
Tagungsberichte / Tagungsankiin di gungen

"Wir leben zwar ohne Elektrizitat, aber nicht in der Dunkelheit"

Mit dieser Metapher benannte der Adivasi- 

Reprasentant Bineet Mundu wahrend der 

Tagung zur Adivasi-gerechten Entwicklung 

die Alternative der 'ersten Siedler', d.h. der 

Ureinwohner Indiens zum vorherrschenden 

Entwicklungsideal. Die von der 'Evangeli- 

schen Akademie Bad Boll', der 'Gesellschaft 

fur bedrohte Volker' und der 'Adivasi-Koor- 

dination Deutschland' veranstaltete Tagung 

vom 9. bis 11. Februar 1998 hatte sich zur 

Aufgabe gesetzt, im AnschluB an eine ahnli- 

che Tagung im vergangenen Jahr einen Ver- 

haltenskodex fur deutsche Untemehmungen 

zu debattieren. Dieser 'Code of Conduct' 

soli Regierung, Wirtschaft und Entwick- 

lungsorganisationen Richtlinien fur partner- 

schaftliche Beziehungen zu den Urein- 

wohnem Indiens an die Hand geben, um 

vordringlich deren Oberleben zu sichem. 

Bedroht werden Adivasi durch den Abbau 

von Kohle, Bauxit und anderen Bo- 

denschatzen, den Bau von Staudammen, den 

Ausbau von Verkehrswegen und der Infra- 

struktur, vom groBflachigen Holzeinschlag, 

von Nationalparks, von der Einrichtung von 

Militarcamps und anderen reservierten Ge- 

bieten. In den letzten 50 Jahren verloren 15 

Prozent der Adivasi ihr angestammtes Land 

sowie ihre Identitat; in der Regel ohne oder 

mit allenfalls ungeniigender Entschadigung. 

Hierbei werden Menschenrechte konti- 

nuierlich und systematisch verletzt, bis hin 

zum politischen Mord.

Laut Albel Kachhap weist der offizielle 

Zensus von 1991 in Indien insgesamt 461 

verschiedene, 'registrierte Stamme' 

('Scheduled Tribes’) aus, die zusammen 

knapp 68 Millionen Angehorige zahlen und 

etwas mehr als acht Prozent der Gesamtbe- 

volkerung ausmachen. Experten und Adi- 

vasi-Organisationen schatzen diese Zahl al- 

lerdings auf bis zu 80 Millionen. Die Mehr- 

zahl davon lebt in den sechs Bundesstaaten 

Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Bi

har, Gujarat und Westbengalen. Delhi als 

Hauptstadt weist ebenfalls eine nennenswerte 

Anzahl sowie eine Vielzahl Angehdriger der 

indigenen Volker Indiens auf. Die meisten 

Adivasi, uber 90 Prozent, leben aber noch in 

landlicher Umgebung, fiber 60 Prozent im 

Bergland, d.h. nahe an traditionelle Lebens- 

raume heranreichend. Dementsprechend er- 

nahren sich Adivasi uberwiegend von Land- 

wirtschaft und Produkten aus den Waldem, 

als Subsistenzbauem, Sammler, Jager und 

Fischer. Gemafl der Tradition tragen Frauen 

in etwa zu gleichen Teilen zur Versorgung 

der Familien bei. Stastistisch schlagt sich 

dies in einer 'Beschaftigungsquote' von 44 

Prozent nieder. Bedingt durch das Leben auf 

dem Land liegt die durchschnittliche Anal- 

phabetenrate bei ca. 70 Prozent. Im Nord- 

osten Indiens ist sie allerdings bedeutend 

niedriger als etwa in Orissa oder Bihar, und 

Frauen sind starker betroffen als Manner.

Den Zwiespalt, einer traditionellen Le-

bensweise zugewandt und den Folgen einer 

nachholenden Industrialisierung ausgesetzt 

zu sein, erlauterte Bineet Mundu am Beispiel 

des Bergbaus in der Region Chotanagpur 

bzw. Jharkand (Bundesstaat Bihar). Mundu 

bezweifelte nicht, daB Indien eine industrielle 

Entwicklung bendtigt. Allerdings karnen die 

Friichte der Entwicklung nur einer kleinen 

Minderheit zugute, und der gestiegene Be- 

darf an Energie, die erhohte Nachfrage nach 

Ressourcen und hohe Urbanisierungsraten 

fiihrten zu Landenteignung und Vertreibung. 

