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Strukturelle Fehlanpassung:

Bangladeshs Erfahrungen mit marktwirtschaftlichen Reformen

von Rehman Sobhan

Das wirtschaftliche Reformprogramm in Bangladesh steckt tief in der Krise: Seit mehr als einem 

Jahrzehnt ist es weder gelungen, das Wachstum anzukurbeln, noch die Wirtschaft zu 

diversifizieren, Investitionen oder privates Sparen anzuregen und hierdurch die Basis fur einen 

nachhaltigen WachstumsprozeB, 'self-reliance* und eine deutliche Senkung der Massenarmut zu 

legen. Fur den Internationalen Wahrungsfonds (IWF) und Weltbank ist es ebenso bequem, die 

bisherigen Regierungen in Dhaka fur den Fehlschlag der Reformen verantwortlich zu machen, wie 

fur das jeweilige Regime, seine Vorganger anzuklagen. Nach einem Jahrzehnt der wirtschaftlichen 

Stagnation sind jedoch tiefgreifendere Analysen und Diagnosen notig.

Strukturanpassung: Arme werden armer, Reiche immer reicher (Fotos: Walter Keller)

Bangladesh war zehn Jahre lang 

Strukturanpassungsreformen ausgesetzt. 

Selbst Mitte der 70er Jahre hat es schon 

Wirtschatsreformen gegeben, die in 

diese Kategorie fallen, damn ter eine 

Starkung der Rolle der Privatuntemeh-

men, Reduzierung landwirtschaftlicher 

Subventionen, Wechselkursanpassungen 

und massive geldpolitische Reformen zur 

Dampfung der Inflation. Die Reformen 

der Jahre 1972 bis 1982 waren im we- 

sentlichen Reaktionen auf spezielle wirt

schaftliche Probleme sowie kurzfristige 

exogene Schocks. Seit 1982 wurde da- 

gegen der Versuch untemommen, die 

gesamte Wirtschaft in Richtung einer 

privatwirtschaftlich dominierten Markt- 

okonomie zu lenken. Das bedeutet aber
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nicht, daB Bangladesh vor 1982 von ei- 

ner Kommandowirtschaft gepragt war: 

Der Anted des offentlichen Sektors am 

Bruttosozialprodukt lag nie uber fiinf- 

zehn Prozent, jedenfalls weit geringer 

als in Taiwan, Malaysia oder Siidkorea. 

Das uberrascht nicht in einer von Klein- 

bauem und einem groBen Dienstlei- 

stungssektor gepragten Wirtschaft. Die 

MaBnahmen seit 1982 setzen also nur die 

Reform einer 'mixed economy' fort.

Der Reformkurs

Der Begriff 'Strukturanpassung' wurde 

von den Bretton Woods Institutionen 

IWF und Weltbank gepragt. Ein so ver- 

standener ProzeB dient eher der Errei- 

chung ganz bestimmter Ziele, als daB er 

selbst ultimatives Entwicklungsziel 

ware. Als StrukturanpassungsmaBnah- 

men werden institutionelle Veranderun- 

gen wie eine relative Starkung der Pri- 

vatwirtschaft, die Nutzung von Markt- 

kraften fiir die Allokation von Ressour- 

cen sowie Importerleichterungen und 

Exportanreize verstanden.

Mit der Befreiung Bangladeshs durch 

die Trennung von Pakistan am 15. De- 

zember 1971 hatte das Land eine eher 

uberregulierte Okonomie ubemommen: 

Importkontrollen, Devisenbeschrankun- 

gen, einen iiberbewerteten Wechselkurs 

und Subventionen fur Nahrungsmittel 

und landwirtschaftliche Einsatzfaktoren. 

Etwa 34 Prozent der Wertschopfung aus 

der modemen Produktion stammte von 

Staatsuntemehmen. Als nach der Teilung 

viele pakistanische Untemehmer, die 

Handel-, Finanz- und modemen Pro- 

duktionssektor dominierten, ihre Stand- 

orte aufgaben, stieg der Staatsanteil noch 

einmal um 43 Prozent. Da die einheimi- 

sche Bourgeoisie nach zehn Jahren staat- 

licher Kontrolle unterentwickelt war, 

muBte man also einige Bereiche ver- 

staatlichen, was aber weniger originares 

Interesse der Regierungspartei als viel- 

mehr eine Folge der Unabhangigkeit 

war.

