
Sonderteil ”50 Jahre Unabhangigkeit"

Landwirtschaft und Ernahrungssicherung in Indien 

- von der Kolonialzeit zur Epoche der Globalisierung -

von Susanne van Dillen und Eberhard Weber

Einer der vielfaltigen Widerspriiche 

Indiens besteht darin, daB heute, nach 

50 Jahren der Unabhangigkeit, gewaltige 

Mengen an Nahrungsmitteln exportiert 

werden, im Land aber hunderte Millio- 

nen Menschen unter- oder fehlemahrt 

sind.

Die Fakten klingen beinahe schon per

vers. Indien, das Land mit der Bettel- 

schale, das fruher weltweit Nahrungs- 

mittel einkaufte (oder "geschenkt" be- 

kam), ist inzwischen zu einem Nettoex- 

porteur von Nahrungsmitteln geworden. 

Zu Beginn der 70er Jahre waren es etwas 

mehr als 30.000 Tonnen Getreide (v.a. 

Basmati-Reis), die ins Ausland verkauft 

wurden. Die Getreideimporte jener Zeit 

betrugen fiber drei Millionen Tonnen. 

1996/97 hat sich dieses Verhaltnis gera- 

dezu umgekehrt. Getreideimporten von 

etwa 65.000 Tonnen stehen Reisexporte 

von fast fiinf Millionen Tonnen gegen- 

iiber. Und dennoch hungem viele Men

schen in Indien!

Hunger und Unteremahrung sind nicht 

die Folge von zu geringer Nahrungspro- 

duktion, sondem davon, daB sich groBe 

Teile der Bevolkerung die reichlich vor- 

handenen Nahrungsmittel nicht leisten 

konnen. Die Armut ist es, die viele 

Menschen hungem laBt.

1996/97 hat die Produktion von 

Grundnahrungsmitteln (Getreide und 

Hfilsenfruchte) nach Angaben des Land- 

wirtschaftsministers Chaturanan Mishra 

erstmals die magische Grenze von 

200 Millionen Tonnen fiberschritten. 

Eine wahrhaft gewaltige Produktions- 

steigerung, da im Jahr 1950 gerade 

knapp 50 Millionen Tonnen Linsen, 

Reis, Weizen, Hirse und andere Getrei- 

dearten geemtet wurden. Seither hat sich 

deren Produktion fast vervierfacht, wah- 

rend die Bevolkerungszahl noch nicht 

einmal um das Dreifache gestiegen ist. 

Die fruher vielfach geauBerte Befiirch- 

tung, die Nahrungsmittelproduktion in 

Indien konne nicht mit der raschen Zu- 

nahme der Bevolkerung schritthalten, 

bestatigte sich nicht. Rein rechnerisch 

stehen heute jedem Menschen in Indien 

mehr als 530 Gramm pro Tag an Ge

treide und Hulsenfriichten zur Verffi- 

gung. Zur Unabhangigkeit waren es 

noch nicht einmal 400 Gramm. Statisti- 

ken verzerren jedoch die Realitaten. Wer 

nun annimmt, daB die gewaltigen Pro- 

duktionssteigerungen Hunger und Unter

emahrung in Indien beseitigen konnten, 

der irrt. Auch heute lebt noch mehr als 

ein Drittel der indischen Bevolkerung 

(mehr als 300 Millionen Menschen) un- 

terhalb der Armutsgrenze, die fiber den 

Wert einer ausreichenden Emahrung be- 

rechnet und festgelegt wird. Die Erfolge 

an der "Produktionsfront" konnten keine 

ausreichende Emahrung aller Inderlnnen 

sicherstellen. Zur Losung dieses Pro

blems bedarf es primar keiner weiteren 

Produktionssteigerungen. Es fehlt viel- 

mehr das Geld in den Handen vieler 

Menschen, um sich ausreichende Nah-

Vielen Bauem fehlt Geld, um sich ausreichende Nahrungsmittel oder eigenes Land zu kaufen (Foto: Walter Keller)
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rungsmittel kaufen oder eigenes Land, 

um selber Nahrungsmittel anbauen zu 

konnen. Diese Strukturen des Mangels 

wurden zwar schon wahrend der Koloni- 

alzeit angelegt, doch 50 Jahre Unabhan

gigkeit hatten ausreichen miissen, um die 

kolonialen Verhaltnisse zu beseitigen. 

SchlieBlich hat es Indien in dieser Zeit 

geschafft, eine riesige Armee aufzu- 

bauen, Atombomben zu produzieren und 

Satelliten in den Weltraum zu schicken!

Die Auflosung der indischen Agrar- 

ordnung unter der britischen Koloni- 

alherrschaft

Die britische 'East India Company' 

grundete ihre ersten Handelsstiitzpunkte 

entlang der indischen Kiiste, um mit in

dischen Produkten Handel zu treiben. 

Textilien sowie landwirtschaftliche Pro- 

dukte wurden exportiert und im riesigen 

britischen Imperium gewinnbringend ab- 

gesetzt. Nur wenige Waren, vor allem 

Stoffe bester Qualitat sowie Tee und 

Gewurze, wurden in England selbst oder 

auf dem europaischen Kontinent ver- 

kauft. In den ersten Jahrzehnten funktio- 

nierte dies auch vorzuglich, denn die 

Kompanie konnte die Waren mit engli- 

schem Gold und Silber bezahlen. Doch 

schon bald wurden Gold- und Silberaus- 

fuhren nach Indien von der britischen 

Krone untersagt. Die britische Handels- 

gesellschaft begann deshalb, das Kapital 

fur ihre Handelsgeschafte in Indien 

selbst aufzubringen, indem sie sich das 

Recht sicherte, Grundsteuem zu erhe- 

ben.

Das war nicht einfach in einem solch 

riesigen Land wie Indien, und eine Zu- 

sammenarbeit mit Teilen der einheimi- 

schen Bevolkerung war daher unver- 

meidbar. Zu Beginn wurden die erstei- 

gerten Steuerrechte an indische Mittels- 

manner ('Zamindare') verpachtet. Spater 

- nach 1776 - erhielten diese das Land 

als Eigentum, fur das sie nun Grund- 

steuer an die Briten abzufiihren hatten. 

So wurden die indischen Bauem ent- 

eignet, denn zuvor waren die 

'Zamindare' lediglich Steuerbeamte aber 

keine Landeigentiimer gewesen. Die 

Briten trieben die Steuer mit eisemer 

Harte ein. Gab es unter der Moghul- 

Herrschaft noch Steuemachlasse bei 

schlechten Emten, so wurde nun jeder 

'Zamindar' enteignet, der am Abend des 

Falligkeitstages seine Steuer nicht be- 

zahlt hatte ('sunset-law'). Selbst 1770, 

als eine Hungersnot in Bengalen rand 

zehn Millionen Opfer forderte, gingen 

die Briten nicht von ihren hohen Steuer- 

forderangen ab.

Die Landbesitzer wohnten meist in den 

Stadten und hatten das Land an Mittels- 

manner verpachtet. Auch diese bebauten 

den Boden nicht selbst sondem ver- 

pachteten ihn weiter. Ganz unten in ei- 

vi

ner vielschichtigen Hierarchie stand der 

wirtschaftende Pachter, der mit seiner 

Arbeitskraft die ganze Schar der parasi- 

taren Zwischenpachter finanzierte. Ihm 

und seiner Familie blieb nur das Exi- 

stenzminimum - und haufig noch nicht 

einmal das.

