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ALLGEMEINE ABKÜRZUNGEN** 

ABREVIATIONS GENERALES** 

9 
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Gramm 
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Quadratmeter 

Hektar (10 000 m2) 
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T onnenki1ometer 

Bruttoregister- 
tonne 

gramme 
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centimetre 

metre 
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metre carre 
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hectolitre 

metre cube 

tonne-ki1o- 
metre 
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= Deutsche Mark 

= Sonderziehungs 
rechte 

* Stunde 

- Kilowatt 

= Ki1owattstunde 

= Megawatt, 
Gigawatt 

= Stück 

■ Paar 

- Million 

= Mi 11iarde 

= Jahresanfang 

= Jahresmitte 

- Jahresende 

kW 

kWh 

MW,GW 

st 

p 

Mil 1 . 

Mrd. 

JA 

JM 

Deutsche 
Mark 

droits de 
tirage 
speciaux 

heure 

ki 1owatt 

ki 1owatt- 
heure 

megawatt, 
gigawatt 

piece 

pai re 

mi11 ion 

mi11iard 

debut de 
1‘annee 

mi1ieu de 
1'annee 

f i n de 
11annee 

NRT = Nettoregister- 
tonne 

CFA- * Franc der Coope- 
Franc ration Financiere 

en Afrique Cen¬ 
tral e 

tonnage (jauge Vj 
nette) 

Franc de la „ 
Cooperation 
Financiere cif 
en Afrique 
Centrale 

US-$ * US-Dollar dol 1 ar U.S. 
fob 

Viertelj ahr 

Haibj ahr 

Durchschnitt 

Kosten, Ver- 
sicherungen 
und Fracht 
inbegriffen 

frei an Bord 

trimestre 

semestre 

moyenne 

cout, 
assurance, 
f ret 
i nclus 

franco ä 
bord 

*) Spezielle Abkürzungen sind den jeweiligen Abschnitten zugeordnet. Vorläufige, 
berichtigte und geschätzte Zahlen werden, abgesehen von Ausnahmefäl1en, nicht als 
solche gekennzeichnet. Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der 
Zahlen. 

*) Abreviations speciales sont adjointes ä des sections respectives. Sauf rares 
exceptions, les chiffres provisoires, corriges et estimes ne sont pas marques comme 
tels. En raison d’ajustements comptables, les totaux ne se font pas toujours 
exactement. 
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VORBEMERKUNG 

Die in der Reihe "Statistik des Auslandes" erscheinenden Län¬ 

derberichte enthalten eine Zusammenstellung von statistischen 

Angaben über die demographische und insbesondere wirtschaftli¬ 

che Struktur und Entwicklung einzelner Länder. Als Quellen für 

die Zusammenstellung dienen die statistischen Veröffentlichun¬ 

gen sowohl der betreffenden Länder als auch der internationa¬ 

len Organisationen. Die wichtigsten nationalen Quellen sind am 

Schluß dieses Berichtes angegeben. 

Bei Statistiken von Entwicklungsländern ist zu berücksich¬ 

tigen, daß die Aussagefähigkeit statistischer Angaben aus be¬ 

grifflichen, methodischen und verfahrenstechnischen Gründen 

oft mehr oder weniger eingeschränkt ist. Internationale Ver¬ 

gleiche sind daher meist nur mit Vorbehalten möglich. 

Denjenigen Benutzern, die das Zahlenmaterial in tieferer sach¬ 

licher oder zeitlicher Gliederung benötigen oder die sich über 

Methodenfragen eingehender informieren wollen, stehen im Sta¬ 

tistischen Bundesamt, Wiesbaden, und in der Berliner Zweig¬ 

stelle des Statistischen Bundesamtes die Original Veröffent¬ 

lichungen und der Auskunftsdienst zur Verfügung. 

Die in diesem Bericht veröffentlichten Karten wurden aus¬ 

schließlich zur Veranschaulichung für den Leser erstellt. 

Das Statistische Bundesamt verbindet mit den verwendeten 

Bezeichnungen und den dargestellten Grenzen weder ein Ur¬ 

teil über den juristischen Status irgendwelcher Territorien 

noch irgendeine Bekräftigung oder Anerkennung von Grenzen. 
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LANDWIRTSCHAFT, BODENNUTZUNG 
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Bananen 

<$> Baumwolle 

00 Erdnüsse 

Kaffee 

Kakao 

T Kautschuk 
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BODENSCHÄTZE INDUSTRIESTANDORTE, VERKEHR KAMERUN 

O Orte 

§ Orte über 2 000 Emw. (1976) 
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1 ALLGEMEINER ÜBERBLICK 

Staat und Regierung 

Staatsname 
Vollform: Republik Kamerun 
Kurzform: Kamerun 

Staatsgründung/Unabhängigkeit 
Unabhängig seit 1960 

Verfassung: vom Mai 1972 (mit ver¬ 
schiedenen Änderungen, zuletzt vom 
November 1983 und Januar 1984) 

Staats- und Regierungsform: Präsidiale 
Republik seit Juni 1972 

Staatsoberhaupt: Staatspräsident Paul 
Biya (seit November 1982, wiederge¬ 
wählt Januar 1984; Amtszeit 5 Jahre) 

Regierungschef: Ministerpräsident 
Bello Bouba Maigari (seit November 
1982 ) 

Volksvertretung/Legislative 
Nationalversammlung mit 120 auf 5 
Jahre gewählten Abgeordneten (im 
Juli 1983 wurde ihre Zahl auf 150 
festgesetzt). 

Parteien/Wahlen 
Seit 1966 Einparteienstaat; sämt¬ 
liche Sitze in der Nationalversamm¬ 
lung werden von der Einheitspartei 
“Union Nationale Camerounaise'VUNC 
eingenommen. 

Verwaltungsgliederung 
Seit August, 1984 10 (vorher 7) Pro¬ 
vinzen, 49 Departements, 182 Arron- 
dissements. 

Internationale Mitgliedschaften 
Vereinte Nationen und UN-Sonderorga 
nisationen; Organisation für afrika 
nische Einheit/OUA; Zentralafrikani 
sehe Zoll- und W1rtschaftsgemein- 
schaft/UDEAC und Westafrikanische 
Wirtschaftsunion/UMOA; mit den Euro 
päischen Gemeinschaften/EG asso- 
ziiert. 

Zugehörigkeit zu internationalen Ent¬ 
wicklungsländerkategorien 

MSAC (Most Seriously Affected 
Countries) 

1.1 Grunddaten 

Gebiet » 
Gesamtfläche (km£) - 1984: 475 442 
Ackerland und Dauerkulturen (kur) 1982: 69 500 

ßevölkerung 
Bevölkerung (Mi 11. ) 

(Mill.) 1976 
(Mi 11.) 

Bevölkerungswachstum (% jährlich) 
Bevölkerungsdichte (Einw./km2) 

(Einw./km2 ) 
Geborene (je 1 000 Einw.) 
Gestorbene (je 1 000 Einw.) 
Gestorbene im 1. Lebensjahr 
(je 1 000 Lebendgeborene) 

Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) 

1984 (JM) 
(Volkszählung) 

1965 (JM) 
1970-1982 

1984 
1965 

1980/85 D 

9,4 
7,7 
5,2 
3,0 

20 
11,0 

43 
18 

117 
53 

Gesundheitswesen 
Ärzte 
Zahnärzte 
Einwohner je Arzt (1 000) 
Einwohner je Zahnarzt (1 000) 
Betten in med. Einrichtungen 
Einwohner je Bett 

1970: 225 1981: 640 
10 26 
30 13,8 

685 339 
1976: 22 745 1980: 24 541 

337 346 

Bi 1 dungswesen 
Analphabeten 1976: insgesamt 59,5 l, 

männl . 45,4 %, weibl. 75,5 % 
Grundschüler (1 000) 
Sekundarschüler (1 000) 
Studenten (1 000) 

1973/74: 1 014,1 
82,2 

5,5 

1982/83: 1 536,6 
200,4 

11,4 
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Erwerbstätigkeit 
Erwerbspersonen (1 OOO) 

männlich 
weiblich 

in Land- und Forstwirtschaft, 
Fi scherei 

im Produzierenden Gewerbe 

1976: 2 758 
1 656 
1 102 

2 035 
173 

1982: 3 543 
2 214 
1 329 

2 595 
227 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 
Index der landwirtschaftlichen Produktion 

(1974/76 0 = 100) 
Gesamterzeugung 1979: 102 

je Einwohner 93 
Nahrungsmittelerzeugung 101 

je Einwohner 92 
Erntemengen ausgewählter pflanzlicher 
Erzeugnisse (1 000 t) 
Mais 408 
Hirse 414 
Kaffee 1978/79: 108 
Kakaobohnen 111 
Naturkautschuk , 15 

Laubnutzholzeinschlag (1 000 nr ) 1978: 2 146 
Fangmengen der Fischerei (1 000 t) 74,9 

1983: 100 
83 
97 
80 

400 
360 

1982/83: 126 
105 

16 
1983: 1 900 
1982: 83,1 

Produzierendes Gewerbe 
Index der Produktion für das Produzierende Gewerbe 

(ohne Bergbau und Baugewerbe, 1974/75 - 100) 
Insgesamt 1979/80: 168 

Energie- und Wasserwirtschaft 127 
Installierte Leistung der Kraftwerke (MW) 1979: 315 
Elektrizitätserzeugung (Mil 1. kWh) 1978/79: 1 385 
Elektrizitätsverbrauch (Mill. kWh) 1 319 
Wassergewinnung (Mill. m3) 1977/78: 34,9 
Förderung von Erdöl (1 000 t) 1979: 2 004 
Herstellung von Aluminium (1 000 t) 1978: 41,3 

Außenhandel (Mill. US-$) 
Einfuhr 
Ausfuhr 
Einfuhrüberschuß 

1978: 1 055,7 
80 3,1 
252,6 

Verkehr und Nachrichtenwesen 
Streckenlänge der Eisenbahn (km) 
Straßenlänge (km) 
Pkw je 1 000 Einw. 
Fluggäste der Cameroon Airlines (1 Q00) 
Fernsprechanschlüsse (1 000) 

Rei severkehr 
Eingereiste Auslandsgäste (1 000) 
Einnahmen des Beherbergungsgewerbes 

(Mrd. CFA-Francs) 

1975: 1 165 
1981: 63 725 
1979: 5,4 
1975: 239 
1971: 22 

1974: 96,1 

Geld und Kredit 
Wechselkurs (errechneter Vergleichswert, 

OM für 100 CFA-Francs) Jahresende 1980: 0,86 
Devisenbestand (Mill. US - $ ) 173,50 

1982/83: 202 
193 

1982: 582 
1982/83: 2 160 

2 020 
55,8 

1983: 5 600 
74,5 

1983: 1 217,3 
941,8 
275,5 

1983: 1 115 
63 781 

6,9 
1982/83: 660 

1982: 23 

1981: 103,2 

1982/83: 12,2 

Sept. 1984: 0,65 
März 1984: 253,05 

Öffentliche Finanzen (Mrd. CFA-Francs) 
Einnahmen 1980/81: 
Ausgaben 

Preise 
Preisindex für die Lebenshaltung (Jaunde) 

einheimische Familien (1968 = 100) 1979: 
nichteinheimische Familien 

(Mai 1966 = 100) 

374,78 
377,55 

267 

239 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
BIP zu Marktpreisen 

in jeweiligen Preisen (Mrd. CFA-Francs) 1970: 321,3 
in Preisen von 1979 (Mrd. CFA-Francs) 918,9 

je Einw. (CFA-Franc.) 134 150 

1984/85: 620,00 
620,00 

August 1983: 428 

361 

1982: 2 560,9 
1 599,8 
176 770 
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1.2 Wichtige Wirtschafts- und Sozialindikatoren afrikanischer Länder *) 

\ Indikator 

Land \ 

Ernährung 
Gesundheits¬ 

wesen 
Bi 1 dungswesen 

Kal ori en- 
versorgung 

1980 Lebens¬ 
erwartung 

bei Geburt 
1981 

Einwohner 
je plan¬ 

mäßiges 
Kranken¬ 
haus¬ 

bett 

Anteil der 

Alphabeten 
an der 

Bevölkerung 
(15 und 

mehr Jahre) 
1980 

einge- 
schriebenen 

Schüler an 
der Bev. im 
Grundschul - 

al ter 
1980 1) 

je Einwohner/Tag 

Anzahl Bedarfs 
J ahre Anzahl % 

Ägypten . 
Äquatorialguinea 
Äthiopien . 

Algerien . 
Angola . 
Benin . 

Botsuana . 
Burkina Faso 4 ) 
Burundi . 

Dschibuti . 
Elfenbeinküste . 
Gabun . 
Gambia . 
Ghana . 
Guinea . 
Guinea-Bissau . . 
Kamerun . 
Kap Verde . 
Kenia . 
Komoren . 
Kongo . 

Lesotho . 
Liberia . 
Libyen . 

Madagaskar . 
Malawi . 
Mali . 

Marokko . 
Mauretanien .... 
Mauritius . 
Mosambik . 

Namibia . 
Niger . 
Nigeria . 
Ruanda . 
Sambia . 
Senegal . 
Seschellen . 
Sierra Leone . . . 

Simbabwe . 
Somal i a . 
Sudan . 

Südafrika . 
Swasiland . 
Tansania . 

Togo . 
Tschad . 
Tunesien . 
Uganda . 
Zaire . 
Zentralafr. Rep. 

2 972 

735 

433 
232 
292 
070 ( 77 ) 

791 
114 

746 
403(77) 
281(77) 
964 
071 
344(77) 
439 
344(77) 
078 
180(77) 
277 

138(77) 
390 
459 
466 
095 
871 
628 

941 
708(79) 
170 

218(77) 
327 
595 
364 
094 
406 

053 
793 
952 
101 
778 

281(77) 
051 
101 
768 
789 
760 
180 
198 

117 

76 

101 
83 

103 
77(77) 

95 
96 

112 
89(77) 
84(77) 

88 
77 
87(77) 

105 
87(77) 
88 
81(77) 
94 
79(77) 

114 
147 
109 
94 
85 

110 
97 

108(80) 
70 
82(77) 
92 
91 
88 
93 ■ 

100 

89 
86 

100 
95 

118 
84 ( 77 ) 
83 
95 
74 

116 
83 
94 
94 

57 
48 
46 

60(82 ) 
42 
50 

60(82 ) 
44 
45 

45 
47 
41(77) 
36(82 ) 
54 
38(82) 
39(77) 
53(82) 
TT 
66 
48 
60 
48 

54(82 ) 
57 
48 
44 
45 
57 

45(82) 
65 
46(75-80) 

45(82) 
49 
46 
51(82) 
44 
66 
47 
55 
43(82 ) 
47 

63 
54 
52 
48 
43 
61 
48 
50 

43 

479 ( 76 ) 
95(77) 

314(77) 

440(81 ) 
413(72 ) 
994(81 ) 
328(76 ) 

009(80 ) 
857(75) 
281(80) 
589(75) 
220(81 ) 
961(80) 
673(79) 
666(76) 
502(76 ) 
351(80) 
516(77 ) 
773(76) 
528(80) 
201(76) 

724(80) 
733(79) 
209(79) 
512(78) 
576(77) 

1 743(77) 
771(77) 

1 792(80) 
352(81 ) 
985(81 ) 
97(73) 

1 669(83) 
1 248(77) 

610(77 ) 
383(81 ) 
853(76) 
170(82) 
883(79) 
374 (76 ) 
800(79) 

1 196(82) 
152 ( 73 ) 
294(76 ) 
562(81 ) 

707(78) 
1 292(78) 
477(81 ) 
636(75) 
352(79) 
522 ( 72 ) 

38(76) 

15 
35 ( 77 ) 
25(82) 

28 
41(71) 

9(75) 
27 

9(78) 
35 
30(77) 
20 
30(70) 
9(65) 

19 
40 (76 ) 
37(70) 
47 
58(66) 
16(61 ) 
52 ( 76 ) 
25 
50(73) 
50 
22(66 ) 

9(76) 
21(71) 
17(76) 

79 
33 

10 
34 
50 
44 
25(70) 
60(77) 
15(80) 
69 
60 
32 
57(60) 
55(76) 

79(81 ) 
19(70) 
14(77) 
49(82 ) 
52 
55 
33 

76 
78(73) 
43 

95 
66(72) 
62 

102 
19 
28 

76(79) 
115(75) 
48 

69(79) 
33 
95(79) 

104(79) 

a) 

b) 

108(79) 
103 

104(79) 
66 

100(78) 
59 
27(79) 
82 
33 

102 
93 

23(78) 
98(79) 
70 
96 
44(79) 

39(79) 
115(81 ) 
41(79) 
51 

105 ( 72 ) 
106 
104 
116 
35(76) 

103 
50(79) 
90(78) 
70(79) 

*) Die Daten für das Berichtsland sind durch Unterstreichung hervorgehoben. Bei den 
in Klammern gesetzten Zahlen handelt es sich um Jahresangaben. 

1) 100 % übersteigende Anteile begründen sich aus der Erfassungsmethode nach Unter¬ 
richtsstufen, wobei z. T. Schüler miterfaßt werden, die nicht zur entsprechenden 
Altersgruppe gehören. 

a) 10 und mehr Jahre. - b) 6 und mehr Jahre. - c) Kraftfahrzeuge. 
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1.2 Wichtige Wirtschafts- und Sozial indikatoren afrikanischer Länder *) 

I ndikator 

Land 

Landwirtschaft Energie 
Außen¬ 
handel 

Ver¬ 
kehr 

I nformations- 
wesen 

Sozial- 
Produkt 

Anteil der 
Ener- 
gi e- 
ver- 

brauch 
1980 
je 

Ei n- 
wohner 

Antei1 
weiter- 
verar- 

beiteter 
Produkte 
an der 
Gesamt¬ 
aus¬ 
fuhr 

1979 3) 

Pkw 

Fern- 
sprech- 

an- 
schlüsse 

1981 

Fern- 
seh- 
emp- 

fangs- 
geräte 
1980 

Brutto¬ 
sozial¬ 
produkt 
1981 zu 
Markt- 
preisen 
je Ein¬ 
wohner 

Land¬ 
wi rt¬ 
schaft 

am 
Brutto- 

i n- 
1ands- 
produkt 
1981 

1andw. 
Erwerbs- 
pers. an 
Erwerbs- 
pers. 

i n s g e s. 
1981 je 1 000 Einwohner 

% icg 
SKE 2) 

% Anzahl US-$ 

Ägypten . 
Äquatorialguinea 
Äthiopien . 
Algerien . 
Angola . 
Benin . 
Botsuana . 
Burkina Faso 4) 
Burundi . 
Dschibuti . 
Elfenbeinküste . 
Gabun . 
Gambia . 
Ghana . 
Guinea . 
Guinea-Bissau .. 
Kamerun . 
Kap Verde . 
Kenia . 
Komoren . 
Kongo . 
Lesotho . 
Liberia . 
Libyen . 
Madagaskar . 
Malawi . 
Mali . 
Marokko . 
Mauretanien .... 
Mauritius . 
Mosambik . 
Namibia . 
Niger . 
Nigeria . 
Ruanda . 
Sambia . 
Senegal . 
Seschellen . 
Sierra Leone ... 
Simbabwe . 
Somal ia . 
Sudan . 
Südafrika . 
Swasiland . 
Tansania . 
Togo . 
Tschad . 
Tunesien . 
Uganda . 
Zaire . 
Zentralafr. Rep. 

21(80) 

50 
6 

48(80) 
44 
12(79) 
41 
56 
5(80) 

27 
9(75) 

56(74) 
60 
37 

27 

32 
42(79) 
9 

26(79) 
36 
2 

35 
43(80) 
42 
14 
28 
20(76) 
44(79) 

30 
23 
46 
14(82) 
22 
14(77) 
31 
18 
60(79) 
38 
7(80) 

19(76) 
52(80) 
24 
57(80) 
16 
75(80) 
33 
37 

50 J95 20 
74 94(76) . 
79 25 0 
49 814 0 
57 255 8(75) 
46 70 13(75) 
79 
81 33 12 
83 16 0(77) 

727(76) 3(75) 
79 248 8 
76 1 279(76) 2(77) 
77(82) 84(76) 0(77) 
50 268 1(78) 
80 83 
82 . 1(77) 
73(82) 154 6 

TS-7-1TT78T 
77 208 13 
63(82) . 56(73) 
33 458 21(78) 
83 
69 502 1(78) 
15 3 549 0 
83 74 8 
83 59 4 
86 31 1(77) 
51 368 23 
82 199 0(75) 
28 405(76) 22(77) 
63 103 3(75) 
48 
87 54 2(76) 
52 169 0(78) 
89 28 0(76) 
65(83) 733 1 
74 364 14(80) 

570(76) 2 
64 166 63(76) 
58 778 13 
80 85 1(78) 
76 101 0 
28 3 204 30 
72 
80 69 12(78) 
67 203 5(77) 
83 22 8(75) 
40 652 34 
80 34 0(76) 
74 107 3 
87 46 44 

8(78) 12 33 650 
14(72) . 3 180 
1(77) 3(82) 1 140 

27(82) 29(82) 62(81) 2 140 
25(78) 5 4 
3(79) 3(75) 3(82) 320 

11(83) 15(82) . 1 010 
4(79) 2(82) 2 240 
2(80) 1(79) . 230 

16(78) 12 23(81) 480 
19(81 ) 10 39(81 ) 1 200 
14(82) 11 9(82) 3 810 
10(82) 6(82) . 370 
5(81) 6 6(81) 400 
2(81) 2 1(81) 300 

190 
7(83) 3 . 880 

—:-5-:-3Ttr 
8(77) ,12(82) 4 420 

12(75 )c 5 (78) . 320 
14(76) 10(78) 2 1 110 
4(82) 6(82) . 540 
8(81) 4 11(81) 520 

110(79) 66(80) 65(81) 8 450 
4(80) 4(79) 8(82) 330 
2(78) 2 . 200 
2(74) 1 . 190 

21(78) 11 37 860 
6(81) 3 . 460 

26(82) 46(82) 90(82) 1 270 
4(81) 4(82) 0(81) 210 

48(82) . 1 960 
6(82) 2(82) 1(81) 330 
2(78) 2(82) 6 870 
2(76) 1 . Z50 

12(81) 10 10 600 
10(76) 8(77) 1 430 
64(81 ) 110 . 1 800 
8(78) 5 6 320 

30(79) 30 10 870 
1(81) 2(82) . 280 
2(81) 3 6 380 

80(78) 106(82) 68 2 770 
20(78) 23(82) 2 760 
2(81) 11 . 280 

12(82) 4 4(81) 380 
2(81) 1(79) . 110 

20(81) 32(82) 50(81) 1 420 
3(77) 3 5(79) 220 
1(79) 1 0 210 
4(79) 2(73) 0 320 

*) Die Daten für das Berichtsland sind durch Unterstreichung hervorgehoben. Bei den 
in Klammern gesetzten Zahlen handelt es sich um Jahresangaben. 

2) Steinkohleneinheit. - 3) SITC - Pos. 5-8. - 4) Ehern. Obervolta. 
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2 GEBIET 

2 
Das Staatsgebiet Kameruns erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 475 442 km . Es 

ist somit annähernd doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Die größte 

Nord-Süd-Ausdehnung beträgt rd. 1 300 km, in ost-westlicher Richtung sind es an der 

breitesten Stelle im Süden des Landes etwa 700 km. 

Zwischen der Atlantikküste des Golfes von Guinea und dem Tschadseebecken bildet 

Kamerun den Übergang von Zentral- nach Westafrika (Niederguineaschwelle). Es läßt 

sich in drei Großlandschaften Gliedern: 

- Das Küstentiefland, das die rd. 320 km lange Senkungsküste begleitet, ist im 
Süden nur sehr schmal, weitet sich aber bis auf 250 km Breite im mangrovengesäum¬ 
ten Schwemmland an den Mündungen des Njong, Sanaga und Wuri. Nach Unterbrechung 
durch das Kamerungebirge setzt es sich im Tiefland des Rio del Rey fort und er¬ 
reicht in seinem nördlichen Abschnitt 130 km Breite. Zwischen den zahlreichen 
Flußmündungen, die das Tiefland zerschneiden, dehnen sich auf den Schwemmland¬ 
ebenen Sümpfe und Mangrovenwälder. Aus dem Tiefland ragt das Kamerungebirge über 
4 000 m auf und bedeckt eine Fläche von etwa 2 000 km2. Es ist Bestandteil einer 
jungen Vulkanlandschaft, die sich zum einen in den Inseln der Bucht von Biafra, 
zum anderen im Bergland entlang der westlichen Landesgrenze bis zum Tschadsee so¬ 
wie landeinwärts entlang der tektonisch sehr labilen ''Kamerunlinie“ fortsetzt; 
Rumpiberge (1 760 m), Manengubamassi v (2 050 m) und Bambutoberge (2 740 m) be¬ 
grenzen das Westkameruner Bergland gegen das südliche Hochland. Das außerordent¬ 
lich fruchtbare und regenreiche Bergland ist ein stark besiedeltes wirtschaft¬ 
liches Kerngebiet. 

- Das Südkameruner Hochland, PIateauflachen im Süden und Südosten von durchschnitt¬ 
lich 600 m ü.M., ist ein ausgedehntes Regenwaldgebiet, wenig besiedelt und kaum 
erschlossen. Nördlich der Sanagamulde erhebt sich das Relief stufenförmig zum 
Hochland von Adamaua (bis 1 200 m ü.M.), welches den mittleren Teil des Staats¬ 
gebietes einnimmt und von einer Reihe von Bergketten (bis über 2 000 m) in West- 
Ost-Richtung durchzogen ist. Die Fläche ist bedeckt mit Buschwald, Savannenwald 
und Strauchvegetation und bietet - durch die Höhenlage klimatisch begünstigt - 
gute Hochweiden. Südadamaua (Mittelkamerunisches Grashochland) ist ein Schollen¬ 
land (Niederguineaschwelle), stark zerstückelt durch tief eingeschnittene, steil- 
wandige Täler, an deren Flußläufen sich Galeriewälder hinziehen. Das Hochland ist 
das Hauptquel1gebiet der kamerunischen Flüsse. Zum Küstentiefland fällt der Ge- 
birgsrand meist steil ab (zahlreiche Wasserfälle). Ebenso steil erfolgt im Norden 
der Übergang zur Faro- und Benue-Niederung (etwa 300 m ü.M.), aus der zahlreiche 
Berge und Gebirgsstöcke emporragen. Der nordöstliche Teil, die Logone-Flußniede¬ 
rung, wird saisonal zum Überschwemmungsgebiet. 

- Das Tschadseetiefland im äußersten Norden ist weitgehend abflußlos. Insel berge 
zeugen von einer einst höheren Landoberfläche. Der Tschadsee schwankt sehr stark 
in seiner Ausdehnung, diese erfolgt jedoch ganz überwiegend in nördlicher bzw. 
nord-östlicher Richtung, so daß Kamerun kaum davon betroffen ist. 

Das Land gehört zur tropischen Klimazone mit allgemein hohen Temperaturen und deut¬ 

lich abgegrenzten Regen- und Trockenzeiten. Durch seine große Flächenausdehnung und 

die z.T. erheblichen Höhenunterschiede hat es recht unterschiedliche Klimaverhält¬ 

nisse. Das südliche Drittel gehört dem Gebiet des tropischen Regenwaldes an. Der 

Norden hat Steppenklima mit ganz kurzer Regenzeit und erheblichen Temperaturschwan¬ 

kungen zwischen Tag und Nacht. Zwischen beiden Gebieten liegt eine Zone mit Savan¬ 

nenklima, mit längerer - im südlichen Teil doppelter - Regenzeit. Im Winter führen 

Winde aus nordöstlichen Richtungen (“Harmattan") warme, trockene Luftmassen heran. 

Im Sommer herrscht der Südwest-Monsun vor mit warmer, feuchter Luft und mit Nieder¬ 

schlägen. Das Meerwasser im Schelfbereich des Golfs von Guinea hat ständig eine 

Oberflächentemperatur von mehr als 24° C. 

Die Landeszeit Kameruns entspricht der Mitteleuropäisehen Zeit (MEZ). 
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2.1 Klima*1 

(Langjähriger Durchschnitt) 

Ma rua 

11 °N 15°0 

401 m 

Ngaundere 

7°N 13°0 

1 119 m 

Bamenda 

6°N 10°0 

1 615 m 

Mamfe 

6°N 9°0 

126 m 

Lufttemperatur (°C), Monatsmittel 

Kältester Monat: August .. 

Wärmster Monat: April .... 

Jahr . 

