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vergebens. Es sind scheue, nachtaktive 

Tiere. Die Attraktion Tiger macht die 

Menschen blind fiir sein Habitat. Denn 

wer zahlt die Sambarhirsche, Chitals 

oder Nilgai-Antilopen, die er im 

Dschungel gesehen hat? Wer hat Augen 

fur die Vegetation, die diese Beutetiere 

des Tigers emahrt? Ubler als das Wil- 

dem wirkt sich letztendlich der Verlust 

des Habitats aus.

50.000 Besucher kommen jedes Jahr in 

den Corbett-Nationalpark, 90 Prozent 

davon aus Indien. Anscheinend haben 

nur die S tad ter ein Interesse am Uberle- 

ben des Tigers. Nach Aussage einer in

dischen Joumalistin, die seit vielen Jah- 

ren den Umweltschutz propagiert, ist die 

Unterstiitzung der Naturschutzidee auch 

bei der gebildeten Mittelschicht gering. 

Es ist das personliche Erleben, die Sen

sation und auch eine Mode, die sie in die 

Nationalparks fiihrt. M.K. Ranjitsinh 

vom WWF ist uberzeugt, daft Interesse 

allein nicht ausreicht. Es musse zum En

gagement fiihren, das auch vor Opfem 

nicht zuruckschreckt.

Die Zukunft des Naturschutzes

Daft sich der Umweltschutz in Indien 

und anderswo nicht gegen die Landwirt- 

schaft entwickeln kann, sondem beides 

verbunden werden muB, haben die Er- 

fahrungen der letzten Jahre deutlich ge- 

zeigt. Grenzen zu errichten und Verbote 

auszusprechen, wird bei wachsender Be- 

volkerung keine dauerhafte Sicherheit 

bieten. Auch die Sensationslust der 

Stadter, die Tiere wie Tiger, Leoparden 

und andere in einer ursprunglichen 

Landschaft fotografieren wollen und 

deshalb fur deren Erhalt eintreten, liefert 

kein nachhaltiges Motiv fur den Natur- 

schutz.

Der Schutz vor Erosion konnte auf 

Dauer uberzeugendere Argumente lie

fem. Allein in Indien werden pro Jahr 

sechs Milliarden Tonnen Humusboden 

weggeschwemmt, ein Verlust der mit bis 

zu 750 Millionen Dollar beziffert wer

den kann (Ranjitsinh). Mehr als zwei 

Drittel der Flache Indiens wurden bis 

heute durch Abholzung und unsachge- 

mafte Bodennutzung degradiert. Enga- 

gierte Naturschiitzer setzen auf eine Ka- 

tegorisierung der unterschiedlichen 

Landschaften, nach ihrem Wert, die sie 

fur Mensch und Tier haben. An erster 

Stelle stehen dabei wichtige Wasser- 

scheiden, einmalige Okosysteme mit ih- 

ren genetischen Reservoirs selten ge- 

wordener Tiere und Pflanzen, wie zum 

Beispiel das von Ranthambhore. Damit 

auch die Bewohner der Randgebiete des 

Nationalparks dies schatzen lemen, mus- 

sen sie einen direkten Nutzen fur sich 

selbst dabei erkennen konnen. Neben 

dem Totalschutz sogenannter Kemge- 

biete und einer Zone fur den Tourismus, 

die es seit langem gibt, mussen als 

Kompromifi auch intakte Areale einer 

maBvollen und sachgemaften Nutzung 

durch die Bauem zugefuhrt werden. 

Aber selbst im subventionsverwohnten 

Europa stellen sich gerade beim Thema 

'Pflegenutzung' viele Landwirte quer.

Walder auflerhalb indischer National

parks bediirfen iiberhaupt erst einmal des 

Schutzes. Eine wichtige Aufgabe, wenn 

man bedenkt, daft der Kampf um Was

ser, Ackerland und Brennholz zu nicht 

unerheblichen Spannungen in der Gesell

schaft fiihrt.
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National- und Wildparks 

vertreiben Ureinwohner

Seit Jahrzehnten kampfen Adivasi (das 

Hindi-Wort fur "Erste Siedler") in In

dien um den Fortbestand der naturlichen 

Umwelt. Fur einen nach wie vor groften 

Teil der 461 offiziell erfaftten Adivasi- 

Volker und —Gemeinschaften liefert die 

natiirliche Umgebung die unmittelbare 

Basis fur ihr auch kulturelles Uberleben. 

So bestreiten sie nicht nur ihren Lebens- 

unterhalt aus den Produkten des Waldes, 

sondem geben sich religios besetzte und 

soziale Regeln, um den Wald wirksam 

vor einer Vemichtung zu schiitzen. Von 

der Geschichte her betrachtet diirfen sich 

die Adivasi mit Fug und Recht als Hiiter 

des Waldes bezeichnen.

