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Globale Produktion 

und globale Verantwortung: 

Indische und deutsche Leder- 

und Schuhindustrie

el 

in 

^Von Maren Bellwinkel-Schempp

Die indische und deutsche Leder- und Schuhindustrie sind eng miteinander verflochten. Schon 

ini ausgehenden 19. Jahrhundert konnte der einheimische Bedarf an Leder nicht durch die 

Produktion in Deutschland gedeckt werden. Sudamerika, Sudafrika und vor allem Indien wur- 

ifjden bevorzugte Hautelieferanten. In der Zeit von 1871 bis zum Ersten Weltkrieg kontrollierten 

in, Deutsche Lederhandler den groBten Teil des kontinentaleuropaischen Handels mit indischen 

Hauten.
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ndien hatte und hat einen der groB 

ten Viehbestande der Welt, wobei bis 

lang keine bewusste Zuchtauswahl 

betrieben wird. Die meisten Tiere ster- 

ben eines natiirlichen Todes, weil es ein 

Gebot des Schutzes aller Lebewesen 
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{Ahimsd) gibt und die Kuh als „heilig“ an- 

gesehen wird. Dies wird auch im heuti- 

gen Indien respektiert und zahlreiche 

Bundesstaaten haben ein Kuhschlacht- 

verbot erlassen. Dennoch wurden und 

Verden Kinder geschlachtet, vor allem 

von Muslimen.

Die Haute der verendeten Tiere wur

den nur von Angehorigen der untersten 

Kasten abgezogen und verarbeitet. Die- 

se Kasten waren sozial diskriminiert und 

air
ausgegrenzt. Dazu gehorte, dass sie am 

Dorfrand leben mussten, kein Land be-

saBen, auch nicht selbst Wasser vom 

Brunnen holen konnten und keinen Tem

pel der Kastenhindus betreten durften.

Iti einigen Regionen gait nicht nur ihre 

Beriihrung, sondern alleine ihr Schatten 

'c^ als rituell verunreinigend.

0 . Solche Berufe, die mit Schmutz, Ver- 

Abfall und Tod zu tun 

s rituell unrein. Dazu ge- 

unreinigungen, 

Sl Batten, galten al

hort auch der Beruf des Abdeckers, 

Gerbers und Schusters, weil die Haut 

vom toten Tier stammt. In Nordindien 

waren dies die Kaste der Chamar, wobei 

die Bezeichnung auf das soziale Stigma 

hinweist: Chamar kommt aus dem Sans

krit und heiBt Haut. Doch arbeiteten nur 

sechs Prozent der Cbamar iiberhaupt mit 

Leder, die meisten waren landlose Land- 

arbeiter oder Arbeiter im stadtischen 

Gewerbe und Industrie.

Seit der Unabhangigkeit Indiens ist die 

„Unberiihrbarkeit“ offiziell abgeschafft 

und die Diskriminierung auf Grund der 

Kaste wird unter Strafe gestellt. Die poli- 

tisch bewussten ehemaligen „Unberiihr- 

baren“ nennen sich heutzutage Dalit. Die- 

ser Name heiBt so viel wie zerbrochen, 

zerstoBen und obwohl dieser Name ne- 

gativ klingt, gilt er unter den Dalit als eine 

kampferische, emanzipatorische Selbst- 

bezeichnung.

Leder in Deutschland

Zwar gait auch im europaischen Mit- 

telalter der Abdecker als unehrenhafter 

Beruf, doch gehorten Schuster und Ger

ber zu den ehrenwerten Ziinften. Obwohl 

die Gerber aufgrund ihres „stinkenden“ 

Handwerks mit den Werkstatten an den 

Rand der Stadte ziehen mussten, wurden 

sie nicht ausgegrenzt. Im Gegenteil, als 

es ihnen gelang, Werkstatt und Wohnhaus 

zu trennen, zogen viele reiche Gerber in 

die Mitte der Stadte zuriick: „Stinkende 

Hande machen reiche Leute“, heiBt ein 

altes Sprichwort. Einige Gerber wurden 

Ratsmitglieder oder gar Biirgermeister 

und gelangten zu Positionen von Macht 

und Einfluss.

Leder war auf Grund seiner Elastizi- 

tat, StoBfestigkeit, Windundurchlassigkeit 

und Atmungsaktivitat ein nachgefragtes 

und wertvolles NaturmateriaL Der Gerb- 

prozess dauerte lange, oft bis zu andert- 

halb Jahren, und war iiuBerst arbeitsin- 

tensiv. Leder war ein wichtiges Material 

fur Stiefel, Schuhe, Zaumzeug und Sat- 

tel. Die bauerliche Landwirtschaft war auf 

Leder ebenso angewiesen wie der stadti- 

sche Haushalt und auch durch die indu- 

strielle Revolution ergaben sich neue 

Nutzungen von Leder, insbesondere 

Treibriemen fur die Dampfmaschinen
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und Polster fur die Eisenbahnen. Ein neu- 

er Markt entstand.