26,61 

33,3 

28,8 

21,2 

24.3 

22.3 

17,5 
20,0 

19,3 

II 

Kälteste Monate: Juli/Aug. 

Wärmste Monate: Jan./Febr. 

Jahr . 

Lufttemperatur (°C), mittlere tägliche 

9,2 
15,0 

13,3 

II-IV 
8,4 

17,5 

12,9 

Schwankung 

6,0 

11,6 

8,6 

27.1 
25,0 

26.2 

ni+v 
VII i 

(28,1) 

(32,4111 ) 

(30,7) 

Trockenster Monat: Januav 

Feuchtester Monat: August 

Jahr . 

Niederschlag (mm) 

QXI-111 0X11 

261 268 ' 

850 1 455 

29 

493IX 
2 692 

33 

564 

3 424 

IX 

Dual a 
(Douala) 

13 m Monat 

J aunde 
(V aounde) 
4°N 12°0 

760 m 

Batouri 

4°N 14°0 

656 m 

Kribi 

3°N 10°0 

16 m 

Lufttemperatur (°C), Monatsmittel 

Kältester Monat: Juli .... 

Wärmster Monat: März . 
Jahr . 

22,2 

24,6 

23,5 

22.7 

25,2IV 

23.8 

24,8VII-Vm 

27.3 

26.4 

24,3 

26,9 

25,8 

VIII 

Lufttemperatur 

Kälteste Monate: Juli/Aug. 
Wärmster Monat: März . 

Jahr . 

<°C). 

7.2 
10,5 

9.2 

mittlere tägliche Schwankung 

4,8 (27,0) 
(31,9IV 
(29,3) 

8,7 

7,2 

IV 
(26,7) 

(30,2) 
(28,6) 

Trockenster Monat: Januar 

Feuchtester Monat: Okt. .. 

Jahr . 

Niederschlag (mm) 

12XI1 30 52 

280 295 723VI11 

456 1 732 4 004 

93 

579 

3 047 

XII 

*) Römische Zahlen geben abweichende Monate an. Zahlen in ( ): mittlere tägliche 
Maxima. 
über ausführlichere Klimaangaben für diese und weitere Stationen verfügt der 
Deutsche Wetterdienst, Seewetteramt Hamburg, Postfach 180. 
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3 BEVÖLKERUNG 

Zur Jahresmitte 1984 hatte Kamerun 9,4 Hill. Einwohner (fortgeschriebene Zahl). 

Auf die Gesamtfläche des Landes bezogen ergab sich eine mittlere Bevölkerungs- 
p 

dichte von rd. 20 Einwohnern je km . 

Eine offizielle Volkszählung hat es seit der Gründung des Staates erstmalig im 

April 1976 gegeben. Nach deren Ergebnis hatte Kamerun damals rd. 7,7 Mill. Ein¬ 

wohner. Bevblkerungsangaben über frühere Jahre beruhen auf Teilzahlungen, Schät¬ 

zungen und Stichprobenerhebungen, über 99 % der Bevölkerung sind einheimische 

Afrikaner. Die Zahl der Nichtafrikaner hat 10 000 nie wesentlich überschritten; 

den Hauptanteil stellen Franzosen, daneben andere Europäer, US-Amerikaner und 

Vorderasiaten (Libanesen, Syrer). Nichteinheimische Afrikaner gibt es mehrere 

Zehntausend (u.a. Haussa, nigerianische Küstenstämme). Sie gelangen als Händler, 

nomadische Hirten oder Wanderarbeiter ins Land. Eine genaue Erfassung ist nicht 

möglich, da oft zu beiden Seiten der Grenze Menschen desselben Stammes leben. 

.. . . * \ 
3.1 Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsdichte 

Gegenstand der 
Nachweisung Einheit 1965 1970 1976 1980 1983 1984 

Bevölkerung . 
männlich . 
weiblich . 

1 000 5 229 5 836 7 663a) 8 502 9 046Ö) 9 400 
1 000 2 533 2 871 3 755 4 240 4 513 
1 000 2 696 2 965 3 908 4 263 4 533 

Bevölkerungsdichte1* . Einw. je km2 11,0 12,3 16,1 17,9 19,0 19,8 

*) Schätzungen zur Jahresmitte. 
p 

1) Bezogen auf die Gesamtfläche (475 442 km ); tiefer gegliederten Tabellen liegen 
z.T. abweichende Angaben zugrunde. 

a) Ergebnis der Volkszählung vom 9. April. - b) Schätzung zum Jahresanfang, JM: 
9,165 Mill. 

Kamerun steht mit rd. 9 Mill. Einwohnern 1983 an 15. Stelle in Afrika; seine Ein¬ 

wohnerzahl hat sich in 25 Jahren verdoppelt. Bei einer durchschnittlichen Bevölke- 
2 2 

rungsdichte von 19 Einw. je km (Durchschnitt Afrikas 17 Einw. je km ) ist es zu 

den weniger dicht besiedelten Staaten des Kontinents zu zählen; im Süden und Osten 

ist das Land allerdings von Nachbarstaaten mit wesentlich geringeren Dichtewerten 

umgeben {Gabun 2, Kongo 5, Tschad 4 Einw. je km ). Lediglich im Westen grenzt es 
p 

an das bevölkerungsreichste Land des Erdteils, Nigeria (89 Einw. je km ). 

Nach Angaben der Weltbank betrug das durchschnittliche jährliche Bevölkerungs¬ 

wachstum im Zeitraum 1960 bis 1970 2,0 %, im Zeitraum 1970 bis 1982 3,0 %. Die 

Wachstumsrate für den Zeitraum 1980 bis 2000 wird auf 3,5 % geschätzt. 

Vier von sieben der bisherigen Provinzen haben überdurchschnittlich hohe Werte der 

Bevölkerungsdichte; die West- und die Küstenprovinz weisen eine besonders rasche 

Verdichtung auf. Sehr gering ist die Dichte in der Ostprovinz. 
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3.2 Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungsdichte nach Provinzen 

Provinz Verwaltungs- 
si tz 

Fläche T57T5—!15T<rTTTWl— 1776 177 1981 
Bevölkerung Einwohner 

je km2 km5 1 00Ö 1 

Nordprovinz . 

Ostprovinz . 

Mitte-Süd-Provinz 

Küstenprovinz .... 

Westprovinz . 

Nordwestprovinz .. 

Südwestprovinz ... 

1) Ergebnis der Volkszählung vom 9. April. 

Seit August 1983 ist die Verwaltungseinteilung verändert, statt bisher sieben gibt 

es jetzt zehn Provinzen (Verwaltungssitze in Klammern): 

Garua (Garoua) 

Bertua 

Jaunde (Yaunde) 

Duala (Douala) 

Bafussam 

Bamenda 

Buea 

163 513 1 580 

109 011 280 

116 036 1 130 

20 239 650 

13 872 1 000 

17 810 891 

24 471 309 

2 233 2 459 

366 424 

1 492 1 714 

935 1 125 

1 036 1 169 

981 1 073 

621 693 

13.7 15,0 

3,4 3,9 

12,9 14,8 

46,2 55,6 

74.7 84,3 

55,1 60,2 

25,4 28,3 

Nord- (Garua) 

Äußerster Norden (Marua) 

Adamaua (Ngaundere) 

Mitte-Süd- (Jaunde) 

Süd- (Ebolowa) 

Ost- (Bertua) 

Küsten- (Duala) 

Nordwest- (Bamenda) 

Südwest- (Buea) 

West- (Bafussam). 

Infolge steigender Geburtenraten und rückläufiger Sterberaten nimmt die Bevölkerung 

ständig zu. Auch die Säuglingssterblichkeit konnte in den lezten Jahren erheblich 

reduziert werden. Die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt wird für 1982 

auf 53 Jahre beziffert (Männer: 52, Frauen: 55). Gegenüber 1960 (Männer 41, Frauen: 

45 Jahre) ergibt sich somit eine deutliche Steigerung. 

3.3 Geburten- und Sterberaten 

Gegenstand der Nachweisung Einheit 1965/70 0 1970/75 D 1975/80 0 1980/85 D 

Geborene . je 1 000 Einw. 

Gestorbene . je 1 000 Einw. 

Gestorbene im 1. Lebensjahr je 1 000 
Lebendgeborene 

43,1 42,1 43,2 43,2 

22,8 21,2 19,2 17,8 

127,0 117,0 

Kamerun hat - wie die meisten Entwicklungslander - eine "junge“ Bevölkerung: Mehr 

als zwei Fünftel (43 %) der Kameruner sind noch keine 15 Jahre alt. Im erwerbs¬ 

fähigen Alter (15 bis 60 Jahre) stehen 52 % der Einwohner. Oie Spitze der Alters¬ 

pyramide (Altersstufe ab 60 Jahre) macht nur noch 5 % der Gesamtbevölkerung aus. 

Auffällige Abweichungen der Anteile von Männern und Frauen in den einzelnen Alters¬ 

gruppen sind nicht festzustellen. 
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ALTERSAUFBAU DER BEVÖLKERUNG KAMERUNS UND DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1976 

Altersgruppen in % der Bevölkerung 
KAMERUN 

Stand:9.4.•); 7,13Mill. 
Alter von ...bis unter ...Jahren 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

Stand:31.12.;61r44Mill. 
Alter von ...bis unter ...Jahren 

Männlich Weiblich 

Maßstab bezogen auf Altersgruppen von ]eweils 5 Jahren 
lJErgetrms der Volkszählung. 

Statistisches Bunaesamt 850271 

3.4 Bevölkerung nach Altersgruppen 

% der Gesamtbevölkerung 

Alter (von ... bis 
unter ■■. Jahren) 

.~TT7TT] 
insgesamt|männlich 

unter 5 . 
5 - 10 . 

10 - IS . 
15 - 20 . 
20 - 25 . 
25 - 30 . 
30 - 35 . 
35 - 40 . 
40 - 45 . 
45 - 50 . 
50 - 55 . 
55 - 60 . 
60 - 65 . 
65 - 70 . 
70 - 75 . 
75 - 80 . 
80 - 85 . 
85 und mehr . 
unbekannten Alters ... 

17,0 8,6 
15,1 7,6 
11,3 5,9 
9.6 4,7 
7.7 3,5 
6.9 3,1 
5.9 2,7 
5.8 2,7 
4.8 2,3 
4.1 2,0 
3,3 1,6 
2,5 1,3 
2.1 1,1 
1,2 0,6 
1,0 0,5 
0,6 0,3 
0,4 0,2 
0,5 0,2 
0,05 0,03 

T5S7 
Iwei bl icTT i nsgesamtImännlich IweibllcF 

8.5 17,3 
7.5 13,9 
5,3 11,7 
4,9 10,1 
4.2 8,7 
3,8 7,6 
3.3 6,4 
3.1 5,4 
2.5 4,6 
2.1 3,8 
1,7 3,1 
1.2 2,6 
1,1 2,0 
0,6 
0,5 
0,3 3,0 
0,2 
0,2 
0,03 

8.7 8,6 
7,0 6,9 
5,9 5,9 
5.1 5,0 
4.4 4,3 
3.8 3,7 
3.2 3,2 
2,7 2,7 
2.3 2,3 
1.9 1,9 
1.5 1,6 
1,2 1,3 
0,9 1,0 

1,4 1,7 

1) Ergebnis der Volkszählung vom 9. April. 

Der Anteil der städtischen Bevölkerung lag 1982 bei 37 % (1960 bei 14 %). Es gibt 

Bemühungen der Regierung, den Bevölkerungsdrang in die großen Städte zu dämpfen, 

um der Landflucht entgegenzuwirken. 
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3.5 Bevölkerung nach Stadt und Land 

Stadt/Land • Einheit 1965 1970 19761 * 

In Städten . 1 000 
% 

In Landgemeinden . 1 000 
% 

870 1 185 2 184 
16,4 20,3 28,5 

4 439 4 651 5 479 
83,6 79,7 71,5 

1) Ergebnis der Volkszählung vom 9. April. 

Außer den Großstädten Duala und Jaunde bleiben die übrigen Städte noch unter der 

Grenze von 100 000 Einwohnern. 

3.6 Bevölkerung in ausgewählten Städten 

1 000 

Stadt 1970 1973 1976 

Duala . 
Jaunde, Hauptstadt ... 
Nkongsamba . 
Marua . 
Garua . 
Bafussam . 
Bamenda . 
Kumba . 
Fumban . 

270 315 458 
170 225 314 

70 85 
35 42 67 
26 31 69 
55 . 62 
28 35 67 
48 58 
34 41 60 

1983 

713 
488 

97 
92 
88 
83 
66 
61 
46 

1) Ergebnis der Volkszählung vom 9. April. 

Die einheimische Bevölkerung Kameruns setzt sich aus einer Vielzahl von Stämmen zu¬ 

sammen, die meist nach ihren Sprachen unterschieden werden. Bei den Bantuvölkern 

des Südens treten palänegride Rassenzüge hervor. Außerdem gibt es in den Regenwäl¬ 

dern Südkameruns einige 1 000 kleinwüchsige Waldpygmäen, deren natürlicher Lebens¬ 

raum jedoch durch die Holznutzung vor allem in Küstennähe zunehmend eingeengt wird. 

Die Völkerschaften des Westens und Nordens zeigen sudanide Züge, wobei einige 

Stämme, besonders im Tschadseegebiet, bereits Einflüsse äthiopider oder nordafri¬ 

kanischer Rassebeziehungen erkennen lassen. Die einzelnen Gruppen unterscheiden 

sich auch sonst nach Lebensformen und kulturellen Traditionen stark voneinander: 

Wirtschaftsverfassung (z.B. Hirten-, Fischer-, Händlerstämme); Siedlungsformen, 

Erb- und Bodenrecht; Konfessionen usw. Ein kamerunisches Nationalbewußtsein im 

Rahmen des heutigen Staates besteht erst bei den gesellschaftlich führenden Schich¬ 

ten der Bevölkerung ("evolues“), es scheint sich jedoch in jüngster Zeit rascher 

auszubreiten. 

Amtssprachen sind Französisch und Englisch (in West-Kamerun), wobei dem Französi¬ 

schen in der Praxis größere Bedeutung zukommt. Von den einheimischen Sprachen ist 

keine im ganzen Land verbreitet. Nur wenige haben als Schriftsprachen Bedeutung und 

die meisten sind nur lokal gebräuchlich. Im Südwesten und Süden Kameruns werden 

Bantusprachen gesprochen, die eng miteinander verwandt sind. Sie umfassen rd. 35 

bis 40 % der Bevölkerung (Duala-Gruppe, Pangwe oder Fang, Beti). An der Westgrenze 

und im zentralen Bergland sprechen die "Grasland-Bantu" (rd. ein Viertel der Bevöl- 
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kerurtg; ihre wichtigste Gruppe ist das Volk der Bamileke, ferner Tiv u.a.) sog. 

Semibantu- oder sudanische Klassensprachen. Im Norden herrschen Ful (ca. 10 %) und 

tschadohamitisehe Sprachen Zentralafrikas (Haussa, Mandara, Massa u.a., zusammen 

20 %). Neben kleinen Spl i ttergruppen gibt es schließlich noch etwa 10 % Vertreter 

anderer Sudan- und Guineasprachen (Banda, Kanuri, Ibo; die Sprachen dieser Gruppen 

zeigen kaum Gemeinsamkeiten). 

Nach der Verfassung sind Kirche und Staat getrennt; jedem Bürger wird die Freiheit 

seiner Religion garantiert, sofern sie die öffentliche Ordnung nicht stört. Der 

Norden des Landes ist großenteils islamisch (knapp 20 % der Bevöl kerung). Im Westen 

und im Südosten haben die christlichen Missionen zahlreiche Gläubige gewonnen 

(römisch-katholische werden auf etwa 20 % geschätzt, Protestanten verschiedener 

Bekenntnisse auf etwa 15 %). Etwa die Hälfte der Bevölkerung gilt als animistisch. 

Oie Moslems bezeichnen eine Gruppe von Stämmen Nordkameruns als Kirdi ("Heiden'1), 

die z.T. an alten Naturreligionen festhalten, z.T. Anhänger islamischer Sekten 

si nd. 
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4 GESUNDHEITSWESEN 

Seit der Wiedervereinigung mit West-Kamerun ist die Zentralregierung für das Ge¬ 

sundheitswesen zuständig. Zunächst bestand in jedem Landesteii eine eigene Sani- 

tätsdirektion. Die medizinischen Einrichtungen und die gesundheitliche Betreuung 

entsprechen noch nicht den Erfordernissen für eine ausreichende Versorgung der 

Bevölkerung. Das feuchtheiße Klima und mangelhafte hygienische Verhältnisse, vor 

allem außerhalb der Städte, führen immer noch zu seuchenartiger Ausbreitung ver¬ 

schiedener tropischer Krankheiten. Doch konnten Malariaerkrankungen erheblich ver¬ 

mindert und die Schlafkrankheit auf wenige Rückzugsgebiete beschränkt werden; die 

1971 aufgetretene Cholera wurde schnell und wirksam bekämpft. Wesentliche Ursache 

der bis heute endemischen Amöben- und Bazillenruhr ist die völlig unzulängliche 

Trinkwasserversorgung. Moderne Behandlungsmethoden haben zur teilweisen Eindämmung 

der in den Küstengebieten auftretenden Lepra geführt. Oie verbreitetsten Krankhei¬ 

ten sind - ohne Rücksicht auf die amtlichen Registrierungen - Malaria, Masern, 

Keuchhusten, Tuberkulose, Flußblindheit (Trypanosomiasis), Bilharziose, Typhus, 

Ruhr und Meningokokken-1nfektion. Die Angaben über Erkrankungen und Sterbefälle 

nach Todesursachen brechen im allgemeinen mit dem Jahr 1975 ab. 

4.1 Erkrankungen an ausgewählten Krankheiten 

1973 1974 1975 1976 Krankhei t 1977 

Cholera . 
Typhoides Fieber . 
ßakteriel1e Ruhr . 
Amoebiasis . 
Lepra . 
Pertussis (Keuchhusten) ... 
Meningokokken-Infektion ... 
Akute Poliomyelitis . 
Masern . 
Malaria . 
Trypanosomiasis . 

211 

2 005 
28 

6 805 
135 143 

207 

83 
42 

1 200 
1 275 

554 
1 048 

26 
4 

3 319 
90 010 

,a) 

108a)c) 

061 
781, 
108 
900 

29 
15 

3 027 

38 

134 
23 

b) 

245 
48 

7 277 
52 

34al 

238 
8 a) 

6 893 
974 a) 

a) Januar bis Juli. - b) Januar bis August. - c) Einschi. Paratyphus. 

4.2 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen 

Todesursache 1970 1971 1972 1973 1974 

Cholera . 
Typhoides Fieber . 
Bakterielle Ruhr . 
Amoebiasis . 
Lepra . 
Pertussis (Keuchhusten) ... 
Meningokokken-Infektion ... 
Akute Poliomyelitis . 
Masern . 
Malaria . 

352 27 7 16 
15 6 8 .3 

3 2... 
15 10 3 .1 

2 1 . . 2 
14 8 5 . . 
50 2 201 97 1 
1.3.. 

99 24 122 204 21 
141 38 46 124 21 
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Angaben über Schutzimpfungen sind noch älter (zuletzt für 1971). Geimpft wurde 

hauptsächlich zur Vorbeugung gegen Pocken, Gelbfieber, Tuberkulose (8CG) und 

Masern. Im Jahre 1971 wurden 1,7 Mill. Impfungen gegen Cholera vorgenommen. 

Im statisti.schen Mittel hat sich die ärztliche Versorgung des Landes wesentlich 

gebessert, statt einem Arzt für 31 100 Einwohner im Jahre 1971 steht heute durch¬ 

schnittlich ein Arzt für 13 800 Einwohner zur Verfügung (bei Zahnärzten ist das 

Verhältnis jedoch wesentlich ungünsti ger). Doch sind die Ärzte in der Küsten- sowie 

der Zentral- und Südprovinz konzentriert (während vor allem der weite Norden völlig 

unterversorgt ist); etwa zwei Drittel der Ärzte befinden sich in Duala und Jaunde. 

4.3 Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte 

Gegenstand der Nachweisung Einheit 1971 1974 1977 1979 1981 

Ärzte . Anzahl 

Einwohner je Arzt . 1 000 

Zahnärzte . Anzahl 

Einwohner je Zahnarzt ... 1 000 

Tierärzte . Anzahl 

225 353 477 603 640 

31,1 21 16,8 14,0 13,8 

10 16 19 21 26 

699 466 423 401 339 

14 42 31 

Ärzte, Krankenpflegepersonen und Hebammen werden seit 1969 auch im Lande selbst 

ausgebildet; im "Centre Universitaire des Sciences de la Sante'VCUSS in Jaunde 

wurde 1975 der erste kamerunische Ausbi1dungslehrgang verabschiedet. Das Gesund¬ 

heitswesen leidet trotzdem unter Mangel an qualifiziertem Personal wie auch an 

ungenügender Versorgung mit Medikamenten und unzureichenden Kapazitäten und Aus¬ 

stattungen der Krankenhäuser. Der Erforschung und Anwendung der traditionellen 

afrikanischen Medizin wird wieder mehr Beachtung geschenkt. 

4.4 Anderes medizinisches Personal 

Art des Personals 1971 1974 1977 1979 1980 1981 

Apotheker . 

Krankenpflege- 
personen 1) . 

Hebammen . 

61 77 93 107 117 145 

2 730a> 3 235 6 821b) 6 117 . 7 438 

84 124 120 

1) Einschi. Hilfspflegepersonen und Krankenpflegepersonen mit Hebammenausbildung, 

a) 1970. - b) Andere Angaben lauten 3 533 Krankenpflegepersonen. 

Auch für die medizinischen Einrichtungen (Krankenhäuser u.a.) sind nur Angaben bis 

1977 verfügbar. Oie medizinischen Einrichtungen liegen vor allem in der Küsten¬ 

provinz sowie in der Zentral- und Südprovinz. 
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4.5 Medizinisch« £inrichtungen 

Einrichtung 1970 1972 1974 1976 1977 

Allgemeine Krankenhäuser .. 

Gesundheitszentren . 

Leprastationen . 

80 88 106 118 120 

905al | 796 876 

11 28 40 

a) Einschi, militärischer Einrichtungen. 

4.6 Betten in medizinischen Einrichtungen 

Jahr Insgesamt Offentlicher 
Bereich 

Privater 
Bereich 

Lepra- ,, 
Stationen 

1976 . 

1977 . 

1978 . 

1979 . 

1980 . 

22 745 11 945 10 800 1 024 

23 445 12 353 11 092 381 

23 895 12 623 11 272 60 

24 204 12 835 11 369 40 

24 541 13 085 11 456 

1) In den sonstigen Angaben dieser Tabelle nicht enthalten. 
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5 BILDUNGSWESEN 

Das einheitliche kamerunische Schulsystem sah (nach Ablösung der früheren franzö¬ 

sisch bzw. britisch bestimmten Systeme in den ehemaligen Mandatsgebieten) ab 1980 

die allgemeine Schulpflicht vor. Von den jungen Kamerunern wurden bereits über 70 % 

eingeschult. In den südlichen Landesteilen ist die Schulbesuchsquote weit höher als 

in den weniger erschlossenen (und überwiegend islamischen) des Nordens. Außerdem 

gibt es unterschiedliche Schulbesuchsquoten zwischen Stadt und Land. In den unteren 

Grundschulklassen erfolgt der Unterricht möglichst in der Muttersprache der Schü¬ 

ler. Oie Grundlage für das Schulwesen waren Missionsschulen, die heute immer stär¬ 

ker den staatlichen Schulen angepaßt werden. Der Mangel an ausgebildeten Grund¬ 

schullehrern ist groß. An höheren Schulen unterrichten immer noch überwiegend Lehr¬ 

kräfte, die im Ausland ausgebildet wurden. Kamerun ist beim Ausbau seines Schul¬ 

wesens stark auf ausländische Hilfe angewiesen. Staatliche, kirchliche und private 

Institutionen bemühen sich um die Erwachsenenbildung. 

I 

Oer allgemeine ßi1 dungsstand ist sehr unterschiedlich. In einigen Gebieten im Süd¬ 

westen beträgt der Anteil der Analphabeten nur noch 15 bis 20 *, dagegen ist deren 

Quote im islamischen Norden weit höher. In den nördlichen Gebieten ist die Ausbrei¬ 

tung der Schulbildung auch wegen der verbreiteten Siedlungsweise in Weilern und 

Einzelhöfen sowie des Nomadentums schwierig. Die Analphabetenquote für die gesamte 

erwachsene Bevölkerung wird mit rd. 60 % angegeben (Stand: 1976). 

* 1 
5.1 Analphabeten ' 

Gegenstand der Nachweisung 
-1752- -1773 

1 "0Ö0 1 1 1 000 | % 

Insgesamt . 
männlich . 
weiblich . 

2 05b 81,1 2 360 59,5 
864 69,0 864 45,4 

1 192 93,0 1 496 75,5 

*) Im Alter von 15 und mehr Jahren. 

In Jaunde gibt es technische und kaufmännische höhere Lehranstalten. Die Universi¬ 

tät Jaunde wurde 1962 gegründet, außerdem bestehen dezentrale Hochschul einrichtun- 

gen in Duala (Wirtschaft und Handel, seit 1978), in Dschang (Land- und Forstwirt¬ 

schaft, seit 1978) und in Ngaundere (Technik, seit 1982). Eine weitere Einrichtung 

in Buea ist vorgesehen. Darüber hinaus bestehen verschiedene Einrichtungen für 

Spezialausbildungen. 

5.2 Schulen und andere Bildungseinrichtungen 

Einrichtung 1973/74 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 

Grundschulen . 
öffentliche . 

Mittel- und höhere Schulen 
öffentliche . 

Berufsbildende Schulen ... 
öffentliche . 

Hochschulen . 

4 319 
2 310 

209 
61 

156 
66 
10 

4 584 
2 676 

275 
107 
127 

24 
10 

4 711 
2 898 

281 
109 
136 

23 
10 

4 721 
3 078 

301 
122 
147 

28 
10 

4 748 
3 189 

317 
130 
157 

30 
12 

4 971 
3 366 

326 
133 
161 

29 
12 

5 148 
3 569 

334 
142 
168 

35 
13 
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Die Schülerzahlen haben in den vergangenen zehn Jahren seit 1973 mit steigender 

Schul stufe relativ stärker zugenommen: In der Grundschul stufe um 51 %, in der 

Sekundarstufe (mittlere und höhere Schulen) um 144 t. Die Quote der Schüler in 

öffentlichen Schulen geht mit steigender Schulstufe zurück: Im Schuljahr 1981/82 

besuchten 65 % der Grundschüler öffentliche Schulen, aber nur 54 % der Mittel¬ 

schüler und nur 29 % der Schüler an berufsbildenden Schulen. Einen hohen, aber 

nur wenig sich verändernden Stand haben die Hochschulbesucher (rd. 11 OOO). 

5.3 Schüler bzw. Studenten 

1 000 

1973/74 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 Einrichtung 1982/83 

Grundschulen . 
öffentliche . 

Mittel- und höhere 
Schulen . 
öffentliche . 

Berufsbildende Schulen 
öffentliche . 

Lehrerbi1dende 
Anstalten . 

Hochschulen . 

014,1 1 254,1 
542,5 798,7 

82,2 147,1 
30,6 77,3 
27,4 45,1 
7,3 11,2 

l,3b) 1,7 
5,5 10,1 

303,0 1 379,2 
833,1 878,7 

153,6 169,3 
81,4 89,0 
51,6 56,3 
12,9 14,6 

1,9 2,1 
10,3 11,0 

1 443,7a) 1 535,6 
934,6 

180,2 200,4 
97,9 
59,3 63,2 
17,0 

11,4 

a) 1982/83: 1 517 000. b) 1975/76. 

5.4 Lehrkräfte 

Einrichtung 1970/71 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Grundschulen . 
Mittel- und höhere 
Schulen . 
Berufsbildende Schulen 
Lehrerbildende 
Anstalten . 

Hochschulen 1) . 

19 359 24 843 25 289 26 763 28 585 31 588 

2 200 5 112 5 602 5 944 6 227 6 482 
900 2 241 2 596 2 232 2 325 2 308 

168 176 218 
220 388 392 . . 