Diese bis heute ins Auge fallende Be- 

deutung indigener Volker (Ureinwohner) 

fur die Erhaltung der naturlichen Um- 

Welt hat die 1992 in Rio de Janeiro ver- 

abschiedete Agenda fiir das 21. Jahrhun- 

dert aufgegriffen. Die Agenda 21 mahnt

von Theodor Rathgeber

die Regierungen, die Ureinwohner star

ker in die Bemuhungen um den Fortbe

stand letzter Ruckzugsgebiete fur seltene 

Tier- und Pflanzenarten mit einzubezie- 

hen. Gleichwohl mussen die Adivasi in 

Indien erbittert um ihre Anerkennung 

streiten. Dort drangt der Naturschutz die 

Ureinwohner an den physischen wie 

kulturellen Rand.

Vertreibung im Zeichen des Natur

schutzes

Laut Zeitungsberichten wurden bei der 

Einrichtung von Nationalparks bisher 

uber 600.000 Adivasi aus ihren traditio- 

nellen Gebieten vertrieben; darunter aus 

den Tiger-Reservaten in Kanha und 

Bandhavgarh, aus den Waldschutzge- 

bieten in Panchmari, Achanak Marg, 

Satpura und aus dem Wildpark Biro im 

Bundesstaat Madhya Pradesh. In diesem 

Bundesstaat wird seit 1972 die Einrich

tung von insgesamt 35 Wildtier- und 

Nationalparks geplant. Die Betroffenen 

erfuhren von diesem Groftprojekt erst im 

Jahre 1986, als die ersten Anzeigen fiir 

Landaufkaufe veroffentlicht wurden. 

Nach heftigen Protesten versank das 

Projekt bis 1996 in der Versenkung. Im 

Oktober desselben Jahres kundigte die 

Landesregierung jedoch die Beschlag- 

nahme von knapp 43.000 Hektar fiir die

ses Vorhaben an. So wurde das darin 

vorgesehene Semarsot-Tigerreservat 51 

Dorfer mit insgesamt 35.000 Menschen 

zur Umsiedlung zwingen. 95 Prozent 

von ihnen gehoren Adivasi-Volkem an, 

darunter 18.000 Angehorige der Korwa 

und Korku, deren Uberleben besonders 

bedroht ist. Trotz mehrfachem Protest 

mit Tausenden von Adivasi gehen die 

politisch Verantwortlichen nicht von den 

Planen ab.
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Im Kotagada-Park im Bundesstaat 

Orissa, in dem u.a. Angehorige der 

Kondh leben, untersagte 1996 die Lan- 

desregierung den Wanderfeldbau, die 

Viehbeweidung und das Sammeln von 

Feuerholz. Fur die Kondhs kommt dies 

einer systematischen Vertreibung gleich. 

Sie bauten bis dahin Reis, Hirse sowie 

Gelbwurz an und lebten von Waldpro- 

dukten wie Honig, Tamarinde, Ginster 

oder Sisal. Im Bundesstaat Karnataka 

wahlten in jungster Zeit zwei Angeho

rige der Gowdlu aus Verzweiflung den 

Freitod und tranken Gift, nachdem sie 

die amtliche Aufforderung zum Verlas- 

sen ihres Wohnortes aufgrund des ge- 

planten Kudremukh-Nationalparks er- 

hielten. Sollte das Programm zum 

Schutz des Waldes und selten geworde- 

ner wilder Tiere in Indien fortgesetzt 

werden, ist mit weiteren 1,5 Millionen 

Vertriebenen zu rechnen.

Zur Erinnerung: Der indische Sozio- 

loge Walter Fernandes schatzt die Zahl 

der vertriebenen Adivasi in den Jahren 

1951 bis 1990 auf uber 3,5 Millionen. 

Sie muBten im Zuge von Dammbauten, 

Infrastrukturprojekten, Industrieanlagen 

oder eben der Einrichtung von Tierre- 

servaten und Nationalparks ihre ange- 

stammten Landereien verlassen. Diese 

Zahlen weisen die auf 70 bis 80 Mil

lionen geschatzten Adivasi als in beson- 

derem MaBe Betroffene aus. Obwohl sie 

lediglich sieben bis acht Prozent der 

Bevolkerung Indiens ausmachen, entfal

len 40 Prozent der Vertriebenen auf die 

Adivasi. Indien gehort zu den Landem 

mit einer der hochsten Vertreibungsraten 

der Welt. Nur ein Viertel dieser Vertrie

benen hat iiberhaupt eine Entschadigung 

erhalten. Die Opfer von Vertreibung 

muBten sich als Land- und Tagelohnar- 

beiter verdingen, gerieten in Schuld- 

knechtschaft oder endeten in stadtischen 

Slums.

Waldpolitik in Indien

Die kommerzielle Ausbeutung der 

Walder in Indien — und damit die Zer- 

storung wichtiger okologischer Kreis- 

laufe — begann im wesentlichen unter 

der britischen Kolonialherrschaft. Die 

Briten wandelten riesige Waldgebiete in 

Plantagen um oder gaben sie fur den 

Holzeinschlag frei. Die gesetzlichen 

Grundlagen dazu schufen sie 1877 mit 

dem 'Forest Act' und 1927 mit dem 

'Indian Forest Act'. Deren Denkansatz 

liegt heute noch den Forstgesetzen In

diens zugrunde.

