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REZENSIONEN

Rene Letolle, Monique Mainguet: Der Aralsee. Eine okologische Katastrophe 

Berlin: Springer Verlag, 1996, 517 S.

Spatestens seit Mitte der 80er Jahre, als die Bilder der gestrandeten Fischerboote in 

den ausgetrockneten, sandigen Fahrrinnen der Hafen von Muinak und Aralsk um die 

Welt gingen, hat die reale okologische Katastrophe einen Namen erhalten: Aralsee. 

Verursacht durch die uber Jahrzehnte hinweg unmabige Wasserentnahme aus den 

beiden Hauptzuflussen, dem Amu-Darja und dem Syr-Darja, vomehmlich zur 

Bewasserung der kontinuierlich erweiterten Baumwollanbaugebiete, sind heute von 

der Flache des bis 1960 viertgrbbten Sees der Erde weniger als 50% und von seinem 

urspriinglichen Volumen nur noch etwa 20% vorhanden. Die okologische Katastro

phe beschrankt sich jedoch nicht auf den bloben Verlust des Sees, sondem schlagt 

sich aufgrund der hohen Pestizidbehandlung der Luft und des Grundwassers (sprich 

Trinkwassers) in steigenden Sauglingssterblichkeitsraten (51 Promille) und einer 

dramatischen Verschlechterung des Gesundheitszustandes der lokalen Bevolkerung 

nieder, die zu liber 60% betroffen ist. Mit der dkologischen ging die bkonomische 

Katastrophe in Gestalt der zusammengebrochenen Fischereiwirtschaft durch Aus- 

trocknung und Versalzung des Sees und der sinkenden Ertragszahlen in der Land- 

wirtschaft einher. Das Gebiet um den Aralsee, insbesondere die usbekische Region 

Karakalpakistan, gilt infolge dieser Entwicklungen heute als Sinnbild fur die von 

Menschen verursachte Katastrophe, die seit einem Jahrzehnt in einer Vielzahl von 

Pressemeldungen und wissenschaftlichen Analysen thematisiert wird. Zugleich ist 

der Aralsee Signal fur das der Welt bevorstehende Fanal, wenn es nicht zum Um- 

lenken in unserem Umgang mit der Umwelt kommt.

Erstmals legen nun die Geographin Monique Mainguet und der Biogeochemiker 

Rene Letolle mit ihrem Buch eine umfassende, im Ansatz interdisziplinar konzi- 

pierte Untersuchung der Senke von Turan vor. Ausgehend von der geologischen 

Dimension greifen die Autoren die klimatischen und biologisch-dkologischen 

Gegebenheiten auf und beriicksichtigen die entwicklungsgeschichtlichen, bis in die 

Altsteinzeit zuriickreichenden siedlungs- und wirtschaftshistorischen Aspekte der 

Region ebenso wie die zeitgeschichtlichen bkonomischen Realitaten, ehe sie die seit 

den 60er Jahren stattfmdende "Aralseetragbdie" aufarbeiten und alle Einzelfaktoren 

in eine umfassende Schadensanalyse einbeziehen. Es spricht fur die Autoren, dab sie 

ihre Aufgabe mit der Bilanzierung und Bewertung der "Tragbdie" nicht beendet 

sehen, sondem dariiber hinaus Fragen nach Gegenstrategien bzw. nach schaden- 

begrenzenden Projekten zur Rettung der Region aufgreifen. Folgerichtig konzen- 

triert sich das Erkenntnisinteresse des Buches primar auf die Frage, ob der Aralsee, 

dessen natiirliche Gefahrdung durch die modeme Landwirtschaftstechnologie und 

ihre Folgen noch zugenommen hat, dazu verdammt ist, vollstandig zu verschwinden 

oder nicht.



