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Das bedrohte Paradies

Reise zu den Andamanen

Eine Reportage von Rainer Horig

Von der Hauptstadt Port Blair aus fuhrt die Andaman Trunk Road, die einzige Verbindungs- 

straBe uber die drei Hauptinseln, gen Norden. Nach einer halben Stunde kommen wir vor ei- 

ner Barrikade zum Stehen. Hier beginnt das Territorium der Jarawa. Alle Fahrzeuge werden 

kontrolliert. Ein bewaffneter Polizist steigt in den Wagen, und dann fahren wir in einen dichten 

Dschungel, einen der letzten Walder der Welt, wo niemals Baume gefallt wurden. Eine neue, 

Qeheimnisvolle Welt.

D
er Mann steht furchtlos mitten 

auf der StraBe, er ist muskulds 

und schwarz wie Ebenholz, ei- 

nen ganzen Kopf kleiner als ein durch- 

Schnittlicher Mitteleuropaer. Ein aus Bast 

Ufid Blattern geflochtener Panzer schiitzt 

Se>ne Brust. Um die Hiiften tragt er nur 

ein rotes Stoffband. Seine Haut ist auf- 

fellend glatt und eben, ohne Poren, ohne 

ein einziges Haar. Nur auf dem Kopf 

erkennen wir kleine Haarbiischel, die wie 

Pfefferkorner aussehen. Wie alle Jarawa 

hat er sich ein knallrotes Stoffband um 

hen Kopf gewickelt. In der linken Hand 

tragt er einen zwei Meter langen Bogen 

und drei ebenso lange Pfeile mit Eisen- 

spitzen.

Neugierig halten wir an. Dunkle, trau- 

rige Augen nehmen uns ins Visier, wah- 

rend sich ein starker Arm ins Wageninnere 

htangt. Hastig suchen wir Bananen aus 

her Plastiktiite und legen sie in seine Hand. 

Die Geschenke verschwinden im roten 

hiiftband und die Hand erscheint aber- 

^als. „Banane, Banane!“ verlangt der 

hhann. Mit nervosen Seitenblicken auf 

hen Polizisten, reichen wir dem Jarawa 

s° viele Bananen, wie er haben will. Als 

Were Vorrate zur Neige gehen, nehmen 

'■v'r gestenreich Abschied.

Die letzten freien 

Waldnomaden

Die Andamanen-Inseln sind von vier 

Verschiedenen Negrito-Volkern bewohnt, 

hie zusammen noch hochstens 600 Indi-

Jarawa-Frau mit Kind (alle Fotos: Rainer Horig)

viduen zahlen. Die Jarawa bilden mit 300 

Menschen die starkste Gruppe. Sie teil- 

ten sich friiher die Inseln Siid-Andaman 

und Mittel-Andaman mit den GroB- 

Andamanern, die jedoch nur noch 40 

Nachkommen haben. Die Zahl der Onge 

auf der Insel Uttle Andaman ging von 

urspriinglich uber 600 auf heute weni- 

ger als 100 zuriick, nachdem man ihre 

Walder rodete und Olpalmplantagen an 

legte. Auf der Insel Sentinel leben schat- 

zungsweise 100 bis 150 Negritos, die bis 

heute jeden Kontakt zur AuBenwelt mit 

Waffengewalt abwehren. Eine rauhe See 

und tiickische Korallenbanke schiitzen sie 

vor neugierigen Fremden.

Man nimmt an, daB die Negritovolker 

versprengte Nachkommen der Urein- 

wohner der siidostasiatischen Inselwelt 

sind. Ahnlich archaische Wildbeuter le

ben heute noch auf der malaysischen 

Halbinsel und auf den Philippinen, aber 

nur die Andamaner konnten ihre Lebens- 

art vollstandig bewahren. Sie bauen kei- 

ne Hauser, die Kunst des Feuerschlagens 

ist ihnen nicht bekannt. Ihre Lebens- und 

Wirtschaftsweise ist hervorragend an den 

Lebensraum Regenwald angepaBt. Weil 

das feucht-heiBe Klima nahezu alle Ma- 

terialien schnell zersetzt, sind Wissen- 

schaftler, die einen Blick in die Vergan- 

genheit der Andamaner werfen wollen, 

auf die Untersuchung ihrer Abfallhaufen 

angewiesen. Die Ethnologin Carola Krebs,
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die am Volkerkundemuseum in Leipzig 

