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Die wirtschaftlichen Folgen des 

Tsunami fur die Lander Sudasiens

Von Wolfgang-Peter Zingel

Zu den wirtschaftlichen Schaden und Folgen des Tsunami entlang der Kusten Sudasiens do- 

kumentieren wir einen Redebeitrag der offentlichen Informationsveranstaltung und Podiums' 

diskussion des Sudasien-lnstituts in der Universitat Heidelberg vom 17. Februar 2005.

K
napp zwei Monate nach dem 

verheerenden Erdbeben vom 

26. Dezember 2004 vor der 

Kiiste Sumatras und der anschlieBenden 

verheerenden Flutwelle ist es noch im- 

mer nicht moglich, das Ungliick in sei- 

nem ganzen AusmaB zu erfassen. Tag- 

lich werden die Opferzahlen nach oben 

korrigiert. Der wirtschaftliche Schaden 

fur die Hinterbliebenen geht weit uber 

die Zerstdrung von Gebauden, Anlagen 

und Fahrzeugen hinaus, vom immateri- 

ellen Schaden ganz zu schweigen.

Nachdem die ersten Schreckensmel- 

dungen aus Thailand und Sri Lanka ka- 

men, stellte sich schon bald heraus, dass 

Indonesien die meisten Opfer und die 

grbBten Schaden zu beklagen hat. Ich 

werde mich dennoch auf Siidasien im 

engeren Sinne, also auf die in der South 

Asian Association for Regional Cooeration 

(SAARC) zusammengeschlossenen Staa- 

ten beschranken, weil dies die Forschungs- 

region des Sudasien-lnstituts ist.

Die Schaden und 

Wiedeaufbaukosten

In Sri Lanka wurden die Kusten rings- 

herum heimgesucht; allein im Westen und 

Nordwesten blieb der Schaden geringer. 

In Indien sind vor allem die Kusten von 

Tamil Nadu und Kerala sowie die 

Andamanen und Nikobaren betroffen. 

Geringer, wenn auch keineswegs gering, 

waren die Schaden auf den Malediven. 
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Uberraschenderweise wurden lediglich 

zwei Opfer und geringere Schaden in 

Bangladesch gemeldet. Uber die Schaden 

im benachbarten Birma gibt es unter- 

schiedliche Berichte.

Dutch die Medien sind wir umfassend 

uber den Verlauf des Ungliicks, die Ur- 

sachen und die ersten HilfsmaBnahmen 

unterrichtet worden. Die Berichterstat- 

tung und die spontane Hilfsbereitschaft 

der Offentlichkeit sind — ganz sicher was 

Siidasien betrifft — ohne Beispiel. Alien

falls vergleichbar ware das legendare 

Concert for Bangladesh der Beatles im Jahre 

1971, das erste seiner Art, das gleicher- 

maBen publikums- und spendenwirksam 

war.

Seit Mitte Februar liegen die ersten 

umfassenden Bestandsaufnahmen der 

entstandenen Schaden vor, die die Welt

bank zusammen mit anderen internatio- 

nalen Organisationen und den Regierun

gen von Sri Lanka und der Malediven 

erstellt hat. Die indische Regierung hat 

die internationale Hilfe bekanntlich dan- 

kend abgelehnt, lasst aber Hilfe privater 

Hilfsorganisationen und internationaler 

Organisationen zu. Anfangliche Schatzun- 

gen der Regierung von Indien beziffer- 

ten den materiellen Schaden (loss of 

property) auf etwa 1,5 Milliarden US-Dol- 

lar. Die Schaden fur Sri Lanka werden in 

einem gemeinsamen Bericht der Asiati- 

schen Entwicklungsbank, der japanischen 

Bank fur internationale Zusammenarbeit 

und der Weltbank auf 1,3 Milliarden US- 

Dollar geschatzt und setzen sich zusam

men aus 970 Millionen US-Dollar mate' 

rieller Schaden (asset loss) sowie 200 

lionen US-Dollar Erlbsausfall in der F1' 

scherei und 100 Millionen US-Dollar ii*1 

Fremdenverkehr. Der Finanzbedarf &*■ 

den Wiederaufbau wird mit 1,5 bis 1/ 

Milliarden US-Dollar oder bis zu 7,3 Pf0' 

zent des jahrlichen Bruttoinlandsprodukt5 

(BIP) beziffert.