Selbst bei den wenigen Fallen von Entscha

digung kommt hinzu, daft zentrale Elemente 

der bisherigen indigenen Lebensfiihrung un- 

berucksichtigt bleiben. Gemeinschaftliches 

Eigentum wird nicht angemessen, d.h. durch 

ein anderes, dem Original entsprechendes 

Stuck Land ersetzt. Kann dies nicht gewahr- 

leistet werden, sollte eine EntwicklungsmaB- 

nahme besser unterbleiben. Nur im Tausch 

Land fur Land konnen sich laut Mundu die 

kreativen Momente aus der traditionellen Er- 

fahrung entfalten. Auch die Alternative, Ar- 

beitsplatz fur Land, miiBte eine langerfristig1 

Garantie als nur fur die eine Erwerbspersof 

vorsehen, um den Verlust der NachhaltigkO1 

der bisherigen Uberlebensbasis ausgleiche11 

zu konnen. Einen finanziellen Ausgleic\ 

lehnte Mundu vorlaufig ab, da die Adivasi t" 

der Regel nicht gelemt haben, Geld untc( 

dem Aspekt der Vorsorge zu verwalten ui^ 

Kapitalinvestitionen vorzunehmen. Auflef 

dem sei die finanzielle Entschadigung mit 61' 

nem biirokratischen ProzeB verbunden, del 

einen Teil des Geldes gleich wieder fur Be 

stechungen auffriBt.

Die Frage, was denn die zentralen Wert6 

der Adivasi, und ob diese mit detf 

'modernen' Indien vereinbar seien, beaitt’ 

wortete Mundu so, daB fur Adivasi entschd' 

dend sei, wie ihnen Entwicklung gegenfibef' 

trete: ob als Zumutung und Mechanism0* 

zur Entfremdung oder als Angebot, gleich' 

berechtigt an den Zielen und Wegen dorthh1 

mitzuwirken. Bislang wiirden Adivasi kauif 

fiber den Status schmiickender, kulturellct 

Beiwerke hinauskommen. Ihre enge Bezi6'

(Foto: ’Sarini )
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'1Ung zur Natur, die Bedeutung der Fa- 

U'ilienbande, die Rolle der Altesten als Leh-

rer> die gemeinschaftliche Orientierung, die 

Utnfassende Stellung der Spiritualitat werden 

lns Folkloristische abgedrangt. Der Zusam-

U'enhang von Modemitat und indigener 

dentitat ist daher von Widerstand und der 

°rderung nach Rehabilitierung der Ent- 

'Vlcklungsopfer gepragt. Die indigenen Kul- 

turen seien im ubrigen nicht statisch, son- 

d£rn brauchten einfach mehr Zeit, um sich

etWa im Rahmen einer gemischten Wirtschaft 

Selbst zu entwickeln. Neben dem Schutz vor 

^ernichtung sollte ein Verhaltenskodex das 

^echt auf Zeit fur die eigene Entwicklung

ausdriicklich erwahnen.

Einen ahnlichen Zwiespalt zwischen Mo- 

derne und Tradition erlauterte der aus dem 

^ordosten Indiens stammende Khayaipam 

’'J'amrang anhand der Beziehungen zwi- 

$chen christlichen Kirchen und den Adivasi. 

tr stellte die jiingeren Versuche bei den Na- 

®as in den Vordergrund, indigene Identitat 

lrn Rahmen des Christentums zum Ausdruck 

Zu bringen. Die Nagas gehdren zu 90 Pro- 

Zent christlichen Kirchen, in der Mehrheit 

den Baptisten an. Zwischen den nichtchristli- 

chen Altesten der Nagas und den Kirchen

herrschen in Fragen der kulturellen Identitat 

allerdings bis heute Spannungen. Ein Indiz 

fur den Wandel sind jedoch z.B. die Se- 

minararbeiten der theologisch Auszubilden- 

den, die sich verstarkt fur ihren indigenen 

Hintergrund zu interessieren beginnen. 