eine Sammlung von Objekten der 

Andamaner betreut, faBt den heutigen 

Stand der Erkenntnisse zusammen: „Das 

Alter ihrer Anwesenheit auf diesen In- 

seln ist belegt mit 2.000Jahren. Diese Zahl 

resultiert aus Radiokarbonuntersuchun- 

gen von Kuchenabfallhaufen. Das ist so 

ziemlich das Einzige, was sie uber lange- 

re Zeit hinterlassen. Inzwischen gibt es 

aber auch Vermutungen, daB die 

Andamaner schon wesentlich langer auf 

den Inseln zuhause sind. Dabei tauchen 

Zahlen von 35.000, 40.000 bis zu 60.000 

Jahren auf.“

Die etwa 200 Andamanen-Inseln und 

die rund 50 Nikobaren bilden die Gipfel 

einer maritimen Gebirgskette, die sich in 

einem Bogen parallel zur Kuste Burmas 

erstreckt. Sie erhob sich vor mehr als 15 

Millionen Jahren durch vulkanische Ak- 

tivitat aus dem Meer. Nur 36 Inseln sind 

bewohnt. Die ganze Inselgruppe ist nicht 

einmal so groB wie Zypern. Weil nie eine 

Verbindung zum Festland bestand, konn- 

ten groBere Saugetiere nicht einwandern. 

Die Jarawa brauchen also weder Tiger 

noch Elefanten zu furchten. Das groBte 

Saugetier, dem sie im Wald begegnen, ist 

das Wildschwein.

Die Inseln sind seit dem Altertum be- 

kannt, liegen sie doch an der stark befah- 

renen SchiffahrtsstraBe von Arabien nach 

Siidostasien. Zu den friihen Besuchern 

zahlten Schiffbruchige, malaysische Pira- 

ten und arabische Skiavenhandler. Aber 

nur wenige kehrten zuriick. So erlangten 

die Inseln den Ruf eines verwunschenen 

Fleckchens Erde. „Die Bewohner von 

Andaman sind ein viehisches Geschlecht 

mit Kopfen, Augen und Zahnen wie 

Hunde,“ berichtete Marco Polo im 13. 

Jahrhundert. Zwar landete der beriihmte 

Weltreisende nie auf den Inseln, sicher 

schnappte er aber Geschichten auf, die 

sich die Seeleute damals erzahlten: „Sie 

sind von grausamer Natur und toten und 

fressen alle, die nicht zu ihrem eigenen 

Volk gehdren, wenn sie ihrer habhaft 

werden kdnnen.“

Eine sturmische und unberechenbare 

See, tropische Krankheiten und Legen- 

den wie die, die Marco Polo kolportierte, 

mogen dazu beigetragen haben, daB die 

Inseln vom Strom der Geschichte kaum 

beriihrt wurden. Die Andamanen und Ni

kobaren wurden von keiner Armee er

obert, von keinem Konig regiert. Sie blie- 

ben ein weiBer Fleck auf der Landkarte, 

bis im 18.Jahrhundert Europaer in den 

Golf von Bengalen einfuhren.

Clash der Kulturen

Nach zwei Stunden Dschungelfahrt er- 

reichen wir am nordlichen Ende des 

Jarawa-Reservats die Uberfahrt zur 

Nachbarinsel Baratang. Wahrend wir auf 

die Fahre warten, verabschieden wir uns 

hoflich von unserem Wachmann, der das 

nachste Auto zuriick nach Port Blair be- 

steigen wird.

