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In der Diskussion um Menschenrechte und gute Regierbarkeit werden wiederholt wirtschaftli »Ti 

che und soziale Fragen angesprochen, so zum Beispiel, wenn es darum geht, ob so genanntf ^ 

Wirtschaftsfluchtlinge ein Recht auf Asyl haben. Die Grenzen sind hierbei offensichtlich flie te> 

Bend: die sauberliche Unterscheidung von wirtschaftlicher und sozialer Not auf der einelch< 

und politischer Verfolgung auf der anderen Seite erscheint of kiinstlich und willkurlich, zuma 

wenn ganze Volksgruppen wirtschaftlich und sozial benachteiligt werden.

dei 

dei

ifti

A
us okonomischer Sicht steht bei 

den Menschenrechten das Recht 

auf Befriedigung der Grundbe- 

diirfnisse an erster Stelle. Im vorliegen- 

den Beitrag soli deshalb der Frage nach- 

gegangen werden, inwieweit in Bangla

desch dieses Recht realisiert wird. Als 

weitere Grundrechte waren die okono- 

mische Freiheit, das heiBt die freie Ent- 

scheidung uber Produktion und Konsum, 

Rechtssicherheit und Rechtsbilligkeit so- 

wie eine intakte natiirliche Umwelt zu 

nennen. Die Not der Menschen wird ge- 

meinhin als Armut beschrieben, das heiBt 

als individuelle okonomische Unmoglich- 

keit, die zur Befriedigung der Grundbe- 

diirfnisse erforderlichen Guter und 

Dienstleistungen zu erwerben oder selbst 

zu produzieren. Begleiterscheinungen 

sind Mangel an Handlungsalternativen 

und an Schutz vor privater und staatli- 

cher Willkur und Ausbeutung.

Angesichts der weit verbreiteten Not 

in Bangladesch sind Diskussionen uber 

ihr Ausmafi wenig hilfreich. Millionen 

Menschen, die nach verschiedensten 

Definition unterhalb der Armutsgrenze 

leben und deren physische Existenz durch 

Mangel an Nahrung, Unterkunft, Hygie

ne und Gesundheitsversorgung bedroht 

ist, bediirfen der Hilfe. Die Frage eines 

Zuviel stellt sich in keinem realistischen 

Szenario.

Diesen Armsten zur Durchsetzung ih- 

res Menschenrechtes auf die Befriedi

gung ihrer Grundbediirfnisse zu verhel- 

fen ist allerdings sowohl fur die Regie

rung des Landes als auch fur die interna

tionale Entwicklungszusammenarbeit eine 

schwierige Aufgabe. Angesichts der poten- 

ziell ertragreichen Schwemmlandboden 

Bengalens ist die Ursache der Armut 

weniger bei der Ausstattung mit natiirli- 

chen Ressourcen als in der geringen Lei- 

stungsfahigkeit staatlicher Organisation zu 

suchen. In Ermangelung eines etablier- 

ten deutschen Begriffs wird das Problem 

unter „Regierbarkeit” {Governance) disku- 

tiert; der Zusatz “gut” kennzeichnet da- 

bei das Ziel und nicht den Zustand.

Historische Erklarungen

Der Zustand der Staatsorganisation lasst 

sich aus der Geschichte des Landes er- 

klaren: Bengalen gehbrte zu den ersten 

Gebieten Indiens, die unter die Herr- 

schaft der britischen Kolonialmacht fie- 

len. Wie auch immer die wirtschaftlichen, 

sozialen und rechtlichen Verhaltnisse im 

Mogulreich gewesen sein mogen — die 

eir

Zustande im einstmals „Goldenen Befl 

galen” verschlechterten sich binnen kiif^ 

zester Zeit. 1737 war Bengalen von ei 0 

ner Naturkatastrophe heimgesucht wo(g' 

den, fiber deren Ursache und AusmaB i e 

der Fachwelt keine Einigkeit besteht. Si11111 

diirfte den Niedergang Bengalens verufrui 

sacht oder wenigstens beschleunigt habeJtls' 

Nach der britischen Eroberung nach 175 eir 

fiihrten iiberzogene und willkurlich1^11 

Steuerfestlegungen im Gefolge eine' 1 

Missernte Ende der 1760er Jahre zu^n 

schlimmsten Hungersnot in der bengali 

schen Geschichte. Die dauerhaftCh 

Grundsteuerveranlagung von 1893 fiihf’J1 

te zwar zu mehr Rechtssicherheit, nich' 1 

aber zu Gerechtigkeit. Die Steuerpachtc^' 

(Zamindari) wurden von den Kolonialhef c 

ren zu Eigentiimern befordert und di'V° 

Bauern zu Pachtern und LandarbeitcU'1

herabgestuft. Ein System von Zwischefl. 

pachtern erhohte die Abgabenlast deJtl 

Bauern, der verbreitete Absentismus d^e 

Grundherren entfremdete diese zudefl®u

Sc 
von ihrem Land, das nur noch Gegefl 

stand der Ausbeutung war. Das Land, d# c 

fur seine feinen Baumwollstoffe (Musli^r 

weltberiihmt geworden war und zu Be 1 

ginn des 18. Jahrhunderts noch als reicra 

gait, litt sogar auf dem heimischen Marl' 

zunehmend unter der Konkurrenz induUr
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striell gefertigter Stoffe und Game aus 

dem englischen „Mutterland”, da die ei- 

gene Produktion in vielfaltiger Weise 

durch den Einsatz handelspolitischer In- 

strumente behindert wurde.

