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Das Indien-Jahrbuch 2000 unterscheidet sich von den beiden vorhergehenden Jahr- 

buchem sowohl hinsichtlich seines grbsseren Umfangs als auch seiner inhaltlichen 

Ausrichtung. Das Schwergewicht liegt deutlich auf politischen Themen. Innen- und 

vor allem auBenpolitische Entwicklungen und Probleme dominieren gegeniiber 

wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen, die in Indien selbst - trotz erhebli- 

chen Handlungsbedarfs - auch nur eine nachgeordnete Rolle spielen. Die sehr in- 

formativen Ruckblicke auf die allgemeine politische und wirtschaftliche Entwick- 

lung im Berichtszeitraum, die Chroniken der Innen- und AuBenpolitik sowie der 

wirtschaftsstatistische Anhang sind fortgefuhrt und durch eine Auswahlbibliogra- 

phie liber die indische Wirtschaft von 1997 bis 2000 erganzt.

Erstmals sind dem Kastensystem (einschlieBlich kastenahnlicher Gruppen) drei 

Beitrage gewidmet, in denen einerseits die fast verwirrende Vielfalt der entstande- 

nen oder iiberkommenen Strukturen und Differenzierungen herausgestellt wird, 

andererseits die - trotz Aufhebung des Kastenwesens und Postulierung der Gleich- 

heit aller Menschen vor dem Gesetz in der indischen Verfassung von 1949 (§§ 

14,15,17,19) - nach wie vor alle politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Prozesse durchdringende Potenz dieser "auf der Erde einzigartigen sozialen Organi- 

sationsform" (Dirk Bronger, S.l 18) eingehend analysiert und dargestellt wird.

Zwei Beitrage beschaftigen sich mit dem indischen Bildungssytem bzw. der indi

schen Bildungspolitik. In keinem Bereich werden die Schwachen und das Versagen 

der staatlichen Planungspolitik seit der Unabhangigkeit deutlicher. "Viel wichtiger 

als der finanzielle Engpass scheint der mentale Engpass indischer Bildungsplaner zu 

sein", schreibt Hans Christoph Rieger, wobei gerade auch die "ideologischen Uber- 

zeugungen", die die indische Sozialordnung eben immer noch entscheidend pragen, 

eine groBe Rolle spielen (vgl. S. 168-170). Daraus haben sich sowohl die Vemach- 

lassigung des Grundschulwesens (Indien hat immer noch weltweit die grbBte Anal- 

phabetenzahl) als auch der weit uber die Aufhahmefahigkeit des indischen Arbeits- 

marktes hinausgehende Auf- und Ausbau des Hochschulwesens ergeben - und 

ebenso die erheblichen Defizite im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung. 

"Es nimmt nicht wunder, dass alljahrlich rund 6.000 hochqualifizierte Fachkrafte aus 

Indien auswandem; zu 90 Prozent gehen sie in die USA"; allein im Silicon Valley 

arbeiten Uber 40.000 indische Computerspezialisten - und viele US-amerikanische 

und europaische Untemehmen haben bereits wichtige Teile ihrer Datenverarbeitung 

nach Indien verlagert, um dort Softwarespezialisten zu Niedriglbhnen fur sich ar

beiten zu lassen (vgl. Sushila Gosalia, S. 190 und 179). "Braindrain - brainexport - 

brainshopping" - mobiles Humankapital, das dem Globalisierungsprozess dient. 

Aber: "Selbst wenn Indien die Mehrzahl der Computerdisketten dieser Welt - inklu- 

sive Programme - herstellen wurde, ware damit den armen analphabetischen Mas- 

sen kaum geholfen" - diesen Ausspruch Amartya Sen's (indischer Nobelpreistrager 

fur Wirtschaftswissenschaften 1998) stellt Frau Gosalia denn auch ihrem Beitrag 

uber "Globalisierung und Braindrain im Kontext der Bildungspolitik in Indien" als 

Motto voran.
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Nachst dem Bildungssektor haben die Energieversorgung und in engem Zusammen- 

hang damit die Umweltbelastungen fur eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung 

in Indien die grbBte Bedeutung. Auf den Uberblicksartikel uber die Struktur und die 

Probleme'der indischen Energiewirtschaft und -politik im Indien-Jahrbuch 1999 (S. 

247-270) folgt in diesem Jahr eine kritische Analyse der Relevanz emeuerbarer 

Energietrager von Michael von Hauff. "Die zentrale These dieses Beitrags ist, dass 

Indien ein groBes Potenzial emeuerbarer Energien hat, das zu einer umweltgerechten 

Verringerung der EnergieengpUsse einen wichtigen Beitrag leisten kdnnte. Einher- 

gehend mit beachtlichen Mbglichkeiten der Energieeinsparung durch energiespar- 

same Technologien und einer Verbesserung der Energieweiterleitung ware es Indien 

somit mbglich, zu einer nachhaltigen Energieversorgung zu kommen" - wenn es 

nicht an einer "konsistenten Energiepolitik, die auf Bundes- und Landerebene abge- 

stimmt werden muss", mangelte (vgl. S. 366 und 378). Ein ehrgeiziges Nuklearkon- 

zept wird dagegen seit Jahrzehnten betrieben (der erste bekannt gewordene indische 

Atomtest war 1974) - konsequent und mit Erfolg, wie 1998 der Weltbffentlichkeit 

demonstriert wurde.

Der indischen AuBen- und Sicherheitspolitik und in Verbindung damit dem Kon- 

flikt- und Bedrohungspotenzial, das Siidasien zu einer "der gefahrlichsten intema- 

tionalen Krisenregionen des 21. Jahrhunderts" (H. Kreft, S. 218) hat werden lassen, 

sind mehrere Artikel aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven gewidmet - wohl 

auch, um die Aufmerksamkeit auf die sich daraus ergebenden Herausforderungen 

fur die US-amerikanische und die europaische AuBenpolitik zu lenken (vgl. hierzu 

insbes. die Beitrage von Christian Wagner und Heinrich Kreft).

Interessante Einblicke in parteipolitische Entwicklungsprozesse auf regionaler 

Ebene vermitteln die Artikel uber die Telugu Desam Party in Andhra Pradesh und 

die Shivsena in Maharashtra von Dietmar Rothermund und Julia Eckert.

Aufschlussreich ist auch der Artikel von Dirk Glatter uber die deutsch-indischen 

Joint Ventures. Obwohl bereits kurz nach der UnabhUngigkeit die Deutsch-Indische 

Handelskammer gegriindet wurde, deutsche Untemehmen also mit erfahrener Bera- 

tung und Unterstutzung vor Ort rechnen kbnnen, werden die Risiken fur entspre- 

chend langerfristige Engagements auf dem indischen Markt und mit indischen Part- 

nem immer noch deutlich hdher eingeschatzt als deren Chancen. Bezeichnend ist 

denn auch - wie aus Untersuchungen der Handelskammer hervorgeht -, dass nur 

etwa 25% der neu genehmigten Kooperationsvorhaben Uber das Projektstadium 

hinaus kommen, wobei die deutschen Untemehmen sogar ausgesprochen gunstig 

liegen - etwa im Vergleich zu den amerikanischen Untemehmen, die nur eine "Rea- 

lisierungsquote" von 13% erreichen. Der Durchschnitt soli im Zeitraum 1991 bis 

1998 etwa 22% betragen haben (vgl. S. 391).

Zu begruBen ist, dass dem Jahrbuch 2000 Ubersichten uber die in den beiden vor- 

hergehenden Indien-Jahrbuchem erschienenen Sonderbeitrage vorangestellt sind.
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