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Bevblkerungswachstum und Migration lassen auch im Agrarland Nepal die Zahl 

der Stadte (ab 9.000 Einwohnern) standig anwachsen. Das Paradebeispiel fur alle 

mit der Verstadterung verbundenen Probleme bleibt jedoch das Kathmandutal. 

Eines der gravierendsten Probleme, bei dessen Bekampfung man bereits seit 

dem Ende der siebziger Jahre auf deutsche Kooperation zuriickgegriffen hat, ist 

die Abfallbeseitigung. Die Diskussion des Themas verdeutlicht auch hier die 

Bedeutung kultureller Hintergriinde (S.135 f.).

Der vorletzte Tagungsbeitrag ist eine Analyse der deutsch-nepalischen Bezie- 

hungen dur ch einen Vertreter des Auswartigen Amtes (W. von Erffa). Trotz der 

insgesamt positiven Bilanz klingen in der Diskussion auch einige kritische Tone 

an, so beziiglich des Schweigens zu Menschenrechtsverletzungen oder zur blin- 

den Unterstiitzung des Weltbankprojektes Arun III (S.145 f.).

Der den Tagungsbericht abschlieBende Beitrag von L. Tilting ist der einzige, 

der den Rahmen uber die Grenzen Nepal hinaus erweitert. Kritisiert wir insbe- 

sondere die doppelte Moral der nepalischen Regierung bei der unterschiedlichen 

Einschatzung und Behandlung von Fliichtlingen aus Bhutan bzw. aus Tibet. 

Beide Themen sind bis heute von unveranderter Bedeutung: Weder konnte das 

bhutanische Fliichtlingsproblem in irgendeiner Weise geldst werden noch wurde 

die Auslieferung tibetischer Fliichtlinge an die chinesische Besatzungsmacht 

gestoppt.

Das vorliegende Buch vermittelt einen guten Einblick in aktuelle Problembe- 

reiche des kleinen Himalayastaates Nepal. Die fruchtbare Diskussion zeigt, wie 

wertvoll es sein kann, wenn sich Vertreter unterschiedlicher Fachrichtungen und 

Interessengruppen an einen Tisch setzen. DaB hierbei manchmal auch Mei- 

nungsverschiedenheiten deutlich werden konnen, zeigen die Diskussionen nach 

den Referaten von E. Spreen und E. von Erffa. Dem Siidasien-Institut der Uni- 

versitat Heidelberg und seinem Leiter Professor Diermar Rothermund ist zu 

danken, daB mit den Heidelberger Siidasiengesprachen eine Region in den 

Blickpunkt geriickt und durch die Publikation auch einem breiteren Publikum 

zuganglich gemacht wird, die angesichts des Wirtschaftspotentials in Ost- und 

zunehmend auch in Siidostasien gerne vernachlassigt wird.

Karl-Heinz Kramer

Ek Raj Ojha/Karl E. Weber: Production Credit or Rural Women: An Impact 

Evaluation of the Production Credit for Rural Women (ECRW) Project around 

Gajuri, Nepal

Division of Human Settlements Development/Asian Institute of Technology, 

1992, 221 S.

Nicht erst seit der im letzten Jahr in Peking abgehaltenen Weltfrauenkonferenz 

wird das Thema "Kredite fur Frauen" als ein zentrales entwicklungspolitisches 

Thema diskutiert und von vielen Entwicklungsorganisationen als ein entschei- 

dender und bishes vernachliissigter Ansatzpunkt fur eine gerechtere gesellschaft- 

liche Entwicklung aufgegriffen. So erhielten z.B. 1987 weniger als 0,2% der 

landlichen Frauen Nepals offentliche Kredite, die fur den Bereich Landwirt- 

schaft bereitgestellt wurden.
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Die sehr informative und detaillierte Untersuchung der beiden Autoren zu 

dieser Thematik basiert auf Datenmaterial, das Mr. Ojha im Zusammenhang mit 

einer Examensarbeit von Mai bis Juni 1990 in Gajuri/Dhading Distrikt, einem 

landlichen Gebiet Zentralnepals, erhoben hatte. Die Untersuchung wurde durch- 

fiihrt mit dem Ziel, die Auswirkungen des Kreditprogramms auf die soziobko- 

nomischen Bedingungen der Projektbeteiligten, deren Erwartungen, entschei- 

dende Einschrankungen bzw. Hindernisse fur das Projekt und Modalitaten der 

Kreditaus- und Riickzahlung zu analysieren sowie Empfehlungen zu geben. 

