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gegeben ware, per se Demokratie und Zivilgesellschaft, Menschenwiirde und Men- 

schenrechte die hoheren Werte sind.

Arnd D. Kumerloeve

Martin Peter Houscht: Entwicklungspolitik und Entwicklungszusam- 

menarbeit im interkulturellen Kontakt und Konflikt: Fallstudie Ban

gladesh

Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, 1999, 196 S.

Dass Bangladesch, zumal in Deutschland, fast ohne Ausnahme nur als Entwick- 

lungsland wahrgenommen wird, ist ebenso bedauerlich wie vorerst unabanderlich. 

Das vorliegende Buch bestatigt diese Regel, obwohl der Autor sein Bemuhen um 

eine differenzierte Sicht bereits im Titel des Buches zum Ausdruck bringt. Danach 

geht es um Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit und um inter

kulturellen Kontakt und Konflikt. "Die vorliegende Arbeit verdeutlicht anhand einer 

Fallstudie zu Bangladesh, wie bedeutsam eine Strukturanalyse fur das Aufspiiren 

einer Entwicklungsbahn und das Verstehen des komplex-komplizierten Charakters 

von Entwicklung ist" (Ruckseite). Der Autor war als "EZ-Fachkraft" (Vorwort) in 

einem Schweizer Projekt in Bangladesch tatig und erlebte dort, wie unterschiedliche 

Kulturen in Kontakt kommen und dabei auch in Konflikt geraten. Wahrend er sich 

aber immer wieder explizit und implizit mit den theoretischen Konzepten der Ent

wicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit auseinandersetzt, lasst sich sein 

Kulturbegriff nur erahnen, selbst dort, wo "Kultur" in Kapiteluberschriften vor- 

kommt (S. 121, S. 126). Es werden namlich wenigstens drei "Kulturen" angespro- 

chen: die der Kleinbauem als Zielgruppe des Projektes, die des nationalen und lo- 

kalen Projektmanagements und der einheimischen Btirokratie und die der auslandi- 

schen Berater.

Bei dem vorgestellten Projekt handelt es sich um das Shosho Godown Rin Prokolpo 

(SFIOGORIP), das in den Jahren 1992 bis 1997 in der Nachfolge des Bangladesh 

Swiss Agricultural Project (BASWP) an ausgewahlten Standorten durchgefuhrt 

wurde. Zielgruppe waren Kleinbauem, die traditionell unmittelbar nach der Emte 

ihren Reis an die Handler verkauften, die ihrerseits von dem Preisanstieg in den 

Monaten bis zur nachsten Emte profitierten. Um in den Genuss der ausgepragten 

saisonalen Preisunterschiede zu kommen, wurden im Rahmen des Projektes Lager- 

hauser errichtet, in denen die Kleinbauem ihr Getreide lagem und bei den Banken 

beleihen konnten, um zu einem spateren Zeitpunkt von den hoheren Preisen selbst 

zu profitieren. Dass dieses auf den ersten Blick uberzeugende Konzept zu keinem 

Erfolg wurde, wird ausfuhrlich und kenntnisreich dargestellt. Einer der Griinde lag 

auBerhalb des Gestaltungsraumes des Projektes und war von den Projektplanem 

nicht unbedingt vorhersehbar: Durch die erfolgreiche Ausweitung des Winter-Reises 

(boro) unter Bewasserung konnte das Angebot in der Jahreszeit mit den bisher hbch- 

sten Preisen erhbht werden; weitere - vom Autor nicht diskutierte Griinde - waren 

der Ausbau der Verkehrs-Infrastruktur, der Lagerkapazitaten und ein geschickteres 

Management der stets betrachtlichen Mengen an eingefuhrtem Getreide. Durch den
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Riickgang der saisonalen Preisdifferenzen war das Projekt obsolet geworden. Dass 

der Lagerraum angesichts der Leerstande auch von grbBeren Bauem genutzt wurde, 

war unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vemiinftig, hatte aber organisatorischer 

Anderung'en bedurft; statt dessen kam es zu Fehlallokationen in Form von Korrup- 

tion, Giinstlingswirtschaft und intemen Querelen, sodass die Schweizer Regierung 

1995 ihre Fbrderung einstellte.

