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Zur Transformation des indonesischen Agrarsektors
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1 Einleitung

Der ost- und stidostasiatische Raum ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr 

in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen und politischen Interesses geriickt. Hatte 

sich zunachst Japan zu einer Weltwirtschaftsmacht und gleichzeitig mit Abstand 

zur fiihrenden Volkswirtschaft im asiatischen Bereich entwickelt, so folgten 

insbesondere in den letzten beiden Dekaden die sogenannten "vier kleinen Tiger" 

(Siidkorea, Hongkong, Taiwan und Singapur) dem Entwicklungsbeispiel Japans. 

Nachdem die iibrigen Staaten ebenfalls enorme Anstrengungen in der Weiter- 

entwicklung ihrer Volkswirtschaften unternommen haben, stellen u.a. Thailand, 

Malaysia und Indonesien die neuen Anwarter fur die Aufnahme in die Gruppe 

der "Newly Industrializing Countries" dar.

Die bkonomische Entwicklung hat in diesen Landern in der Vergangenheit 

beachtliche Zuwachsraten verbuchen kbnnen und z.T. auch temporar begrenzte 

boomhafte Ausmabe erreicht, so dab aufgrund dieser Prosperitat viele Okono- 

men das nachste Jahrhundert als ein "asiatisches Jahrhundert" bezeichnen, was 

soviel bedeutet wie die Verlagerung wirtschaftlicher und geopolitischer Macht 

aus dem europaisch-atlantischen in den asiatisch-pazifischen Raum.

Vom take off in den genannten Landern bleibt auch deren Agrarsektor nicht 

unberiihrt. Dominierte die Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten die 

Makrobkonomie, so wird sie zunehmend vom sekundaren und tertiaren Sektor 

verdrangt. Ein gutes Beispiel fur eine sich im Wandel befindende Agrargesell- 

schaft ist Indonesien, das jahrelang in seinem Entwicklungsprozeb einer Agrar- 

fbrderung den Vorzug gab, um darauf aufbauend die Entwicklung der iibrigen 

Sektoren vorzunehmen. Die nachfolgenden Kapitel werden sich mit dem indone

sischen Agrarsektor und seiner sich verandernden Bedeutung innerhalb des neu 

eingeleiteten Industrialisierungsprozesses auseinandersetzen.

2 Der Agrarsektor in Indonesien

2.1 Bodennutzung

Ausgehend von einer Landflache von fiber 181 Mio. ha werden lediglich 22,5 

Mio. ha landwirtschaftlich genutzt, wobei 6,1 Mio. ha mit Dauerkulturen besetzt 

sind und 16,4 Mio. als Ackerland zur Verfiigung stehen. Die landwirtschaftliche 

Nutzflache belauft sich demnach auf 12,4 % der Landflache. Uber 8,2 Mio. ha 

der landwirtschaftlich genutzten Flache - das sind fiber 36% - werden kiinstlich 

bewassert. Der Anteil der Bewasserungslandwirtschaft hat in der Vergangenheit 

zugenommen, und zwar im Zeitraum 1982-1992 von 5,4 Mio. ha auf 8,2 Mio. ha, 

was einer Flachenausdehnung von fiber 50% gleichkommt. Der iiberwiegende
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Teil der bewasserten Flachen dient der Erzeugung von NaBreis und konzentriert 

sich vornehmlich auf die Inseln Java und Bali. Von den ca. 10,4 Mio. ha Reisern- 

teflachen, einschlieBlich Zweit- und Dritternte, werden uber 72% bewassert 

(Asiaweek 1993, S.45 ff.). Auf Dauerwiesen und -weiden kommen 11,8 Mio. ha, 

was einem Anteil von ca. 6,5% an der Landflache entspricht. Etwa zwei Drittel 

des Landes, d.h. ca. 108,6 Mio. ha sind mit tropischem Wald bedeckt. Diese 

Zahlen legen die Annahme groBer Landpotentiale nahe. Zwar konnte die land- 

wirtschaftliche Nutzflache vergrbBert werden (von 1982 ca. 19,73 Mio. ha auf 

liber 22,5 Mio. ha im Jahre 1992), nicht jedoch die Pro-Kopf-Ackerflache. Betrug 

diese im Jahr 1982 noch 0,125 ha, so ist sie bis 1992 auf 0,117 ha zuriickgegangen, 

so daB sich der Abstand zum Weltdurchschnitt mit ca. 0,24 ha weiterhin vergrb

Bert hat. Fur diese Entwicklung kbnnen folgende Ursachen verantwortlich ge- 

macht werden:

(1) steigende Bevblkerungszahl und der daraus entstehende Bevblkerungsdruck,

(2) Entstehung von Bodenverlusten durch zunehmende Umweltzerstbrung 

aufgrund nicht standortgerechter Wirtschaftsweise und den sich daraus 

ergebenden Folgen, z.B. Bodenerosion,

(3) steigender Bedarf an Landflachen fur Wohnzwecke und Industrieanlagen.

In Tabelle 1 ist die Entwicklung der Bodennutzung im Zeitraum 1977-1992 wie- 

dergegeben.

Tab. 1: Entwicklung der Bodennutzung in Tsd. ha, 1977-1992

1977 1982 1987 1992

Ackerflache 14.168 14.280 15.800 16.400

Dauerkulturen 5.250 5.450 5.700 6.100

D auerwiesen / weiden 12.046 11.950 11.800 11.800

Wald 120.750 115.500 111.600 108.600

sonstiges 28.943 33.977 36.257 38.257

Quelle: FAO Production Yearbook, versch. Jg.

Bemerkenswert ist der beachtliche Riickgang der Waldflachen von allein 6,9 

Mio. ha im Beobachtungszeitraum 1982-92, der aber nur zu einem Teil der land- 

wirtschaftlichen Nutzflache zugute kommt.

2.2 Agrarpolitische Rahmenbedingungen seit 1967

2.2.1 Agrarentwicklungspolitik im unabhangigen Indonesien

Indonesien war liber Jahrhunderte hinweg ein ausgesprochenes Agrarland in 

dem Sinne, daB liber drei Viertel der Erwerbstatigen in der Landwirtschaft tatig 

waren und der Agrarsektor als tragende Saule weit liber 50% zum Bruttoin-
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landsprodukt beitrug. Insbesondere wurde in der hollandischen Kolonialzeit der 

Anbau von Exportprodukten forciert und ausgebaut, was in letzter Konsequenz 

zu Lasten des Nahrungsmittelanbaus ging.

Die Agrarentwicklungspolitik des jungen nationalbewuBten Indonesiens ist 

zugleich ein Spiegelbild der innenpolitischen Verhaltnisse der Inselrepublik. 

Dem Spiegelbild folgend, kbnnen nicht nur im politischen Sinne, sondern auch 

im bkonomischen Verstandnis im allgemeinen und fur den Agrarsektor im be- 

sonderen die Termini "Alte Ordnung" und "Neue Ordnung" angewendet werden. 

Denn mit der Zasur des miBgliickten September-Putsches von 1965 anderte sich 

die politische Landschaft, vor allem aber anderten sich die wirtschaftlichen Rah- 

menbedingungen und der eingeschlagene Entwicklungsweg. In der Alten Ord

nung, mit der die Zeit von der Unabhangigkeit 1945 bis zum Sturz des Fiihrers 

des Unabhangigkeitskampfes und spateren ersten Priisidenten der Republik 

Indonesien Sukarno bezeichnet wird, wurde die Forcierung der Industrie als 

geeignetes Instrumentarium zur bkonomischen Entwicklung und Steigerung der 

Wohlfahrt der Bevblkerung angesehen. Das indonesische Industrialisierungs- 

modell wies dabei starke Elemente der sowjetischen Wirtschaftsordnung auf, 

wobei der Schwerindustrie hbchste Prioritat zukam. Gleichzeitig wurde dem 

Agrarsektor wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Gsanger und Bbttcher (1983, S.4) 

charakterisieren die Landwirtschaft der Sukarno-Ara als einen Sektor "... tradi- 

tioneller Anbaumethoden, geringem Agrarwachstum und sich standig verschiir- 

fender Auseinandersetzungen um den Agrarsektor".

Die politische Wende hin zur "Neuen Ordnung", die mit der Machtlibernah- 

me des damaligen Generals Suharto, dem spateren Nachfolger Sukarnos im 

Amte des Prasidenten, begann, gab dem Wiederaufbau der desolaten Wirtschaft 

den Vorrang. Sie war bis dahin gekennzeichnet durch starke Produktions- und 

Investitionsrlickgange, einen stark defizitaren Staatshaushalt, verringerte Export- 

erlbse, eine Hyperinflation mit einer durchschnittlichen Jahresrate von liber 

650% im Jahre 1966 und einem dadurch einhergehenden VerarmungsprozeB 

weiter Bevblkerungskreise, hauptsachlich in landlichen Gebieten. Nach der 

Konsolidierung der Wirtschaft, die u.a. in der Reduzierung der Inflationsrate auf 

unter 10% im Jahre 1969, der Rehabilitierung der Produktion und der Integra

tion des Agrarsektors in den wirtschaftlichen WachstumsprozeB ihren Ausdruck 

fand, wurde verstarkt auf die Modernisierung der wirtschaftlichen Sektoren 

gesetzt und dabei unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten ein neuer Weg in 

der Wirtschaftsverfassung gegangen, der sog. Panca^zZa-Wirtschaft.1 Mit dem 

Jahr 1969 wurde der erste Funfjahres-Entwickhingsplan REPELITA I (1969-74) 

verabschiedet, dem 1974 der erste, zwanzig Jahre umfassende Langzeitentwick- 

lungsplan folgte. Die beginnende Erholung der Volkswirtschaft und giinstige 

makrobkonomische Voraussetzungen bescherten Indonesien durchschnittliche 

jahrliche Wachstumsraten von liber 6,4% im Zeitraum von 1971 bis 1985. Im 

Dnterschied dazu konnte der Agrarsektor zwar nur eine Wachstumsrate von 

4,4%2 aufweisen, hatte aber wesentlichen Anted an der Lbsung der Zahlungs- 

bilanzschwierigkeiten.

