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Okonomische Erfolgsstory oder Ursache okologischer Degradation?

Text und Fotos von Thomas Hoffmann

Der soeben publizierte Welt- 

landwirtschaftsbericht der FAO, 

der Welternahrungs- und Land- 

wirtschaftsbehorde der Verein- 

ten Nationen, sieht fur die 

kommenden 15 Jahre zwar 

keine Befreiung der Weltgemein- 

schaft von der GeiBel "Hunger", 

wohl aber eine Verbesserung der 

Welternahrungssituation voraus. 

Raumlich werden sich die pro- 

gnostizierten Erfolge insbeson- 

dere auf Ostasien und Latein- 

amerika konzentrieren, wahrend 

Sudasien eine leichte Verbesse

rung, Schwarzafrika jedoch eine 

deutliche Verschlechterung sei

ner derzeitigen Ernahrungslage 

erleben wird. Neben der afrika- 

nischen Sahelzone gilt der siid- 

asiatische Subkontinent als die 

seit Jahrzehnten hungergefahr- 

detste Region der Erde.

Naturraumliche Ungunst, klimatische 

Extreme sowie eine ubiquitar ungleiche 

Besitzverteilung der Produktionsfaktoren 

Boden und Wasser sind die Hauptursa- 

chen dieser Tragodie. Die regional un- 

terschiedliche Brisanz der Hungerge- 

iwrdung ist dabei unmittelbar an die 

spezifische Auspragung dieser Ursa- 

efeikomplexe gebunden. Die Tatsache 

der naturraumlichen Ungunst und in de- 

ren Folge der Anfalligkeit gegeniiber 

Hungerkrisen gilt mit Blick auf den In

dischen Subkontinent insbesondere fur 

die diirregefahrdeten Regionen Slid- und 

West-Pakistans ebenso wie fur den indi

schen Bundesstaat Rajasthan, fur das 

alljahrlich von Uberschwemmungen be- 

drohte Mundungsgebiet von Brahmapu

tra und Ganges im Osten sowie fur die 

weiten Bereiche des sudasiatischen 

Hochgebirgsgiirtels im Norden.

Anpassung an Naturraum

Um den ungiinstigen Faktoren erfolg- 

reich zu begegnen und somit die Emah- 

rung der Bevolkerung sicherzustellen, 

entwickelten die in den hungerbedrohten 

Gebieten lebenden Menschen eine Viel- 

zahl wirtschaftlicher Sonderformen,

denen bei aller Unterschiedlichkeit das 

Phanomen der Mobilitat gemeinsam ist. 

Dies trifft fur die nomadische Viehhal- 

tung in Rajasthan, Belutschistan und 

Sind ebenso zu wie fur die FluB- und 

Kustenfischerei in den Sunderbunds 

galens. Im Himalaya konfrontieren 

die naturraumlichen Bedingungen die 

hi er lebende Bevolkerung von jeher mit 

einer Vielzahl existenzbedrohender 

Schwierigkeiten. Dazu zahlen etwa die 

Hohen- bzw. Kaltegrenzen, die landwirt- 

schaftlichen Anbau nur bis in limitierte 

Hohen zulassen, sowie die Steilheit des 

Reliefs, das die Verfugbarkeit von Ac-

i kt. Die Himala- 

yabevolkerung begegnete diesen ungiin- 

stigen Bedingungen einerseits mit der 

Einbeziehung des Nah- und Femhandels 

in ihren Kanon wirtschaftlicher Tatigkeit 

und andererseits mit Viehhaltung, die in 

einem ausgekliigelten System hohenge- 

staffelter Almwirtschaft betrieben wird, 

wie es auch aus anderen Hochgebirgen 

der Welt bekannt ist. Auf der Basis die

ser dreiteiligen Wirtschaftsstruktur 

konnte die Existenzgrundlage entschei- 

dend verbessert, der Naturraum Hoch- 

gebirge zum Lebensraum von Millionen 

von Menschen werden.