Die Zerstorung des indischen Hand- 

werks durch die Briten

Das fur die fruhe britische Industriali- 

sierang aufgebrachte Kapital stammte zu 

groBen Teilen aus der (Steuer)- 

Pliinderang in den Kolonien und den 

Gewinnen aus dem Handel mit Ko- 

lonialwaren. Fur die indische Wirtschaft 

hatte die einsetzende Industrialisierang 

vor allem durch die Umkehrang der 

Handelsstrome schwerwiegende Folgen. 

Die neu entstehende englische Textilin- 

dustrie wurde zunachst durch Zolle ge- 

gen die iiberlegene indische Konkurrenz 

geschutzt. Trotz groBer technologischer 

Fortschritte waren englische Textilien 

noch lange den indischen Waren in Preis 

und Qualitat weit unterlegen. Die 

Schutzzolle muBten deshalb immer wie- 

der erhoht werden und betragen 1813 

nicht weniger als 80 Prozent. Doch 

schlieBlich griff die Industrialisierang 

und Indien wurde - wenngleich unfrei- 

willig - zum Importeur von Textilien. 

Die nunmehr konkurrenzlos billigen, 

maschinell gefertigten englischen Mas- 

senprodukte zerstorten nach und nach 

das indische Textilhandwerk.

Bis zum Ende der britischen Kolonial- 

zeit fiel Indien die Aufgabe zu, Roh- 

stofflieferant der britischen Industrie und 

Absatzmarkt fur britische Fertigprodukte 

zu sein. Im Ersten Weltkrieg setzte in 

Indien zwar eine selektive industrielle 

Entwicklung ein, weil England gezwun- 

gen war, mehr Waren als zuvor in Indien 

selbst zu produzieren. Ein weiterer Indu- 

strialisierangsschub erfolgte dann mit 

dem Zweiten Weltkrieg, doch zum Zeit- 

punkt der Unabhangigkeit steckte der 

Aufbau einer indischen Industrie noch in 

ihren Anfangen.

Die Schwerpunkte der indischen 

Wirtschaftsplanung nach 

der Unabhangigkeit

1947 hatten die fiihrenden Politiker, 

sowie die wenigen indischen GroBindu- 

striellen jener Zeit, keineswegs die Ab- 

sicht, Indien als Agrarstaat zu belassen. 

Im Gegenteil, das Land sollte in mog- 

lichst kurzer Zeit eine der fiihrenden In- 

dustrienationen werden, auch wenn mehr 

als 75 Prozent aller Inderlnnen auf dem 

Lande lebten und die Landwirtschaft ihre 

Lebensgrandlage darstellte. Die durch- 

gefuhrten MaBnahmen, sei es die 

Landreform, das 'Community Develop

ment Programme' oder spater die MaB

nahmen der "Grunen Revolution", waren 

darauf ausgerichtet, eine rasche Indu

strialisierang zu ermoglichen. Billige 

Nahrungsmittel sollten die Indu- 

strielohne niedrig halten. Modeme 

landwirtschaftliche Produktionsmetho- 

den verlangten daruber hinaus Maschi- 

nen, Diingemittel, Schadlingsbekamp- 

fungsmittel und Energie. So sollten von 

einer modemen Landwirtschaft auch 

Wachstumsimpulse fur die Industrie aus- 

gehen.

Die Agrarreformen

Der Indische NationalkongreB (INC) 

war von einer elitaren Honoratiorenver- 

sammlung mit den Jahren zu einem poli- 

tischen Sammelbecken geworden, in dem 

sich neben Intellektuellen und Patrioten, 

indische Untemehmer ebenso wieder- 

fanden wie einige wenige 'Zamindare', 

Getreidehandler und Geldverleiher. 

Manchen dieser Grappen lag sehr wenig 

an einer Agrarreform, doch die Massen 

auf dem Land verbanden mit der Unab

hangigkeit ganz konkrete Erwartungen 

und sie hatten die Versprechungen des 

INC nicht vergessen. Eine Agrarreform 

war auch im Sinne jener, die die indi

sche Landwirtschaft modemisieren 

wollten, die sahen, daB die bestehenden 

" feudalen" (Produktions)Beziehungen 

einer raschen "Kapitalisierang" der 

Landwirtschaft im Wege standen.

Mit der Losung "the land to the tiller" 

begannen schon ein Jahr nach der Unab

hangigkeit alle indischen Bundesstaaten, 

Gesetze zur Abschaffung der Zwischen- 

pacht zu erarbeiten. Zunachst wurden 

die Steuerprivilegien der 'Zamindare' 

abgeschafft. Die Eigentumsrechte auf 

selbstbewirtschaftetes Land wurden ih- 

nen jedoch bestatigt, und Land, das von 

ihnen nicht selbst bewirtschaftet wurde, 

gegen Kompensationszahlung enteignet. 

Moglichkeiten einer Enteignung zu ent- 

gehen, gab es jedoch geniigend. Land, 

das die 'Zamindare' bislang verpachtet 

hatten, durften sie wieder "selbst bewirt- 

schaften". Dies wurde auBerst groBziigig 

ausgelegt: es geniigte, wenn ein Grand- 

besitzer "die Bewirtschaftung leitete". 

Der Versuch, den Rechtsstatus der 

Pachter zu verbessem, scheiterte klag- 

lich. Es sollte eine maximale Pachthohe 

festgelegt und ein Schutz der Pachter vor 

Vertreibung sichergestellt werden. Vor- 

gesehen war, jene Pachter, die Land 

schon langer als zwolf Jahre bewirt- 

schafteten, unkiindbar zu machen. Doch 

mit dieser Vorschrift verstanden die 

Grandeigenturner gut umzugehen: den 

Pachtem wurde vor Ablauf dieser Zeit 

einfach gekundigt und anderes Land zu- 

geteilt. Das Pachtgesetz machte es auch 

moglich, Pachtem, die Land bereits lan

ger als zwolf Jahre bewirtschafteten, zu 

kiindigen, wenn der Eigentumer das
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Land nun selbst bewirtschaften wollte. 

Viele der ehemaligen Pachter fanden 

sich so als Landarbeiterlnnen wieder.

Die Festsetzung von Hochstgrenzen 

fur Landbesitz sollte zu einer gerechte- 

ren Landverteilung fiihren. Dazu legten 

die Bundesstaaten, je nach Qualitat des 

Bodens und der Bewasserungsmoglich- 

keit, verschiedene Obergrenzen fest. 

Land, das diese Hochstgrenzen uber- 

schritt, sollte enteignet und an Landlose 

verteilt werden. Doch dies geschah eher 

selten. Wie schon so oft gab es auch hier 

eine wahre Flut von Ausnahmeregelun- 

gen. So waren Anbauprodukte wie Tee, 

Kaffee, Gewiirze, Kautschuk, Zitrus- 

friichte u.a. von den Hochstgrenzen aus- 

geschlossen. Auch Genossenschaftsland, 

staatliche Versuchsbetriebe und Land in 

Besitz von religiosen Institutionen wur- 

den nicht berucksichtigt. Wenn alles 

nichts half, konnte ein Landbesitzer 

Teile seines Landes pro forma an Ver- 

wandte iiberschreiben und schon war 

dem Gesetz geniige getan.