Die Griindung eines der deutschen 

Zentren der Schuhindustrie, Pirmasens, 

wurde durch die Armee angestofien. Die 

Garnison brauchte Stiefel, und so war

den diese von der kleinbauerlichen Be- 

volkerung, die am Subsistenzniveau leb- 

te, bereitwillig als ein willkommener Ver- 

dienst hergestellt. Als die Garnison spa

rer abzog, sahen sich die Arbeiter nach 

anderen Produkten um und verlegten 

sich auf die Herstellung von so genann- 

ten „Schlappen“. Die Pfalzer Schuhindu

strie war bis in die 1970er Jahre eines 

der groBen Zentren der deutschen Schuh

industrie und weist bis heute noch einen 

der wenigen deutschen Produktions- 

standorte auf.

ren des Gerbens und der Schuhher- 

stellung kannten, wurden diese mit der 

handwerklichen Herstellung beauftragt 

und zur Produktion angeleitet.

Die britische Durchdringung Indiens 

begiinstigte zudem den Haute- und Fell

export nach Europa. Dieser begann um 

1830 und war 1890 nach der industriel- 

len Revolution in Europa im vollen 

Schwung. Im Haute- und Lederhandel 

waren von 1870 bis 1914 deutsche Hand

ler prominent vertreten. Von ihren Nie- 

derlassungen in Calcutta sandten sie ihre 

muslimischen Agenten ins Landesinnere 

und versorgten den gesamten deutschen 

und osterreichischen Markt mit Hauten 

und Leder.

Die groBe Nachfrage nach Hauten und 

Leder brachte sogar vereinzelten Chamar 

groBen Reichtum. Doch dies geschah nur 

in der friihen Phase des Exporthandels.

Die zehn wichtigsten Ziellander fur Leder und Lederprodukte aus Indien.

Quelle: Council of Leather Exports, Chennai 31.1.2002, zitiert in: Leder und Haute 

Markt vom 19.2.2002, Internet Ausgabe.

Land

1999-2000 2000-2001 Veranderungen Prozentanteil

2000-2001
Millionen US-Dollar in Prozent

USA 258,24 343,21 32,90 17,41

Deutschland 293,59 308,13 4,95 15,63

Grollbritannien 266,29 271,35 1,9 13,77

Italien 165,47 241,06 45,68 12,23

Spanien 66,72 100,88 51,20 5,12

Hongkong 55,22 98,42 78,23 4,99

Frankreich 84,36 90,84 7,67 4,61

Niederlande 44,17 55,82 26,38 2,83

Portugal 24,41 37,44 53,36 1,90

Russland 27,97 31,49 12,59 1,60

Ledergewerbe und 

- Industrie in Indien

Die indische Lederindustrie entstand in 

ahnlicher Weise wie die deutsche Schuh

industrie aus den Bediirfnissen der Ar

mee heraus. Als die East India Company 

in Indien zur Territorialmacht wurde, er- 

richtete sie zunachst Garnisonen, so in 

den groBen Hafenstadten Bombay (heu

te Mumbai), Madras (Chennai) und 

Calcutta (Kolkata), die Sattel, Zaumzeug 

und Stiefel bendtigten. In gleicher Weise 

entwickelte sich die Lederindustrie in 

Bangalore (in Karnataka) und in Agra und 

Kanpur (in Uttar Pradesh). Da es in In

dien Kasten gab, die traditionelle Verfah- 

Um 1900 hatten die muslimischen Hand

ler ihnen, beziiglich des Auftragsvolumens 

und des Umsatzes, eindeutig den Rang 

abgelaufen. Muslimischen Hautehandlern 

gelang auch der Sprung in die Industrie; 

sie kauften schon bestehende Lederfabri- 

ken auf oder griindeten neue.

Schon um 1860 entstanden Leder- und 

Schuhfabriken, die englische Gerbme- 

thoden einfuhrten und die Stiefel- und 

Schuhherstellung nach europaischem Vor- 

bild vornahmen. Vorarbeiter und Aufse- 

her in diesen Fabriken waren zumeist 

englische Fachkrafte. England war damals 

in Europa fiihrend in der Gerbtechno- 

logie. Anders als in Deutschland entstan

den Gerbereien und Schuhfabriken aber 

im Verbund. Viele der ersten Ledet boo 

industriellen waren zuvor im Hautehande bon 

gewesen und sie behielten ihre Haute Ren 

kontore weiterhin bei. Diese Personaluni' bett 

on von Hautehandel, Gerberei unC 

Schuhfabrik besteht oftmals bis heute.

Wahrend in Europa iiberwiegend mi' 

Eichenlohe gegerbt wurde, gibt es in In 

dien zwei Baumarten, deren Rinde Gerb 

stoffe enthalt: in Nordindien ist das de1 

/UtoZ-Baum, in Siidindien die Rinde de! 

Mmraz^-Baumes. Diese vegetable Gerb 

methode war umweltfreundlich und ef 

giebig. Der Gerbprozess selbst war aw 

Grund des warmen Klimas zudem we ; 

sentlich kiirzer als in Europa, bereits nacl 

drei Monaten war das vegetabil gegerbtf 

Leder fertig. Doch entstanden schon utf 

1910 Gerbereien, die fur den Gerbpro- IS 

zess Chromsulfat verwandten. Dieser mi' be 

neralische Gerbstoff war zuvor in def ttui 

USA entwickelt worden und verkiirzte di1 

Gerbdauer auf drei Tage, fiihrte aber z' en 

einer toxischen Belastung des Abwasseb ber

em

Der Aufschwung °bi

der Leder- und eni

Schuhindustrie in Indien Scl

tiia

Die indischen Lederfabriken wurdef bli 

von Briten (in Kanpur und Agra), votber 

Chinesen (in Calcutta) von Muslimen (11 bit 

Madras) und von Dalits (in Bombay) be bo 

trieben. Leder gait als „unreines“ Produk be: 

und wurde deshalb nicht von Kasten sd 

hindus, sondern von religiosen oder ethS|J| 

nischen Minoritaten bearbeitet und ge ret 

handelt. Arbeiter waren zu mehr als 

Prozent Dalits sowie Muslime. Die Le 

derindustrie diente zunachst der Import gn 

substitution sowie dem relativ begrenZ cb 

ten Markt der britischen Armee und de na 

Kolonialherren, welche auch weiterhil Ki 

Schuhe aus Europa einfuhrten.