Sudasien 7-8/95
71



Doch diese gewachsenen und uber 

Jahrhunderte als tragfahig befundenen 

wirtschaftlichen Strukturen gerieten im 

Verlauf der 50er Jahre grundlegend ins 

Wanken. Die Ursache dafiir war, daB ei- 

nerseits der grenziiberschreitende Handel 

nach Tibet durch die SchlieBung der 

Grenze seitens des chinesischen Okku- 

pators unterbunden wurde, was zur 

Schwachung der Wirtschaftskraft han- 

deltreibender Himalayavolker fiihrte. Da 

andererseits die Zahl der Hochgebirgs- 

bevolkerung gleichzeitig rapide zunahm, 

war die bis 1950 gewahrleistete Emah- 

rungssicherung der nepalesischen Bevol- 

kerung fundamental in Frage gestellt. 

Die Wiederherstellung dieser aus den 

Fugen geratenen Emahrungssicherung 

war das Anliegen der intemationalen 

Entwicklungshilfe, insbesondere der 

schweizerischen, in den ersten Jahren 

ihres Engagements in Nepal.

Kase und Entwicklungshilfe

Die Offnung Nepals fur Auslander in 

der Folge des Sturzes der Rana-Dynastie 

zu Beginn der 50er Jahre bedeutete 

zugleich die Offnung des Landes fur die 

intemationale Entwicklungshilfe. Die 

Schweiz engagierte sich als eine der er

sten Nationen in Nepal und startete eine 

Reihe von Entwicklungsprojekten. Das 

zentrale Anliegen dieses Engagements 

war die quantitative und qualitative Ver- 

besserung der Emahrungssituation der 

Bevolkerung sowie die wirtschaftliche 

Entwicklung des Himalayastaates. Die 

Anfrage der nepalesischen Regierung 

nach finanzieller und technischer Unter- 

stiitzung bei der FAO fiihrte unter 

schweizerischer Beteiligung zu der Idee, 

eine Kaseproduktion im Lande aufzu- 

bauen. Die Einrichtung einer Sennerei 

1953 in Kyangin im Langtang-Gebiet 

nordlich von Kathmandu und vier Jahre 

spater einer weiteren in Thodung, im 

Osten Nepals, war - ausgehend von die- 

sem Ansatz - ein folgerichtiger Schritt 

der schweizerischen Entwicklungshilfe 

und der FAO. Damit wurde eine Ent

wicklung in Gang gesetzt, die bis zu Be

ginn der 80er Jahre zur Griindung von 

insgesamt 18 staatlichen Milchsammel- 

stellen und "cheese factories" fiihrte, mit 

deren Hilfe die wirtschaftliche Situation 

und die Emahrungslage der nepalesi

schen Bevolkerung nachhaltig verbessert 

werden sollte.

Nachdem 1960 am Pike im ostnepale- 

sischen Distrikt Solu-Khumbu eine dritte 

Sennerei errichtet worden war, verliefen 

die 60er Jahre ohne weiteres Engage

ment auf diesem Sektor, ehe im Verlauf 

der 70er Jahre die Milchwirtschaft und 

Kaseproduktion stark forciert wurde und 

elf der insgesamt siebzehn cheese facto

ries in dieser Dekade entstanden. Die 

heutige Struktur der 1959 gegriindeten 

und seit 1964 unabhangigen Dairy De

velopment Corporation (DDC) mit Sitz 

in Kathmandu weist vier Molkereien in 

Kathmandu, Hetauda, Pokhara und Bi- 

ratnagar, 14 kleine Kase- und Butterfa- 

briken, 31 Kuhlzentren und eine Viel- 

zahl von Milchsammelstellen auf.

Raumlich konzentrieren sich die ne

palesischen cheese factories - mit einer 

Ausnahme im Ilam-Distrikt - auf das 

Langtang-Gebiet sowie auf den Osten 

und Nordosten des Landes. Die Ursache 

dieser Konzentration liegt primar in den 

regional sehr unterschiedlichen Nieder- 

schlagssituationen des Landes und damit 

in der ungleichen Verfugbarkeit von 

Weidearealen und Futter begriindet. 

Wahrend die zentralen und ostlichen 

Hochgebirgsregionen Nepals eine ver- 

gleichsweise gute Futterversorgung der 

Tiere gewahrleisten, reichen die im ari- 

den Westen und auBersten Norden des 

Landes verfiigbaren Weidepotentiale fur 

milchwirtschaftliche Zwecke nicht aus.

