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Facetten und Interdependenzen von Natur und Gesellschaft zu zeichnen, das sich als 

grundlegendes Standardwerk vieler nachfolgender Zangskar-Studien beweisen wird. 

Ob allerdings auch die flir richtig befundene Schreibweise "Zangskar" sich gegen- 

iiber den bislang die orthographische Konfusion bestimmenden Varianten "Zaskar" 

und "Zanskar" durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Thomas Hoffmann

Ulrike Muller-Bbker: Die Tharu in Chitawan. Kenntnis, Bewertung und Nut- 

zung der natiirlichen Umwelt im siidlichen Nepal.

Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1995 (Erdwissenschaftliche Forschung, Band 

XXXIII), 213 S.

Die grbBtenteils flachen Regionen des siidlichen Nepal haben bisher in der For

schung nur wenig Interesse gefunden. Dies mag zum einen an der groBen Anzie- 

hungskraft liegen, die der sich nbrdlich anschlieBende Gebirgsraum des Himalaya 

seit langem auf die westlichen Forscher ausgeiibt hat, zum anderen an den sehr 

schwierigen bkologischen und klimatischen Bedingungen Siidnepals. Aber auch der 

Staat Nepal selbst hat diese Region weitgehend vemachlassigt. Der hieraus resultie- 

rende Mangel an Literatur zum Untersuchungsgebiet machte jahrelange Feldfor- 

schungen notwendig, deren Ergebnisse die Autorin in einer klar gegliederten und 

ausgezeichneten Habilitationsschrift vorgelegt hat.

Die ersten vier Kapitel des Buches beschaftigen sich mit den topographischen, kli

matischen, historischen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten der Region. Im 

Mittelpunkt der Untersuchung stehen dabei die Tharu von Chitawan. Die Tharu sind 

die grbBte ethnische Gruppe der sudnepalischen Flachlandgebiete (Terai), der sich 

nbrdlich anschlieBenden Hiigelkette der Churiya oder Siwalik sowie der zwischen 

den Churiya-Bergen und der wiederum nbrdlich davon gelegenen Mahabharat-Kette 

eingebetteten Talweitungen der Dun, die gelegentlich auch als Irmeres Terai 

bezeichnet werden. Die Tharu leben aber auch in den siidlich angrenzenden indi

schen Gebieten.

Das wechselfeuchte Tieflandklima mit heiBen, niederschlagsreichen Monsunsom- 

mem und warmen, niederschlagsarmen Wintem machte den Terai zu einem idealen 

Lebensraum fur die Anopheles-Mucken, die Ubertrager von Malaria. Die Tharu und 

einige kleinere ethnische Gruppen, die seit fruhesten Zeiten in dieser Gegend sie- 

deln, erwarben dank ihrer geringen Mobilitat im Laufe ihres Lebens eine aktive 

Immunitat gegen die Krankheit.

Erst nach der Griindung des modemen nepalischen Staates durch die Gorkhali vor 

200-250 Jahren fanden auch die Bewohner des Gebirgsraums Interesse am Terai. 

Nach dem britisch-nepalischen Krieg (1814-16), der das Ende der gorkhalischen 

Expansion bedeutete, war es Premierminister Bhimsen Thapa zunachst daran gele- 

gen, die Region aus strategischen Griinden als unerschlossenen Wald- und Sumpf- 

schutzgtirtel zu erhalten. Diese Idee stand auch in der Rana-Zeit (1846-51) noch im 

Vordergrund, doch versuchten die Rana auch, den wirtschaftlichen Nutzen der 

fruchtbaren Terai-Gebiete zu erschlieBen. Das Untersuchungsgebiet von Chitawan
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blieb jedoch im Vergleich zum eigentlichen Terai weiterhin eine diinnbesiedelte 

periphere Region, da die Rana dieses Gebiet als privates, exklusives GroBwildjagd- 

gebiet beanspruchten.