Die neue Regierung privatisierte sogar 

bald etwa zwei Drittel der vorher iiber- 

nommenen Kleinbetriebe, naherte die 

Preise fiir offentliche Guter den Markt- 

preisen an, wertete den Taka im Dezem- 

ber 1971 und im Marz 1975 ab und re- 

duzierte Ende 1974 die Geldmenge so 

drastisch wie nie, was seit Herbst 1975 

zu einer ebenso starken Senkung der In

flation fiihrte. Dennoch hatte sich der 

wirtschaftliche Kurs bis zum Regie- 

rungswechsel im August 1975 gegniiber 

den 60er Jahren nur wenig geandert.

Im Zeitraum 1975 bis 1982 wurde die 

Entwicklung des privaten Sektors starker 

gefordert. Wahrend die folgenden 

Regierungen weiterhin die bei der Tei

lung aufgegebenen Betriebe privatisier- 

ten, taten sie wenig, um die von einigen 

groBen Staatsfirmen gehaltenen moder- 

nen Produktionsbetriebe - 77 Prozent des 

Sektors - zu privatisieren. Einige Jute- 

verarbeitungs-, Textilfabriken und Far- 

bereien wurden abgegeben. Schwerpunkt 

der Regierung war es damals, durch 

Kreditvergabe uber die staatlichen Ent- 

wicklungsbanken den Anted der Privat- 

wirtschaft in den Sektoren Industrie, 

Handel, Banken und Versicherungen zu 

erhohen. In der Verteilung landwirt- 

schaftlicher Einsatzfaktoren sollten Staat 

und Private gleichberechtigt konkurrie- 

ren.

Dieses Entwicklungsmodell war in den 

60er Jahren schon unter pakistanischer 

Regierung erfolgreich getestet worden. 

Seit 1977 flossen fast eine Milliarde US- 

Dollar an private Untemehmer in 

Bangladesh, um Investitionsanreize an 

Industrie, Transport, Handel und Bau- 

sektor zu geben. Kurzfristige exteme 

Schocks wie die Erhohung der Energie- 

preise, aber auch die Verschlechterung 

der 'Terms of Trade' veranlaBten die 

Regierung 1974/75 zu einem Programm 

der Geldwertstabilisierung und Wechsel- 

kursanpassung. Wahrend dies noch ein 

weitgehend autonomes Programm war, 

lieBen ahnliche makro-okonomische Sto- 

rungen die Regierung 1980 exteme Hilfe 

in Form der 'Erweiterten Fonds-Fazili- 

tat' (EFF) des IWF von 800 Millionen 

US-Dollar - als kurzfristigen Kredit - in 

Anspruch nehmen. Der IWF verlangte 

dafiir wesentliche Einschnitte ins Budget 

und Anderungen der Geld- und Wech- 

selkurspolitik. Dennoch wurde die Aus- 

zahlung der zugesicherten EFF-Kredite 

1981 nach Zahlung von nur 20 Millio

nen US-Dollar gestoppt, weil Bangla

desh das vereinbarte Kreditlimit nicht 

eingehalten hatte. Der damalige Fi- 

nanzminister von Bangladesh hat 1990 

dem IWF vorgeworfen, die Kreditbedin- 

gungen zu restriktiv ausgelegt und die 

besondere Situation in Bangladesh, das 

wegen Emteuberschiissen im Winter 

1980/81 die Getreidepreise stutzen 

muBte, nicht ausreichend beriicksichtigt 

zu haben.

Ungeachtet der Aussetzung der IWF- 

Kredite wurde die Regierung weiterhin 

von IWF und Weltbank unter Anpas- 

sungsdruck gesetzt. Das neue strenge 

Regime seit Marz 1982 war eher ge- 

neigt, sich diesem Druck zu beugen. 