Eine zweite, die konkrete Ortlichkeit 

der cheese factories determinierende 

GroBe ist die durchschnittliche Tage- 

stemperatur. Da eine Versorgung mit 

elektrischer Energie zur Zeit der Senne- 

reigriindungen in den 70er Jahren nicht 

gegeben war, wurden die Kaseprodukti- 

onszentren auf Hohen zwischen 2.300 

und 3.800 Metem eingerichtet. Die hier 

vorherrschenden niederen Tagestempe- 

raturen gewahrleisten die Haltbarkeit der 

Milch fiber einige Tage bis zu ihrer Ver- 

arbeitung. Zugleich werden damit aber 

auch die Transportwege zwischen den 

verschiedenen Hochweiden und der Ver- 

arbeitungsstatte kurz gehalten. Acht bis 

zehn, jeweils zur Halfte ungelemte und 

qualifizierte Arbeitskrafte bilden iibli- 

cherweise die zumeist saisonal arbei- 

tende Belegschaft dieser Einrich tungen. 

Die Produktionskapazitaten der staatli-
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Die auf Hoch- und Waldweiden gehaltenen chauri, eine Kreuzung aus Yaks und Tieflandrindem, bilden die Grundlage der Sennerei

chen Sennereien reichen von der Verar- 

beitung von 250 Liter bis knapp 2.000 

Liter Milch pro Tag und liegen durch- 

schnittlich bei etwa 600 Litem pro Tag 

und Sennerei. In der Regel besitzen die 

Sennereien jedoch kein eigenes Milch- 

vieh, sondem kaufen die Milch zu fest- 

gesetzten Preisen von 8-10 nepalesischen 

Rupies (NRps) pro Liter von den lokalen 

Bauem auf. Pro Jahr werden etwa 16 

Mio. Liter Milch von der DDC aufgek- 

auft und zu Kase, Butter, Joghurt und 

anderen Milchprodukten weiterverar- 

beitet. Diese Organisationsform miindet 

unmittelbar in die bestehende Abhangig- 

keit der staatlichen Kasefabriken von den 

privaten Milchlieferanten, auf die noch 

zuruckzukommen sein wird. Zugleich 

entwickelte sich die Milchwirtschaft zu 

einem bedeutenden Faktor bauerlichen 

Einkommens.

Die mit nur ein bis maximal eineinhalb 

Liter pro Tag ausgesprochen geringe 

Milchleistung nepalesischer Kuhe fuhrt 

dazu, daB zur Milchgewinnung bevor- 

zugt eine Kreuzung zwischen tibetischen 

Yaks und Tieflandrindem, vorzugsweise 

zwischen Stieren und Yak-Kuhen genutzt 

wird. Die aus dieser Kreuzung hervor- 

gehenden Tiere werden "chauri”, gele- 

gentlich auch "dzo" bzw. "dzomo" ge- 

nannt. Sie vereinigen samtliche positiven 

Eigenschaften beider Arten in sich. Dazu 

zahlt die mit ca. 3 Liter pro Tag deutlich 

hohere Milchleistung sowie der hohe 

Fettgehalt dieser Milch, die bessere Eig- 

nung der Tiere zum Pfliigen und zum 

Lastentransport, aber auch groBere Aus- 

dauer sowie die Fahigkeit, in Regionen 

unterhalb von 3.000 Metem existieren 

und eingesetzt werden zu konnen. Da 

traditionell tibetische Yaks zur Kreuzung 

mit nepalesischen Tieflandrindem ge

nutzt wurden, hatte die SchlieBung der 

Grenze zwischen Nepal und Tibet auch 

auf diesem Gebiet negative Folgen.

Zwar konnte durch das staatliche En

gagement die Versorgung der Bevolke- 

rung mit Milchprodukten verbessert 

werden, Kase konnte sich jedoch zu kei- 

nem Zeitpunkt als fester Bestandteil der 

nepalesischen Nahrungsmittelpalette eta- 

blieren. Dieser Umstand mag auch mit 

an der aus nepalesischer Sicht groBen 

Fremdartigkeit des Nahrungsmittels 

Kase liegen - sieht man von der Her- 

stellung von "churi”, einer Art Mager- 

kase, bei den Sherpas einmal ab -, ist je

doch in erster Linie durch das fur den 

durchschnittlich verdienenden Nepali 

unerschwingliche Preisniveau desselben 

zu erklaren.