Infolge der britischen Forstpolitik 

wurden bereits zahlreiche Adivasi-Ge- 

meinschaften in andere Gegenden umge- 

siedelt, zwangsassimiliert oder einfach 

zum Verschwinden gebracht. Lediglich 

dort, wo keine geldwerten Interessen im 

Spiel waren, wiesen die Briten die Ge- 

biete mit indigener Bevolkerung als 

"scheduled areas" aus, als spezielle 

Verwaltungsgebiete, in denen sie den 

Ureinwohnem ihre eigene Rechtspre- 

chung sowie die relative Verfiigungsge- 

walt uber ihre Ressourcen zugestanden.

Die Regierungen des unabhangigen 

Indien setzten die Waldpolitik der Briten 

ungebrochen fort. So gesteht das im Jahr 

1972 verabschiedete Gesetz zum Natur- 

schutz ('Wildlife Protection Act') den 

Waldbewohnem kaum Rechte zu. Insbe- 

sondere die Gewohnheitsrechte der Adi

vasi zur Nutzung des Waldes und seiner 

Produkte unterliegen einem besonderen 

Verfahren und werden nicht grundsatz- 

lich anerkannt. Die verantwortlichen 

Landesregierungen entscheiden daruber 

fallweise und nach politischem Gut- 

dfinken. Und nach aller Erfahrung nut- 

zen sie die Ausweisung des Waldes als 

Naturschutzgebiet eher dazu, traditio- 

nelle Land- und Nutzungsrechte auszu- 

hebeln, inzwischen auch mit dem Segen 

des Obersten Gerichtshofes, der im Mai 

1996 den Regierungen dazu freie Hand 

gab. So konnte die Landesregierung von 

Madhya Pradesh den Gonds im Distrikt 

Raipur die Nutzung des Waldes untersa- 

gen; eine Gewohnheit, die sie seit vielen 

Jahrhunderten ausiibten. SchlieBlich be- 

zeichnet ein Gesetz aus dem Jahr 1991 

alle Adivasi, die innerhalb eines als ge- 

schiitzt ausgewiesenen Waldes leben, als 

illegale Bewohner.

Eventuell kommt jetzt Bewegung in 

die erstarrten Fronten. So erlegte der 

Oberste Gerichtshof der Landesregierung 

von Uttar Pradesh im April 1999 auf, 

den vom Rajaji-Nationalpark betroffenen 

Van Guijars ihre traditionellen Rechte 

am Wald zuruckzugeben. Die amtlichen 

Anweisungen, den Wald nicht mehr zu 

betreten, waren von Anfang an rechts- 

fehlerhaft. Die Van Guijars nutzten den 

Wald fur ihr Vieh und verkauften Milch 

bzw. Milchprodukte. Die Forstbeamten 

hatten selbst medizinische Hilfslei- 

stungen unterbunden, um die Van Gui

jars murbe zu machen.

Die politischen Vorgaben bleiben wi- 

derspruchlich. Die aus dem Jahr 1988 

stammende 'Forest Policy' spricht den 

Adivasi eine vitale Rolle beim Erhalt des 

Waldes zu. Demgegenuber ist es immer 

noch gangige Praxis der Regierungen, 

die Adivasi selbst zwangsweise in den 

'Wohlfahrtsstaat' zu integrieren: Schul- 

bildung, Hausbauprogramme und Ent- 

wicklungsprojekte, um die Adivasi zu 

"zivilisieren". Diese lehnten jedoch 

meist ab; aus guten Grunden. Statt 

Wohlfahrt weisen viele Dorfer der 

zwangsumgesiedelten Adivasi eine hohe 

Sterblichkeitsrate aus, und Gesundheits- 

einrichtungen fehlen oftmals vollig. Die 

vom Staat errichteten Wohnblocke ver- 

kommen zu Slums, und das Schulsystem 

vemachlassigt systematise!! Mutterspra- 

che und Kultur der Adivasi.

Hinzu kommt die sprichwortliche Kor- 

ruption in den fur die Walder zustandi- 

gen Behorden. Verbindungen zu Wil- 

derem und Schmugglem gehoren noch 

zu den harmloseren Formen willkurli- 

cher Rechtsetzung. Umgekehrt sind die 

Behorden durchaus in der Lage, die Re- 

striktionen zum Schutz des Waldes rigo- 

ros durchzusetzen, bevorzugt gegeniiber 

denjenigen, die wie die Adivasi kaum 

Geld und daher keine Moglichkeiten ha- 

ben, sich einen Vorteil wenigstens zu 

erkaufen. Wen wundert es, wenn viele 

Adivasi dem Begriff 'Naturschutz' mehr 

als skeptisch gegenuberstehen und ihn 

eher als ein Programm zur verdeckten 

Landenteignung wahmehmen.

Die Rolle der Weltbank

Die Weltbank und der Fonds zur glo- 

balen Forderung der Umwelt ('Global 

Environmental Facility'; GEF) stellen 

Indien mehrere Millionen Dollar fur die 

Schaffung und den Unterhalt von fiber 

50 Nationalparks zur Verfiigung. Seit 

Beginn der 90er Jahre unterstiitzt die 

Weltbank speziell das Projekt der sog. 