Doch nahm das Schusterhandwerk ei Sa 

nen rasanten Aufschwung und die inch 611 

schen Schuster lernten rasch, Schuhe eV111 

ropaischer Machart zu kopieren. Nebeite 

der Lederindustrie entwickelte sich d?S( 

Schusterhandwerk zur neuen Bliite. Die be 

waren kleine Manufakturen, die beispiels 

weise in Kanpur auch Auftrage in VerlagSlrt 

arbeit von den groBen Leder- und Schuh bl 

fabriken ubernahmen. Kanpur wi>ta. 

Hauptlieferant der britisch-indischen AtV( 

mee und wahrend zweier Weltkrieg1
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si boomte dje Produktion. Die Fabriken 

de konnten die Auftrage nicht alle bewalti- 

te gen und gaben sie deshalb an Handwerks- 

ni' betriebe weiter.

nc

Dos Schusterhand-
In

J iwerk nahm einen 

rasanten Atifschuiwhg

2 und die indischen
rb'

et Schuster lernten rcisch, 

aut Schuhe europaischef

Machart zu kopieren. 

bl 

uJ

>ro Mit der Kleiderordnung der Briten wur- 

mi de auch der Anzug mit Schniirschuh zu- 

def blindest im Winter fur den Mann oberer 

di1 Gesellschaftsschichten verbindlich. Frau- 

r zl en blieben bei den Zehensandalen oder 

;erS dern geschlossenen indischen Schuh, dem 

Mojari. Hinzu kamen noch die Schuhe 

europaischer Machart, die ein Teil der 

°bligatorischen Schuluniform waren. So 

entstanden eine neue Nachfrage nach

I Schuhen sowie eine neue, von der Kolo- 

nialherrschaft beeinflusste Schuhmode.

def Nicht nur das: die allmahliche Erhohung 

vol der Kaufkraft fiihrte dazu, dass sich auch 

i (if die landliche Bevolkerung Schuhe leisten 

be konnte. Kennzeichnend hierfur war, dass 

:1 uk der tschechische Schuhhersteller Bata 

ten Schon 1920 in Calcutta eine Niederlas- 

etb sUng eroffnete und in Indien produzie- 

ge ren lieB, folglich auch indische Abnehmer 

s 61 Sir seine Schuhe fand.

Le In Nordindien kam es auch durch den 

job groBen Aufschwung, den die Schuhma- 

enZ cherei und die Leder- und Schuhindustrie 

1 de nahm, zur Entwicklung eines neuen 

:rhi< Suites, der Ausdruck der erstarkenden 

Mrtschaftlichen Position der Cbamar, war. 

k ei Sant Raidas heiBt dieser Heilige, der selbst 

indi em Schuster war und im 15. Jahrhundert 

e ee 111 Benares, der heiligen Stadt Indiens, leb- 

ebe1 te- Er war fromm und seine Taten so 

i da gottgefallig, dass er jeden Wettstreit mit 

Die der Priesterkaste gewann. Sant Raidas 

□iels burden ab 1920 in Uttar Pradesh und 

-lags1®! Punjab zahlreiche Tempel gebaut. 

hub Fleutzutage hat er einen eigenen Feier- 

w<i tag, der von alien Dalits, und nicht nur 

n A< v°n den Chamar, festlich mit Umziigen 

rieg* Segangen wird.

Das Stigma, das mit 

der Behandlung von 

Leder verbunden war, 

versuchte ouch

Mahatma Gandhi 

aufzubrechen.

Das Stigma, das mit der Behandlung 

von Leder verbunden war, versuchte auch 

Mahatma Gandhi aufzubrechen. Er ex- 

perimentierte in Siidafrika mit der Her- 

stellung von Sandalen. Entsprechend sei

ner politischen Philosophic sollte das 

Kastensystem aber nicht abgeschafft wer- 

den - fur ihn war es eine gelungene, inte- 

grierende Arbeitsteilung. Doch das Stig

ma der Ausgrenzung, so wie es die 

Unberiihrbaren erleiden mussten, wollte 

er abschaffen. Kastenhindus sollten die 

Aufgaben der Unberiihrbaren iiberneh- 

men, die als rituell unrein galten. So wiir- 

de sich das Problem der Unberiihrbarkeit 

von selbst losen. Mahatma Gandhi war 

sowohl stilbildend wie volksbildend. Er 

propagierte die simple Zehensandale als 

eine Schuhform, die einfach und preis- 

wert herzustellen war und die deshalb 

auch von einem armen Mann getragen 

werden konnte.