Plotzlich stiirzt ein junger Jarawa, be- 

kleidet mit einem zerschlissenen, viel zu 

groBen Anzug und dem traditionellen 

roten Kopfband auf uns zu. Mit weit auf- 

gerissenen Augen briillt er uns an, wir- 

belt Arme und Beine durch die Luft. Ob 

er so seine Unsicherheit zu iiberspielen 

versucht? Will er uns Angst machen? Tat- 

sachlich bleiben wir wie gelahmt stehen, 

wahrend der kleine Riipel lautstark unse

re Taschen durchsucht. Aus meinem 

Hemd fischt er zwei 50-Rupien-Scheine 

und wendet sich mit triumphierendem 

Blick ab. Ich protestiere vorsichtig und 

teste seine Reaktion. Einem Impuls fol- 

gend schlage ich vor, die Beute zu teilen 

und bin iiberrascht, als er mir nach kur- 

zem Nachdenken einen der beiden Geld- 

scheine zuriickgibt. Dann kehrt uns der 

junge Jarawa den Riicken und zieht sich 

zuriick. Erst jetzt bemerken wir vier be- 

waffnete Polizisten, die aus einem Unter- 

stand am Waldrand die Szenerie beob- 

achten. Vor wenigen Jahren noch ware 

hier eine Begegnung mit Jarawas wohl 

todlich verlaufen, denn die Waldbewohner 

hatten gelernt, daB man Fremden nicht 

trauen darf.

Von jeher waren die kleinen Inselvolker 

auf sich allein gestellt. Sie muBten sich 

gegen Sklavenfanger, Wilderer und See- 

rauber behaupten. Natiirlich bekampften 

sie auch jeden Versuch der Europaer, ei

nen Stiitzpunkt auf der Inselgruppe zu 

errichten. Die Briten muBten sich zu- 

nachst mit den GroB-Andamanern aus- 

einandersetzen, die die Kiisten der Insel 

South-Andaman bewohnten. Mit Geschen- 

ken und medizinischer Hilfe versuchten 

sie, ihr Vertrauen zu gewinnen. Widerstand 

gegen die Kolonisierung wurde jedoch 

nicht geduldet, sondern mit Strafexpedi- 

tionen geahndet. Dschungelkinder, die 

man bei Uberfallen gefangen nahm, wur

den im sogenannten Andamanen-HeitO 

in Port Blair christlich erzogen und mit 

den Errungenschaften der ZivilisatioO 

bekannt gemacht. Sie halfen den Briten, 

mit einzelnen Gemeinschaften Frieden zu 

schlieBen. Letztendlich fuhrte die Freund' 

schaft jedoch ins Desaster. Maseru, Grip

pe und Syphilis rafften die GroB' 

Andamaner zu Tausenden dahin. Diese 

Keime waren bis dahin auf den Inseln 

unbekannt, daher besaBen die Andamans1 

keine Abwehrkrafte. Zur Jahrhundert- 

wende war ihre Zahl bereits auf rund 600 

geschrumpft. Ihr Widerstand war gebro- 

chen.

Bengalische Siedlerinnen an einer 

Wasserstelle im Dschungel, 

Slid- Andaman

Europaer bringen 

das Verderben

Vier danische Expeditionen und eine 

Gesandtschaft der Herrnhuter Bruder

schaft scheiterten im 18Jahrhundert be* 

Versuchen, auf den Andamanen un^ 

Nikobaren einen permanenten StutZ' 

punkt zu errichten. Schon nach wenigen 

Jahren erlagen die Europaer dem feucht' 

heiBen Klima und tropischen Fiebern utB 

muBten ihre Stiitzpunkte aufgeben. Bb' 

tischen Kolonialtruppen gelang es ers1 

beim zweiten Versuch im Jahr 1836, eine 

erste Siedlung, die heutige Hauptstadt Poft 

Blair zu etablieren. Die kleine Inselgruf' 

pe, mehr als 1.000 Kilometer vom ind1' 

schen Mutterland entfernt, vor der Ku' 

ste Burmas gelegen, erschien den Brite> 

bestens geeignet, Schwerverbrecher 

politische Gefangene zu verwahren. Un1
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die Jahrhundertwende entstand in zehn- 

Jahriger Bauzeit ein riesiges Gefangnis auf 

einem von det See umspulten Hiigel nahe 

Port Blair. 698 Einzelzellen in sieben, aus 

r°tbraunen Ziegeln erbauten Gebaude- 

fliigeln, die sternformig auf einen zen- 

traJen Wachturm zuliefen. In den Innen- 

hofen Arbeitsbaracken, wo die Haftlinge 

Kokosol pressen und Seile kniipfen muB- 

ten. Die wenigen unabhangigen Berichte, 

die von hier nach Neu-Delhi oder Lon

don gelangten, sprachen von unmensch- 

I'ehen Haftbedingungen. Die Gefangenen 

nannten diesen Ort ,J(ala Panf‘ - schwar- 

Zes Wasser.

