entwicklungsprojekte

Neben ih ;en eigenen Programmen haben einige arabische Entwick -

lungshilfe-Institutionen auch das Management derjenigen Schen

kungen und Kredite libernommen, die bestimmte Miniaterien direkt

der Regierung dea EmpfSngerlandes zusagen. Es handelt sich hier

hauptsHchlich um den Saudi Fund (SFD) ,
den Kuwait Eund (KFAED)

und den Abu Dhabi Fund (ADFAED) . Der SFD hat in den vier Jahren

von 1980 bis 1983 Kredite und Schenkungen im Gesair tumfang von

rund 600 Mill. US-$ im Auftrag des Ministerium3 fllr Wirtschaft

und Finanzen verwaltet. Diese Aufgabe wird in den korunenden Jah

ren aber langsam entfalien, weil das Ministerium danit begonnen

hat, seine Projekthilfe selbst zu verwalten. FUr der ADFAED hat

diese Aufgabe eine sinkende Tendenz. Die jShrlichen IietrSge gin-

gen von 54 Mill. US-? im Jahre 1980 auf 10 Mill. US -$ im Jahre

1983 zurUck. FUr den KFAED ist diese Art von Aufgcben relativ

neu. Sie begann damit erst 1981 und leistete in den beiden dar-

auffolgenden Jahren' Aiiszahlungen ini Gesamtwert von 23 Mill. US- $

(vgl. da : :u Tabelle ) .



Tabelle ^ Die von den arabischen Entwicklungshilfe-Institu-
tionen im Auftrag bestimrater Ministerien geleistete
Nettohilfe (in Mill. US-$ )

1980 1981 1982 1983 Zusammen

Saudi Fund 175 257 129 40 601

Abu Dhabi Fund 54 28 17 lo 109

Kuwait Fund - 1 14 9 24

Insgesarat 229 286 160 59 734

Quelle : OECD, Development Co-operation, 1984 Revièw, Paris,
S. 115.

10.6 Umfang der geleisteten technischen Hilfe

Die arabischen Entwicklungshilfe-Institutionen finanzieren in

wachsendem Umfang technische Hilfe fUr die EntwicklungslSnderf

Mit dieeer Hilfe, die in der Regel in Form von Schenkungen ge-

wHhrt wird, werden (fUr die zu finanzierenden Projekte) "pre-in

vestment studies", technisch-wirtschaftliche Studien, Ausbildung

der ben3-igten Fach- und FUhrungskrSfte und der Einsatz von be-

ratenden Ingenieuren bezahlt. Die technische Hilfe ist also in

der Regel ein Bestandteil der Projekthilfe. Allerdinjs wird seit

einigen Jahren auch selbstSndige technische Hilfe fUr den Bau

und die Einrichtung von beruflichen Ausbildungszentren, Ausbil

dung der Ausbilder, Stipendien usw. vergeben. Die biiher von den

arabischen Entwicklungshilfe-Inetitutionen geleisteta technische

Hilfe belSuft sich auf schStzungsweiBe 500 Mill. US-$



Art und Umfang der von den einzelnen Entwicklungshilfe-Institu-

tionen geleisteten technischen Hilfe kònnen dem zu diesem Kapi-

tel gehCrigen Anhang entnommen werden. Hier sei nur auf zwei

Punkte hingewiesen : Die Arab Bank for Economie Development in

Africa, die in der Vergangenheit zu bescheiden im Bereich der

technischen Hilfe aufgetreten war, will diesen Zust and radikal

Sndern. Sie hat fUr den Zeitraum von 1983 bis l'.>87 ein an-

spruchsvolles selbstSndiges Programm flir technische ililfe aufge-

stellt und fUr dieses Programm 22,5 Mill. US-$ ber* iitgestellt.

Damit soli den afrikanischen Staaten bei der Identifxzierùng und

Absorption neuer Entwicklungsprojekte geholfen werden.