Leder und die staatliche 

Wirtschaftspolitik

Wahrend der britischen Kolonialherr- 

schaft war Indien Rohstofflieferant ge- 

blieben und seine Industrialisierung hatte 

nur eine teilweise Importsubstitution be- 

wirkt. Das anderte sich nach Indiens 

Unabhangigkeit im Jahre 1947. Jawar- 

harlal Nehru, der erste Premierminister 

Indiens, betrieb eine gezielte Industria- 

lisierungspolitik. Gleichzeitig wurde aber 

auch in den verschiedenen Fiinf-Jahres- 

Planen die sogenannte Cottage Industry 

gefordert. Traditionelle Handwerkszwei- 

ge sollten weiterentwickelt werden, um 

mit modernen Produktanforderungen 

Schritt halten zu konnen. Im Rahmen 

dieser Programme wurden auch die 

Cbamar - die traditionellen Lederarbeiter 

- mit neuen Methoden und Trainings- 

programmen gefordert.

Auch fur die Lederindustrie wurden 

Forderprogramme entwickelt. Die Ansat- 

ze hierzu reichten schon in die Zeit der 

Kolonialherrschaft. Im Jahre 1920 war 

in Madras das Eeather Export Promotion 

Council gegriindet worden und 1922 kam 

das Central Eeatber Research Institute dazu. 

Die indische Regierung nahm sich in an- 

derer Weise der Exportforderung an. Sie 

verabschiedete im Jahre 1973 einen 

Erlass, der die Ausfuhr von Rohhauten 

verbot, den Export von zugerichtetem 

Leder hingegen forderte. Der nachste 

Schritt war, die Mechanisierung der Le

derindustrie mit Hilfe von Darlehen zu 

unterstiitzen und den Import von Ma- 

schinen zur Schuhherstellung tariflich zu 

erleichtern (1979). Eine breit angelegte 

Qualifizierung der Arbeitskrafte und Ver- 

besserung der Produkte sollte zu einer 

Erhohung des Exports von Schaften und 

fertig montierten Schuhen fiihren (1989).

Mit der Offnung Indiens fur den Welt- 

markt wurde das Exportforderungs- 

programm sehr viel ehrgeiziger formu- 

liert (1992). Bis zum Jahre 2000 sollte 

Indiens Lederindustrie zehn Prozent des 

Weltmarktes ausmachen; Lizenzen wur

den abgeschafft, Einfuhrzblle fur Leder- 

komponenten auf 15 Prozent reduziert. 

Indien wurde fur auslandisches Kapital 

geoffnet und Unternehmenspartner- 

schaften (Joint Ventures) wurden angestrebt. 

Eine erfolgreiche Partnerschaft dieser Art 

ist beispielsweise die Firma Bar aus dem 

wurttembergischen Bietigheim-Bissingen, 

die als Komfortschuhhersteller auch fur 

den japanischen Markt produziert. Sie hat 

im Jahre 1995 in Cuddalore bei Pondi

cherry eine Firmenpartnerschaft gegriin- 

det, die inzwischen seit zehn Jahren exi- 

stiert.

Deutschlands Leder- 

warenindustrie als 

Globalisierungsverlierer

Die deutsche Schuhindustrie expandier- 

te in den Jahren nach dem Zweiten Welt- 

krieg stark und hatte im Jahre 1968 mit 

155 Millionen Schuhen und mehr als 

100.000 Mitarbeitern ihren Hochststand 

erreicht. Doch schon Anfang der 1970er 

Jahre begann die Schuhfabrikation ihre

l/0!Sudcisien 1/05 7
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Produktion ins Ausland zu verlagern und 

im Jahre 2004 umfasste sie nur noch 102 

Betriebe mit rund 13.500 Beschaftigten.

Ahnlich entwickelte sich die deutsche 

Lederindustrie. Ihre Bliitezeit hatte sie um 

1920 mit 2.700 Betrieben und 61.000 Be

schaftigten. Doch brachten die Weltwirt- 

schaftskrise und der Zweite Weltkrieg ei- 

nen Einbruch, von dem sich die Lederin

dustrie nicht mehr erholen sollte. Neben 

den Arbeitskostennachteilen kamen Ende 

Indiens Lederwaren- 

industrieals

Globalisierungsgewinner

Und Indien ist der Gewinner. Deutsch

land ist hinter den USA das zweitwichtigste 

Zielland fur indische Lederwaren (vgl. die 

Tabelle). Alle groBen Markenhersteller 

lassen in Indien Sicherheitsschuhe, Reit- 

zubehor, Handschuhe und Lederbeklei- 

dung produzieren. Griinde hierfur sind 

Naherin in einer Lederwarenfabrik. (Foto: Maren Bellwinkel-Schempp)

der 1980er Jahre noch immer rigidere 

und kostenintensivere Umweltauflagen 

hinzu. Bei der Herstellung von 100 Ton- 

nen Leder fallt 110 Tonnen fester Ab fall 

an. Dazu kommen verschiedene Salze, 

Chemikalien, Farb- und Gerbstoffe, die 

bei der Arbeit in der Wasserwerkstatt, 

beim Gerben und in der Zurichtung an- 

fallen.