1) Nur Universität Jaunde. 
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6 ERWERBST'ÄTIGKEIT 

Bei Betrachtung erwerbsstatistischer Daten ist zunächst zu berücksichtigen, daß in 

Kamerun noch immer ein dualistisches Wirtschaftssystem besteht: Einem monetären 

Wirtschaftsbereich - in dem Geld als Wert- und Tauschmaßstab eine entscheidende 

Rolle spielt - steht ein nichtmonetärer Bereich gegenüber, der als Subsistenzwirt¬ 

schaft gekennzeichnet wird und sich als Seibstversorgungswirtschaft mit (oder ohne) 

Tauschvorgängen charakterisiert. 1m monetären Bereich spielen "formelle" und "in¬ 

formelle" Aktivitäten eine Rolle, wobei "formelle" Aktivitäten solche sind, die 

sich statistisch erfassen lassen, sei es etwa durch Buchhaltungspflichten, Gewerbe¬ 

genehmigungen, Registrierungen, Abrechnungen, Lizenzen jeder Art. “Informell“ wer¬ 

den die Aktivitäten in diesem Sektor genannt, weil die dort Erwerbstä'ti gen in der 

Regel weder Steuern oder Gebühren zahlen noch eine Buchführung kennen,eine Lizenz 

oder Betriebserlaubnis, eine ständige Adresse, eine auf Oauer eingerichtete Be¬ 

triebsstätte haben. Vielmehr handelt es sich bei diesen Existenzen um Handwerker, 

die am Straßenrand, in Hinterhöfen, in abgelegenen Quartieren, am Rande der Märkte, 

in Nebenräumen von Geschäften oder unter freiem Himmel im Ein-Mann-Betrieb, viel¬ 

leicht auch unterstützt von Familienangehörigen, von einem Lehrling, von irgend¬ 

einer Gelegenheitshilfskraft, ihrem Gewerbe als Schneider, Schnitzer, Kunstgewerb¬ 

ler, Sattler, Kl einmöbelherstel 1 er, Metallbe- oder -Verarbeiter, als Reparateur von 

Schuhen, Uhren, Fahrrädern oder auch Kraftfahrzeugen u. dgl. nachgehen, und zwar 

nicht immer regelmäßig, meist je nach Bedarf, nach Kundenauftrag, nach Geschäfts¬ 

lage. Viele von ihnen leben von einer Art Abfall-, Müll-, Schrottverwertung unter 

äußerst fragwürdigen Existenzbedingungen. 

Ein großer Teil der Erwerbspersonen ist noch in der erwähnten Subsistenzwirtschaft 

tätig. Industrie und Handwerk gewinnen jedoch an Bedeutung. Der Bedarf an Fach¬ 

arbeitern nimmt aufgrund der industriellen Entwicklung zu. Das Land verfügt zwar 

über bedeutende Arbeitskräftereserven (1981 waren rd. 4,7 Hill. Einwohner im 

arbeitsfähigen Alter), jedoch besitzt ein großer Teil keine oder nur eine mangel¬ 

hafte Ausbildung. Die angegebenen Zahlen basieren auf Schätzungen des Internatio¬ 

nalen Arbeitsamtes/ILO, Genf. Die "verdeckte Arbeitslosigkeit", besonders in Form 

der ländlichen Unterbeschäftigung, dürfte beachtlich sein. Auch die Zuwanderung in 

die Städte hat wachsende Arbeitslosigkeit zur Folge. Hinzu kommt eine große Zahl 

von Personen im erwerbsfähigen Alter, die innerhalb der Familie unterhalten werden. 

Um sowohl der Landflucht entgegenzuwirken als auch den landwirtschaftlichen Ent¬ 

wicklungsvorhaben (u.a. Plantagen, Straßenbau) Arbeitskräfte zu sichern, wurde 1m 

Mai 1974 der Nationale Arbeitsdienst (Service Civique National de Participation au 

Devel oppement) eingef'ührt. Der Arbeitsdienst umfaßt auch eine berufliche und vor¬ 

militärische Ausbildung. Uber 70 * der Bevölkerung leben ganz oder überwiegend von 

landwirtschaftlicher Tätigkeit (meist Subsistenzwirtschaft). Seit Beginn der sech¬ 

ziger Jahre ist die Zahl der Beschäftigten im sekundären und tertiären Sektor er¬ 

heblich angestiegen. Infolge zunehmender Industrialisierung ist der Bedarf an Fach¬ 

arbeitern gestiegen. Im fünften Entwicklungsplan (1981 bis 1986) ist die Schaffung 

von 143 DOU neuen Arbeitsplätzen, darunter 46 000 im öffentlichen Sektor, vorge¬ 

sehen. 
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6.1 Erwerbspersonen und deren Anteil an der Gesamtbevölkerung 

Jahr 
Erwerbspersonen Anteil an der Gesamtbevölkerunq 

insgesamt | männlich I weiblich insqesamt I männlich 1 weiblich 
TTJUEi 

-^-- 

197611 . 
1980 . 
1982 . 

2 758 1 656 1 102 36,0 42,4 29,3 
3 375 1 961 1 414 39,9 46,5 33,3 
3 543 2 214 1 329 39,9 50,0 29,8 

1) Volkszählungsergebnis. 

Nach den offiziellen Statistiken hat Kamerun eine vergleichsweise niedrige Quote 

von Kinderarbeit, doch nimmt der Anteil der unter 15jährigen am Erwerbsleben offen¬ 

bar zu. Am höchsten ist die Erwerbsquote bei den 45- bis 55jährigen. 

6.2 Erwerbspersonen und Erwerbsquoten nach Altersgruppen 

n Al te.r 
(von ... bis 

unter ... Jahren) 

19761 1 1980 1982 

1 000 

1976' 1980 1982 

% der Altersgruppe 

unter 15 . 
15 - 20 . 
20 - 25 . 
25 - 45 . 
45 - 55 . 
55 - 65 . 
65 und mehr 

175 
278 
337 

1 199 
412 
234 
122 

181 
404 
449 

959 

249 
132 

216 
376 
487 
571 
481 
288 
126 

4,8 
40.5 
61,2 
71.6 
77.7 
71,4 
46.8 

5,0 
47.1 
60,7 

} 75,2 

65.1 
50,6 

5,7 
41,8 
62,7 
74.3 
78.3 
72.5 
46.6 

1) Volkszählungsergebnis. 

Nach der sozialen Stellung die größte Gruppe bilden die Selbständigen (2,1 Mi 11. 

oder 60 % der Erwerbspersonen), hauptsächlich Bauern. Frauen haben nur bei den 

Mithelfenden Familienangehörigen einen höheren Anteil als die Männer. 

6.3 Erwerbspersonen nach der Stellung im Beruf 

1 000 

Stellung im Beruf -TS 75 TI- -T3S2- 
insgesamtimännlich1weiblich ins gesamtImannlichlweiblich 

Selbständige . 
Mithelfende Familien¬ 
angehörige . 

Lohn- und Gehaltsempfänger 
Sonstige . 

1 659,8 1 013,4 646,3 2 134,1 1 354,4 779,7 

512,9 152,8 360,2 638,4 203,7 434,7 
392.5 353,8 38,7 518,7 472,1 46,7 
192.6 136,2 56,5 251,7 183,8 68,0 

1) Volkszählungsergebnis. 

Die Landwirtschaft hat einen Anteil von 73 % an den Erwerbspersonen, der Dienst¬ 

leistungssektor von 20 % und das Produzierende Gewerbe von nur 6,4 t. Gegenüber 

1976 hatte die Zahl der Erwerbspersonen insgesamt um 28,5 % zugenommen, die Zunahme 

im Produzierenden Gewerbe (+ 31,4 %] und in der öffentlichen Verwaltung (+ 31,9 *) 

lag höher. Eine verschwindend geringe Bedeutung für die Erwerbstätigkeit haben 

Energiewirtschaft und Bergbau. 
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6.4 Erwerbspersonen nach Wirtschaftszweigen 

1 000 

'1976 1) T5ST 
Wirtschaftszweig 

Land- und Forstwirtschaft 
F i scherel- . .. 

Produzierendes Gewerbe .. 
Energie- und Wasser¬ 
wirtschaft . 

Bergbau, Gewinnung von 
Steinen und Erden .... 

Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe . 

Handel und Gastgewerbe .. 
Banken, Versicherungen .. 
Verkehr und Nachrichten¬ 
wesen . 

Öffentliche Verwaltung, 
soziale Dienstleistungen 

Nicht näher beschriebene 
Tätigkeiten 2) . 

1) Volkszählungsergebnis. 

ins ge samtImännlich|weiblich|insqesamtlmännlichlweiblich 

2 035,0 
173,0 

2,5 

1,3 
122.4 
46,8 

108,0 
6,0 

36,3 

205.5 

194,2 

1 073,3 
146 ,,3 

2,4 

1,2 
96,6 
46,1 
80,9 
5,2 

35,5 

178,9 

136,1 

961,7 
26.7 

0,1 

0,1 
25.8 
0,7 

27.8 
0,8 

0,7 

26,6 

58,1 

2 594,8 
227.3 

3,2 

1,6 
159,6 
62,9 

141.3 
7,9 

47,4 

271 ,1 

253.3 

1 434,7 
195,0 

3,1 

1,5 
128.4 
62,0 

108.5 
6,9 

46,5 

239,1 

183,3 

1 160,1 
32,3 

0,1 

0,1 
31,2 
0,9 

32,8 
1,0 

0,9 

32,0 

70,0 

- 2) Einschi, erstmals Arbeitsuchender. 

Für die vier gröBten Städte des Landes werden Arbeitslosenzahlen genannt, die je¬ 

doch nur einen geringen Teil der tatsächlichen Arbeitslosen ausmachen dürften. Die 

saisonale und die “verdeckte" Arbeitslosigkeit, vor allem in ländlichen Gebieten, 

tritt in den amtlichen Erfassungen überhaupt nicht in Erscheinung. 

* 1 
6.5 Registrierte Arbeitslose in großen Städten 

Jahr 1970 1975 1978 1979 1980 1981 

Arbeitslose . 2 170 4 285 4 625 3 407 3 866 4 748 

*) In Duala, Jaunde, Nkongsamba und Garua. 

Streiks waren unter dem relativ autoritären Regime des Präsidenten Ahidja so gut 

wie ausgeschlossen. Oie nachstehend ausgewiesenen Angaben lassen keinen Schluß auf 

etwa "harmonische" sozialökonomisehe Verhältnisse zu. 

6.6 Streiks und Aussperrungen 

Gegenstand der Nachweisung 1970 1975 1978 1979 1981 

Fälle . 
Beteilige Arbeitnehmer .... 
Verlorene Arbeitstage . 

4 12 6 1 4 
1 857 3 861 5 965 745 585 

999 122 068 23 617 745 1 932 

Seit 1974 gibt es ein kodifiziertes Arbeitsrecht, das die 40-Stunden-Woche und 

1 1/2 Tage bezahlten Urlaub je Arbeitsmonat vorsieht. Arbeitgeber sind verpflich¬ 

tet, Voraussetzungen zur medizinischen Betreuung ihrer Mitarbeiter zu schaffen. 

Bereits seit dem Arbeitsgesetz von 1967 - das eine Sozialversicherung für abhängig 

Beschäftigte brachte - sollte jeder Lohnempfänger in der "Caisse Nationale de 

Prevoyance Sociale" (CNPS) pf1ichtversichert werden; Sozialversicherungsbeiträge 

(14 % des Bruttoarbeitslohnes) gehen größtenteils zu Lasten des Arbeitnehmers. Es 

bestehen Versicherungen für Altersrenten, für Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle, 

es gibt jedoch keine Krankbeits- und Arbeitslosenversicherung. Die Masse der Bevöl¬ 

kerung - die außerhalb des "modernen" Sektors beschäftigt ist - wird ohnehin nicht 

von der Sozialversicherung erfaßt. 
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7 LAND UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI 

Kamerun Ist trotz aller Bemühungen um Industrialisierung noch immer überwiegend 

Agrarland. Die Land- und Forstwirtschaft ist der wichtigste Wirtschaftsbereich des 

Landes, er ist der zweitgrößte Devisenbringer, mit gut einem Viertel an der Ent¬ 

stehung des Bruttoinlandsprodukts beteiligt und "Hauptarbeitgeber". 73 % der Er¬ 

werbspersonen sind in der Landwirtschaft tätig. Es gibt über eine Million landwirt¬ 

schaftlicher Klein- und Kl einstbetriebe, die zumeist weit verstreut und abseits der 

Konsumentenzentren liegen, also größtenteils nur der Eigenversorgung (Subsistenz¬ 

wirtschaft) dienen. In den Produktionsstatistiken nicht enthalten sind im allge¬ 

meinen die nur für den Eigenverbrauch angebauten Nahrungs- und Nutzpflanzen, deren 

Menge die Erzeugung für den Markt weit übersteigt (u.a. Kochbananen, zahlreiche 

tropische Knollengewächse, Gemüse, verschiedene Palmenarten). Bei einigen Stämmen 

hat auch die früher verbreitete Jagd- und Sammel wi rtschaft noch Bedeutung. Zum Teil 

nomadische Viehhaltung und der Wanderhackbau mit Brandrodung in den Wald- und 

Savannenbereichen lassen die statistischen Angaben zur Flächennutzung recht ungenau 

erscheinen. 

Im Küstengebiet sind bereits vor dem Ersten Weltkrieg große Pflanzungen angelegt 

worden. Bei einzelnen Produkten (z.B. Bananen, Kaffee, Ölpalmen) haben diese Groß¬ 

betriebe noch heute einen wichtigen Anteil an der Erzeugung. So wird Palmöl im we¬ 

sentlichen aus den Plantagen von fünf Gesellschaften mit einer Anbaufläche von 

45 000 ha gewonnen. Größtes landwirtschaftliches Unternehmen ist die (bereits 1946 

gegründete) staatliche Entwicklungsgesellschaft COC, sie besitzt 80 000 ha und be¬ 

schäftigt 12 000 ständige Arbeitskräfte. Allerdings wird nur etwa ein Viertel der 

Besitzfläche bewirtschaftet, überwiegend durch Ölpalmen- und Kautschukplantagen; 

ferner werden von der CDC Bananen, Tee und Pfeffer angebaut. Sie übernimmt auch 

Ankauf, Verarbeitung und Vermarktung kl einbäuerl icher Produktionen. Ein Teil der 

Plantagen wird genossenschaftlich genutzt. Oer Ausbau des Genossenschaftswesens und 

der Ausgleichskassen ist für die weitere Agrarentwicklung wichtig. Durch die genos¬ 

senschaftlichen Zusammenschlüsse könnten Grundlagen für produktionsfördernde Maß¬ 

nahmen, z.B. künstliche Düngung, Auswahl des Pflanzgutes ,Qualitätsnormen, geschaf¬ 

fen werden. 

Nach FAO-Angaben verfügt Kamerun über eine landwirtschaftlich genutzte Fläche von 

15,23 Mill. ha (32,4 % der Landfläche). Die sehr weitgefaßte Definition für Weide¬ 

land (die Viehhaltung wird ohnehin weitgehend nomadisch und von ackerbaulicher 

Tätigkeit getrennt betrieben) läßt es angeraten erscheinen, nur die ackerbaulich 

genutzte Fläche (6,95 Mill. ha = 14,8 1) zu berücksichtigen. Selbst dieser Prozent¬ 

wert erscheint vielen Beobachtern bei weitem zu hoch, tatsächlich genutzt werden 

sollen etwa 5 % der Landfläche. 

Die ackerbaulich genutzte Fläche (6,9 Mill. ha) ist zu etwa 70 % im Eigentum von 

Kleinbauern, die jeweils weniger als 2 ha bewirtschaften. Bäuerliche Mittelbetriebe 

haben zwischen 2 und 22 ha und bewirtschaften etwa 20 % der genutzten Fläche. Auf 

Großbetriebe (über 100 ha, "Plantagen") kommen 10 % der gesamten ackerbaulich 

genutzten Fläche. 
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7.1 Bodennutzung 

1 000 ha 

Nutzungsart 

Ackerland . 
Dauerkulturen . 
Dauerwiesen und -weiden 
Waldfläche . 
Sonstige Fläche . 

1977 1979 1981 1982 

1) ... 

5 666 5 898 
978 1 014 

8 300 8 300 
25 970 25 750 

6 630 6 582 

5 910 5 910 
1 030 1 040 
8 300 8 300 

25 530 25 420 
6 744 6 274 

Bewässerte Fläche 8 8 10 10 

1) Begriffsabgrenzung der FAO. Je nach Witterungsbedingungen einschl. nur gelegent¬ 
lich nutzbarer Flächen. 

Die wichtigsten Grundnahrungsmittel sind Maniok, Hirse, Mais (mit der gröBten An¬ 

baufläche), Kartoffeln und Süßkartoffeln, Reis (dessen Anbaufläche in den letzten 

Jahren kontinuierlich erhöht wurde) und Bohnen. Der Speiseölgewinnung dienen Ölpal¬ 

men, Erdnüsse (350 000 ha in Nordkamerun), Sesam- und Baumwol1saat. Die wirtschaft¬ 

lich wichtigsten Agrarerzeugnisse (cash crops) sind Kaffee, Kakao, Bananen und 

Baumwol1e. 

Erzeugnisse des " agro-i ndustri el 1 en Sektors1' (der Cameroon Development Corporation/ 

CDC) sind Palmöl, Zuckerrohr (Anbaufläche 17 000 ha) und Kautschuk (Anbaufläche 

22 000 ha in der Küsten- und der Südwest-Provinz). Ein Nebenprodukt der Ölgewinnung 

ist Palmkohl (Palmistes). Der Ausfuhranteil dieser Erzeugnisse ist niedrig: bei 

Palmöl und Zucker je etwa 10 % der gesamten Erzeugung; nur bei Kautschuk beträgt er 

etwa 60 %. 

Überragend ist die Stellung des Kakaos. Kamerun ist mit einer vermarktungsfähigen 

Ernte von 105 000 t (1983) Kakaobohnen das fünfgrößte Erzeugerland (7 % der Welt¬ 

ernte; nach Brasilien, Elfenbeinküste, Ghana und Nigeria) und der zweitwichtigste 

Lieferant für die Bundesrepublik Deutschland. Kakaosträucher werden auf etwa 

426 000 ha von meist kleinen Pflanzern kultiviert. Die Kaffee-Ernte (1983 

126 000 t) ist zwar größer, doch gibt es weltweit mehr Erzeugerländer und die ge¬ 

samte Kaffee-Erzeugung ist viel größer als die an Kakao, so daß Kamerun erst an 

12. Stelle mit einem Weltanteil von knapp 3 % steht. 1980 betrug der Anteil von 

Kaffee und Kakao je 21 % am gesamten Ausfuhrwert Kameruns, die Anteile gingen je¬ 

doch bis 1983 auf 13 % (Kaffee) bzw. 12 % (Kakao) zurück. 

Baumwolle wird auf etwa 63 000 ha vorwiegend in den Tälern Mittel- und Nordkameruns 

angebaut, hauptsächlich zur Saatgewinnung (für Speiseöl), die Fasergewinnung ist 

ein Nebenprodukt. Mengenmäßig etwa ein Drittel von Faser- und Samengewinnung wird 

ausgeführt. 

Für die volkswirtschaftlich wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse bestehen 

staatlich garantierte Aufkaufspreise, die zwecks Produktionsanreiz in den letzten 

Jahren teilweise beträchtlich angehoben wurden. 

Die Erzeugung von (exportfähigen Obst-) Bananen war stark eingeschränkt, weil die 

Bestände verjüngt worden waren. Der Anbau von Tee (für Exportzwecke) wird weiter 

intensiviert. Eine Anzahl von Kulturpflanzen, die meist erst auf verhältnismäßig 
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kleinen Flächen angebaut werden (und z.T. erst in jüngster Zeit neu eingeführt 

wurden), können künftig für die Ausfuhr größere Bedeutung erlangen: Tabak, Ananas, 

Tee, Sesam, Pfeffer u.a. Doch waren zunächst einmal einige Ernteergebnisse durch 

längere Dürreperioden und (seit 1980) ständig sinkende Weltmarktpreise vermindert. 

7.2 Erntemengen ausgewählter pflanzlicher Erzeugnisse 

1 000 t 

Erzeugnis 1979 1980 1981 1982 

Reis . 
Mais . 
Hirse . 
Kartoffeln . 
Süßkartoffeln (Bataten) ... 
Maniok . 
Bohnen, trocken . 
Erdnüsse in Schalen . 
Sesamsamen . 
Baumwol1 Samen . 
Palmkerne . 
Tomaten . 
Zwiebeln . 
Zuckerrohr . 
Avocados . 
Ananas . 
Bananen . 

Kochbananen . 
Kaffee 1) . 

Robusta . 
Arabika . 

Kakaobohnen 1) . 
Tee 1) . 
Tabak . 
Rohbaumwolle, entkörnt .... 
Naturkautschuk 1) . 

408 
414 

130 

95 
108 

5 
49 
45 
31 

6 
720 

23 
32 

1 026 
960 
108,0 
80,9 
27,1 

110,9 
2,0 
3 

31 
15,4 

55 
490 
400 

50 
130 

98 
110 

8 
55 
46 
40 
10 

24 
35 

1 066 
969 
99,1 
71,9 
27,3 

123,2 
2,1 
3 

33 
15,7 

55 
425 
351 

30 
140 
638 
100 
130 

10 
48 
50 
50 
15 

1 296 
25 
33 

1 079 
1 030 

113,3 
87.6 
25.6 

117,1 
1,9 
3 

30 
18,0 

59 
450 
423 

52 
140 
700 
103 
140 

10 
52 
52 
52 
15 

1 000 
26 
31 

1 049 
1 000 

103,9 
79,0 
24,8 

118,3 
2,1 
3 

29 
17,6 

1983 

400 
360 

30 
110 
700 
105 
150 

10 
54 
50 
50 
16 

000 
27 
30 

758 
700 
125.8 
103.8 
22,0 

104.8 
1,8 

30 
16,0 

1) Berichtszeitraum: Juli des vorhergehenden bis Juni des angegebenen Jahres. 

Vom Ernteertrag her (erzielte Mengen je Flächeneinheit) sind Knollenfrüchte (Süß¬ 

kartoffeln, Kartoffeln, Maniok/Kassawa) am günstigsten. Auch Reis erbringt verhält¬ 

nismäßig hohe Erträge, ferner der Gemüsebau. Im Durchschnitt der letzten sechs 

Jahre hat sich im allgemeinen keine große Ertragssteigerung ergeben, von Gemüse 

und Sesam einmal abgesehen. 

7.3 Erträge ausgewählter pflanzlicher Erzeugnisse 

\_ 
Erzeugnis 

dt/ha 

1979 1980 1981 1982 

Reis . 
Mais . 
Hirse . 
Kartoffeln . 
Süßkartoffeln . 
Maniok . 
Bohnen, trocken ... 
Erdnüsse in Schalen 
Sesamsamen . 
Tomaten . 
Zwiebeln . 
Zuckerrohr . 
Tabak . 

7,5 
8.3 

34,2 

6.3 
3,0 
1,8 

31 
19,0 

360 
6,1 

23,9 
9,1 
8,9 

20,0 
34,2 

6,4 
3,1. 
2.7 

40 
25,0 

359 
6,0 

23,9 
9,7 
7.2 

20,0 
36,8 
16,1 
6.5 
3.5 
3.3 

60 
21,7 

432 
6,0 

25.5 
10,0 
8,2 

30.6 
35,9 
17,5 
6,6 
3,8 
3,3 

52 
25,0 

333 
6,1 

1983 

9.3 
7.6 

20,0 
31.4 
17.5 
6.6 
4,0 
3.3 

50 
26,7 

333 
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Die Berechnung des Index der landwirtschaftlichen Gesamterzeugung (von der FAO vor¬ 

genommen) geht von den verfügbaren Daten über alle Feldfrüchte und tierischen 

Erzeugnisse aus, macht Abzüge für Saatgut und verfütterte Mengen und kommt so zur 

verfügbaren Erzeugung. Beim Index der 1andwirtschaftlichen Nahrungsmittelerzeugung 

werden nur.Erzeugnisse berücksichtigt, die für Menschen genießbar sind und Nähr¬ 

stoffe enthalten. Daher bleiben hierbei z.B. Kaffee und Tee unberücksichtigt, da 

beide zwar genießbar sind, aber keinen Nährwert haben. 

Der Index der landwirtschaftlichen Produktion veranschaulicht die Stagnation in 

der Kamerunisehen Landwirtschaft. Der Index der 1andwirtschaftlichen Produktion 

fiel - nach einem relativ günstigen Jahr 1982 - 1983 auf den Basiswert 1974/76 = 

100 zurück. Der Index der Nahrungsmittelerzeugung zeigte eine nahezu gleichlauf- 

fende Entwicklung; bei Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung fällt die Pro¬ 

duktionsleistung allerdings noch ungünstiger aus. Trotzdem hatte Kamerun den Anteil 

seiner Nahrungsmitteleinfuhren an der Gesamteinfuhr ständig gesenkt (1977 10 %, 

1980 7 %, 1982 7 %). 

7.4 Index der landwirtschaftlichen Produktion 

1974/76 D = 100 

Art des Index 1979 1980 1981 1982 1983 

Gesamterzeugung . 
je Einwohner . 

Nahrungsmittel erzeugung . 
je Einwohner . 

102 102 104 108 100 
93 91 91 92 83 

101 100 103 105 97 
92 89 90 89 80 

Die maschinelle Ausrüstung der kamerunischen Landwirtschaft ist gering, die kleinen 

Bauern sind finanziell nicht in der Lage, sich Geräte anzuschaffen; außerdem ist 

menschliche Arbeitskraft reichlich vorhanden und billig. Der Schlepperbestand hat 

sich seit 1972 (200 Schlepper) fast vervierfacht (1982 750). Ähnliches gilt für 

den Einsatz von Handelsdünger, der - mit Ausnahme von stickstoffhaltigem Dünger - 

stagniert oder gar rückläufig ist. Mineraldünger wird noch nicht im Lande produ¬ 

ziert. 

•• * ) 
7.5 Verbrauch von Handelsdünger 

1 000 t Reinnährstoff 

Düngerart 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Stickstoffhaltig . 
Phosphathaltig . 
Kalihaltig . 

15,4 14,2 18,1 22,7 24,2 
6,9 5,5 7,3 7,3 5,2 

13,3 12,9 10,3 10,2 10,5 

*) Landwirtschaftsjahr: Juli/Ouni. 

Oie Viehwirtschaft hat vergleichsweise eine geringe Bedeutung. Sie wird durch 

natürliche Verhältnisse eingeschränkt bzw. behindert (Urwald, Trockengebiete, 

Tsetsefliege u.a.) und leidet unter der Trennung zwischen Ackerbauern und Vieh¬ 

züchtern (Nomaden). Die Bevölkerung Kameruns lebt überwiegend "fleischlos“, dennoch 
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ist die Viehwirtschaft nicht in der Lage, den geringen Bedarf auch nur einiger¬ 

maßen zu decken. Oie Bedeutung der Viehwirtschaft für die Versorgung der Bevölke¬ 

rung ist jedoch erkannt, seit 1974 betreibt die Regierung einen "Plan viande“ mit 

der Absicht, die Fleischversorgung zu verbessern. So errichtet neuerdings die 

SAPICAM (Soc. Agro-Pastoral e et Industrielle du Cameroun) in Natoungue und in Duala 

Geflügelgroßfarmen (Projektkosten 4,8 Mill. US-$), die jährlich 10 000 t Geflügel¬ 

fleisch auf den Markt bringen sollen, wodurch die derzeitige Produktion etwa ver¬ 

doppelt würde. 

2 
Kamerun besitzt mit dem Adamaua-Hochl and etwa 70 000 km gutes Weideland. Pferde 

und Rinder werden in Ost- und West-Kamerun gehalten, doch sind weite Gebiete wegen 

des Auftretens der Tsetsefliege für die Großviehhaltung ungeeignet. Schafe, Ziegen 

und Schweine werden im Süden des Landes gehalten. Oer Großviehbestand hat sich seit 

1978 - mit Ausnahme des Milchkuhbestands - nur wenig verändert. Die Bestände an 

Kleinvieh stagnieren seit Jahren. Dementsprechend zeigt sich auch bei den Schlach¬ 

tungen keine Entwicklung, lediglich die Schlachtungen von Schweinen haben zuge¬ 

nommen. 

7.6 Viehbestand*' 

1 000 

Tierart 

Pferde .... 
Esel . 
Rinder .... 

Mi 1chkühe 
Schwei ne .. 
Schafe .... 
Ziegen .... 
Hühner . . . . 