\

Der zweite Punkt bezieht sich auf die Leistungen d< s Arab Fund

for Technical Assistance for the African and Arab States, der

seine TStigkeit 1976 begann. Sein genehmigtes Kapita. . betrSgt 86

Mill. US-$ , davon 55 Mill. US-? eingezahlt. Dieser Fords, der von

der Liga der Arabischen Staaten verwaltet wird, hat im Zeitraum

von 1976 bis 1983 technische Hilfe im Gesamtwert von rund 35

Mill. US-S an neun arabische und 32 afrikanische EntwicklungslSn-

der vergeben. Damit wurden unter anderem die Kosten fUr 1.895

Lehrer, :.06 Arzte, 285 Experten und Ingenieure, 28 UniversitSts-

professoren, 107 Stipendien und 313 AusbildungeplStze ge-

deckt.^ Diese Art technische Hilfe ist also auf eine Verbes-

serung des "human capital" gerichtet.

1) Siehe dazu Abd al-Hassan Zalzala, Daur al-Jami'a al-'Ara-

biya fil-Ta'awun al~Fanni, (Rolle der Arabischen Liga in der

technischen Hilfe), in : al-Mustaqbal al-'Arabi, Beirut, Jg. 7,
Nr. 69, November 1984, S. 4-31.
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10.7 Beit rag der Entwicklungshilfe-Institutionen zur Entwicklung

der arabischen Region und der Ubrigen Dritten Weit

Der MaBstab, an dem die Entwicklungshilfeleistungen irgendeines

Geberlandes oder einer LSndergruppe zu messeri sind, ist die Fra-

ge, inwieweit dein EmpfSngerland ermòglicht wurde, die in einem

bestinunten Zeitraum bestehenden LUcken an Finanz- uni Realkapi-

tal zu verringern und ein vertretbares Ausmafl an einem sich

selbst tragenden Wachstum zu verwirklichen. Eine sol ;he Analyse

fllr alle 100 EmpfSngerlHnder der EHI-Leistungen wlirde den Rahmen

dieses Kapitels sprengen. Daher wird hier versucht, dLe zur Dis-

kussion stehenden ZusammenhHnge am Beispiel der arabischen Emji-

fiingerlSnder zu erlHutern.

Zun5chst sei auf das enorm gewachsene Gewicht der gesamten Kapi-

talhilfe der olexportierenden Sxaaten an die 16 kapitalarmen
1^

hingewiesen. Diese Hilfe hat im Jahrzehntarabischen LSnder

von 1970 bis 1980 rund 60 % der gesamten auslSndischen Kapital-

hilfe aus.gemacht. Damit wurden die westlichen GeberlSnder weit-

gehend entlastet, obwohl die arabischen Staaten immer wieder be-

tonen, dcfi ihre Hilfe kein Ersatz fUr die Hilfe der Xndustrie-

staaten, sondern nur eine zusStzliche Quelle sein solite. Die

genannten 16 EmpfSngerlSnder hatten im Rahmen ihrer nationalen

EntwicklungsplSne in den Jahren von 1970 bis 1980 lietrHge von

umgerechnet 137 Mill. l)S-$ investiert. Davon wurden achStzungs-

weise 55 Mrd. US-$ oder 40 % durch lokale Mittel aufgebracht. Der

Devisenbedarf betrugt also 82 Mrd. US-$ . Dieser De /isenbedarf

wurde zu 30 % durch arabische Entwicklungshilfe gedeckt.
^ ^

1) Es handelt sich um Agypten, Algerien, Bahrain, Nord- und

SUdjemen, Dschibuti, Jordanien, Libanon, Marokkc ,
Maureta-

nien, Oman, Somalia, Sudan, Syrien und Tunesien.

2) Vgl. dazu al-Taqrir al-Iqtisadi al-'Arabi al-Muwahhad 1983

(Der Einheitliche Arabische Wirtschaftsbericht 19tì3, in ara-

bisch) , herausgegeben vom Generalsekretariat der Arabischen

Liga, AMF, AFESD und OAPEC, Dubai /VAE, S. 126.

'jortierent i2ii



Die anderen 70 % wurden durch ExporterlSse der betre^fenden LSn-

der und durch auslSndische Kredite und Entwicklungsh . lfe gedeckt.

Was den Beitrag der Entwicklungshilfe-Institutionen betrifft, so

haben sie den genannten 16 LSndern bis Ende 1980 Kredite zu Vor-

zugsbedingungen im Gesamtbetrag von 8,5 Mrd. US-$ cewShrt. Das

entsprach rund 10 % des gesamten Devisenbedarfs d er Investi-

tionsplSne «

Nun ist das Volumen der EHI-Kredite in den darauf fol.genden Jah-

ren weiter gewachsen. Ende 1983 erreichte es 10,1 Mrd. US-$ .