Das 'Community Development Pro

gramme' (CDP)

Anders als bei der Agrarreform, bei 

der besitzrechtliche Fragen im Vorder- 

grund standen, sollte mit dem 

'Community Development Programme' 

ein institutioneller Rahmen fur die Ent

wicklung des landlichen Raumes ge- 

schaffen werden. So entstand eine Biiro- 

kratie, deren Aufgaben die Forderung 

der wirtschaftlichen Entwicklung des 

landlichen Raumes und die Armutsbe- 

kampfung waren. Vorgesehen waren 

MaBnahmen zur Steigerung der Produk- 

tivitat der Landwirtschaft wie auch die 

Schaffimg und Forderung von landlichen 

Industrien, MaBnahmen im Gesundheits- 

und Bildungsbereich sowie infrastruktu- 

relle Verbesserungen.

Auf den ersten Blick hat das CDP sehr 

viele Gemeinsamkeiten mit dem Ent- 

wicklungskonzept von M.K. Gandhi, 

das sich besonders um eine S tarkun g der 

dorflichen Gemeinschaften bemiihte. 

Hierzu zahlten MaBnahmen wie die Ein- 

richtung kommunaler Selbstverwal- 

tungsgremien ('panchayati raj'), Forde

rung von Eigeninitiative der Dorfbevol- 

kerung, Verbesserung ihrer wirtschaftli

chen Lage, Forderung des Dorfhand- 

Werks und Errichtung von dorflichen In

dustrien fkhadi'), Bildungs- und Ge- 

sundheitsmaBnahmen.

Haufig wird das Scheitem des 'CDPs' 

auf die vermeintlich riickstandige, in 

Apathie verhaftete Dorfbevolkerung zu- 

riickgefuhrt, die sich jeglichem 

"Fortschritt" storrisch verschlieBt. Doch 

hinter angeblich irrationalen Hand- 

lungsweisen lassen sich bei genauerem 

Hinsehen klare Rationalitaten erkennen. 

Zudem ist es keineswegs so, daB von 

diesem Programm niemand profitiert 

hatte. Die kommunalen Selbstverwal- 

tungseinrichtungen und Genossenschaf- 

ten wurden rasch von den dorflichen 

Eliten vereinnahmt und die hierarchische 

Struktur der stark stratifizierten indi

schen Dorfgesellschaften nicht etwa ab- 

gemildert, sondem weiter zementiert.

Das Ziel des CDP bestand in der Mo- 

demisierung der landlichen Gebiete. Der 

ProzeB der Modemisierung laBt sich je- 

doch nicht auf Industrialisierung und 

Einfiihrung modemer Produktionsme- 

thoden und -mittel in der Landwirtschaft 

reduzieren. Modemisierung bezieht auch 

immer den Wandel im sozialen, politi- 

schen und kulturellen Bereich ein. Auf- 

grund der Vorstellung von einem li- 

nearen Entwicklungsweg, den ein Land 

"auf dem Weg aus der Tradition in die 

Modeme" zu gehen habe, wurden Frag- 

mente "nicht-modemer Zivilisation" als 

"backward" (zuriickgeblieben) klassifi- 

ziert und sollten in das modeme Zeitalter 

iiberfuhrt werden. Abgesehen davon, 

daB dadurch lokale Kulturen und Tradi- 

tionen einfach abqualifiziert wurden, 

zeigt sich am 'Community Development 

Programme' deutlich, daB dieser Trans- 

formationsprozeB eine weitere soziale 

Ausdifferenzierung zur Folge hatte. Jene 

Gruppen, die bereits die NutznieBer der 

Agrarreformen waren, profitierten auch 

hier. So war es wohl auch beabsichtigt, 

denn sie gal ten als Trager der Modemi

sierung. Sie waren es, die liber Land und 

Kapital verfiigten, das zum Aufbau einer 

modemen Landwirtschaft notwendig ist. 

Die Mittel- und GroBbauem verkorper- 

ten in den Augen der indischen Planer 

den Typus des "innovativen" und 

"modem denkenden" Produzenten. Mit 

Gandhis Vorstellungen von "Wohlfahrt 

fur alle" hatte dies nichts gemein, es war 

gewissermaBen deren Umkehr, und eli- 

tare Interessen ("Wohlfahrt fur wenige") 

setzten sich durch.

Die "Griine Revolution" in Indien

Weder die Landreform noch das 

'Community Development Programme' 

konnten die sozialen und wirtschaftli

chen MiBstande in den indischen Dor- 

fem beheben. Mit der "Griinen Revolu

tion" beschritt die indische Regierung 

deshalb ab Mitte der 60er Jahre einen 

vollkommen neuen Weg in ihrer Agrar- 

politik. Wurden zuvor die vielfaltigen 

sozialen, wirtschaftlichen und kulturel

len Strukturen des landlichen Indiens 

zumindest verbal berucksichtigt, so kam 

nun ein Konzept zur Anwendung, das 

den landlichen Raum einzig und allein 

als Produktionsraum verstand: erklartes 

Ziel war die Steigerung der landwirt- 

schaftlichen Produktion. Die "Griine 

Revolution" wurde zum Inbegriff der 

Strategien zur landlichen Modemisie

rung.

"Griine Revolution" - Was ist das?

Zu Beginn der 60er Jahre erregten 

Pflanzenziichtungsversuche, die seit 

1944 von der 'Rockefeller Foundation' 

in Mexiko durchgefuhrt worden waren, 

fur weltweites Aufsehen. Einer Gruppe 

amerikanischer Wissenschaftler war es 

gelungen, Weizensaatgut zu ziichten, das 

unter bestimmten Voraussetzungen hohe 

Ertragssteigerungen und durch kurzere 

Reifezeiten eine zweite Emte pro Jahr 

ermoglichte. In weiten Kreisen wurden 

diese Erfolge als bahnbrechende Neue- 

rungen im Kampf gegen den Hunger be- 

trachtet. Speziell fur den slid- und sud- 

ostasiatischen Raum, in dem Reis das 

Hauptnahrungsmittel ist, wurde 1962 auf 

den Philippinen ein Reisforschungszen- 

trum eingerichtet, in dem Hochleistungs- 

saatgut fur Reis entwickelt wurde.

Optimale Anbaubedingungen und 

Saatgut, Kunstdiinger, Pestizide, Ma- 

schinen (Wasserpumpen, landwirtschaft- 

liche Maschinen) sind die Voraussetzung 

fur die hohen Ertrage und die Moglich- 

keit der Doppelemten. Das alles kostet 

Geld - Geld, das indische Bauem friiher 

nicht ausgeben muBten. Der mogliche 

Profit nimmt zwar zu, nicht zuletzt, weil 

viele der Produktionsmittel wie Diinge- 

mittel oder Energie hoch subventioniert 

werden, doch es wachst auch das Pro- 

duktionsrisiko.

Hochleistungssorten sind anfallig ge

gen Pflanzenschadlinge und -krank- 

heiten. Wahrend sich die traditionellen 

Sorten in einer jahrhundertelangen Se- 

lektion an die lokalen Verhaltnisse an- 

passen und gegen Schadlinge und 

Krankheiten resistent werden konnten, 

wurden die neuen Sorten innerhalb 

kiirzester Zeit eingefuhrt. Um den ent- 

stehenden Schadlingsplagen Herr zu 

werden, mussen nun Unmengen an Pe- 

stiziden verspruht werden. Noch heute 

werden in Indien Pestizide eingesetzt, 

die in Europa, den USA und Japan, auf- 

grund ihrer Gefahrlichkeit fur Mensch 

und Umwelt schon seit Jahren verboten 

sind.