Aufgrund der damals dominierenden Stellung der Landwirtschaft bzgl. der 

volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und des Arbeitsmarktes haben die Ver-
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antwortlichen der Entwicklung dieses Sektors hochste Prioritat zuerkannt, um 

einerseits den verfassungsgemaBen Auftrag der Steigerung der Wohlfahrt ge- 

recht zu werden und um andererseits den Verfassungsauftrag der Etablierung 

von Gerechtigkeit innerhalb der indonesischen Bevblkerung (vgl. Pancasila) 

durch eine gleichmaBige Einkommensverteilung zu erfiillen. Dillon (1992, S.440) 

spricht daher von einer "... agriculturally led development strategy". Eine auf der 

Landwirtschaft basierende Wachstumsstrategie war auch unter den gegebenen 

demographischen Verhaltnissen geboten, um die steigende Bevblkerung ernah- 

ren zu kbnnen, aber auch um innenpolitische Stabilitat, insbesondere auf dem 

Land, zu gewinnen. Wesentliche Ziele dieser Entwicklungsstrategie sind:

- Steigerung der Quantitat und Qualitat von Nahrungsmitteln mit dem Ziel 

eines hohen Selbstversorgungsgrades,

- Verbesserung der Ernahrungssituation der Bevblkerung,

- Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion fiir den Export und zur Liefe- 

rung von Rohstoffen fiir die Industrie,

- Steigerung der landwirtschaftlichen Einkommen.

Die respektablen Wachstumsraten der Agrarwirtschaft konnten auch in der 

zweiten Halfte der achtziger Jahre und zu Beginn der neunziger Jahre aufrecht- 

erhalten werden. Betrachtet man den Index der landwirtschaftlichen Gesamter- 

zeugung, so stieg dieser bis 1988 im Vergleich zum Basiswert (1979-81 = 100) 

um 45 Prozentpunkte und von 1988 bis 1992 nochmals um weitere 23 Prozent- 

punkte, was einem Wachstum von jahrlich 4,4% entspricht. Die Nahrungsmittel- 

erzeugung ist im gleichen Zeitraum starker gestiegen als die Gesamterzeugung 

und weist fiber 71 Prozentpunkte gegeniiber dem Basiswert des Referenzzeit- 

raums auf (= 4,6% p.a.). Im Unterschied dazu ist die Nahrungsmittelerzeugung 

pro Kopf der Bevblkerung wesentlich langsamer angestiegen und erreichte 1992 

mit 35,7 Prozentpunkten nur die Halfte der Nahrungsmittelerzeugung (StBA 

1993, S.54). Produktionszuwachse in diesem genannten Umfange verbessern auf 

der einen Seite die Nahrungsmittelversorgung, auf der anderen Seite die Beliefe- 

rung der Industrie mit Rohstoffen. Die geringe Steigerung der Pro-Kopf-Nah- 

rungsmittelerzeugung ist durch das starke Bevblkerungswachstum zu erklaren. 

Lebten nach FAO Angaben 1980 noch 150 Mio. Menschen in Indonesien, so 

stieg die Bevblkerung bis 1993 auf uber 194 Mio. an.

Die iiberaus bemerkenswerte Entwicklung des Agrarsektors in der Ara der 

Neuen Ordnung wird von Dillon (1992, S.441) auf drei entscheidende Regie- 

rungsmaBnahmen zuriickgefiihrt:

(1) Die Verbesserung der makrobkonomischen Rahmenbedingungen hat im 

Agrarbereich die Entwicklung erleichtert. Hierzu haben die Flexibilisierung 

des Wechselkurses ebenso beigetragen wie die Liberalisierung des AuBen- 

handels durch den Abbau restriktiver MaBnahmen, welche den Export von 

Agrarprodukten nunmehr erleichtern.

(2) Die indonesische Regierung der Neuen Ordnung hat der Fbrderung des 

Nahrungsmittelanbaus hochste Prioritat eingeraumt, hier v.a. dem Anbau
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des Hauptnahrungsmittels Reis, spater auch dem von Mais und Sojabohnen. 

Nur so konnte das fast chronische Reisdefizit beseitigt und die Ernahrungs- 

situation stabilisiert werden.

(3) Dab die beachtenswerten Wachstumsraten im Agrarsektor bis 1992 gehalten 

werden konnten, obwohl keine signifikante Steigerung im Reissektor mehr 

zu erwarten war, ist dem Umstand einer Fbrderung weiterer landwirtschaft- 

licher Subsektoren zu verdanken. An dieser Stelle sind vor allem die cash 

crops zu nennen, wie beispielsweise Kautschuk, Olpalme, Kaffee und Kakao. 

Dariiber hinaus haben die Subsektoren Tierproduktion und Fischerei durch 

e'ntsprechende FbrdermaBnahmen an Bedeutung zugenommen und somit 

wesentlich zur kontinuierlichen Entwicklung des Agrarsektors beigetragen.

2.2.2 Agrarfdrdemng unter der Regierung der "Neuen Ordnung"

Zur Modernisierung des Agrarsektors nutzte die Regierung der Neuen Ordnung 

Instrumentarien zur Steigerung der Produktion und griff zu Marktinterventionen 

bei dem landwirtschaftlichen Schliisselprodukt, dem Reis. Im Vordergrund des 

ersten Fiinfjahres-Entwicklungsplanes REPELIT A I (1969-74) stand die Rehabi- 

litierung der stark angeschlagenen Volkswirtschaft, bei der dem landwirtschaftli

chen Sektor die Schliisselrolle zugewiesen wurde. Die Verbesserung der Bewas- 

serungssysteme durch Wiederherstellung alter und verfallener Systeme bei 

gleichzeitiger Ausdehnung des Bewasserungsfeldbaus war neben der Fbrderung 

von InfrastrukturmaBnahmen zur Verbindung von Orten der Produktion mit 

denen der Konsumption eine der wesentlichen Voraussetzungen fur einen ein- 

setzenden und kontinuierlich verlaufenden AgrarentwicklungsprozeB. Desweite- 

ren stand der Ausbau des landwirtschaftlichen Produktionsmittelsektors (Han- 

delsdiinger und Pflanzenschutzmittel) im Mittelpunkt des staatlichen Engage

ments. Alle bisher genannten Faktoren sind Voraussetzungen zur Implementie- 

rung der staatlichen IntensivierungsmaBnahmen, insbesondere im Reissektor. 

Mit diesem MaBnahmenbiindel wird das Ziel einer Verbesserung der Ernah- 

rungslage und der Bekampfung von Armut auf dem Lande angestrebt.

Die verschiedenen ReisintensivierungsmaBnahmen der Alten und der Neuen 

Ordnung zielten und zielen darauf ab, die Versorgungslage mit Grundnahrungs- 

mitteln zu verbessern und damit das allgemeine Ernahrungsproblem der Bevbl- 

kerung zu Ibsen und die Abhangigkeit von Nahrungsmittelimporten und die 

daraus entstehende auBenpolitische ErpreBbarkeit zu verringern bzw. ganz zu 

vermeiden. Reis stellt fur Indonesien ein strategisches und somit sensibles Gut 

dar. Unter President Suharto wurden in den 70er Jahren neben den Reisinten- 

sivierungsprogrammen noch in verschiedenen landwirtschaftlichen Subsektoren 

vergleichbare Programme initiiert, die in ihren Konzeptionen und Zielsetzungen 

denen der Reisprogramme ahnelten. Hier waren u.a. das BIMAS-Ayam-Pro- 

gramm (Programm zur Fbrderung der Hiihnerhaltung) und das Kleinbauern- 

Zuckerrohr-Intensivierungsprogramm (Tebu Rakyat Intensifikasi, TRI) zu nen

nen.

Schon in den friihen funfziger Jahren hatte die noch junge indonesische Re

gierung MaBnahmen unternommen, die Selbstversorgung mit Reis zu erreichen. 

Mit dem Kasima-Plan von 1952 sollte das Ziel bis 1956 realisiert sein. Nach
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dessen Scheitern folgte das "Padi Center" von 1959 mit dem Anspruch, bis 1962 

der Nachfrage nach Reis zu entsprechen. Ihm folgten in Kiirze der Action 

Research Plan von 1963-64 und das DEMAS-Programm (demonstrasi massal) 

von 1964-65. Sein Nachfolger wurde im Jahre 1965-66 das BIMAS-Programm, 

das im Laufe der Jahre der jeweiligen Situation entsprechend angepaBt wurde 

und unterschiedliche Programmausgestaltungen erfuhr. Dennoch ist dieser An- 

satz die Ausgangsbasis fur alle nachfolgenden Programme: fur INMAS (intensifi- 

casi massal) von 1967-68, BIMAS Gotong Rojong von 1968-69, fur das verbesser- 

te BIMAS (Improved BIMAS) von 1969-70, das INSUS-Programm (intensifikasi 

khusus) von 1981 und das Supra INSUS von 1987. Obwohl all die genannten 

Programme eine unterschiedliche Ausgestaltung aufweisen, haben sie dennoch 

nachfolgende Gemeinsamkeiten:

(1) Modernisierung der Anbausysteme im Reissektor durch Ubernahme neuer 

Technologien durch die Bauern,

(2) MaBnahmen zur Versorgungssicherung mit adaquaten Produktionsmitteln 

durch entsprechende Einrichtungen (Institutionenbildung),

(3) Bereitstellung von Kredit [bei den meisten Programmen] (Birowo 1975, S.l).