Dabei werden zehn Hypothesen aufgestellt, zusammengefaBt in der elften, daB 

das Projekt den soziobkonomischen Status der vom Projekt profitierenden Per- 

sonen verbessert habe.

Bevor die Verfasser auf die einzelnen Untersuchungspunkte eingehen, stellen 

sie im ersten und zweiten Abschnitt neben dem Untersuchungsansatz das staat- 

liche Programm "Production Credit for Rural Women" (PCRW) dar, das nicht 

nur eine Kreditkomponente beinhaltet, sondern auch Ansatze zur Gemeinde- 

entwicklung (Bereitstellung von Trinkwasser, Erwachsenenbildungsklassen, 

Krippen usw.) enthalt, und geben eine Ubersicht uber die soziobkonomische 

Situation der Frauen im allgemeinen und in Nepal im besonderen. Dieser AbriB 

zur weltweiten Situation der Frauen und ihre Einbeziehung in Entwicklungspro- 

zesse und -programme endet in der Diskussion um die Rolle von und die Pro- 

bleme mit Produktionskrediten.

Im dritten Abschnitt der Studie wird das Untersuchungsgebiet "Gajuri und 

dessen Umland" beschrieben. Gajuri wurde gewahlt, so die Autoren, da es sich 

um eines des altesten PCRW-Gebiete handelt. Zwar werden ihm im allgemeinen 

nur maBige Erfolgsaussichten eingeraumt, doch sprechen breite agro-klima- 

tische, ethnische und soziobkonomische Diversitat, gute Erreichbarkeit und eine 

uberschaubare StichprobengrbBe fur diese Wahl.

In den folgenden Abschnitten werden nun alle Faktoren konsequent fur eine 

Untersuchungs- und eine Kontrollgruppe verglichen. Insgesamt wurden 170 

Interviews durchgefiihrt, wobei 100 Personen, die den Kredit vor April 1989 

erhielten, die Untersuchungsgsuppe bilden. Die Kontrollgruppe besteht aus 69 

Personen, die keinen Kredit durch das PCRW erhielten.

Im vierten und funften Abschnitt werden das soziokulturelle Milieu bzw. die 

soziobkonomischen Rahmenbedingungen der beiden Gruppen analysiert. Dabei 

vergleichen die Autoren zuerst die demographischen Daten, die Bildungssitua- 

tion sowie die Betjeiligung an sozialen und kulturellen Veranstaltungen. Danach 

werden Parameter wie Landbesitz, Besitz von Haushaltsgeraten und Struktur der 

beruflichen und sonstigen Aktivitaten ermittelt.

Im nachsten Abschnitt beschreiben die Autoren die Praxis beziiglich Produk

tionskrediten auf nationaler Ebene und in Gajuri im besonderen. Dabei wird der 

Umfang des PCRW mit dem des "Intensive Banking Program" (das Kredite fiir 

beide Geschlechter und alle Bevblkerungsgruppen zur Verfiigung stellt) auf 

nationaler Ebene und fiir Gajuri verglichen. Hierbei stellte sich z.B. heraus, daB 

die Darlehensriickzahlungsrate der landlichen Frauen in Gajuri bei 90% lag und 

dabei um 5% die landesweite Rate iiberstieg.

Im siebten Abschnitt wird beschrieben, wie Kredite verwendet werden und ob 

sie zu wirtschaftlichen Ertragen fiihren. Dabei wurde u.a. deutlich, daB die Kon-
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trollgruppe weit haufiger Kredite von informellen Anbietern (Grundbesitzern, 

Freunde) aufgenommen und die Gelder (in beiden Gruppen) hauptsachlich fur 

chemischen Danger und die Anschaffung von Nahrungsmitteln (Reis) verwendet 

und in "crop enterprises" investiert hat.