Unter der Annahme, dafl diese Kredite durchschnittlieh 30 % der

Projektkosten decken, kann man feststellen, daB mie Hilfe dpr

Entwicklungshilfe-Institutionen Entwicklungsprojekte im arabi-

schen Raum durchgéftthrt wufrderi, deren Gesamtkosten rund 33,6

Mrd. US-$ betragen.

Das war die relative Bedeutung der FinanzierungsbeitrHge der

Entwicklungshilfe-Institutionen, d.h. der finanzielle Aspekt.

Viel wicatiger. ist die Frage : Was wurde mit diesen Géldern kon-

kret gemacht? Zur Beantwortung dieser Frage mUBte man die durch-

gefUhrten Projekte und ihre gesellschaftlichen und wi rtschaftli-

chen Auswirkungen untersuchen. Im Transportsektor wurden moderne

asphaltierte StraGen mit einer GesamtlSnge von rund < .000 km ge-

baut. Das Eisenbahnnetz im Sudan, Agypten, Marokko, "i'unesien und

Jordanien wurde weiterentwickelt und kapazitStsmSfiic erweitert.

Eine Anzahl bestehender HSfen und FlughSfen wurde autgebaut, und

es kamen neue hinzu.

Die meisten Entwicklungshilfe-Institutionen beteiligten sich

ferner an den Projekten zur Vertiefung und Erweiterur.g der Suez-

Kanals, um ihn fUr Supertanker und GroGschiffe passit rbar zu ma-

chen. Im Bereich des Verbindungswesens wurden die arabischen

Lender durch moderne Telekommunikationssysteme miteinander und

mit der Ubrigen Welt verbunden. Es wurden mehrere Bodenstationen
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fUr Nachrichtensatelliten errichtet und ein arabiscfcer Nachrich-

tensatellit (ARABSAT) gestartet. Fiir die Stromversocgung wurden

mehrere ElektrizitStswerke (meist in den Srmaren LSndern) ge-

baut, deren KapazitSt 1.700 MW oder 30 % der gesamten in diesem

Zeitraum installierten Kapazit&t betrSgt. Im Agrarbereich wurden

StaudSmme, Bewèisserungssys teme, LanderschlieBungsprojekte, Bau-

ern8iediungen usw. im Sudan, in Nord- und SUdjemen, in Marokko,

Mauretanien und Somalia gebaut. Im Industriebereich wurden unter

anderem Zuckerfabriken mit einer ProduktionskapazitSt von 600

Jahrestonnen und Zementfabriken mit einer GesamtkapazitHt von

3.000 Jahrestonnen errichtet. Auch in den Bereichen der Trink-

wasserversorgung, offentliche Gesundheit, Bildung und Ausbildung

wurden r Utzliche Projekte durchgefUhrt.

Auf Shnliche Weise konnten die BeitrSge und Projekte der Ent-

wickluncshilfe-Institutionen in den nicht-arabischen Entwick-

lungslSndern dargestellt werden.

Das alles darf aber nicht dartiber hinwegtSuschen, daB der Bedarf

der Dritten Welt imraens groB ist und daB die EHI-Leistungen die

Probieme der- Dritten Welt nicht losen kOnnen. Die ISsung dieser

Probleme erfordert Strukturreformen in fast alien Eereichen und

systematische weltweite Aktionen, an denen die Industriestaaten,

die arabischen GeberlSnder und die EntwicklungslSndsr beteiligt

sind.

11. Zukunftsperspekti ven der arabischen Entwicklu. :igshilfe und

ihrer Institutionen

Die Frage nach der Zukunf ti der arabischen Entwicklungshilfe ist

in vielfacher Hinsicht wichtig. Sie interessiert alle mit der

Entwicklungspolitik befaBten Kreise auf nationaler, regionaler

und internationaler Ebene. Sie interessiert nicht nur Wirt-
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schaftspolitiker, sondern auch Gesch&ftsbanken, Investmentge-

sellschaften und andere Institutionen und Organisationen.