Das Interesse der Briten beschrankte 

S1ch auf das Eintreiben von Steuern und 

die dafiir erforderliche Aufrechterhaltung 

v°n „Recht und Ordnung”. Es verwun- 

dert daher nicht, dass Bengalen eine wich- 

rige Rolle in der aufkeimenden indischen 

^nabhangigkeitsbewegung spielte. Die 

Kolonialmacht begegnete dieser Entwick- 

_ 'ung mit dem bewahrten Konzept des 

.ll'»Ieile und Herrsche!” Bengalen, das da- 

tf fnals den ganzen Osten Indiens ausmach- 

iete> Wurde 1905 geteilt, wobei der ostli- 

nf che, mehrheidich von Muslimen bewohn- 

|fl te "Dcil mlt der Hauptstadt Dhaka auch 

^ssam einschloss. Die Politisierung der 

bengalen bewirkte 1906 die Griindung 

der Muslim League, die zwar anfangs mit 

dem bereits 1885 gegriindeten Indischen 

National Congress kooperierte, spater aber 

'romer mehr uber die Forderung nach 

eir>em Staat der Muslime Indiens im 

efl ^egensatz zu ihm geriet. Die Teilung Ben- 

.(jfgalens musste 1912 auf Druck indischer, 

eiv°r allem bengalischer, Nationalisten zu- 

•ot ruckgenommen werden. Die Provinz 

3it^engalen wurde jedoch auf die Gebiete 

gjifnit einer Bengali sprechenden Bevolke- 

rufrung beschrankt und die Hauptstadt Bri- 

>efltlSch-Indiens wurde von Kalkutta in das 

75'einstige Zentrum muslimischer Macht in 

cj1Jridien, Neu-Delhi, verlegt. Nach der 

ne ' ■robcrung der Gebiete im Nordwesten 

zli Indiens und der Eroffnung des Suez- 

,ali Canals (1869) hatte sich der wirtschaftli- 

iftiche und politische Schwerpunkt des 

jM’Juwels in der Krone” Britanniens ohne- 

ich^n Von Bengalen weg verlagert.

bte Seiner wirtschaftlichen und politischen 

^ef'vorrnachtstellung beraubt, aber nach wie 

Jiiv°t in den Welthandel integriert, litt Ben- 

te(fgalen ganz besonders unter dem Preis- 

ieflVetfall wahrend der Weltwirtschaftskrise 

de"1 den dreifiiger Jahren des 20. Jahrhun- 

jederts. Die Missernte von 1943, Versor- 

-jefjRnngsengpasse nach der japanischen Be- 

xeflSet2ung Birmas mit dem Ausbleiben der 

da^siseinfuhren sowie eine ganz und gar

(j-////Uriglucldiche Handhabung der Krise be- 

p£Wirkten die als Great Bengal Famine be- 

gj^annte Hungersnot von 1943. Zu diesem 

ar|, e'tpunkt fand die „Pakistan-Bewegung“ 

idi)Unter den Muslimen Bengalens breite 

Zustimmung, versprach sie doch die Be- 

freiung von der Kolonialmacht und ih- 

rem verhassten Rechtssystem. Auch wenn 

dieses nicht unter dem Begriff Men- 

schenrechte diskutiert wurde, so erhoff- 

ten sich die vielen Piichter, Kleinbauern 

und Landarbeiter Landeigentum oder 

doch wenigstens gesicherte Rechtstitel. 

Die Vertreibung und Verfolgung der hin- 

duistischen Minderheit aus der jetzt zum 

neuen Staat Pakistan gehdrenden Provinz 

Ostbengalen erreichte nicht die Ausma- 

Be wie in Westpakistan, aber es gingen 

vor allem die Angehbrigen der oberen, 

haufig Land besitzenden (non-scbeduled) 

Kasten.

Wirtschaftsplanung 

in Pakistan

Mit der „Entlassung” der ersten Grup- 

pe von Kolonien in die Unabhangigkeit 

(Indien, Ceylon, Birma, Indonesien) Ende 

der vierziger Jahre entstand eine neue 

Gruppe von Landern, die damals noch 

als unterentwickelt klassifiziert wurden. 

Das Konzept der Entwicklung geriet je

doch bald in Misskredit, weil die Entwick- 

ler anscheinend das Ziel ihrer Anstren- 

gungen, namlich eine Verbesserung der 

Lebensbedingungen gerade der Armsten, 

aus den Augen verloren. Dies hatte we- 

niger wirtschaftliche oder gar wirtschafts- 

wissenschaftliche, sondern strategische, 

politische und ideologische Griinde.