*) Stand: 30. September. 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

15 
31 

3 000 3 
80 

1 012 1 
2 175 2 
2 484 2 
9 620 10 

15 16 
33 34 

100 3 200 
83 85 

112 1 200 
170 2 160 
400 2 340 
000 10 500 

21 
34 

3 782 3 
86 

1 300 1 
2 170 2 
2 437 2 

10 632 10 

21 22 
35 37 

300 3 000 
88 90 

350 1 200 
180 2 190 
535 2 400 
764 12 000 

7.7 Schlachtungen 

1 000 

T i erart 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Rinder und Kälber . 
Schweine . 
Schafe und Lämmer . 
Ziegen . 

320 323 330 339 349 350 
720 800 860 920 930 900 
653 651 648 656 664 670 
745 720 702 725 744 740 

7.8 Fleischgewinnung 

1 000 t 

Fleischart 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Rind- und Kalbfleisch . 
Schweinefleisch . 
Hammel- und Lammfleisch .... 
Ziegenfleisch . 
Geflügelfleisch . 

48 48 50 51 52 53 
22 24 26 28 28 27 

8 8 8 8 8 8 
7 7 7 7.7 7 

10 11 12 12 12 13 
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Die Milchkühe haben nur einen Anteil von 3 % am Rinderbestand, so hat auch die 

Milcherzeugung kaum Bedeutung, denn Fette für die menschliche Ernährung werden aus 

Pflanzen (ßlpalmen u.a.) gewonnen. Von der Gewinnung von Häuten und Fellen pro¬ 

fitiert die einheimische Lederproduktion. 

7.9 Andere ausgewählte tierische Erzeugnisse 

1 000 t 

Erzeugnis 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Kuhmilch . 
Hühnereier . 
Honig . 
Rinder- und Büffelhäute, 
frisch . 

Schaffelle, frisch . 
Ziegenfel 1e, frisch . 

40 41 43 44 44 45 
7.6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,4 
2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 

9.7 9,8 10,0 10,3 10,6 9,4 
1,6 1,6 1,6 1,6 ' 1,6 1,6 
1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 

Kamerun ist ein ausgesprochen waldreiches Land. Nach FAO-Angaben nehmen Wälder (der 

unterschiedlichsten Typen) 54 % der Landfläche ein; die Waldfläche nimmt jährlich 

um 110 000 ha ab. Die kamerunischen (Tropen-)Wälder sind artenreich und bergen 

zahlreiche begehrte und wertvolle Holzarten. Doch sind diese "Schätze" noch weit¬ 

gehend ungenutzt, ja unerschlossen. Andererseits gibt es bereits Probleme der Über¬ 

nutzung und Waldzerstörung. Im Norden des Landes (Sahel) wurde 1976 mit Maßnahmen 

gegen das weitere Vordringen der Wüste ( deserti f i cati on ) begonnen, in dem durch An¬ 

pflanzungen von Akaziensträuchern als Pionierpflanzen ein "Sahel vert” (Grüngürtel) 

geschaffen werden sol1 . 

Noch knapp die Hälfte der Waldfläche nehmen ursprüngliche Urwälder ein, die einen 

ungenutzten Reichtum des Landes bilden. Das Land liegt in der äquatorialen Wald¬ 

zone, deren Waldfläche zwischen 1930 und 1970 durch Eingriffe des Menschen um ein 

Drittel verringert wurde. Die Waldtypen Kameruns reichen vom immerfeuchten äquato¬ 

rialen Regenwald in Küstennahe bis zur trockenen Dornbuschsteppe am Tschadsee: ca. 

1 % Mangrovenwald, 46 % tropischer Regenwald, davon etwa die Hälfte artenarmer 

Sekundärwald ohne forstwirtschaftlichen Wert, 10 % Waldbrache, ungenutzte Palmen¬ 

haine, aufgelassene Pflanzungen und 43 % tropischer Trockenwald einschließlich 

Savanne und Oornbuschsteppe. In weiten Regionen gibt es noch keine rationelle Nut¬ 

zung des Waldes; Voraussetzung dafür wäre die verkehrstechnische Erschließung sowie 

eine Pflege und Wiederaufforstung der Bestände, die bisher erst im Ansatz erfolgt, 

z.B. durch die Einrichtung größerer Waldschutzgebiete mit eingeschränkter Holz¬ 

nutzung. Oie Ausbeutung der Holzbestände der Regenwaldgebiete wird auch durch ihren 

Artenreichtum erschwert, da sich bisher nur wenige Arten im Ausland absetzen lassen 

(Liefermonopol für Azobe, ferner Doussie/Afzelia, Ilomba, Acajou, Sipo, Sapelli, 

Abachi, Iroko) und die Möglichkeiten zur Nutzung in Kamerun selbst noch begrenzt 

sind. 

Die Verarbeitung von Holz in der einheimischen Holzindustrie ist gesamtwirtschaft¬ 

lich von geringer Bedeutung. Die Ausfuhr tropischer Hölzer ist seit 1979/80 rück¬ 

läufig, da die Nachfrage auf dem Weltmarkt schwächer wird und die Preise gesunken 

sind, über den Holze inschlag liegen keine aktuellen nationalen Daten vor, die 

globalen Daten der FAO über den Nutzholzeinschlag sind für das Land kaum aussage¬ 

kräftig. 
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7.10 Laubholzeinschlag 

1 000 m3 

Nutzungsart 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Insgesamt . 
Nutzholz . 
Brennholz . 

9 615 9 809 9 989 10 275 10 291 
2 146 2 182 2 181 2 281 2 297 1 900 
7 469 7 627 7 808 7 994 7 994 

Der Fischfang in der Bucht von Guinea und in den Flüssen (besonders im Norden, z.B. 

Logone, Schari , Benue') sowie im Tschadsee ist ertragreich, kann aber den Bedarf des 

Landes nicht decken. Seefischerei wird besonders von den Fischern der Duala-, 

Malimba- und Batanga-Stämme betrieben. Vom Fischereihafen Duala aus arbeiten auch 

zwei Fischereigesel1 schäften, die u.a. über Motorschiffe und Kühlanlagen verfügen. 

Die Hochseefischerei könnte mit einer modernen Hochseefangflotte (vorgesehene Ver¬ 

größerung der Fischereif1otte zunächst auf 40 Fangschiffe, später weitere Großfang¬ 

einheiten), verarbeitenden Betrieben und eigenen Kühlhäusern eine wesentliche Lücke 

in der Eiweißversorgung der Bevölkerung schließen helfen. Für die Küstenfischerei 

bestehen gegenwärtig Schwierigkeiten; durch die Erweiterung der Fischereigrenzen 

von Gabun wurden wichtige Fanggebiete für Fischer aus Kamerun gesperrt. Mit Nigeria 

bestehen seit Jahren Grenzauseinandersetzungen im Schelfbereich (wegen der Ölvor¬ 

kommen). Entwicklungsbemühungen werden sich in nächster Zukunft auf die Modernisie¬ 

rung des traditionel1en Küstenfischfangs konzentrieren, dessen Fänge als Dörrfisch 

in sämtliche nicht mit Kühlanlagen ausgestattete Gebiete des Landes gelangen. 

7.11 Bestand an Fischereifahrzeugen nach Größenklassen *) 

(von 

Schiffe 
100 
500 

1 000 
Tonnage 

100 
500 

1 000 

firößenklasse 

... bis ... BRT) 

499 
999 

- 1 999 

499 
999 

- 1 999 

Einheit 1970 1975 1980 

Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 
Anzahl 

BRT 
BRT 
BRT 
BRT 

1 545 
1 545 

16 
15 

1 

899 
376 
523 

34 
32 

1 
1 

828 
704 
523 
601 

1982 

35 
35 

5 191 
5 191 

1983 

36 
35 

1 

5 993 
5 470 

523 

*) Stand: 1. Juli. 

52 % der Fangmengen (1982) stammen aus der Seefischerei, mangels besserer Aus¬ 

rüstung hauptsächlich Küstenfischerei, die in ''traditioneller" Weise von etwa 

20 000 Fischern mit etwa 10 000 Pirogen (von denen höchstens 10 % motorisiert sind) 

betrieben wird. 

7.12 Fangmengen der Fischerei 

1 000 t 

Art des Fanges 1975 1978 1979 1980 1981 1982 

Insgesamt . 
Süßwasserfische . 
Seefische . 
Krustentiere . 

78,7 74,9 76,0 77,3 79,3 83,1 
50,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 
27,0 37,9 38,0 38,8 39,9 42,5 

1,67 1,01 1,01 0,46 0,38 0,51 
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8 PRODUZIERENDES GEWERBE 

Die gewerbliche Entwicklung des Landes setzte erst nach Erlangung der Unabhängig¬ 

keit ein. Während die Regierung zunächst eine Wirtschaftspolitik verfolgte, die auf 

die Substitution der Einfuhrwaren setzte, wandte sie sich in den siebziger Jahren 

der Entwicklung mittlerer und kleinerer Betriebe zu. Es wurden zwei staatliche 

Institutionen zur Förderung dieser Betriebe geschaffen: das "Centre National 

d'Assistance aux Petites et Moyennes Entrepri ses'VCAPME und der “Fonds d'Aide et de 

Garantie des Credites aux Petites et Moyennes Entreprises'VFOGAPE. Bedeutung und 

unmittelbarer Einfluß der staatlichen Investitions- (und PIanungs-(Gesell Schaft SNI 

auf die Wirtschaft nahmen beträchtlich zu. 

*) 
8.1 Index der Produktion im Produzierenden Gewerbe 

1974/75 = 100 

Wirtschaftszweig 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Insgesamt . 
Energie- und Wasserwirtschaft 

168 187 211 202 
127 126 178 193 

Verarbeitendes Gewerbe 
darunter: 

Herstellung von Getränken, Tabak¬ 
verarbeitung . 

Textil- und Bekleidungsgewerbe . 
Ledergewerbe, Herstellung von Schuhen 
Holzbe- und -Verarbeitung, Herstellung 

von Möbeln . 
Papier- und Druckgewerbe . 
Chemische Industrie . 
Herstellung von Kunststoff- und 

Gummiwaren . 
Herstellung von Baumaterialien . 

195 207 
199 197 
109 111 

77 77 
138 154 
151 157 

171 201 
312 329 

238 231 
201 171 
126 113 

114 147 
227 197 
169 180 

227 230 
330 348 

*) Berichtszeitraum: Juli/Juni. Ohne Bergbau und Baugewerbe. 

Die Energiewirtschaft hat für die Volkswirtschaft des Agrarlandes Kamerun nur be¬ 

grenzte Bedeutung. Dank Wasserkraft und Erdölvorkommen ist das Land seit Mai 1981 

in allen Energiebereichen Selbstversorger. Der Bedarf an elektrischer Energie ist 

noch gering, die Mehrheit der Bevölkerung ist an die Stromversorgung nicht ange¬ 

schlossen. Da mehr als 90 % des Bedarfs an elektrischer Energie durch Wasserkraft¬ 

werke gedeckt werden, kann das geförderte Erdöl größtenteils exportiert werden. 

Trotz der gegenwärtig günstigen Energiesituation sorgt die Regierung für den Ausbau 

der Energieerzeugung (Wasserkraftwerke, Erschließung der Erdöl- und Erdgasvorkom- 

men). Im V. Fünfjahresplan 1981/86 sind 1 983 Mrd. CFA-Francs oder 8 % der Gesamt¬ 

investitionen für den Energiesektor eingesetzt. Das Stromverteilungsnetz soll vor 

allem im nördlichen und nordwestlichen Teil des Landes ausgebaut und die ländlichen 

Gebiete sollen verstärkt elektrifiziert werden. Bisher sind alle Provinzhauptstädte 

(zehn) und nahezu alle Departementshauptorte (49) sowie eine Anzahl größerer Dör¬ 

fer, insgesamt rd. 100 Ortschaften, angeschlossen. Die Stromversorgung obliegt der 

1974 gegründeten "Societe Nationale d ' El ectricite du Cameroun'VSONEL . Die wichtig¬ 

sten Wasserkraftwerke sind die von Edea (263 MW) am Sanaga, Song-Loulou (288 MW, 

Erweiterung auf 384 MW vorgesehen) und Lagdo (72 MW, 1983 in Betrieb genommen) am 

Benue. Außerdem gibt es 34 Wärmekraftwerke, deren größtes das in Jaunde (10,5 MW) 

ist. Neun Zehntel des erzeugten Stroms werden in der Küstenprovinz verbraucht, 

Hauptverbraucher ist die Aluminiumschmelze von Edea. 
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Kamerun verfügte 1982 nach offiziellen statistischen Angaben über eine installierte 

Kraftwerkskapazität von 582 MW (doch weisen allein die drei größten Wasserkraft¬ 

werke des Landes eine Kapazität von 623 MW auf). 1974 hatte die Regierung die Zu¬ 

sammenfassung der Elektrizitätsunternehmen in der staatlichen "Societe Nationale 

d'E1ectricite du Cameroun'VSONEL beschlossen. SONEL sichert die Elektrizitätsver¬ 

teilung in 43 städtischen Zentren des Landes. Am Aktienkapital dieser Gesellschaft 

ist der Staat mit 8ü % beteiligt, 20 % gehören französisehen Gruppen. 

* 1 8.Z Installierte Leistung der Kraftwerke 

MW 

Kraftwerksart 1979 1980 1981 1982 1983 

Insgesamt . 
Wasserkraftwerke . 
Wärmekraftwerke . 

315 318 504 529 582 
263 263 439 458 509 
52 55 65 71 73 

*j Stand: 30. Juni. 

* 1 8.3 Elektrizitätserzeugung 

Mi 11. kWh 

Kraftwerksart 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Insgesamt . 
Wasserkraftwerke . 
Wärmekraftwerke . 

1 385 1 388 1 655 2 131 2 160 
1 310 1 306 1 573 2 037 2 055 

74 82 82 94 105 

*) ßerichtszeiträum: Juli/Juni. 

In den letzten Jahren belief sich der ausgewiesene Stromverbrauch auf durch¬ 

schnittlich 93 % der Erzeugung. Im Wirtschaftsjahr 1982/83 entfielen 62 % des 

Stromverbrauchs auf vier Großunternehmen der Industrie. 

*) 
8.4 E1ektrizitätsverbrauch 

Mi 11. kWh 

Verbrauchergruppe 1978/79 '1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Insgesamt . 
Industrie 1) . 
'Sonstige Verbraucher .... 

1 319 1 286 1 537 2 018 2 020 
836 751 952 1 245 1 246 
483 535 585 773 774 

*) Berichtszeitraum: Juli/Juni. 

1) Vier Großunternehmen: Alucam, Cellucam, Erdöl raffinerie SONARA, Brauerei. 

Die Wasserversorgung war zeitweise problematisch (so mußte mehrfach in der Haupt¬ 

stadt das Wasser rationiert werden). An öffentliche Versorgungseinrichtungen (1984 

50 Einrichtungen in Orten mit 10 000 Einw. u. m.) ist ohnehin nur ein geringer Teil 

der Bevölkerung - meistens der städtischen - angeschlossen. Es sollen mehr Stau¬ 

anlagen gebaut werden, um Wasservorräte für die Trockenzeit zu schaffen. 
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*) 8.5 Wassergewinnung und -verbrauch 

Mm. m3 

Gegenstand der Nachweisung 1977/78 1978/79 1979/80 1982/83 

Erzeugung . 

Verbrauch 
Industrie . 
Haushalte . 
Verwaltung . 

34,9 39,1 40,4 55,8 

5,5 5,3 5,9 6,5 
10,5 12,3 12,7 25,9 
5,3 5,9 5,3 6,6 

*7 Berichtszeitraum: Jul 1/Juni. 

Der Bergbau hat bisher noch keine große Bedeutung. Es gibt eine Reihe von Boden¬ 

schätzen, die aber erst teilweise erforscht sind. Manche Lagerstätten sind klein 

und geringwertig, andere wegen fehlender Transportwege noch nicht nutzbar. Gefunden 

werden Eisenerze mit geringem Fe-Inhalt, Zinnerz (Kassiterit), Rutil (Titanerz), 

Gold in Seifenlagerstätten, ferner Kupfer- und Uranerze sowie Diamanten. Günstige 

Aussichten bestehen für die Bauxitgewinnung. Die Vorkommen bei Ngaundal im Adamaua- 

hochland werden auf mehr als 1 Mrd. t (sechstgrößtes Bauxitvorkommen der Welt) und 

die von Fongo-Tongo auf 40 Mill. t geschätzt (bei einem Tonerdegehalt von 43 % bzw. 

41 % in Dschang). Seit der Fertigstellung der Transkamerunbahn (1974), die bis 

Ngaundere führt, steht dieser Transportweg für die Beförderung des Bauxits aus 

diesem Raum zur Küste zur Verfügung. 

Die bergbauliche Produktion ist - abgesehen vom Erdöl - unbedeutend. Die fest¬ 

ländische Bergbauproduktion ist daher für das Land bisher noch ohne wirtschaft¬ 

liche Bedeutung, gewonnen werden bisher lediglich geringe Mengen von Kassiterit 

(Zinnerz) und einige Kilogramm Gold. Die Förderung einiger anderer Bergbauprodukte 

war schon früher wieder eingestellt worden. 

Von Bedeutung ist die Erdölförderung, sie wurde 1977 aufgenommen, sie findet in 

Vorkommen vor der Küste ("offshore") statt und hat kontinuierlich zugenommen (1983 

5,6 Mill. t). Während in dem Nachbarland und OPEC-Mitglied Gabun die Erdöl förderung 

seit 1980 zurückgeht, hat sich die Förderung Kameruns seitdem verdoppelt. Das von 

ausländischen Konzernen geförderte Rohöl geht nach einem Gesetz von 1978 zu 60 % an 

den kamerunisehen Staat (Societe Nationale des Hydrocarbures), ein Teil wird (in 

der 1981 in Betrieb genommenen Raffinerie in Limbe/Victoria) im Lande verarbeitet. 

Dadurch kann Kamerun heute den größten Teil seines Bedarfs an Erdölprodukten (mit 

Ausnahme von Bitumen und einigen Spezialprodukten) selbst decken. Etwa 70 % der 

Förderung werden exportiert. Erdöl machte 1981/82 rd. 42 % des Ausfuhrwertes aus. 

Die Verwertung der Erdgasvorkommen (bei Kribi im Süden) Ist bisher nicht reali¬ 

siert worden, die geplante Erdgasverflüssigungsanlage scheiterte bisher an der 

Finanzierungsfrage. 

8.6 Bergbauerzeugnisse, Gewinnung von Steinen und Erden 

Erzeugnis Einheit 1977 1978 1979 1980 1981 

Zinnerz (Sn-Inhalt) .. t 
Golderz (Au-Inhalt) .. kg 
Erdöl . 1 000 t 
Marmor . t 
Kalkstein . 1 000 t 

a) 1982: 5,5 Mill . t; 1983: 5,6 Mil 

14 14 8 10 10 
5,7 6,2 4,6 2,2 1,6 

2 004 2 700 3 996 a) 
678 700 665 
91,1 79,2 80,0 40,0 35,0 

. t; 1984 (1. Vierteljahr): 1,6 Mill. t. 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand eine Verarbeitende Industrie zunächst auf der 

Grundlage einheimischer landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Rohstoffe. An erster 

Stelle steht die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, auOerdem bestehen bisher 

Verarbeitungsanlagen der chemischen-, Holz-, Textil-, Metall- und Kautschukindu- 

strie. 

Hauptstandorte der Industrie sind Duala, Edea und Oaunde. Die meisten Betriebe 

befinden sich in ausländischem (vorwiegend französischem) Besitz; an Neugründungen 

ist der Staat beteiligt (über die Investitionsgesellschaft SNI). Einzige industri¬ 

elle Großunternehmen des Landes sind die Aluminiumwerke der ALUCAM in Edäa (seit 

1957)und (seit 1981) die Erdölraffinerie der SONARA in Limbe (Victoria). Klei- > 

nere Betriebe der Leichtindustrie verarbeiten insbesondere inländische Agrarpro¬ 

dukte und erzeugen u. a. Palm- und Palmkernöl, Erdnußöl, Obstkonserven, Teigwaren, 

Zucker, Schokolade, Bier und Zigaretten. Die im Aufbau befindliche chemische In¬ 

dustrie produziert u. a. Azetylen, Farben, Zündhölzer, Seife sowie Schädlingsbe¬ 

kämpfungsmittel. Zahlreiche Sägewerke sind von größerer Bedeutung für die Verarbei¬ 

tung von Holz zu Furnieren, Möbeln, Kisten, Holzhäusern u. a. Andere Branchen stel¬ 

len Schuhe, Lederwaren, Kleidung und Kunststofferzeugnisse her. Handwerksbetriebe 

im europäischen Sinn finden sich in größeren Städten (besonders Reparaturwerkstät¬ 

ten). Das einheimische Kunsthandwerk verarbeitet Holz, Leder, Metall und Elfenbein. 

Das Verarbeitende Gewerbe trägt mit 13 % zur Entstehung des Bruttoinlandsprodukts 

bei und beschäftigt etwa 6 % der Erwerbstätigen. Die SNI (Societe Nationale 

d11 nvestissement") war im Jahre 1982 an 82 Unternehmen (von denen allerdings nur 

60 in Betrieb waren), darunter 26 industriellen, beteiligt. Die wichtigsten Unter¬ 

nehmen sind im Industrie-Dachverband SYNDUSTRICAM zusammengeschlossen (1982 

102 Unternehmen). 

*) 8.7 Strukturdaten der wichtigsten Industriezweige 

Wirtschaftszwe i g 
Umsatz Beschäftigte Lohnsumme 
TMI 1983 “l ̂  1903 

Mrd. CFA-Francs Anzahl Mi 11 . CFA-Francs 

Nahrungsmittel, Tabak, Getränke 
Metall . 
Chemie . 
Textil, Bekleidung, Schuhe .... 

127 13 918 17 375 
56 4 382 7 766 
52 3 721 5 486 
47 ‘ 7 370 8 277 

*) Geordnet nach der Umsatzhöhe 1981. 

Wie in vielen Bereichen der kamerunischen Wirtschaft sind Angaben zur gewerblichen 

Produktion spärlich, für die letzten Jahre kaum erhältlich oder müssen aus anderen 

Quellen (etwa der Handelsstatistik, z. B. für Kakaoerzeugnisse) entnommen werden. 

Am wichtigsten ist die Nahrungsmittel- und Getränkeproduktion (das Land ist auf 

diesem Gebiet seit Jahren Selbstversorger) ,doch selbst für diese Branchen stehen 

Zahlen nur für wenige Erzeugnisse zur Verfügung. Auch in den Fällen,in denen Zahlen 

verfügbar sind, scheint es sich mitunter um routinemäßige Fortschätzungen zu han¬ 

deln, etwa bei Laubschnittholz (dessen Erzeugung nach anderen Quellen als rückläu¬ 

fig geschildert wird). ^ 
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8.8 Produktion ausgewählter Erzeugnisse des Verarbeitenden Gewerbes 

Erzeugnis 

Zement .. 
Al umi ni um ....... 
Motorräder . 
Fahrräder . 

Hörfunkempfangsgeräte 
(Montage) . 

Farben . 
Seife . 
Laubschnittholz . 
Papier und Pappe . 

Leder- und Gummischuhe 
Baumwol1gewebe . 
Weizenmehl . 
Makkaroni u. a. Nudel¬ 

produkte . 

Zucker, zentrifugiert 
Kakaobutter (Ausfuhr) 
Kakaopulver (Ausfuhr) 
Palmöl . 
Fisch (gesalzen, ge¬ 
trocknet oder geräu¬ 
chert) . 

Bier . 
Alkoholfreie Getränke 
Zigaretten . 

Einheit 1977 1978 1979 

1 000 t 

1 000 t 
1 000 St 
1 000 St 

1 000 St 
1 000 t 
1 000 t 

1 000 m3 
1 000 t 
1 000 P 
Mi 11 . m 
1 000 t 

1 000 t 

1 000 t 
t 

1 000 t 
1 000 t 

1 000 t 
1 000 hl 
1 000 hl 

Mi 11. St 

278 

8 
16 

78 
4,2 

15.2 
258 

5 

5 126 

33 

1 
38 

6 900 

11.2 
77 

403 

41.3 
8 

14 

67 

3,1 
16,0 

465 
5 

2 945 

18 

1 
38 

7 696 5 
15.3 

78 

148 

4 1,8 
11 
17 

71 
7,2 

18,7 
361 

5 
456 9 
55.1 
32 

2 
48 

784 4 
13.1 
78 

2,0 2,0 3,6 
1 526 2 037 2 229 1 

626 708 750 
1 755 1 350 992 1 

1980 1981 1982 

227 270 . . 
43,0 65,4 78,9a 

12 
17 

76 
4,0 

13,0 

380 383 383 
5 5 5 

517 
62,8 
25 

2 
65 70 70 

890 4 337 3 615 
12,7 12,6 6,0 

79 93 105 b) 

4,0 4,0 4,0 
884 
525 
340 1 500 

a) 1983: 74 500 t. - b) 1983: 100 000 t. 
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9 AUSSENHANDEL 

Informationen über den Außenhandel Kameruns liefern die kamerunische (nationale) 

und die deutsche Außenhandelsstatistik. Die nationale Statistik gibt Auskunft über 

die Außenhandelsbeziehungen Kameruns zu seinen Handelspartnern in aller Welt. Die 

deutsche Statistik bietet Daten über die bilateralen Außenhandelsbeziehungen der 

Bundesrepublik Deutschland mit Kamerun. Die Daten der kamerunischen und der deut¬ 

schen Statistik für den deutsch-kamerunisehen Außenhandel müssen nicht identisch 

sein. Abweichende Zahlen sind durch Verwendung unterschiedlicher Begriffsdefini¬ 

tionen und methodischer Verfahren begründet. 

Die Außenhandelsdaten der kamerunisehen Statistik beziehen sich auf den Spezial¬ 

handel im jeweiligen Kalenderjahr. 

AUSSENHANDEL KAMERUNS 

Nationale Statistik 

Einfuhr- (-) bzw. Ausfuhr- (+) Überschuß 

+ 0,4 

-0,4 K 

LJTJ *“ “uLf “ CF I 

1965 1 70 75 80 83 

+0,4 

H -0.4 

Statistisches Bundesamt 85 0272 

Das Erhebungsgebiet umfaßt das Staats¬ 

gebiet. Die Länderangaben beziehen 

sich in der Einfuhr auf das Herstel¬ 

lungsland und in der Ausfuhr auf das 

Verbrauchsland. Die Wertangaben stellen 

den Grenzübergangswert der Ware, in der 

Einfuhr cif- und in der Ausfuhr fob- 

Werte, dar. Der Warengliederung liegt 

das "Internationale Warenverzeichnis 

für den Außenhandel" SITC (Rev. I) 

zugrunde. 

In der deutschen Außenhande1ssta- 

tistik wird der grenzüberschreitende 

Warenverkehr (Spezialhandel ) der Bun¬ 

desrepublik Deutschland mit Kamerun 

als Herstellungs- bzw. Verbrauchs!and 

dargestellt. Oie Wertangaben beziehen 

sich auf den Grenzübergangswert, d.h. 

auf den Wert frei Grenze des Erhebungs¬ 

gebietes, in der Einfuhr ohne die deut¬ 

schen E i ngangsabgaben. 

Ab 1978 werden im Außenhandel der Bun¬ 

desrepublik Deutschland die Ergebnisse 

nach SITC-Positionen der 2. revidierten 

Fassung (SITC-Rev. II) nachgewiesen. 

Ein Vergleich mit Ergebnissen bis 1977 

nach Positionen der 1. revidierten 

Fassung ist nur bedingt möglich. 
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Das Gesamtaustauschvolumen im Warenverkehr Kameruns mit dem Ausland war im Zeitraum 

von 1978 bis 1980 auf einen Wert von knapp 3,0 Mrd. US-$ angewachsen, in den dar¬ 

auffolgenden Jahren bis 1983 jedoch auf 2,2 Mrd. US-$ geschrumpft. Oie Handels¬ 

bilanz zeigte seit Jahren eine negative Bilanz. Der Einfuhrüberschuß betrug 1983 

275,5 Mil 1-.(!&-$ (1982: 214,4 Mi 11. U S - $). 1983 wurden die Einfuhren Kameruns 

nur zu rd. drei Viertel durch die Ausfuhren gedeckt. Oie Einfuhrwerte lagen nach 

einem Anstieg bis 1980 in den darauffolgenden Jahren wieder niedriger. 1983 be¬ 

trugen sie rd. drei Viertel des Ergebnisses von 1980. Dieser Rückgang war in erster 

Linie auf den fast vollständigen Wegfall der Einfuhren von Erdölerzeugnissen im 

Jahr 1982 aufgrund der Inbetriebnahme der ersten Erdölraffinerie des Landes zu¬ 

rückzuführen . Auch bei den Exporten war in den Jahren nach 1980 eine wertmäßige Ab¬ 

nahme um annähernd ein Drittel festzustellen, was hauptsächlich durch den Rückgang 

der Ausfuhrerlöse für die wichtigsten Agrarexportprodukte (Kaffee, Kakao, Holz) 

verursacht wurde. 