Der Schaden auf den Malediven b* 

hbher als allgemein angenommen unc 

wird auf 470 Millionen US-Dollar ge' 

schatzt: Direkte Verluste in Hohe von 29^ 

Millionen US-Dollar und indirekte Vef' 

luste in Hohe von 172 Millionen US-Dok 

lar, jeweils vor allem im Fremdenverkek1 

(100 Mio. US$ und 130 Mio. US$). D‘£ 

Kosten fur den Wiederaufbau werden fl111 

406 Millionen US-Dollar veranschlag1-’ 

Davon entfallen allein 100 Millionen Fk 

Dollar auf den Fremdenverkehr, die vot 

der Privatwirtschaft aufzubringen sii^’ 

der Finanzbedarf des offentlichen Sek 

tors wird mit 304 Millionen US-DoUaf 

angegeben. Als Folge des Ungliicks iv'ir 

fur 2005 ein geringeres wirts chaftlicheS 

Wachstum von nur einem Prozent, e*fl£ 

Verdopplung des Leistungsbilanzdefiz)ts 

auf 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukt 

sowie eine VergroBerung des Haushalts 

defizits auf elf Prozent des Bruttoinland5 

produkts erwartet.

Der Wiederaufbau wird liberal! hbhe 

re Mittel als die Schadenssumme erf°f 

dern, um nicht “Armut wiederaufzuba11 

en”, wie der Weltbank-Koordinator & 

die Hilfe, Alastair McKechnie, fordeft'
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^ie Regierung der Malediven hatte den 

Pinanzbedarf urspriinglich auf 1,3 Mil

garden US-Dollar beziffert. Geht man 

davon aus, dass die Schatzungen eher 

fiiedrig gegriffen sind, so diirften 5 Milli

Men US-Dollar fur die SAARC Lander 

Indien, Sri Lanka und die Maldiven nicht 

'u tief gegriffen sein. Aber nur ein Teil 

des Schadens war versichert. Fur die In

ternationale Versicherungswirtschaft hat 

der Tsunami lange nicht die Bedeutung 

Me grbBere Wirbelstiirme, die jedes Jahr 

die Karibik heimsuchen. Dem Dow Jones- 

'd:tienindex zufolge beliefen sich die Ver- 

iaste fur die internationale Versicherungs- 

Mrtschaft in alien betroffenen Landern 

tusammen auf 188 Millionen US-Dol- 

^r. Da uber die einzelnen Schaden aus- 

dihrlich berichtet wurde, werde ich mich 

den langerfristigen Aspekten zuwenden.

Die langfristigen 

Auswirkungen

Zuerst mochte ich kurz auf die haufig 

Mstelltc Frage eingehen, namlich darauf, 

und wie die betroffenen Staaten, und 

4itnal ihre Regierungen, mit dem Un- 

gliick “fertig werden”. In der Formulie- 

tutig liCgt die Vorstellung einer Finalitat, 

die nicht angebracht ist. Das Ungluck wird 

Slch in das kollektive Gedachtnis der 

betroffenen tief eingraben und lange ihr 

^enken und Handeln bestimmen. Die 

bfage ist jedoch, wie weit wir den Kreis 

der Betroffenen ziehen kbnnen: Nur die 

Malediven waren in ihrer Ganze betrof- 

,tri- In Sri Lanka ist kein Ort sehr weit 

v°n der Kiiste entfernt, so dass ein sehr 

Srofier Teil der Bevolkerung zumindest 

Mirekt getroffen wurde. Die Wirtschaft 

^i Lankas, und mehr noch die Maledi- 

Ven, hangt vom Tourismus ab, so dass es 

Slch hier unbedingt um eine Katastrophe 

Mtionalen AusmaBes handelt.

In Indien, wie auch in Thailand und 

^donesien, waren demgegeniiber nur 

bandgebiete betroffen. Die gewaltigen 

^pferzahlen sind deshalb im Vergleich 

2urgesamten Bevblkerungszahl von mehr 

M einer Milliarde in Indien und dreihun- 

dert Millionen Menschen in Indonesien 

M sehen. Dies erklart auch die fur viele 

dberraschend zuriickhaltende bis ableh- 

ende Reaktion auf auslandische Hilfs- 

Mgebote. Zumindest hypothetisch ware 

ein Land wie Indien in der Lage, den 

Aufbau der zerstbrten Kiistenregion 

selbst zu bewerkstelligen. Indien sieht sich 

bekanntlich als moderner Staat sowie als 

GroBmacht und prasentiert sich in der 

aktuellen Situation lieber als ein Land, das 

Hilfe leistet — so in Sri Lanka, den Male

diven und Indonesien - als ein Land, das 

selbst auf Hilfe angewiesen ware.