Oko-Entwicklung, um den Schutz von 

Fauna und Flora zu organisieren. In die- 

sem Rahmen richtet der Bundesstaat 

Madhya Pradesh mit Hilfe von Welt

bankgeldem insgesamt 27 Nationalparks 

und Wildreservate ein. Im Jahr 1996 

unterzeichnete die Weltbank mit Indien 

ein weiteres Abkommen uber die Ein

richtung von sieben Wildtierparks, die 

fur die biologische Vielfalt von globaler 

Bedeutung sind. Fur den Nagarhole-Park 

im Bundesstaat Karnataka stellt die 

Weltbank dabei knapp 96 Millionen US- 

Dollar fiber einen Zeitraum von fiinf 

Jahren zur Verfiigung.

Die Weltbankrichtlinien sehen vor, 

daB im Rahmen der Oko-Entwicklung 

die lokale Bevolkerung in den Schutz des 

Waldes und seiner Tiere mit einbezogen 

werden soil. Das Konzept lehnt sich an 

die ehemaligen Waldschutzkomitees an, 

die im Sfiden von Westbengalen ihren 

Ausgang nahmen. Dort erhielt die lokale 

Bevolkerung als Gegenleistung fiir ihren 

Beitrag zum Schutz des Waldes ein 

Viertel des Erloses etwa aus dem 

Holzeinschlag und konnte kleinere Men- 

gen anderer Produkte aus dem Wald ver- 

werten. Die Komitees im Rahmen der 

Oko-Entwicklung sehen keine Anteile an 

einer kommerziellen Verwertung des 

Waldes mehr vor. Die Teilhabe der lo- 

kalen Waldbewohner besteht eher darin, 

uber die Margen der Reduzierung ihres 

friiheren NieBbrauchs mit zu entschei

den. So gut wie alle Komitees haben 

einen Forstbeamten zum Sekretar, der 

die Protokolle und andere Schriftstiicke 

unter seiner Kontrolle hat.

So ist auch beim Projekt der 6ko-
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Entwicklung aufgrund der gegebenen 

Verhaltnisse in Indien vor allzu groBen 

Erwartungen zu warnen; wie der Fall 

des Nagarhole-Nationalparks noch zei- 

gen wird. Hier tritt im Zuge des Natio

nalparks faktisch eine beschleunigte Ent- 

rechtung der Adivasi ein; begleitet vom 

geradezu zynisch anmutenden Anspruch 

auf nachhaltige Entwicklung und partizi- 

pative Verwaltung. Immerhin: In einem 

Bericht vom Dezember 1998 zum Na- 

garhole-Nationalpark rugt die Weltbank 

die Nichtbeteiligung der Betroffenen an 

den sie betreffenden Entscheidungen.

Verhalten von Naturschiitzern

Von den Protagonisten aus dem Lager 

der Naturschutzer interessiert sich kaum 

jemand fur die in den Waldem lebenden 

Menschen. Der WWF-Indien mahnt le- 

diglich, die Regeln uber die Ansiedlun- 

gen der lokalen Bevolkerung in Natur- 

schutzzonen (Abschnitte 19-25 des 

'Wildlife Act') praziser zu fassen; wo- 

gegen im Prinzip nichts zu sagen ist. 

Der WWF-Indien hat jedoch auf die 

Vertreibungen der Adivasi im Zuge der 

Einrichtung von Waldschutzgebieten und 

Tierreservaten bislang nur mit Schwei- 

gen reagiert, wahrend etwa der Schutz 

der Tiger eine in der Offentlichkeit ver- 

fochtene Herzensangelegenheit darstellt.

Vermutlich haben erste kritische Fra- 

gen aus dem Ausland mit dazu beigetra- 

gen, daB der WWF-Indien seit kurzem 

auf die Adivasi zugeht. Nach Auskunft 

der Generalsekretarin der nationalen 

Adivasi-Dachorganisation, der 'Indian 

Confederation of Indigenous and Tribal 

Peoples' (ICITP), fuhrte sie in diesem 

Jahr zwei Gesprache mit dem WWF-In- 

dien uber die Vertreibungen im Zuge der 

Einrichtung von Nationalparks. Ob sich 

daraus eine Allianz gegen zukunftige 

Menschenrechtsverletzungen schmieden 

laBt, wird sich zeigen. In Pilotprojekten 

(namens 'Green Guards'; Griine Wach

ter) setzt sich der WWF immerhin schon 

einmal fur die aktive Beteiligung der lo

kalen Bevolkerung beim Naturschutz 

ein. Gegen Wilderei und illegalen Han

del mit Waldprodukten wirkt die Kon- 

trolle durch die lokale Bevolkerung nach 

wie vor am zweckmaBigsten.

Es gibt schlimmere MiBachtungen der 

Adivasi. Die vom (Bundes-) Staat einge- 

setzte Menschenrechtskommission 

('State Human Rights Commission') 

spricht sich mit Nachdruck fur die auch 

zwangsweise Umsiedlung der Adivasi 

aus, um sie aus ihren "primitiven Le- 

bensumstanden" herauszuholen und der 

staatlichen Wohlfahrt zu unterwerfen. 