Die arabische Entwicklungshilfe (EH) basiert auf den Zahlungsbi-

lanzUberschUssen der OlexportlSnder . Es besteht eine enge Korre-

lation zwischen den Oleinnahmen und dem Volumen de r gewShrten

Entwicklungshilfe. Nun sind diese Oleinnahmen in 3en letzten

Jahren erheblich zurlickgegangen. So sanken die Einnahmen der

OPEC-Staaten. von 275 Mr<3.-ÙS-$ itn Jahrè 1980 uni 44 % auf 154 Mrd.

US-$ im Jahre 1983. Dabei sind die Einnahmen der arabischen

OPEC-Mi t -jlieder Uberproportional ( um mehr als 50 %) zurUckgefal-

len, weil sie die Hauptlast der von der OPEC beschlossenen An-

passungsnaflnahmen Ubernehmen muDten. Angesichts dea Rtlckgangs

der Òlpr ^ise an den WeltmSrkten und des mengenmSBigen Òlexports

muOten diese LSnder ihre eigenen Investitionsprogramme kUrzen

und ihre Volkswirtschaften an die neue Haushaltssitui.tion anpas-

sen. Das hat unter anderem zu eineni RUckgang ihrer Nachfrage

nach auslSndischen ArbeitskrSften und folglich zu einer erhebli-

chen Reduzierung des Zufluases von GastarbeiterUberveisungen in

einer Reihe von Nachbarl&ndern und in einigen LSnderr. Asiens ge-

fUhrt. Die BeschHftigung von Gastarbeitern batte in den vergan-

genen Jahren die EntsendelHnder sowohl hinsichtlich de3 Abbaus

der Arbeitslosigkeit als auch hinsichtlich der Verbtsserung ih

rer schwierigen Zahlungsbilanzlage entlastet. (Das Volumen der

gesamten GastarbeiterllberweiBungen betrug durchsch.iittlich 10

Mrd. US-$ pro Jahr. ) Nun Bind die OlexportlSnder (Saudi-Arabien,

Golfstaaten und Libyen) ,
die frUher durch KapitalUberschtlsse ge-

kennzeichnet waren, mit Defiziten und komplizierten Anpassungs-
^ J i-ii.
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prozessen konfrontiert. Dei: Irak, der zu dieser Gruppe gehOrte

und betrSchtliche EH-Leistungen erbringen konnte, ist, infolge

des seit mehr als vier Jahren andauernden Krieges mit Iran,

selbst Uberschuldet. Er wird nach Beendigung des Krieges erheb-

liche Sunmen fUr den Wiederaufbau der zerst5rten Gebiete und zur

Deckung des Nachholbedarfs ben3tigen. Der Iraqi Fund for Extern-
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al Development ( IFED) hat in den letzten drei Jahren keine neuen

Entwicklungskredi te an die Dritte Welt vergeben. i-lgerien war

von Anbeginn kein KapitalUberschuGland und konnte nur einen be-

scheidenen Beitrag zur arabischen Hilfe an Afrika lelsten. Ange-

sichts der exogenen StSrfaktoren muflte Algerian ur. ter anderem

seine Einfuhren und das Wachstum des ttffentlichen Haushalts be-

grenzen und eine-wachseridè- (2ibeir vorsichtige) Auslandsverschul-

dung hinnehmen.

Auf der anderen Seite hat sich in den letzten Jahren die aufien-

wirtschaftliche Situation der arabischen Nicht-OlexportlSnder

weiter \ erschlechtert. Faktoren wie Auswirkungen der Recession

in den Industriel&ndern, das zu hohe Zinsniveau, die Verschlech-
i.

terung der "Terras of Trade", die zunehmende Auslandsverschuldung

und Last des Schuldendienstes haben ihre Spuren h Interlassen.

Sie werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich w^iterwirken.

Angesichts der unterentwickelten inlSndischen Produk :ionskapazi-

tSten werden ihre Einfuhren von Investitions~ und tonsumgtltern

in Zukunft weiter steigen. Die damit verbundenen Zah.Lungsbilanz-

defizite bedeuten einen zunehmenden Bedarf an auslS idischen Fi-

nanzierungsmitteln.