Viele der Lander, die in den 80er Jahren 

von Strukturanpassungsforderungen sei- 

tens IWF und Weltbank betroffen waren, 

hatten aufgrund verschlechterter Han

del sbedingungen, steigender Schulden- 

dienstverpflichtungen und der durch 

Reagans restriktive Geldpolitik ausgelo- 

sten Rezession eine Verschlechterung ih- 

rer wirtschaftlichen Lage erfahren. Der 

folgende Zusammenbruch des kommer- 

ziellen Kreditsystems rief den Intema- 

tionalen Wahrungsfonds als Mittlerin- 

stanz anf den Plan, der in den Umschul- 

dungsverhandlungen erstmalig eine 

Moglichkeit zur Durchsetzung von Re- 

formen in den betroffenen Landem er- 

kannte. Die Bretton Woods Institutionen 

sahen in den wirtschaftlichen Schwierig- 

keiten der Schuldnerlander nicht Aus- 

wirkungen kurzfristiger exogener 

Schocks sondem das Ergebnis endogener 

und langfristiger politischer Fehlent- 

wicklungen.

In den Perioden 1986 bis 1989 und 

1990 bis 1993 machte Bangladesh wie- 

derum von den IWF-Kreditinstrumenten 

der '(erweiterten) Strukturanpassungs- 

Fazilitat' Gebrauch, die in beiden Fallen 

wieder an die Bedingung makro-okono- 

mischer Reformen gebunden waren. Die 

Zustimmung der Regierung in Dhaka zu 

dem Anpassungsprogramm hat ihr Kre- 

ditzusagen seitens anderer Kreditgeber 

eingebracht, die jahrlich im April auf 

dem von der Weltbank angefiihrten 

'Bangladesh Aid Consortium' in Paris 

konkretisiert werden. Das zwischen der 

Regierung in Dhaka und dem IWF im 

August 1990 ausgehandelte Programm 

ist fiir bisher drei Regierungen Grund- 

lage der Wirtschaftsreformen gewesen: 

die Regierung unter General Ershad (bis 

Dezember 1990), die Interimsregierung 

unter Shahabuddin Ahmed (bis Marz 

1991) und seitdem fiir die neue Pre

mierministerin Khaleda Zia.

Das Reformpaket

Die IWF-Kredite unter der Bedingung 

von institutionellen und makro-okono- 

mischen Reformen werden durch Sek- 

torkredite der Weltbank und der 'Asian 

Development Bank' (ADB) erganzt. 

Diese sollen den Abbau von Subventio

nen fur Agrarinputs und offentliche 

Dienstleistungen, Deregulierungen, Im

porterleichterungen, Steuerreformen und 

verbessertes offentliches Management 

beschleunigen. Seit 1977 haben Welt

bank und USAID an ihre Kredite an 

Bangladesh u.a. die Bedingung ge- 

kniipft, daB sich die staatliche 

'Bangladesh Agricultural Development 

Corporation' (BADC) aus der Verteilung 

von Diingemitteln und der Kontrolle von 

Bewasserungssystemen zuruckzieht. 

Auch wurde Druck auf die Regierung 

ausgeiibt, die Nahrungsmittelsubven- 

tionen unter dem 'Public Food Distribu

tion System' (PFDS) zu beenden. Welt

bank, ADB und die deutsche Kreditan- 

stalt fur Wiederaufbau haben seit den 

70er Jahren diskreten Druck ausgeubt, 

zu privatisieren und den privaten Sektor 

bei der Kreditvergabe zu begiinstigen.

Makro-okonomische Reformen

Die Regierung hat ein Programm zur 

Haushaltssanierung durch hohere
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Steuereinnahmen und niedrigere Staats- 

ausgaben vorgelegt. Das Haushaltsdefizit 

hat sich bei sieben bis neun Prozent des 

Bruttosozialproduktes (BSP) eingepen- 

delt. Von 11,2 Prozent im Haushaltsjahr 

1982/83 konnte es durch Ausgabenkur- 

zungen sogar auf 5,2 Prozent in 1991/92 

gesenkt werden. Diese Entwicklung 

konnte eine erfolgreiche Haushaltspolitik 

suggerieren. Das Konzept des Haus- 

haltsgleichgewichtes ist jedoch als MaB 

fur makro-okonomische Stabilitat in ei- 

nem Land, das so stark von Auslands- 

hilfe abhangig ist, eher ungeeignet. In 

der Tat fuhrt die starke Abhangigkeit 

von Auslandshilfe geradezu zu einem 

chronischen Budgetdefizit, nicht etwa 

umgekehrt: Die jahrlichen Hilfszahlun- 

gen an Bangladesh bringen die Regie

rung dazu, die Ausgaben hoher als die 

Einnahmen einzuplanen, um die Hilfs- 

zahlungen als notwendig zu rechtferti- 

gen.