Das landesweit durchgefiihrte BIMAS-Programm (bimbingan massal, zu deutsch 

"Anleitung der Massen") basiert auf einer Kombination von intensiver Beratung 

und landwirtschaftlichen Inputs, wie verbessertem Saatgut, Handelsdiinger, 

Pflanzenschutzmitteln und der Bereitstellung von Krediten, die den Landwirten 

sozusagen als "package programme" zur Verfugung gestellt wurden, wobei der 

Kredit als Gruppenkredit gewahrt wurde. Mit den Kreditprogrammen sollte die 

Einfiihrung der neuen Anbautechnologien im Reissektor vorangetrieben werden. 

Zielgruppe dieses Ansatzes waren kapitalschwache oder -arme Bauern, denen 

ohne fmanzielle Unterstiitzung durch subventionierte Kredite die Ubernahme 

der neuen Reistechnologie nicht mbglich gewesen ware. Flankierend dazu wurde 

Handelsdiinger subventioniert, um die Akzeptanz und somit den Gebrauch 

dieses Produktionsfaktors durch die Bauern zu erleichtern. Die Wiederherstel- 

lung bzw. der Ausbau von Bewasserungsanlagen wurde von staatlicher Seite 

vorgenommen. Von den Landwirten wurde das Programm iiberraschend gut 

angenommen, so daB sich innerhalb von drei Jahren die Reisanbauflache unter 

dem BIMAS-Programm mehr als verdoppelte, von 341 Tsd. ha auf uber 763 

Tsd. ha (Jatileksono 1987, S.49f.).

Neben den produktionsfbrdernden MaBnahmen, wie sie zuvor aufgezeigt 

wurden, und den staatlichen Investitionen in Bewasserungssysteme und in die 

Infrastruktur hat die Regierung auch zu preisstiitzenden Instrumentarien gegrif- 

fen, um das Ziel der Selbstversorgung mit dem Hauptnahrungsmittel Reis zu 

erreichen. Zugleich dienten diese preispolitischen Eingriffe auch dem postu- 

lierten Ziel der Einkommenssicherung von Kleinbauern, die nicht zum Spielball 

von Preisschwankungen auf dem Weltmarkt werden sollten. Die Preisstabilisie- 

rungsmaBnahmen hatten aber auch den Zweck, dieses Grundnahrungsmittel fur 

kaufkraftschwache Bevblkerungsteile erschwinglich zu halten, um somit sozialen 

Spannungen vorzubeugen.
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Insbesondere nach der Machtiibernahme der Regierung der Neuen Ordnung 

und den politischen Umwalzungen Mitte der 60er Jahre wurde das Ziel einer 

Stabilisierung des Reispreises verfolgt, weniger aus Griinden der Einkommenssi- 

cherung fur die Landwirte als vielmehr aus innenpolitischen Uberlegungen her- 

aus. Mit der Preisregulierungspolitik wurden Hbchstpreise fur Reis festgelegt, 

um somit die innenpolitische Stabilitat aufrechtzuerhalten bzw. sie dort, wo sie in 

Gefahr war, verloren zu gehen, wieder zuriickzugewinnen. Die starke Abhangig- 

keit vom Weltmarkt und die sich daraus ergebende Gefahr der Ubertragung von 

Weltmarktpreisschwankungen auf den Binnenmarkt wurde arme Bevblkerungs- 

teile uberproportioanal mehr belasten und sozialen Konfliktstoff heraufbeschwb- 

ren. Zur Realisierung der formulierten Ziele sollte eine Reispreispolitik nach 

Mears und Afiff (1969) folgende Elemente umfassen:

- Einfiihrung eines festgelegten Ankaufspreises fur Reis, welcher fur die Land

wirte Anreiz zur Mehrproduktion darstellt,

- Einfiihrung eines verniinftigen Hbchstpreises zum Schutze der Verbraucher,

- Vorhandensein eines entsprechenden Spielraums zwischen Ankaufspreis und 

Konsumentenpreis zur Sicherung des Uberlebens von Zwischenhandlern und 

Reismiihlenbetreibern,

- angepaBte Preisrelationen innerhalb der Regionen und Isolierung der Preise 

vom fluktuativen Weltmarkt mit dem langfristigen Ziel der Preisanpassung an 

das Weltmarktniveau,

- Einfiihrung eines Ausgleichslagers (buffer stock).

Der institutionelle Rahmen fiir die Intervention auf dem Reismarkt wurde 1967 

mit der Griindung von BULOG3 geschaffen. Als Interventionsbehbrde hat sie 

die Aufgabe, den Preis fiir Reis mit den klassischen Instrumenten der Vermark- 

tung zu stabilisieren: Uberbriickung der brtlichen Distanz, d.h. vom Produzenten 

zum Konsumenten, und Uberbriickung der zeitlichen Distanz, d.h. zwischen 

Ernte- und Nacherntezeit, inklusive der entsprechenden Preisunterschiede. 

Dariiber hinaus wurde ihr ein Mandat zur monatlichen Alimentierung gesell- 

schaftlicher Schliisselgruppen (Staatsbedienstete und Armeeangehbrige) iiber- 

tragen. Mit dieser MaBnahme sollten die Schliisselgruppen vor der hohen Infla- 

tionsrate geschiitzt und gleichzeitig die Loyalitat dieser Gruppen gegeniiber der 

Regierung gestiirkt werden. Die Preisstabilisierung zur Unterstiitzung der Pro

duzenten erfolgte auf den lokalen Markten durch Ankauf aller Qualitaten und in 

unbeschrankter Menge, wenn der Marktpreis unter den Ankaufspreis fiel. War 

eine ausreichende Quantitat aufgekauft worden, wurde die Intervention einge- 

stellt, ungeachtet der sich daraus ergebenden Konsequenzen fiir die Preisgestal- 

tung auf dem Binnenmarkt. Eine solche Politik wurde dem Anspruch einer 

Preisstabilisierung nicht gerecht, sondern erreichte gerade das Gegenteil, zumal 

der finanzielle Rahmen fii*r Ankaufe limitiert war (Timmer 1989, S.18). Die 

Ankiiufe flossen in das eingerichtete Ausgleichslager (buffer stock), dem unter- 

schiedliche Funktionen zukamen:

- Bevorratung zur Versorgung von strategisch wichtigen Bevblkerungsgruppen 

(Staatsbedienstete, Armeeangehbrige, staatliche Plantagen- und Minenarbeiter 

und Neutransmigranten),
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- Ausgleichslager zur Aufrechterhaltung bzw. Stabilisierung von Hochst- und 

Mindestpreis (Konsumenten- und Produzentenpreis),

- Bevorratung fur Notsituationen (Katastrophen) (Jatileksono 1987, S.39).

Die Ausstattung von BULOG mit ausreichenden finanziellen Ressourcen, die 

immer noch vorhandene Versorgungsliicke mit Reis, die Verknappung von Reis 

auf dem Weltmarkt und die daraus folgende Preissteigerung, gekoppelt mit 

geringen Ernteertragen aufgrund von Pflanzenkrankheiten in den 70er Jahren, 

erlaubte es der Interventionsbehorde, Mindestankaufspreise, die durchschnittlich 

8% liber dem Weltmarktpreisniveau lagen, und Hbchstpreise, die durchschnitt

lich liber 28% unterhalb des realen Marktpreises lagen, zu etablieren (Jatilek

sono 1987, S.42). Die wachsende Reisproduktion verhalf Indonesien 1984 zur 

Erreichung des Selbstversorgungsgrades. Eine zusatzliche schwache Preisnotie- 

rung auf den Weltmarkten fur Reis brachte BULOG in finanzielle Schwierigkei- 

ten, da die garantierten Ankaufspreise nicht mehr aufrechtzuerhalten waren. In 

ausgesprochenen Reisanbaugebieten Indonesiens fielen die Marktpreise um bis 

zu 30% unter den staatlichen Ankaufspreis. Hinzu kamen Schwierigkeiten in der 

Lagerhaltung, da die Ausgleichslager mit uber 3,5 Mio. Tonnen liberflillt waren 

und zusatzliche Kapazitaten nicht zur Verfligung standen. Zur Entscharfung der 

angespannten Lage auf dem Reismarkt wurden die Qualitatsanforderungen fur 

Reisankaufe auf dem Binnenmarkt erhbht und die Reisimporte eingeschrankt. 

Weiterhin zielte eine Anhebung der Dlingemittelpreise auf eine Verlangsamung 

der Reisproduktion. Finanzielle Zuwendungen von seiten des Staates retteten 

BULOG vor dem finanziellen Ruin. Um die Interventionsmengen abzubauen 

und somit die finanzielle Situation zu konsolidieren, trat der einstige Nettoimpor- 

teur (von 1977-1980 waren es durchschnittlich liber 2 Mio. Tonnen pro Jahr) als 

Reisexporteur auf den Weltmarkt. In den Jahren 1987-88 verringerte sich die 

Erntemenge aufgrund unglinstiger Witterungsbedingungen, was den Druck auf 

die Interventionsbehorde BULOG weiter verminderte (Timmer 1989; Maers 

1981, Tabor 1992).

Zu Beginn der 90er Jahre betrug die von BULOG aufgekaufte Menge etwa 

6% der Reisernte, d.h. ca. 1,5 Mio. Tonnen. Die hohe finanzielle Belastung des 

Staatsbudgets durch Preisstabilisierungsmabnahmen konnte in beachtlichem 

Umfange zurtickgefahren werden. Ellis (1993) weist darauf hin, dab BULOGs 

Preisstabilisierungspolitik auf dem Reismarkt eine bedeutende Rolle fur die 

Stabilisierung landwirtschaftlicher Einkommen einerseits und dem Verbraucher- 

schutz durch Hbchstpreise andererseits zukommt. Dennoch kbnnten die Markt- 

eingriffe BULOGs reduziert werden, um gleichzeitig die monetaren Belastun- 

gen des Haushalts zu verringern, ohne aber das Mandat der Preisstabilisierung 

zu vernachliissigen, da der private Handel teilweise diese Funktionen iibernimmt. 