Jeden Abend erinnert eine Sound-and- 

ddght-Show im ehemaligen Gefangnis von 

i'ort Blair an das dunkelste Kapitel Insel- 

8£schichte. Darin tritt der britische 

Gefangniskommandant David Barry auf 

und begriiBt neuangekommene Haftlin- 

ge mit folgenden Worten: „Wir zahmen 

s°gar Lowen hier! WiBt Ihr, warum die 

^efangnismauern so niedrig sind? Weil 

es von hier kein Entkommen gibt - Tau- 

Sende von Meilen weit und breit nichts 

ds haiverseuchte See!“ Das Gefangnis

Pani wurde 1937 geschlossen, nach- 

dern die Kolonialregierung Verhandlun- 

gen mit der indischen Freiheitsbewegung 

dber die Unabhangigkeit des Landes auf- 

genommen hatte. Heute besuchen Tou- 

risten aus dem ganzen Land das zum 

^ationaldenkmal umgewidmete Gefang- 

n’s in Port Blair.

Als im August 1947 die letzten briti- 

Schen Truppen abzogen, fielen die 

Andamanen und Nikobaren in indische 

dand. Diese Mitgift der Kolonialzeit si- 

chert Indien die Hoheit uber den Golf 

v°n Bengalen und die Kontrolle der Ost- 

^est-Schiffahrt zwischen Dubai und Sin- 

gapur. Die indische Marine unterhalt hier 

eitien bedeutenden Stiitzpunkt.

Indiens exotische Kolonie

Die exponierte Inselgruppe wird von 

her Zentralregierung in Neu-Delhi wie 

e,tle Kolonie verwaltet. In der fernen 

hlauptstadt schmiedet man Entwicklungs- 

Plane fur StraBenbau und Holz- 

Produktion, fur Freihandelszonen und 

^daubsparadiese. In den funfziger und 

S1ebziger Jahren brachte man Tausende 

°n Fliichtlingen aus Ost-Bengalen, dem 

heutigen Bangladesh, auf den Inseln un- 

ter. Heute locken Subventionen und groB- 

ziigige Sozialleistungen, die den Inselbe- 

wohnern das Leben erleichtern sollen, 

verarmte Bauern vom Festland an. Der 

tropische Regenwald hat fast ein Drittel 

seines urspriinglichen Lebensraumes ver- 

loren.

Ein Fahrschiff setzt uns zur Insel 

Middle-Andaman iiber. Noch einige Kilo

meter und wir erreichen die Siedlung 

Kadamtala, ein paar Dutzend Hauser mit 

Polizeistation und Basar am Rande des 

tiefen Waldes. Nach einer Teepause fah- 

ren wir weiter in den Dschungel, in den 

nordlichen Teil des Jarawa-Reservats. 

Diesmal ohne amtlichen Begleiter. Rechts 

und links der einsamen StraBe ein 50 

Meter breiter Kahlschlag und dann steht 

da, wie eine undurchdringliche griine 

Wand, der Wald. Strotzend vor Kraft, ge- 

heimnisvoll und ein wenig bedrohlich er- 

scheint uns diese fremde Welt. Gerne 

wiirden wir das griine Wunder naher er- 

Ordnung? Wie heiBt Du?“ - „Piyale“ - 

„Und Deine Geschwister?“ - „Tatchi und 

Tatiwar. Dahinten am Waldrand, da steht 

mein Onkel.“ - „Okay, alles klar, wir fah- 

ren weiter. “

Ein absurdes Bild: Mitten im Dschun

gel tanzen eine Handvoll nackter Schwar

zer um' ein Auto, in dem sich ebenso vie- 

le bekleidete Bleichgesichter verstecken. 