Der neue Staat Pakistan entwickelte sich 

bald zum Paradebeispiel, wie die Entwick

lung eines Landes immer mehr zur Ne- 

bensache geraten konnte. Wichtig fur die 

Gebergemeinschaft des Westens war die 

Biindnistreue Pakistans etwa im „Bag- 

dad-Pakt“ gegen die „sozialistische Staa- 

tengemeinschaft” der „Zweiten Welt” des 

Ostens. Dass Pakistan seit 1956 de facto 

und seit 1958 auch de jure vom Militar 

beherrscht wurde und die als Wahlen de- 

klarierten Referenden keineswegs demo- 

kratischen Mindestanforderungen geniig- 

ten, storte dabei nicht. Ebenso wenig, dass 

der ostliche Landesteil, in dem mehr als 

die Halfte der Bevblkerung lebte, syste- 

matisch benachteiligt wurde. Die zuwei- 

len vermutete Zielkollision von Demo

kratie und Entwicklung bestand im Faile 

Ostpakistans sicher nicht: Weder wurde 

das Land demokratisch regiert, noch er- 

freute es sich eines raschen wirtschaftli

chen Wachstums.

Die systematische Vernachlassigung der 

Ostprovinz wurde mit dem Argument 

eines hohen Kapitalkoeffizienten und ei

ner niedrigen Kapitalproduktivitat begriin- 

det. Beide Indikatoren beschreiben das 

Verbal tnis von Kapitaleinsatz und Produk

tion. Die Einschatzung, dass Investitio- 

nen in Westpakistan zu hoheren 

Wachstumsbeitragen, das heiBt einer hd- 

heren Steigerung des Inlandsprodukts, 

fiihren wurden als Investitionen in der- 

selben Hohe in Ostpakistan, lieB sich 

durchaus empirisch belegen. Sie zeugte 

dennoch von einer zynischen Auffassung 

uber die Aufgaben des Staates, dass nam

lich den Starken und Leistungsfahigen zu- 

erst zu helfen sei. Diese Einstellung zeug

te auch von einer kurzfristigen und me- 

chanistischen Vorstellung iiber die Wir- 

kungsweise einer Volkswirtschaft.

Die Militarregierung Ayub Khans 

(1958-1969) stieB wegen dieser Politik der 

einseitigen Bevorzugung Westpakistans 

bei ostpakistanischen Wissenschaftlern 

und Politikern auf heftige Ablehnung. Sie 

reagierte darauf in ihrem Dritten Fiinf- 

jahresplan (1965-1970) mit hoheren Plan- 

ansatzen fur die offentlichen Ausgaben 

in Ostpakistan als in Westpakistan. Der 

Plan war — zumal nach dem Desaster des 

Krieges mit Indien im Jahre 1965, einer 

verheerenden Missernte und dem Aus- 

setzen der Auslandshilfe der USA als 

Reaktion auf den Krieg — nur auf Grund 

der „Griinen Revolution” ein wirtschaft- 

licher Erfolg. Der produktionssteigernde 

Einsatz von Hochertragssorten be

schrankte sich aber auf Weizen, die wich- 

tigste Getreideart in Westpakistan; fur 

Reis, die wichtigste Nahrungsfrucht in 

Ostpakistan, gab es damals noch keine 

derartigen „Wundersorten”. Die fur die 

Hochertragssorten so wichtigen Inputs 

wie Wasser, Diingemittel, Pflanzenschutz, 

Kredit und Beratung wurden auch nur in 

Westpakistan in vermehrtem AusmaB zur 

Verfugung gestellt. Die Frustration iiber 

das repressive Militarregime schlug in po

litischen Widerstand um. Ayub Khan 

wurde gestiirzt, aber zunachst durch ei- 

nen anderen Militar, General Yahya Khan 

(1969-1971), ersetzt. Der zu seiner Amts- 

zeit entworfene Vierte Fiinfjahresplan 

(1970-1975) war von Wunschdenken ge- 

leitet: Um dem Osten ein hoheres Wachs-
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turn zu bescheren, wurden dort weit gro- 

Bere Staatsausgaben und zudem eine Stei- 

gerung der Kapitalproduktivitat angesetzt. 

Dieser Plan war schon Makulatur bevor 

er verabschiedet war.

Die ersten allgemeinen Wahlen im Jah- 

re 1970 erbrachten eine absolute Mehr- 

heit an Sitzen in der Nationalversamm- 

lung fur die in Ostpakistan dominieren- 

de Awami League (Volksliga, AL) unter ih- 

rem charismatischen Fiihrer Sheikh 

Mujibur Rahman. Die herrschenden Mi- 

litars und die in Westpakistan dominie- 

rende Pakistan Peoples’ Party (PPP) unter 

Zulfikar Ali Bhutto wollten das Wahler- 

gebnis nicht akzeptieren und reagierten 

erst mit einer Verzogerungstaktik und 

schlieBlich mit dem Versuch einer syste- 

matischen Vernichtung der ostapakista- 

nischen politischen Elite. Der anschlie- 

Bende Biirgerkrieg deckte vollends auf, 

dass die Idee eines Staates fur alle Musli- 

men Indiens nicht zu realisieren war, je- 

denfalls nicht in der Form einer Militar- 

diktatur. Es mutet wie eine Ironie des 

Schicksal an, dass es gerade ein Militar- 

diktator war, der die ersten allgemeinen 

und direkten Wahlen im Staate Pakistan 

veranstaltete, und dass am Ende der Mi- 

litarherrschaft zwei demokratische Staa- 

ten standen, die erstmals von demokra- 

tisch gewahlten Regierungen (auch wenn 

die Wahlen fur ein gemeinsames Parla

ment gedacht waren) gefiihrt wurden.