Wahrend des Biirgerkrieges 1971 im 

damaligen Ostpakistan hatte Indien zehn 

Millionen Fliichtlinge aufgenommen. 

Nach der irakischen Invasion Kuwaits 

1990 haben die indischen Fluggesellschaf- 

ten fast 200.000 Inder aus der Golfregion 

ausgeflogen — die grbBte Evakuierung in 

der Geschichte der Luftfahrt! Indien hat 

also seine Fahigkeiten zur Hilfe und 

Selbsthilfe in groBtem MaBe unter Be- 

weis bestellt.

Dazu kommt, dass es in der Region 

keinen Mangel an Katastrophen gibt: 

Uberschwemmungen, Zyklone und Erd- 

beben suchen die Staaten Siidasiens fast 

jahrlich heim. In ihren Wirkungen kon

nen sie noch brutaler als der Tsunami 

sein: Der Zyklon von 1970 forderte im 

damaligen Ostpakistan wenigstens 

300.000 Opfer (die Schatzungen gehen 

bis 500.000); die Flut von 1991 forderte 

in Bangladesch 180.000 Opfer. Noch 

schlimmer wiiten Hungersnote: 1943 war 

von bis zu drei Millionen Opfern in Ben- 

galen die Rede. Indien war Schauplatz des 

furchtbarsten Unfalls in der Geschichte 

der Industrialisierung: In Bhopal kamen 

1985 etwa 20.000 Menschen um; die Zahl 

der Verletzten soli in die Hunderttausen- 

de reichen. Die meisten Opfer fordern 

aber die taglichen individuellen Katastro

phen. So sind jahrlich rund 100.000 Ver- 

kehrstote in Siidasien und eine noch gro

Bere Zahl von Menschen, die — durch- 

aus vermeidbar — Opfer mangelnder 

Ernahrung und Hygiene und eines wenig, 

leistungsfahigen Gesundheitssystems wer

den, zu beklagen. Diese Unzulanglichkei- 

ten vergroBern die Zahl der Opfer nach 

so genannten Naturkatastrophen und 

behindern die wirtschaftliche Erholung.

Alltagliche Katastrophen 

vor Ort bewaltigen

Furchtbare Heimsuchungen sind auch 

die diversen Kriege und kriegsahnliche 

Handlungen in der Region mit der nicht 

auszuschlieBenden Gefahr einer Eskala- 

tion zu nuklearen Auseinandersetzungen. 

Dass es nicht zulassigist, “Naturkatastro

phen” und von Menschen verursachte 

Katastrophen getrennt zu sehen, zeigt 

sich vor allem auf Sri Lanka und in Aceh, 

wo sich die Biirgerkriegsparteien um die 

Hilfe streiten. Es ist zu erwarten, dass sich 

derartige Konflikte zuspitzen.

Es wird deshalb immer wieder gefor- 

dert — so jiingst von einem friiheren Mit- 

arbeiter der Weltbank in einem Leserbrief 

der Financial Times — die Fahigkeiten des 

Staates und der Gesellschaft, mit Kata

strophen umzugehen, zu starken — neu- 

deutsch die Coping Capacity — und dies vor 

allem auf lokaler Ebene. Als Beispiel wird 

genannt, dass eine wirksame medizinische 

Versorgung binnen weniger Stunden er- 

folgen muss und nur von lokal vorhan- 

denen Kraften geleistet werden kann. 

Diese Einschatzung deckt sich mit mei- 

nen Erfahrungen in einem friiheren 

Forschungsprojekt zum Thema Katastro

phenmanagement. Ich mochte deshalb 

kurz vier Aspekte behandeln:

1. Prevention:

Die wohl wichtigste MaBnahme ist Vor- 

sorge, wobei ich weniger an die Warnung 

vor unmittelbar bevorstehenden Katastro

phen denke, als daran, katastrophen- 

trachtige Situationen wo weit wie mbg- 

lich zu meiden. Uber Vorwarnungen ist 

in den letzten Wochen ausfuhrlich disku- 

tiert worden: Es geniigt zu sagen, dass es 

haufig schwierig bis unmbglich ist, 

verlassliche Vorwarnungen spezifischer 

Art rechtzeitig abzusetzen. Damit sie wirk- 

sam werden, miissen alle Beteiligten ge- 

nau wissen, was zu tun ist, und dieses auch 

sofort tun. Dies ist bei Hochwasser we- 

sentlich einfacher als bei Wirbelstiirmen 

und fast unmbglich bei Erd- und Seebe- 

ben. Bei Tsunamis ist es nur mbglich, 

wenn die Vorwarn- und Reaktionszeiten 

lang genug sind. Vorsorge ware im gege- 

benen Fall, mbglichst nicht zu nahe am 

Ufer zu siedeln, wie es vielerorts aus ganz 

anderen Griinden, namlich des Umwelt- 

schutzes oder der nationalen Sicherheit, 

bereits vorgeschrieben ist.
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2. Reaktion:

Reaktion ist eine Frage der Ausstattung 

und Ausbildung sowie der Organisation. 

Da viele Regionen von Katastrophen ver- 

schiedener Art bedroht sind, konnen 

Notfalleinrichtungen fur die verschieden- 

sten Aufgaben eingesetzt werden. Ban

gladesh war sicher nicht auf eine 

Tsunamiwelle vorbereitet, hat aber Erfah- 

rungen mit Wirbelstiirmen; das war, so- 

weit zu horen war, im akuten Fall hilf- 

reich. Aus demselben Grund kam es auch 

zu keiner Katastrophe in dem unmittel- 

bar an der Kiiste erbauten indischen 

Kernkraftwerk in Kalpakkam. Auch jetzt 

hat sich wieder gezeigt, dass das Militar 

zumindest in Indien potentiell die effizi- 

enteste Hilfsorganisation ist: Sie hat das 

Personal, die Ausriistung und die Orga- 

nisationsstrukturen, um wirkungsvoll ta- 

tig zu werden. Meist mangelt es aber an 

jeglicher etablierter Zusammenarbeit zwi- 

schen militarischen und zivilen Diensten: 

Es fehlt an Einsatzplanen und gemeinsa- 

men Ubungen. Die Fahigkeit zur Reakti

on ist also abhangig von der Prevention. 

In Sri Lanka und Indonesien wird immer 

wieder berichtet, dass das Militar gar nicht 

oder nur selektiv geholfen hat. Unter sol- 

chen Umstanden sind Hoffnungen, dass 

die Feindseligkeiten angesichts des Un- 

gliicks ausgesetzt oder eingestellt werden 

konnten, leider unbegriindet.

3. Politische Weiterungen:

Wegen der erwahnten Wirbelsturm- 

katastrophe in Ostpakistan von 1970 wur- 

den die Parlamentswahlen, die ersten im 

Lande nach 23 Jahren Unabhangigkeit, 

ausgesetzt und einige Wochen spater nach- 

geholt. Der verbreitete Eindruck, dass die 

Westpakistani ihre Landsleute bei diesem 

Ungliick allein gelassen hatten, festigte die 

Vormachtstellung der Awami-Lleague in 

Ostpakistan. Die Weigerung der Militar

regierung, ihr nach ihrem Wahlsieg die 

Macht zu iibergeben, fiihrte zum Biir- 

gerkrieg und schlieBlich zur Teilung des 

Landes. Im Osten Sri Lankas mehren sich 

die Stimmen, die der Regierung vorwer- 

fen, ihre singhalesischen Mitbiirger im 

Siiden und Westen bei der Verteilung der 

Hilfe zu bevorzugen (vgl. den Beitrag von 

Hartmut Fiinfgeld in diesem Heft).

6

4. Konsequenzen fur 

die Hilfe:

Wie nach jeder groBen Katastrophe 

erleben wir auch jetzt zunehmende Kri- 

tik an der Durchfiihrung der Hilfe. Die- 

se Kritik wird in den nachsten Monaten 

weiter wachsen. Deshalb ist es ganz be- 

sonders wichtig, auf die Komplexitat der 

Hilfe hinzuweisen. Dies umso mehr, als 

sich die in der Offentlichkeit vorherr- 

schenden Vorstellungen von der Art der 

Probleme, der Wirkungsweise der Hilfe 

und ihren Wirkungsmoglichkeiten nicht 

mit der Realitat decken. Um dafiir nur 

ein Beispiel zu nennen, so sei daran erin- 

nert, dass gut gemeinte Sachspenden

(Nahrung, Kleidung, Medikamente) oft 

nicht den spezifischen Bediirfnissen ent- 

sprechen und deshalb nicht in der vorge- 

sehenen Weise eingesetzt werden konnen 

(Essensgewohnheiten, Klima, Beschrif- 

tung in einet unbekannten Sprache). Sie 

werden verkauft, die Ertrage flieBen den 

Hilfsfonds zu.