Wo hochertragreiche Getreidesorten 

gedeihen sollen, ist eine reichliche und 

gut kontrollierbare Bewasserung not

wendig. Bei unzureichender Bewasse

rung bleibt der eingesetzte Mineraldiin- 

ger praktisch wirkungslos. Die besten 

Bedingungen herrschen dort, wo sich die 

Bewasserung auf bodennahes Grundwas- 

ser oder auf die fluBgespeiste Kanalbe- 

wasserung stiitzen kann. Die Kemge- 

biete der "Griinen Revolution" be- 

schranken sich schon aus diesem Grund 

auf die groBen FluBebenen Nordindiens 

beziehungsweise die Deltaregionen des 

Siidostens. Doch die Bewasserung mit 

Brunnen birgt auch Gefahren, wie etwa

vii
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1996/97 hat die Produktion von Grundnahrungsmitteln nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums erstmals die magische Grenze von 200 Millionen Ton- 

nen iiberschritten (Foto: Kamal Narang)

das drastische Absinken des Grundwas- 

serspiegels. So fielen mittlerweile viele 

Brunnen trocken oder muBten mit hohen 

Kosten immer wieder vertieft werden.

Auswirkungen der

"Griinen Revolution" auf die 

Nahrungsmittelproduktion

Am Vorabend der "Griinen Revolu

tion" befand sich die indische Landwirt- 

schaft in einer schweren Krise. Die 

Landreform und das 'Community De

velopment Programme' waren mehr oder 

weniger gescheitert und die strukturellen 

Probleme der indischen Landwirtschaft 

weiter ungelost. Zudem wurde deutlich, 

daB tiefgreifende strukturelle Verande- 

rungen am Widerstand der landlichen 

Eliten scheitem wiirden. Durch eine 

Reihe schlechter Emten zu Beginn der 

60er Jahre wurde die sozio-okonomische 

Situation immer angespannter. Die Ent

wicklung der "sensationellen" Hocher- 

tragssorten kam der indischen Regierung 

sehr gelegen: wenn schon keine gerech- 

tere Landverteilung erreicht werden 

konnte, so muBte man zumindest die 

Nahrungsmittelproduktion steigem, um 

soziale Konflikte abschwachen zu kon- 

nen. Es sollte ein ProzeB in Gang gesetzt 

werden, von dem auch die sozial und 

wirtschaftlich benachteiligten Gruppen

viii

langfristig profitieren wiirden ('trickle 

down'-Effekt).

Investiert wurde dort, wo sich die 

Landwirtschaft bereits auf einem ver- 

gleichsweise hohen Niveau befand, also 

nicht in naturraumlich benachteiligten 

Regionen (z.B. diirregefahrdeten Gebie- 

ten). Uber die Mittelvergabe wurden 

praktisch ausnahmslos GroBbetriebe be- 

riicksichtigt, derm giinstige staatliche 

Kredite wurden nur an Betriebe verge- 

ben, die Sicherheiten vorweisen konn- 

ten. Pachter und Kleinbauem waren da- 

her von solchen Krediten zumeist ausge- 

schlossen und muBten auf private Geld- 

verleiher zuriickgreifen.

Niemand wird bestreiten wollen, daB 

durch die "Griine Revolution" die Nah- 

rungsproduktion in Indien stark ange- 

stiegen ist. 1966, zu ihrem Beginn, be

trug die indische Getreideproduktion 

knapp 55 Millionen Tonnen, und zehn 

Jahre spater (1976) waren es 

95 Millionen Tonnen! Diese Erfolge 

wurden aber teuer erkauft.

Durch die Agrarreform waren die tra- 

ditionellen landlichen Eliten nicht mehr 

langer parasitare Steuereinzieher, son- 

dem sie waren GroBgrundbesitzer ge- 

worden. Mit der Einfiihrung modemer 

Getreidesorten und steigender Profile 

wurde der Anreiz, Land selbst zu be- 

wirtschaften, groBer. Die Konsequenzen 
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waren vielfaltig. So erhohte sich die 

Nachfrage nach Ackerland und die Bo- 

denpreise stiegen. Kleinbetriebe konnten 

sich kaum noch vergroBem. Wer von 

den kleineren Bauem den Versuch 

wagte, Hochertragssaatgut anzubauen, 

geriet leicht in existentielle Not. Ein 

schlechter Monsun, eine Schadlingsepi- 

demie konnte ausreichen, und den 

GroBteil der Emte vemichten. Es hauf- 

ten sich Faile, in denen Kleinbauem 

Kredite bei lokalen Geldverleihem auf- 

genommen hatten, um sich teures Saat- 

gut, Diingemittel und Pestizide zu kau- 

fen. Eine einzige MiBemte lieB viele je- 

doch in eine verhangnisvoile Verschul- 

dungsspirale geraten. Sie verloren ihr 

Land an die Geldverleiher, die in der 

Regel lokale GroBbauem waren und das 

Land geme zu "giinstigen Bedingungen 

erwarben". Hat eine Kleinbauemfamilie 

ihr Land einmal verloren, so bleibt die 

(schlecht) bezahlte Landarbeit meist die 

einzige Einkommensquelle.

Hochertragssorten verlangen eine in

tensive Saatvorbereitung und viel Pflege 

bis zur Emte. Durch die Moglichkeit ei

ner zweiten oder sogar dritten Emte fal

len auch viele Arbeiten ofter an, die 

bislang im Jahr nur einmal durchgefiihrt 

werden muBten. Doch es wachst auch 

der Zeitdruck. Die Felder miissen rasch 

abgeemtet werden, damit die neue Aus-
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saat vorbereitet werden kann. Mehr Ar- 

beitskrafte sind notwendig oder aber 

besseres Gerat, denn Verzogerungen 

bringen den gesamten Anbaurhythmus 

durcheinander. Bereits zu Beginn der 

80er Jahre wirkte sich dies auf den land

lichen Arbeitsmarkt aus. Beim traditio- 

nellen Pfliigen mit Ochsen wurden zum 

Beispiel im Punjab zur Bearbeitung eines 

Hektar Ackerlandes 101 Arbeitsstunden 

benotigt. Ein Traktor erledigt die gleiche 

Arbeit in nur knapp 19 Arbeitsstunden. 

Auch bei anderen Arbeitsgangen ergeben 

sich groBe Arbeitszeiterspamisse sobaid 

von traditionellen auf modeme Bearbei- 

tungsmethoden iibergegangen wird.

Insgesamt hat die "Grune Revolution" 

in Indien fiir die armsten Gruppen der 

landlichen Gesellschaft wenig Vorteile 

gebracht. Doch wie sieht es fur den indi

schen Staat aus? Um welchen Preis wur

den die enormen Produktionssteigerun- 

gen in der Landwirtschaft erkauft? Die 

okologischen Folgen einer nicht ange- 

paBten Landbewirtschaftung sind bei- 

leibe nicht die einzigen gesamtgesell- 

schaftlichen Negativeffekte. Mit einer 

landwirtschaftlichen Autarkiepolitik 

wollte Indien sich von Nahrungsmittel- 

importen unabhangig machen. Heute 

zeigt sich allerdings, daB mit dieser Po- 

litik eine Form der Abhangigkeit ledig- 

lich durch eine andere ersetzt wurde: der 

Abhangigkeit von teuren Energieimpor- 

ten.