Nach der Abschaffung des Rana-Regimes wurde Chitawan zu einer ErschlieBungs- 

region, die die dichtbevblkerte Gebirgsregion entlasten und neue landwirtschaftliche 

Produktionsflachen fur die wachsende Bevblkerung bereitstellen sollte. Die Mitte 

der fiinfziger Jahre einsetzende Resettlement-Politik der Regierung, begleitet von 

erfolgreichen MaBnahmen der Malariabekampfung, trug zu Beginn der sechziger 

Jahre zu der extrem hohen jahrlichen Bevblkerungswachstumsrate von 10,5 % bei. 

Als die Besiedelung Chitawans Mitte der sechziger Jahre auBer Kontrolle geriet, lieB 

Kbnig Mahendra den Wald, der noch heute als kbnigliches Jagdgebiet dient, von 

illegalen Siedlem, aber auch von alten Tharu-Dbrfem "saubem".

Das Problem der illegalen Landnahme in Chitawan konnte damit jedoch nicht 

beseitigt werden, wozu auch die gute infrastrukturelle ErschlieBung des Gebietes 

beitrug. Die Zuwanderer aus dem Gebirge waren in erster Linie "Migranten aus 

Not". Aber auch wohlsituierte Familien versuchten, ihre Aktivitaten auf Chitawan 

auszudehnen. Dabei handelte es sich zum einen um Handler, die geschickt mit Land 

spekulierten, zum anderen aber auch um die etablierten jimindar (einst von den 

Rana eingesetzte Steuererheber; teils lokale Funktionare, teils Leute aus den Ber

gen), die ihre bkonomische Stellung durch Landerwerb ausbauten.

Innerhalb weniger Jahre vollzog sich in Chitawan jener ProzeB der Inbesitznahme 

ethnischen Landes durch elitare Gruppen der Gebirgsbevblkerung, der fur den 

gesamten EntwicklungsprozeB des modemen nepalischen Staates kennzeichnend ist 

und heute von den ethnischen Gruppen zunehmend bffentlich angeprangert wird: 

Viele alteingesessene Familien wurden um ihr Land gebracht; der traditionelle 

Wanderfeldbau der autochthonen Bevblkerung wurde verboten; das jimindari- 

System begiinstigte undurchsichtige Landtransaktionen; es gab keine besichtzrecht- 

liche Absicherung fur die indigene Bevblkerung Chitawans; Kolonisten nahmen 

einfach brachliegende Flachen unter Kultur; ehemalige Bewirtschafter des Landes 

wurden mit symbolischen Geldsummen weit unter Preis abgefunden; es gab keine 

Versuche der Regierung, dem Ausverkauf von Tharu-Land entgegenzuwirken usw.

Um den Lebensraum der durch die rasante Entwicklung gefahrdeten Tierwelt - ins- 

besondere des vom Aussterben bedrohten Panzemashoms und des Kbnigstigers - zu 

erhalten, wurde 1973 der Royal Chitawan National Park eingerichtet. Er zahlt heute 

zu den bedeutendsten Naturschutzparks Asiens und lockt jahrlich zigtausende von 

Touristen an, was eine weitere Belastung fur die Region darstellt.

In den Kapiteln 5-8 kommt der ethnobkologische Forschungsansatz der Autorin 

zum Tragen. Im funften Kapitel werden zunachst die Klassifikationen der natiirli- 

chen, naturnahen und landwirtschaftlich genutzten Umwelt aus der Sichtweise der 

Tharu dargestellt, wobei auch die Reaktionen der Tharu auf Uberschwemmungen 

und FluBerosionen nachvollzogen werden. Die Tharu erweisen sich als gute Natur- 

beobachter, die ihre. differenzierte Kenntnis der natiirlichen Umwelt in optimaler 

Weise im Alltagsleben umsetzen. Im sechsten Kapitel erlautert die Autorin, wie 

diese gelungene Anpassung der Tharu an die natiirliche Umwelt Chitawans seit den
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funfziger Jahren durch die starke Bevblkerungszunahme, die daraus resultierende 

Landverknappung und die gesetzlichen Bestimmungen defunktionalisiert wurde. 