110 ASIEN, (Januar 1997) 62

Im Zuge der ErschlieBung des Raumes im 19. Jahrhundert unter zaristischer Herr- 

schaft, die einher ging mit dem Bemuhen, die nomadisierende autochtone Bevolke- 

rung seBhaft zu machen, entschied man sich hinsichtlich der Schaffung wirtschaft- 

licher Ressourcen flir den Anbau von Baumwolle, spater erganzt durch Reisanbau 

und Obstkulturen. Bereits dieser ersten richtungsweisenden Planungsentscheidung 

lagen drei elementare Fehleinschatzungen zugrunde, namlich: es sei unbegrenzt 

jungfraulicher Boden verfiigbar, dieser sei zweitens sehr fruchtbar, und es stiinden 

unbegrenzte Wasservorrate zur Verfugung. Das Festhalten an diesen Annahmen 

fiihrte liber einen Zeitraum von mehr als einem Jahrhundert in die bkologische 

Katastrophe, deren Zeugen wir heute sind. Obwohl bereits in den 60er Jahren erste 

Versalzungserscheinungen des Bodens zu beobachten waren, entstand gerade in 

dieser Zeit der ersten Alarmzeichen mit dem Bau des Kara-Kum-Kanals, einer Ver

bindung zwischen AralseezufluB Amu-Darja und dem Kaspischen Meer, der grbBte 

Kanal der Welt, der die natiirliche Wasserzufuhr des Aralsees empfindlich redu- 

zierte. Mit seinen 1600 km Lange und einer jahrlichen Wasserentnahme aus dem 

Amu-Darja von 17,1 km3 wurde der Kanal zu einem wesentlichen Meilenstein auf 

dem Weg, die Aralseeregion "zum Opfer ihrer eigenen Dimension" zu machen. Ent- 

sprechende Projekte am Syr-Darja fuhrten dazu, daB der Wassereintrag in den Aral- 

see praktisch zum Erliegen kam, die Austrocknung des Sees sowie die durch die 

Auswehung der Schadstoffe aus den trockengefallenen Uferbereichen anwachsende 

Luftverschmutzung rapide zunahm.

Obwohl die schwerwiegenden dkologischen Folgen seit Jahrzehnten gesehen wur- 

den, lassen sich keine GegenwartsmaBnahmen erkennen, die von offizieller Seite 

angegangen worden waren. Als Hauptursache der Tragodie stehen die iibermaBige 

Wasserentnahme aus den Zuflussen, die jahrzehntelange MiBwirtschaft und die 

fehlgeschlagene Kolonisierung der lokalen Bevblkerung im Raum. Ansatze zur 

Uberwindung der Misere miissen folglich an diesen Punkten ansetzen, d.h. vor 

allem die Landwirtschaft so organisieren, daB sie mit den naturraumlichen Bedin

gungen der Region im Einklang steht. Die Versuche, das bestehende Wasserdefizit 

des Sees von ca. 800 bis 900 km3 Wasser durch einen verstarkten ZufluB oder durch 

die Uberleitung von Wasser aus dem Kaspischen Meer auszugleichen, sind als 

ebenso unrealistisch einzustufen wie das Umlenken von Luftstromungen. Realistisch 

hingegen erscheint den Autoren eine Ftille wesentlich einfacherer, kleinerer Losun- 

gen, etwa die Verbesserung des Zustandes der Zuleitungskanale, um die Versicke- 

rungsverluste zu minimieren, der Anbau bkologisch adaquater, weil nur wenig Was

ser benotigender Kulturpflanzen oder eine Reduzierung des Chemikalieneinsatzes. 

Zwar verbreiten diese Lbsungsansatze einen gewissen Optimismus, dennoch 

machen Mainguet und Letolle unmiBverstandlich deutlich, daB der Aralsee nicht 

mehr zu retten sein wird. Lediglich die Verbesserung der Lebensbedingungen der 35 

Millionen Menschen zahlenden lokalen Bevblkerung kann heute noch als erreichba- 

res Ziel ins Auge gefasst werden.