Nahrung als politisches Druckmittel

Zum Zeitpunkt der Unabhangigkeit 

war Indien unbestritten verwundbar und 

ein Teil dieser Verwundbarkeit lag 

tatsachlich in der Nahrungsproblematik. 

Hilfe, die Indien erhielt, erwies sich 

nicht selten als Mittel, um EinfluB auf 

die indische Politik zu nehmen. Ein 

starker Ruckgang der Devisenreserven 

hatte z.B. Ende der 50er Jahre dazu ge- 

fuhrt, daB staatliche Investitionen dra- 

stisch eingeschrankt werden muBten. Die 

Produktion stagnierte, die Bevolkerung 

wuchs und das Land war gezwungen, 

groBe Getreidemengen zu importieren. 

Die Weltbank sollte Indien aus dieser 

schwierigen Situation heraushelfen: 

Weltbank, Intemationaler Wahrungs- 

fonds (IWF) und das 'Aid India Consor

tium' sagten Kredite in Hohe von 

600 Millionen US-Dollar zu und 

schnurten ein Kreditpaket fiir die kom- 

menden Jahre, verknupften dies jedoch 

mit der "Erwartung" einer Lockerung 

der Zugangsbeschrankungen fur auslan- 

dische Investoren.

Mitte der 60er Jahre wiederholten sich 

die Ereignisse. Wieder erlebte Indien 

eine Finanzkrise: der indisch-chinesische 

Krieg (1962) hatte die Rustungsausgaben 

stark ansteigen lassen und die Gewinne 

der staatlichen Untemehmen waren weit 

hinter den Erwartungen zuriickgeblie- 

ben. Die Weltbank sah nun emeut die 

Gelegenheit, die indische Wirtschafts- 

ordnung der 'Mixed Economy' in Frage 

zu stellen und bestand darauf, die 

Landreformplane zu den Akten zu legen 

und endlich mit der Modemisierung der 

Landwirtschaft zu beginnen.

Trotz erheblicher Bedenken wurde die 

Importliberalisierung beschlossen und 

der Zugang fur auslandische Firmen er- 

leichtert. Vor allem in den Bereichen 

Schadlingsbekampfungs- und Diinge- 

mittel konnten diese sich engagieren. Als 

viele Regionen Indiens 1966 von einer 

schweren Diirre heimgesucht wurden, 

verstarkte sich der Druck aus dem Aus- 

land, Veranderungen der Agrarpolitik 

einzuleiten. 1966 wurden gegeniiber dem 

Voijahr 20 Prozent weniger Getreide 

geemtet und in diesem und dem folgen- 

den Jahr muBten 20 Millionen Tonnen 

Weizen und Reis importiert werden. Die 

Nahrungsmittelpreise schossen in die 

Hohe, aber die amerikanische Regierung 

Wo hochertragreiche Getreidesorten gedeihen sollen, ist eine reichliche und gut kontrollierbare Bewasse- 

rung notwendig (Foto: Sushannto Patronobish).

zogerte, zugesagten Weizen tatsachlich 

zu liefem. Unter diesem wachsenden 

Druck setzte die Regierung den vierten 

"Funf-Jahres-Plan" aus und verabschie- 

dete einen Jahresplan fiir 1966/67, in 

dem die "Grime Revolution" beschlossen 

wurde.

Die Rolle der Landwirtschaft 

im Zeitalter der Globalisierung

Etwas mehr als sechs Jahre sind ver- 

gangen seit im Juni 1991 durch die da- 

mals neu gewahlte 'Congress'-Regierung 

unter Premierminister Rao das vom IWF 

und Weltbank gestutzte Strukturanpas- 

sungsprogramm begonnen wurde. Damit 

wurden die Prinzipien der indischen 

Wirtschaftsordnung der ersten Jahr- 

zehnte nach der Unabhangigkeit weitge- 

hend aufgegeben. Statt auf den vom er

sten Premierminister Nehru proklamier- 

ten "Sozialismus zwischen den Blocken" 

wird seither auf ein neoliberales Wirt- 

schaftskonzept gesetzt, das Indien star

ker in den Weltmarkt einbinden soli. 

Diese neue Strategic stellt die Forderung 

der inzwischen auf etwa rund 

350 Millionen Menschen angewachsenen 

Mittelschicht ins Zentrum. Wie schon 

unter Nehru geht es auch heute darum, 

Indien zu einer fuhrenden Industriena- 

tion zu machen. Die "kleinen Tiger" 

Ost- und Siidostasiens dienen dem 

"groBen Elefanten" Indien als Vorbild - 

doch dieser zeigt sich eher trage.

Eine kurzlich von der Weltbank verof- 

fentlichte Studie mit dem Titel "India: 

Achievements und Challenges in Redu

cing Poverty" behauptet, daB durch die 

Strukturanpassungspolitik nicht nur die 

wirtschaftliche Rezession iiberwunden 

werden konnte, vielmehr soli auch die 

Zahl der in Indien unterhalb der Ar- 

mutsgrenze lebenden Menschen stark zu- 

riickgegangen sein. Belegt wird diese 

Behauptung freilich nicht. Die Analyse 

des statistischen Zahlenmaterials im An- 

hang der Studie zeigt, daB die Zahl der 

unterhalb der Armutsgrenze lebenden 

Inderlnnen im Jahr 1994 weitaus hoher 

als 1990 war, dem Jahr vor Beginn der 

Strukturanpassung.

Was das fur die Armsten in Indien be- 

deutet, wurde bereits wenige Monate, 

nachdem die ersten Strukturanpassungs- 

maBnahmen umgesetzt waren, spurbar. 

Als im Dezember 1991 Zeitungsberichte 

uber Hungertote in Andhra Pradesh er- 

schienen, zeigte sich, daB die Gefahr 

von Hungersnoten in Indien auch heute 

nicht vollkommen gebannt ist. An sich 

nichts Ungewohnliches in einem Land 

wie Indien, in dem Hungersnote jahr- 

hundertelang zur gesellschaftlichen Re- 

alitat gehorten. Nichts Ungewohnliches 

in einem Land, das trotz aller agrartech- 

nischen Verbesserungen nach wie vor 

von den Launen des Monsuns abhangig
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Haufig wurde Reisland in Gamelenteiche umgewandelt (Foto: Theo Ebbers)

ist. Nichts AuBergewohnliches also? 

Vielleicht doch, denn zeitgleich mit den 

Meldungen uber die Hungertoten in 

Andhra Pradesh berichtete die indische 

Presse von der dritten Rekordemte hin- 

tereinander; trotzdem stiegen gerade in 

diesem Jahr die Preise fiir Nahrungs- 

mittel starker an als fiir andere Produkte. 

Es mag auch verwundem, daB die Opfer 

nicht in den trockenen und 

(land)wirtschaftlich wenig entwickelten 

Gebieten Andhra Pradeshs zu beklagen 

waren, sondem in den fruchtbaren und 

landwirtschaftlich hochentwickelten 

FluBdelten von Godavari und Krishna. 