Die binnenwirtschaftliche FinanzierungslUcke der Krndit nehraen-

den arabischen LSnder wird sich in den kommenden Cahren wahr

scheinlich weiter vergrOGern. Wenn diese LSnder ihre reale Kapi-

talbildung wenigstens auf dem Niveau von 1982 aufrechterhalten

.. «ì-.-waen s \£ùfiì 1 r-*

wollen, mlleten sie alien 1985 rund 50 Mrd. US-$ investieren und

damit il" r kombiniertes Bruttoinlandsprodukt (BIP) real um 6 %

erhòhen. Selbst wenn es ihnen gelingen wUrde, die volkswirt-

schaftliche Ersparnis auf 18 % des BIP zu steigern, bleibt eine

Finanzie "ungslUcke von 10 %. Auch die LUcke in den erforderli-

chen auslSndischen Finanzmitteln wird weiter steigen. Hier sei

nur auf das Nahrungsmitteldefizit hingewiesen, das sich von 8

Mrd. US-$ im Jahre 1979 auf 19 Mrd. US-$ im Jahre 1982 vergroSert

hatte.
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DarUber hinaus muG berUcksichtigt werden, dafl die offentliche

Entwicklungshilfe der westlichen IndustrielSnder DAC-LSnder)

eine sinkende Tendenz fUr die kominenden Jahre zeig -

. Auch die

Aufnahme von Anleihen auf den internationalen KapitalmSrkten

wird 6chwieriger werden, und zwar deshalb, weil erstens der be-

reits heute mit 44 % sehr hohe Anteil der privaten konunerziellen

Kredite an den arabischen Schulden die Aufnahmef&higkeit fllr

weitere konunerzielle Kredite begrenzt und zweitens, weil der

RUckgang der gehandelten Petrodollar-UberschUsse die LiquiditHt

an den il ternationalen KapitalmSrkten beeintrSchtigt.

Angesichts ali dieser Entwicklungen und Faktoren stelen die ara

bischen Defizitl&nder vor sehr schwierigen Herausforcerungen und

Alternativen. Die Srraeren LHnder wie der Sudan, Jemen, Maureta-

nien usw. haben einen begrenzten Anpassungsspielraum. Sie mtlssen

ihre volkswirtschaftlichen Investitionen sowie ihr >n privaten

und staatlichen Konsum erheblich senken. Das wird kaum m5glich

sein, da die reale Investition und Kapitalbildung sovie der Pro-

Kopf-Verbrauch ohnehin sehr niedrig sind. Solite ìs trotzdem

versucht werden, kann dieser Versuch zu sozialen und politischen

Unruhen fUhren.

Auch die AnpassungsmSglichkeiten der arabischen LSndtr mit mitt-

lerem Einkommen werden begrenzt sein angesichts der weltwirt-

schaftlichen Rezessiori und des' "damit verbundenen zunehmenden
, . . / » t* >• n /  •• «-* *•/£» X CkO Ti . U1 C
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Protektionismus der entwickelten LHnder sowie der ungtlnstigen

Aussicht< n fUr alle Arten der KapitalzuflUsse.

Angesichts dieser Situation und dieser Aussichten wird sich der

politische Druck der arabischen Kredit nehmenden Staacen auf die

ÒlexportlSnder weiter erhohen. Beide LSndergruppen sind sicher-

heitspolitisch wie innenpolitisch miteinander verflochten, d. h.
,

Unruhen und VerSnderungen in einem Land wirken sich unmittelbar

auf die benachbarten LSnder aus. MaOgebliche politische Parteien



und Bewegungen erkennen die "von den KolonialmMchtcn kUnstlich

geschaffenen" Grenzen zwischen den arabischen LSndern nicht an.

FUr die ÒlexportlSnder ist die • sicherheitspolitische RUckendek-

kung der arabischen Bruderstaaten lebenswichtig.

Unter Zugrundelegung der beschriebenen Entwicklungen, Tendenzen

und Bestimmungsfaktoren kann man von folgenden Zukunftsperspek-

tiven fUr die arabische Entwicklungshilfe und die TStigkeit

ihrer Institutionen ausgehen ;

- Die arabische Entwicklungshilfe wird in der Zukunft weiter

geleistet, nicht zuletzt, weil die mit ihr verbui.denen poli-

tischen, sicherheits- und wirtschaftspolitischen Interessen

der GeberlSnder weiter verfestigt haben.

- Das Volumen der arabischen Entwicklungshilfe wird absolut wie

relativ (als Prozentsatz des Bruttosozialprodukts ) zurUckge-

hen. Diese Tendenz ist bereits ab 1982 sichtbar gnworden.