Die Kommunikation der „Zivilisierten“ 

mit den „Wilden“ beschrankt sich auf 

einen einfachen Deal: Du gibst Bananen, 

dafiir darfst Du mich anglotzen und fo- 

tografieren. Dank der vielen Freund- 

schaftsbesuche dutch Regierungsbeamte 

und Ethnologen kennen unsere Gastge- 

ber ein paar Brocken Hindi, so daB eine 

rudimentare Verstandigung moglich ist. 

Aber woriiber konnen wir uns unterhal- 

ten? Uber das Wetter? Uber den neue- 

sten Kinofilm oder die Bdrsenkurse?

Die Verwaltung der Inseln versucht mit 

Wohlfahrtsprogrammen, die Wald-

Im Gefangnis „Cellular Jail", Port Blair

nomaden in den sogenann- 

ten Hauptstrom der Gesell

schaft zu integrieren. Doch 

viele Experten bezweifeln 

den Sinn einer solchen Po- 

litik: „Selbst wenn wir die 

Jarawa einladen wiirden, 

sich unserer Gesellschaft 

anzuschlieBen, wie es frii- 

her die Verwaltung postu- 

lierte: Welche Position wiir- 

den wir ihnen denn zuwei- 

sen? Welchen Beruf bei- 

spielsweise sollten sie ergrei- 

fen?“ fragt etwa der Jarawa- 

Experte Samir Acharya.

kunden, doch auch auf diesem StraBen- 

abschnitt ist Anhalten und Aussteigen 

verboten. Polizeistreifen patrouillieren die 

Strecke.

Da sind sie wieder: Fiinf jugendliche 

Jarawa sperren mit einem diinnen Seil 

symbolisch die StraBe. Wir packen die 

Bananen aus und halten an. Die jugendli- 

chen Wegelagerer schreien, drohen, fuh- 

ren Tanzeinlagen auf und verlangen im- 

mer wieder Geschenke. Nach einigen 

Runden Bananen legt sich die Aufregung. 

Ohne staatliche Aufsicht konnen Wald- 

„Ich glaube nicht, daB ein Jarawa bereit 

ware, sich auf ein Leben als Lohnarbeiter 

einzustellen. Sie besitzen auch wohl kaum 

unternehmerische Fahigkeiten. Es wur

de mindestens eine Generation dauern, 

so etwas aufzubauen. Nach meiner Uber- 

zeugung sollte man ihnen eine lange Lei- 

ne gewahren, sie leben lassen wie zuvor. 

Falls die Jarawa irgendwann einmal eine 

wohlinformierte Entscheidung trafen, sich 

der Mehrheitsgesellschaft anzuschlieBen, 

so sind sie herzlich willkommen."

menschen und Stadtmenschen unbefan- 

gener aufeinander zugehen. Neugierige 

Blicke, Fragen, eine zaghafte Beriihrung. 

Unser Fahrer fadelt ein Gesprach mit 

einem hiibschen Madchen ein: „Alles in 

Hilfe fur die Jarawa

Samir Acharya betreibt in Port Blair ei

nen Laden fur technische Artikel. Der 55-
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jahrige Bengale, vor 35 Jahren aus 