Kase und Tourism us

DaB die Kaseproduktion sich in Nepal 

dennoch zu einem nicht unbedeutenden 

Wirtschaftsfaktor entwickelte, liegt im 

Aufkommen und Ansteigen des interna- 

tionalen Tourismus seit den 70er Jahren 

begriindet. Bis 1976 stieg die Zahl der 

auslandischen Besucher bereits auf 

105.000 pro Jahr und liegt heute jahrlich 

bei weit fiber 300.000. Unter diesen sind 

rund 21 Prozent - das sind uber 70.000 

Trekker - die das Annapurna-, Langtang- 

oder Mt. Everest-Gebiet durchwandem. 

In ihre Verpflegung beziehen sie auch 

Yak-Kase ein und schaffen damit einen 

auBerst dynamischen Markt in den Trek- 

king-Gebieten des Helambu-Langtang 

und des Khumbu-Himal. Der fiir die lo- 

kale Bevolkerung unerschwingliche Yak- 

Kase findet unter den Trekkem reiBen- 

den Absatz.

Mit dieser Entwicklung geht seit den 

spaten 70er Jahren bei der Bevolkerung, 

die entlang der Trekkingrouten im 

Helambu-Langtang und am Everest-Pfad 

als Lodge- oder als Garkiichenbetreiber 

mit den Bergwanderem in Kontakt und 

okonomischen Beziehungen steht, die 

Erkenntnis einher, daB mit der Herstel- 

lung von Yak-Kase offensichtlich ein lu- 

kratives Geschaft zu machen sei. Vor- 

aussetzung dafiir ist jedoch, daB man 

eine ausreichende Zahl an Milchvieh be- 

sitzt, uber entsprechende Weidemoglich- 

keiten verfiigt, die erforderlichen Kennt- 

nisse der Kaseherstellung und Zugang zu 

den fur den ProduktionsprozeB notwen- 

digen Geratschaften und Chemikalien
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hat. Gerade die beiden zuletzt genannten 

Voraussetzungen wirken dabei limitie

rend und sind nur bei einigen wenigen 

Bergbauem, die bereits mit einer der 

staatlichen cheese factories Kontakt hat- 

ten, gegeben. Unter diesen wagten in 

den letzten Jahren doch einige den 

Schritt in die marktorientierten Kasepro- 

duktion. Damit traten sie in den Wett- 

bewerb gegen die bestehenden staatlich 

gefuhrten cheese factories ein, der ange- 

sichts eines noch ungesattigten Marktes 

als sehr erfolgversprechend zu beurteilen 

war. So war es auch bei Tendi Sherpa 

aus Ringmo, an der Siidflanke des Num- 

bur-Massives im nordostnepalesischen 

Distrikt Solu-Khumbu und direkt an der 

Wanderroute zum Mt. Everest-Basecamp 

gelegen.

Wesentlich trug zu Tendi Sherpas Ent- 

schluB bei, daB die staatliche Sennerei 

seit Mitte der 80er Jahre die Aufkauf- 

preise fur Milch auf ein unakzeptabel 

niederes Niveau gedriickt hatte. Die 

Bauem zeigten sich in der Folge nicht 

mehr bereit, zu diesen Konditionen an 

den Staat zu verkaufen und boten ver- 

starkt auf den freien Wochenmarkten an. 

Dies fuhrte dazu, daB die staatliche 

cheese factory in Tragshindo, die in den 

Jahren 1983 bis 1985 noch fiber 8.000 

Kilo Kase produziert hatte, bis Ende des 

Jahrzehnts aufgrund von Versorgungs- 

engpassen ihre Produktion weitgehend 

einstellen muBte. Da die Trekking-Tou- 

risten zeitgleich kontinuierlich an Zahl 

zunahmen, in GroBenordnungen von ca. 

4.000 pro Jahr direkt durch sein Dorf 

kamen und den Kasemarkt belebten, 

konnte Tendi Sherpa einem sicheren Ge- 

schaft entgegensehen.

Die Kenntnisse der Kaseherstellung 

hatte Tendi Sherpa in langen Jahren als 

angelemter und spater leitender Arbeiter 

in der staatlichen Sennerei in Trags

hindo, wenige hundert Meter oberhalb 

seines Heimatdorfes Ringmo, erlemt. 