Die Abfallstoffe der vegetabilen Ger- 

bung konnten biologisch abgebaut wer- 

den, doch die Chromgerbung verlangt 

eine sorgfaltige Riickhaltung der belaste- 

ten Abwasser und Riickgewinnung der 

oftmals toxischen Chemikalien. Die deut

sche Lederindustrie umfasst heute etwa 

50 Betriebe mit rund 3.500 Beschaftig

ten und sie ist nach Italien und Spanien 

der drittgroBte Lederproduzent in Euro

pa. Viele Gerbereien beziehen halbferti- 

ges Leder aber aus Osteuropa und iiber- 

nehmen in Deutschland nur noch den 

Veredlungsprozess. Sie sind die eigentli- 

chen Verlierer des Globalisierungsprozes- 

ses.

das preiswerte Leder und die niedrigen 

Arbeitslohne. Nach einer inzwischen zwar 

schon wieder veralteten Aufstellung er- 

halt ein indischer Arbeiter pro Stunde 0,40 

Euro, ein italienischer Arbeiter zum Ver- 

gleich mit 14 Euro aber das 35fache (Indo 

German Chamber of Commerce 1999). Hin

zu kommen noch Exportforderung und 

Exportqualifizierung der indischen Regie

rung, gesunkene Frachtkosten und gute 

Infrastruktur.

In Indien ist die Lederindustrie derzeit 

in fiinf Regionen konzentriert. Die siid- 

liche Region umfasst Tamil Nadu (Her

ren, Damen und Kinderschuhe, Ziegen- 

leder) mit dem Stadten Chennai, Ambur, 

Ranipet, Vaniyambadi, Trichy and 

Dindigul sowie Andhra Pradesh mit 

Hyderbabad und Karnataka mit Banga

lore. Zur nordlichen Region gehoren 

Jallandhar (Sportschuhe) im Punjab und 

Delhi (Lederbekleidung, Schuhe). Zur ost- 

lichen Region gehort Kolkata in West- 

bengalen (Handschuhe, Schuhe) und zur 

zentralen Region Agra (Schuhe) und 

Kanpur (Sicherheitsschuhe, Sattel, BiiH 

felleder) in Uttar Pradesh sowie im We s 

sten mit Mumbai (Taschen) in Mahara ' 

shtra.

Die indische Lederindustrie beschaftig 

derzeit rund 2,5 Millionen Beschaftigte C 

davon in Siidindien rund 70 Prozent Frau 

en. Die Produktion erfolgt vor allem i<r' 

kleinen Betrieben sowie unter meist uo 

glaublich schlechten Arbeitsbedingiinge!r' 

und mit einer hohen Umweltbelastung 

Jahrlich werden in Indien rund 1,8 Mill!11 

arden Paar Schuhe hergestellt; zu 65 Pro 

zent Herrenschuhe, zu 20 Prozent Da 

men- und zu 15 Prozent Kinderschuhe s‘ 

Davon werden aber nur rund 24 Pro 

zent exportiert - das heiBt, dass die Ifl r' 

landsnachfrage enorm gestiegen ist. s 

u 

I 

Id

Die Produktion erfolgt 

vor ollem in kleinen k 

Betrieben sowie 1 

b 
unter meist unter k 

ungloublich schlechte^ 

flrbeitsbedingungen r 

und mit einer hohen L 

Umweltbelostung. r 

c

"Tu 

I

Der Kampf gegen die § 

Umweltverschmutzung

Seit Beginn der 1980er Jahre wurde’2 

die Umweltschaden, die dutch die boofli 

ende Lederindustrie verursacht werdei 
, r 

von zivilgesellschaftlichen Gruppen auir 

gegriffen. Vorreiter und Modell aller Ufl1 

weltgruppen ist das Vellore Citizen’s Welfd 

Forum in Siidindien, das 1984 begann, dis 

Versalzung der Boden dutch das Auswtf 

schen der Haute, die Kontaminierung dev 

Grundwassers mit Schwermetallen, be 

o 
sonders Chrom, und die dadurch hervof0 

gerufenen ErnteeinbuBen und gesundhei18 

lichen Schaden der Bevolkerung anzt'' 

prangern.

Dutch Pressekampagnen und durc1^ 

Prozesse im offentlichen Interesse ek 

reichten sie, dass fiir Gerbereien Vole 

klaranlagen und Chromruckgewinnung* 

anlagen vorgeschrieben wurden. Dot" 

dies geschah erst 1996. Bis dahin ware'^

8
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(if die Fliisse kontaminiert, die Boden ver- 

We salzen und das Grundwasser vergiftet. 

.ra'Gas oberste Landesgericht von Tamil

Nadu hatte festgestellt, dass im Vellore 

^District durch toxisches Abwasser der 

>te Gerbereien 36.000 Hektar Land un- 

au fruchtbar wurden. Sie hatte die Gerbe- 

i if reien verpflichtet, die Bauern zu entscha- 

un digen, was jedoch selbst nach neun Jah- 

get ren noch nicht passiert ist.

mg Auch deutsche Nichtregierungsorga- 

jUii nisationen setzten sich sozialanwaltlich fur 

>ro die Bauern und Arbeiter in der Lederin- 

Da dustrie Siidindiens ein. Die Aktionsgemein-

Scbaft Solidarische Welt (ASW) fiihrte eine 

’ro Gffentlichkeitskampagne uber die verhee- 

In renden Umweltbedingungen, Sicherheits- 

standards und Arbeitsbedingungen durch 

und unterstiitzte gleichzeitig ein Selbst- 

hilfeprojekt von Arbeiterinnen in der Le- 

. derindustrie in Siidindien.