Wurde friiher die Zugehorigkeit zu einem 

Naga-Stamm in kirchlichen Ausbildungs- 

statten als Schande gebrandmarkt und 

ausschlieBlich die Geschichte GroBbritanni- 

ens gelehrt, so nimmt die Ausbildung heute 

Lieder und Geschichte der Nagas auf. Auch 

in die Lithurgie haben authentische Lieder 

und Tanze Eingang gefunden. Die Gebets- 

hauser werden nicht mehr in der Tradition 

europaischer, sondem der Naga-Architektur 

gebaut. Umgekehrt mischen sich die christli

chen Kirchen im allgemeinen zwar nicht in 

die Politik ein und halten sich bei der Frage 

der Unabhangigkeit offiziell zuriick. Viele 

Christen seien jedoch fur die vollstandige 

Unabhangigkeit der Nagas von Indien, und 

insbesondere die Baptisten wurden diesem 

verbreiteten Empfinden auch Raum geben 

und engagierten sich in Menschenrechtsfra- 

gen.

Die Folgen der vorherrschenden Ent- 

wicklungskonzeption fur Adivasi bestatigte 
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Michael von Hauff. Er behandelte die Frage: 

Hat das modeme Indien Platz fur die Adi

vasi? Am Fallbeispiel der Industriestadt 

Rourkela (Bundesstaat Orissa) konkretisierte 

er den massiven, erzwungenen Strukturwan- 

del fur die Adivasi. Ihr Anteil am wirtschaft- 

lichen Erfolg des von deutschen Regierungen 

seit den 50er Jahren geforderten Stahlwerks 

Rourkela blieb marginal, wahrend ihre Kul- 

tur zerstort wurde. Die Adivasi haben ihrer- 

seits keine Antwort auf die Industrialisierung 

ihrer friiheren Lebenswelt gefunden. In der 

Stadt Rourkela, die sich in die besser ausge- 

stattete Halfte ’Steel Township’ und den ver- 

nachlassigten Teil ’Civil Township’ un- 

terteilt, leben die Adivasi uberwiegend in 

den jeweiligen Slumgebieten. Mit zu- 

nehmender Tendenz, da das Stahlwerk im 

Zuge der mit deutscher Finanzhilfe betriebe- 

nen Modemisierung massiv Arbeitsplatze 

abbaut. Von 39.000 regularen Arbeitsver- 

haltnissen (’regular workers') blieben 1996 

noch 34.000. Teilnehmer der Tagung wiesen 

darauf hin, daB ihren Informationen nach die 

Zahl der Arbeitsplatze auf bis zu 24.000 ab- 

gesenkt werden sollen. Die Zahl der infor- 

mell Beschaftigten ('contracted workers') 