Und es fallt weiter auf, daB die Opfer 

ausschlieBlich einer einzigen Berufs- 

gruppe angehorten, namlich der der 

Handweber.

Die Ursachen fur diese Tragodie sind 

schnell aufgezahlt. Baumwollgam, der 

Rohstoff fiir die Weber, wurde inuner 

haufiger ins Ausland exportiert. Die 

machtige Spinnerei-Lobby hatte die 

Lockerung der Exportbeschrankungen 

fiir Baumwollgame durchsetzen konnen. 

Als Folge davon hat sich das Exportvo- 

lumen fiir diese Produkte zwischen 1987 

und 1990 fast verdreifacht. Schon Ende 

der 80er Jahre verteuerten sich die Roh- 

stoffpreise fiir die Weber dadurch dra- 

stisch. Fur einfaches Baumwollgam stieg 

der Preis zwischen 1985 und dem Som

mer 1991 um mehr als 260 Prozent. Bei 

solchen Preisen konnten die Weber nicht 

mehr rentabel wirtschaften, zumal der 

Markt mit billigeren industriellen Pro- 

dukten iiberschwemmt wurde. Parallel 

dazu stiegen die Lebenshaltungskosten 

sehr stark an, vor allem bei den Grund- 

nahrungsmitteln.

Zur Hungerkatastrophe entwickelte 

sich die Situation, als Anfang Juli 1991 

die indische Regierung als erste MaB- 

nahme ihrer neuen Wirtschaftspolitik die 

Abwertung der Rupie um 20 Prozent be- 

schloB und gleichzeitig die iibrigen Ex

portbeschrankungen fiir Baumwollgame 

abschaffte. In kurzer Zeit verlagerten 

sich die Warenstrome weiter auf den 

Exportmarkt, das Binnenangebot wurde 

weiter reduziert, und die Produktionsko- 

sten fiir die Weber schnellten abermals 

in die Hohe. Zuvor hatten sie sich und 

ihre Familien mit einem karglichen Mo- 

natseinkommen von etwa 600 Rupien 

mehr schlecht als recht emahren konnen, 

doch die verbleibenden 300 Rupien, die 

nun im Laufe eines Monats in die Haus- 

haltskassen flossen, reichten bei weitem 

nicht mehr, um nur die wichtigsten 

Dinge des (Uber)Lebens zu kaufen.

Dennoch spricht die Weltbank von er- 

sten Erfolgen ihres wirtschaftlichen Sta- 

bilisierungsprogrammes und dem ist so- 

gar zynisch beizupflichten, denn die 

Aktienkurse an der Borse in Mumbai 

(Bombay) waren noch niemals so hoch 

wie derzeit, der Konsumrausch der Mit- 

telschichten halt unvermindert an und 

die Armen wundem sich, daB alle davon 

reden, daB es dem Land so gut ginge wie 

nie zuvor, sie aber nichts davon merken.

Der indische Staat ist im hohen MaBe 

im Ausland verschuldet und so besteht 

ein gewaltiger Zwang, Devisen zu er- 

wirtschaften und zwar mit Produkten, 

die nicht erst Importe teurer Produkti- 

onsanlagen und -mittel voraussetzen. So 

werden die natiirlichen Ressourcen des 

Landes zu Schleuderpreisen auf den 

Weltmarkt geworfen - ein SchluBverkauf 

ohne Riicksicht auf die dabei entstehen- 

den sozialen und okologischen Auswir- 

kungen, wie zum Beispiel im Bereich 

der Aquakulturen.

Hochproduktive Gamelenfanggebiete, 

vor allem die Brackwasserseen und La- 

gunen an der Ostkiiste Indiens, haben in 

jiingster Zeit die Aufmerksamkeit der 

GroBindustrie auf sich gezogen. Dies hat 

seit Mitte der 80er Jahre in vielen Re- 

gionen immer wieder zu heftigen Aus- 

einandersetzungen mit lokalen Gruppen 

gefuhrt, die seit Mitte der 90er Jahre zu- 

nehmend eskalieren, so etwa am Chilika- 

See im Bundesstaat Orissa. Insgesamt 

hatte die dortige Regierung 400 Hektar 

Land zu einem extrem niedrigen Preis an 

den indischen TATA-Konzem verpach- 

tet. Das Wasser fiir die Gamelenteiche 

sollte mit Dieselpumpen aus dem See

x
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bezogen werden. Von den lokalen Fi

schem wurde befiirchtet, daB das Projekt 

das hochsensible Okosystem des Chilika- 

Sees unwiederbringlich zerstoren wiirde 

und damit auch ihre Lebensgrundlage. 

Schon ohne das Projekt ist der See seit 

Jahren von der Verlandung bedroht. Ab- 

holzungen im Einzugsgebiet der Fliisse, 

die den See speisen, hatten dazu gefuhrt, 

daB seine GroBe von 906 (1914) bis 

Ende der 80er Jahre auf 

800 Quadratkilometer zuriickgegangen 

war. Die durchschnittliche Wassertiefe 

hatte in diesem Zeitraum von 2,4 auf 

1,5 Meter abgenommen. Durch die Was- 

serentnahme fur die Teiche wiirde der 

VerlandungsprozeB weiter vorangetrie- 

ben. Die Proteste der lokalen Bevolke- 

rung erreichten, daB nach einer Umwelt- 

vertraglichkeitsprufung das Projekt erst 

einmal auf Eis gelegt wurde.

Demgegeniiber sehen sich Landarbei- 

ter- und Kleinfischerfamilien in Tamil 

Nadu durch ahnliche Projekte unvermin- 

dert bedroht. Im August 1991 hatte die 

Regierung Tamil Nadus angekiindigt, 

verstarkt Aquakulturen zu fordem. Drei 

Jahre spater gelangten die ersten Nach- 

richten uber die sozialen Konsequenzen 

einer solchen Politik an die Offentlich- 

keit.

Unzureichende Niederschlage, aber 

auch ein Streit mit der Regierung des 

Nachbarstaates Karnataka um die Nut- 

zung des Cauvery-Wassers, hatten die 

Landwirtschaft im nordlichen Teil des 

Cauvery-Deltas empfindlich gestort und 

eine Gamelenfarm nach der anderen 

entlang der Kiiste entstehen lassen. In- 

nerhalb von weniger als zwei Jahren wa- 

ren dadurch die Bodenpreise von 17.500 

auf iiber 200.000 Rupien je Hektar ange- 

stiegen. Dort, wo diese Veranderungen 

zuerst einsetzten, lebten etwa 

14.000 Landarbeiterfamilien. Die mei- 

sten von ihnen sind heute arbeitslos und 

sahen sich gezwungen, das Gebiet zu 

verlassen, um woanders Arbeit zu fin- 

den.