Schwieriger Neubeginn: 

Bangladesch

Durch die Flutkatastrophe von 1970, 

den Biirgerkrieg und schlieBlich den Krieg 

mit Indien 1971 schwer verwiistet und 

auBenpolitisch von den USA, China und 

den islamischen Staaten diplomatisch iso- 

liert, konnte Bangladesch nur miihsam mit 

internationaler Hilfe iiberleben. Nach ei

ner Missernte 1974 - die von der Regie

rung zu spat erkannt und noch spater 

zugegeben wurde - und uber Monate hin- 

weg von amerikanischer Hilfe wegen der 

Missachtung des Kuba-Embargos abge- 

schnitten, taumelte das Land erst in eine 

Hungersnot und ein Jahr spater in eine 

Staatskrise, die durch eine Serie von Mi- 

litiirputschen beendet wurde. Nach den 

Generalen Zia ur Rahman (1975-1981) 

und Ershad (1982-1990) wird das Land 

demokratisch regiert und gilt vielen als 

der vielleicht liberalste Staat mit einer 

muslimischen Bevolkerung. Es dauerte 

aber lange, bis sich das Land von Biir- 

gerkrieg, Krieg und Militiirherrschaft er- 

holen konnte. Erst heute ist die wirtschaft- 

liche Situation seiner Bevolkerung im 

Durchschnitt besser ist als vor der Tei- 

lung Pakistans. Die Wirtschaft hat einen 

bemerkenswerten Strukturwandel erlebt: 

Bangladesch ist immer noch ein armes 

Agrarland, aber an Stelle der einseitigen 

Abhangigkeit vom Export von Rohjute 

und Jutewaren ist der Export von Fertig- 

textilien, die im Land mit Hilfe impor- 

tierter Rohstoffe und Halbfertigwaren 

geschneidert werden, getreten. Wichtig 

sind auch die Heimuberweisungen der 

Arbeitsmigranten im Ausland.

Der Sturz der Regierung Ershad erfolgte 

zur selben Zeit, in der die Sowjetunion 

auseinander fiel, und kurz nachdem Zia 

ul Haq, der Militardiktator Pakistans, bei 

einem Flugzeugabsturz urns Leben kam. 

Dass sich zivile Regierungen halten konn- 

ten, hat sicher damit zu tun, dass die ver- 

bleibende GroBmacht nach Ende des 

Kalten Krieges das Interesse an Siidasien 

verlor. Dies gilt besonders fur Bangla

desch, das weder iiber Atomwaffen ver- 

fiigt noch unmittelbar an die Krisen- 

regionen Siidwest- und Zentralasiens 

grenzt.

In der internationalen Wahrnehmung 

liegt Bangladesch fernab von den Schau- 

platzen der Terrorismusbekampfung. 

Dabei wird iibersehen, dass im Nordosten 

des Subkontinents seit langem eine Rei- 

he von — vorerst noch — lokalen Konflik- 

ten ausgetragen werden. Wie tragfahig der 

von der Regierung Sheikh Hasina Wajid 

mit den aufstandischen Stammen in den 

Chittagong Hill Tracts im Jahre 1997 

ausgehandelte Friedensvertrag ist, muss 

sich noch beweisen. Die betrachtlichen 

Waffenfunde in Chittagong im Jahre 2004 

werden als Indiz gewertet, dass es sich 

nicht mehr um isolierte Auseinanderset- 

zungen im „Entwicklungsviereck” Indi

en, Nepal, Bhutan und Bangladesh sowie 

Myanmar handelt und wir Zeugen der 

Entstehung eines groBeren Konfliktes 

sind. In diese Richtung gehen die immer 

wieder aufgestellten und von der Regie

rung Bangladeschs dementierten Berich- 

te iiber einen zunehmenden Islamismus 

und eine Radikalisierung der Koran-

schulen. In diesem Zusammenhang wet 

den auch Kontakte zur genann'

Grundbedurfnisse

Seit Ende des Kalten Krieges nehmei 

die beiden in der Uberschrift dieses Auf 

satzes stehenden Begriffe Menschenrech 

te und gute Regierbarkeit einen hdherei 

Stellenwert in der Entwicklungsdiskussicrf 

ein. Gilt es doch nicht mehr, die ideologi 

sche Uberlegenheit der westlichen gegefl 

iiber der ostlichen Wirt-schafts- und Ge 

sellschaftsordnung zu beweisen. Die Dis 

kussion der Grundbediirfnisse entstano 

als nicht mehr zu verheimlichen war, das 

Wirtschaftswachstum und steigendes Pro 

Kopf-Einkommen eine notwendige abe 

keine hinreichende Bedingung fiir dl1 

Uberwindung von Armut ist. Die darai* 

resultierende Indikatorendiskussion lass 

sich gut fiir Bangladesch verfolgen. A 

Stelle des Bruttoinlandsprodukts pf( 

Kopf der Bevolkerung und der Wachs 

tumsrate des Bruttoinlandsprodukts is 

der „Index fiir menschliche Entwicklung 

(Human Development Index, HDI) als zet> 

trales MaB von Entwicklung getreten, de 

die so genannten „weichen” Faktoren, W* 

die Lebenserwartung von Neugeborenei 

und die Schulbildung beriicksichtigt.