• Zur gleichen Zeit begann in Nordindien 

der Ganga Action Plan (1985-2001) zur 

Keinigung des Ganges auf seiner gesam- 

t£n Lange. Unterstiitzt wurde dieses Vor- 

haben durch ein niederlandisches Ent- 

w>cklungsprojekt, das Indo-Dutch Environ- 

mental Engineering and Sanitary Project 

(1987-2001), das sich auf Kanpurs Ger- 

dereien konzentrierte. Weder Fakalien, 

n<>ch industrielle Abwasser sollten in den 

Ganges eingeleitet werden. Klaranlagen 

und Abwasserkanale wurden gebaut. 

'ben falls wurde ein Arbeitsschutzpro- 

gramm (1988-1994) durchgefuhrt.

I Doch wurden in Kanpur genauso wie 

ln Vellore die Gerbereien nur durch das 

rdd ''■vilgesellschaftlichc Engagement einer 

jort Grnweltgruppe in die Pflicht genommen. 

rdef Friends strengte einen Prozess im df- 

aul kntlichen Interesse an und bewirkte ein 

Ufli Grteil des Obersten Landesgerichts von 

7elfd Idttar Pradesh, das im Jahre 1997 ent- 

1, di Schied, dass alle Gerbereien Vorklaran- 

iswf 'agen und Chromgerbereien Riickge- 

g de "'innungsanlagen einrichten sollen. Zu- 

, bfdern wurde eine prozessbegleitende 

rvol Steuerungsgruppe {Monitoring Ageny) ein- 

iheiigerichtet, um die vielfaltigen Entwik- 

inze Nungsaufgaben zu koordinieren. Nach 

1998 wurden 150 Gerbereien ohne Vor- 

lurd klaranlagen geschlossen, allerdings haben 

;e efdavon nur 65 die Produktion endgiiltig 

VoGmgcstellt.

ungS Von den 220 Gerbereien, die mit drei- 

Docl^ettigen Chromsulfaten gerben, haben 

vare Wisher nur 80 Chromriickgewinnungsan-

lagen installiert. Ob diese tatsachlich in 

Betrieb genommen wurden beziehungs- 

weise betrieben werden, wird genauso 

wenig iiberpruft wie die Funktionsfahig- 

keit der Vorklaranlagen. Immer noch ge- 

langen ungeklarte Gerbereiabwasser in 

die Klaranlage von Kanpur, die dafiir 

nicht ausgeriistet ist. Unzureichend ge- 

klarte Abwasser werden sogar zur Bewas- 

serung der Felder eingesetzt. Toxische 

Schwermetalle (Chrom, Kadmium, Blei, 

Arsen und Eisen) gelangen in das Grund

wasser, in den Boden sowie in die Nah- 

rungskette und fiihren zu einer langsa- 

men Vergiftung der Bevolkerung - Fehl- 

geburten, Leukamie, Durchfiille und 

Hautausschlage sind die unmittelbaren 

Folgen davon.

Ende 2004 wurde das Klarwerk sogar 

abgestellt, weil die Arbeiter ihren Lohn 

nicht erhielten und die Stadtverwaltung 

und die Gerbereibesitzer die Gebiihren

Verehrung von Sant Ravidas. (Foto: Maren Bellwinkel-Schempp)
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fur den Unterhalt der Anlage nicht be- 

zahlten. Abwasser von privaten Haushal- 

ten und Gerbereien flieBen nun wieder 

ungeklart in den Ganges und die Milliar- 

den schweren Entwicklungsprojekte wur- 

den zunichte gemacht.

Leder als 

„neutrale Ware"

Leder, das als unreines Produkt gait, 

sowie die Arbeit des Schuhmachers, die 

in Indien verachtet war, haben sich unter 

den Bedingungen der Globalisierung der 

Leder- und Schuhindustrie enorm gewan- 

delt. In Indien ist Leder zu einer „neutra- 

len Ware“ geworden und hat das Stigma 

der „rituellen Unreinheit“ verloren. Dies 

geschah paradoxerweise zu einem Zeit- 

punkt, als ganze Landstriche durch die 

Lederindustrie und deren Abwasser ver- 

wiistet und unfruchtbar gemacht worden 

sind.

Nachdem um 1910 nur Dalits und 

Muslime in der Leder- und Schuhindu

strie arbeiteten, sind heute die Positionen 

im mittleren Management von Kasten- 

hindus besetzt. Fur sie ist diese Arbeit zu 

einem lohnenden Geschaft geworden. Die 

gebildeten und ehrgeizigen Dalits, die es 

zu etwas bringen wollen, haben hingegen 

dem stigmatisierten Beruf ihrer Vorfah- 

ren den Riicken gekehrt.

Nur noch die Armen sind iibrig geblie- 

ben. Sie sind das geblieben, was sie im- 

mer waren: einfache Arbeiter oder Hand- 

werker im Leder- und Schuhgeschaft. Sie 

sind die Verlierer der globalisierten Schuh- 

und Lederindustrie, genauso wie die Bau- 

ern, Pachter und Tagelohner, deren Fel

der wegen der Umweltzerstorung nicht 

mehr bestellt werden konnen und genau

so wie die Stadter, deren Trinkwasser kon- 

taminiert ist, weil die Schuh- und Leder- 

fabriken die gesetzlichen Auflagen der Ab- 

wasserklarung nicht erfiillen.

