
Indien

"Moge Gott verhuten, daB Indien je die westliche Industrialisierung ubernimmt. Der wirt- 

schaftHche Imperialismus eines einzigen kleinen Inselkonigreiches (GroBbritannien) halt 

heute die Welt in Ketten. Wenn eine Nation von insgesamt 300 MUHonen eine ahnliche 

wirtschaftliche Ausbeutung ausubte, wurde diese die Erde wie Heuschrecken kahlfressen."

Mahatma Gandhi, 1928

Klimaschutz und Entwicklung

- eine indische Perspektive -

von Susanne van Dillen und Eberhard Weber

Gandhis Schreckensvision von 1928 

scheint heute aktueller derm je. Viele 

Menschen hier in den Industrienationen 

drucken es offen aus, andere denken es 

zumindest. Moge Gott verhuten daB 

Lander wie Indien, China, Indonesien 

oder Brasilien ein ahnliches Kon- 

sumniveau erreichen, wie wir es heute in 

den Industrienationen als selbstverstand- 

lich erachten. Dies hat freilich etwas Be- 

klemmendes. Es kommt darin zum Aus- 

druck, daB es weder okologische oder 

gar ethische Uberlegungen sind, die 

viele Menschen mit Sorgen in den Siiden 

schauen lassen; es ist schlichtweg der Ei- 

gennutz, der uns plagt. Jahrzehnte, ja 

jahrhundertelang hat es uns im Norden 

wenig gekummert, wenn dort die Walder 

abgeholzt wurden, wenn "dreckige" In- 

dustrien dorthin ausgelagert wurden, 

weil sie mit unseren Umweltgesetzen in 

Konflikt gerieten, wenn wir unseren 

Giftmull auf der "Deponie Entwick- 

lungsland" endgelagert haben, wenn dort 

auf den Feldem Fruchte fiir unseren 

Mittagstisch angebaut wurden - oder 

auch nur Futter fur unser Vieh - wah- 

rend die Menschen nicht genug Land 

blieb, um damit ihre Versorgung mit 

Nahrungsmitteln sicherzustellen.

Seit es die Einsicht in "globale” Um- 

weltprobleme gibt, hat sich dies vielfach 

geandert. Die Umweltsituation in den 

Landem des Sudens ist uns plotzlich 

sehr nahegekommen. So verdrangen wir 

leicht, daB fur uns auch heute noch dort 

die Walder abgeholzt werden, daB wir 

noch immer unsere ”dreckigen” Indu- 

strien dorthin auslagem, die Lander als 

Deponien fur unseren Giftmull benutzen 

und uns dort die Fruchte fiir unseren 

Mittagstisch anbauen lassen, wahrend 

das Land der Kleinbauem zur Nah- 

rungsmittelerzeugung auch weiterhin 

knapper wird.

Indien hat heute mehr als 900 Mio 

Einwohner, ca. 40 Prozent von ihnen le- 

ben unterhalb der Armutsgrenze. 1992 

waren dies etwa 350 Mio Menschen, 

d.h. weltweit gesehen war jeder vierte 

unter der Armutsgrenze lebende Mensch 

eine Inderin oder ein Inder.

Es versteht sich von selbst, daB Lander 

wie z.B. China oder Indien - wenn eine 

groBe Mehrheit der Bevolkerung ein 

ahnliches Konsumniveau hatte wie die 

Menschen in den Industrienationen - alle 

Versuche, die weltweiten Emissionen 

klimarelevanter Gase zu begrenzen, zum 

Scheitem bringen wurden. Dies ware 

selbst dann so, wenn durch den techno- 

logischen Fortschritt umweltfreundli- 

chere Produktionsmethoden angewendet 

werden konnten. Daher kann und darf 

der Konsumstandard der Industrienatio

nen kein MaBstab fur Entwicklung sein.