Kolkata, dem ehemaligen Kalkutta ein- 

gewandert, steht sich als Geschaftsmann 

gut mit den Spitzen der lokalen 

Wirtschaft und der Verwaltung. Als 

Menschenrechtler und Umweltschiitzer 

fiihlt er sich dagegen verpflichtet, hin und 

wieder deren Plane zu durchkreuzen. Vor 

15 Jahren griindete er die „Society for 

Andaman and Nicobar Ecology". Die Bur

gerinitiative verhandelt mit Behorden und 

Politikern, organisiert okologische For- 

schungen, ruft die Gerichte an, um die 

empfindliche Inselwelt und ihre Bewoh- 

ner zu schiitzen. Die groBte Gefahr fur 

die Jarawa gehe von der Verbindungs- 

straBe aus, meint Samir Acharya: „Ich 

denke, die Jarawas kommen zur StraBe, 

weil es die StraBe gibt! Sie haben gelernt, 

ihre Vorteile daraus zu ziehen, haben ei- 

nen bequemen Weg gefunden, an be- 

stimmte Dinge heranzukommen. Aber 

das ist nicht ohne Gefahren fur sie - 

Krankheiten zum Beispiel, gegen die sie 

keine Abwehrkrafte besitzen. Vor drei 

Jahren erfaBte eine Masernepidemie na- 

hezu jeden Jarawa. Gliicklicherweise 

konnten sie durch die rasche Interventi

on eines Arztes aus Kadamtala gerettet 

werden. Ich habe schon Jarawa mit 

Mumps gesehen, auch eine sehr anstek- 

kende Krankheit. Ich hoffe nur, daB sie 

sich keine Hepatitis-B oder AIDS einfan

gen, das ware ihr sicheres Ende. Je eher 

die StraBe geschlossen, je eher die Jagd- 

griinde ihnen zuriickgegeben werden, de- 

sto besser stehen die Chancen fur ihr 

Uberleben.“

Jahrelang sammelten Samir Acharya 

und seine Kolleginnen Indizien und Be- 

weise fur MiBwirtschaft und Korruption 

in der Forstverwaltung. Die Ergebnisse 

reichten sie im Rahmen einer Klage beim 

hochsten Gericht des Landes ein. Im Ok- 

tober 2001 ordneten die Richter in der 

fernen Hauptstadt die sofortige Einstel- 

lung aller forstwirtschaftlichen Aktivita- 

ten an. Seither darf auf den Andamanen 

und Nikobaren kein Baum gefallt, kein 

Stamm zum Sagewerk transportiert, kein 

Streichholz exportiert werden. Im Mai 

2002 verhandelten die Richter den Fall 

Andamanen erneut und drangten die dor- 

tige Verwaltung, die VerbindungsstraBe zu 

schlieBen, zumindest in jenen Abschnit- 

ten, die das Reservat der Jarawa beriih- 

ren. Doch die Verwaltung erhob juristi- 

schen Einspruch mit dem Argument, die 

Inselgruppe konne eine SchlieBung der 

StraBe wirtschaftlich nicht verkraften. 

Das Oberste Gericht wird sich erneut mit 

dem Fall beschaftigen.

Samir Acharya kampft weiter, um die 

Jarawa vor dem Untergang zu bewahren. 

Die StraBe miisse so bald als moglich 

geschlossen werden, um Konflikte mit 

Siedlern und lebensbedrohliche Anstek- 

kungen zu vermeiden. Gleichzeitig miiB- 

ten die Inseln vor dem okologischen Kol- 

laps bewahrt werden. Anstatt neue Stra- 

Ben durch den Dschungel zu schlagen,

sollten sich die Menschen an das Lebefl 

eines Insulaners gewohnen und mit Boo- 

ten von Kiiste zu Kiiste fahren, meint 

Acharya. Die Forstwirtschaft miisse auf 

die Pflege des Waldes umorientiert wer

den, bestehende Walder unangetastet blei- 

ben. Die bestehenden Plantagen konnten 

den lokalen Holzbedarf miihelos decken. 

Arbeitsplatze sollten durch die Entwick

lung des Tourismus geschaffen werden, 

meint Acharya, aber es miisse ein sanfter 

Tourismus sein, der die empfindlichen 

Okosysteme und die knappen Ressour- 

cen der Inselwelt schont.

► Info-Tipp:

aktuelle Buchempfehlung: Pankaj Sekh- 

saria, Troubled Islands - Writings on the 

indigenous peoples and environment of 

the Andaman & Nicobar Islands, 

Kalpavriksh/Lead India, Mai 2003.

Farbfotos von den Andamanen-lnseln fin- 

den Sie bei: www. rainerhoerig. com unter 

der Rubrik Foto-Archiv.

In Deutschland wirbt die Organisation 

„Rettet den Regenwald" fur den Erhalt de1 

Urwalder auf den Andamanen- und NikO' 

baren-lnseln: Informationen unter Tei 

040 - 4103804 oder per E-mail unto' 

info @ regen wald. org.
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