Im Faile der Katastrophenhilfe geht es 

um Menschen, die gesundheitlich gescha- 

digt sind, die Angehdrige verloren haben, 

die traumatisiert sind, die ihren Besitz 

verloren haben, aber vielleicht auch “nur” 

indirekt betroffen sind, weil sie ihren Ar- 

beitsplatz und ihr Einkommen verloren 

haben. In Gesellschaften, in denen sozia- 

le Sicherung dutch eng definierte 

Loyalitatsgruppen von Verwandten und 

Freunden geboten wird, sind einzelne 

zwar abgesichert, nicht aber ganze Grup- 

pen. Die Betroffenen sind aber keines- 

wegs immer arm, wenn ihnen auch in der 

Folge Armut droht. Mit Geld lasst sich 

manches Problem losen; es ist abef 

schwierig, die Biirokratie der betroffene11 

Lander und die vielen Hilfsorganisatio- 

nen und Initiativen zu koordinieren. DaZu 

kommen Abstimmungsprobleme zWl' 

schen den nationalen und regionalen R£" 

gierungen. Auf den Malediven, Sri LaO" 

ka und in Thailand wird es darauf afl' 

kommen, den Tourismus wieder zu bek' 

ben, der seinerseits zum Teil ein wohlM' 

bendes Klientel bedient. Das wird zu mat1-' 

chem Missverstandnis unter Spender11 

wie Empfangern fiihren.

In alien Landern sind vor allem Fischd 

betroffen, die neue Boote benbtigen. Die 

Welternahrungsorganisation FAO bezif' 

fert die Schaden allein in der Fischer61 

der betroffenen Lander 

520 Millionen US-Dollar. D,e 

Fischer wollen keine Almose° 

sondern Zuschiisse oder Kr£' 

dite, um sich neue ArbeitS' 

gerate kaufen zu konnen. D|eS 

ist (fast) allein eine Frage deS 

Geldes. Die Lander, die zuvof 

Hilfe abgelehnt haben, wcrcM 

nun daran gemessen werden 

dass sie Entschadigung odd 

Kredite zur Verfiigung stellef1- 

Abgesehen von Indonesia 

hat vor allem in Sri Lanka d>e 

Infrastruktur gelitten. Sie v'16' 

der in Stand zu setzen, ist elOe 

ureigene staatliche Aufgab6,

Vor allem kleinere Hilfsinitiativen werde® 

hier kaum tatig werden konnen.

Hilfe gestalten und leisten

Es ist deshalb wichtig, der Offentlich' 

keit zu vermitteln, dass es keineswegs 111,1 

dem Verteilen von Nahrung, Zelten uid 

Medikamenten sowie dem Bau von Sch11' 

len und Kinderheimen getan ist. Die 

fe muss auch nachfrageorientiert sein;6111 

schwieriges Unterfangen angesichts def 

asymmetrischen Beziehung zwisch60 

traumatisierten Opfern einerseits und £1' 

ner nationalen Biirokratie und den aus 

landischen Hilfeorganisatoren ander£f 

seits. Die Hilfe erfordert aber auch eltl 

gewisses MaB an Biirokratie. Soweit d|C 

Verwaltung der Hilfe vor Ort organiskft 

wird, kommen die so eingesetzten Gd 

der der Wirtschaft der betroffenen Re 

gionen aber trotzdem zu Gute. Bedroh

Kusteneisenbahn sudlich von Colombo - vor dem 

Tsunami. (Foto: Jurgen Clemens)

Sudcisisn 4/0^



Tsunami

Mi ist auch die Konkurrenz der Hilfsor- 

11 Nnisationen und Projekte untereinander 

>' ljnd um Finanzierungsmoglichkeiten. 

u Wenn es sich bewahrheiten sollte, dass die 

Spendenbereitschaft insgesamt begrenzt 

■' lst und somit ein Nullsummenspiel dar- 

1' Kellen kann, geht diese Konkurrenz letzt- 

i' Mi zu Lasten der Hilfe, weil das Werben 

!' ttiri Hilfe und Spenden immer groBere 

>' Teile der zur Verfiigung gestellten Betra- 

>' absorbiert.