Die relative Einkommensverteilung is 

ahnlich wie die der Industriestaaten: nad 

dem Weltentwicklungsbericht 2000/200 

tatigen die armsten 20 Prozent der Be 

volkerung Bangladeschs 8,7 Prozent de 

Ausgaben, die reichsten 20 Prozent 42,' 

Prozent. In Deutschland sind es 8,2 Pro 

zent gegeniiber 38,5 Prozent, in den US' 

5,2 Prozent und 46,4 Prozent. Der efl1 

scheidende Unterschied ist das Eio 

kommensniveau; auch „reiche” Bang!'1 

deschi und die meisten „GroBgrundb< 

sitzer” waren nach unseren Standards al 

arm einzustufen. Anders als in vide 

Landern Lateinamerikas, Sudostasiefl 

oder Afrikas fehlen die extremen Eif 

kommensunterschiede. Das Vorheb 

schen von Klein- und Kleinstbetrieben J 

der Landwirtschaft zusammen mit we' 

verbreiteter Landlosigkeit und einer ge j. 

ringen Flachenproduktivitat ergibt eifl I 

landwirtschaftliche Produktion, die nici i 

ausreicht, um die Bevolkerung auch a" \ 

niedrigstem Niveau selbst zu ernahref ( 

Nur mit Hilfe von Importen, die ef t
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;f knappes Zehntel der Nahrungsversor- 

gung ausmachen, kann nach Angaben der 

Welternahrungsorganisation (FAO) eine 

Versorgung von 2.189 Kcal pro Kopf und 

Tag (2000-2002) gewahrleistet werden. 

Dies ist wohl deutlich mehr als in den 

eI 1970er und 80er Jahren. Angesichts der 

q kaum vorhandenen Vermbgen fiihren

Ernteausfalle, Arbeitslosigkeit oder ande- 

el re Risiken des Lebens sofort zu individu- 

0< ellen und, wenn sie ganze Landstriche 

& erfassen, nationalen Katastrophen. Un- 

;C mittelbare Konsequenzen ergeben sich 

je daraus fur die Gesundheitsversorgung, 

,1S Weil die durch Mangel- und Unterernah- 

rung geschwachten Menschen ihre natiir- 

aS lichen Abwehrkrafte einbuBen.

t0 Dass die landwirtschaftliche Produkti- 

W

nismen rechtzeitig und wirkungsvoll fur 

die erforderlichen MaBnahmen sorgen.

Die Geschichte Bangladeschs bestatigt 

diese Einschatzung. Die Hungersnot von 

1974, die einzige seit der Unabhangigkeit, 

konnte passieren, weil die demokrati- 

schen Institutionen weitestgehend auBer 

Kraft gesetzt waren. Dariiber hinaus kbn- 

nen die Erfolge in der Armutsbekampf- 

ung als gemischt bezeichnet werden: 36 

Prozent der Bevblkerung miissen mit 

weniger als einem US-Dollar pro Tag aus- 

kommen, 83 Prozent mit weniger als zwei 

US-Dollar; 50 Prozent der Bevblkerung 

leben unter der nationalen Armutsgrenze. 

Allerdings erreichen nur 17,3 Prozent der 

Neugeborenen statistisch nicht ihren 40. 

Geburtstag - vor allem in afrikanischen

Eine stabile Hiitte - ein oft unerfulltes Grundbedurfnis in Bangladesch.

en' (Foto: Heiko Herold)

iin

on mit dem Bevblkerungswachstum na- 

lb£ hezu mithalten konnte, ist kein geringer 

s al Erfolg und Zeugnis von Innovations- 

bereitschaft. Das Produktionspotenzial ist 

*efl bei weitem nicht ausgeschbpft. Der No- 

Eir belpreistrager fur Wirtschaftswissenschaf- 

e^, ten Amartya Sen, der aus Bengalen 

:n1 starnmt und in Dhaka die Hungersnot von 

we1 1943 erlebte, hat nachgewiesen, dass Hun- 

' ff gersnote keine zwangslaufige Folge von 

elf Missernten sind, sie sind durch politischen 

lid Willen und geeignete Organisation zu 

1 al1 verhindern. Er hat auch festgestellt, dass 

iref es in Demokratien nicht zu Hungersnb- 

e) ten kommt, weil die politischen Mecha- 

Landern liegt dieser Wert mehrmals so 

hoch - obwohl 48 Prozent der Kinder zu 

leicht fur ihr Alter sind - einer der welt- 

weit hbchsten Werte. Nur drei Prozent 

der Bevblkerung haben keinen Zugang 

zu aufbereitetem Wasser. Dies ware ein 

auBergewohnlich guter Wert fur dieses 

wichtigste Nahrungsmittel. Doch wird 

dieses Wasser aus Grundwasserschichten 

gefbrdert, die mit im Boden auf natiirli- 

che Wiese vorkommendem Arsen ver- 

setzt sind. So sind Millionen Menschen 

einer schleichenden Vergiftung ausgesetzt.