Die GeberlSnder werden den wachsenden Finanzbedar : . der arabi

schen DefizitlSnder stSrker als bisher berUcksichl igen.

- Die Verwendung der Kapitalhilfe wird weiter rationalisiert

werden raUssea^ ^tliì<èbeè&fcdé£ § fyV&Qr r6ie auf die Mobilisierung

der eigenen Kr&fte der EmpfSngerlSnder gerichtet sein. Allge-

meine zweckungebundene Schenkungen und Kredite werden zugun-

sten der projektgebundenen Hilfe zurtickgehen. Es werden raehr

Studien finanziert werden, die die Analyse der sozialen und

wirtschaftlichen Situation in den NehmerlSndern sowie die

EngpSsse und die MSglichkeiten ihrer Beseitigung zum Gegen-

stand haben. Das bedeutet also einen hoheren Stellenwert der

technischen Hilfe.

- Die arabischen Entwicklunghilfe-Institutionen werden nicht

etwa allmShlich aufgelost werden, sonder eher kcnsolidiert.

Sie sind Ausdruck der Institutionalisierung der Entwicklungs-



hilfe, die dauerhafte Interessen politischer, wirtschaftli-

cher und sozialer Art reflektiert. Sie haben eine relativ

breite Kapitalbasis, die sich durch RUckzahlung der gewShrten

Kredice erneuern und sie von den Schwankungen der Òleinnahmen

mehr oder weniger unabhSngig machen k<5nnte. Allerdings bietet

das tisherige Volumen der RUckzahlungen (wegen der langen

Laufzeit der Kredite) noch keine tiberzeugende Alternative.

Auch daa genehmigte Kapital in H5he von 28 Mrd. tS-$ ist nur

zu 53 % eingezahlt. Die Einzahlung der restlichen 13 Mrd. US-$

konnte die finanzielle Situation der Entwicklungsl ilfe-Insti-

tutionen und ihren KreditgewHhrungsspielraum < ntscheidend

verbessern. Aber das ist angesichts der schwierig» n Situation

der GeberlSnder nicht ohne weiteres mòglich. Die Entwick-

lungshilfe-Institutionen konnten irti Bedarfsfal.
'

e (theore-

tisch) auf den nationalen und internationalen Ka] >italmSrkten

Fremdfinanzierungsmittel bis zum doppelten Betra3 ihres ge~

nehmigten Kapitals aufnehmen. Ein solcher Kurs wl rde die Fi-

nanzbasis der Entwicklungshilfe-Institutionen strukturell

verSndern und Konsequenzen fUr ihre Kreditpolitik haben.

Daa Grundprobìem £Ur LEntìwiakiurufshilf e-Institutionen und Ent-

wicklungslSnder wird nicht so sehr die VerfUgbarkeit von Ka

pital sein, sondern in erster Linie die verSnderten Kredit-

kondi-cionen. In Zukunft werden die groBztlgigen Vorzugsbedin-

gunger wahrscheinlich geSndert werden. Insbesondere werden

die Gasamtlaufzeit und die Zahl der tilgungafreien Jahre

wahrscheinlich reduziert werden. Die ZinssStze kOnnten neu

gestaltet und nach der wirtschaftlichen Situation und Zah-

lungsfHhigkeit der EmpfSngerlSnder gestaffelt werden. Diese

Restrukturierung wird leider in einer Zeit erfolgen mllssen,

in der die Verschuldung der EntwicklungslSnder steigt und

sich ihre externen Ungleichgewichte verschSrfen.
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Regional Institutions : State Withering or Consolidation-

the Case of the Regional Funds

Here : basic conception and disposition

To which extent will the Arabs succeed in promoting the capital

flow from rich into poor countries of the region and in creating

for that a durable institutional framework? What has been achieved

so far in this field? Will the activity of the régional financial

institutions be conducive to creating a growing pan-arab economic

sector with supra-national authoritative bodies or will it consolidate

the existing states and systems and deepen the present cleavage of

the region in 21 states? These questions are among the most important

issues to be discussed in the research project
" Nation, State, Integration

in the Arab World" and here the Arab Aid Agencies (AAA) make up the

focal point.