9.1 Außenhandelsentwicklung 

Einfuhr/Ausfuhr 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Min. us-$ 
Einfuhr . | 1 055,7 1 271 ,7 1 603,6 1 428,5 1 211,4 1 217,3 
Ausfuhr . 803,1 1 128,5 1 383,3 1 122,2 997,0 941,8 
Einfuhrüberschuß . | 252,6 143,2 220,3 306,3 214,4 275,5 

Einfuhr . 
Ausfuhr . 
E i nfuhrüberschuß 

Mi 11 . CFA-Francs 

237 247 271 160 
181 697 240 621 

55 550 30 539 

337 607 386 089 
290 614 303 307 

46 993 82 782 

394 581 463 889 
326 891 358 881 

67 690 105 008 

Kamerun importierte 1983 Waren im Gesamtwert von 1 217,3 Will. US-$ (1982: 1 211,4 

Mi 11. U S-$) . An der Spitze der Einfuhrgüter standen 1982 , wie schon in den Vorjah¬ 

ren, Maschinenbau-, elektrotechnische Erzeugnisse und Fahrzeuge mit 35,7 % des Ge¬ 

samteinfuhrwertes, gefolgt von chemischen Erzeugnissen (17,3 *, einschließlich Erd¬ 

ölerzeugnisse und -nebenerzeugnisse) sowie Garnen, Geweben und fertiggestellten 

Spinnstofferzeugnissen (6,8 %) . Auffällig war der 1982 zu beobachtende drastische 

Rückgang der Einfuhren von Erdölerzeugnissen auf 13 % des Vorjahreswertes. Der 

Grund hierfür lag in der 1981 erfolgten Produktionsaufnahme der ersten Erdölraffi¬ 

nerie des Landes, in der seitdem fast sämtliche Raffinerieprodukte selbst produ¬ 

ziert werden. 

9.2 Wichtige Einfuhrwaren bzw. -Warengruppen 

Min. us-$ 

Einfuhrware bzw. -warengruppe 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Getreide und Getreideerzeug- 
n i s s e ... 

Erdölerzeugnisse, bearbeitet 
Erdölnebenerzeugnisse und 
verwandte Produkte . 

36,5 42,8 55,1 60,3 49,5 55,7 
57,0 64,3 127,2 164,9 173,6 22,6 

9,1 6,3 7,7 11,5 . 22,2 

Statistisches Bundesamt 
Länderbericht Kamerun 1985 

44 



9.2 Wichtige Einfuhrwaren bzw. -warengruppen 

Min. us-$ 

Einfuhrware bzw. -warengruppe 

Chemische Erzeugnisse, 
a.n.g. 1) . 
Arzneiwaren (auch f. Vete- 
rinärmedizin) ... 

Kunststoffe, Zellulose- 
äther, -ester . 

DesinfeKtionsmittel , 
Insektizide usw. 

Kautschukwaren, a.n.g. 1) .. 
Papier, Pappe, Waren daraus 

und andere Papierhalbstoffe 
Garne, Gewebe, fertigge- 
st. Spinnstofferzeugnisse . 

Eisen und Stahl . 
Konstruktionen , Teile aus 
Eisen, Stahl . 

Maschinenbau-, elektrotech¬ 
nische Erzeugnisse und 
Fahrzeuge . 
Kraftmaschinen u. -ausrü- 

stungen . 
Maschinen für Erdarbeiten, 

Bau, Bergbau usw.; Teile 
davon . 

Geräte f. Nachrichtentech¬ 
nik; Fernseh-, Rundfunk¬ 
geräte . 

Elektr. Maschinen; elektr. 
Teile davon . 

Straßenfahrzeuge . 

1) Anderweitig nicht genannt. 

1977 1978 1979 1980 1981 

72.9 

16.4 

10,8 

8,5 
10,6 

19,1 

33.9 
30.5 

5,4 

281,9 

18.6 

14,0 

21,5 

20,8 
88.9 

104,6 

22,0 

14.9 

14.5 
12.5 

22.9 

40.2 
60.3 

20.3 

398,1 

31,0 

19,2 

13.9 

29,1 
106,0 

134,2 

27,4 

22.9 

20,1 
16.3 

25.9 

60.9 
82,2 

28,8 

428,4 

28,7 

26.3 

13,2 

39.9 
114,9 

186,1 

38.4 

27.7 

24.7 
27,2 

32.5 

71.1 
81,9 

24.4 

522.4 

45.2 

19.7 

15.5 

55.6 
142.4 

36,2 

18,4 

32,9 

34,1 

145,0 

1982 

164.5 

37.5 

22,8 

22.3 
22.4 

27,9 

82.7 
61.8 

22.6 

432.5 

31.4 

39.5 

21,7 

50.5 
133,0 

Die Ausfuhren gingen von 997,0 Mi11. US-J (1982) auf 941,8 Hill. US-J im Jahr 1983 

zurück. Auch 1982 bildete Erdöl, wie schon seit 1980, das Hauptausfuhrprodukt des 

Landes mit einem Anteil von 48,3 % am Gesamtexportwert, in weitem Abstand vor den 

traditionellen Exportgütern Kaffee (16,1 %) sowie Kakao und Kakaobutter (14,6 %). 

Während sich die Ausfuhrerlöse für Erdöl u.a. aufgrund der Steigerung der Erdölpro¬ 

duktion im Zeitraum vom 1978 bis 1982 von 24,0 Mill. US-$ auf 481,9 Mi 11. US-$ dra¬ 

stisch erhöhten, reduzierten sie sich bei fast allen anderen Waren bzw. Warengrup¬ 

pen in den Jahren 1981 und 1982. 1977 hatten Kaffee und Tee noch einen Anteil von 

28,0 % bzw. 27,6 % am Gesamtexportwert. Bei Baumwolle war dagegen von 1977 bis 1982 

ein Anstieg auf mehr als das Zweifache des Wertes "zu beobachten. 

9.3 Wichtige Ausfuhrwaren bzw. -warengruppen 

Mill. US-$ 

Ausfuhrware bzw. -warengruppe 1977 1978 1979 1980 1981 

Kaffee, Kaffeeschalen, 
Kaffeemittel . 

Kakaobohnen, auch Bruch, roh 
oder geröstet . 

Kakaobutter und Kakaomasse . 
Rohholz usw., ausgen. Brenn¬ 
holz und Faserholz . 

Baumwolle, ungekrempelt, un¬ 
gekämmt . 

Erdöl u. öl aus bituminösen 
Mineralien, roh . 

Baumwol1gewebe . 
Aluminium . 

224,9 

149,8 
71,6 

65,0 

18,4 

7,8 
28,1 

242.1 

191.2 
93,3 

74,0 

16,0 

24,0 
5,0 

17,8 

285.2 

186.2 
78,9 

81,5 

24,0 

264,1 
11,1 
56,0 

304.7 

211.4 
61,8 

110.8 

42.7 

404.5 
11.7 
23,0 

189,9 

145,8 
39.2 

52,7 

41.2 

431,7 
16,9 

1982 

160.3 

124.3 
21,3 

45,2 

36,9 

481 ,9 
18,5 
16,8 
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Wichtigster Handelspartner Kameruns war 1983 (geschätzte Zahlen), wie schon in den 

vorangegangenen Jahren, die Gruppe der Länder der Europäischen Gemeinschaften/EG. 

Der Gesamtwert des Warenaustauschs zwischen Kamerun und den EG-Ländern belief sich 

1983 auf rd.. 1,5 Mrd. US-$, etwa 67 % des gesamten kamerunischen Außenhandels. 

Sowohl als Herstel 1 ungs- als auch als Verbrauchsränder standen die EG-Länder je¬ 

weils an erster Stelle auf der Rangliste der Handelspartner Kameruns. 1983 stammten 

67,9 % der von Kamerun importierten Waren aus den EG-Ländern, darunter knapp drei 

Viertel aus Frankreich. Wichtigstes außereuropäisches Herstellungsland waren die 

Vereinigten Staaten (10,9 %). Der Anteil der Vereinigten Staaten am Gesamtimport¬ 

wert ist von 1978 bis 1983 auf das Doppelte angestiegen (1978: 5,2 %). 

9.4 Einfuhr aus wichtigen Herstellungsländern 

Mil 1 . US-$ 

Herstel1ungsland 1978 1979 1980 1981 1982 rr 1983 

EG-Länder . 
Bundesrepublik Deutschland 
Frankreich . 
Italien . 
Großbritannien und Nordir¬ 
land . 

Belgien und Luxemburg .... 
Niederlande . 

Spanien . 
Schweiz . 
Vereinigte Staaten . 
Japan . 
Gabun . 

663,9 847,2 
82.6 90,6 

446,1 559,3 
31,4 65,9 

48,1 40,2 
24.8 32,1 
20.8 47,3 
15.7 21,8 
11.6 14,6 
54.7 72,1 
58.3 49,9 
44.3 45,5 

042,5 
204.4 
612.5 
76.1 

43,6 
38,0 
51,9 
30,0 
20.4 
61.2 
84.4 
58,2 

876,7 
78,9 

587,9 
66.4 

48.4 
29.5 
58.5 
5,9 

16.5 
91,2 
84,1 
44,8 

782,6 
84.1 

536,1 
50.4 

43.4 
27.8 
30.2 
29,6 
13.9 
92,0 
74,1 
7,8 

826,1 
78.4 

588,1 
49.1 

40.1 
32,9 
23,7 
37.5 
18,4 

132,9 
73.6 
18,3 

1) Geschätzte Zahlen. 

Wichtigste Verbraucher kamerunischer Produkte waren auch 1983 (geschätzte Zahlen) 

die EG-Länder, in die 66,6 % der gesamten kamerunischen Ausfuhren gingen, darunter 

42 % nach Frankreich. Wichtigstes außereuropäisches Verb rauchsland waren wiederum 

die Vereinigten Staaten (26,4 %). Auffällig war die in den Jahren von 1978 bis 1981 

verzeichnete starke Zunahme der Ausfuhren in die Vereinigten Staaten von 40,8 Hill. 

US-$ auf 424,9 Mill. US-J (vor allem durch vermehrte Erdölexporte). 

9.5 Ausfuhr nach wichtigen Verbrauchsländern 

Mill. US-J 

1978 1979 1980 1981 1982 TT Verbrauchs!and 1983 

EG-Länder . 
Bundesrepublik Deutschland 
Frankreich . 
Niederlande . 
Italien . 
Großbritannien und Nordir¬ 
land . 

Spanien . 
Vereinigte Staaten . 
Gabun . 
Tschad'. 
Nigeria . 
Kongo . 

1) Geschätzte Zahlen. 

613.6 694,7 788,0 
57,0 45,2 103,2 

256.6 284,1 264,7 
211,9 235,5 253,3 
53.1 76,7 108,0 

11.1 25,3 28,5 
12.1 41,3 28,2 
40,8 235,6 398,7 
21.1 21,2 26,9 
12,4 6,7 11,6 
4.5 2,8 4,8 
8.5 8,7 19,0 

517,7 455,1 626,9 
64.5 50,2 77,0 

213,4 155,3 266,1 
163,1 191,9 196,5 
56,0 42,4 38,6 

6,3 6,1 37,8 
16.2 12,0 21,4 

424,9 406,5 248,8 
19.2 19,2 20,4 
19,8 13,1 15,6 
5,1 7,9 15,6 

15.5 14,4 14,9 
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Hauptgrund für die zum Teil beträchtlichen Unterschiede zwischen den Werten der 

deutschen und der kamerunischen Statistiken - vor allem bei den Ausfuhrwerten aus 

Kamerun - ist, daß Kamerun nicht das Herkunfts- oder Verbrauchsland einer Ware er¬ 

faßt, sondern das Bezugs- bzw. Käuferland. So kommen die erheblichen deutschen Be¬ 

züge an Rohöl und Baumwolle statistisch anderen Ländern (den Vereinigten Staaten, 

Großbritannien, der Schweiz) zugute, da diese Waren über multinationale Gesell¬ 

schaften bzw. diese Länder in die Bundesrepublik Deutschland gelangen. 

Das Volumen des deutsch-kamerunischen 

Außenhandels nahm im Zeitraum von 1978 

bis 1982 um rd. 92 % auf einen Wert 

von 831 Mill. DM zu. 1983 war jedoch 

ein Rückgang auf 688 Mill. DM festzu¬ 

stellen (- 17 %). Die saldierten Ein- 

und Ausfuhren wiesen in den vorange¬ 

gangenen Jahren auf deutscher Seite 

stets eine negative Bilanz auf, d. h. 

es wurden von der Bundesrepublik 

Deutschland mehr Waren aus Kamerun 

eingeführt als umgekehrt nach dort 

gingen. Der Einfuhrüberschuß lag 1983 

mit 339 Mill. DM höher als im Vorjahr 

(294 Mill. DM). Das Verhältnis Einfuh¬ 

ren aus Kamerun/Ausfuhren nach Kamerun 

betrug 1983 knapp 3 : 1. Nach der 

deutschen Außenhandelsstatistik ran¬ 

gierte Kamerun 1984 in der Reihenfolge 

der Partnerländer der Bundesrepubl ik 

Deutschland beim Gesamtumsatz auf dem 

66., bei der Einfuhr auf dem 61., bei 

der Ausfuhr auf dem 70. Platz. 

AUSSENHANDEL DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

MIT KAMERUN 

Einfuhrüberschuß (-) 
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9.6 Entwicklung des deutsch-kamerunischen Außenhandels 

Einfuhr/Ausfuhr 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Einfuhr (Kamerun als Herstel¬ 
lungsland) . 

Ausfuhr (Kamerun als Verbrauchs 
land) . 

Einfuhrüberschuß . 

Einfuhr (Kamerun als Herstel- 
1ungsland ) . 

Ausfuhr (Kamerun als Verbrauchs¬ 
land) . 

Einfuhrüberschuß . 

Mi 11. US-$ 

161 131 

64 105 
87 26 

Mi 11. DM 

306 240 

127 190 
178 50 

188 

86 
102 

341 

157 
184 

277 

75 
202 

621 

168 
453 

235 199 

111 69 
125 130 

562 513 481 

269 175 210 
294 339 271 

1983 führte die Bundesrepublik Deutschland aus Kamerun Waren im Wert von 513 Mtll. 

DM ein. Gegenüber dem Jahr 1982 entspricht dies einem Rückgang um knapp 9 %, ge¬ 

genüber 1981 um gut 17 %. Haupteinfuhrgüter waren 1983, wie auch in den beiden vor¬ 

angegangenen Jahren, Erdöl und Erdölerzeugnisse mit 238,8 Mill. DM (46,5 % der Ge¬ 

samteinfuhren), Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze mit 182,5 Mill. DM (35,6 %) sowie 

Kork und Holz mit 52,7 Mill. DM (10,3 %). Während die Einfuhren von Erdöl und Erd¬ 

ölerzeugnissen in den Jahren 1982 und 1983 sowie von Kaffee und Kakao 1983 zum Teil 

erheblich abnahmen, war vor allem bei NE-Metallen in den beiden letzten Berichts¬ 

jahren ein deutlicher Anstieg der Importwerte erkennbar. Ebenfalls zugenommen haben 

die Einfuhren von Spinnstoffen. 

9.7 Wichtige Einfuhrwaren bzw. -Warengruppen aus Kamerun nach SITC-Positionen 

Einfuhrware bzw. -warengruppe 

Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze; 
Waren daraus . 

Tabak und Tabakwaren . 
Rohkautschuk (einschließlich 
synth., regen.) . 

Kork und Holz . 
Papierhalbstoffe und Papier¬ 
abfälle . 

Spinnstoffe und Abfälle 
davon . 

Rohstoffe tierischen u. 
pflanzlichen Ursprungs; 
a.n.g. 1) . 

Erdöl, Erdölerzeugnisse und 
verwandte Waren .. 

Fette, pfl anzl iche Öle . 
NE-Metalle . 

-rwi- T51T2 1983 
1 000 
US-$ 

1 000 
DM 

1 000 
US-$ 

1 000 
DM 

1 000 
US-$ 

1 000 
DM 

90 533 203 953 
1 124 2 672 

705 1 649 
20 668 46 539 

2 142 5 177 

4 033 9 244 

980 2 368 

151 901 338 958 
1 911 4 475 

95 482 232 071 
1 284 3 169 

1 075 2 625 
21 063 50 985 

2 451 5 957 

4 684 11 270 

581 1 406 

104 303 243 809 
3 139 7 672 

374 890 

71 463 182 544 
567 1 456 

869 2 185 
20 597 52 715 

1 602 4 031 

5 365 13 598 

520 1 307 

91 401 238 779 
867 2 306 

4 250 11 215 

1) Anderweitig nicht genannt. 

Die Ausfuhren der Bundesrepublik Deutschland nach Kamerun beliefen sich 1983 auf 

einen Gesamtwert von 175 Mill. DM, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rd. 

ein Drittel entspricht. Zu den Hauptausfuhrgütern zählten 1983 Straßenfahrzeuge 

(24,4 % der Gesamtausfuhren), gefolgt von Maschinen (22,5 %) und chemischen Er- 
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Zeugnissen (13,1 %). Die Entwicklung der letzten zwei Jahre zeigte eine uneinheit¬ 

liche Tendenz. Während sich die Ausfuhrwerte fast aller Waren bzw. Warengruppen 

1982 gegenüber dem Vorjahr stark erhöhten, lagen sie 1983 deutlich unter den Ergeb¬ 

nissen von 1982. Am auffälligsten war der Rückgang bei Arbeitsmaschinen (- 38 %), 

bei Eisen und Stahl (- 49 %) sowie bei Garnen, Geweben und fertiggestellten Spinn¬ 

stof ferzeugnissen (- 63 %). 

9.8 Wichtige Ausfuhrwaren bzw. -warengruppen nach Kamerun nach SITC-Positionen 

1983 -rwi- T552 
1 000 
US-$ 

roöö 
DM 

1 000 
US-$ 

1 000 
0M 

Ausfuhrware bzw. -warengruppe TW 
US-$ 

TTJÜÜ" 
DM_ 

Getränke . 
Organische Chemikalien . 
Anorganische Chemikalien ... 
Farbstoffe, Gerbstoffe und 
Farben . 

Kunststoffe, Zelluloseäther, 
-ester . 

Chemische Erzeugnisse, 
a.n.g. 1) . 

Garne, Gewebe, fertiggest. 
Spinnstofferzeugnisse . 

Eisen und Stahl . 
NE-Metalle . 
Metal1 waren, a.n.g. 1) . 
Arbeitsmaschinen f. beson¬ 

dere Zwecke . 
Masch. f. verschied. Zwecke, 
a.n.g. 1); Teile davon .... 

Elektr. Maschinen; elektr. 
Teile davon . 

Straßenfahrzeuge . 
Sanitäre Anlagen, Heizungs- 

u. Beleuchtungseinrichtun¬ 
gen , a.n.g. 1) . 

1) Anderweitig nicht genannt. 

3 376 
2 409 
1 087 

2 073 

1 396 

2 988 

8 544 
1 739 

816 
2 030 

7 853 

4 991 

845 
18 474 

529 

7 678 
5 426 
2 490 

4 619 

3 097 

6 553 

19 272 
3 905 
1 854 
4 659 

17 779 

11 332 

1 955 
41 418 

1 115 

4 776 
1 961 
2 340 

2 261 

1 500 

3 067 

15 721 
4 896 
1 267 
4 339 

13 393 

7 650 

1 582 
19 122 

609 

11 661 
4 684 
5 658 

5 481 

3 619 

7 339 

38 203 
12 022 

3 055 
10 649 

32 438 

18 734 

3 854 
46 244 

1 444 

2 030 
1 693 
1 632 

1 698 

1 440 

2 570 

5 638 
2 406 
1 258 
2 726 

7 886 

6 334 

1 167 
16 838 

1 663 

5 189 
4 292 
4 198 

4 254 

3 637 

6 461 

14 307 
6 106 
3 200 
7 005 

20 186 

16 121 

3 003 
42 664 

4 259 
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10 VERKEHR UND NACHRICHTENWESEN 

Das Verkehrsnetz des Landes gilt als das dichteste in den zentralafrikanischen 

Staaten. In den vergangenen Jahren wurden nicht unwesentliche Investitionen im Ver¬ 

kehrswesen’ getätigt. Trotzdem bestehen noch immer beträchtliche Engpässe in der 
Verkehrsinfrastruktur, die die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Landes er¬ 

schweren. Kamerun hat Bedeutung als Transitland für die Binnenstaaten Tschad und 

Zentralafrikanische Republik. 

Die eingleisigen Meterspur-Bahnen der staatlichen Eisenbahnverwaltung “Regie 

National des Chemins de Fer du Cameroun'VREGIFERCAM umfassen im wesentlichen zwei 

Strecken: Die Nordbahn Duala - Nkongsamba und die Zentralbahn Duala - Jaunde, die 

seit 1964 als Transkamerunbahn (bereits vor dem Ersten Weltkrieg geplant) nach 

Nordosten fortgeführt wird. Die Linie, die für die wirtschaftliche Erschließung 

des Hinterlandes wichtig ist, reicht bis Ngaundere. Sie hat zu einer beachtli¬ 

chen Erhöhung des Transportvolumens beigetragen. Seit 1969 verbindet die Strecke 

Mbanga - Kumba die Nordbahn mit West-Kamerun. Oie gesamte Streckenlänge beträgt 

(1983) 1 115 km. In West-Kamerun bestehen außerdem private Plantagenbahnen. 

10.1 Fahrzeugbestand der Eisenbahn 

Jahr Lokomotiven T riebwagen Personen- . 
wagen Gepäckwagen Güterwagen 

1975 . 
1978 . 
1979 . 
1981 . 
1982 . 

73 11 93 . 1 243 
75 9 91 . 1 362 
Bl 9 106 1 556 

8 91 . 1 567 
104 8 108 . 1 924 

Die Beförderungsleistungen im Güterverkehr zeigen eine kontinuierliche Zunahme. Die 

Eisenbahn hat im Güterverkehr die größten Transportleistungen zu erbringen. Seit 

1981 nehmen auch die Beförderungsleistungen im Personenverkehr wieder zu. 

*) 10.2 ßeförderungsleistungen der Eisenbahn 

Beförderungsleistung Einheit 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Fahrgäste . 1 000 
Fracht . 1 000 t 
Personenkilometer . Hill. 
Nettotonnenkilometer . Mi 11. 

1 421 1 339 1 227 1 578 1 867 
1 351 1 413 1 521 1 754 1 792 

240 247 235 324 389 
554 579 670 782 827 

*) Berichtszeitraum: Juli bis Juni. 

Das relativ dichte Straßen- und Wegenetz ist kostspielig in der Unterhaltung und 

zum großen Teil nur außerhalb der Regenzeiten benutzbar. Die Straßenlänge wird mit 

insgesamt rd. 64 000 km angegeben, doch nur etwa die Hälfte davon sind “klassifi¬ 

zierte“ Straßen (reseau classe) und lediglich 2 500 km weisen eine geteerte 

Oberfläche auf. Vor allem im wenig besiedelten Norden und im Südosten (tropischer 
Regenwald) ist das Straßennetz noch wenig ausgebaut,und das Straßennetz (des ehe¬ 

mals britischen) West-Kamerun ist mit dem übrigen Land noch unzureichend verbun¬ 

den . 
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10.3 Straßenlänge nach Straßenarten 

km 

*) 

Straßenart 

Insgesamt . 
Hauptstraßen (reseau classe) 

Asphaltstraßen . 
Erdstraßen . 

National Straßen . 
Provinzstraßen . 
Landstraßen . 

Andere Straßen (Pisten) .... 

1975 

25 866 
1 155 

24 711 

1978 

30 167 
2 467 

27 700 

1981 

63 725 
32 725 

2 495 
30 230 

4 184 
12 133 
13 913 
31 000 

1982 

63 714 
32 714 

2 507 
30 207 

4 184 
12 110 
13 913 
31 000 

1983 

63 781 
32 781 

2 523 
30 258 

4 195 
12 140 
13 923 
31 000 

*) Stand: JM. 

Der Bestand an Kraftfahrzeugen nimmt ständig zu, die Zunahme hat sich seit 1981 

verstärkt. Oennoch ist die Pkw-Dichte mit sieben Pkws auf 1 000 Einwohner relativ 

gering. Große Bedeutung haben Lastkraftwagen, deren Bestand etwa zwei Drittel des 

Pkw-Bestands ausmacht; in der Bestandszahl für Lastkraftwagen sind auch die Kraft¬ 

omnibusse (1983 840) enthalten. Als Kraftfahrzeuglieferanten stehen japanische 

Firmen mit Abstand vor französischen an der Spitze. 

10.4 Bestand an Kraftfahrzeugen und Pkw-Oichte *) 

Jahr 

1975 . 
1978 . 
1979 1) .... 
1980 . 
1981 . 
1982 . 
1983 . 

Personenkraftwagen 

insgesamt je 1 üüü Einwohner 
I ooö Anzahl 

37,6 
41.5 
45,0 
45.9 
52,3 
56.9 
63.6 

4.9 
5,0 
5,4 
5.4 
6,0 
6.4 
6.9 

Lastkraftwagen 
einschl . 

K raftomnibusse 
nm 

Motorräder 

25,0 
27.7 
29,0 
30,1 
33.8 
36,5 
39.9 

10,1 
14.4 
18.5 
21,2 
25,7 
29,1 
35,9 

*) Stand: JM. 

1) JE. 
* 

10.5 Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen ) 

Fahrzeugart 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Personenkraftwagen . 
Kraftomnibusse und Last¬ 
kraftwagen . 

Motorräder . 

7 525 8 650 11 097 9 959 12 239 

4 331 5 455 6 399 6 352 7 094 
6 316 7 524 8 134 7 889 11 859 

*) Berichtszeiträum: Juli bis Juni. 

Der Bestand an Handelsschiffen beläuft sich (1983) auf 45 meist sehr kleine Ein¬ 

heiten bei einer Tonnage von etwa 42 000 BRT. Von Bedeutung ist die staatliche 

"Cameroon Shipping Lines S.A.“ (mit deutscher Beteiligung und unter deutschem 

Management), die über sechs moderne Schiffe (Semicontainer) verfügt, die (dreimal 

monatlich) entlang der afrikanischen Westküste verkehren und Verbindungen zu west- 

und südeuropäischen Häfen sowie nach Singapur, Hongkong und japanischen Häfen 

unterhalten. 
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10.6 Bestand an Handelsschiffen* 

Gegenstand der Nachweisung Einheit 1970 1975 1980 1981 1982 1983 

Handelsschiffe . Anzahl 
1 000 BRT 

9 18 44 44 43 45 
1,7 3,2 62,1 39,6 38,0 42,3 

*) Stand: 1. Juli; Schiffe ab 100 BRT. 

Der wichtigste Seehafen ist Duala. Die Häfen Kribi, Tiko und Bota-Limbe (Victoria) 

treten dagegen an Bedeutung weit zurück. Duala liegt an der Südseite der Wurimün- 

dung; der Hafen ist durch einen ausgebaggerten Kanal (ca. 48 km) zugänglich und mit 

modernen Kai an 1 agenausgestattet. Erwird von vi el enaus 1ändisehen Schiffahrtsgesell¬ 
schaften angelaufen. 95 % des Warenumschlags im Verkehr über See werden im Haupt¬ 

hafen Ouala umgeschlagen. 

* 1 
10.7 Seeverkehrsdaten des Hafens Duala 

Gegenstand der Nachweisung Einheit 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Angekommene Schiffe 
Frachtschi ffe 

Tonnage . 
Fracht insgesamt .. 

Verladungen . 
Löschungen .... 

Anzahl 
Anzahl 

1 000 NRT 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 

3 032 
855 

5 703 
2 970 

825 
2 145 

3 177 
751 

5 784 
3 316 

962 
2 354 

4 061 
740 

5 968 
3 450 

953 
2 497 

3 718 
756 

6 258 
3 720 

939 
2 781 

3 557 
731 

6 225 
3 916 

905 
3 011 

*) Berichtszeitraum: Juli bis Juni. 

Neue Tiefwasserhäfen sind geplant bei Cap Limbö und am Rocher du Loup (in der Nähe 

von Kribi). 