Die 'Wildlife Conservation Society' in 

New York auBerte sich so: "Der ejnzige 

Weg, die Nationalparks zu schonen, ist, 

die Stammesvolker hinauszuwerfen." 

Ein wenig uberzeugendes Verdikt. Fur 

die Adivasi ist das Ergebnis in alien 

Fallen fatal: Der RausschmiB aus den 

gewohnten Lebensumstanden endet in 

soziokultureller Verelendung und mit- 

unter buchstablich im Slum.

Der Nagarhole-Nationalpark

Die Nagarhole-Walder sind subtropi- 

sche, immergriine Regenwalder in den 

Distrikten Mysore und Kodagu im sud- 

indischen Bundesstaat Karnataka. Die 

Nagarhole-Walder grenzen an das 

'Bandipur Tiger Project' im Siidosten, 

die 'Wayanad Wildlife Sanctuary' von 

Kerala im Suden, die 'Brahmagiri Wild

life Sanctuary' im Sudwesten, an Kaf- 

feeplantagen von Kodagu im Westen 

sowie an die 'Mavukal Reserve'-Walder 

im Norden.

Die Nagarhole-Walder sind reich an 

vielerlei Hartholzem und Tieren. So fin- 

den sich Schakale, Hyanen, verschiedene 

Hirscharten, Dschungelkatzen, die klei- 

nen indischen Zibetkatzen, Wild- 

schweine, Leoparde, Fliegende Eich- 

homchen, Tiger und Elefanten. Friiher 

waren die Walder das bevorzugte Jagd- 

gebiet fur den Maharaja von Mysore, ei

nem den Briten untergebenen Fiirsten, 

der die Adivasi als Jagdfiihrer anheuerte.

Die Walder werden seit dem 7. Jahr- 

hundert n.Chr. von drawidisch stammi-

Nationalparks vertreiben Ureinwohner (Foto: Rainer Horig)
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gen (indigenen) Volkem bewohnt, ge- 

pflegt und aufrecht erhalten. Der Wald 

beheimatet die Soliga, Jenu Kuruba, 

Betta Kuruba, Paniya und Panjari 

Yerava; heute noch uber 6.000 Men- 

schen. Sie leben in 56 Siedlungen, Hadis 

genannt. Traditionell leben sie von den 

Fruchten des Waldes, ernahren sich von 

Knollen, Pilzen, Bambussprossen, Ho- 

nig, Krautem, fischen, jagen und bauen 

Yams, Bohnen, Bananen, Linsen und 

Kurbisse an. Die Adivasi haben sich an 

die naturlichen Gegebenheiten des Wal

des angepaBt und vermeiden es, groBere 

Flachen zu roden.

Ihre kulturelle Identitat lehnt sich eng 

an das Leben mit dem Nagarhole-Wald 

an. Es gibt eine Vielzahl heiliger Orte 

im Wald, die von Ahnengeistem be

wohnt werden. In jedem Jahr findet eine 

Zeremonie (Yerava, auch: Kaanemmaru) 

statt, in der die Adivasi die Geister anru- 

fen, um diese uber die weitere Entwick

lung der Gemeinschaft zu befragen. Ein 

Uberleben als eigenstandige Kultur ist 

ohne den Wald nicht moglich.

Eine Geschichte der Zerstbrung

Die ersten schwerwiegenden Eingriffe 

in das Biosystem der Nagarhole-Walder 

erfolgten im letzten Jahrhundert im Zuge 

der erwahnten Jagdexpeditionen. Einmal 

in Regierungsbesitz, wurde der Wald 

daruber hinaus zum Ressourcenlieferan- 

ten degradiert. Sich ausbreitende Kaffee- 

und Teakplantagen, die von den indi

schen Behorden toleriert wurden, trugen 

ebenso zum Schwund bei, wie Bewasse- 

rungsprojekte und die Staudamme von 

Kabini und Taraka. Der einzig storende 

Faktor waren offensichtlich die Adivasi, 

die zwangsumgesiedelt wurden.

Im Jahr 1955 wurde das Gebiet fur den 

zu schaffenden Nationalpark ausgewie- 

sen. 1975 erklarte die Landesregierung 

Nagarhole zum Nationalpark (mit einer 

Flache von 571,55 qkm) und benannte 

ihn spater in 'Rajiv Gandhi National 

Park' um. Im Jahr 1988 wurde der Park 

auf 643,39 qkm erweitert. Er ist inzwi- 

schen Teil des Nilgiri-Biospharen-Re- 

servats, das ein Adivasi-Siedlungsgebiet 

von 5.500 qkm mit einschlieBt.