sank von 12.000 auf bislang 6.000. Vom 

RausschmiB direkt betroffen sind ungelemte 

Arbeiter, d.h. haufig Adivasi. Die jiingeren 

Qualifizierungsversuche fur Adivasi stoBen 

auBerdem ins Leere, da sie aufgrund des 

Niedergangs in Rourkela nicht mehr ge- 

braucht werden. Der Arbeitsplatzeabbau 

wirkt sich ebenso auf die Anzahl der mittel- 

standischen und kleinen Untemehmen in 

Rourkela aus, die um ca. 30 Prozent ab- 

nahmen, was wiederum die soziale Infra- 

struktur beeintrachtigt. Eine Umstruktu- 

rierung der Region, wie etwa im Ruhrgebiet, 

ist nicht zu erwarten. Die Entwicklung der 

landlichen Region um Rourkela sieht aus 

Sicht der Adivasi nicht besser aus. Zwar gab 

es damals ein Kompensationsangebot an die 

Familien, die dem Industriestandort weichen 

mufiten. Pro Familie wurde ein Arbeitsplatz 

im Stahlwerk zugesichert. Mit dem Tod des 

Arbeitsplatzbesitzers oder dem sonstigen 

Verlust des Arbeitsplatzes fiel diese Ein- 

kommensquelle jedoch weg, wahrend tradi- 

tionellerweise das Land und der Wald immer 

noch Moglichkeiten der Subsistenz erlaubt 

hatten. Hatten die dort lebenden Adivasi vor 

dem Aufbau des Stahlwerks ausreichenden 

Zugang zu Land und Wald, ist heute insge- 

samt alles kleiner dimensioniert; und die 

Zahl der Adivasi ist stark angestiegen und 

steigt noch immer. Die Waldregionen 

schwinden, die pro Kopf verfiigbare, land- 

wirtschaftliche Nutzflache hat sich auf 

Kleinstparzellen verringert, bei gleichblei- 

bend geringer Produktivitat. Hunger und 

Landverkauf uber Mittelsmanner spitzen die 

Existenzkrise zu. In ihrer Not nehmen die 

Menschen z.B. zwei Tagesmarsche in Kauf, 

um ein paar Tomaten in der Stadt zu verkau- 

fen und irgendein Einkommen zu erzielen. 

Die Fliisse sind so gut wie tot, Fischfang ist 

nicht mehr moglich und trinkbares Wasser
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auBerst knapp. Der Kalkabbau belastet Um- 

welt und Grundwasser zusatzlich. Als Ver- 

saumnis bemerkbar macht sich auch der 

Mangel an Marketing-Konzepten fur alterna

tive Einkommensmoglichkeiten, etwa im Be- 

reich traditioneller Medizin. Die Adivasi 

wurden in keine Entwicklungsplanung fur 

die Region einbezogen und konnten daher 

keine sinnvolle Symbiose von Tradition und 

Modeme entwickeln. Laut von Hauff konnte 

etwa ein Zentrum zur Vermarktung von tra- 

ditionellen Heilmitteln in Pune als Anschau- 

ungsmodell dienen. Erschwerend kommt 

hinzu, daB nach von Hauff in Orissa keine 

qualifizierten Nichtregierungsorganisationen 

(NROs) existieren; die alternative Ansatze 

und Programme, eine Trendwende der bis- 

herigen Entwicklung fordem Oder fordem 

konnten. Von Hauffs Ausblick war pessimi- 

stisch: Die meisten Adivasi dort hatten keine 

Zukunft.

Ein Ergebnis auch der Arbeitsgruppe 2, 

die eine dustere Zukunft fur die Adivasi vor- 

aussah, falls das vorherrschende Entwick- 

lungsleitbild nicht gravierend verandert wird. 

Als realistische Optionen nannten die Teil- 

nehmenden: a) Assimilierung und Verlust 

der Identitat; b) das Leben in Reservaten; c) 

einen KompromiB zwischen Anpassung an 

das Unvermeidliche bei groBtmoglicher 

Wahrung eigener Vorgaben fur die weitere 

Entwicklung. Letztere Option ist allerdings 

an mehrere Bedingungen gekniipft. Die Adi

vasi muBten sich untereinander besser ver- 

standigen, um mit einer Stimme zu sprechen 

und ihre Chancen zu erhohen, zur Kenntnis 

genommen zu werden. Notwendig ist ein 

Netzwerk, an dessen Zustandekommen die 

christlichen Kirchen mitwirken sollten. 

Wiinschenswert ware, daB die politischen 

und ethnischen Gebietseinteilungen iiberein- 

stimmen, so daB die Chance besteht, die be- 

sonderen Belange der Adivasi angemessen 

zu beriicksichtigen. In Deutschland sollten 

vor allem solche Projekte und Aktivitaten ge- 

fordert werden, denen ein partizipatorisches 

Konzept zugrunde liegt und die eine spezielle 

Forderung der Adivasi vorsehen.