Die traditionelle Landwirtschaft des Wanderfeldbaus in Kombination mit Silvopa- 

storalismus muBte einem permanenten Ackerbau weichen, der von regelmaBiger 

Dungerzufuhr abhangig ist. Die damit verbundene Notwendigkeit einer Intensivie- 

rung der Landwirtschaft ist den Tharu bisher nur sehr bedingt gelungen.

Auch die traditionelle Technologie der Tharu ist das Ergebnis einer jahrhunderte- 

langen erfolgreichen Anpassung an die natiirliche Umwelt. So werden beispiels- 

weise der gesamte Hausrat und auch das Haus selbst ausschlieBlich aus sich regene- 

rierenden mineralischen und pflanzlichen Materialien erstellt. Wegen des Bevblke- 

rungsdrucks und seiner Folgen wird die Beschaffung organischer Rohstoffe jedoch 

immer schwieriger. Sie kommen fast nur noch im Nationalpark in ausreichendem 

MaBe vor, doch dtirfen sie dort von der autochthonen Bevblkerung nur noch sehr 

eingeschrankt genutzt werden.

Die Tharu klagen heute, daB durch die Schaffung des Nationalparks, der in erster 

Linie dem Schutz der Tierwelt und dem Tourismus dienen soli, das Traditionsrecht 

der Tharu auBer Kraft gesetzt wurde. In ihrer Argumentation werden sie dabei nicht 

von globalen, ethisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen gelenkt, sondem eher von 

ihrer regionalen, auf die eigenen Bedurfhisse abgestellten Sichtweise: "Im Konflikt 

um den Royal Chitawan National Park trifft also ein modemes, naturwissenschaft- 

lich gepragtes UmweltbewuBtsein auf die Natur-Kultur-Beziehung einer traditio- 

nellen, vorindustriellen Gesellschaft" (S. 196).

Die Autorin belegt mit ihrer Untersuchung, daB uber einen ethnobkologischen For- 

schungsansatz Einblicke in die Mensch-Umwelt-Beziehungen einer uns fremden 

Kultur gewonnen werden kbnnen. Bezogen auf die angewandte Entwicklungslan- 

derforschung bewirkt dieses Vorgehen eine Erganzung und Systematisierung der 

partizipativen Erhebungs- und Planungsmethoden. Gleichzeitig wird die Behand- 

lung der Problematik aus der Sichtweise der Betroffenen dem entwicklungspoliti- 

schen Ansatz einer "Entwicklung von unten" gerecht.

Karl-Heinz Kramer

Michael Leifer: Dictionary of the Modern Politics of South-East Asia 

London/New York, 1995, Routledge, 271 S.

Bei diesem Buch handelt es sich um ein Ein-Mann-Werk Michael Leifers, Professor 

fur Internationale Beziehungen an der London School of Economics and Political 

Science. Es ist als Nachschlagewerk fur Studenten, Lehrer, Diplomaten, Joumalisten 

und Geschaftsleute zur politischen Geschichte Stidostasiens seit dem Ende des 2. 

Weltkrieges konzipiert. Es beginnt mit zwei- bis vierseitigen Essays des Autors zu 

einigen Aspekten der innen- und auBenpolitischen Entwicklung der behandelten 

Lander (Myanmar, Thailand, Kambodscha, Laos, Vietnam, Indonesien, Malaysia, 

Brunei, Singapur und die Philippinen). Danach folgen uber 350 Eintrage zu Persbn- 

lichkeiten, Parteien, Organisationen, Vertragen, Geschehnissen und einzelnen The- 

men. Dieses Nachschlagewerk uberzeugt in seiner Bedienungsfreundlichkeit.