Die administrative Preiskontrolle zum Schutze von relativ verarmten Kleinbau- 

ern ist in dieser Dekade von der indonesischen Regierung weiter beabsichtigt. 

Dadurch soil ein Uberschwappen von Preisfluktuationen des Weltmarktes auf 

den Binnenmarkt vermieden werden. Zieht man ein Resume der indonesischen 

Preisstabilisierungspolitik auf dem Reismarkt, so ist einerseits festzustellen, dab 

es der Interventionsbehorde BULOG gelungen ist, Hochst- und Mindestpreise
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zu installieren, andererseits durfen aber auch nicht die entstandenen volkswirt- 

schaftlichen Kosten einer solchen Politik iibersehen werden, die so manche 

Erfolge relativieren.

2.3 Bedeutung des Agrarsektors innerhalb der Volkswirtschaft Indonesiens

2.3.1 Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt

Nach einem starken Riickgang des Beitrages des Agrarsektors zum Brottoin- 

landsprodukt von 47% im Jahre 1970 fiber 32% im Jahre 1974/75 auf nur noch 

25% im Jahre 1979/80 hat sich der abnehmende Trend in den 80er Jahren ver- 

langsamt. Lag der Beitrag zu Beginn der letzten Dekade bei 24%, wird fiir das 

Jahr 1991/92 ein Beitrag von knapp 20% (in konstanten Preisen 1983) erwartet. 

Bemerkenswert sind insbesondere die-Wachstumsraten des Agrarsektors seit den 

siebziger Jahren, die im Zeitraum 1975-80 durchschnittlich 3,1% betrugen und 

auf der Hbhe der Einfiihrung des biologisch-technischen Fortschritts in den 

Jahren 1978-81 auf fiber 6,1% stiegen, in den folgenden Jahren dann wieder 

zuriickgingen und sich in den 80er Jahren auf durchschnittlich ca. 3% einpendel- 

ten. Die hohe Wachstumsrate der Agrarwirtschaft in den 70er Jahren konnte 

zwar nicht erreicht werden, doch bewegte sie sich in den 80er Jahren auf relativ 

hohem Niveau, ahnlich der Wachstumsrate des tertiaren Sektors (Tabor 1992, 

S.162). Fiir die 90er Jahre wird ein geringeres Wachstum fiir den Agrarsektor 

erwartet, denn im Wirtschaftsjahr 1991/92 betrug der Zuwachs lediglich 1,3%. 

Es darf hier vermutet werden, dab die Grenze der biologischen und technischen 

Leistungsfahigkeit des Agrarsektors erreicht worden ist und mit hohen Zuwachs- 

raten, wie sie in der Vergangenheit verbucht werden konnten, nicht mehr zu 

rechnen ist. An den Exporten von Nicht-Ol-Produkten ist der Agrarsektor mit 

12,5% beteiligt. (Department of Information 1993).

Die schwindende Bedeutung der Landwirtschaft fiir das Zustandekommen 

des Bruttoinlandsprodukts ist charakteristisch fiir sich im Umbau befindende 

Agrargesellschaften.4 Dabei ist der Beitrag der einzelnen landwirtschaftlichen 

Subsektoren unterschiedlich. Aufgrund der unterschiedlichen Umweltbedingun- 

gen und topographischen Gegebenheiten Indonesiens findet man hier eine Viel- 

falt von Kulturpflanzen, Anbausystemen und Techniken vor. Demzufolge unter- 

teilt die indonesische Statistik den Agrarsektor in folgende Subsektoren :

(1) Nahrungsmittelanbau (Tanaman Bahan Makanan)-. Der Subsektor Nah- 

rungsmittelanbau setzt sich aus zwei weiteren Komponenten zusammen, 

namlich dem Reisanbau und dem Anbau von sekundaren Nahrungsmitteln, 

zu denen Mais, Kassava, Siibkartoffeln, Erdniisse und Sojabohnen gehbren. 

Beide zusammen haben allein fiir das Jahr 1990 einen Anteil von fiber 60% 

an der landwirtschaftlichen Bruttowertschbpfung5 wobei der grbBte Anteil 

aus dem Reisanbau stammt.

(2) Anbau von Fruchten fur die industrielle Verwendung (Tanaman Perkebunan 

Rakyat)-. Hierbei handelt es sich um Anbaukulturen, die nicht unmittelbar 

der menschlichen Ernahrung zugefiihrt, sondern zuerst einem industriellen
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VerarbeitungsprozeB unterworfen werden, wozu u.a. KokosnuB, Tabak, 

Baumwolle und verschiedene Gewiirze zahlen. Mit knapp 14% an der Wert- 

schbpfung beteiligt, nimmt dieser Subsektor den zweiten Platz ein.

(3) Anbau von Exportfriichten (Tanaman Perkebunan Besar)-. Zu den fur den 

Export gedachten Verkaufsfriichten (cash crops), die vor allem in Plantagen 

oder plantagenahnlichen Einrichtungen, wie beispielsweise den Nucleus- 

Estates-Smallholder-Projekten6 angebaut werden, zahlen Kautschuk, Olpal- 

me, Kaffee, Kakao, Tee und Zuckerrohr. Ihr Anteil an der Bruttowertschb- 

pfung innerhalb der Landwirtschaft betragt lediglich 3,13% und rangiert 

somit an letzter Stelle innerhalb der Subsektoren.

(4) Viehhaltung (Petemakan dan Hasil-hasilnya): Obwohl die Viehhaltungswirt- 

schaft in Indonesien nicht weit verbreitet ist und regional unterschiedliche 

Entwicklungsniveaus aufweist, ist sie mit 10,7% an der landwirtschaftlichen 

Wertschbpfung beteiligt.

(5) Forstwirtschaft (Kehutanan): Die Forstwirtschaft mit ihren Produkten tragt 

lediglich 4,5% zur Bruttowertschbpfung der Agrarwirtschaft bei und rangiert 

somit auf dem vorletzen Platz.

(6) Fischerei (Perikanan)'. Der Subsektor Fischerei setzt sich aus der Binnen- 

und der Kusten- bzw. Hochseefischerei zusammen und hatte einen Anteil 

von 7,5% an der Bruttowertschbpfung der Landwirtschaft im Jahre 1990 und 

ist dadurch der viertgrbBte Subsektor (BPS, Statistik Indonesia, versch.Jg.; 

Thorbecke, Pluijm 1993, S.55ff.).

2.3.2 Beitragzur Beschdftigung

Bei einer Zunahme der Bevblkerung von 2,32% im Zeitraum 1971-80 ist die 

Landwirtschaft der Bereich, dem eine Schliisselrolle bei der Absorption von 

Arbeitskraften zukommt. Die jahrliche Wachstumsrate der in der Landwirtschaft 

Beschaftigten im gleichen Beobachtungszeitraum wird mit 1,4% und die Beschaf

tigungselastizitat7 mit 0,27 angegeben, wobei die Beschaftigungselastizitat im 

Subsektor Nahrungsmittelanbau mit 0,13% am geringsten und im Bereich Vieh- 

zucht mit 2,9% am hbchsten war. Im Vergleich zur Beschaftigungselastizitat 

anderer Wirtschaftssektoren schneidet der landwirtschaftliche Bereich am 

schlechtesten ab und liegt unter dem Landesdurchschnitt, der mit 0,4% angege

ben wird (Thorbecke, Pluijm 1993, S.58).

Die Anzahl der in der Landwirtschaft Beschaftigten stieg von 29,1 Mio. im 

Jahre 1976 liber 38,7 Mio. im Jahre 1987 auf ca. 41 Mio. im Jahre 1990. Ebenso 

erhbhte sich die Anzahl der landlichen Haushalte von 14,4 auf 15,9 Mio. in den 

Jahren 1973-1983. Trotz der Steigerung der absoluten Zahlen ging der Anteil der 

landwirtschaftlich Beschaftigten zuriick. Waren Anfang der 70er Jahre noch liber 

64% der Beschaftigten im Agrarsektor tatig, so sind es zu Beginn der 90er Jahre 

nur noch 54%, und die Tendenz ist weiterhin sinkend. Zwar ist damit der Agrar

sektor immer noch der grbBte Arbeitgeber, der vor dem Dienstleistungssektor 

mit 27% und dem Industriesektor mit 10,1% rangiert, doch laBt sich eine Ver- 

schiebung zugunsten des sekundaren und tertiaren Sektors feststellen. Dabei gibt 

es allerdings auch regionale Disparitaten in der Abhiingigkeit vom Agrarsektor 

als Arbeitgeber. Eine dominierende Rolle spielt die Landwirtschaft in den bstli-
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chen Landesteilen, insbesondere in Ost Nusa Tenggara, wo iiber 82% der Er- 

werbstiitigen in der Landwirtschaft beschaftigt sind. Die Entwicklung des prozen- 

tualen Anteils der Erwerbspersonen geht aus Tabelle 2 hervor (BPS, Statistik 

Indonesia, versch. Jg.; Tabor 1992, S.164; GOI 1993).

Tab. 2: Entwicklung der Erwebspersonen nach Wirtschaftssektoren in 

Prozent, (1971-1989)

Anteil in Mio. Anted in %

1971 1989 1971 1989

Landwirtschaft 26,47 41,28 64,20 54,70

Prod. Gewerbe 3,48 . 9,73 8,40 12,90

Dienstleistungen 9,42 22,34 22,80 29,60

sonstiges 1,87 2,13 4,60 2,80

insgesamt 41,26 75,50 100,00 100,00

Quelle: nach StBA 1993.