Neben den dramatischen Auswirkun- 

gen auf das Leben der Landarbeiterlnnen 

bestehen auch groBe Gefahren fur die 

Umwelt. Indem urspriingliches Reisland 

in Gamelenteiche umgewandelt wird, 

geht es fur den landwirtschaftlichen An- 

bau unwiederbringlich verloren. Mit 

Pumpen werden die flachen Teiche mit 

Seewasser gefullt, was in sehr kurzer 

Zeit zur Versalzung auch der umliegen- 

den Felder fiihrt und das Grundwasser 

verdirbt. Gefahren gehen zudem von 

Chemikalien aus, die bei der Gamelen- 

zucht zur Vermeidung von Infektions- 

krankheiten eingesetzt werden, auch 

wenn diese haufig nicht viel helfen. Im 

September 1994 zerstorte eine Virus- 

krankheit die Gamelenproduktion im 

Wert von zwei Milliarden Rupien in 

Andhra Pradesh und Tamil Nadu fast 

vollstandig. Chlor, Nitrophosphate und 

Antibiotika konnen leicht ins Grundwas

ser gelangen, wenn das Wasser aus den 

Teichen nicht ordnungsgemaB entsorgt 

wird. Analysen von Boden und Grund

wasser hatten ergeben, daB in vielen 

Dorfem der Kustenregion Tamil Nadus 

schon nach weniger als zwei Jahren Gar- 

nelenzucht die Konzentration bestimmter 

Schadstoffe deutlich fiber den zulassigen 

Hochstwerten lag. Im nordlich angren- 

zenden Andhra Pradesh ist es noch 

schlimmer. Dort beziehen inzwischen 

viele Dorfer ihr Trinkwasser fiber 

Tanklastwagen und einige Dorfer muB- 

ten sogar umgesiedelt werden. In einem 

sensationellen Urteil hat der Oberste Ge- 

richtshof in Neu Delhi im November 

1996 zwar entschieden, daB bis Ende 

Marz 1997 alle kiistennahen Gamelen- 

farmen geschlossen werden mfissen, 

doch geschehen ist bisher nichts.

All diese Konflikte sind regional sehr 

begrenzt und die Betroffenen haben 

kaum die Moglichkeit, sich gegen 

machtige Wirtschaftsinteressen durch- 

zusetzen. Im Einzelfall sind zumeist 

"nur" einige zehntausend Menschen be- 

troffen, gegenfiber der Milliardenbevol- 

kerung Indiens. Doch die "Einzelfalle" 

haufen sich, die Scharfe der Konflikte 

nimmt zu und an den verschiedensten 

Stellen in Indien kommt es zu blutigen 

Auseinandersetzungen.

Handweber, die durch harteste Arbeit 

gerade so viel verdienen konnen, daB sie 

nicht heute, sondem erst fibermorgen 

verhungem; Landarbeiter, die durch 

neuentstehende Gamelenfarmen ihre Be- 

schaftigung verlieren, wahrend andere 

sich eine goldene Nase verdienen; KI ein - 

fischer, deren Netze inuner haufiger 

leerbleiben, weil riesige auslandische 

Fangschiffe die Bestande abfischen und 

exportieren: All dies ist Ausdruck des- 

sen, was euphemistisch mit Begriffen 

wie "Strukturanpassung", "Exportorien- 

tierung" oder "Liberalisierung" bezeich- 

net wird. "Komparative Standortvor- 

teile" oder "Billiglohnland" klingt ein 

wenig sauberer als hemmungslose Aus- 

beutung oder fortgesetzte MiBachtung 

der Menschenrechte mit bewuBt in Kauf 

genommener Todesfolge - Tater: eine 

"unsichtbare Hand"!

1991 betrug der Jahresumsatz der 

Nahrungsmittelindustrie Indiens etwa 

100 Milliarden Rupien, etwa 18 Prozent 

des gesamten Industrieumsatzes. Mit 

jahrlichen Wachstumszahlen von sechs 

Prozent ist die wirtschaftliche Rezession 

an diesem Wirtschaftsbereich in den 

letzten Jahren weitgehend vorfibergegan- 

gen. Die Profite aus diesem Bereich lie

gen mit knapp 10 Prozent deutlich uber 

den durchschnittlichen Raten der Indu

strie (7,4 %). Die Exporte des 

'Agrobusiness', die sich 1991 auf einen 

Wert von etwa 63 Milliarden Rupien 

beliefen, erhohten sich bis 1996 auf 

211 Milliarden Rupien. Wie bei den fib- 

rigen Exporten macht sich aber auch hier 

der Verfall der indischen Wahrung be- 

merkbar, denn der Gegenwert der 

Agrarexporte in US-Dollar nahm nur 

von 3,5 Milliarden (1991) auf 

6,3 Milliarden US-Dollar zu.

In Indien selbst gehoren vor allem ur

bane Mittelschichten zu den Konsumen- 

ten der industriell verarbeiteten Nah- 

rungsmittel. Nur sie konnen sich die, im 

Vergleich zu Frisch- oder Rohproduk- 

ten, ungleich hoheren Preise leisten. Die 

Gefahren einer solchen "agro-industriel- 

len" Entwicklungsstrategie sind im Mo

ment noch unabsehbar. Lokale Produ- 

zenten konnten ihre Anbauflachen an die 

Agro-Industrie verlieren, um dann le- 

diglich als Lohnarbeiter auf deren Far- 

men und Fabriken zu arbeiten oder in 

"Satellitenfarmen" zu deren Zulieferem 

zu werden.

Bedenklich sind auch die Plane der in

dischen Regierung, den Anbau von 

Schnittblumen fur den intemationalen 

Markt energisch zu fordem. Wie bei der 

Exportforderung fur tropische Fruchte 

werden auch durch diese Entwicklung 

landwirtschaftliche Flachen fur den An

bau von Nahrungsmitteln wegfallen. An- 

fang 1992 verkfindete die niederlandi- 

sche Fluggesellschaft KLM, daB sie ihre 

Fluge zwischen Amsterdam und Neu 

Delhi von drei auf sieben pro Woche er- 

hohen wird, um hollandische Touristen 

sowie indische Diamanten und Blumen 

zu transportieren. Indien stellt einzig den 

Boden, das Wasser und die Arbeitskrafte 

zur Verfiigung. Ein Landarbeiter auf ei

nem Blumenfeld wird dann am Tag 

hochstwahrscheinlich weniger verdienen 

als eine einzige Nelke in Europa kosten 

wird. In Indien bleiben der ausgelaugte 

Boden und die Gifte aus den Pestiziden 

westlicher Chemiemultis zuruck. Insge- 

samt betragen die Planausgaben fur den 

Gartenbau im achten 'Ffinf-Jahres-Plan' 

zehn Milliarden Rupien - funfzig Mai 

mehr als im vorherigen.

Strukturanpassung hat viele Seiten. 

Die Wirtschaft soil produzieren, doch 

damit das Sinn macht, muB es auch Kau- 

fer geben. Und die gibt es tatsachlich. 

Inzwischen wird die indische Mittel- 

schicht auf 350 Millionen Menschen ge- 

schatzt. In den vergangenen zehn Jahren 

schnellten die L6hne in vielen Bereichen 

der Wirtschaft in die Hohe, wahrend 

gleichzeitig die Einkommenssteuersatze 

ins Bodenlose sanken. Als im Friihjahr 

1993 die Piloten von 'Air India' streik- 

ten, waren sie kiihn genug, eine Ge- 

haltsverdoppelung zu fordem. Der 

Skandal war allerdings, daB dies auch 

gewahrt wurde: von 75.000 auf 

150.000 Rupien pro Monat. Kein indi- 

scher Politiker wollte wohl das Risiko 

eingehen, mit einem unzufriedenen Pi-
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loten im Flugzeug zu sitzen. Eine 

schreiende Ungerechtigkeit, wenn Land- 

arbeiter froh sein konnen, wenn sie 

1.000 Rupien im Monat nach Hause 

bringen.