Die Realitat spricht zudem ohnehin 

eine andere Sprache. Noch nie zuvor in 

der Geschichte war der Abstand zwi- 

schen den sog. Entwicklungslandem und 

den Industrienationen groBer als er es 

heute ist. Sowohl in den industrial!sier- 

ten Landem als auch in vielen Staaten 

der sog. Dritten Welt vollziehen sich 

Differenzierungsprozesse, die - verein- 

facht ausgedriickt - hier die Verarmung 

eines wachsenden Bevolkerungssegments 

mit sich bringen (Neue Armut), in vielen 

Landem des Sudens jedoch zunehmend 

eine kaufkraftige Mittelschicht entstehen 

lassen, die in ihren Konsummustem 

westlichen Niveaus nahekommt.

Politisch glaubwurdig kann nur dann 

gehandelt werden, wenn wir bereit sind, 

unser Konsumniveau zu reduzieren und 

es zulassen, daB sich das Niveau in den 

sog. Entwicklungslandem erhoht, sich 

das Gefalle also langfristig verringert. 

Gleiches gilt auch fiir die Differenzie

rungsprozesse innerhalb einzelner Natio- 

nen. Auch hier mussen Disparitaten ab- 

gebaut werden mit dem Ziel, gesell- 

schaftlichen Reichtum gleichmaBiger zu 

verteilen. Diese Forderungen ergeben 

sich naturlich keinesfalls nur aus okolo- 

gischen Uberlegungen.

Das Dilemma besteht nun darin, daB 

solche oder ahnliche Hinweise mittler- 

weile zwar kaum noch bestritten werden, 

sie jedoch bislang nicht zur Aufgabe des 

Entwicklungsziels der "nachholenden 

Industrialisierung" in den sog. Ent

wicklungslandem oder der "fortschrei- 

tenden Industrialisierung" in den Indu

strienationen gefiihrt haben.

Die Umweltkonferenz von Rio - Ko- 

operation oder Konfrontation ?

Weltweit tragen Kohlendioxid (50 

Prozent), Methan (19 Prozent), FCKW 

(17 Prozent), Ozon (8 Prozent) und Di- 

stickstoffoxid (4 Prozent) zu 97 Prozent 

zum zusatzlichen Treibhauseffekt bei. 

Diese Gase entstehen bei unterschiedli-

chen Prozessen, angefangen von Ver 

wesungsprozessen in der Natur, liber 

Reisanbau, Rinderhaltung, Biomassen- 

verbrennungen bis hin zu den anthropo

gen verursachten Energieumwandlungs- 

prozessen unterschiedlichster Art.

Bereits im Vorfeld der Umweltkonfe

renz in Rio hatte es groBe Unstimmig- 

keiten daruber gegeben, wie der Beitrag 

der verschiedenen Nationen zum Treib

hauseffekt zu bemessen sei. Die einge- 

brachten Vorschlage dienten weniger def 

methodisch korrekten, quantitativen Er 

fassung des Problems, sie waren viel- 

mehr in hohem MaBe politisch und 

ideologisch motiviert. Sie reichten von 

einer Sichtweise, nach der den hidu- 

strienationen ein Gewohnheitsrecht bei 

der Emission klimarelevanter Gase ein- 

geraumt wird bis hin zu Auffassungen, 

daB die Industrienationen ihr Ver 

schmutzungslimit langst iiberzogen hat’ 

ten und ihre Emissionen daher auf def 

Stelle einzustellen seien. DaB diese Ex- 

trempositionen nicht in international 

verbindliche Vertrage einmiinden wer 

den versteht sich von selbst. Sie spick11

dennoch eine groBe Rolle, wenn eS 

darum geht, die anfallenden Kosten def 

Emissionsreduzierungen auf die Staaten*

gemeinschaft zu verteilen.
Die Ergebnisse der Klimakonventioi1 

von Rio machen deutlich, daB die Indu' 

strienationen verbal zwar die Hauptv#' 

antwortung fur die globale okologisd16
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Indien hat heute mehr als 900 Mio Einwohner, ca. 40 Prozent von ihnen leben unterhalb der Armutsgrenze (Fotos: Walter Keller)

Krise zu ubemehmen bereit sind, sich 

aber nicht auf ein verbindliches Aktions- 

programm, das von der Einsicht dieser 

Verantwortung getragen ware, einigen 

konnen. Fur sie ist die Vergangenheit 

geschehen (the past is past), ohne daB sie 

fur sich daraus eine Verpflichtung ab- 

leiten wiirden. Sie setzen andere Priori- 

taten. Sie bestimmen nicht nur die Ver- 

handlungsthemen, sondem sie setzen 

ihre Macht auch dazu ein, die Verhand- 

lungen in ihrem Sinn abzuschlieBen oder 

zumindest Ergebnisse zu blockieren, die 

ihren Interessen entgegenstehen.