Diese Entwicklung laBt den SchluB zu, daB der landwirtschaftliche Sektor den 

Punkt iiberschritten hat, das weiter steigende Arbeitskraftepotential absorbieren 

zu kbnnen, so daB die Beschaftigungsrate der im Agrarbereich Tiitigen allmah- 

lich zuriickgeht. Jahrlich sieht sich die indonesische Regierung dem Problem von 

iiber 2,5 Mio. neu ins Erwerbsleben Eintretenden gegeniibergestellt. Dieser 

gewaltigen Herausforderung kann nicht mehr allein mit dem Agrarsektor ent- 

gegengetreten werden, da dieser seine Aufnahmekapazitaten bereits ausge- 

schbpft hat (JP, 1993c).

Das Verhaltnis zwischen Land- und Stadtbevblkerung betragt 7:3, so daB im 

Vergleich zu anderen asiatischen Staaten von einer noch geringen Verstiidterung 

gesprochen werden kann, obwohl eine zunehmende Abwanderung in die wirt- 

schaftlichen Zentren des Landes, insbesondere auf Java und nach Java, zu ver- 

zeichnen ist. Aus der Dominanz der landlichen Bevblkerung darf nicht der 

SchluB gezogen werden, daB diese ausschlieBlich in der Landwirtschaft beschaf

tigt sind. Das trifft fur Indonesien im allgemeinen, fur Java im besonderen zu. 

Gerade auf Java ist die Beschaftigung in landlichen Gebieten sehr komplex und 

beinhaltet viele Komponenten auBerlandwirtschaftlicher Tatigkeit (Alexander et 

al. 1991). Querschnittsuntersuchungen von Anderson und Leiserson (1980) iiber 

die auBerlandwirtschaftliche Tatigkeit in Entwicklungslandern haben gezeigt, daB 

mittel- bis langfristig der Anteil des Primarsektors an der Beschaftigung in rura- 

len Gebieten sinkt.

Die Beschaftigungssituation in der Landwirtschaft bietet in Indonesien kein 

einheitliches Bild, so daB eine Unterscheidung zwischen Java auf der einen Seite 

und den iibrigen Inseln (Outer Islands) zur Charakterisierung angebracht er- 

scheint, nicht zuletzt aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen. Jones und Man

ning (1992) weisen darauf hin, daB auBerhalb Javas die Beschaftigung im Agrar-
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sektor starker anstieg. Dieses Phanomen kann zum einen damit erklart werden, 

daB verstiirkt Umsiedlungen von der Insel Java auf andere, weniger dicht besie- 

delte Inseln im Rahmen des Transmigrationsprogramms (transmigrasi) durchge- 

fiihrt warden, zum anderen dadurch, daB wegen der begrenzten Landverfiigbar- 

keit auf Java und der Einfuhrung neuer Produktionstechnologien im Reissektor 

dort die Absorption von Arbeitskraften in der Landwirtschaft zuriickging. Wah- 

rend die Anzahl der im Agrarsektor Beschaftigten in Java bis Ende der 70er 

Jahre noch bei fast 60% lag, sank sie zu Beginn der 80er Jahre auf unter 50%. 

Neben den Rationalisierungseffekten neu eingefiihrter Technologien in der 

Reisproduktion ist vor allem die Miteinbeziehung der makrobkonomischen 

Entwicklung zur Analyse dieses Phanomens von auBerster Wichtigkeit. Gleich- 

zeitig mit dem technologischen Wandel in der Landwirtschaft setzte in den 

Jahren 1979-81 ein wirtschaftlicher Aufschwung ein, mit der Folge, daB Arbeits- 

krafte aus der Landwirtschaft in andere Wirtschaftssektoren abwanderten, was 

besonders Java betraf, da dort der sekundare und tertiare Sektor die grbBte 

Konzentration aufweisen. Dies fuhrte auch zur Lohnsteigerung fur die in der 

Landwirtschaft Tatigen, die fiber die wirtschaftliche Hochkonjunktur hinausging 

und bis weit in die Mitte der 80er Jahre anhielt. Wesentliche EinfluBgrbBe, die 

zu der beschriebenen Situation fuhrte, war die Steigerung im Reissektor als 

Folge des Reisintensivierungsprogramms BIMAS. Tabelle 3 zeigt die Verteilung 

der landlichen Erwerbstatigen fur Indonesien und Java.

Tab. 3: Verteilung der landlichen Erwerbstatigen fur Indonesien und Java 

(1971-1987), in Prozent

Quelle: BPS, Statistik Indonesia, versch. Jg.

Sektor landliches Indonesien landliches Java

1971 1987 1971 1987

Agrarsektor 75,4 67,6 71,0 61,4

Nicht Agrarsektor 24,6 32,4 29,0 38,6

Die Beschaftigungssituation in der Landwirtschaft auBerhalb Javas hat hingegen 

eine andere Entwicklung genommen. Das staatliche Transmigrationsprogramm  

und die damit verbundenen Hilfestellungen fur die Migranten von seiten der 

Regierung fiihrten zu einem verstarkten Anbau von cash crops wie beispielswei- 

se Kautschuk, Kaffee, Kakao und Olpalmen. Damit konnten im Zeitraum 1971- 

1986 schatzungsweise uber 19 Mio. Arbeitsplatze in der Landwirtschaft auBer

halb Javas geschaffen werden.

Das bisher Gesagte laBt einerseits den SchluB zu, daB die relative Zahl der in 

der Landwirtschaft Beschaftigten zukiinftig weiter riicklaufig sein wird und nicht 

mehr in dem Umfange, wie es in den 70er und 80er Jahren der Fall war, den 

Arbeitskrafteiiberhang kompensieren kann. Gleichzeitig ist zu konstatieren, daB 

die landliche Bevblkerung nicht automatisch ihr Einkommen ganz oder teilweise 

aus landwirtschaftlicher Tatigkeit requiriert. Daher ergibt sich die logische
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SchluBfolgerung, daB eine Verbesserung der soziobkonomischen Lebensbedin- 

gungen ruraler Gebiete nicht ausschlieBlich uber die Fbrderung des Agrarsektors 

erfolgen kann, sondern alle Tatigkeitsbereiche, d.h. landwirtschaftliche wie 

nichtlandwirtschaftliche, der landlichen Bevblkerung umfassen muB. Deshalb 

kommt der Kleingewerbefbrderung eine Schliisselrolle bei der Verbesserung der 

ruralen Lebensverhaltnisse zu.

3 Ausblick

3.1 Agrarpolitik in den neunziger Jahren

Der Agrarsektor wird in den 90er Jahren auch weiterhin eine wichtige Rolle bei 

der Absorption von Arbeitskraften, der Lieferung von Rohstoffen und der 

Bekampfung der Armut spielen, doch ist gleichzeitig auch eine Neuorientierung 

damit verbunden. Der indonesische Agrarsektor wird in der jetzigen Dekade 

starker einem TransformationsprozeB unterzogen werden und dabei seine fiih- 

rende Rolle, insbesondere in politischer Hinsicht, einbiiBen. Die makrobkono- 

mischen Bedingungen einer prosperierenden Wirtschaft erfordern eine Anpas- 

sung bzw. Integration des Agrarsektors in die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. 

Eine hochsubventionierte und nach auBen geschiitzte Landwirtschaft mit ihrem 

Finanzressourcen absorbierenden Effekt paBt nicht mehr in die neue wirt- 

schaftspolitische Landschaft. Ein geringerer budgetarer Spielraum auf der politi- 

schen Seite erfordert eine optimale Allokation der in begrenztem Umfange zur 

Verfiigung stehenden finanziellen Ressourcen. Als ein Land, das zum Sprung in 

die Gruppe der "Newly Industrializing Countries" angesetzt hat, werden die 

knappen Mittel dringend zum Aufbau des sekundaren und tertiaren Sektors 

benbtigt.

Der neue Entwicklungsplan REPELITA VI (1994/95 bis 1998/99) und der 

zweite Langzeitentwicklungsplan werden dieser Entwicklung Rechnung tragen. 

Im zweiten Langzeitentwicklungsplan, der die Periode 1994-2019 umfaBt, wird 

davon ausgegangen, daB der Beitrag des Agrarsektors zum Bruttinlandsprodukt 

zum Ende von REPELITA X (im Jahre 2019) nur noch 8,2% betragen und der 

Anted der in der Landwirtschaft Beschaftigten auf 27,6% zuriickgegangen sein 

wird. Schiitzungen gehen davon aus, daB die Beschaftigtenzahl in der Landwirt

schaft um nur 1% wachst, die Arbeitsproduktiviat hingegen um 2,4%. Fur den 

nachsten Fimfjahresplan REPELITA VI erwartet man ein durchschnittliches 

Wirtschaftswachstum von 6,2%, wozu der Agrarsektor auch weiterhin einen 

bedeutenden Beitrag leisten soli. Wahrend man im Reissektor keine iiber- 

raschende Produktionszuwachse mehr erwarten kann wie in den letzten beiden 

Dekaden (man geht von 2% p.a. aus), werden immerhin 6,4% p.a. im Bereich 

der Tierproduktion und 5,2% p.a. im Fischereibereich prognostiziert. Die Pro- 

duktion von sekundaren Nahrungsfriichten soli um 2% p.a., die von cash crops 

um 4,2% p.a. steigen, wobei die Olpalmproduktion alleine eine 8%ige Steigerung 

erfahrt. Durch Protektion geschiitzte Erzeugnisse wie Zucker und Milchprodukte 

sollen einen Zuwachs von ca. 6% p.a. erfahren. War in der Vergangenheit der 

Agrarsektor als entscheidender Entwicklungsmotor angesehen worden, so hat
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mit REPELITA VI ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Mit dem neuen Ent- 

wicklungsplan wird nunmehr die Industrialisierung als die Quelle fur wirtschaftli- 

ches Wachstum erkannt. Die abnehmende Bedeutung der Landwirtschaft ist 

erkennbar an ihrem Anted am Bruttoinlandsprodukt, der auf 17,6% absinken 

wird. Die Neuorientierung zeigt sich ebenso bei den Ausgaben fiir REPELITA 

VI: Lediglich 3,6% der geplanten Investitionen des Entwicklungsplanes werden 

auf den Agrarsektor entfallen, zusammen mit den Ausgaben fiir Bewasserungs- 

systeme sind es weniger als 10%. Der TransformationsprozeB ist auch auf dem 

Arbeitsmarkt feststellbar. Lediglich noch 15% des jahrlichen Zuwachses von 

Arbeitsplatzsuchenden kbnnen vom Agrarsektor aufgenommen werden. Hier 

zeigt sich eindeutig die Grenze der Aufnahmekapazitat von Arbeitskraften in der 

Landwirtschaft, so daB der GroBteil der Arbeitssuchenden dann im sekundaren 

und tertiaren Sektor beschaftigt werden wird (GOI 1994).