Im Zeitraum von 1972 bis 1992 muB- 

ten fiber 23.000 Adivasi (3.680 Fami- 

lien) ohne Entschadigung das Land ver- 

lassen. Sie lieBen sich am Rande des 

1993 ausgewiesenen Rajiv Gandhi Na

tionalparks nieder, wo sie heute emeut 

von Vertreibung bedroht werden. Wur

den die Adivasi zunachst unter Auflagen 

geduldet, wobei sie ihren Ackerbau ein- 

schranken muBten, so nahmen ab den 

80er Jahren die Restriktionen spiirbar 

zu. Die Viehhaltung sowie die Nutzung 

der Sumpfe fur den Reisanbau wurden 

verboten. Aus Mangel an Uberlebens- 

mitteln verlieBen viele Familien 

'freiwillig' den Wald; ohne Entschadi

gung. 1992 forderten sie Land auBerhalb 

des Parks, das sie auch bekamen. Sie 

gaben ihre Landtitel aber wieder zuruck, 

als sich ihnen durch die Anfechtung der 

damaligen Planfeststellungsverfahren die 

Moglichkeit zu eroffhen schien, wieder 

in ihre angestammten Gebiete zuruck- 

kehren zu konnen.

Den im Wald verbliebenen Adivasi 

wirft die Forstbehorde vor, mit ihren 

Brandrodungen Waldbrande auszulbsen, 

die in diesem Jahr (1999) fast ein Sech- 

stel der Waldflache (643 qkm) verwustet 

haben. Vertreter von Nichtregierungsor- 

ganisationen weisen diese Verdachtigung 

zuruck. Sie sagen, die Forstbehorde 

wolle lediglich von ihrer eigenen Nach- 

lassigkeit ablenken und dabei die letzten 

Adivasi aus dem Wald vertreiben. So sei 

der Waldboden nicht ausreichend vom 

Unterholz und Pflanzenresten gesaubert 

und deutlich weniger Brandschneisen ge- 

schlagen worden. Das Geld zur Entloh- 

nung der dafur notwendigen Waldarbei- 

ter sei nicht vorhanden gewesen und 

wohl in die eigenen Taschen der Forst- 

bediensteten abgezweigt worden.

Andere Nutzungen innerhalb des Na

tionalparks scheinen aus Sicht der Forst

behorde fur den Schutz des Waldes we

niger problematisch. In jiingster Zeit 

setzt Kamatakas Landesregierung ver- 

starkt auf den Oko-Tourismus. Der Aus- 

bau der touristischen Infrastruktur soil 

die Wirtschaft in der Region ankurbeln. 

Im Jahr 1996 wurde der Taj-Gruppe (ein 

Hotelkonsortium) erlaubt, im Kembe- 

reich des Nationalparks ein Hotel zu 

bauen. Dies brachte die friiher von dort 

vertriebenen Adivasi in Rage. Ahnlich 

emport reagierten iibrigens Adivasi im 

Bundesstaat Madhya Pradesh, als die 

Forstbehorde zu Beginn des Jahres 1999 

bekannt gab, die Hauptwege in den Na

tionalparks teeren zu wollen, um die 

Produkte des Waldes besser auf die 

Markte bringen zu konnen.

Es blieb nicht bei der Emporung. 

Nachdem im Juni 1999 weitere 50 Adi- 

vasi-Familien umgesiedelt wurden, 

brach offener Protest los. Seither fiihren 

die Betroffenen 'Sit-ins' vor dem Biiro 

der Forstbehorde im Nagarhole-Park 

durch. Unterstutzt werden sie von Nicht- 

regierungsorganisationen (NGO). Meh- 

rere prominente Vertreter dieser NGOs 

wurden im August und September dieses 

Jahres unter fadenscheinigen Anschuldi- 

gen verhaftet und erst einmal aus dem 

Verkehr gezogen. So werden zwei 

Unterstiitzer beschuldigt, einen Forstbe- 

amten tatlich angegriffen zu haben. Nach 

Aussagen von Zeugen hat der Forstbe- 

amte Demonstranten fotografiert, und 

die beiden Beschuldigten machten ihn 

darauf aufmerksam, daB er dies ohne 

Zustimmung der Gruppe tue. Es scheint 

so, als wollte sich die Forstbehorde fur 

alles Ungemach rachen, das ihnen der 

Widerstand in jiingster Zeit bereitete.

Gegenwehr der Betroffenen

Die von der zwangsweisen Umsied- 

lung betroffenen Adivasi legten zum 

einen unter Mithilfe der NGOs der 

Weltbank eine Beschwerde wegen der 

faktischen Nichtbeteiligung der Adivasi 

am Projekt vor. Die Schiedsstelle der 

Weltbank ('inspection panel') begab sich 

im September 1998 nach Indien, um sich 

vor Ort umzusehen. Der anschlieBende 

Bericht vom Dezember 1998 riigte 

tatsachlich die mangelhafte Umsetzung 

durch die staatliche Forstbehorde. Die 

Weltbank kam daraufhin mit der indi

schen Regierung uberein, innerhalb von 

sechs Monaten Nachbesserungen am 

Projekt unter Hinzuziehung der betrof

fenen Adivasi vorzunehmen. Ungliickli- 

cherweise iibertrugen sie diese Aufgabe 

derselben Forstbehorde, die fur die bis- 

herigen Mangel verantwortlich war. So 

sind die sechs Monate inzwischen um, 

ohne daB Konsultationen der Betroffenen 

stattgefunden hatten.