Das Grundbedurfnis auf Wohnung 

wird in den landlichen Gebieten Bangla

deschs in Form einfacher Bambushiitten 

in bescheidenster Weise erfiillt. Sie liegen 

in den von Uberschwemmungen bedroh- 

ten Gebieten — und das ist der grbBte Teil 

des Landes — meist als Streusiedlungen 

auf kleinen Warften, kiinstliche Hugel, 

die auch an der deutschen Nordseekiiste 

verbreitet sind. Steigen die Fliisse starker 

an, stehen sie zwar unter Wasser, was aber 

nicht automatisch den Verlust der Hut- 

ten, von Hab und Gut und von Vieh be- 

deuten muss. Uber Jahrhunderte haben 

sich Uberlebensstrategien entwickelt, mit 

diesen Situationen fertig zu werden. Sie 

finden ihre Grenzen jedoch da, wo die 

Armut noch nicht einmal den Bau einer 

stabilen Hiitte zulasst, und wenn die Fliis- 

se, wie es alle paar Jahre geschieht, star

ker als gewbhnlich anschwellen. In den 

Kiistenregionen kommt die Bedrohung 

durch Wirbelsturme hinzu. Auf wechseln- 

den Schneisen konnen sie zu apokalypti- 

schen Verwiistungen fiihren: 1970 fielen 

mindestens 300.000 Menschen einem 

Zyklon zum Opfer; 1991 gab es bei ei

nem Hochwasser 150.000 Tote.

Obwohl die Wachstumsrate der Bevbl

kerung stetig zuriickgeht, nimmt die Be- 

vblkerungszahl noch immer zu. Schon 

jetzt ist Bangladesch der weltweit am dich- 

testen besiedelte Flachenstaat. Die Bevbl

kerung, die auf dem Lande keine Be- 

schaftigung findet, zieht in die Stadte. 

Dhaka gilt heute als eine der am schnell- 

sten wachsenden Megastadte der Welt. 

Der grbBere Teil der Bevblkerung wohnt 

in Elendsvierteln, die wie uberall an we- 

nig attraktiven und von Uberschwemmun

gen bedrohten Standorten entstanden.

Bangladesch steht im Jahr 2002 mit ei

ner durchschnittlichen Lebenserwartung 

von 61,1 Jahren, einer Alphabetisierungs- 

rate der iiber 15-Jiihrigen von 41,1 Pro

zent, einer Schulbesuchsquote von 54 

Prozent der Kinder im Primar-, Sekun- 

dar- und Tertiarschulalter sowie einem 

Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt von 

1.700 PPP-US-Dollar (Kaufkraftparitat 

— Power Purchasing Parity) an 138. Stelle 

unter 177 Staaten, wie das Entwicklungs- 

programm der'Vereinten Nationen 

(UNDP) in seinem „Bericht uber die 

menschliche Entwicklung 2004“ diese In- 

dikatoren zum „Index fur menschliche 

Entwicklung“ zusammenfasst.

Das UNDP bewertet die Situation der 

Frauen in Bangladesch fur das Jahr 2002
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zudem mit emem Gender related Development 

Index (GDI) von 0,499 und platziert Ban

gladesh an 110. Stelle von 144 unter- 

suchten Landern. Wahrend die Lebens- 

erwartung neugeborener Madchen ge- 

ringfiigig uber der von Jungen liegt (61,5 

zu 60,7 Jahre), ist die Alphabetenrate 

deutlich niedriger (31,4 zu 50,3 Prozent), 

die Einschulungsrate ist dagegen leicht 

hoher (54 zu 53 Prozent), wahrend die 

Pro-Kopf-Kaufkraft der Frauen— bei al

ien methodischen Einwendungen — mit 

1.150 PPP-US-Dollar nur halb so hoch 

wie die der Manner (2.035 PPP-US-$) ist. 

Soziale Probleme, die ihre Wurzeln in 

niedrigem und unsicherem Einkommen 

haben, werden von berufstatigen Frau

en vor einer geschlechterspezifischen Be- 

nachteiligung genannt, wie jiingste Feld- 

forschungen ergaben. Beides hangt zu- 

sammen, wie die Ubergriffe auf berufs- 

tatige Frauen, die aus sozialen Griinden 

gezwungen sind zu arbeiten und ihre per- 

sonlichen Sicherheit aufs Spiel zu setzen, 

besonders wenn sie — wie in der Textilin- 

dustrie — Schichtarbeit leisten miissen.

Auch wenn Bengali eine zweitausend 

Jahre alte Schrift- und Literatursprache 

ist, wirkt sich der Vorteil fur Bangladesch 

im internationalen Vergleich gegeniiber 

Landern mit einer weniger homogenen 

Bevolkerung nicht in besonderen Erfol- 

gen im Bildungswesen aus — das Land 

gehort vielmehr zu den Schlusslichtern: 

zwar wurde die gesetzliche Voraussetzung 

fiir die Einfiihrung der allgemeine Schul- 

Partizipation in lokalen Selbsthilfegruppen - 

ein Schlussel zur Grundbedurfnisbefriedigung. (Foto: Heiko Herold)

pflicht fiir Kinder im Alter von sechs bis 

zehn Jahren geschaffen, aufgrund des 

Mangels an Lehrern, Schulen und Un- 

terrichtsmaterial wird es aber dauern, bis 

alle Kinder wenigstens die Grundschule 

absolvieren konnen. Fiir den Unterricht 

wird eine geringe Gebiihr erhoben, teu- 

rer sind Schulkleidung, Bucher und Nach' 