Bei einem derartigen Fehlschlag stellen sich viele Fragen. Eine ist, ob das Projekt 

unter den urspriinglichen Pramissen ein Erfolg hatte werden kbnnen. Dies erscheint 

durchaus vorstellbar, denn bei hohen saisonalen Preisunterschieden garantiert La- 

gerhaltung, wenn sie fmanziert werden kann, hbhere Erzeugereinkommen. Es ist 

aber fraglich, ob der Bau eigener Lagerhauser ausgereicht hatte, die lokalen Nach- 

frage-Monopole der Handler zu brechen. Wirtschaftliche Fragen, wie das hier ange- 

sprochene Problem der Vermarktung von Agrarprodukten, stehen aber nicht im 

Mittelpunkt der Arbeit. Auch uber das Projekt, das wirtschaftliche, soziale und kul- 

turelle Umfeld und die Projektregion(en) ware es interessant, mehr zu erfahren.

Die Trierer Dissertation entstand, so der Autor in seinem Vorwort, in Sprtingen. 

Daran mag es liegen, dass die einzelnen Teile etwas unverbunden und auch von 

unterschiedlicher Qualitat sind. Terminologische Unsicherheiten und Wertungen 

beeintrachtigen den Gesamteindruck, wie iiberhaupt die Arbeit durch eine intensi- 

vere redaktionelle Betreuung gewonnen hatte. So betreffen die wiederholt und zum 

Teil mit groBer Ausfuhrlichkeit vorgetragenen Beobachtungen uber den Austausch 

von Freundlichkeiten und Belanglosigkeiten oder das Verhalten gegentiber Vorge- 

setzten und Untergebenen vor allem das Verhaltnis des Projektmanagements gegen- 

uber den Kleinbauem einerseits und gegentiber den auslandischen Beratem anderer- 

seits. Nur gelegentlich geht es um die Interaktion der auslandischen Berater mit den 

Kleinbauem. Sie dtirfte vor allem davon abhangen, inwieweit die auslandischen 

Berater Landessprache und lokale Dialekte beherrschen. Die geriigten vielen Tee- 

Einladungen sind namlich eine Frage der Hbflichkeit, auch die ungewohnten Fragen 

nach familiaren Angelegenheiten: Man kann ihnen ausweichen und zwar umso bes- 

ser und umso leichter, je dfter man sich sieht und je besser man sich kennt und ver- 

steht. Dass gutgemeinte egalitare Gesten des Gastes, der auf eine bevorzugte Be- 

handlung (Stuhl) verzichtet, zuweilen mehr Probleme schaffen als Ibsen, ist eine 

Beobachtung, der man zustimmen kann. Weniger iiberzeugend ist die Klage dar- 

iiber, dass Handler versuchen, Waren teurer zu verkaufen als sie sie eingekauft ha- 

ben (S. 82), oder dass waterlords hbhere Betriebskosten durch entsprechende Preise 

("Preispolitiken") auffangen wollen, zumal kein gesellschaftspolitisches Gegenmu- 

ster gezeichnet wird. Immer wieder stbren auch allzu wbrtliche Ubersetzungen aus 

dem Englischen dort, wo es etablierte deutsche Fachbegriffe gibt. Abgesehen von 

diesen Einschrankungen enthalt die Arbeit eine Vielzahl von Lehren und Einsichten, 

die bei Entwicklungsprojekten genutzt werden kbnnen. Es bleibt zu hoffen, dass die 

Ergebnisse der Studie ins Englische oder ins Bengali iibersetzt werden, damit sie in 

Bangladesch diskutiert werden kbnnen.
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