Die Kenntnisse und Erfahrungen aus 

dieser Zeit ermutigten ihn, 1989 als er- 

ster und bisher einziger seines Dorfes 

den Schritt in die Selbstandigkeitzu wa- 

gen. Zwar waren die dazu erforderlichen 

Investitionen in Hohe von 250.000 

NRps. fiir die Aufstockung seiner Herde 

um zehn Tiere, den Kauf von Kannen, 

Geraten, Chemikalien und einer Zentri- 

fuge hoch, doch konnte er diese durch 

eine bereits vorhandene eigene Herde 

von 28 chauri relativieren, da somit die 

Gewahr, aus eigenen Bestanden ausrei- 

chend Milch gewinnen zu konnen, gege

ben war. Zudem fielen ihm bisher fur 

den Einschlag des bendtigten Feuer- 

holzes keine Kosten an. Um auch den
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die der Familie uber die gesamte Saison 

hinweg als Produktionsstatte fur die Ka- 

seherstellung dient. Hier lagem der Kes

sel, ausreichend Feuerholz, die Gerat- 

schaften und Chemikalien zur Kaseher- 

stellung. Gleich auf welcher Hohe ihrer 

jahrlichen Wanderung sich die Herde ge- 

rade befindet, wird hier spatestens jeden 

dritten Tag Kase produziert. Das bedeu- 

tet, dab fiber viele Wochen hinweg zu 

den ohnehin anfallenden Arbeiten auch 

noch der Transport des taglichen Mil

chertrages von der jeweilig aktuellen 

Weide zur Sennerei bewerkstelligt wer- 

den muB. Die 38 chauri in Tendi Sher

pas Herde erbringen zu Beginn und am 

Ende der Saison taglich rund 50 Liter 

Milch. Wahrend der Monate Juli und 

August - also in der produktivsten Phase 

des Jahres - steigt der Ertrag aufgrund 

der zu diesen Zeiten optimalen Futtersi- 

tuation nahezu auf das Doppelte, nam- 

lich auf 90 Liter pro Tag an.

Die jahreszeitlich unterschiedlichen 

Milchertrage haben zur Folge, daB Tendi 

Sherpa in den Randzeiten der Saison alle 

drei und in der Hochphase alle zwei 

Tage zwei Kase zu jeweils 7,5 Kilo- 

gramm herstellen kann. Die taglich ge- 

wonnene Milch wird zunachst entrahmt, 

um Butter zu gewinnen und dann in 

groBen, aus Indien importierten Alumi- 

niumkannen gesammelt und gekfihlt. Um 

letzteres zu erreichen und damit ein Ver- 

derben der Milch zu verhindem, hat 

Tendi Sherpa den Raum zwischen zwei 

Wurzelstrangen eines stattlichen Baumes 

direkt neben seiner Sennhfitte ausgegra- 

ben und auf diese Weise eine knapp me- 

tertiefe Grube geschaffen. Mittels einer 

einfachen Schlauchleitung leitet er so- 

dann das Wasser eines nahen Rinnsales 

in eben diese Grube und erreicht auf 

diese Weise eine effektive Kfihlung und 

Konservierung seiner Milchert rage bis 

zu deren Weiterverarbeitung zu Kase. 

Diese Arbeit obliegt unterdessen seinen 

beiden erwachsenen Sohnen, die neben 

Tendis Frau und den beiden jfingsten 

Kindem ebenfalls den gesamten Sommer 

auf den Hochweiden verbringen. Die 

Tage, die aufgrund unzureichender 

Milchmengen nicht zur Kaseherstellung 

genutzt werden konnen, dienen Gyaltsen 

und Ongda Sherpa zum Holzeinschlag. 

Um die Milch zu Kase zu verarbeiten, 

muB sie uber Stunden hinweg erhitzt 

werden. Dabei ist Holz der einzig ver- 

fugbare Energierohstoff der Region und 

wird in groBen Quantitaten bendtigt. So 

erfordert die Herstellung von zwei 7,5 

Kilo-Kaseradem knapp 150 Kilo Holz 

als Brennmaterial. Die langfristig mit 

dem massiven Holzeinschlag einherge- 

henden okologischen Probleme rufen er- 

ste Kritiker auf den Plan.