In Bangladesh wird auch die Zahlungs- 

bilanz kiinstlich von der Auslandshilfe 

mitbestimmt. Eine Verbesserung der 

Zahlungsbilanz spiegelt in der Regel ei

ne Senkung des Importanteils wider. Die 

Importquote (als Verhaltnis der Importe 

zum Bruttosozialprodukt) ist in den 

letzten acht Jahren auch tatsachlich von 

siebzehn auf fiinfzehn Prozent gesunken. 

In Realwerten gemessen, sind die Wa- 

renimporte Bangladeshs in den letzten 

fiinf Jahren gesunken, wahrend die Ex

portquote von 1979/80 bis 1991/92 

leicht gestiegen ist und heute etwa auf 

der Hohe von Mitte der 60er Jahre liegt, 

der Zeit der Juteexporte. Inzwischen ha- 

ben Textilien den Juteexporten den Rang 

abgelaufen. Doch der Nettoerlos ist ins- 

gesamt geringer, da nur 15 bis 20 Pro

zent der Exporterlose im Lande bleiben. 

Die Uberweisungen von Ubersee nach 

Bangladesh sind dagegen im letzten 

Jahrzehnt von 379 Millionen auf 848 

Millionen US-Dollar gestiegen. Die 

Ruckfuhrung des Zahlungsbilanzdefizits 

ist jedoch eher eine Folge des Riick- 

gangs der Importe. Ware die Wirtschaft 

dynamischer und die Importquote hoher, 

dann ware auch die Handelslucke um 

mindestens zwei Prozentpunkte groBer. 

In dieser durch trage Importnachfrage 

und langsame Wirtschaftsentwicklung 

gekennzeichneten Rezession besteht we- 

nig AnlaB zu dem optimistischen Glau- 

ben, Bangladesh befande sich auf dem 

Weg zu einer sich selbst tragenden Ent

wicklung.

Im Juni 1992 erreichten die Wah- 

rungsreserven ihren bisherigen Hochst- 

stand von 1,7 Milliarden US-Dollar, was 

ausreicht, um sechs Monate lang die Im

porte zu finanzieren; im Durchschnitt 

der 80er Jahre deckten die Reserven nur 

eineinhalb Monate Importe ab. Die rela- 

tiv hohen Wahrungsreserven haben be- 

wirkt, daB der Taka-Kurs in den 80er 

Jahren relativ stabil blieb - Devisennach- 

frager konnten sich uber die Auslands

hilfe und die Devisenreserven bedienen - 

und der Abwertungsdruck nicht markt- 

bedingt sondem ein Resultat der Welt- 

bankpolitik war.

Da der Wechselkurs also kaum die tat- 

sachliche Wirtschaftskraft widerspiegelt, 

kann er auch kaum exportfordemd wir- 

ken, und die jahrlichen Rituale zwischen 

dem IWF und der Regierung fiber den 

"richtigen" Wechselkurs erscheinen rein 

akademisch. In diesem Zusammenhang 

ist auf okonometrische Berechnungen 

hinzuweisen, die keinen starken Zusam

menhang zwischen realem Wechselkurs 

und dem Exportwachstum erkennen las- 

sen, das vielmehr von den Weltnachfra- 

getrends bestimmt wird. So stiegen bei- 

spielsweise die Exporte Mitte der 80er 

Jahre, als der Taka aufgewertet wurde, 

kraftig an!

Reformergebnisse

Ein analytisches Modell zur Untersu- 

chung der Zusammenhange zwischen 

den wirtschaftspolitischen Interventionen 

und der okonomischen Entwicklung muB 

allerdings erst noch entwickelt werden. 

Dies gilt fur die Auswirkungen der Poli- 

tik der Bretton Woods Institutionen in 

der ganzen Welt. Die drei Studien des 

IWF zur Evaluierung seiner Strukturan- 

passungsprogramme der 80er Jahre beru- 

hen auf einer einseitigen Datenauswahl 

und -interpretation, wie einige bedeuten- 

de Kritiker hervorheben. Die dem 

'Bangladesh Aid Consortium' vorgelegte 

Weltbank-Studie besteht lediglich aus ei

ner Aneinanderreihung makro-okonomi- 

scher Daten wie BSP-Wachstum, In

vest! tionen, Export- und Inflationsraten 

und a priori Aussagen fiber den Erfolg 

der Weltbank-Politik, ohne eine kausale 

Beziehung zwischen den beiden Teilen 

begriinden zu konnen. Die Studie, die 

Sultan Hafeez Rahman fur das 'Bangla

desh Institute of Development Studies' 