Die indonesische Regierung beabsichtigt in erster Linie eine Liberalisierung 

im Agrarsektor. Im Rahmen solcher DeregulierungsmaBnahmen soil es dem 

Privatsektor kiinftig erlaubt sein, in den Agrarbereich zu investieren, beispiels- 

weise in der Form von Joint-ventures. Weiter plant die Regierung, die seit Mitte 

der 80er Jahre sukzessiv reduzierten Subventionszahlungen fiir Diingemittel 

ganzlich einzustellen. Im Zuge des Subventionsabbaus verteuerte sich der Kunst- 

diinger von 1990 bis 1994 um liber 40%. Fiir ihre landwirtschaftlichen Program

me inklusive Subventionszahlungen wendet die indonesische Regierung jahrlich 

ca. 700 Mio. US-Dollar auf, was den Spielraum fiir Aktivitiiten in anderen Berei- 

chen der Wirtschaft sehr einengt (Dauth 1990). Die administrative Preiskontrolle 

bei sog. strategischen Produkten, darunter Reis und Zucker, soli auch in Zukunft 

beibehalten werden. Die dafiir angefiihrten Griinde sind einerseits das Ziel einer 

Nahrungsmittelselbstversorgung mit Reis und anderen Produkten, die man mit 

MaBnahmen der Preisstabilisierung schneller zu erreichen glaubt. Andererseits 

weigert sich die Regierung, ihre Landwirte dem Auf und Ab der Weltmarktprei- 

se auszusetzen, was insbesondere kaufkraftschwache Kleinbauern treffen wiirde 

(SOAa 1993c, S.169). Somit sind die Eingriffe in die Agrarmarkte aus Griinden 

der Sozialpolitik und der nationalen Sicherheit gerechtfertigt.

Der neue indonesische Landwirtschaftsminister Sjarifudin Baharsjah kiindig- 

te im Mai 1993 wiihrend eines Seminars an der Gajah Mada Universitat in Yog

yakarta eine neue Agrarpolitik an. Wesentliches Kernstiick einer Neuorientie

rung in der indonesischen Agrarpolitik bildet ein Wandel weg von der nur pro- 

duktionsorientierten Landwirtschaft hin zu einem professionellen Agrarbusiness 

im weitesten Sinne. Eine Schliisselfunktion kommt hierbei der Neustrukturierung 

des Landbesitzes zu. Ziel der verlautbarten Politik soli sein, Subsistenzlandwirte 

aus dem Agrarsektor zu entlassen und in andere Wirtschaftssektoren zu integrie- 

ren. Dadurch ist der Weg fiir die Etablierung einer kommerzialisierten Land

wirtschaft geebnet. Der Landwirt als Unternehmer iiberlebensfahiger Betriebe 

ist hierbei das Leitbild bauerlicher Betriebsstruktur. Die Unternehmensfiihigkei- 

ten dieser "neuen Generation von Landwirten" sollen durch Berater geschult 

werden. Ebenso sollen Hochschulabsolventen mit landwirtschaftlicher Ausbil- 

dung Unternehmen griinden bzw. iibernehmen. Mit solchen MaBnahmen erhofft 

man sich eine Steigerung der Effizienz und der Produktivitiit im Reisanbau, aber 

auch bei anderen Produkten. Der Landwirt als gut ausgebildeter Unternehmer
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grbBerer Betriebe ist eher dazu in der Lage, den biologisch-technischen Fort- 

schritt auf seinem Betrieb einzufiihren, als Subsistenzlandwirte. Fiir infrastruktu- 

relle Verbesserungen und sonstige unterstiitzende Dienstleistungen werden 

staatliche Institutionen Sorge tragen (JP 1993d).

Ein weiterer Paradigmenwechsel wird sich im Bereich der Nahrungsmittel- 

versorgung einstellen. Stand bisher Reis im Mittelpunkt staatlicher FbrdermaB- 

nahmen, so hat man inzwischen erkannt, daB eine Diversifizierung des Nah- 

rungsmittelanbaus unerlaBlich ist. Als Griinde hierfiir kbnnen kaum noch zu 

steigernde Produktionsraten im Reisbau und ein aufgrund limitierter Ressour- 

cenverfiigbarkeit an seine Grenzen kommender Ausbau des Bewasserungs- 

systems genannt werden (JP 1993d). Eine weitere Ursache ist im Wechsel des 

Konsummusters der Bevblkerung (ausgenommen marginalisierte Bevblkerungs- 

schichten) zu sehen. Der bkonomische Aufschwung der Vergangenheit hat die 

Einkommen steigen lassen. Die hbheren verfiigbaren Pro-Kopf-Einkommen 

fiihren zu einer verstarkten Nachfrage nach hbherwertigen, meist teureren Nah- 

rungsmitteln. DemgemaB kommt dem Hauptnahrungsmittel Reis ein mehr und 

mehr "inferiorer" Charakter zu. Sein Anted an der taglichen Ernahrung wird 

zukiinftig zumindest stagnieren und bei einem weiteren Anstieg des Pro-Kopf- 

Einkommens langfristig auch zuriickgehen. Ungeachtet dessen wird aber an der 

Reisselbstversorgung unbeirrt festgehalten.

In das Bild einer verstarkten Anbaudifersivizierung und des Aulbaus einer 

Agrarindustrie fiigt sich die Suche nach Nischen und neuen Absatzmarkten fiir 

Agrarprodukte ein. So wird vom Landwirtschaftsministerium der Ausbau des 

Gemiiseexportes propagiert. Am Welthandel mit Gemuse, der 1992 ca. 11 Mrd. 

US-Dollar betrug, halt Indonesien gerade einen Anteil von 0,75% oder ca. 82 

Mio. US-Dollar. Aufgrund der klimatischen Bedingungen ist Indonesien poten- 

tiell in der Lage, den Weltmarkt mit einer breiten Palette von Gemuse- und 

Obstsorten zu beliefern, ebenso mit Blumen. Der geringe Weltmarktanteil laBt 

eine Steigerung ebenfalls zu. Dabei denkt Indonesien nicht nur daran, traditio- 

nelle Absatzmiirkte auszubauen, sondern dariiber hinaus neue zu erschlieBen. 

Als mbgliche Zukunftsmarkte werden die Vereinigten Staaten, Taiwan und der 

Mittlere Osten, aber auch Frankreich und das ehemalige Mutterland, die Nieder- 

lande, genannt. Bevor jedoch mit Indonesien als einem ernstzunehmenden 

Konkurrenten auf dem Weltmarkt fiir Obst und Gemuse zu rechnen ist, miissen 

noch einige Hiirden iiberwunden werden. Ein wesentliches Hindernis ist die 

mangelnde Wettbewerbsfahigkeit indonesischer Produkte auf dem Weltmarkt. 

Die Konkurrenz, z.B. aus Thailand, ist dazu in der Lage, die gleichen Produkte 

zu gleichen Qualitiitsstandards wesentlich billiger anzubieten. Der entscheidende 

Grund dafiir ist die Mbglichkeit der Exporteure, bei den Produzenten direkt 

einzukaufen. Indonesischen Exporteuren ist dies nicht mbglich. Sie miissen ihre 

Waren liber Zwischenhandler beziehen. Weitere Defizite zeigen sich in der 

mangelnden labortechnischen Ausstattung zur Durchfiihrung von Qualitatskon- 

trollen, um ein gleichbleibend hohes Qualitatsniveau, das bei den leicht verderb- 

lichen Produkten von ausschlaggebender Bedeutung ist, zu garantieren. Hinzu 

kommen auch logistische Probleme, so z.B. die hohen Luftfrachtkosten (JP 

1993b).
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3.2 Zukiinftige Herausforderungen an den Agrarsektor

Eine sich abzeichnende beangstigende Entwicklung innerhalb der Landwirtschaft 

ergibt sich aus den Folgen der Griinen Revolution selbst. Das siidostasiatische 

Reiswunder kbnnte zu einem Bumerang werden, d.h., die lang ersehnte Selbst- 

versorgung mit Reis kbnnte nur von kurzer Dauer sein. Wenn man die Zahlen 

und Meldungen analysiert, kommt man zu dem SchluB, daB dies keine bloBe 

Hypothese mehr, sondern inzwischen Realitat ist. Streiten kbnnte man sich 

dariiber, ob man von einem temporaren oder von einem dauerhaften Verlust der 

Selbstversorgung mit Reis sprechen kann. Im Jahre 1994 verringerte sich die 

Ernte um 864.000 t (2,7%) gegeniiber 1993 mit uber 32 Mio. Tonnen. Als Ursa- 

chen werden Diirreschaden genannt. Folge dieser Entwicklung sind zunachst 

Preissteigerungen fiir Reis und die Aufnahme von Reisimporten, die seit den 

beginnenden achtziger Jahren nicht mehr erfolgten (SOAa 1994a, S.372).