Dies muB kein frommer Wunsch bleiben, 

wie die Vertreterin der 'Evangelischen Zen- 

tralstelle fur Entwicklungshilfe' (EZE), Edda 

Kirleis, ausfiihrte. Die Fehlentwicklungen 

vom einseitigen Setzen auf Wirtschafts- 

wachstum und okonomischer Rationalitat vor 

Augen, nahm die EZE in ihrem Programm 

zur Bekampfung von Armut und Ungerech- 

tigkeit eine Neuorientierung vor. In 35 Jah- 

ren EZE-Praxis wurde deutlich, daB die Ent- 

scheidungsmacht in unterschiedlichen Pro- 

jekten bei den Nicht-Adivasi verbleibt, auch 

in jungeren Projekte im Kontext nachhaltiger 

Entwicklung, in denen eine spezielle Beteili- 

gung der Adivasi vorgesehen ist. Wenn- 

gleich auf kurze Frist die Zusammenarbeit 

mit Nicht-Adivasi notwendig bleibt und de- 

ren Professionalitat in der Organisation und 

Umsetzung von Projekten gebraucht wird, 

priift die EZE mittlerweile deren Fahigkeit 

zur Selbstreflexion, zur Qualifizierung der 

Adivasi-Partner und den Anspruch, Macht 

abzugeben und gleichberechtigte Partner- 

schaften anzustreben. Parallel dazu unter- 

stutzt die EZE die Selbstorganisation der 

Adivasi, wobei aber die Federfiihrung eines 

Projektes durch Adivasi nicht automatisch 

eine Adivasi-gerechte Entwicklung garan- 

tiere. Adivasi-gerechte Entwicklung ist daher 

fur die EZE ein politischer Ansatz, um 

Uberzeugungsarbeit im Norden zu leisten, 

Rahmenbedingungen zu verandem und Poli

tik und Wirtschaft zu beeinflussen.

Aus diesen Erfahrungen entstand letztlich 

der auf der Tagung prasentierte Entwurf ei

nes Verhaltenskodex'. Theodor Rathgeber 

skizzierte dazu das politische und juristische 

Umfeld. Er wies darauf hin, daB der Rekurs 

auf Ethik und Moral ("Knigge") sich aus- 

breite, nachdem politische Projekte zur Be- 

wahrung der Schopfung vor dem ungehin- 

derten Zugriff kapitalistischer Verwertung 

kaum zu sehen sind. Die Aufzahlung politi

scher Reprasentanten und Einrichtungen, die 

sich national wie international um soziale 

und kulturelle Standards bemuhen, belegen, 

daB auch andemorts in die Richtung einer 

ethisch-moralischen Verpflichtung gedacht 

wird, die zwar nicht bindend aber geeignet 

ist, eine langfristige Tiefenwirkung zu ent- 

falten. Ebenso versuchen indigene Volker 

selbst, die Neuorientierung von Politik und 

Wirtschaft einzuleiten, indem sie Internatio

nale Standards erarbeiten und vorschlagen. 

Im Kontext der Globalisierung und des ten- 

denziellen Riickzugs der nationalen Politik 

wurde die Umsetzung solcher Normen in 

starkem MaBe von nichtstaatlichen Akteuren 

abhangen. In diesem Rahmen werde aus ei- 

nem Verhaltenskodex mehr als nur ein ethi- 

sches Gebot, vielmehr ein Beitrag zu einer 

veranderten, globalen Strukturpolitik.

Einen zweiten Grund, sich Richtlinien fur 

das Uberleben indigener Volker zu geben, 

nannte Rathgeber unter Hinweis auf das 

'World Watch Institute' in Washington. Das 

Institut hatte 1992 festgestellt, daB fur das 

Uberleben der Menschheit das Uberleben 

der indigenen Volker unabdingbar sei. Laut 

dem Institut kbnnen die Industriegesell- 

schaften ohne Hilfe dieser Volker die Be- 

wahrung der Erde nicht leisten. Indigene 

Denk- und Handlungsansatze halten fun- 

dierte Grundlagen fur alternative Entwick- 

lungsoptionen in industrialisierten Landem 

bereit - zur Uberwindung der globalen Risi- 

ken Okologie, Energie und politischer Steue- 

rungslosigkeit; Stichwort nachhaltiges Wirt- 

schaften. Die Entwicklungszusammenarbeit 

am Ziel gleichberechtigter Partner auszu- 

richten, sei notwendiger denn je.