(BIDS) zu den Erfahrungen mit Stabili- 

sierungs- und Anpassungsprogrammen 

in Bangladesh erarbeitet hat, zeigt, daB 

Interventionen wie Wechselkursanpas- 

sungen und geldpolitische Stabilisie- 

rungsmaBnahmen nicht die erwfinschten 

Erfolge brachten. Da auch hier aber kein 

holistischer Ansatz vorliegt, soil in die-

Die Juteindustrie hat stark an Bedeutung verloren
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Weder Landwirtschaft noch Industrie konnten das schwache allgemeine Wirtschaftswachstum nennenswert beleben

ser Studie - dem Ansatz der Weltbank 

folgend - zunachst die Entwicklung eini- 

ger makro-okonomischer Indikatoren in 

den letzten zehn Jahren untersucht wer- 

den um zu sehen, welchen EinfluB die 

gezielten Strukturanpassungen der 

letzten Jahre auf sie hatten.

In den Jahren 1972-75, den ersten 

Aufbaujahren nach dem Unabhangig- 

keitskrieg, erlebte Bangladesh ein jahrli- 

ches BSP-Wachstum von 7,1 Prozent. 

Und dies trotz der schweren Zerruttung 

des Landes bedingt durch den Krieg. 

Unter dem harten Prasidialregime von 

Ziaur Rahman (1975-81) erreichte das 

Wachstum durchschnittlich 5,1 Prozent 

pro Jahr. In der Zeit der Militar- und 

Prasidialherrschaft von General Ershad, 

(1982-90), wuchs das BSP, begleitet von 

auBengestiitzten Strukturreformprogram- 

men, um 3,1 Prozent pro Jahr. Ab Marz 

1991, seit die gewahlte Regierung Be

gum Khaleda Zia im Amt ist, wurden 

Wachstumsraten von 3,6 bis 3,9 Prozent 

zwischen 1990 und 1993 erzielt. Auch 

wenn diese Zahlen eine leichte Be- 

schleunigung des Wachstums darstellen, 

liegen sie im langfristigen Trend 1982- 

92 mit unter vier Prozent noch unter 

denen der Voijahrzehnte. Dies uber- 

rascht zunachst insofem, als man gerade 

im letzten Jahrzehnt mit massiver Aus- 

landshilfe und Reformprogrammen 

Bangladeshs Wirtschaft unterstiitzen 

wollte. Die Ergebnisse sind allerdings 

eher emiichtemd.

Die Entwicklung in Landwirtschaft 

und Industrie

Weder Landwirtschaft noch Industrie 

konnten das schwache allgemeine Wirt

schaftswachstum nennenswert beleben. 

Nach einem durchschnittlichen Wachs

tum der landwirtschaftlichen Produktion 

in den 70er Jahren von jahrlich 4,2 Pro

zent konnten in den 80er Jahren nur 1,6 

Prozent jahrlich erreicht werden, bei ei

nem Bevolkerungswachstum von 2,4 

Prozent pro Jahr. Nach flutbedingten 

MiBemten in den Jahren 1987/88 und 

1988/89 erholte sich die Landwirtschaft 

erst 1989/90 wieder mit 7,7 Prozent 

Wachstum, das in den folgenden beiden 

Jahren wiederum auf unter zwei Prozent 

fiel. Erst 1992/93 verspricht wieder ein 

gutes Emtejahr mit Steigerungsraten von 

5,6 Prozent zu werden.

Auffallig ist die instabile Entwicklung 

im letzten Jahrzehnt, in dem die Agrar- 

produktion in sechs Jahren nicht mit der 

Bevolkerungsentwicklung Schritt halten 

konnte und in zwei Jahren sogar 

schrumpfte. Aufgrund des Anbaus von 

bewasserten Hochertragssorten (High 

Yield Varieties) war die Entwicklung 

der Getreideproduktion giinstiger. Doch 

die Kiirzung von Subventionen fur Saat- 

gut, Dungemittel und Bewasserung hat 

die Kleinbauem schwer getroffen, ihre 

Produktionsmoglichkeiten erschwert und 

die Ungleichheit in der Einkommen- 

sentwicklung verscharft.