Die biologisch-technische Revolution auf den Reisfeldern des indonesischen 

Archipels hat zu ernsthaften Umweltbelastungen gefuhrt, hervorgerufen durch 

den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Kunstdiinger. Wurden zu Beginn der 

Griinen Revolution gerade 10 kg Kunstdiinger pro Hektar ausgebracht, so waren 

es Anfang der neunziger Jahre schon iiber 114 kg/ha. Die neu eingefiihrten 

Hochertragssorten wurden nur dann ihrem Namen gerecht, wenn hohe Diinger- 

gaben und wegen ihrer Anfalligkeit gegeniiber Krankheiten phytomedizinische 

MaBnahmen in Form von chemischen Pflanzenschutzmitteln appliziert wurden, 

wobei Uberdosierungen nicht ausblieben. Der staatlich garantierte Ankaufspreis 

fiir Reis fbrderte die Reismonokultur, was zu Fasten der Bodenfruchtbarkeit 

ging. Gerade die Aufrechterhaltung dieser so wichtigen Bodenfruchtbarkeit kam 

durch die enger werdende Fruchtfolge und die Vernachlassigung fruchtbarkeits- 

erhaltender MaBnahmen (z.B. durch die Verwendung organischen Diingers) 

ganzlich in Vergessenheit. Die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit beschrankte 

sich lediglich auf das Ausbringen von Kunstdiinger.

Gefahren fiir den Boden und somit fiir seine Ertragsfahigkeit gehen auch von 

der Bewasserung aus. Die umweltgefahrdende Belastung des Wassers in den 

Reisfeldern riihrt vom Gebrauch agrochemischer Produkte her, aber auch von 

Industriebetrieben. Die von ihnen ausgehende Gewasserbelastung steigt parallel 

mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Dies fiihrte in Teilen Javas 

dazu, daB mit Schadstoffen kontaminiertes Wasser aus der Umgebung solcher 

Industrieansiedlungen nicht mehr zur Bewasserung eingesetzt werden kann. 

Hieraus ergibt sich nicht nur ein etwaiger Verlust der Reisselbstversorgung, 

sondern allgemein der Verlust wertvoller Ackerflachen, die fiir eine sich immer 

noch im Wachsen befindende Bevblkerung zur Nahrungsmittelerzeugung not- 

wendig ware. Dem Boden droht aber nicht nur Gefahr iiber schadstoffbelastetes 

Wasser. Konnte in der Vergangenheit die landwirtschaftliche Flache weiter 

ausgedehnt werden - vor allem in den sog. Transmigrationsgebieten der Outer 

Islands -, so muB nun mit einem Verlust von Ackerflachen in noch unbestimmter 

GrbBenordnung, vor allem in Java, gerechnet werden. Ein Grund fiir diese Ent

wicklung ist die zunehmende Industrialisierung des Landes und der damit ver- 

bundene Flachenbedarf fiir die Ansiedlung von Investoren und Betrieben bzw. 

deren Erweiterung.
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Desgleichen geht vom Bevolkerungswachstum eine Gefahrdung der Ackerfla- 

chen aus. Im Entwicklungsplan REPELITA VI geht man von einem jahrlichen 

Bevolkerungswachstum von 1,6%, Ende 1998/99 von einer Bevblkerung von 

schatzungsweise 204,4 Millionen aus, wobei aber die stadtische Bevblkerung 

uberproportional, d.h. um 4,5% ansteigen wird. In absoluten Zahlen ausgedriickt 

bedeutet dies einen Anstieg von 64,3 Mio. in 1993 auf 80,3 Mio. in 1998/99. 

Hingegen wird die liindliche Bevblkerung im gleichen Beobachtungszeitraum um 

0,1 Prozentpunkte zuriickgehen, d.h. von 124,8 Mio. auf 124,1 Mio. (GOI 1994). 

Aus diesen Zahlen geht eindeutig hervor, dab sich Indonesien in den kommen- 

den Jahren einem zunehmenden Urbanisierungsprozeb gegeniibersieht. Das 

schnelle Wachstum urbaner Gebiete erfordert eine zunehmende Bereitstellung 

von Flachen fur Wohnungen und Einrichtungen sozialer Infrastruktur. Der 

Bedarf an der ohnehin heute schon knappen Ressource Boden kann nur noch 

aus der Landwirtschaft gedeckt werden, da keine alternativen Flachenpotentiale 

zur Verfiigung stehen. Da dieser Prozeb vornehmlich auf der Insel Java mit ihren 

sehr fruchtbaren vulkanischen Verwitterungsbbden stattfinden wird, mub die 

Frage nach der Ernahrungssicherheit in Indonesien gestellt werden. Es kann 

nicht davon ausgegangen werden, dab der javanische Produktionsausfall auf- 

grund der zweckentfremdeten Nutzung landwirtschaftlicher Flachen durch 

Flachenausdehnung in den Outer Islands kompensiert werden kann. Einerseits 

bestehen nur wenige Mbglichkeiten zur Ausdehnung der Agrarzonen, anderer- 

seits lassen die dortigen Bodenqualitaten eine langere und nachhaltige landwirt- 

schaftliche Nutzung nicht zu. Der Ertragssteigerung uber Flachenausdehnung 

bzw. Steigerung der Flachenproduktivitat sind somit enge Grenzen gesetzt.

Nach Angaben des Ministeriums fiir Landwirtschaft gehen jahrlich ca. 50.000 

ha bewasserter Reisflache, vor allem in Java, fiir die Ausdehnung von Industrie 

und fiir den Wohnungsbau verloren. Der dabei entstehende Ernteverlust wird 

auf ca. 600.000 t geschatzt. Java als das Hauptanbaugebiet von Reis ist dabei 

besonders betroffen, da sich hier das industrielle Wachstum des Landes, insbe- 

sondere in den Grobstadten und deren Umgebung, konzentriert. Der wachsende 

Industriesektor fiihrt zusatzlich in einigen Regionen zur Verknappung saisonaler 

Arbeitskrafte, wie sie in der Landwirtschaft zum Auspflanzen von Reis oder zur 

Unkrautbekiimpfung benbtigt werden, da diesen Saisonarbeitern feste Arbeits- 

pliitze im sekundiiren Sektor angeboten werden. Ein solcher Arbeitskraftemangel 

in den fiir die Reiskultivierung entscheidenden Zeiten kbnnte ein zusatzlicher 

Faktor fiir Ernteriickgange sein bzw. werden (SOAa 1994c, S.203).

Die wirtschaftliche Prosperity Indonesiens "erzwingt" nicht nur die Umwand- 

lung von Ackerland in Bauland fiir Industrie und Wohnungen, sondern auch fiir 

Zwecke der Freizeit. Allen voran ist dabei die alternative Verwendung fiir den 

Bau von Golfplatzen zu nennen. Die neue wirtschaftlich aufstrebende Mittel- 

und Oberschicht sieht im Golfspiel die adaquate Ausdrucksweise ihrer wirt- 

schaftlichen Rolle. Gegenwartig gibt es fiber 90 Golfplatze in Indonesien. Das 

jeweils bis zu mehreren hundert Hektar umfassende Land stammt von Kleinbau- 

ern, denen das Land zu unter Wert liegenden Preisen und unter Gewaltandro- 

hung abgekauft wurde. Darin zeigt sich nicht nur die steigende relative Armut 

innerhalb des Landes, sondern auch der unbedenkliche Umgang mit dem knap

pen Gut "Boden". Bedenkt man, dab der Grobteil der Golfplatze auf der Insel
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Java liegt, die ohnehin schon dur ch Uberbevblkerung und Landknappheit cha- 

rakterisiert ist, die aber auch die Reiskammer der indonesischen Nation darstellt, 

dann sind solche Entwicklungen als noch gravierender einzustufen (JP 1993a).

Das Jahr 1993 war offiziell zum "Tahun Lingkungan" (Umweltschutzjahr) 

ausgerufen worden, in dem fur eine grbBere Sensibilisierung der Bevblkerung fiir 

Umweltfragen geworben wurde. Tatsachlich sieht sich Indonesien einer wach- 

senden Umweltverschmutzung gegeniiber. Zusatzlich haben Experten der 

Hauptinsel in den nachsten zehn Jahren eine zunehmende Verknappung der 

Ressource Wasser vorausgesagt. Die Wasserverknappung laBt sich auf verschie- 

dene Ursachen zuriickfiihren: (1) steigender Wasserverbrauch durch die wach- 

sende Industrialisierung, (2) Zunahme des privaten Wasserkonsums aufgrund 

der wachsenden Bevblkerung, (3) Senkung des Wasserspeicherpotentials des 

Bodens durch zunehmende Versiegelung des Bodens und Verringerung der 

Waldbestande und (4) zunehmende klimatisch bedingte Schwankungen der 

Niederschlagsmengen und -zeiten. In einer so intensiven Bewasserungslandwirt- 

schaft wie dem Reisanbau auf Java hat eine Verknappung von Wasser spurbare 

Folgen, da ein Verteilungskampf um diese Ressource stattfinden wird. Somit ist 

die Nahrungsmittelsicherheit dieses Landes fiir die Zukunft nicht gewiihrleistet.