Oie Binnenschiffahrt ist von untergeordneter Bedeutung, da kein zusammenhängendes 

Netz von Wasserstraßen besteht und viele Flüsse im Landesinnern nur kurze Zeit im 

Jahr schiffbar sind. Einen nennenswerten Verkehr weisen nur die Unterläufe einiger 

Küstenflüsse sowie der für drei bis vier Monate (im Herbst) Hochwasser führende 

Benue mit dem Binnenhafen Garua auf. Über den Benue und den Niger besteht für 

einige Monate im Jahr eine kostengünstige und sichere Transportverbindung in den 

Norden des Landes. 

Dem Flugverkehr stehen drei Flughäfen (Duala, Jaunde, Garua) und für den Binnenver¬ 

kehr 33 Flugplätze und eine größere Zahl regelmäßig unterhaltener Landestreifen 

zur Verfügung. Der Flughafen Duala wird von verschiedenen internationalen Luft- 

fahrtgesel 1 schäften angeflogen. 

10.8 Luftverkehrsdaten der Flughäfen *) 

1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 Gegenstand der Nachweisung 1 Einheit 1982/83 

Starts und Landungen . Anzahl 
im gewerblichen Luft¬ 
verkehr . Anzahl 
der nationalen Flug¬ 
gesellschaft . Anzahl 

Fluggäste . 1 000 
Einsteiger . 1 000 
Aussteiger . 1 000 
Durchre i sende . 1 000 

Fracht . 1 000 t 
Versand . 1 000 t 
Empfang . 1 000 t 

Post . t 

*) Berichtszeitraum: Juli bis Juni. 

52 764 62 622 61 468 60 785 63 347 

28 946 35 088 38 341 37 122 37 311 

16 023 18 968 22 014 20 261 21 352 
954,0 1 138,5 1 290,0 1 400,0 1 509,7 
422,0 
416,3 
115,7 
24,8 
16,3 
8,5 

1 189 

513.6 
497.7 
127,2 
25,8 
15,2 
10,7 

1 294 

593.6 
570.6 
125,8 
25,9 
13,7 
12,1 

1 297 

640,5 
604,1 
155,4 
27,4 
15,1 
12,3 

1 204 

674.4 
664.5 
170,7 
28,2 
14,9 
13,3 

1 317 
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10.9 Luftverkehrsdaten des Flughafens Duala *) 

Gegenstand der Nachweisung 

Starts und Landungen .. 
im gewerblichen Luft¬ 
verkehr . 

Einheit 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Anzahl 

Anzahl 

30 853 

17 014 

36 594 

20 038 

34 884 

20 231 

33 746 

19 639 

25 863 

14 670 
der nationalen Flug¬ 
gesellschaft . 

Fluggäste . 
Ei nsteiger . 
Aussteiger . 
Durchreisende . 

Fracht . 
Versand . 
Empfang . 

Post . 

Anzahl 
. 1 000 

1 000 
1 000 
1 000 

1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 

t 

5 929 
519,2 
240,6 
237,5 
41.2 
21,4 
15.3 
6,1 

720 

7 128 
617,3 
289,7 
278,6 
49,1 
21.7 
13.7 
8,0 

794 

7 760 
661,7 
320,1 
300,5 
41,0 
20,6 
12,3 
8,4 

773 

7 150 
726,6 
348,2 
321,5 

56,9 
21,8 
13,5 
8,2 

714 

5 866 
582.9 
266.9 
263,8 
52.2 
16.3 
9.6 
6.7 

553 

*) Berichtszeitraum: Juli bis Juni. 

Kamerun schied 1971 aus der multinationalen (west- und zentralafrikanischen) Luft¬ 

verkehrsgesellschaft "Air Afrique" (frankophoner Staaten Afrikas) aus und gründete 

eine eigene Gesellschaft: Cameroon Airlines/CAMAIR (25 % Beteiligung Air France). 

Die CAMAIR fliegt sowohl Europa als auch zahlreiche afrikanische Staaten an, sie 

hat das Monopol für den Binnenflugverkehr. 

10.10 Beförderungsleistungen der Cameroon Airlines *) 

Beförderungsleistung Einheit 1975 1977 1978 1979 1980 

Fluggäste . 1 000 
Personenkilometer . Mill. 
Tonnenkilometer (nur Fracht) Mill. 

239 347 393 403 480 1 
210 314 353 362 477 

8,5 5,8 7,8 8,2 

*) Nur Linienverkehr einschl. der im Ausland beflogenen Strecken, 

a) Juli 1982 bis Juni 1983: 660 000. 

Das Fernsprechwesen ist noch wenig entwickelt; es kommt ein Fernsprechanschluß auf 

389 Einwohner (in der Bundesrepublik Deutschland ein Anschluß auf zwei Einwohner). 

Die staatliche Rundfunkgesellschaft ''Radiodiffusion du Cameroun" in Jaunde verfügt 

über sechs regionale Sendestationen. Gesendet wird in Französisch, Englisch, Ara¬ 

bisch und in verschiedenen Stammessprachen. Die Zahl der Rundfunkteilnehmer beträgt 

(1982) 775 000. Das Fernsehen befindet sich erst im Aufbau; schon vor Jahren hatte 

sich die Regierung entschieden, sogleich mit der Einrichtung von Farbfernsehen zu 

beginnen, und zwar nach dem deutschen PAL-System. 

10.11 Ausgewählte Daten des Nachrichtenwesens 

1 000 

Gegenstand der Nachweisung 1970 1975 1979 1981 1982 

Fernsprechanschlüsse . 

Hörfunkgeräte in Betrieb .. 

22a> . .23 23 

170 232 750 760 775 

a) 1971. 
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11 REISEVERKEHR 

Kamerun bietet günstige natürliche Voraussetzungen für den Tourismus. Das ausge¬ 

dehnte zentralafrikanische Land weist zahlreiche touristische Anziehungspunkte, 

Nationalparks, Jagdgebiete und landschaftlich schöne Küstenstriche auf. Ooch blieb 

der Tourismus bisher von bescheidener Bedeutung, der Geschäftsreiseverkehr spielt 

eine bedeutendere Rolle. Deshalb wurde auch die Hotelkapazitat vor allem in den 

beiden wichtigsten Städten, in Jaunde und Duala, ausgebaut. An der Spitze der Aus¬ 

landsgäste stehen Afrikaner aus den Nachbarl ändern ( 1981 56 %) und Franzosen 

(18 %). 

11.1 Eingereiste Auslandsgäste nach ausgewählten Herkunftsländern 

Herkunftsland Einheit 1973 1974 1977 1978 1979 1980 

Insgesamt . 1 000 
Frankreich . % 
Vereinigte Staaten . % 
Großbritannien u. Nordirl. % 
Bundesrepublik Deutschland % 
Belgien . % 
Italien . % 

85,1 96,1 101,3 115,3 126,3 86,4a) 
28,6h, 29,2, , 30,1 28,9 22,3 27,4 

2 9° 3 6° 13 34 33 27 
3! 4 314 2 \ 9 2'5 2^9 2!3 
6,8 6,8 3,7 2,1 1,9 2,1 

1,3 1,5 1,9 0,8 
2,6 2,6 2,9 1,2 1,3 1,4 

Kanada . % . . 0,5 0,5 0,6 0,8 

a) 1981: 103 194 Auslandsgäste. - b) Einschi. Kanada. 

Die Zahl der Hotels war vor allem in den siebziger Jahren stark erhöht worden. 

Innenpolitische und wirtschaftliche Schwierigkeiten in den achtziger Jahren ließen 

die Entwicklung stagnieren. Betten in Hotels machten 1976 etwa zwei Drittel des 

Bettenbestandes in Beherbergungsbetrieben aus. 

11.2 Hotels und Hotelbetten 

Jahr Hotel s Betten 
insgesamt | private insgesamt |in privaten Hotels 

1959 . 

1966 . 

1970 . 

1975 . 

1976 . 

1981 . 

37 9 916 363 

71 30 1 437 640 

132 78 2 181 971 

201 142 4 559 2 612 

203 144 4 697 2 750 

4 172a) 

a) Nur in klassifizierten Hotels. 

11.3 Zimmer und Betten in Beherbergungsbetrieben 

Gegenstand der Nachweisung 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Zimmer . 

Betten . 

4 439 4 629 4 691 5 641 5 921 5 963 

7 182 7 403 7 465 8 286 8 566 9 000 
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Oie Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben waren 1983 um 32 % höher als 1978; der 

Anstieg war bei den Inlandsgästen (+ 48 %) wesentlich stärker als bei den Auslands¬ 

gästen (+ 19 %). Die durchschnittliche Verweildauer der Auslandsgäste beträgt 2,9 
Tage gegenüber 1,7 bis 1,8 Tage bei den Inlandsgästen. 

11.4 Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben 

Gegenstand der Nachweisung Einheit 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Insgesamt . 1 OOO 

Auslandsgäste . 1 000 

Inlandsgäste . 1 000 

Durchschnittliche Ver¬ 
weildauer der 

Auslandsgäste . Tage 

Inlandsgäste . Tage 

506,4 551,8 599,0 608,7 669,9 669,2 

277,1 280,5 300,0 282,9 329,7 330,1 

229,3 271,3 299,0 325,8 340,2 339,1 

2,69 2,64 2,90 2,79 2,85 2,85 

1,74 1,76 1,80 1,75 1,71 1,71 
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1Z GELD UND KREDIT 

Seit 1962 ist der CFA-Franc (1 CFA-Franc « 100 Centimes, c) die amtliche Währung 

für die gesamte Republik Kamerun. Er floatet seit Anfang 1974 mit dem Franzö¬ 

sischen Franc. Die Republik ist Mitglied der Zentralafrikanischen Währungsunion. 

Gabun, Kamerun, Kongo, Tschad und die Zentralafrikanische Republik sind in der 

Zentralafrikanischen Zoll- und Wirtschaftsunion (Union Douaniere et Economique de 

l'Afrique Centrale/UDEAC) zusammengeschlossen, für die als gemeinsames Emissions¬ 

institut die "Banque des Etats de l'Afrique Centrale" (mit Sitz in Jaunde) zustän¬ 

dig ist. Deren CFA-Franc-Geldzeichen sind nur in ihrem Emissionsgebiet gesetzliches 

Zahlungsmittel . 

1972 hatten die Länder der UDEAC einerseits und Frankreich andererseits die Errich¬ 

tung einer neuen Zentralbank beschlossen. Frankreich garantiert weiterhin die Wäh¬ 

rung dieser Staaten. Die im Oktober 1973 verfügte Neuordnung des Bankwesens beab¬ 

sichtigte, die überwiegend französischen privaten Banken und Versicherungen zu einer 

besseren Berücksichtigung der Entwicklungserfordernisse Kameruns zu veranlassen. 

Der Staat hatte begonnen, wichtige Kapitalbeteiligungen an Banken zu erwerben. Im 

August 1974 war die erste staatliche Geschäftsbank gegründet worden. 

* 1 12.1 Amtliche Wechselkurse 

Kursart Einheit 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Errechneter Vergleichs- DM für 100 
wert 1) . CFA-Francs 

Kurs des Sonderziehungs- CFA-Francs 
rechts (SZR) . für 1 SZR 

0,86 0,86 0,79 0,71 0,65 0,65a) 

264,78 287,99 334,52 370,92 436,97 463,98 

*) Stand: JE. 

1) Grundlage: 1 Französischer Franc (FF) = 50 CFA-Francs. 

a) Stand: September. 

* ) 12.2 Verbrauchergeldparität und Devisenkurs 

1 000 CFA-Francs » ... DM 

Gegenstand der Nachweisung 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Verbrauchergel dpari tät^ ... 
Devisenkurs . 

6,46 6,24 6,08 6,03 5,39a) . , 
8,92 8,62 8,60 8,33 7,40 6,65D) 

*) JD. 

1) Nach deutschem Verbrauchsschema, ohne Wohnungsmiete (Jaunde und Duala). 

a) August. - b) Mai. 

Der Devisenbestand hat sich nach einem "Einbruch“ in den wirtschaftlich schwierigen 

Jahren 1981 und 1982 (durch Probleme in der Agrarproduktion) seit 1983 wieder kräf¬ 

tig erholt. Hierbei dürfte sich auch die Eigenversorgung mit Erdölprodukten nach 

Inbetriebnahme der Erdölraffinerie ausgewirkt haben. In ausländischen Finanzkreisen 

wird darauf hingewiesen, daß die Devisenreserven in Wirklichkeit höher anzusetzen 

seien, da nur etwa 40 % der Erdöl einnahmen in die offiziellen Statistiken eingehen. 
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12.3 Gold- undDevisenbestand*^ 

Bestandsart Einheit 1979 1980 1981 1982 1983 19841 

Goldbestand . 1 000 fine 
troy oz 2) 

Devisenbestand . Mill. US-$ 
Sonderziehungsrechte Mill. US-$ 

30 30 30 30 30 30 
117,27 173,50 70,90 50,08 150,90 253,05 . 

0,27 1,81 0,65 7,29 ' 

*) Stand: JE. 

1) Stand: März. - 2) 1 troy ounce (oz) = 31,103 g. 

a) Juli. 

Kamerun verfügt (neben der Elfenbeinküste) über das am besten ausgebaute Banken¬ 

system des frankophonen Schwarzafrika. Ende 1983 waren im Lande 17 Banken und 

Kreditinstitute tätig, deren Kapital zu 70 % in kamerunischen Händen war. Die wich¬ 

tigsten Banken sind “Banque Camerounaise de Devel oppement"/BCD, "Societe Nationale 

d1 I nvestissement“/S N1 , "Credit foncier de Cameroun'VCFC und "FONADER“ (Fonds 

National de Developpement Rural) als staatliche Einrichtungen und Lenkungsinstru¬ 

mentarium der ökonomischen Entwicklung; die größten Geschäftsbanken sind "Banque 

Internationale pour le Commerce et 1'Industrie du Cameroun'VBICIC, "Banque Inter¬ 

nationale pour l'Afrique Occidentale'VBIAO und "Societe Camerounaise de Banque"/ 

SCß. Seit 1979 haben auch US-amerikanische Banken Filialen in Kamerun eröffnet 

(1979 Chase Manhatten Bank). 

Die Geldmenge M., (Bargeld, Sicht- und Termineinlagen) hat sich zwischen 1979 und 

1983 verdoppelt. 

*) 
12.4 Ausgewählte Daten des Geld- und Kreditwesens 

Mrd. CFA-Francs 

Gegenstand der Nachweisung 1979 1980 1981 1982 1983 19841 ' 

Bargeldumlauf, Noten und 
Münzen (ohne Bestände 
der Banken) . 

Bargeldumlauf je Einwohner 
(CFA-Francs) . 

Bankeinlagen, jederzeit 
fällig (Geschäfts- und 
Entwicklungsbanken) . 

Spar- und Termineinlagen 
(Geschäfts- und Entwick¬ 
lungsbanken) . 

Scheckeinlagen (Post 
und Schatzamt) . 

68,25 78,08 101,81 107,59 125,53 122,55 

8 149 9 069 11 533 11 886 13 522 13 037 

115,15 129,24 155,91 189,39 247,94 298,66 

75,84 107,18 146,69 184,92 235,35 246,26 

0,86 0,91 1,20 1,50 1,50 1,50 

*) Stand: JE. 

1) Stand: 30. April. 

Die Ausweitung der Zentralbankbilanz (Konto Kamerun bei der Bank zentralafrika¬ 

nischer Staaten) fußt vor allem auf der ständigen Erhöhung der Forderungen an 

inländische Kreditinstitute. 

Statistisches Bundesamt 
Länderbericht Kamerun 1985 

57 



12.5 Zusammengefaßter Zentralbankausweis 

Mi 11 . CFA-Francs 

*) 

Bi 1anzposten 1980 1981 1982 1983 

Aktiva 

Auslandsaktiva . 
davon: 
Gold . 
Devisen . 
IWF-Reserveposten . 
SZR . 

Forderungen an den Staat . 
Forderungen an inländische 
Kreditinstitute . 

Andere Aktivposten . 

46 595 

4 008 
39 177 
3 410 

25 906 

71 139 
1 991 

27 845 

3 444 
20 378 
3 951 

72 
26 645 

110 717 
2 327 

26 694 

4 512 
16 841 
4 778 

563 
31 206 

132 021 
2 398 

71 068 

4 769 
62 981 
2 871 

44 7 
44 829 

162 669 
2 260 

Insgesamt 145 631 167 532 192 319 280 826 

Passiva 

Banknotenumlauf . 
Bankeinlagen . 
Einlagen des Staates .... 
Auslandsverbindlichkeiten 
Zugeteilte SZR . 
Eigenmittel . 
Andere Passivposten . 

78 083 
8 941 

32 604 
12 837 
5 519 
3 779 
3 868 

101 808 
14 506 
22 688 
12 112 
7 702 
3 228 
5 488 

107 594 
15 477 
39 596 
12 331 
8 414 
4 409 
4 498 

127 631 
31 711 
88 754 
13 775 
9 760 
4 672 
4 523 

Insgesamt 145 631 167 532 192 319 280 826 

*) Konto "Kamerun" bei der"Banques des Etats de l'Afrique Central e"/BEAC; Stand: JE. 

Die Bankkredite an die Wirtschaft waren 1983 um 94 * höher als 1980. Hauptkredit¬ 

geber sind die Geschäftsbanken, Entwicklungsbanken hatten 1983 lediglich einen 

Anteil von 5 % an der Kreditsumme. Langfristige Kredite haben einen verschwindend 

geringen Anteil (2 %), mittelfristige Kredite machen etwa ein Viertel der Kredit¬ 

summe aus, der Rest (etwa 70 %) sind kurzfristige Kredite. 

* 1 
12.6 Bankkredite an die Wirtschaft 

Gegenstand der Nachweisung 1980 1981 1982 1983 

Mrd. CFA-Francs 

Kredite der Geschäftsbanken . 
Entwicklungsbanken . 

Zusammen ... 

386,4 
30,2 

416,6 

519,0 640,9 766,0 
40,7 37,8 42,7 

559,7 678,7 808,8a) 

Prozent 

Kurzfristig . 
Mi ttel fristig 
Langfristig . 

70 68 71 
29 25 27 
1 7 2 

72 
26 
2 

*) Stand: JE. 

a) 1984, 30. April: 862,64 Mrd. CFA-Francs. 
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13 ÖFFENTLICHE FINANZEN 

Neben dem Bundeshaushalt bestanden bis 1972 eigene Haushalte für die beiden ehema¬ 

ligen Bundesländer Ost-Kamerun und West-Kamerun. Die Haushaltsausgaben unterschei¬ 

den zwischen dem (laufenden) Verwaltungsbudget und einem Investitionsbudget, aus 

dem die staatlichen Aufwendungen im Rahmen der Entwicklungspläne gedeckt werden. 

Kamerun besitzt einen einzigen Staatshaushalt, der die drei bisherigen Haushalte 

von Bund und Ländern zusammenfaßt. Im Juli 1973 war eine Steuerreform in Kraft ge¬ 

treten, um die vordem unterschiedliche Steuergesetzgebung in Ost- und West-Kamerun 

zu vereinheitlichen sowie der Mitgliedschaft Kameruns zur UDEAC Rechnung zu tragen. 

Die kamerunische Haushaltsführung wird von ausländischen Fachleuten als solide be¬ 

zeichnet, nach den Haushaltsvoranschlägen ist das Budget formal stets ausgeglichen. 

Die Steigerungsraten des Haushaltsvolumens gehen deutlich zurück (1984/85 + 19 *, 

1983/84 + 27 %). 

* 1 
13.1 Entwicklung des Staatshaushalts 

Mrd. CFA-Francs 

Einnahmen/Ausgaben 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

Einnahmen . 

Ausgaben . 

Ordentliche Ausgaben 

Investitionsausgaben 

Voranschiäge 

186,6 246,0 310,0 

186.6 246,0 310,0 

129.6 163,2 199,0 

57,0 82,8 111,0 

410.0 

410,0 

256,7 

153,3 

520,0 

520,0 

326,0 

194,0 

620,0 

620,0 

400,6 

219,4 

Ei nnahmen 

Ausgaben . 

Mehrausgaben (-) 
-einnahmen (+) 

*) Haushaltsjahr Juli/Juni. 

Rechnungen 

374,78 443,86 639,02 

377,55 445,56 547,87 

a) Vorläufiges Ergebnis. - b) Schätzungen. 

- 2,77 - 1,70 + 91,15 

741,90 

705,27 

+ 36,63 

Nach den Schätzungen für das Budget 1983/84 waren zwei Drittel (68 %) der Einnahmen 

steuerliche Einnahmen und 25 % "Übertragungen aus dem Erdöl Sektor". Doch wird hier¬ 

bei immer wieder darauf hingewiesen, daß die tatsächlichen Einnahmen aus dem Erdöl¬ 

sektor nicht angegeben werden; so wird aus diesem Bereich mit 100 bis 200 Mrd. CFA- 

Francs außerbudgetmäßigen Einnahmen gerechnet, die in die Investitionsplanungen 

eingehen. So wurde zum Beispiel der Investitionshaushalt 1983/84 (194 Mrd. CFA- 

Francs) im Dezember 1983 um 127,5 Mrd. CFA-Francs aufgestockt. 
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13.2 Einnahmen des Staatshaushalts 

Mrd. CFA-Francs 

) 

Haus halt sposten 1980/81 1981/82 1982/8311 1983/84^ * TT 1984/85 

Insgesamt' . .. 
Steuerliche Einnahmen ... 

Einkommmensteuer . 
Gesellschaften . 
Sonstige . 

Sozial Versicherungs¬ 
beiträge . 

Vermögensteuer . 
Steuern auf Waren und 
Dienstleistungen . 
Allgemeine Verkauf- 

und Umsatzsteuer ... 
Verbrauchsteuer . 
Sonstige . 

Außenhandelsabgaben ... 
Einfuhrzölle . 
Ausfuhrzölle . 
Sonstige . 

Sonstige Steuern . 
Stempelsteuer . 

Nichtsteuerliche 
Einnahmen . 

Sonstige Einnahmen . 
Übertragungen aus dem 
Erdöl Sektor . 

374,78 
279,32 
88,59 
45,61 
42,98 

443,86 639,02 
348,94 414,63 
151,82 176,61 
101,76 70,00 
50,06 106,61 

741,90 620,00a 
502,74 566,00 
217,28 
167,00 
50,28 

19,47 
8,31 

50,24 

24,26 
9,28 

56,56 

27,50 
11,00 

65,16 

32,45 
9,78 

80,30 

19,65 
26,15 

4 ,44 
107,28 
77,24 
30,02 
0,02 
5,43 
5,43 

26,63 
25,37 
4,56 

101,03 
84,30 
16,73 

5,99 
5,99 

25,77 
31.96 
7,43 

115,32 
98,92 
15.96 
0,44 

19,04 
5,39 

30,00 
41,00 
9,30 

138,00 
115,66 
21,94 
0,40 

24,93 
10,13 

164,00 

35,22 
60,24 

40,24 
54,68 

28,23 
196,16 

50,50 
188,66 

50,00 
4,00 a) 

60,24 54,65 178,65 188,66 

*) Haushaltsjahr: Juli/Juni. 

1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Schätzungen. - 3) Voranschlag. 

a) Ohne Übertragungen aus dem Erdölsektor. 

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Haushaltsrechnung 1982/83 entfielen zwei Drittel 

der Ausgabensumme auf laufende Ausgaben und ein Drittel auf Kapitalausgaben. Von 

den laufenden Ausgaben machten Löhne und Gehälter 39 * aus. Die wichtigsten Haus¬ 

haltspositionen waren in den Jahren bis 1982/83 "allgemeine öffentliche Dienstlei¬ 

stungen" (mit etwa 20 % der Gesamtausgaben), Bildungswesen einschließlich Universit 

tät und Forschung (letztere hatten einen Anteil von 4 Mrd. CFA-Francs am Gesamtbe¬ 

trag von 65 Mrd. CFA-Francs für den Bildungsbereich), Verteidigung sowie Verkehr 

und Nachrichtenwesen. 

13.3 Ausgaben des Staatshaushalts 

Mrd. CFA-Francs 

1980/81 1981/82 1982/831 * I 1983/8421 1984/853) Haushait sposten 

Insgesamt . 
nach Arten 

Laufende Ausgaben . 
Löhne und Gehälter .. 
Waren und Versor¬ 
gungsgüter . 

Zinsen aus öffent- 
1ichen Schul den .... 

Subventionen und 
andere laufende 
Überweisungen . 

Fußnoten siehe Ende der Tabelle 

377,55 445,56 547,87 

223,65 256,44 351,34 
98,62 109,00 137,26 

79,79 92,06 101,03 

9,69 10,09 14,51 

35,55 45,29 98,54 

705,27 

460,50 
190,00 

120,87 

18,28 

131,35 

620,00 

400,00 

296,30 

103,70 
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13.3 Ausgaben des Staatshaushalts 

Mrd. CFA-Francs 

*) 

1980/81 1981/82 1982/831’ 1983/84^ ^ TT Haushaltsposten 1984/85 

Kapi tal ausgaben . 
Investitionsausgaben 

nach Aufgabenbereichen 
Gesundheitswesen . 
Bildungswesen . 
Sonstige gesellschaft¬ 
liche und soziale 
Dienstleistungen . 

Allgemeine öffentliche 
Dienstleistungen . 

Land- und Forstwirt¬ 
schaft, Fischerei .... 

Energie- und Wasser¬ 
wirtschaft, Bergbau, 
Gewinnung von Steinen 
und Erden . 

Wohnungswesen . 
Verkehr und Nachrich¬ 
tenwesen . 

Allgemeine Verwaltung . 
Verteidigung . 
Sonstige Ausgaben . 

153,90 
113,58 

12,93 
36,21 

18,32 

70,20 

4,88 

4,97 
9,14 

19,49 
7,95 

21,95 
171,51 

189,12 
146,54 

15,99 
44,96 

23,87 

71,53 

5,38 

3,73 
10,28 

21,66 
9,81 

23,77 
214,58 

*) Haushaltsjahr: Juli/Juni. 

1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Schätzungen. 

196,53 
133,35 

20,74 
61,17 

23,97 

108,02 

8,53 

3,40 
12,34 

30,05 
15,46 
29,52 

234,67 

244,77 
159,62 

220,00 
160,00 

23,01 
61,67 

14,90 

45,80 

3) Voranschlag. 

Die Investitionsausgaben (aufgrund der Voranschläge zum Staatshaushalt) wurden in 

den letzten Jahren zu etwas mehr als 60 % für Ausrüstungen angesetzt. Der Anteil des 

Schuldendienstes auf die Auslandsschuld ging stark zurück. Der Betrag für Subven¬ 

tionen hat rasch zugenommen. 

*) 
13.4 Investitionsausgaben des Staatshaushalts ' 

Mrd. CFA-Francs 

Art der Ausgaben 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 

Insgesamt . 
Ausrüstungen . 
Kapitalbeteiligungen an 

Unternehmen . 
Subventionen und Beiträge .... 
Schuldendienst auf Auslands¬ 
schuld . 

57,0 82,8 111,0 153,3 194,0 
29,3 50,8 69,2 98,6 

1.8 0,8 2,8 3,1 
7.9 7,2 13,0 21,6 

18,0 24,0 26,0 30,0 

*) Haushaltsjahr: Juli/Juni; Voranschläge. 

Die Auslandsverschuldung (Ende 1 982 2,5 Mrd. U S-$) wird von Weltbank-Experten als 

maßvoll bezeichnet, die Schuldendienstrate hatte 1983 eine Größenordnung von 12 % 

(1982 13,3 %) der Ausfuhrerlöse und zeigt eine sinkende Tendenz. Durchschnittliche 

Zinssätze (6 %) und Laufzeiten (21 Jahre, bei fünf Freijahren) sind außerordentlich 

günstig. Vom Gesamtbetrag der Auslandsschulden entfallen je ein Drittel auf multi¬ 

laterale Geber, auf Regierungen sowie auf Lieferanten- bzw. Bankkredite. 
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13.5 Staatsschuld 

Mrd. CFA-Francs 

Gegenstand der Nachweisung 1979 1982 

Insgesamt . 

Auslandsschuld 

238,52 489,65 

220,03 449 ,87 a) 

nach ausgewählten Gläubigern 

Frankreich ... 

Weltbank . 

Bundesrepublik Deutschland ... 

China, Volksrepublik . 

Kanada . 

Niederlande . 

Großbritannien und Nordirland 

46,07 132,25 

75,83 131,56 

18,19 35,01 

16,80 24,30 

9,26 23,38 

22,00 

7,21 20,44 

*) Stand: JM (einschl. Zinsen und sonstiger Kreditkosten), 

a) 1983: 530,4 Mrd. CFA-Francs. 