Alternativen?

Im Jahre 1988 wurde das Indo German 

Export Promotion Project (IGEP) gegriin- 

det, das sich zum Ziel gesetzt hatte, indi- 

sche Produkte aus dem kunstgewerbli- 

chen Bereich sowie aus kleinen und mitt

leren Betrieben fur den Export zu fbr- 

dern. Dies schloss neben der Produkt- 

entwicklung auch die soziale Seite mit ein; 

Menschenrechte, Umweltvertraglichkeit 

sowie menschenwurdige Arbeitsbedingun- 

gen und Sicherheitsstandards waren die 

Kriterien. Im Rahmen dieses Projekts 

wurde zum Beispiel die Teppichkampagne 

rugmark, etabliert (1994), die sich gegen 

Kinderarbeit und Schuldsklaverei wand- 

te.

Diese Kampagne war sehr erfolgreich 

und weckte bei der deutschen Offentlich- 

keit das Bewusstsein, dass Verbraucher 

mit ihrer Konsumentscheidung auf die 

Menschenrechts- und Arbeitsstandards 

einwirken konnen. Eine Neuauflage er- 

lebte dieser Ansatz bei der Zertifizierung 

der Zulieferer der Firma Deichmann aus 

Essen. Sie ist mit 970 Filialen die groBte 

Schuhhandelskette Deutschlands, produ- 

ziert aber nicht selber, sondern bezieht 

alle ihre Schuhe aus Indien. Die Public 

Private Partnership (PPP) zwischen Deich

mann, der Gesellschaft fur Technische Zusam- 

menarbeit (GTZ), vor Ort vertreten durch 

IGEP, sowie den indischen Zu- 

lieferbetrieben von Deichmann wurde 

1998 begonnen. Deichmann hatte sich 

aus betont christlicher Uberzeugung her- 

aus schon Jahren zuvor in einem Ent- 

wicklungshilfeprojekt in Indien engagiert. 

Nun ging es darum, die Sozial- und Um- 

weltstandards im Rahmen des Deich

mann Social and Environmental Improvement 

Project in der Leder- und Schuhindustrie 

zu verbessern.

IGEP begann bei den Zulieferern von 

Deichmann Sozialaudits durchzufiihren. 

Doch das Deichmannprojekt kam durch 

eine Reportage des deutsch-indischen 

Journalisten Ashwin Raman - mit seinem 

Film: „Dreck unterm Absatz“ (SWR 

10.4.2001) - negativ in die Schlagzeilen. 

Keines der angestrebten Ziele war bei 

Deichmanns Zulieferer, K.L. Shoes in 

Dindigal, erreicht worden. Dies stellte die 

Wirksamkeit dieser Zertifizierungen in- 

sofern in Frage, als die Einhaltung von 

Umwelt-, Menschenrechts- und Arbeits

standards nur als ein Prozess gesehen 

werden kann, der einzig durch eine 

prozessbegleitende Uberwachung (Moni

toring) zu gewahrleisten ist. Doch kann dies 

- sowohl in Indien als auch in Deutsch

land - nur unter Beteiligung der Betrof- 

fenen, von zivilgesellschaftlichen Grup- 

pen, Nichtregierungsorganisationen sowie 

einer engagierten Presse- und Offentlich 

keitsarbeit erreicht werden. D

► Literatur-Tipps: AktionsgemeM"^
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„Brain Gain“ nicht,,Brain Drain1

^Zur Liberalisierung der internationalen Arbeitsmigration

rial

Von Urmila Goel
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»Nur bei Arbeitsmigration haben die 

jgi Entwicklungslander gegeniiber den ent- 

utn ^ickelten Landern einen komparativen 

Vorteil", betonte der Bangladeschi Mes- 

dii bahuddin Ahmed im August 2003 im 

^orfeld der WTO-Verhandlungen von 

s 0 Cancun bei einer Konferenz der Fried
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rich-Ebert-Stiftung in Kathmandu. Er 

forderte, dass die Industrielander nicht 

nur fiir freien Handel und Liberalisierung 

des Kapitalmarkts eintreten, sondern auch 

daren Arbeitsmarkt fur Migranten aus 

Entwicklungslandern offnen sollten. Die- 

se Forderung teilten auch die iibrigen Teil- 

nchmer aus Bangladesch, Indien, Nepal, 

Pakistan und Sri Lanka. Bei der anhal- 

tenden Diskussion um die kontroverse 

Agenda der Welthandelsorganisation 

(WTO) weisen siidasiatische Experten aus 

Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 

auf die fehlende Balance in den WTO- 

Regeln zur Liberalisierung des Welthan- 

dels hin. Dort wo Liberalisierung zu Gun- 

sten der Reichen ginge, werde sie einge- 

fordert und den Entwicklungslandern 

vorgeschrieben, dort wo nationale Inter- 

essen der Industrielander gefahrdet schie- 

nen, gebe es nach wie vor Protektionis- 

rnus.