The magnitude of the Offical Development Assistance (ODA) from the Arab

oil exporting countries is quite impressive. In the 9 years from

1973 to 1981 total Arab ODA amounted^ 66.2 billion (commitments).
From this amount about 55 billion or 83 % were really disbursed (net

disbursements) . Many of the concessional flows took the form of outright

grants. Of the % 55 billion mentioned 69 % were grants and only 31 %

concessional credits. However, it is true that Arab ODA since 1982 is

showing a declining tendency as a result of the decrease in oil revenues

and of the economic recession.

Arab ODA is granted through different channel s : 1. direct connections

between the governments of the donor and recipient countries, 2. inter

national institutions like the IMF, World Bank, IDA, UNDP, IFAD, UNICEF,

WFP ect.
,

3. national Arab Aid Agencies (AAA) like the Kuwait Fund,

Abu Dhabi Fund, Saudi Fund, Iraqi Fund and the Libyan Arab Foreign Bank,

4. multilateral AAA like the Arab Fund for Economic and Social Development,

Arab Bank for Economic Development in Afrika, Arab Fund for Technical
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Assistance and Arab Monetary Fund, 5. international aid agencies and

funds in whose capital and management the Arabs have a determining

sharejike the Islamic Development Bank and the OPEC Fund for Inter

national Development.

The contribution will deal mainly with the national, multilateral

and international institutions mentioned in (3), (4) and (5). Here,

their Management, their internal and external financing, the range

of their functions, their intruments and areas of target, their credit

policy and conditions as well as their performance and disbursements

will be explored and elaborated. Furthermore, two. important topics

will be added to this : 1. the contribution of the AAA to the development

of national and regional capital markets, 2. the cooperation between

the AAA and the coordination of their activities. In the section about

cooperation the co-financing of development projects and the exchange

of informations and experiences will be to the fore, whereas in regard

of coordination mainly the activities of the Coordination Secretariat

of the AAA and the results of the periodical sessions will be examined.

Altogether, in this part of the study the regional role of the AAA

in identifying. and financing of development projects and in the

upbuilding of the pan-arab economic sector will be investigated and

illustrated. Beyond that, the future perpectives of the AAA will be

dealt with, specially the question of the effects of the decline of

the oil revenues and of the transformation of the balance of payments

surpluses into deficits on the AAA and their credit policies.

The second (smaller) part of the study will deal with the Technical

Cooperation (TC). The TC aims at extending and intensifying the exchange
of knowledge and experiences between the Arab countries and at strengthening
of their abilities as well as at reducing of their technological
dependence on foreign countries. These aims seems to be very important
in view of the world wide discussions about the problems of technology

transfer and the growing technological gap between the First and Third
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as well as because of the manifold economic and social effects of

the influx óf technology.

In dealing with TC two spheres have to be distingwished : 1. TC within

the Arab World, 2. TC of the Arab countries with other developing

countries and with international organizations. The chief importance

will have to be in the first sphere. Here, not only the technical

aid of the AAA will be investigated but also the TC within the

scope of the 21 sub-organizations of the the Leage of the Arab

States and of the 14 regional economic associations. Thereby, both

theoretical conception of the TC and its practical application will

be discussed in great detail.

According to this basic conception the disposition of my contribution

will be as follows :

I. The national and regional AAA and their part in the process

of integration

1. Basis and motives of the Arab capital aid

2. Magnitude of the capital aid granted hitherto

3. Forms of the capital aid

4. The AAA as channels for the capital aid

5. Status and management of the AAA

6. Capital endowment and sources of finance

7. Range of functions, instruments and areas of target

8. Credit policy and credit conditions

9. Achievements of the AAA and their regional and international part

9.1. Magnitude of the capital aid granted and disbursed hitherto

9.2. Regional distribution of the credits of AAA

9.3. Sectoral distribution of the credits of AAA

9.4. Co-financing and trilateral cooperation

9.5. Management of the grants and credits of the governments

9.6. Contribution of the AAA to the development of the Arab region

and to the upbuilding of the pan-arab economic sector
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9.7. Contribution of the AAA to the development of

national and regional capital markets

10. Cooperation between the AAA and coordination of their activities
and

11. Future perspectives of the AAA middle-term tendencies of

their business policies

II. The Technical Cooperation between the Arab countries

1. The part of the AAA

2. The part of the Leage of the Arab States and its sub-organizations

3. The part of the regional economic associations

4. Problems of Technology Transfer and their effects on conception

and practice of the TC between Arab states

III. Results of the study and outlook
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