hilfestunden. Von den Kindern irfi 

Grundschulalter besuchen (2001/02) 81 

Prozent und von denen im Sekundar- 

schulalter 44 Prozent die Schule und 6i 

Prozent der Kinder erreichen die fiinfte 

Klasse. Der Anteil der Madchen ist vof 

allem in den hoheren Klassen deutlich ge- 

ringer als der der Jungen. An der Ausbik 

dung sind auch die Medresen (Koran- 

Schulen) mit iiber zwei Millionen Schii- 

lern (1996/97) beteiligt, Tendenz steigend; 

sie werden auch von bangladeschischefl 

Beobachtern mit einer zunehmenden re- 

ligidsen und politischen Intoleranz in Ver

bindung gebracht.
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Gute Regierbarkeit

Die Qualitat des Staates und seinet 

Regierung werden unter vielerlei Ge- s 

sichtspunkten bewertet. Die Vorbehalte ' 

die einst gegeniiber der sozialistischefl 

Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung r 

bestanden, bestehen heute gegeniiber ei

ner — vorerst nur schwer auszumachen- 

den — islamischen oder islamistishef c 

j 
Ordnung. Dass die meisten Muslime def 

Welt in Siid- und Siidostasien leben, ist if1 c 

das allgemeine Bewusstsein - auch del 

arabischen Welt - noch nicht vorgedrun- ) 

gen. Bangladesch wird deshalb wenigef 1 

in diesem Zusammenhang gesehen. Da- 

fiir ist Bangladesch zum Testfall der Ent- ( 

wicklung - so der Titel eines Buches ' 1 

geworden. Der einstmals als „hoffnungs- 1 

loser Fall” gehandelte Staat hat sich zwi 

schenzeitlich besser entwickelt als erwaf 

tet. Konsequenterweise verliert Bangla

desh seinen Ausnahmestatus und win 

zunehmend kritisch betrachtet. Dem all' 

gemeinen Trend in der Entwicklungs- 

okonomie folgend, wird heute wieder def 

Institutionen, insbesondere der des Staa 1 

tes, starkere Aufmerksamkeit gewidmet 

eine Diskussion, die unter dem Oberbe- j 

griff „gute Regierbarkeit” gefiihrt wird.

Transparency International hat Bangla

desh in den letzten Jahren immer wie- '
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is der als korruptestes Land der Welt ein 

;S gestuft, 2004 teilte es diesen Platz mit 

v Haiti. Als besonders korruptionsanfallig 

is 'Werden die Organe der Rechtspflege, lo- 

le kale Behorden und das Erziehungswesen

genannt. Fur die Korruptionsanfalligkeit 

j. kisscn sich viele Erklarungen finden. Die 

r kistorische Betrachtung zeigt deutlich, 

[j; dass das heutige Bangladesch J ahrhunder- 

57 te lang einer Fremdherrschaft mit einer 

r. Administration unterlag, die den Bediirf-

Nissen ihrer Untergebenen keine Rech- 

te Hung trug. Dieses System setzte sich nach 

ot der Schaffung Pakistans mit anderer per- 

e- soneller Besetzung fort. Dem Chaos der 

jP ersten Unabhangigkeitsjahre Bangla- 

n deschs folgten eineinhalb Jahrzehnte Mi- 

ij. ktarherrschaft. Erst danach konnten sich 

id; demokratische Strukturen entwickeln. Sie 

ep leiden aber vorerst unter einer unter den 

■e. politischen Eliten des Landes verbreite- 

2t. ten Auffassung von Demokratie, die sich

ttut „Diktatur der Mehrheit“ beschreiben 

lasst. Somit blockieren sich die beiden 

gtoBen politischen Parteien fortwahrend. 

k*ass die beiden Fiihrerinnen dieser Par

teien auch personlich verfeindet sind, er- 

iet schwert die Situation. Beide empfinden

S1ch als politische Erben ihres Vaters be- 

[t& Zlehungsweise Ehemanns, die beide an der 

el-, Spitze des Staates standen und beide ei-

nes gewaltsamen Todes starben, was wie- 

ej. derum in wechselseitige Schuldzuwei-

Sutlgen miindet. In diesem Klima gedeiht 

ieli die Korruption, die Machtgewinn und 

_[ei Machterhalt finanzieren hilft. Dabei ist 

t jji das Land ethnisch, religios und linguistisch 

je( homogen wie kaum ein anderes, auch zwi- 

Jfl. schen den Parteien lassen sich keine un- 

g£l tiberbriickbaren ideologischen Unter- 

3a. schiede ausmachen. Dennoch begiinstigt 

nt. diese Konstellation Giinstlingswirtschaft 

:s und Ineffizienz. Es fehlt an Transparenz 

igs Urit' an Verantwortung.

wi'

taf

?ia Politische Verantwortung: 

zird Wer ist schuld?

all'

tgS. Die Frage der Verantwortung stellt sich 

jeIi auf mehreren Ebenen. Solange Wirtschaft 

taa- Und Politik (Ost-)Bengalens von auBen, 

net Von Briten oder Pakistan, bestimmt wur- 

-be- ^en> wurde diesen Verantwortung fur die 

ird. beklagenswerte Wirtschaftsentwicklung 

gla- Und die verbreitete Armut zugewiesen.