Innerhalb des Industriesektors war die 

Entwicklung gerade in den von Struktur- 

reformen betroffenen Produktionssekto- 

ren mit 2,5 Prozent Jahreswachstum in 

den 80er Jahren eher ungunstig. Nur in 

den Bereichen Textilien, Holzmobel, 

D ruckerzeugni sse, Chemie/Diingemi ttel 

und Zucker (die letzten drei iiberwie- 

gend staatlich) konnten nennenswerte 

Wachstumsraten erzielt werden; die 

Entwicklung in den restlichen 28 Teil- 

sektoren stagnierte oder schwankte stark.

Die Ursache der Wachstumsschwache 

liegt in schwacher und ineffizienter In- 

vestitionstatigkeit. Der Anted der Inve- 

stitionen am Bruttosozialprodukt sank 

von 1980/81 bis 1991/92 stetig von 15,9 

auf 10,3 Prozent. Selbst die Privatinve- 

stitionen - explizites Ziel der Reformen 

und Privatisierungsprogramme - sind 

von 7,2 auf 5,6 Prozent Anted am BSP 

gesunken. Die Investitionsschwache 

wiederum ist teilweise auf die mit unter 

vier Prozent, in manchen Jahren unter 

zwei Prozent, sehr niedrige Sparrate, 

zum Ted auf die schlechte Nutzung der 

Auslandshilfe zuruckzufiihren. In jedem 

Fall aber fiihrt die niedrige heimische 

Sparrate zu einer starkeren Abhangigkeit 

der Wirtschaft von auslandischen Fi- 

nanzmitteln.

Die giinstige Entwicklung bei den Ex- 

porten wird hauptsachlich von der Tex- 

til-, in geringerem MaBe von der Fisch- 

verarbeitenden und der Lederindustrie 

getragen. So hat sich das Exportwachs- 

tum von den 70er bis zu den 80er Jahren 

verdoppelt, und der Weltnachfrage be- 

dingte Ruckgang der traditionellen Jute- 

Exporte wurde mehr als ausgeglichen. 

Das positive Bild vor allem bei den 

Textilexporten wird dadurch getriibt, 

daB die Erfolge wenig zur Entwicklung 

der heimischen Textilindustrie beigetra- 

gen haben. Bei einer entsprechend effizi- 

enten Investitionspolitik hatten die fiir 

den Import von Zwischenprodukten 

benotigten eine Milliarde US-Dollar in 

den letzten fiinf bis sieben Jahren im 

Sektor selbst erwirtschaftet werden kon- 

nen. Dagegen wird eingewandt, daB die 

Erfolge des Textilsektors weniger der 

Wirtschaftspolitik Bangladeshs zu ver- 

danken sind als vielmehr der Schaffung 

von Marktnischen fiir Billigtextilien 

durch das Multifaserabkommen. Den- 

noch zeigt die Entwicklung, daB kleine 

und mittlere Untemehmen bei giinstigen 

auBeren Nachfrage- und Angebotsbedin- 

gungen durchaus in der Lage sind, ihre 

Chancen zu nutzen. Eine starkere Regie

rung, wie z.B. die Siidkoreas, hatte in 

dieser Situation jedoch noch mehr zur 

Exportforderung in arbeitsintensiven 

Sektoren getan.
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Die relativ niedrige Inflationsrate von 

durchschnittlich zehn Prozent, die in den 

letzten beiden Jahren auf etwa fiinf Pro

zent gesenkt werden konnte, konnte als 

Erfolg der Reformpolitik angesehen wer

den. Okonometrische Berechnungen er- 

harten jedoch die Vermutung, daB die 

Getreidepreispolitik der Regierung eher 

zur Dampfung der Inflation beigetragen 

hat als eine restriktive Geldpolitik. Die 

langfristige Politik der Preisstabilisie- 

rung bei Lebensmitteln spielt aufgrund 

des hohen Anteils von Lebensmitteln am 

Verbrauch in Bangladesh eine groBe 

Rolle bei der Inflationsbekampfung. 

Hauptziel der staatlichen Geldpolitik war 

die Stimulierung der Privatwirtschaft, 

und die Weltbank hat sogar im Sinne ei- 

ner groBziigigeren Kreditpolitik argu- 

mentiert, um die Wirtschaft anzuregen. 