11 Der diskutierte Schuldenerlass fur die

111 Not geratenen Lander diirfte weniger 

:f Wirksam sein als angenommen. Weniger 

e Muckend als die Schuldenlast ist der dar-

aus resultierende Schuldendienst fur Til

s’ &uig und Zinsen. Je “weicher” die Kon- 

0 ditionen, also je geringer der 

e ^inssatz und je langer der 

0 Mgungszeitraum und je gro- 

:■ M die Zahl der riickzahlungs- 

" Mien “Freijahre”, desto gerin- 

;S Nr die jahrlichen Zahlungen. 

:S Mwendungen, das heiBt Ge- 

lf Schenke, fiihren zu keinen 

0 Miulden und erfordern kei- 

>’ nen Schuldendienst. Gemessen 

:t lri den Marktkonditionen ha- 

’• Mn Kredite an Entwicklungs- 

0 ^nder haufig ein hohes 

e Mhenkungselement”. Der

Mgen-wartswert der Tilgung 

e Nid Zinsen ist haufig so ge- 

ritlg, dass der Erlass dieser 

0 Nhulden zu keiner merklichen

Mtlastung von Staatshaushalt 

iJnd Zahlungsbilanz fiihren 

Md. Die Weltbank gibt den 

Mgenwartswert der 

Nslandsverschul dung Indi- 

C0s fur 2002 mit 17 Prozent

1 des Brutto-

J Ntionaleinkommens an. Das

lich sind nach dem Pro-Kopf-Einkommen 

der wohlhabendste Staat Siidasiens. Der 

materielle Schaden ist jedoch relativ ho

lier als in jedem anderen Land. Verwii- 

stet wurden gleichermaBen Inseln fur 

Touristen und fur Einheimische. Die 

Regierung bemiiht sich um private Spon- 

soren fiir den Aufbau von 22 Inseln; die

se diirfen anschlieBend ihre Hilfeleistung 

werbetrachtig vermarkten.

Mit der Verteilung der Hilfe, ob von 

innen oder von auBen, sind erhebliche 

Transaktionskosten verbunden, da die 

Hilfsbediirftigkeit festgestellt und die 

Hilfe organisiert und koordiniert werden 

muss. Ohne ausreichende Transparenz 

und Kontrolle kommt es zu einer Jagd

Der vom Tsunami ins Landesinnere geschleuderte

lst einer der niedrigsten Werte 

Nernational. Die indische Lei-

1 'Tngsbilanz schlieBt gar mit ei-

f Nrn Uberschuss; die Devisenreserven

J S1I1d hoher als die Auslandsschulden. Sri

Mika hat zwar pro Kopf ein hoheres 

| Mikommen als Indien (3.730 PPP-$ (US- 

' | dollar im Gegenwert der Kaufkraft- 

1 Nritat) gegeniiber 2.880 PPP-$), dafiir 

" aMr eine viel hohere Schuldenrate von 

1 M Prozent und ein Leistungs- 

Manzdefizit. Sri Lanka wiirde also von 

eilem Schuldenerlass ungleich mehr pro- 

Meren als Indien. Die Malediven schliefi-

Zug der Kiisteneisenbahn.

(Foto: Pia Hollenbach)

auf die so entstehenden Differential- 

renten. Dasselbe, was fiber die techni- 

schen Aspekte der Hilfe gesagt wurde, 

namlich dass sie leistungsfahige Struktu- 

ren vor Ort voraussetzt, gilt auch fur die 

wirtschaftlichen und finanziellen. Diese 

sind nachhaltig zu starken. Nur leistungs

fahige lokale staatliche und nichtstaatliche 

Organisationen, untereinander und mit 

solchen auf den hoheren politischen Ebe- 

nen vernetzt, konnen letztlich in 

Katastrophenfallen eine effiziente Hilfe 

leisten. Sie sind auch die Voraussetzung 

dafiir, dass Hilfe von aufien subsidiar 

effizient genutzt werden kann Die Effi- 

zienz der Hilfe lasst sich leicht messen, 

namlich daran, dass sie die Schwachsten 

der Gesellschaft erreicht. D
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