Indonesien lauft Gefahr, seine Reisselbstversorgung zu verlieren. Es kann 

damit argumentiert werden, daB der Import von Reis aus wohlfahrtsbkonomi- 

scher Sicht dem Land mehr Vorteile bringt als das ehrgeizige Beharren auf der 

Reisselbstversorgung. Kurzfristig mag dies zuteffen. Bei der langfristigen Be- 

trachtung diirften daran jedoch Zweifel geauBert werden. Die standig steigen- 

de Bevblkerung, die bis zur Jahrtausendwende fiber 205 Mio. betragen wird, 

beansprucht immer mehr Boden fiir Wohnungen und Infrastruktur. Dies fiihrt 

dazu, daB immer mehr landwirtschaftliche Nutzflache aus der Produktion ge- 

nommen wird. Gleichzeitig miissen aber bei zuriickgehender Ackerfliiche mehr 

Menschen ernahrt werden. Eine Steigerung der Flachenproduktivitat scheint 

derzeit nicht in Sicht, da diese bereits an ihre Grenzen gestoBen ist. Eine zuneh

mende Umweltbelastung, die sich parallel mit dem IndustrialisierungsprozeB in 

Indonesien verfolgen laBt, kbnnte zu Ertragsdepressionen fiihren. All das bisher 

Genannte fiihrt zu einem steigenden Importbedarf. Da sich in anderen Entwick- 

lungslandern ahnliche Entwicklungen abzeichnen, darf im Faile Indonesiens 

bezweifelt werden, daB das Defizit in der eigenen Nahrungsmittelversorgung 

fiber Einkaufe auf den Weltmarkten ausgeglichen werden kann. Vielmehr ist 

davon auszugehen, daB das Angebot an Getreide, einschlieBlich Reis, auf dem 

Weltmarkt die wachsende Nachfrage nicht bedienen kann. Hier teilt Indonesien 

das gleiche Problem mit der Volksrepublik China und anderen Entwicklungslan- 

dern. Aufgrund dieses Szenarios kommt in der indonesischen Politik der Eigen- 

versorgung mit Grundnahrungsmitteln absolute Prioritat zu. Dieses Ziel wird seit 

der Agrarentwicklungspolitik der Neuen Ordnung verfolgt, doch wird ihm eine 

neue Qualitat und Dimension in der Zukunft zukommen. Nahrungsmittelsicher 

heit wird daher als eine conditio sine qua non zur Garantierung sozialpolitischer 

Stabilitat angesehen. Dariiber hinaus ist der Agrarsektor mit seiner Aufgabe als 

Nahrungsmittellieferant ein wichtiges Faktum, "um das industrielle Wachstum zu 

stiitzen und die Entwicklung in landlichen Regionen zu fbrdern" (SOAa 1993b, 

S.409).
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4 Zusammenfassung

Es ist ein wesentliches Verdienst der Regierung der Neuen Ordnung, die Nah- 

rungsmittelversorgung in Indonesien gesichert zu haben. Die Schwerpunktset- 

zung auf die Fbrderung und Entwicklung des Agrarsektors als dem fiihrenden 

Sektor der Volkswirtschaft hat es Indonesien erlaubt, die hinterlassenen Proble- 

me der Alten Ordnung zu iiberwinden und die Wohlfahrt des Landes zu steigern. 

Diese Aussage wird insbesondere durch die Reduzierung der marginalisierten 

Bevblkerungsschichten einerseits und durch das erreichte Ziel der Reisselbstver- 

sorgung andererseits bewiesen. Dennoch darf nicht iibersehen werden, dab das 

letztgenannte Ziel nur mit gewaltigen, oftmals bkonomisch nicht vertretbaren 

finanziellen Unterstiitzungsmabnahmen und Marktinterventionen nach innen 

und nach auben (Protektionismus) erreicht wurde. Solch eine hochsubventionier- 

te Agrarpolitik, in der beide Parteien, d.h. Produzenten und Konsumenten, 

gleichzeitig Zielgruppen politischer Mabnahmen sind, labt sich nur vor dem 

Hintergrund enormer Kapitalressourcen verwirklichen, wie sie Indonesien als 

OPEC-Mitglied nach dem Olembargo von 1973 besab. Ein Verfall der Rohbl- 

preise und damit einhergehend ein Sinken der Exporteinnahmen in den achtziger 

Jahren hat Indonesien zu einer Neuorientierung in der Agrarpolitik gezwungen. 

Zwar blieben die bisherigen Ziele der Armutsbekampfung und Reisselbstversor- 

gung weiterhin bestehen, doch mubten diese Bemuhungen mit weniger staatli- 

cher Hilfe erreicht werden. Zudem wurde der Agrarsektor als Mittel zur Diversi- 

fizierung der einseitig vom Rohbl abhangigen Exportwirtschaft entdeckt. Viele 

staatliche Fbrderprogramme im Bereich des cash-crop-Anbaus zeugen davon.

Zweifellos durchlebt der indonesische Agrarsektor einen Transformations- 

prozeb, der bezeichnend fur sog. Agrarstaaten ist. Mit zunehmender wirtschaftli- 

cher Entwicklung und Prosperitat kbnnen der sekundare und der tertiare Sektor 

enorme Wachstumsraten verzeichnen und verdriingen damit den Agrarbereich 

von seiner dominierenden Position. Die erwartete Entwicklung, wie sie in 

REPELITA VI vorgezeichnet ist, beweist dies: sinkender Beitrag zum Brutto- 

inlandsprodukt und sinkende Zahl der Erwerbstatigen in der Landwirtschaft bei 

gleichzeitigem Anstieg der Bedeutung der anderen Sektoren. Die Professionali- 

sierung der Landwirtschaft, wie sie in der neuen Agrarpolitik der neunziger 

Jahre zum Ausdruck kommt, labt darauf schlieben, dab der Agrarsektor auch in 

der Zukunft einen wesentlichen Teil der indonesischen Exportwirtschaft dar- 

stellt.

Selbstversorgung mit Grundnahrungsmitteln hatte und hat oberste politische 

Prioritat. Seit 1984 kann sich Indonesien als Reisselbstversorger verstehen. Die 

steigende Bevblkerung und die wachsende Industrialisierung des Landes treten 

der Landwirtschaft als Kontrahenten um den Produktionsfaktor Boden entgegen. 

Eine leichtsinnige Verschwendung wertvoller Ackerflachen fur Freizeitzwecke 

und die gleichfalls steigende Umweltbelastung gefahrden die Selbstversorgung 

und, nach indonesischer Lesart, die innenpolitische Stabilitat. Versorgungsliicken 

kbnnen derzeit in begrenztem Umfange fiber Importe ausgeglichen werden, 

jedoch kann die Nachfrage nicht in beliebiger Menge durch das Angebot auf dem 

Weltmarkt befriedigt werden. Einerseits ist die Angebotsmenge limitiert (und 

wird es in Zukunft noch mehr werden), andererseits wird dieser Markt fur Nah-
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rungsgetreide sehr umkampft und der Wettbewerb zwischen den Versorgungs- 

liicken aufweisenden Nationen grob sein. Alleine auf dem asiatischen Mark! 

werden dann gleichzeitig auch die Volksrepublik China und Indien mit hbheren 

Nahrungsmittelimporten auftreten. Somit kbnnte Asien, neben Afrika, zu einem 

neuen Krisenherd werden, wenn nicht bald die Frage der Ernahrungssicherung 

gelbst wird. Die Fiktion kriegerischer Auseinandersetzungen um das tagliche 

Brot oder den taglichen Reis kbnnte durch die Realitat eingeholt werden.

Anmerkungen:

1) Die Pancasila-Okonomie leitet sich aus den fiinf Grundsaulen des indonesischen Staatswesens 

ab. In ihr wird den staatlichen Unternehmungen und Genossenschaften, zu denen sich Kleinpro- 

duzenten aller Sektoren zusammenschlieBen sollen, eine fuhrende Rolle zugewiesen. Private 

Unternehmungen haben hingegen subsidiaren Charakter. Dadurch soil die Gerechtigkeit und 

Wohlfahrt der Gemeinschaft, nicht jedoch des einzelnen Individuums, erreicht und der Verfas- 

sungsauftrag erfiillt werden. Die Pancasila-Wirtschaft versucht zentrale Planungsentscheidun- 

gen einerseits und individuelle Entscheidungsprozesse andererseits miteinander zu verbinden. 

Vgl. Mubyarto 1985.

2) Die landwirtschaftliche Wachstumsrate umfaBt hier lediglich den Nahrungsmittelanbau (Reis 

und sekundare Nahrungsmittel), cash crops und Viehhaltung, aber nicht den Fischereisektor und 

die Forstwirtschaft

3) Badan Urusan Logistik-. staatliche Interventionsbehbrde, die zunachst nur auf dem Reissektor 

arbeitete und das Importmonopol dafiir besitzt. Heute ist ihre Aufgabe auf andere ernahrungs- 

politisch wichtige Schliisselprodukte, wie beispielsweise Weizen, Mais, Sojabohnen und Zucker 

ausgedehnt.

4) Agrargesellschaften sollen hier als Gesellschaften, die den GroBteil ihres Bruttosozialprodukts 

aus der Landwirtschaft beziehen, verstanden werden.

5) Die Prozentzahlen fur den Beitrag zur landwirtschaftlichen Bruttowertschbpfung gelten fur das 

Jahr 1990 in konstanten Preisen von 1983.

6) Zur Definition von Nucleus-Estates-Smallholder-Projekten vgl. Bundschu 1991.

7) Die Elastizitat der Beschaftigung gibt an, um wieviel Prozent die Beschaftigung in einem Sektor 

steigt (Schaffung von Arbeitsplatzen), wenn sich die Produktion um ein Prozent erhbht. In dem 

betreffenden Faile wiirde eine einprozentige Produktionssteigerung zu einer Steigerung der 

Beschaftigung um 0,27% fiihren.
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