Eine starke Kausalverbindung zwischen 

Geldpolitik und Inflation ist jedenfalls in 

Bangladesh nicht zu erkennen.

Die Schuldenkrise

Die zunehmenden Zahlungsschwierig- 

keiten der verstaatlichten kommerziellen 

Banken und der Entwicklungsfinanz- 

institute in Bangladesh haben sich nega- 

tiv auf die Kreditbedingungen fur die 

Privatwirtschaft ausgewirkt. Traditio- 

nelle Aufgabe der Staatsbanken ist es 

immer gewesen, die Schulden der of- 

fentlichen Untemehmen abzuschreiben 

und die Privatwirtschaft zu fordem. 

Diese Praxis hat zur Kreditvergabe nach 

rein politischen Kriterien und zu zuneh- 

mender Uberschuldung der offentlichen 

Banken gefuhrt. Bis zu 90 Prozent der 

Schuldner bei den Staatsbanken waren in 

Zahlungsverzug, was Weltbank, ADB 

und andere Kreditgeber wiederum zur 

Kiirzung oder Einstellung der Kredite an 

die Staatsbanken in Bangladesh veran- 

laBte, mit emsten Konsequenzen fur die 

Privatwirtschaft: Etwa 1.500 Untemeh

men gelten als 'krank'. Die Staatsbanken 

haben nur noch unter harten Bedingun

gen und Reformauflagen Kredite von der 

Weltbank bekommen.

Eine Ursache der Finanzkrise ist die 

Forderung der Weltbank innerhalb ihres 

Reformpaketes, daB die Regierung ver- 

starkt Kredite in den Privatsektor pumpt. 

Weltbank und Regierung gingen dabei 

von der irrigen Annahme aus, daB in 

Bangladesh viele im Prinzip gesunde 

Untemehmen nur auf Finanzhilfe von 

auBen warteten. So wurden vor allem 

1977 bis 1982 zu groBziigig Kredite ver- 

geben, ohne die Uberlebensfahigkeit der 

Untemehmen hinreichend zu priifen. 

Ahnlich pauschal wurde die Forderung 

nach Privatisierung erhoben und unter- 

stellt, offentliche Untemehmen arbeite- 

ten grundsatzlich ineffizient.

Zu Vorzugskonditionen wurden die 

1972 verstaatlichten Jute- und Textilfa- 

briken an die ehemaligen Eigentiimer 

zuriickgegeben und Staatsanteile weit 

unter Wert verkauft, ohne daB die Er- 

folgsaussichten dieser MaBnahmen vor- 

her gepruft worden waren. Bis 1991 

hatte die Regierung mit etwa 700 Priva- 

tisierungen den Anted der offentlichen 

Untemehmen von 77 auf 43 Prozent ge

senkt, ohne jemals aber den Erfolg die

ser Untemehmen zu untersuchen. Erst 

die Ubergangsregierung nach dem Fall 

von Ershad stellte in einer Studie fest, 

daB von 290 untersuchten privatisierten 

Untemehmen 53 Prozent schlieBen 

muBten. Diese Entwicklung zeigt nur, 

daB Privatisierungen kein Allheilmittel 

sind, besonders bei einem im Kem so 

schwachen privaten Sektor.

Auch Importerleichterungen haben 

nicht die erwiinschten positiven Resul- 

tate gebracht. Zwar wurde die Liste der 

Giiter, fur die Importbeschrankungen be- 

stehen, von 1982 bis 1992 von ca. 8.000 

auf etwa 100 reduziert. Der durch- 

schnittliche Zollsatz wurde auf 25 Pro

zent gesenkt. Wenn jedoch Importpro- 

dukte heute in Bangladesh leichter ehalt- 

lich sind als friiher, so sind dies iiber- 

wiegend illegale Importe. Jedenfalls se- 

hen viele Beobachter einen weiteren 

Grund fur die Schwache der heimischen 

Industrie gerade in dem Konkurrenz- 

druck durch die Importprodukte.

Dies impliziert, daB Bangladeshs Indu

strie erst fiber eine langere Zeit durch 

Zolle geschutzt werden muB, bevor 

nachhaltiges Wachstum einsetzen kann. 