*) 13.6 Auslandsverschuldung 

Mi 11. US-$ 

Gegenstand der Nachweisung 1979 1980 1981 1982 1983 198411 

Zugesagte Beträge . 

Ausgezahlte Beträge . 
? ) 

Schuldendienst . 

2 700 2 600 2 611 2 565 2 591 2 391 

1 636 1 999 2 021 1 912 1 841 

190 264 292 285 

*) Staatliche und staatlich garantierte Schuld; Stand: JE. 

1) Projektion. - 2) Tilgung und Zinsen. 
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14 LÖHNE 

Seit 1976 gibt es eine "Lohnstrukturierung" nach zwölf Berufsgruppen mit jeweils 

zwölf Lohnstufen. Außerdem ist Kamerun nach den unterschiedlichen Niveaus der 

Lebenshaltungskosten in drei Zonen eingeteilt: Die erste Zone bilden die großen 

Städte (Duala, Jaunde, Edea, Buea), die zweite Zone bildet die Wouri-Region (das 

ist die Umgebung des Hauptindustrieplatzes Duala), der Rest des Landes gehört zur 

dritten Zone. Es besteht ketne gesetzliche Bindung der Entwicklung der Mindestlöhne 

an die Preisentwicklung, doch werden in der Regel zum Jahresende Lohnerhöhungen 

etwa gemäß den Preissteigerungen des zurückliegenden Jahres dekretiert. 

Für Kamerun gibt es noch keine nationalen Lohn-, Einkommens- und Arbeitszeitsta- 

tistiken, lediglich Daten aus Statistiken des Internationalen Arbeitsamtes/ILO, 

Genf, sind bekannt. Das Durchschnittseinkommen der Bevölkerung wird im wesentlichen 

durch den Verkaufserlös landwirtschaftlicher Produkte bestimmt. Die gesetzlichen 

Mindestlöhne erstrecken sich auf den Agrarbereich (SMAG) und alle übrigen Sektoren 

(SMIG). 

14.1 Durchschnittliche Stundenlohnsätze der Facharbeiter 

nach ausgewählten Wirtschaftszweigen 

CF A-Francs 

Wirtschaftszweig 1977 1978 1979 1980 1981 

Bergbau, Gewinnung von Steinen 
und Erden . 

Verarbeitendes Gewerbe . 
Baugewerbe . 
Verkehr und Nachrichtenwesen . 

187,11 187,11 210,15 218,09 234,34 
247,86 250,35 263,73 271,80 299,37 
187,11 245,50 250,70 259,70 302,14 
141,00 162,00 168,00 184,00 196,52 

14.2 Vorherrschende Stundenlohnsätze erwachsener Arbeiter 
* 1 

nach ausgewählten Berufen in Jaunde 

CFA-Francs 

Beruf 1979 

Elektroinstallateur im Außendienst 
(Energiewirtschaft) . 

Hilfsarbeiter in Kraftwerken . 
Bäcker . 
Textil Spinner . männlich 
Weber, Webstuhl einrichter . 
Maschinennäher (Herrenhemden) männlich 
Möbeltischler . 
Möbel polsterer . 
Möbel pol i erer . 
Handsetzer . 
Maschinensetzer . 
Drucker . 
Maschinenbuchbinder . männlich 
Chemiewerker (Mischer) . 
Schmelzer (eisenschaffende Industrie) 
Maschinenbauer und -monteur . 
Kraftfahrzeugmechaniker . 

247,86 
101,56 
130,58 
220,15 
123,85 
123,85 
175,70 
164,29 
122,83 
175,70 
164,29 
211,41 
175,70 
98,34 

129,23 
164,29 
199,26 

1980 1981 1983 

257,87 
117,89 110,89 
160,11 
228,23 
125,03 162,48 
125,03 162,48 
188,20 244,57 
174,15 226,33 
125,03 162,48 
188,20 244,57 

a| 174,15 226,33 
228,23 283,72 
188,20 
105,19 136,68 
133,77 141,85 
174,15 226,33 

239,28 
157,19 
186,85 
239,28 
239.28 
157,19 
326.28 
326.28 
239.28 

326.28 

186,85 

326.28 
239.28 

Fußnoten siehe Ende der Tabelle 
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14.2 Vorherrschende Stundenlohnsätze erwachsener Arbeiter 
*) 

nach ausgewählten Berufen in Jaunde 

CFA-Francs 

Beruf 1979 1980 1981 1983 

Ziegelmaurer . 
Stahlbaumonteur . 
Zementierer . 
Zimmerer . 
Maler . 
Rohrleger und -instal1ateur .... 
Elektroinstallateur (Baugewerbe) 
Bauhilfsarbeiter . 

122,83 
122,83 
130,05 
149,50 
247,86 
235,71 
247,86 
69,32 

216,31 
133,77 
142,49 
151,22 
257,87 
243,04 
257,87 
85,34 

141,85 
173,83 
208,07 

110,89 

239,28 
239,28 
239,28 
239,28 
239,28 
239,28 
239,28 
157,19 

Be- und Entlader, Streckenarbeiter 
(Eisenbahn) . 

Fahrer (im Kraftomnibusverkehr) . 
Schaffner (im Kraftomnibusverkehr) ... 
Lastkraftwagenfahrer . 

84,44 
187,11 
187,11 
199,26 

93,29 
202,27 
202,27 
216,31 

116,06 

302,14 

157,19 
239.28 
326.28 
239.28 

*) Oktober. 

a) Mindeststundenlohnsatz. 

14.3 Monatsgehälter der Angestellten nach ausgewählten 
* ) Wirtschaftszweigen und Berufen in Jaunde 

CFA-Francs 

Wirtschaftszweig/Beruf 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Chemische Industrie 
Laborant . männl. 

Lebensmitteleinzelhande 1 
Verkäufer männl./weib1. 

Lebensmittelgroßhandel 
Lagerverwalter . männl. 
Stenotypist .... weibl. 

Bankgewerbe 
Kassierer . männl. 
Maschinenbuchhalter 

männl ./weibl. 

32 055 39 605 49 460 

43 385 40 545 44 570 

55 985 79 350 84 310 
60 680 56 870 62 705 

43 385 79 350 84 510 

32 055 40 545 44 570 

60 490 66 539a) 70 715 

47 485 52 233 54 605 

91 425 . 95 735 
77 950 78 760 88 085 

118 220 127 677 133 590 

50 970 56 057 54 605 

*) Oktober. 

a) Gleiches Gehalt für weibliche Angestellte. 
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15 PREISE 

Für die Überwachung der Preise ist ein dem W1rtschaftsministerium unterstehender 

"Service des Prix“ eingerichtet. Verstöße gegen die bestehenden Vorschriften können 

mit zeitweiliger Schließung des Betriebes geahndet werden. Für eine Reihe von 

Gütern und Dienstleistungen (Mehl, Brot, Reis, konservierter Fisch, Zucker, Salz, 

Konservenmi1ch, einfache Baumwol1gewebe, Kraftfahrzeuge sowie für Tarife in Hotels, 

Restaurants, Bars und im gewerblichen Güterverkehr) müssen die Preise amtlich 

genehmigt werden. Für andere inländische Erzeugnisse und für Einfuhrwaren sind 

Höchstsätze für Gewinnzuschläge und Handelsspannen des Groß- und Einzelhandels 

festgelegt. Die amtlichen Überwachungen und PreisVerordnungen konnten jedoch Preis¬ 

steigerungen nicht verhindern. 

Für die wichtigsten Erzeugnisse des Landes sind nachstehend die festgesetzten 

Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Erzeugnisse, der Index von deren Ausfuhr¬ 

preisen und die durchschnittlichen Ausfuhrpreise (für Agrarerzeugnisse, Holz und 

Aluminium) zusammengestellt. Trotz ungünstiger Entwicklung der Preise auf dem 

Weltmarkt für Kaffee und Kakao wurden die festgesetzten Aufkaufpreise ständig 

erhöht (im Landwirtschaftsjahr 1983/84 besonders stark), um verstärkte Anreize 

zur Erzeugungssteigerung zu bieten. Zu niedrigeren Preisen wurden größere Mengen 

angeboten, um die Zahlungsbilanz zu entlasten. Von den aufgeführten landwirt¬ 

schaftlichen Erzeugnissen weisen nur wenige 1982 einen höheren Ausfuhrpreis auf 

als 1977 (vor allem Baumwolle und Kautschuk). 

15.1 Staatlich festgesetzte Erzeugerpreise ausgewählter 

landwirtschaftlicher Produkte 

CFA-Francs/kg 

Erzeugnis 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 

Kakao 

Güteklasse 1 und 2 . 

mindere Sorte . 

Kaffee 

“Robusta" . 

"Arabica” . 

Baumwo!1samen, weiß und gelb . 

260 290 300 310 330 370 

90 100 100 100 100 130 

280 310 320 330 350 390 

300 330 340 350 370 410 

65 65 75 85 95 105 

* 1 
15.2 Index der Ausfuhrpreise 

1980 = 100 

Ware 1977 1978 1979 1981 1982 1983U 

Kakao . 

Kaffee ... 

Holz ... 

91 87 116 120 102 112 

111 101 89 80 97 105 

46 62 67 54 96 101 

*) JD; “unit values". 

1) D von neun Monaten. 
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15.3 Durchschnittliche Ausfuhrpreise ausgewählter Waren 

Ware Einheit 1977 1978 1979 1980 1981 TT 1982 

Bananen, frisch .... CFA-Francs/kg 
Kaffee, "Arabica", 
Standardqualität .. CFA-Francs/kg 

Kaffee, "Robusta", 
Standardqual i t'ät .. CFA-Francs/kg 

Rohkakao, 1.Qualität CFA-Francs/kg 
Tee, schwarz . CFA-Francs/kg 
Schnittabak . CFA-Francs/kg 
Baumwolle, in Ballen CFA-Francs/kg 
Naturkautschuk . CFA-Francs/kg 
Laubholz, roh, 1 000 CFA- 
"Sapelli" 2) . Francs/m3 

Aluminium . 1 000 CFA- 
Francs/t 

17 

1 041 

683 
737 
346 
206 
375 
199 

17 

781 

668 
725 
390 
335 
300 
206 

18 

585 

605 
642 
38 2 
237 
318 
222 

17 

713 

667 
542 
352 
296 
347 
265 

37,9 39,0 48,3 56,6 

226,2 250,4 281,4 277,6 

17 

621 

519 

458 

59,8 

16 

693 

625 
561 
352 
291 
469 

a) 

b) 

58,3 

*) JO, fob-Werte Duala. 

1) D von elf Monaten. - 2) Mahagoniart. 

a) Oktober. - b) August. 

Nach den Indizes der Industrie- und der Baupreise (in Jaunde) haben sich in den 

vier Jahren von 1979/80 bis 1982/83 die Baupreise für Wohnbauten am stärksten er¬ 

höht. Oie Verbraucherspreise für Mineralöl Produkte waren bis Ende 1981 ständig 

und ziemlich stark gestiegen. Daß diese sich nach der letzten Erhöhung Anfang 

1982 nunmehr zwei Jahre gehalten haben, dürfte auf die Produktion von Erdöldestil¬ 

lat i onserzeugni s sen im Lande (1981 hatte die Erdölraffinerie SONARA bei Limbe/ 

Victoria den Betrieb aufgenommen) zurückzuführen sein. 

15.4 Index der Industrie- und der Baupreise 

Indexgruppe Einheit 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Industriepreise11 . 1974/75 = 100 

Baupreise in Jaunde 
Verwaltungsbauten .... 2. Vj . 1977 = 100 
Wohnbauten . 2. Vj. 1975 = 100 

162,2 179,2 189,1 211,6 

112,8 129,3 142,7 156,6 
130,6 163,3 184,7 206,2 

1) Berücksichtigt wird die Preisentwicklung in 23 Industriezweigen. 

15.5 Verbraucherpreise ausgewählter Mineralölprodukte 

CFA-Francs/Liter 

Erzeugnis TTTKäl— 
1978 

11. Oktober 
1979 

23. Mai 
1980 

5. Juli 
1981 

3. Januar 
1982 

31. Januar 
1984 

Motorenbenzin 
Normal- . 
Super- . 

Di eselk raftstoff 
Leuchtöl . 

88,00 112,00 131,00 141,00 158,00 158,00 
96,80 121,00 140,00 150,00 167,00 167,00 
73,30 94,30 112,00 122,00 139,00 139,00 
37,50 47,00 50,00 60,00 68,40 68,40 
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15.6 Durchschnittliche Großhandelspreise ausgewählter Waren in Jaunde ) 

Ware E i nhei t 1978 1979 1980 1981 1982 198311 

Reis, einheimisch ... 

Weizenmehl . 

Zucker, “SOSUCAM“ ... 

Salz . 

Öl , "Finoline" . 

Stockfisch . 

Nutzholz, verschie¬ 
dene Sorten . 

Moniereisen, 10 mm . . 

Leuchtöl . 

1 000 CFA- 
Francs/dt 

1 000 CFA- 
Francs/t 

1 000 CFA- 
Francs/t 

CFA-Francs/ 
18 kg 

CFA-Francs/ 
24 1 

1 000 CFA- 
Francs/45 kg 

1 000 CFA- 
Francs/m3 

1 000 CFA- 
Francs/t 

CFA-Francs/1 

11,7 11,0 

97,2 97,6 

153,0 167,3 

958 832 

7 332 7 644 

95,0 83,5 

37 ,5 42,8 

125,5 203,8 
33,6 39,9 

11,6 13,1 

112,1 128,6 

174,1 236,0 

808 785 

8 601 8 511 

87,9 115,6 

45.5 51,0 

224,5 238,1 
43.5 49,5 

13.2 12,1 

130,0 142,0 

236,1 235,1 

1 048 1 100a) 

8 429 8 450 

121.9 

54,8 53,7 

263.9 287 ,8 
67.2 68,4 

*) JD. 

1) August, 

a) Juni. 

Verbraucherpreisindizes werden von der "Banque des Etats de l'Afrique Centrale”/ 

BEAC lediglich für die Hauptstädte der zugehörigen zentralafrikanischen Staaten 

erhoben. Es wird unterschieden nach Lebensgewohnheiten einheimischer und euro¬ 

päischer Familien. Das Kamerunische Statistische Zentralamt veröffentlicht eigene 

Indizes für Jaunde und Duala (diese Indizes werden jedoch als zu niedrig ange¬ 

setzt angesehen). So liegen für Kamerun vier Verbraucherpreisindizes vor, die 

jeweils für die Ausgabenstruktur von kamerunischen Familien der mittleren Ein¬ 

kommensschicht in Jaunde und für nichtkamerunische Haushalte in Duala, Jaunde und 

Limbe (Victoria) berechnet werden. 

15.7 Preisindex für die Lebenshaltung einheimischer 
* 1 Familien mit mittlerem Einkommen in Jaunde 

1968 = 100 

Indexgruppe Gewichtung 1979 ' 1980 1981 1982 1983 

Gesamtindex . 
Waren in Läden .. 
Waren auf Märkten 

1 000 
502 
311 

267 
235 
302 

293 
253 
334 

324 
276 
381 

367 
310 
446 

428 
357 
504 

TT 

Dienstleistungen und 
Sonstiges . 187 

Nahrungsmittel . 336 
Getränke und Tabakwaren . 103 
Bekl ei düng . 163 
Wohnung . 146 
Verkehr . 105 
Körper- und Gesundheitspflege 50 
Unterhaltung . 51 
Schulbesuch und sonstige 
Dienstleistungen . 46 

297 
302 
175 
278 
218 
342 
182 
286 

232 

333 
329 
189 
306 
263 
352 
206 

256 

355 
372 
199 
341 
281 
371 
237 
255 

280 

389 
443 
213 
368 
326 
420 
248 
345 

311 

496 
502 
246 
464 
324 
577 
267 
402 

369 

*) JD. 

1) August. 
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15.8 Preisindex für die Lebenshaltung nichteinheimischer 
*) 

Familien (Europäer) in Jaunde 

Mai 1966 = 100 

Indexgruppe Gew ich tun 

Gesamtindex . 1 000 
Einfuhrwaren . 500 
Inlandswaren . 331 
Dienstleistungen und 
Sonstiges . 169 

Nahrungsmittel . 373 
Getränke und Tabakwaren . 133 
Bekleidung . 36 
Wohnung . 193 
Verkehr . 65 
Körper- und Gesundheitspflege 59 
Unterhaltung . 35 
Sonstige Dienstleistungen ... 106 

g 1979 1980 1981 1982 1983 

239 
257 
230 

202 
259 
214 
270 
206 
216 
210 
201 
289 

260 
276 
252 

230 
278 
227 
308 
219 
245 
214 
248 
330 

279 
292 
278 

243 
299 
236 
330 
232 
269 
219 
251 
371 

329 
344 
331 

276 
355 
257 
418 
273 
316 
233 
272 
466 

361 
385 
368 

276 
383 
302 
473 
301 
336 
244 
262 
540 

TT 

*) JD. 

1) August. 

15.9 Durchschnittliche Einzelhandelspreise ausgewählter Waren in Jaunde 
*) 

(Lebenshaltung einheimischer Familien) 

CFA-Francs je Mengeneinheit 

TT 
Ware 

Mengen- ,q7q 
einheit 

1980 1981 1982 1983 

Rindfleisch, mit Knochen . 
Hähnchen, lebend . 
Fisch, frisch (kleine Barben) .. 
Eier, einheimisch . 
Palmöl . 
Brot (Baguette) . 
Maismehl . 
Jams . 
Maniokknollen . 
Tapioka . 
Bohnen, trocken . 
Zwiebeln, einheimisch . 
Bananen . 
Apfelsinen, einheimisch . 
Erdnüsse, geschält . 
Würfelzucker . 
Kochsalz, lose . 
Palmwein . 
Brennholz . 
Petroleum (Kerosin) . 
Holzkohle . 
Wasser . 
Hemd, Tergal, einheimisch . 
Haarschnitt .. 

1 *9 
1 Kg 
1 Kg 
1 St 
1 1 

240 g 
1 Kg 
1 Kg 
1 Kg 
1 Kg 
1 Kg 
1 Kg 
1 Kg 
1 Kg 
1 Kg 
1 kg 
1 Kg 

1 ’3 1 mJ 
1 1 
1 Kg 
1 m3 
1 St 

1 mal 

516 
600 
375 

45 
258 

54 
235 

99 
33 

165 
328 
236 

52 
106 
188 
281 

87 
80 

3 641 
49 
83 

125 
2 333 

150 

675 
625 
302 

50 
250 

57 
193 
123 

29 
171 
277 
279 

52 
109 
289 
281 

86 
107 

5 218 
51 

113 
125 

2 883 
187 

763 
818 
351 

50 
250 

65 
210 
153 

34 
219 
381 
251 

61 
118 
36 2 

80 
121 

6 667 
55 
97 

130 
3 000 

267 

892 

382 
61 

256 
80 

263 

45 
297 
418 
285 

71 
155 
355 
323 
104 
114 

6 963 
73 

122 
196 

3 008 
350 

900 
895 
390 

88 
250 

74 
338 
275 

86 
340 
409 
302 
119 
315 
344 
250 
119 
120 

74 
124 
222 

3 150 
500 

*) JD. 

1) August. 
\ 
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15.10 Durchschnittliche Einzelhandelspreise ausgewählter Waren in Jaunde 
* 1 

(Lebenshaltung nichteinheimischer Familien) 

CFA-Francs je Mengeneinheit 

Ware 

Rindfleisch, Filet .... 
Eier, einheimisch . 
Milch, kondensiert, in 

Dosen (gesüßt) . 
Käse "Gruydre" . 
Erdnußöl . 
Weizenmehl . 
Kartoffeln, eingeführt 
Äpfel, eingeführt . 
Tafelsalz . 
Bohnenkaffee, gemahlen, 

“Legal“ . 
Rotwein “Bellevue” .... 
Butangas, in Flaschen . 
Haushaltsseife . 
Oberhemd, ohne Taschen 
Stoff, Tergal , bedruckt 
Damenschuhe . 
Motorenbenzin, Tankstel 
Herrenhaarschnitt . 

TT Mengen- 
einheit 

1979 1980 1981 1982 1983 

i kg 
i st 

1 879 2 118 
46 54 

2 325 
52 

2 957 3 467 
58 58 

400 g 
1 kg 

1 1 
1 kg 
1 leg 
1 kg 
500 g 

177 
1 667 

859 
310 
241 
570 
294 

189 226 
728 1 904 
612 
349 305 
247 266 
606 610 
265 288 

246 255 
2 245 2 483 
1 073 1 162 

338 337 
296 323 
788 822 
349 430 

le . 

250 g 
1 1 

12,5 kg 
350 g 
1 St 

1 m 
1 P 
1 1 

1 mal 

1 835 
335 

3 409 
230 

7 412 
3 700 

12 026 
99 

800 

1 735 
347 

3 775 
263 

8 583 
3 963 

16 231 
125 

1 401 

1 636 
380 

3 645 
286 

7 872 
4 350 

1,9 212 
140 

1 707 

1 231 
396 

3 170 
290 

9 909 
5 525 

23 523 
158 

1 583 

1 765 
420 

3 010 
293 

14 849 
5 800 

24 400 
158 

1 500 

*) JO- 
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16 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN 

Oie Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen Kameruns werden von der Direction de la 

Statistique et de la Comptabilite Nationale, Ministere de l’Economie et du Plan, 

Jaunde, erstellt und in nationalen sowie internationalen Quellen veröffentlicht. 

Die folgenden Nachweisungen stützen sich hauptsächlich auf internationale Ver- 

öffentlichungen. 

Im folgenden wird ein Überblick über die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in 

jeweiligen und konstanten Preisen gegeben; ferner werden die Entstehung und Ver¬ 

wendung des Bruttoinlandsprodukts dargestellt. Die Aufstellung der Volkswirtschaft¬ 

lichen Gesamtrechnungen folgt weitgehend den Empfehlungen der Vereinten Nationen 

(A System of National Accounts and Supporting Tables - SNA - New York 1964 bzw. 

revidierte Fassung von 1968). Aufgrund gewisser Abweichungen in den Definitionen 

und Abgrenzungen, Unterschieden im statistischen Grundmaterial, Besonderheiten der 

Rechts- und Wirtschaftsordnungen usw. sind jedoch Zahlenvergleiche mit den Volks- 

wirtschaftl ichen Gesamtrechnungen der Bundesrepublik Deutschland oder anderer 

Staaten nur mit Einschränkungen möglich. Zur Erläuterung der Begriffe wird auf die 

Vorbemerkung zu den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Bundesrepublik 

Deutschland im Statistischen Jahrbuch 1984 (S. 529 ff.) hingewiesen, die den 

Empfehlungen der Vereinten Nationen im großen und ganzen entsprechen. 

16.1 Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen 

Jahr1’ 

Bruttoinlandsprodukt 
zu Marktpreisen Preis- 

komponente 

in Preisen von 
1979 

je Einwohner 
Einwohner in jeweiligen 

Preisen 
in Preisen 
von 1979 

Mrd. CFA-Francs 1979 = löö CfA-Franc 1979 = lOO 

1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

321,3 
657,2 
789 ,8 
968 ,1 

1 135,4 
1 356,1 
1 699,8 
2 037,5 
2 560,9 

918,9 
1 088,8 
1 150,6 
1 213,8 
1 279,5 
1 356,1 
1 452,3 
1 525,1 
1 599,8 

35 
60 
69 
80 
89 

100 
117 
134 
160 

134 150 81 
141 960 91 
146 390 93 
150 780 95 
155 090 97 
160 870 100 
168 880 102 
172 720 104 
176 770 107 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr bzw. jahresdurchschnittliche Zuwachsrate (%) 

1980 
1981 
1982 

+ 25,3 
+ 19,9 
+ 25,7 

+ 7,1 
+ 5,0 
+ 4,9 

+ 17,0 
+ 14,1 
+ 19,8 

+ 5,0 + 1,8 
+ 2,3 + 2,6 
+ 2,3 + 2,5 

1970/76 D . + 16,2 
1976/82 D . +21,7 

+ 3,8 
+ 5,6 

+ 11,9 
+ 15,2 

+ 1,5 + 2,3 
+ 3,2 + 2,4 

1) Die Rechnungsjahre beginnen jeweils am 1. Juli der angegebenen Jahre, 
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16.2 Entstehung des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen 

in jeweiligen Preisen 

Jahr 1) 

ßrutto- 
i n 1 a n d s - 
Produkt 

zu 

Markt- 
preisen 

Land- und 

Forst- 
wi rt- 

schaft, 
Fi scherei 

Waren- 
produ- 

zieren- 

des 
Gewerbe 

Darunter 

Ver- 
arbei- 
tendes 

Gewerbe 

Bau¬ 
gewerbe 

Mrd. CFA-Francs 

1970 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 
1979 
1980 

1981 

321,3 97,7 
355,9 111,7 
400.5 126,7 
492.6 154,7 
580.2 193,2 
657.2 220,8 
789,8 259,7 
968,1 305,3 

1 135,4 359,2 
1 356,2 404,4 
1 699,8 488,2 
2 037,5 586,8 

54.1 35,2 
57 ,6 38,3 
62.3 40,4 
72.1 45,6 
86.4 56,8 
104,8 67,5 
130,2 74,7 
145.6 86,7 

191.7 86,2 

255.8 102,0 

12,0 
13.7 
15,9 
19 ,4 
21,6 
28,6 
42,2 
40.7 

68,0 
84,4 
103,3 
125,0 

Handel 
und 

Gast¬ 

gewerbe 

Verkehr 
und 
Nach- 

richten- 

über- 
mittlung 

Übrige 
Be- 2) 

reiche 

70,0 
77,3 
81,0 
88,1 
93,9 
107.2 
126,8 
154,6 

183,5 
202.3 
232.3 
249.3 

21,2 
26.4 
31,9 

40.1 
49,3 
55.1 
57,7 
75.5 

77.6 
90,0 

103,6 
119,3 

78,3 
82,9 

98,6 
137.6 
157 ,4 
169.3 
215.4 
287,1 

323.4 
403.7 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr bzw. jahresdurchschnittliche Zuwachsrate (%) 

1979 
1980 
1981 

19,4 + 12,6 
25,3 + 20,7 
19,9 + 20,2 

+ 33,4 + 18,3 + 24,1 + 10,2 
+22,4 +14,8 
+ 21,0 + 7,3 

+ 16,0 + 24,8 
+ 15,1 
+ 15,2 

1970/76 D 
1976/81 D 

16,2 + 17,7 + 15,8,. + 13,4, 
20,9 + 17,7 + 25,2a + 10,9a) 

23.3 + 10,4 + 18,2 + 18,4 , 
24.3 + 14,5 + 15,6 + 23,3a' 

1) Die Rechnungsjahre beginnen jeweils am 1. Juli der angegebenen Jahre. - 2) Ohne 
unterstellte Entgelte für Bankdienstleistungen, einschl. Einfuhrabgaben. 

a) 1976/79 D. 

Jahr1* 

1969 . 
1970 . 
1973 . 
1974 . 

1975 . 
1976 . 
1977 . 
1978 . 
1979 . 
1980 . 
1981 . 

16.3 Verwendung des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen 

Brutto- 
inlands- 
produkt 

zu Markt- 
preisen 

(Sp. 6 + 
Sp. 7 7 
Sp. 8) 

Privater 
Ver¬ 

brauch 

Staats¬ 
ver¬ 

brauch 

Brutto- 
anlage- 

investi- 
tionen 

Vorrats- 
ver- 

ände ru ng 

Letzte 
i nländi - 

sehe Ver¬ 
wendung 

(Sp. 2 - 
Sp. 5) 

Ausfuhr 
von 

Waren 
und 

Dienst- 
1 eistun- 

gen 

- 1^— 2 3 4 jt 6 7 ’ 

300,4 203,7 
321,3 233,6 
492,6 320,0 
580.2 408,1 

657.2 481,4 
789,8 545,3 
968,1 632,9 

1 135,4 801,3 
1 356,2 941,4 
1 699,8 1 127,2 
2 037,5 1 414,8 

in jeweiligen Preisen 

Mrd. CFA-Francs 

39,1 44,7 t 
41,5 50,5 + 
57.3 74,7 + 
68.4 99,2 + 
74.8 118,7 + 
81.9 163,5 + 
102 ,8 204,7 + 
112,2 251,7 + 

126.8 282,4 + 
157.8 441,4 + 
180,4 507,2 + 

6,3 293,8 85,1 
6,2 331,8 82,0 
14,0 466,0 137,9 
21.5 597,2 145,6 
3,0 677,9 150,4 

18,3 809,0 202,5 
34,1 974,5 249,9 
20,9 1 186,1 259,4 
13.5 1 364,1 378,6 
47,0 1 773,4 388,5 

31.5 2 133,9 434,8 

Einfuhr 
von 

Waren 
und 

Dien st- 
1 eistun- 

gen 

-8 

78.5 
92.5 
111.3 
162.5 
171.1 

221,8 
256.3 
310.1 

386.5 
462.1 
531.2 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr bzw. jahresdurchschnittliche Zuwachsrate {%) 

1979 
1980 

1981 

+ 19,4 
+ 25,3 

+ 19,9 

+17,5 + 13,0 + 12,2 
+ 19,7 + 24,4 + 56,3 

+ 25,5 + 14,3 + 14,9 

1969/76 D + 14,8 + 15,1 

1976/81 D + 20,9 + 21,0 
11,1 
17,1 

Fußnote siehe Ende der Tabelle. 