Es soli hier nicht datum gehen, die In- 

derlnnen aufzufordem, sich auf das As- 

ketentum einiger ihrer religiosen und 

philosophischen Vordenker zuriickzube- 

sinnen, anstatt materielle Anspriiche zu 

stellen. Es geht auch nicht datum, Kon- 

sum zu verteufeln. Die Widerspriiche 

sind es vielmehr, die aufschreien lassen; 

mit denen sehr viele Menschen in Indien 

nicht langer einverstanden sind, und 

hierin steckt det soziale Sprengstoff des 

ausgehenden 20. Jahrhunderts.

Auch wenn die Armen die Feinheiten 

der Wirtschafts- und Steuerpolitik, die 

die Kaufkraft der Mittelschichten stei- 

gem soil, nicht in ihren Einzelheiten 

nachvollziehen konnen, merken sie 

doch, daB diese Politik ihnen nur selten 

Vorteile bringt. Was kummert sie das 

seit Jahren ausufemde Staatsdefizit? Um 

dies in den Griff zu bekommen, versucht 

die indische Regierung, eine restriktive 

Haushaltspolitik zu betreiben. Aus- 

gabendisziplin heiflt die Devise, den 

Giirtel enger schnallen. Doch wie schon 

so oft sind genau diejenigen Gruppen 

gemeint, die sich kaum weiter beschei- 

den konnen. Keine anderen Produkte in 

Indien waren in den letzten Jahren so 

sehr von der Inflation betroffen wie 

Nahrungsmittel. Gleichzeitig versucht 

der Staat die Subventionierung von Nah- 

rungsmitteln uber ein staatliches Vertei- 

lungssystem (PDS), welches jahrzehnte- 

lang gerade den armsten Bevolkerungs- 

gruppen half, die Ausgaben fiir Nah

rungsmittel zu begrenzen, schrittweise 

abzubauen. 1990 verlangte die 'Food 

Corporation of India', die Institution der 

Zentralregierung, die fiir die Organisa

tion des 'Public Distribution Systems' 

(PDS) verantwortlich ist, von den Bun- 

desstaaten einen Preis von 289 Rupien 

fiir einen Doppelzentner Reis der 

schlechtesten Qualitat. Vier Jahre spater 

muBten die Bundesstaaten dafiir 

537 Rupien ausgeben. Nicht alle Bun

desstaaten haben diese Preissteigerungen 

an die Kunden weitergegeben. So kostet 

in den staatlichen Laden Maharashtras 

heute ein Kilogramm Reis einfachster 

Qualitat fast sieben Rupien, in Tamil 

Nadu zweieinhalb und in Andhra Pra

desh nur zwei Rupien. Doch selbst da, 

wo die Menschen von der enormen 

Preissteigerung verschont blieben, fallt 

der hohe Getreidepreis indirekt auf sie 

zuriick. Die Subventionsgelder, die von 

den Bundesstaaten aufgebracht werden, 

um die Nahrungsmittelpreise niedrig zu 

halten, fehlen bei der Durchfuhrung an- 

derer MaBnahmen, wie etwa bei Ar- 

beitsbeschaffungsmaBnahmen oder im 

Bildungs- und Gesundheitsbereich.

Es ist sicherlich nicht falsch, wenn 

eine Regierung Uberlegungen anstellt, 

wie Ausgaben einzusparen sind, vor al- 

lem dann nicht, wenn die Haushaltslo- 

cher von Jahr zu Jahr groBer werden. 

Allerdings verwundert die Menge der 

Subventionen, die fur die Exportforde- 

rung oder Industrieansiedlung zur Ver- 

fiigung stehen. Gewaltige Steuemach- 

lasse werden gewahrt und Land sowie 

die dazugehorige Infrastruktur beinahe 

zu symbolischen Preisen verkauft. Im 

Gesundheits- und Bildungsbereich sowie 

in der Landwirtschaft fallen schnell die 

Argumente, daB "das freie Spiel der 

Krafte", die Zuriickhaltung des Staates 

in diesen Bereichen zu einer hoheren Ef- 

fektivitat fiihren wiirde. Doch Unter- 

nehmen wie Ford und Hyundai, deren 

riesige Automobilwerke in Chennai 

(Madras) im Aufbau sind, konnten ohne 

die staatlichen Geschenke sicherlich bes- 

ser uberleben als Menschen, die sich am 

Rande des Verhungems befinden.

Heute, 50 Jahre nach der Unabhangig

keit, zahlt sich Indien zu den fiihrenden 

Industrienationen der Welt und steht 

doch in weiten Bereichen noch an den 

Anfangen. Viele Fehler, die woanders 

begangen wurden, konnten hier vermie- 

den werden. Doch die Verteilung gesell- 

schaftlicher Macht und die Anspriiche 

der Mittelschichten werden dies wohl zu 

verhindem wissen. Prioritat miiBte der 

sozialen Absicherung der Millionen Ar

men im Land zukommen. Statt dessen 

konzentriert sich die indische Regierung 

immer mehr auf die Bediirfnisse der 

kaufkraftigen Schichten. Prioritat miiBte 

auch der Forderung der sogenannten 

ruckstandigen Gebiete, der 'backward 

areas' zukommen. Aber statt dessen 

werden nach wie vor die sogenannten 

'wirtschaftlich aktiven' Raume gefor- 

dert. Prioritat miiBte vor allem einer aus- 

reichenden Versorgung der Bevolkerung 

mit Nahrungsmitteln zukommen. Doch 

statt dessen iiberlegt sich die indische 

Regierung lieber, wie sie durch ihre Ak- 

tivitaten den Fruhstiicks- und Mittags- 

tisch in den Industrienationen bereichert. 

Es besteht natiirlich kein Zweifel daran, 

daB es den Menschen in Indien, und 

zwar auch den armen Menschen, heute 

materiell besser geht als vor der Unab

hangigkeit, aber die Unzufriedenheit 

wachst. Viele Menschen sehen immer 

deutlicher, daB es in ihrer unmittelbaren 

Nahe Lebensstandards gibt, die fiir sie 

selbst unerreichbar sind. Und sie erken- 

nen immer deutlicher, daB es Zusam- 

menhange zwischen ihrer Armut und 

dem Reich turn der anderen gibt. Durch 

die zunehmende okonomische Polarisie- 

rung der indischen Gesellschaft entste- 

hen Spannungen, deren Folgen mittel- 

und langerfristig unabsehbar sind. Die 

indischen Politikerlnnen taten gut daran, 

sich den Ursachen dieser Spannungen zu 

widmen. Und damit ist auch das Pro

blem einer sinnvollen Entwicklungspla- 

nung fur den landlichen Raum aktuell 

wie selten zuvor. Auch heute noch lebt 

die Mehrheit der indischen Bevolkerung 

auf dem Land in den hunderttausenden 

Dorfem und es ware toricht, diese Men

schen weiter aus dem gesellschaftlichen 

EntwicklungsprozeB auszuschlieBen, sie 

immer weiter zu marginalisieren. Diese 

Aufgabe anzupacken und praktikable 

Losungen zu finden ist wichtiger, als In

dien als einen der fiihrenden modemen 

Industriestaaten ins nachste Jahrtausend 

zu leiten.
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