Diese Schutzzoll-Strategie hat in Lan- 

dem wie Japan, Taiwan, Siidkorea, Bra- 

silien oder Mexiko industrielles Wachs

tum angeregt, wobei in den ostasiati- 

schen Staaten noch eine massive Export- 

forderung hinzukam.

SchluBfolgerungen

An seinen Zielen gemessen ist das Re- 

formprogramm in Bangladesh weitge- 

hend gescheitert. Beschleunigung des 

Wachstums, Diversifizierung der Wirt- 

schaftsstruktur, Anregung der Investiti- 

ons- und privaten Spartatigkeit: Keines 

dieser Ziele, die als Basis fiir einen 

nachhaltigen, sich selbst tragenden 

WachstumsprozeB und zur Armutsbe- 

kampfung notwendig sind, konnte in den 

letzten zehn Jahren zufriedenstellend er- 

reicht werden. Die Erfolge, die beim 

Anbau von Hochleistungsgetreide, im 

Textilsektor und in einigen Kleinindu- 

strien erzielt werden konnten, gehen we- 

sentlich auf das Konto lokaler Initiativen 

und gfinstiger Marktbedingungen. Die 

Deregulierung, d.h. der Subventionsab- 

bau, war bei der Getreideproduktion 

eher kontraproduktiv. Es ist leicht fur 

IWF und Weltbank, den vergangenen 

Regierungen in Bangladesh Versagen bei 

der Durchfiihrung der Reformen vorzu- 

werfen, doch einer Losung der Probleme 

kommt man dadurch nicht naher. Diese 

oft propagandaahnlichen Anschuldigun- 

gen miissen viel sorgfaltiger analysiert 

werden. In mancher Hinsicht haben IWF 

und Weltbank sicherlich recht, wenn sie 

Reformen in der Fiskalpolitik und mehr 

Effizienz in der Projektdurchfiihrung, 

Ressourcenallokation sowie im Banken- 

sektor einfordem. Eine Voraussetzung 

fiir wirtschaftspolitische Reformen ist 

jedoch, daB das Land sich auf seine ori- 

ginaren Starken besinnt und die Res- 

sourcen so einsetzt, daB den kranken 

Sektoren wieder auf die Beine geholfen 

werden kann, dabei aber nicht den star

ken und dynamischen Sektoren, insbe- 

sondere der landlichen Kleinindustrie, 

die notigen Mittel entziehen. Die Klein- 

bauem miissen gestarkt werden, damit 

mehr landlose Landarbeiter Beschafti- 

gung finden. Es muB versucht werden, 

die Erfolge der 'Grameen Bank' und an- 

derer Nichtregierungsorganisationen auf 

andere Sektoren zu fibertragen, um eine 

bessere Grundausbildung und Gesund- 

heitsversorgung fiir alle aufzubauen. Die 

Exportwirtschaft muB ausgebaut und di- 

versifiziert werden und gleichzeitig ist 

sicherzustellen, daB die Ergebnisse auch 

der Binnenwirtschaft zugute kommen. 

Vor allem gilt es aber, den offentlichen 

Sektor nicht etwa sukzessive abzubauen, 

sondem die Effizienz des makro-okono- 

mischen Managements und die Zusam- 

menarbeit zwischen Staat und Privat

wirtschaft zu verbessem. Die von De

cember 1990 bis Marz 1991 amtierende 

Ubergangsregierung hatte 255 Experten 

aus Bangladesh mit der Ausarbeitung 

von Losungsansatzen fiir die Wirt- 

schaftskrise beauftragt. Das Ergebnis - 

29 Task Force-Berichte - zeigt, welche 

wissenschaftlichen Kapazitaten in Bang

ladesh brach liegen und nur effizient ge- 

nutzt werden mussen. Zum groBen endo- 

genen Potential gehoren gerade auch die 

Armsten, die oft die kreativsten und pro- 

duktivsten Ansatze haben. Eine Integra

tion der Armen in die Wirtschaft durch 

die Forderung kreativen Untemehmer- 

geistes ware somit die beste Basis fiir ei

nen sowohl nachhaltigen wie demokra- 

tisch und sozial abgesicherten Wach

stumsprozeB.

(Der Beitrag wurde in der in Bombay er- 

scheinenden Zeitschrift 'Economic and Poli

tical Weekly' veroffentlicht. Er wurde von 

Thomas Stuckenberg iibersetzt und re- 

daktionell iiberarbeitet)
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