Fruh am Morgen beginnt der Produk- 

tionsprozeB, indem zunachst die zu ver- 

arbeitenden 90 Liter Milch auf 33 Grad 

erhitzt werden, ehe Pilzkulturen 

(Streptococcus thermophilus) und Ka- 

selab-Pulver zugesetzt wird. In der Be- 

schaffung dieser beiden Chemikalien 

liegt eine der zentralen Schwierigkeiten 

fur die privatwirtschaftlich betriebenen 

Kasefabriken Nepals. In den gfinstigsten 

Fallen bringen immer wieder nach Solu 

zuruckkehrende Trekking-Touristen 

diese Bestandteile aus ihren jeweiligen 

Heimatlandem Tendi Sherpa mit. Ver- 

siegt diese Quelle jedoch, ist er gezwun- 

gen, die beiden Chemikalien von Hand- 

lem aus Kathmandu zu kaufen. Und 

diese verauBem die Pilzkulturen und Ga- 

rungsmittel zu dem horrenden Preis von 

10 000 NRps. pro Packung, die zwar die 

Kaseproduktion fur zwei Jahre ermog- 

Hcht, aber auch dem halben Jahreslohn 

eines Bauarbeiters entspricht. Da diese 

Bestandteile fiir Tendi Sherpa jedoch 

unverzichtbar sind und er gleichzeitig 

nicht weiB, woher er sie anderweitig be- 

ziehen konnte, ist er gezwungen, diesen 

Preis zu zahlen. Nach der Zugabe der 

beiden Mittel dickt die erhitzte Milch ein 

und wird bei gleichzeitiger Erwarmung 

auf 50 Grad mit Hilfe groBer Rfihrgerate 

wieder verfeinert. Diese Temperatur 

muB fiber fiinfzehn Minuten hinweg 

konstant gehalten werden, ehe der mitt- 

lerweile ausgeflockte Hfittenkase aus 

dem groBen Kupferkessel geschopft und 

in die vorbereiteten Kasefonnen gepresst 

wird. Dazu bedienen sich die beiden 

Sherpas einer einfachen Baumwollstoff- 

bahn, mit der sie die Kasemasse aus der 

Molke filtern, soweit wie moglich ent- 

wassem und in die beiden vorbereiteten 

Holzformen geben. Aus der zurfickblei- 

benden Molke wird mittels einer Zentri- 

fuge Fett gewonnen und ein qualitativ 

minderwertiger Kase hergestellt, ehe die 

dann noch verbleibende Molke an das 

Vieh verfiittert wird. Um eine moglichst 

dichte Kasemasse zu erhalten, werden 

die beiden Kaseformen mit einem Brett 

abgedeckt, das seinerseits mit einer 

stattlichen Zahl schwerer Steine be- 

schwert wird. Unter diesem konstanten 

Druck verfestigt sich die Kasemasse in 

den nachfolgenden 24 Stunden und wird 

sodann von einem der beiden Sohne hin- 

unter nach Ringmo zu Tenpa Sherpa 

transportiert. Ihm obliegt in diesem ge- 

meinschaftlichen Untemehmen nicht nur 

der Verkauf des Yak-Kase, sondem auch 

dessen Reifung und Lagerung. Dazu hat 

Tenpa Sherpa in einem Nebengebaude 

seines Hofes eine Kammer abgetrennt, in 

der er eine Wanne mit hochprozentiger 

Salzlauge installiert hat. Vor der end- 

gfiltigen Lagerung muB der frisch produ- 

zierte Kase zunachst fur 48 bis 72 Stun

den in der Salzlauge eingelegt werden, 

bevor er in den Regalen gelagert werden 

kann. Das tagliche Abwaschen der Kase- 

rader ist von jetzt an erforderlich, um 

ein Hartwerden des Kases zu verhindem.