Wie so ein Verhaltenskodex der deutschen 

Regierung nahegebracht werden kann, woll- 

ten die Teilnehmenden von Ursula Schafer- 

Preuss (’Bundesministerium fur wirtschaftli- 

che Zusammenarbeit und Entwicklung', 

BMZ) wissen. Sie stellte Inhalt und Werde- 

gang des Sektorpapiers zu Indianem in La- 

teinamerika vom November 1996 vor. Inter- 

essant als Anhaltspunkt fur die Lobbyarbeit

Eine Teeplantage 

fur Selbstbestimmung

Die Adivasi - eine Minderheit von 

immerhin 70 Millionen Menschen - 

leben auBerhalb des indischen 

Gesellschaftssystems, das immer 

noch von den oberen Kasten domi- ‘ 

niert wird. Das hat in vielen Fallen 

dazu gefiihrt, daB sie von anderen 

Bevdlkerungsschrchten ausgenutzt 

wurden, u.a. auch, um als billige Ar- 

beitskrafte in den vielen Teeplanta- 

gen in ganz Indien zu dienen. in den 

Nilgiri-Bergen im sudindischen Bun- 

desstaat Tamil Nadu finden seit 

1986 funf Adivasi-Stamme nach 

und nach ihre Unabhangigkeit wie- 

der. Das Streben dieser Adivasi nach 

Selbstbestimmung wurde 1988 

sichtbar, als wahrend einer GroBde- 

monstration die Adivasi-Selbsthilfe- 

bewegung AMS gegriindet wurde. 

Zwei Jahre zuvor war zunachst AC

CORD ins Leben gerufen worden, 

um die schon bestehende Adivasi- 

Bewegung zu unterstutzen. Die 

wichtigsten Schwerpunkte von AMS 

und ACCORD sind BewuBtseinsbil- 

dung, einkommensfordernde MaB- 

nahmen, Selbstorganisation und Ge- 

sundheitsversorgung. Sie bieten juri

stische Beratung bei Landrechtsfra- 

gen an, betreiben eine Teepflanzen- 

zucht und leiten ein eigenes Kran- 

kenhaus. Ziel dabei ist es, gegen 

Armut und gesellschaftliche Isolation 

der Ureinwohnerlnnen vorzugehen.

Weitere Informationen zu diesem Projekt 

uber: Yan-Christoph Pelz, Tiirmergasse 

8, 69124 Heidelberg, Tel/Fax: 06221- 

783995.

e-mail:

pelz@jerry.iued.uni-heidelberg.de

Internet: www.dsk.de/rds/1 9731 .htm
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zugunsten der Adivasi war dabei das Z”' 

sammenspiel mehrerer Faktoren: die Ausru 

fung der UN-Dekade zu den Indigenen Vol' 

kern (1994), die darauf bezogene An frag”, 

des Bundestagsausschusses fur wirtschaft!’' 

che Zusammenarbeit, Uberlegungen 

Umsetzung der ’Agenda 21’ sowie Fachg6' 

sprache mit Kirchen und Verbanden. Groll1' 

Bedeutung kam nicht zuletzt den indigene” 

Volkem selbst zu, deren Widerstand seit Be 

ginn der 90er Jahre vermehrt ins Rampc” 

licht der offentlichen Aufmerksamke” 

riickte. DaB Lateinamerika den Anfang eine’ 

Neuorientierung der deutschen Entwick 

lungsbeziehungen zu indigenen Volker” 

setzte, war ebenso kein Zufall. Die U>' 

dianischen Bewegungen haben seit uber 30 

Jahren ihr hohes Selbsthilfepotential bewie' 

sen und kompetente Organisationen hervor
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Sebracht. Im Unterschied zu anderen Regio- 

nen zeigten die lateinamerikanischen Regie- 

rur*gen immer schon eine offenere Haltung 

gegeniiber der Tatsache, daB sie Ureinwoh- 

ner beherbergen, und setzten so eine wich- 

llge Rahmenbedingung fur staatliches Han- 

^eln. Wenn die Regierung in Indien die Exi- 

^enz indigener Volker auf ihrem staatlichen 

i 'erritorium negiert, ist es ungleich schwie- 

r'8er, in der deutschen Regierung ein Kon- 

zu plazieren, das just auf Indigene zielt.

as BMZ verspricht sich vom Sektorpapier 

'"pulse vor allem in den Bereichen Armuts- 

ekampfung, Umwelt- und Ressourcen- 

Schutz, Ausbildung, Gesundheit, Frauenor- 

|a"isation und Bewahrung der kulturellen 

""ntitat. Am Beginn soil jeweils ein umfas- 

Se"der Informations- und Meinungsaustausch 

stehen, wie er im Zuge des Projektes zum 

ic"utz des Regenwaldes im Amazonasgebiet 

v°rexerziert wurde.