Die Lander Siidasiens konnen - wie 

■ di‘ andere Entwicklungsliinder - auf dem 

gC Wltmarkt in kapitalintensiven Branchen 

oki nicht wirklich konkurrieren. Sie haben 

ss6 aber ein groBes Reservoir an Arbeitskraf- 

ten - sowohl unqualifizierte als hoch qua- 

lifizierte. Zudem hat die Arbeitsmigration 

111 Siidasien eine lange Tradition. Da die 

Aerdienstmoglichkeiten in Siidasien schon 

lange begrenzt sind, ist die Bereitschaft 

2ur internationalen Migration groB — selbst 

^enn sich die Arbeitsbedingungen im Ziel- 

land als schlecht darstellen. Demgegen- 

nber sind die Beschaftigten der Industrie

lander immobil; bei gleicher Qualifikati- 

°n fordern sie vor Ort bessere Arbeits- 

bedingungen. Damit haben Siidasiaten 

international einen komparativen Vorteil 

und das nicht nur bei gering qualifizier- 

ten Arbeiten. Nach den Grundsiitzen der 

Volkswirtschaft — die im WTO-Kontext 

wiederholt zitiert werden — wiirden so

wohl die entsendenden als auch die auf- 

nehmenden Lander von einer Liberalisie

rung der Arbeitsmigration profitieren.

In der westlichen Welt iiberwiegt die 

Angst vor Einwanderung, sie iiberlagert 

alle okonomischen Uberlegungen. Es wird 

— auch wenn Volkswirte dies langst wi- 

derlegt haben — argumentiert, dass Ar

beitsmigration aus dem Siiden die Arbeits- 

losigkeit im Norden vergroBere. Diesem 

scheinbar wirtschaftlichen Argument lie

gen aber andere Angste zugrunde. Der 

Westens hat festgestellt, dass zwar Gast- 

arbeiter gerufen wurden, aber Menschen 

kamen; Menschen, die nicht nur arbei

ten sondern auch am sozialen und politi- 

schen Leben teilhaben, ob sie wollen oder 

nicht. Das aber bringt Anderungen mit 

sich, die wiederum auch Auswirkungen 

auf die Mehrheitsgesellschaft haben. Da 

diese nicht gewiinscht sind, sollen die 

Grenzen fiir Arbeitsmigranten geschlos- 

sen bleiben.

Deshalb, so Christopher Ng vom Uni

on Network International, bevorzugen die 

Mode 4-Regeln des General Agreement on 

Trade in Services (GATS) die weltweite Mo

bility von Arbeitnehmern innerhalb von 

Unternehmen, beschranken aber jene von 

Arbeitern aus den Entwicklungslandern. 

Zusatzlich wirkten weitere Beschrankun- 

gen: So sind Visa und Arbeitsgenehmi- 

gungen fiir Industrielander nur mit 

Schwierigkeiten zu bekommen. Berufli- 

che Qualifikationen aus Entwicklungslan

dern werden nur dann anerkannt, wenn 

die Arbeitsmigration im Aufnahmeland 

auf Bedarf stoBt. Es gibt Quoten, Tests 

und Spezialregelungen, mit dem Ziel der 

Mobilitatsbeschrankung.

Dabei ware eine liberalisierte Arbeits

migration zugleich eine effektive Entwick- 

lungshilfe. Schon heute sind die Riickiiber- 

weisungen von Migranten nach Siidasien 

ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Nach 

indischen Arbeitsmarktstudien kommen 

sie nicht nur den Familien zugute, ein Teil 

dessen wird auch in der Heimat investiert. 

Zudem kommen auf diesem Weg drin- 

gend benotigte Devisen ins Land. Migra

tion wirkt auch als Sicherheitsventil fiir 

die angespannten Arbeitsmarkte in Siid

asien. Haufig waren die Migranten — un

qualifizierte wie hoch qualifizierte — in 

ihrer Heimat arbeitslos und reduzieren 

durch ihren Weggang zeitweilig sowohl die 

Arbeitslosigkeit als auch die Unzufrieden- 

heit. Dies gilt insbesondere fiir Kerala. 

Pradeep Mehta von der indischen Orga

nisation CUTS kehrt gar das verbreitete 

Schlagwort um, demnach sei Arbeits

migration nicht Brain Drain sondern Brain 

Gain\ Die Migranten kamen mit neuem 

Wissen zuriick und setzten dies produk- 

tiv in ihrem Herkunftsland ein.

Auch wenn eine Liberalisierung der 

Arbeitsmigration gemeinhin im Interesse 

der siidasiatischen Lander sei, sind sich 

Experten und Aktivisten darin einig, dass 

Migration auch Probleme mit sich bringt. 

Gerade im Nahen Osten und in der Golf

region arbeiten viele siidasiatische Mi

granten unter schlechten Arbeitsbedin

gungen. Versprechungen und internatio

nale Normen werden oft nicht eingehal- 

ten, Frauen werden ausgebeutet und miss- 

handelt. Daher fordert Christopher Ng, 

dass die Rechte von Arbeitsmigranten 

verbindlich geregelt werden und gelten- 

de internationale Arbeitsnormen eingehal- 

ten werden miissen. D

► Zum Rutorin: Urmila Goel ist wis- 

senschaftliche Mitarbeiterin an der Euro- 

pa-Universitat Viadrina in Frankfurt/Oder. 

Sie arbeitet derzeit an einem Forschungs- 

projekt uber die Aushandlung ethnischer 

Identitat im Internet.
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