Die verschiedenen Unternehmungen zur Einkommensschaffung sind Gegen- 

stand des darauf folgenden Abschnitts. Hierbei werden die Arten von und Ein- 

kommen aus landwirtschaftlicher Produktion (Feldfriichte, Obst, Gemuse, Nutz- 

tierhaltung), Heimarbeit (Garnspinnen, Weinherstellung, Wollkammen) und 

Dienstleistungen (Gelegenheitsarbeiten, Lohnarbeit, Verkauf von Feuerholz) 

verglichen. Es wird festgestellt, daB der landwirtschaftlichen Produktion und den 

Dienstleistungen eine weit wichtigere Bedeutung fur die Einkommenserzielung 

zukommt als der Heimarbeit.

Im neunten Abschnitt gehen die beiden Autoren direkt auf die sozialen Ver

anderungen ein, die durch das PCRW entstanden. Sie analysieren dafur die 

produktive Mobilitat (z.B. Besuch von WeiterbildungsmaBnahmen, Einbindung 

in Haushaltspflichten und Feldarbeit), die Verantwortung fur Entscheidungsfin- 

dungen innerhalb des Haushaltes (bei Mitgliedern der Projektgruppe grbBer als 

bei der Kontrollgruppe), die Veranderungen des sozialen Status (bei der Pro

jektgruppe vesbesserten sich die Beziehungen eher auBerhalb, bei der Kontroll

gruppe eher innerhalb des Haushalts) und die Verbesserungen der Lebensbedin- 

gungen (z.B. soziale Kontakte, Gesundheit).

Im zehnten und letzten Abschnitt wird ein zusammenfassender Uberblick 

uber die Auswirkungen des Projekts, Fehler, Perspektiven und Verbesserungs- 

mbglichkeiten gegeben. Die Autoren stellen trotz einiger Einschrankungen - ein 

Teil der ausgewahlten Kreditempfanger gehbrt nicht der Schicht der landlichen 

Armen an, mangelnde Durchfuhrung der ErwachsenenbildungsmaBnahmen usw. 

- einige intendierte Veranderungen bei den Projektteilnehmerinnen fest. Positive 

Veranderungen warden z.T. festgestellt in Form eines Anstiegs der Alphabeti- 

sierungsrate (drei Viertel der Frauen sind auch weiterhin Analphabeten), eines 

variierten Feldfruchtesortiments, einer geringeren Abhangigkeit von inoffiziellen 

Krediten und eines gestiegenen SelbstbewuBtseins der Frauen bei der Entschei- 

dungsfmdung. Aufgrund ihrer Ergebnisse schlagen die Autoren zehn Verbesse- 

rungsmoglichkeiten fur die weitere Forschung und fur die Planung und das 

Management des Projekts vor. Sie betreffen die Bereiche Starkung der land

wirtschaftlichen Betriebe durch veranderte Kreditmodalitaten; verbesserte Mbg- 

lichkeiten der Kreditaufstockung; Anreize fur hbhere Sparraten; Vermarktung 

lokaler Produkte; Schaffung von adaquaten Datenbestanden; Starkung der Orga

nisation, Koordinierung und Durchfuhrung des Projektes auf lokaler Ebene; 

Erweiterung des Projektgebiets und Aufbau von Produktionsgemeinschaften. 

Hilfreich sind Verzeichnisse zu Beginn und am Ende der Arbeit mit alien im 

Text enthaltenen Abkiirzungen, Abbildungen, nepalischen Begriffen, erganzen- 

den Tabellen und Photographien.