Zum anderen fiihrte die staatliche 

Menschenrechtskommission aufgrund 

der Beschwerden im Mai 1998 eine An- 

horung durch und beauftragte dann die 

Landesregierung, den Klagen der vom 

Projekt betroffenen Adivasi nachzuge- 

hen. Fur die 'freiwillig' Umgesiedelten 

wurden 100 Hektar (250 acres) bereitge- 

stellt, auf denen 51 kleine Hauser ent- 

standen. Im Dezember 1998 meldeten 

sich 70 Familien von den friiher Vertrie

benen zu Wort und protestierten gegen 

ihre Nichtberiicksichtigung. Sie behin- 

derten den Weiterbau der Hauser und er- 

zwangen Verhandlungen. Ihnen wurde 

zugesagt, daB in einem der vier vorgese- 

henen Orte 50 Prozent der neuen Unter- 

kiinfte fur sie reserviert wurden.

Im Marz 1999 waren die Hauser fer- 

tiggestellt, aber die Forstbehorde schien 

nun, entgegen den Absprachen, bevor- 

zugt ihnen genehme Angehorige der 

Adivasi dort unterbringen zu wollen. 

Die Adivasi inspizierten daraufhin die 

neuen Hauser und schrieben einen Be

richt an die Aufsichtsbehorden. Nach

dem von dort keine Antwort kam, be- 

setzten sie die Hauser. Im Juni wurden 

die Hausbesetzer von starken Polizei- 

kraften geraumt, und 26 Adivasi-Fami- 

lien aus dem Kreis der Forstangestellten 

zogen ein; wie also richtig vermutet 

worden war. Nicht genug damit: Einen 

Tag spater wurden sogar die provisori- 

schen Hiitten der Vertrieben von Bulldo- 

zem platt gewalzt. Seitdem finden tag- 

lich Protestaktionen vor der Forstbe

horde statt.

24 Siidasien 6/99



Indien

Adivasi und partizipativer Natur- 

schutz

Es ginge auch anders. Selbst die von 

der Einrichtung einer Naturschutzzone 

betroffenen Adivasi zeigen in der Regel 

eine positive Haltung gegenuber der 

staatlich geforderten Erhaltung des Wal- 

des, soweit keine Vertreibung oder der 

Verlust von Einkommen damit einher- 

geht. "Wenn der Wald ruiniert ist, bleibt 

auch fur uns nichts ubrig", sagt eine 

Adivasi-Angehorige der Rabhas im Nor

den von Westbengalen. Es bedarf dazu 

allerdings einer partnerschaftlichen Ab- 

sprache, um den Schutz der Naturland- 

schaft oder des Wildparks mit der Exi- 

stenz der Adivasi-Gemeinschaften in 

Einklang bringen zu konnen. Demge- 

genuber tritt die staatliche Forstbehorde 

den Adivasi in der Regel noch ganz in 

der hierarchisch-kolonialen Tradition 

gegenuber.

Als Alternative erarbeiteten die Adi

vasi z.B. im Fall des Nagarahole-Parks 

einen Vorschlag, der die Walder schiit- 

zen und gleichzeitig ihre Rechte an der 

nachhaltigen Nutzung garantieren soil. 

Sie schlagen drei Zonen vor. In der er- 

sten Waldzone leben und wirtschaften 

1.800 Adivasi-Familien. In einer zwei- 

ten Zone mit Waldgebieten rings um die 

Siedlungen sammeln die Adivasi Wald- 

produkte und sind allein fiir den Schutz 

der Walder zustandig. Die dritte Zone 

umfaBt den restlichen Wald, der von den 

Adivasi und dem Staat gemeinsam ge- 

schutzt wiirde. Die Nagarhole-Walder 

stunden demnach weitgehend unter di- 

rekter Kontrolle der Adivasi. Um Stra- 

Ben- und Hauserbau sowie die Ausbrei- 

tung der Plantagenwirtschaft wirksam zu 

verhindem sowie Schmuggel und Wilde- 

rei zu unterbinden, schlagen sie auBer- 

dem ein Komitee vor, das aus Repra- 

sentanten des Staates, Adivasi, Umwelt- 

gruppen und Experten besteht und den 

Adivasi den Riicken starkt. Als notwen- 

dige, begleitende MaBnahmen fordem 

die Adivasi Schulungskurse, die tradi- 

tionelles Wissen und modeme Methoden 

des Umweltschutzes verbinden. Elektri- 

zitat soli aus Solaranlagen gewonnen 

werden. Die Schule soil den Kindem 

ihre Muttersprache lehren und das Ge- 

sundheitssystem auf der traditionellen 

Medizin beruhen; unter EinschluB der 

vorhandenen Krankenstation.

Soweit praktische Erfahrungen mit 

diesem Ansatz andemorts vorliegen, 

turmen sich jedoch betrachtliche Hinder- 

nisse auf. Im Bundesstaat Maharashtra 

(Region Kamghaon, Distrikt Buldhana) 

arbeitete 1996 die Abteilung fiir Land

management mit ca. 6.000 Angehorigen 

der Mahadeo Koli zusammen. 27 ge

meinsam besetzte Komitees wachten 

uber den Wald. Die Adivasi nutzten den 

Wald entsprechend ihrer Tradition und 

verkauften Schnittgras, SproBlinge und 

eBbares Harz. Gleichzeitig sorgten sie 

dafiir, daB der Wald nicht uberweidet 

und illegal Holz eingeschlagen wurde. 