Tenpa Sherpa verkauft den Kase dabei 

nicht nur an die in seiner Lodge Unter- 

kunft und Verpflegung suchenden Trek- 

ker, sondem auch an die nahegelegene 

staatliche cheese factory. Aufgrund de

ren Abhangigkeit von den lokalen 

Milchzulieferem, setzt die Kaseproduk

tion in der staatlichen Sennerei erst vier 

bis sechs Wochen spater als die privat

wirtschaftlich mit eigenem Milchvieh 

betriebene Produktion ein und endet 

auch entsprechend frfiher. Diese Abhan

gigkeit hat zur Folge, daB die staatliche 

Sennerei Tragshindo regelmaBig Kase 

von Tendi und Tenpa Sherpa aufkaufen 

muB, um ihrerseits an die Trekker ver- 

kaufen zu konnen. Darfiber hinaus 

liefem die beiden Geschaftspartner ihren 

Yak-Kase aber auch nach Namche Basar, 

dem touristischen Zentrum der Mt. 

Everest-Region, nicht hingegen nach 

Kathmandu, da dieser Markt durch die 

staatlichen Kasefabriken bedient wird. 

Namche Basar ist insofem ein bevor- 

zugter Absatzmarkt, als in der Region 

Khumbu aufgrund des im Zusammen- 

hang mit dem Sagarmatha-Nationalpark 

geltenden Holzeinschlagsverbotes und 

der unzureichenden Weideareale kein 

Kase hergestellt werden kann, zugleich 

aber ca. 11.000 Trekker den Ort besu- 

chen und mit ihrer Nachfrage nach 

cheese omelettes und yak-cheese einen 

gewaltigen Markt schaffen. Wahrend sie 

vor Ort 180 NRps pro Kilogramm Kase 

berechnen, liegen die Preise in Namche 

Basar bei 250 NRps und in Kathmandu 

gar bei 270 NRps./Kilo. Der Jahresge- 

winn Tendi und Tenpa Sherpas aus dem 

Verkauf von Kase belauft sich auf rund 

150.000 NRps. und liegt damit funf- bis 

siebenmal hoher als das durchschnittli- 

che Jahreseinkommen eines ostnepalesi- 

schen Bergbauem, der einen Teil seiner 

Agrarprodukte auf dem lokalen Wo- 

chenmarkt verkauft und zusatzlich saiso- 

nal als Maurer, Zimmermann oder aber 

als Angestellter in einer der staatlichen 

cheese factories arbeitet. Rechnet man zu 

diesen Einnahmen weitere 60.000 bis 

80.000 NRps. pro Jahr hinzu, die durch 

den Verkauf von Butter und Milch an 

die lokale Bevolkerung erzielt werden, 

so muB die Milchwirtschaft bzw. Senne

rei fiir die betreffenden Bauem uneinge- 

schrankt als okonomische Erfolgsstory 

bewertet werden. Die angestrebte Ver- 

besserung der wirtschaftlichen Lage ist 

folglich bei einigen Bergbauem erreicht. 

Auf die quantitative und qualitative Er- 

nahrungslage der Bevolkerung aber hat 

das "Untemehmen Yak-cheese" kaum 

EinfluB gehabt.

Die Versorgung des Marktes Kath

mandu wird in erster Linie mit Kase aus 

dem nordlich der Hauptstadt gelegenen 

Langtang-Gebiet sichergestelit. Auch fur 

den Absatzmarkt Kathmandu gilt, daB 

aufgrund des hohen Preises Nepali kaum
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Kase konsumieren, sondem die unzahli- 

gen Hotels und Restaurants in Kathman- 

dus Touristenviertel Thamel die Haupt- 

abnehmer sind. Diese Aussage deckt sich 

auch mit der Beobachtung, daB in der 

touristischen Hauptsaison, Oktober und 

November, nahezu ein Viertel des ge- 

samten Jahresumsatzes beim Verkauf 

von Kase erzielt wird. "Dieser touri- 

stisch bedingte Markt in Kathmandu und 

Pokhara ist bei weitem noch nicht gesat- 

tigt", sagt Tashi Kumar Lama, Cheese 

Production Officer der staatlichen Dairy 

Development Corporation, die seit 1985 

ohne weitere schweizerische Unterstut- 

zung von Nepalesen gefiihrt wird. "1993 

und 1994 produzierten wir annahemd 

100.000 Kilogramm Kase in unseren 

Sennereien. Wir hatten in beiden Jahren 

aber ohne weiteres 300.000 Kilo verkau- 

fen konnen. Denn neben der hohen 

Nachfrage aus dem Gastronomie- und 

Hotelgewerbe im Land erreichen uns zu- 

nehmend auch Bestellungen aus dem 

Ausland, wie etwa aus Saudi-Arabien. 