Aber schon zu pakistanischer Zeit war 

auch das Ausland, das heiBt die Geber- 

lander und internationalen Organisatio- 

nen, Ziel heftiger Kritik. Nach der Un- 

abhangigkeit wurden zeitweise fast alle 

Entwicklungsausgaben des Landes vom 

Ausland finanziert. Bangladesch musste 

sich derweilen eine eigene Verwaltung 

aufbauen: nach wie vor ist sie stark zen- 

tralisiert. Angesichts der geschilderten 

Umstande verwundert es nicht, dass Ent- 

scheidungen tatsachlich oder wenigstens 

vermeintlich vom Ausland bestimmt wur

den, wobei auch die vielen ausliindischen 

und vom Ausland fmanzierten Nicht- 

regierungsorganisationen (NROs) in die 

Kritik gerieten. Dieses System der 

Externalisierung der Entscheidungen, bei 

dem es nur noch darauf ankommt, ei- 

nen auslandischen Finanzier fur ein Pro- 

jekt zu finden, wertet letztlich die natio

nale Politik und ihre Verwaltung ab. 

Schlimmer noch: Sie konnen sich von 

ihren eigenen (Mit-)Entscheidungen di- 

stanzieren, sich in die Reihe der Kritiker 

einreihen und das Ausland kollektiv ver- 

antwortlich machen. Heute ware eine 

solche Konstellation als typisches „Prin- 

zipal-Agenten”-Problem zu bezeichnen: 

Regierung und Verwaltung als Agenten des 

Prinzipals Offentlichkeit verfolgen ihr 

eigenes und nicht das Allgemeinwohl, in

dem sie die „Rente”, die ihnen die Ent- 

wicklungshilfe beschert, abschopfen. Der 

Autor konnte erleben, wie die daraus re- 

sultierende Frustration zu Selbsthass 

fiihrt, als bei einem Seminar in Dhaka 

NROs heftigst von den Anwesenden kri- 

tisiert wurden, die ihrerseits aber alle ne- 

ben ihrer Tatigkeit als Universitatslehrer 

oder Beamte fur wesentlich besser zah- 

lende NROs arbeiteten.

Dass so viele Bangladeschi in Armut 

leben, ist — wie die Analyse gezeigt hat — 

historisch und systematisch zu erklaren. 

Dass die Armut in erster Linie auf das 

niedrige Entwicklungsniveau des Landes 

und weniger auf die relative Verteilung 

der Einkommen zuriickzufiihren ist, mag 

iiberraschen. Es bedeutet namlich, dass 

den Bangladeschi kein Mangel an politi- 

schem Willen vorgeworfen werden kann, 

jedenfalls nicht mehr, als dies der Fiih- 

rung reicherer Lander mit einer ahnlichen 

relativen Einkommensverteilung vorzu- 

werfen ware. Es sei denn, von armen 

Landern wiirde mehr politischen Willen 

abverlangt als von reichen.

Fazit:

Was konnen wir tun?

Die Handlungsalternativen sind deshalb 

begrenzt. Bei einem vermehrten Enga

gement des Auslands ware es fur die Fiih- 

rung in Bangladesh noch weniger verlok- 

kend und schwerer zu erreichen, eine ei

gene konsistente Politik zu entwickeln und 

in die Tat umzusetzen. Die Moglichkeit, 

alle Verantwortung auf das Ausland ab- 

zuwalzen, bliebe in vermehrtem MaBe 

bestehen. Auf eine Dezentralisierung von 

Politik und Verwaltung zu drangen, ist 

auch problematisch, weil sie wieder auf 

eine verordnete Freiwilligkeit hinauslauft.

Die besten Impulse kommen von der 

sich in den letzten Jahren gut entwickeln- 

den Wirtschaft. Bangladesch ist zwar im- 

mer noch Nettoimporteur bei Waren und 

bei Kapital, aber die Liicken in den Wa

ren- und Dienstleistungsbilanzen sind — 

relativ betrachtet — viel kleiner als frii- 

her. Es bleibt zu hoffen, dass Bangladesch 

nicht unter dem Wegfall der im Rahmen 

der Welthandelsorganisation (WTO) er- 

laubten Quoten im Handel mit Textilien 

Ende 2004 leidet. In dem MaBe, wie Ban

gladesch von der Entwicklungshilfe 

unanhangig wird, mehrt sich auch die 

Kritik der Burger Bangladeschs an ihrer 

politischen Fiihrung, die sich immer mehr 

in der Verantwortung sieht und jetzt von 

innen und nicht von auBen gezwungen 

wird, eine bessere Regierungsarbeit zu 

leisten. 0

► Zum flutor: Dr. Wolfgang-Peter 

Zingel ist Diplom-Volkswirt und wissen- 

schaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung 

Internationale Wirtschafts- und Entwik- 

klungspolitik des Sudasien-lnstituts der 

Universitat Heidelberg. Dieser Artikel 

basiert auf einem Vortrag zur 7. Bangla- 

desch-Konferenz: “Bangladesch - Men- 

schenrechte im Partnerland”, vom 23. bis 

25. Juli 2004, in Hannover.
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