Bei der vorliegenden Studie handelt sich um eine genaue und aufschluBreiche 

Analyse eines spezifischen Kredit- und Gemeindeentwicklungsprogramms, die 

nicht nur fur Nepalinteressierte von Bedeutung ist. Einschrankend ware festzu- 

stellen, daB die Ergebnisse nur insoweit bedingt reprasentativ sein kbnnen, als 

das gewahlte Untersuchungsgebiet nicht nur in einem sehr verkehrsgiinstigen
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und leicht erschlieBbaren Teil Nepals, sondern auch in einem generell entwick- 

lungspolitisch begiinstigten Gebiet liegt. So operieren dort beispielsweise auch 

staatliche Projekte wie das "Small Farmers Development Project" und bilaterale 

Projekte wie das "Dhading Development Project". Dariiber hinaus sind aufgrund 

der Existenz soldier anderer Projekte isolierte Aussagen uber Ergebnisse des 

hier beschriebenen Projekts im Prinzip nur bedingt mbglich, da wechselwirkende 

Effekte nicht auszuschlieBen bzw. geradezu erwiinscht sind.

Martina Maier

Sarasin Viraphol/Werner Pfennig (eds.): ASEAN-UN Cooperation in Preven

tive Diplomacy

Bangkok: Ministry of Foreign Affairs, 1995, 344 S.

Auch wenn die Assoziation siidostasiatischer Nationen (ASEAN) 1967 mit der 

offiziellen Pramisse gegriindet wurde, die Kooperation zwischen den Staaten der 

Region auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet zu intensivieren, steht doch 

auBer Frage, daB vor allem sicherheitspolitische Perzeptionen und Interessen das 

Fundament des heute vielgelobten, wohl erfolgreichsten Regionalismus in der 

"Dritten Welt" bildeten. Verstarkten wahrend der Zeit des Kalten Krieges das 

gemeinsame Band des Antikommunismus und die Furcht vor einem Ubergreifen 

des Indochina-Konflikts auf die eigenen Lander das Bediirfnis nach Zusammen- 

arbeit unter den ASEAN-Staaten, so erleichtern auch heute weitgehend kompa- 

tible Einschatzungen im Zusammenhang mit der Herausbildung einer "neuen 

Weltordnung" das kollektive Vorgehen im Politikfeld Sicherheit. Die Tatsache, 

daB die ASEAN einen wesentlichen Beitrag zur Lbsung des Indochina-Konfliktes 

leistete und es ihr im Binnenverhaltnis seit nunmehr 28 Jahren gelingt, bestehen- 

de intraregionale Konflikte auf einer "low profile"-Ebene zu halten, pradestiniert 

die Gemeinschaft ohne Frage fur eine herausragende Akteursrolle im Rahmen 

regionaler und giobaler Friedenssicherung. Als Hauptpartner bieten sich hierbei 

besonders die Vereinten Nationen an: Zum einen hat die UN-Vollversammlung 

1992 den ASEAN Treaty of Amity and Cooperation als Instrument der zwischen- 

staatlichen Vertrauensbildung offiziell anerkannt und ihm somit zu internationa- 

ler Geltung verholfen, zum anderen pflegt die ASEAN im Rahmen ihres 1993 

gegriindeten Regional Forum bereits jetzt den direkten Sicherheitsdialog mit 

drei der permanenten Mitgliedern des UN-Security Council.

Sarasin Viraphol, Senior Official im thailandischen AuBenministerium und 

einer der prominentesten siidostasiatischen Sicherheitsexperten, hat nun gemein- 

sam mit dem weit uber die Grenzen der deutschen Asienwissenschaften hinaus 

als Autoritat geschatzten Berliner Politologen Werner Pfennig das bisher umfas- 

sendste Werk zu Bestandsaufnahme und Optionen einer ASEAN-UN Koopera

tion auf dem Gebiet praventiver Diplomatie vorgelegt. Der Sammelband faBt die 

Beitrage zusammen, die 1993/94 auf drei internationalen Konferenzen in Singa- 

pur und Thailand zu diesem Thema vorgestellt wurden. Die Autoren stammen 

als Diplomaten und hochrangige Beamte verschiedener AuBenministerien sowie 

der UNO hauptsachlich aus dem Regierungsbereich, sind zum Teil aber auch bei