Die Behorde ermachtigte sie sogar, Vieh 

zu konfiszieren. Allerdings gefiel das 

Experiment nicht alien. Lokale Politiker, 

Viehzuchter und Holzhandler hintertrie- 

ben das Projekt.

Im August 1998 kam es zu Auseinan- 

dersetzungen mit Viehzuchtem, in deren 

Verlauf vier Adivasi verletzt wurden. 

Lokalpolitiker der nationalistischen 

Hindu-Partei BJP hatten die Zuchter 

aufgewiegelt, damit diese ihre Herden 

zum Weiden in den Wald trieben. Die 

dreiste Konfrontation zeigte Wirkung. 

Einige der Komitees trauten sich nicht 

wieder auf Kontrollgange, zumal ihnen 

der staatliche Kooperationspartner nicht 

langer den Riicken starkte. Seit Mai 

1997 kooperierten die Adivasi nicht 

mehr mit der Abteilung fur Landmana

gement sondem mit den ublichen Forst

beamten, die den Adivasi prompt miB- 

trauten. Die fehlenden Kontrollen fiihr- 

ten allerdings dazu, daB der illegale 

Holzeinschlag so fort um ein Vielfaches 

zunahm. Im Jahr 1998 wurde der Verlust 

auf 200.000 Baume geschatzt, im lau- 

fenden Jahr 1999 sind es bereits drei 

Millionen.

Ahnlich scheiterte auch die Einbezie- 

hung der Rabhas in das Management des 

1992 eingerichteten Buxa-Tiger-Reser- 

vats im Norden von Westbengalen. 

Nachdem im Mai 1997 ein Angehoriger 

der Rabhas von einem Forstbeamten er- 

schossen wurde, weil dieser glaubte, 

einen illegalen Holzsammler vor sich zu 

haben, zogen sich diese aus dem dorti- 

gen Projekt der Oko-Entwicklung zu- 

ruck. Es war nicht der erste Tote, und es 

hatte schon zahlreiche Verhaftungen ge- 

geben, in denen den Rabhas die unge- 

setzliche Nutzung des Waldes unterstellt 

worden war. Aufgrund des neuerlichen 

Vorfalls stoppten sie ihre nachtlichen 

Kontrollgange, und auch hier nahm das 

illegale Holzfallen sprunghaft zu.

Aber selbst in besseren Zeiten hatten 

es die Rabhas schwer mit der Forstbe

horde. So sollte ein Staubecken zur Be- 

wasserung gebaut und die Emte dadurch 

verdreifacht werden. Die Forstbeamten 

bestanden darauf, den Damm wahrend 

der Regenperiode zu errichten. Der 

Hochwasser fuhrende FluB nahm sich 

angesichts des Hindemisses ein neues 

Bett. Seitdem flieBt er am Damm vorbei, 

und das Geld ist verbraucht. Den Rabhas 

wurde bedeutet, sie muBten auf eine L6- 

sung des Problems warten, bis neue 

Projektgelder zur Verfiigung stunden. 

Manche Rabhas fragten sich allerdings, 

ob die vielen Millionen der Weltbank 

allein in den Dammbau geflossen sein 

konnten.

Ausblick

In 14 Nationalparks protestieren mitt- 

lerweile Tausende Adivasi gegen den 

Verlust ihrer Rechte und ihrer Lebens- 

grundlagen. Vehement machen sie dar

auf aufmerksam, daB bei der Umsetzung 

des Naturschutzes el emen tare Menschen- 

rechte verletzt werden. Die Adivasi for

dem insbesondere den sofortigen Stopp 

der von der Weltbank fmanzierten Pro- 

jekte; weil sie hier einen wirksamen He

bei vermuten. Und in der Tat reiste Ian 

Hill von der Weltbank im Marz dieses 

Jahres (1999) nach Bophal, um sich von 

ca. 500 Adivasi uber Vertreibungen in- 

folge der Nationalparks informieren zu 

lassen. Dieses eine Treffen wird aller 

Erfahrung nach nicht ausreichen, um den 

Adivasi die notwendigen (Frei-) Raume 

fiir eine selbstbestimmte Entwicklung 

zuriickzugeben.

Dafiir ist eine umfangreichere Unter- 

stiitzung von auBen notig, wie sie in In

dien u.a. von der Bewegung gegen die 

Narmada-Staudamme (Narmada Bachao 

Andolan) gewahrt wird. Die Adivasi ha

ben zudem erkannt, daB dieser Beistand 

— neben den vielen anderen, die dafiir 

in Frage kommen (etwa Menschenrechts- 

organisationen) — am besten diejenigen 

Institutionen mit einschlieBt, die direkt 

mit der Einrichtung solcher Schutzzonen 

zu tun haben. Hier ist auBer der Welt

bank auch der WWF gefordert, sich mit 

seinem institutionellen Gewicht ver- 

nehmlich fiir die angemessene Beruck- 

sichtigung der dort lebenden Adivasi 

einzusetzen.
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