Nachfragen in diesen GroBenordnungen 

werden aber weder wir noch die privaten 

Kaseproduzenten in den nachsten Jahren 

befriedigen konnen. "Der Grund fur 

diese aus okonomischer Sicht negative 

Perspektive liegt darin, daB die nepalesi- 

sche Regierung in der Vergangenheit 

zwar eine Vielzahl von Milchsammel- 

stellen und Sennereien im Land einge- 

richtet hat, es aber versaumte, sich 

gleichzeitig um den Erhalt ausreichender 

Weideflachen, die Aufstockung der 

chauri-Bestande sowie deren veterinar- 

medizinische Versorgung zu kummem. 

Die Konsequenz dieser Versaumnisse 

zeigt sich in riicklaufigen Milchviehbe- 

standen. Hinzu kommt, daB die j ungen 

Manner und Frauen heute weit weniger 

dazu bereit sind, als Senner auf einer der 

Hochweiden zu leben. Vielmehr ziehen 

sie es vor, in einer der zahlreichen Tep- 

Erhitzen der Milch zur Kaseherstellung

pichkniipfereien der Hauptstadt oder im 

Trekkingwesen als Trager oder Bergfuh- 

rer ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 

Als weiteres Problem kommt hinzu, daB 

die milchproduzierenden Bauem uber 

einen zu geringen Aufkaufpreis klagen 

und ihre Milch direkt an Trekking-Lod

ges verkaufen, wahrend die stadtische 

Kundschaft unsere Milchprodukte als zu 

teuer empfindet." Die SchlieBung einer 

Yak-Kaserei und dreier weiterer, auf der 

Basis von Buffelmilch arbeitender Ein

richtungen spiegelt die derzeitigen 

strukturellen Schwierigkeiten der DDC 

wider.

Kase und Okologie

Doch auch aus dem okologischen La

ger wird Kritik an der Kaseproduktion 

laut, wie sie Pralad Yonzon jiingst in ei- 

nem Beitrag in der Himalayazeitschrift 

"Himal" formulierte. Die Steigerung der 

Kaseproduktion bedinge eine entspre- 

chende Aufstockung des Milchviehs und 

dieses verursache wiederum die Uber- 

weidung und Degradation der vorhan- 

denen Weideareale und Almen. Zudem 

verdrange das Milchvieh andere Arten - 

wie etwa den roten Panda - aus ihren an- 

gestammten Lebensraumen durch die 

fortschreitende Entwaldung als Folge 

der WeidearealvergroBerung sowie der 

Brennholzgewinnung fiir die Kasepro

duktion. Yonzon artikuliert daher die 

Forderung, die Weideareale und die 

Milchviehbestande zu verkleinem. Die 

dadurch bedingte geringere Kaseproduk

tion sieht Yonzon nicht als folgen- 

schweres Problem an. Da die nepalesi- 

sche Bevolkerung ohnehin nicht zu den 

Abnehmem des Kases zu rechnen ist, 

entsteht ihr auch kein unmittelbarer 

Schaden durch die Reduzierung des 

Nahrungsmittelangebots. Die finanziel- 

len EinbuBen fur die staatlichen Senne

reien will Yonzon hingegen durch eine 

entsprechende Anhebung des Verkaufs- 

preises von Yak-Kase ausgleichen. Da 

diese erhohte Preis von der auslandi- 

schen Kundschaft noch immmer nicht 

als zu hoch angesehen werden wiirde, 

waren Okologie und Okonomie in Ein

klang gebracht

Inwieweit diesen Vorschlagen von 

Seiten der offiziellen Politik entsprochen 

wird, bleibt abzuwarten. In nachster Zu- 

kunft aber werden - gleichbleibend hohe 

Touristenzahlen vorausgesetzt - vermut- 

lich weitere Bergbauem im Osten Ne- 

pals dem Beispiel Tendi Sherpas folgen 

und sich in der lukrativen privatwirt- 

schaftlichen Kaseproduktion engagieren. 

Die okonomische Erfolgsstory "Yak 

cheese" wird bei unveranderter Handha- 

bung spatestens mit der Zerstorung ihrer 

okologischen Voraussetzungen ein Ende 

finden.
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