In der Aussprache um den vorgelegten 

"ntwurf eines 'Code of Conduct' auBerten 

eilnehmende Zweifel an der praktischen 

•wlevanz. Das Papier neige zum Idealen, 

fordere zur 'Political Correctness' auf, ohne 

aber eine Antwort auf die Umsetzung zu ge- 

ben. Nachzuforschen ware, welche Erfah- 

’"ngen andere, friihere 'Codes of Conduct' 

”"1 der Umsetzung machten. Ebenso hinter- 

fragt wurde der Begriff 'Code of Conduct', 

tJer in der Auseinandersetzung mit Mul- 

bnationalen Konzernen gepragt wurde und 

®’nen hohen Anspruch an die politische 

•ragweite beinhaltet. Statt dessen sollte eher 

von Leit- oder Richtlinien die Rede sein. Ein 

Fragezeichen setzten einige Teilnehmende 

auch hinter den Anspruch, einen von den 

Adivasi legitimierten Verhaltenskodex vor- 

zulegen. Dafiir sei der Entwurf bislang ei- 

nem zu kleinen Kreis der Adivasi zur Dis- 

kussion vorgelegt worden. Die Konsultation 

miiBte auch die christlichen Kirchen in In

dien umfassen. Im wesentlichen beinhalte 

das Papier die Perspektive der deutschen 

NROs und bedeute zunachst eine vertragli- 

che Verpflichtung fur diese selbst. Kritik 

emteten ebenso Begriffe und Verfahren, mit 

denen in Indien zum Nachteil der Adivasi 

operiert wurde. So klingen Begriffe wie 

'voluntary body' oder 'joint committee' nach 

vertrauten Formein, die in Indien ein 

partnerschaftliches Verhaltnis vorgaukeln, 

Adivasi aber von der Teilnahme an den ei- 

gentlichen Entscheidungen femhalten.

In der abschlieBenden Podiumsdiskussion 

unterstrichen die Adivasi-Reprasentanten 

noch einmal ihre Forderung, die Adivasi in 

ihrem zentralen Anliegen, dem Bestreben 

nach Selbstbestimmung zu starken. Hier 

wurde verhaltene Kritik laut, die Adivasi 

muBten endlich auch konkretere Vorstellun- 

gen fassen, damit eine gleichberechtigte 

Partnerschaft moglich wird. Im Vordergrund 

der Diskussion stand allerdings die Frage, 

wie ein 'Code of Conduct' umgesetzt werden 

kann. Klaus Kubler verdeutlichte aufgrund 

seiner Bonner Erfahrungen, daB Adivasi 

immer noch ein allenfalls randstandiges 

Thema darstellen. Der Rahmen der UN-De- 

kade zu indigenen Volkem und die Be- 

miihungen um eine UN-Erklarung zu den 

Rechten indigener Volker eroffnen jedoch 

Chancen, ein Normgeriist zum Schutz der 

Adivasi aufzurichten. Ahnlich argumentierte 

Wolfgang Kreissl-Dorfler, der den 'Code of 

Conduct' in den Kontext von Wirtschaftsbe- 

ziehungen und Abkommen zwischen der Eu- 

ropaischen Union und einzelnen Landem 

bzw. Regionen stellte; so das Han- 

delsabkommen mit Mexiko und Australien 

oder die Diskussionen um das 'Multilateral 

Agreement on Investments' (MAI). Der 

'Code of Conduct’ konne die Rolle eines In

struments iibemehmen, das die Debatte um 

Internationale Standards begleitet. Klaus 

Kubler sah die Chance, mit dem 'Code of 

Conduct' in Deutschland Gesprache auf 

verschiedenen Ebenen zu initiieren: mit der 

Bundesregierung, dem BMZ und seinem 

Menschenrechtsansatz, dem Auswartigen 

Amt, dem Wirtschafsministerium, den Ver- 

banden der (Geld-) Wirtschaft, etwa dem 

AusschuB deutscher Untemehmen fur Asien 

und den Pazifik, den Entwicklungsgesell- 

schaften und -organisationen sowie den Par- 

teien. Dies wird denn auch der nachste Ar- 

beitsschritt der Adivasi-Koordination sein: 

gleichberechtigten Partnerschaften als 

Grundbedingung einer Adivasi-gerechten 

Entwicklung in Deutschland den Weg zu eb- 

nen.
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