+ 20,4 
+ 25,4 

+ 15,0 
+ 30,0 

+ 20,3 

+ 15,6 
+ 21,4 

+ 46,0 
+ 2,6 
+ 11,9 

+ 13,2 
+ 16,5 

+ 24,6 
+ 19,6 
+ 15,0 

+ 16,0 
+ 19,1 
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16.3 Verwendung des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen 

Jahr11 

Bru tto- 
i nl ands- 
produkt 

zu Markt- 
preisen 

(Sp. 6 + 
Sp. 7 •/. 

Sp. 8) 

Privater 
Ver¬ 

brauch 

Staats¬ 
ver¬ 

brauch 

Brutto- 
anlage- 

investi- 
tionen 

Vorrats¬ 
ver¬ 

änderung 

Letzte 
i nl ändi - 

sehe Ver¬ 
wendung 

(Sp. 2 - 
Sp. 5) 

Ausfuhr 
von 

Waren 
und 

Dienst- 
1 eistun- 

gen 

Einfuhr 
von 

Waren 
und 

Dienst- 
1 eistun- 

gen 
—^- 

2 -3 4 5 6 7 8 

in Preisen von 1969 

Mrd. CFA-Francs 

1969 
1970 
1973 
1974 
1975 
19 76 

300.4 203,7 
309.4 219,6 
342,1 236,2 
359,7 257,5 
366,6 264,4 
387.4 298,3 

39,1 44,7 
39,0 43,8 
41,6 37,2 
41,0 44,0 
38,5 49,6 
39,0 44,2 

+ 6,3 293,8 
+ 5,8 308,2 
+ 10,2 325,2 
+ 13,6 356,1 
+ 4,8 357,3 
+ 5,5 387,0 

85.1 78,5 
79,5 78,3 

100,5 83,6 
90,9 87,3 

100,3 91,0 
98.2 97,8 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr bzw. jahresdurchschnittliche Zuwachsrate (%) 

1973 
1974 
1975 
1976 

1969/76 D 

4,5 
5,1 
1,9 
5.7 

3.7 

2,9 
9,0 
2,7 

12,8 

5,6 

2,0 
1,4 
6,1 
1,3 

- 0 

11.7 
18,3 
12.7 
10,9 

0,2 

- 0,2 
+ 9,5 
+ 0,3 
+ 8,3 

+ 4,0 

13,8 
9,6 

10,3 
2,1 

2,1 

- 3,7 
+ 4,4 
+ 4,2 
+ 7,5 

+ 3,2 

1) Die Rechnungsjahre beginnen jeweils am 1. Juli der angegebenen Jahre. 
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17 ZAHLUNGSBILANZ 

Die Zahlungsbilanz gibt ein zusammengefaQtes Bild der wirtschaftlichen Transaktio¬ 

nen zwischen In- und Ausländern. Sie gliedert sich in Leistungsbilanz und Kapital¬ 

bilanz. In der Leistungsbilanz werden sowohl die Waren- und Dienstleistungsumsätze 

als auch die Übertragungen dargestellt, die im Berichtszeitraum stattgefunden 

haben. Unter den Übertragungen sind die Gegenbuchungen zu den Güter- und Kapital- 

bewegungen zu finden, die unentgeltlich erfolgt sind. Der Saldo aus dem Warenver¬ 

kehr, dem Dienstleistungsverkehr sowie aus den Übertragungen ergibt den Saldo der 

Leistungsbilanz. In der Kapitalbi 1anz werden die Kapitalbewegungen in der Regel als 

Bestandsveränderungen der verschiedenen Arten von Ansprüchen und Verbindlichkeiten 

nachgewiesen. Als Saldo der Kapitalbi 1anz erhält man die Zu- ( + ) bzw. Abnahme (-) 

des Netto-Auslandsvermögens . 

Die Zahlungsbilanz ist, wie jedes geschlossene Buchhaltungssystem, formal stets 

ausgeglichen. In der hier gewählten Darstellung gilt für den rechnerischen Zusam¬ 

menhang zwischen den erwähnten Teilen der Zahlungsbilanz folgende Gleichung: 

Saldo der Leistungsbilanz 

» Saldo der Kapitalbi 1anz 
(+ Ungeklärte Beträge). 

Vorzeichen sind im Prinzip nur bei Salden und Bestandsveränderungen gesetzt worden. 

In der Kapital bi 1anz bedeutet ein Pluszeichen bei ßestandsveränderungen stets eine 

Erhöhung von Ansprüchen oder von Verbindlichkeiten und ein Minuszeichen deren Ver¬ 

minderung. (Bei Salden aus Veränderungen von Ansprüchen und Verbindlichkeiten be¬ 

deutet ein Pluszeichen stets eine Nettovermögens-Zunahme und ein Minuszeichen eine 

Nettovermögens-Abnahme.) 

Die im Rechenwerk der Zahlungsbilanz aufgezeigten Entwicklungen und Strukturen 

weichen vielfach von den Angaben der Außenhandelsstatistik wie auch von den in den 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ermittelten Ergebnissen für den Waren- und 

Di enstl ei stungsverkehr ab. Dies liegt zum einen an den in der Zahlungsbilanz und in 

den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen vorgenommenen unterschiedlichen Zu- und 

Absetzungen bzw. Umsetzungen des Waren- und Dienstleistungsverkehrs, zum anderen an 

Umrechnungen in unterschiedliche Rechnungseinheiten, die im Zeitablauf ihre gegen¬ 

seitigen Wertverhältnisse nicht beibehalten haben. Abweichungen gegenüber der 

Außenhandelsstatistik (Position Leistungsbi1anz-Warenverkehr) sind z.B. auf Umrech¬ 

nungen von cif- auf fob-Werte, Berichtigungen und Ergänzungen sowie auf Umrechnun¬ 

gen in unterschiedliche Rechnungseinheiten zurückzuführen. Internationale Ver¬ 

gleiche sind deshalb aus diesen und anderen Gründen nicht oder nur mit Vorbehalt 

möglich. 

Die im folgenden wiedergegebenen Angaben beruhen auf Veröffentlichungen des In¬ 

ternational Monetary Fund/IMF (Balance of Payments Statistics), der sich seiner¬ 

seits auf amtliche Meldungen des Ministry of Finance stützt. Die Abgrenzungen ent¬ 

sprechen weitgehend den methodischen Vorgaben im "Balance of Payments Manual“ 

des IMF. 
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17.1 Entwicklung der Zahlungsbilanz 

Mi 11 . SZR** 

Gegenstand der Nachweisung 1978 1979 1980 1981 1982 

Leistungsbilanz 

Warenverkehr (fob-Werte) .. Ausfuhr 
Einfuhr 

Saldo der Handelsbi1anz . 
Transportleistungen 1) .... Einnahmen 

Ausgaben 
Reiseverkehr . Einnahmen 

Ausgaben 
Kapitalerträge . Einnahmen 

Au sgaben 
Regierungs- . Einnahmen 

Ausgaben 
Sonstige Dienstleistungen . Einnahmen 

Ausgaben 
Dienstleistungen insgesamt Einnahmen 

Ausgaben 
Saldo der Dienstleistungsbilanz . 
Private Übertragungen . Einnahmen 

Ausgaben 
Staatliche Übertragungen .. Einnahmen 

Ausgaben 
Saldo der Übertragungen . 
Saldo der Leistungsbilanz 

875,3 
758,0 

+ 117,3 
76.3 

181,0 
29,5 
51,7 
13,0 
72.3 

7,9 
25,1 
51.3 

113,0 
177.9 
442.9 

- 265,0 
15.3 
25.1 
27.1 
17.1 

+ 0,2 
- 147,4 

1 048,7 
983,9 

+ 64,8 
153,1 
170.6 
45.6 
53.4 
9,5 

83,9 
21.4 
9,8 

52.2 
126,0 
281.7 
443.8 

- 162,1 
18.2 
43.5 
36.7 
12,1 
0,7 

- 97,9 

1 274,0 
1 244,8 
+ 29,3 

159.3 
232.4 
47.9 
63.3 
15.4 

148.6 
40.6 
11,2 
74.7 

259.6 
337,8 
715,0 

- 377,2 
32.7 
89 ,0 
74.9 
11.9 

+ 6,7 
- 341,1 

1 200,2 
1 166,6 
+ 33,6 

160,1 
257,7 
52,9 
60,0 
19.3 

177.1 
33.7 
10,6 
92,2 

291,0 
358.1 
796,5 

- 438,4 
42.4 

100,4 
70,6 
17.8 
5,2 

- 410,0 

1 147,3 
1 095,4 
+ 51,9 

174.6 
284.4 

54.1 
63,7 
12,0 

172.6 
29.6 
8,8 

98.7 
322,0 
369 ,0 
851.5 

- 482,5 
46.1 
89.2 
70,9 
12.2 

+ 15,6 
- 415,2 

Kapitalbilanz (Salden) 

Direkte Kapitalanlagen Kameruns 
im Ausl and . 

Direkte Kapitalanlagen des Auslands 
in Kamerun . 

Portfo1 io-1nvestitionen . 
Sonstige Kapitalanlagen 

Langfristiger Kapitalverkehr 
des Staates . 
der Geschäftsbanken . 
anderer Sektoren . 

Kurzfri stiger Kapi tal verkehr 
des Staates . 
der Geschäftsbanken . 
anderer Sektoren . 

übrige Kapitaltransaktionen 2) .... 
Ausgleichsposten zu den Währungs¬ 
reserven 3) . 

Währungsreserven 4) . 
Saldo der Kapi tal bi 1 anz . 
Ungeklärte Beträge . 

+ 5,5 

- 32,4 

- 44,2 

- 26,8 

0,1 
- 30,4 + 
- 10,2 + 

- 15,6 

1,5 
+ 6,3 + 
- 149,4 
+ 1,9 - 

1,6 - 6,4 

48,1 - 99,7 

92,8 - 136,7 

77.2 - 165,5 

- + 0,3 
42.2 - 143,2 
34.4 + 145,9 
10,0 - 8,9 

16.4 + 1,1 
72.7 + 68,4 
96.8 - 344,7 
0,9 + 3,7 

0,4 

114,5 

159,0 

111,5 

0,1 
206.4 
173,1 

1,0 

17,2 
68,5 

404.5 
5,7 

0,9 

133,3 

69,7 

115,4 

148,1 
69,4 
2,6 

4,4 
6,7 

402,9 
12,1 

*) 1 SZR = 1978: 282,50 CFA-Francs; 1979: 274,84 CFA-Francs; 1980: 275,02 CFA- 
Francs; 1981: 320,41 CFA-Francs; 1982: 362,80 CFA-Francs. 

1) Einschi. Frachten und Warenversicherung. - 2) Verbindlichkeiten gegenüber aus¬ 
ländischen Währungsbehörden und staatlich geförderte Kreditaufnahme zum Zahlungs¬ 
bilanzausgleich. - 3) Gegenbuchungen zur Zuteilung von Sonderziehungsrechten, zu 
den Goldgeschäften der Währungsbehörden mit Inländern sowie zum Ausgleich bewer¬ 
tungsbedingter Änderung der Währungsreserven. - 4) Veränderung der Bestände 
einschl. bewertungsbedingter Änderung. 
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18 ENTWICKLUNGSPLANUNG 

Der im Rahmen eines langfristigen Entwicklungsplanes (1960 bis 1980) dritte Fünf¬ 

jahresplan (1971 bis 1976) sah Investitionen von 280 Mrd. CFA-Francs vor. In der 

Gesamtplanung war eine Verdoppelung des Realeinkommens der Bevölkerung vorgesehen, 

wobei ein jährliches Wachstum des ßruttoinlandsprodukts von 3,5 * zu konstanten 

Preisen zugrunde lag. Genauere Angaben über die Realisierung des abgelaufenen Fünf¬ 

jahresplanes liegen nicht vor. 

Einen endgültigen Durchbruch in die moderne Wirtschaftsära sollte der vierte Fünf¬ 

jahresplan 1976/81 bringen. Dieser sah nach einer Revision Gesamtinvestitionen von 

1 050 Mrd. CFA-Francs vor, von denen 74 * auf den öffentlichen Sektor entfallen 

sollten. Die PIanerfül1ungsrate lag bei 63 l. Der größte Anteil der Investitionen 

sollte mit rd. 290,25 Mrd. CFA-Francs oder rd. 28 % auf den Infrastrukturbereich 

entfallen. Im Bereich der Landwirtschaft stand die Diversifizierung des Pflanzen- 

anbaus und die Erhöhung der Produktion landwirtschaftlicher Exportgüter und Nah¬ 

rungsmittel im Vordergrund, wobei entscheidende Produktionserhöhungen bei Kaffee, 

Kakao und tropischen Hölzern erfolgen sollten. Der vierte Fünfjahresplan war zu 

89 % erfüllt worden. 

Die Wirtschaftsform ist als gelenkte Marktwirtschaft mit starken planwirtschaft¬ 

lichen Elementen (“ 1 i beralisme planifie") zu bezeichnen. Die Fünfjahrespläne 

werden während ihrer Laufzeit jeweils den veränderten wirtschaftlichen Verhält- 

nissen angepaßt. 

Der fünfte Entwicklungsplan 1981/82 bis 1985/86 wurde im November 1981 verkündet. 

Er sieht Gesamtinvestitionen von 2 300 Mrd. CFA-Francs (etwa 18 Mrd. DM) vor, die 

zu 60 % vom öffentlichen Sektor aufgebracht werden sollen. Die Schwerpunkte lie¬ 

gen, neben der Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von 7 %, weiterhin auf der 

Entwicklung des Agrarbereichs, außerdem auf dem Ausbau der Infrastruktur sowie 

der Förderung der Industrie und einer Verbesserung des Gesundheitswesens. 

Auf dem Agrarsektor - auf den mit 23,7 % der höchste Anteil der Planausgaben ent¬ 

fällt - soll der Selbstversorgung mit Grundnahrungsmitteln sowie der Förderung der 

Exporterzeugnisse Kaffee, Kakao, Holz und Bananen Priorität eingeräumt werden. 

Ferner soll die Erschließung bisher ungenutzter Flächen sowie der Bau von Bewässe¬ 

rungsanlagen intensiviert werden. Mit 21,1 % der Investitionen wird dem Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur und des Nachrichtenwesens ebenfalls zentrale Bedeutung bei¬ 

gemessen. Im Vordergrund stehen dabei der Bau von 2 000 km Straßen, der Ausbau der 

Hafenanlagen in Duala sowie der Abschluß der Erneuerungsarbeiten der Eisenbahnlinie 

Duala - Jaunde, der für 1986 geplant ist und an deren Finanzierung sich die Bundes¬ 

republik Deutschland beteiligt. Auf dem industriellen Sektor soll mit Investitionen 

von 16,4 % der Gesamtaufwendungen neben der Verarbeitung heimischer Rohstoffe mit 

dem Ziel der Importsubstitut1on, die Verwertung bereits bekannter und die Suche 

nach weiteren Bodenschätzen (vor allem nach Erdöl, Erdgas und Eisen) erfolgen. Auf 

dem Energiesektor ist die Regierung bemüht, durch den Ausbau der Wasserkraftreser¬ 

ven und der Förderung der Erdöl- und -gasvorkommen die Grundlage für den weiteren 

industriellen Aufbau des Landes zu schaffen. 

Statistisches Bundesamt 
Länderbericht Kamerun 1985 

75 



18.1 Investitionsplanung im IV. und V. Fünfjahresplan 

Investitionsbereich 

Land-, Forstwirtschaft, Vieh¬ 
zucht . 

Industrie, Bergbau, Energiewirt¬ 
schaft . 

Handel . 
Verkehr . 
Tourismus . 
Infrastruktur . 
Bildungswesen . 
Jugend und Sport . 
Gesundheits- und Sozialwesen ... 
Kultur und Informationswesen ... 
Städteplanung und Wohnungsbau .. 
Ausrüstung der Verwaltung . 
Forschung . 

Insgesamt ... 

IV. Plan 1. FTän" 
rWgT --~l§gT78T 

Hill . CFA-Francs 

165.3 

361.5 
5.9 

63,7 
6,8 

207.6 
27.9 
13.9 
9.9 
2,0 

22.3 
42.3 
4,0 

933.4 

545 ,6 

368 
16,1 

106 
58,5 

486 
202 ,4 
32.2 
12,0 
36,8 

253 
55.2 
18,4 

2 300,0 
(2 190,2) 

Statistisches Bundesamt 
Länderbericht Kamerun 1985 



19 ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT 

I. Gesamte bilaterale NETTO-Leistungen der Bundesrepublik 
Deutschland {öffentlich und privat) 1950 bis 1983 

1. Öffentliche Leistungen insgesamt (ODA + OOF)^ 

a) Zuschüsse (nicht rückzahlbar) 
b) Kredite und sonst. Kapital1 eistungen 

darunter: 

öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) --1- '—2. 
insgesamt 1950 bis 1983 586,7 

a) Technische Zusammenarbeit i.w.S. 273,2 
b) Sonstige Zuschüsse (z.B. Humanitäre Hilfe) 1,1 
c) Finanzielle Zusammenarbeit 312,4 

2. Leistungen der privaten Wirtschaft insgesamt 

a) Kredite und Direktinvestitionen 
b) Öffentl. garantierte Exportkredite (Netto-Zuwachs) 

Mi 11 . DM 

641.2 

Mi 11 . DM 

610,7 

274.3 
336.4 

Mil 1. DM 

30,5 

,1 
1,6 

II. Öffentliche NETTO-Leistungen der DAC-Länder^ 
insgesamt 1960 bis 1982 

Mil 1 . US-$ 

1 755,22 

darunter: 
Frankreich 
Bundesrepublik Deutschland 
Kanada 

M111. US-$ 

919,33 
260,72 
185,75 

= 77,8 % 

III. NETTO-Leistungen multilateraler Organisationen 
insgesamt 1960 bis 1982 

Mi 11. US-$ 

905,01 

darunter: 
EG 
International Development Association 
Weltbank 

Mi 11 . US-$ 

281,24' 
199,16 ■ 
181,75 

73,2 * 

IV. Wichtige Projekte der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit 
der Bundesrepublik Deutschland 

Transkamerunische Eisenbahn; Straßenbau und Straßenunterhaltung in Nord¬ 
kamerun; Ausbau des Hafens Duala; Wasserversorgung ländlicher Gemeinden; 
Förderung des Agrarkreditwesens; Bekämpfung der Tsetsefliege im Adamaua- 
hochland; landtechnisehe Forschungs- und Versuchsstationen; landwirt¬ 
schaftliches Zentrum in Wum; Verbreitung angepaßter Anbaumethoden durch 
Zugtiernutzung; landwirtschaftliche Erschließung des Benuetals; Kranken¬ 
pflegeschule Bamenda; Basisgesundheitsdienst in der Nordwestprovinz; Re- 
gi erungsberater im Planungsministerium und im Nationalen Studien- und Ent¬ 
wi ckl ungsb'üro SEDA; Berater für privatwi rtschaftl iche Kooperation; Uranex¬ 
ploration in Nordkamerun; Förderung der Klein- und Mittelindustrie; Aus¬ 
bildung von Fernsehfachleuten. 

1) ODA- = Official Development Assistance = Kredite und sonstige Kapi tal 1 ei stun¬ 
gen zu besonders günstigen Bedingungen und nicht rückzahlbare Zuschüsse. 00F = 
Other Official Flows = Kredite usw. zu marktübl1chen Bedingungen. - 2) DAC » 
Development Assistance Committee (der OECD). 

a) Rückflüsse aus früheren Leistungen. 
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20 QUELLENHINWEIS *) 

Herausgeber Titel 

Republique Unie du Cameroun, Ministere 
de l'Economie et du Plan, Direction 
de la Statistique et de la Compta- 
bilite Nationale, Yaounde 

Republique Unie du Cameroun, o. 0. 

, Ministere du Commerce, Direction 
de la Statistique et de la Compta- 
bilite Nationale, Yaounde 

, Ministere de 11Agriculture, 
Direction des Etudes et Projets 
Service de la Statistique Agricole, 
o. 0. 

United Republic of Cameroon, Ministry 
of Economic Affairs and Planning, 
Yaounde 

College Libermann, Douala 

Bulletin mensuel de statistique 

Note annuelle de statistique 1982-83 

Repertoire economique et industriel de 
la Republique Unie du Cameroun, Annee 
1983-84 

Le Cameroun en chiffres 1983 

Annuaire de statistiques agricoles 
1980-81 

The Fifth Five-Year Economic Social and 
Cultural Development Plan 1981/86 

Tableaux economiques du Cameroun 1983 

*) Nur nationale Quellen; auf internationales statistisches Quellenmaterial (siehe 
Übersicht im Anhang der ''Vierteljahreshefte zur Auslandsstatistik") sowie auf son¬ 
stige auslandsstatistische Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes (siehe 
letzte Umschlagseite) wird verwiesen. 

Hinweis auf weitere bundesamtliche Veröffentlichungen über 

Kamerun 

Bundesstelle für Außenhandelsinformation (BfAI) 
5000 Köln 1, Blaubach 13, Fernruf (0221) 2057-316 

Mittei1ungen 
10.218.84.262 Weltwirtschaft zur Jahresmitte 1984 
10.004.84.262 Weltwirtschaft am Jahreswechsel 1983/84 
10.099.83.262 Kurzmerkblatt Kamerun 

Marktinformationen 
26.918.83.262 Wirtschaftsdaten und Wirtschaftsdokumentation 

(Ausgabe 198S) 
27.679.84.262 Wirtschaftliche Entwicklung 1983/84 
29.413.84.262 Energiewirtschaft 1983 

Ferner Rechts- und Zol1informationen (auf Anfrage) 

Bundesverwaltungsamt 
5000 Köln 60, Barbarastr. 1, Fernruf (0221) 7780-0 

Merkblätter für Auslandstätige und Auswanderer 
Merkblatt Nr. 97 - Kamerun - Stand April 1983 
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STATISTIK DES AUSLANDES 
Stand 15 4-1985 

VIERTELJAHRE SHEFTE ZUR AUSLANDSSTATISTIK 

Umfang ca. 120 Seiten — Format DIN A4 — Bezugspreis DM 14,70 

LANDERBERICHTE 

Erschemungsfolge unregelmäßig — Umfang ca 30 bis 80 Seiten - Format 17 x 24 cm — Bezugspreis für einen Einzelbencht des Jahrgangs 1975 — DM 3,—, 
1977 = DM 3,20; 1982 = DM 5,10; 1983 = DM 5,40,1984 = DM 7,70,1985 = DM 7,90 -BezugspreiseumfangreichererBerichtesind in Klammern hinter das 
Berichtsjahr gesetzt 

Die nachstehend genannten Berichte sind bereits erschienen oder kommen in Kurze heraus 

1 Europa 2 Afrika 3 Amerika 
5 Australien, Ozeanien 

und übrige Lander 

Albanien 1983 
Bulgarien 1984 
EG-Staaten 1984 

Belgien 
Dänemark 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 

u Nordirland 
Irland 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 

Griechenland 1984 
Jugoslawien 1985 
Malta 1983 
Polen 1984 
Portugal 1985 
Rumänien 1983 
Sowjetunion 1982 

(10.40) 
Spanien 1984 
Tschechoslowakei 1984 
Türkei 1984 
Ungarn 1982 

(11,60) 
Zypern 1984 

Ägypten 19841) 
Aquatonalguinea 1984 
Äthiopien 1982 ') 
Algerien 1985 
Angola 1984 
Benin 1984 
Botsuana 1985 
Burkina Faso 1984 2) 
Burundi 1984 
Dschibuti 1983 
Elfenbeinküste 1984 
Gabun 1985 
Gambia 1985 
Ghana 1985 
Guinea 1985 
Kamerun 1985 
Kenia 1985 
Komoren 1985 
Kongo 1983 
Lesotho 1985 
Liberia 1985 
Libyen 1984 
Madagaskar 1984 
Malawi 1984 
Mali 1984 
Marokko 1982') 
Mauretanien 1985 
Mauritius 1985 
Mosambik 1985 
Namibia 1983 
Niger 1985 
Nigeria 1983 
Ruanda 1983 
Sambia 1985 
Senegal 1983 
Seschellen 1984 
Sierra Leone 1984 
Simbabwe 1983 
Somalia 1984 
Sudan 1985 
Südafrika 1981 ') 
Swasiland 1983 
Tansania 1984 
Togo 1984 
Tschad 1984 
Tunesien 1984 
Uganda 1983 
Zaire 1985 
Zentralafrikanische 

Republik 1983 

Argentinien 1984 
Bahamas 1983 
Barbados 1985 
Belize 1983 
Bolivien 1984 
Brasilien 1984') 
Chile 1984 
Costa Rica 1983 
Dominikanische 

Republik 1984 
Ecuador 1984 
El Salvador 1983 
Guatemala 1984 
Guayana, Franz - 1977 
Guyana 1985 
Haiti 1984 
Honduras 1984 
Jamaika 1984 
Kanada 1983 
Karibische Staaten 1982')3) 
Kolumbien 1984 
Kuba 1982 
Mexiko 1985 
Nicaragua 1984 
Panama 1985 
Paraguay 1984 
Peru 1984 
Surinam 1982 
Trinidad und Tobago 1983 
Uruguay 1985 
Venezuela 1985 
Vereinigte Staaten 1983 

Afghanistan 1979') 
Bahrain 1984 
Bangladesch 1983 

dt.-) 
Birma 1984 
Brunei 1983 
China (Taiwan) 1984 
China, Volksrep 1983 
Hongkong 1984 
Indien 1984') 
Indonesien 1984 
Irak 1984 
Iran 1984 
Israel 1984 
Japan 1984 
Jemen, Arab Rep 1985 
Jemen, Dem Volks- 

rep 1985 
Jordanien 1984 
Kamputscbea 1974')4) 
Katar 1984 
Korea, Dem Volks- 

rep 1984 
Korea, Republik 1985 
Kuwait 1983 
Laos 1971 ') 
Libanon 19751) 
Malaysia 1984 
Mongolei 1983 
Nepal 1985 
Oman 1984 
Pakistan 1983 

(11.-) 
Philippinen 1984 
Saudi-Arabien 1984 
Singapur 1983 
Sri Lanka 1984 
Syrien 1984 
Thailand 1983’) 
Vereinigte Arabische 

Emirate 1983 
Vietnam 1979') 

Australien 1983 
Neuseeland 1983 
Papua-Neuguinea 1984 
Pazifische Staaten 19835) 

6 Staatengruppen 

Wichtigste westliche 
Industriestaaten 1985 

Bundesrepublik 
Deutschland 

Frankreich 
Großbritannien 

und Nordirland 
Italien 
Kanada 
Vereinigte Staaten 
Japan 

1) Vergnffen — 2) Noch unter dem Namen „Obervolta” erschienen — 3) Barbados, Dominica, Grenada. St Lucia,St Vincent —4) Noch unter dem Namen „Khmer Republik” erschie¬ 

nen - 5) Fidschi, Kiribati, Nauru, Salomonen, Samoa. Tonga, Tuvalu, Vanuatu 

Weitere auslandsstatistische Daten sind in folgenden Fachserien veröffentlicht- 

Fachserie 1 Bevölkerung und Erwerbstatigkeit, Reihe 1 und 3 

Fachsene 4. Produzierendes Gewerbe, Reihe 3 1 und Reihe S 

Fachserie 7 Außenhandel, Reihe 5.2 

Fachserie 16 Lohne und Gehalter, Reihe 5 1 und 5 2 

Fachsene 17 Preise; Reihe 11 

Die bisherige „Fachserie Auslandsstatistik" wurde zum Jahresende 1984 eingestellt 
Nähere Hinweise enthalt das Veroffentlichungsverzeichms 1985 des Statistischen Bundesamtes 

Verlag W Kohlhammer, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 4211 20, 6500 Mainz 42, Tel (061 31) 59094/95 