Wenngleich die Autoren bereits eingangs auf die Problematik der Beschaffung 

zuverlassiger und aktueller Daten hinweisen, verwundert es den Leser doch immer 

wieder, daB ein groBer Teil der vielfach detaillierten Tabellen und Statistiken mit 

Daten aus den friihen achtziger Jahren enden. Dieser negative Eindruck, der durch
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cine seit Jahren iiberholte, die Lesbarkeit der Graphiken unnotig erschwerende Dar- 

stellungstechnik noch verstarkt wird, bleibt trotz der im Text punktuell vorgenom- 

menen Aktualisierung leider bestehen. Kritik ist verschiedentlich an der Darstel- 

lungsform des Kartenmaterials zu iiben (etwa S. 116,117,136 bis 140), da einerseits 

keine klare Trennung unterschiedlicher Karten auszumachen ist und andererseits die 

mehrere Seiten entfernt gedruckte, umstandlich zu lesende Legende die Benutzbar- 

keit des Buches unnotig erschwert. Verbessert werden kbnnte sicherlich auch die 

Druckqualitat der insgesamt 47 Farbabbildungen, die grbBtenteils zu blab geraten 

sind. Positiv zu erwahnen sind in jedem Fall das auBerst ausfiihrliche und aktuelle 

Literaturverzeichnis sowie der mehrteilige Anhang, der unter anderem eine detail- 

lierte Zeittafel sowie verschiedene Dokumente beinhaltet.

Trotz dieser Defizite im Layout nimmt das vorgelegte Werk als die bislang umfas- 

sendste ganzheitliche Untersuchung der Region inhaltlich eine herausragende Stel- 

lung im Umfeld der Fachliteratur zur "Aralseetragbdie" ein, das bei der nachfolgen- 

den Beschaftigung mit dem Raum und der Problematik in keinem Fall auBer acht 

gelassen werden kann.

Thomas Hoffmann

Sebastian Devasia (Sri Asianand), Whither India? Whither Mankind?? A 

Depth-Psychological Diagnosis and Prognosis

New Delhi: The Global Open University Press, 1996

Ein auBergewbhnliches Buch von einem auBergewbhnlichen Deutsch-Inder, Herrn 

Dr. Sebastian Devasia, der sich jetzt als Asianand bezeichnet, und sowohl in 

Deutschland als auch in Indien zu Hause ist - geschrieben in englischer Sprache.

Je mehr sich das 20. Jahrhundert seinem Ende zuneigt, desto starker wird das 

Bediirfinis nach Prognosen und Visionen fur das kommende 21. Jahrhundert. In die- 

sem Zusammenhang ist auch das vorliegende Buch zu verstehen. Sebastian Devasia 

hat fast 40 Jahre in Deutschland gelebt, studiert und gearbeitet, vor 4 Jahren ging er 

nach Indien. Nun als Inhaber des Rajiv Gandhi-Chair for World Order Studies am 

Indian Institute of Ecology and Environment in New Delhi haben sich seine Interes- 

sen ganz auf Indiens Weg aus dem 20. ins 21.Jahrhundert konzentriert.

"This book, a journey into various disciplines of human knowledge - politics, his

tory, philosophy, psychology, futurology, ethics, mysticism, physics, metaphysics, 

geopolitics and last but not the least New World Order repeats the tradition of 

George Orwells 1984 and Oswald Spengler's Decline of the West" - so charakteri- 

siert die Presseinformation das Buch.

Devasias zentrales Anliegen und seine Botschaft sind es, die philosophisch-vedi- 

schen spirituellen Quellen und Fundamente Indiens wieder zu entdecken und vor 

Konsumwahn und Atommacht zu wamen. Dabei stellt er eine provokante These auf: 

Wenn Indien zerbricht, dann bricht auch die ganze Weltgemeinschaft zusammen.

In seinen Betrachtungen uber die heutige Weltkonstellation bezieht sich Devasia 

auch auf Siegmund Freud, Alfred Adler, C.G. Jung, Sri Aurobindo u.a. und ver- 

sucht, eine "Zivilisations-Theorie, -Identitat und -Persbnlichkeit" zu konstruieren,