Vor allem die USA lehnten in Rio 

MaBnahmen, die ihren wirtschaftlichen 

Interessen widersprechen, kategorisch 

ab, wahrend die meisten der europai - 

schen Nationen ein einseitiges Einfrieren 

der Emissionen bis zum Jahr 2000 auf 

dem Stand von 1990 ankundigten. Dies 

wird jedoch als unzureichend angesehen. 

Ebenso bleiben die finanziellen Zusagen 

der Industrienationen weit hinter den 

Erfordemissen zuriick. Die USA ver- 

suchten mit der "(Regen-)Waldinitiative" 

President Bush’s von ihrer Ver

antwortung bei der Produktion klimare- 

levanter Gase abzulenken; sie erhielten 

dabei die Ruckendeckung der OPEC. Da 

die erddlexportierenden Staaten fiber 

reichlich zu verkaufendes O1 aber uber 

wenige zu schiitzende Walder verfiigen, 

ist eine solche Interessensallianz nicht 

verwunderlich. Die USA haben auch 

versucht, die "Unterstiitzung" einer 

Reihe afrikanischer Nationen zu erhal- 

ten: President Bush machte die Zustim- 

mung zu einer zukiinftigen "Desertifika- 

tions-Konvention" von ihrem Standpunkt 

zu der "Grundsatzerklarung zur 

Waldbewirtschaftung” abhangig.

Die unterschiedlichen Interessen der 

Industrienationen und der sog. Ent- 

wicklungslandem konnten daher nur 

scheinbar zum Ausgleich gebracht wer- 

den. Alle Verhandlungsbereiche wurden 

so verwassert, daB sie bestenfalls als 

hehre Absichtserklarungen verstanden 

werden konnen.

Indiens Beitrag zu den klimarelevan- 

ten Spurengase

Nach den Berechnungen des 'World 

Resource Institute' (WRI) liegt Indien 

mit einem Emissionsanteil von 3,9 Pro

zent an fiinfter Stelle unter den Verursa- 

chem des Treibhauseffektes. Bezogen 

auf die wichtigsten Gase tragen dazu mit 

55 Prozent CO2-, mit 42 Prozent Me

dian- und mit 3 Prozent FCKW-Emis- 

sionen bei.

Schon im Vorfeld der Umweltkonfe- 

renz meldeten sich in Indien die Um- 

weltschiitzer Anil Agarwal und Sunita 

Narain in einer Studie zum Treibhausef- 

fekt zu Wort, da ihrer Ansicht nach die 

Erhebungsmethoden des WRI die Indu- 

strielander gegenuber den industriell 

weniger entwickelten Nationen begun- 

stigte. Agarwal/Narain weisen die Be

rechnungen des WRI als "Umweltkolo- 

nialismus" zuriick und machen darauf 

aufmerksam, daB (a) eine Berechnung, 

die die BevolkerungsgroBe der 

unterschiedlichen Nationen beriick- 

sichtigt, eine vollkommen andere Rang- 

ordnung ergeben wiirde, (b) luxusbe- 

dingte Emissionen der Industrienationen 

nicht den "Uberlebensemissionen" der 

sog. Entwicklungslander gleichgestellt 

werden konnen und daB (c) - bei Beriick- 

sichtigung der naturlichen Senken ent- 

sprechend der BevolkerungsgroBe - In

diens Nettoemissionen derart gering 

seien, daB das Land im Gegensatz zu den 

Industrienationen sein "Emissionspoten- 

tial" noch lange nicht ausgeschopft habe. 

Gleichzeitig sprechen sich die beiden 

Autoren dafiir aus, die in der Vergan

genheit hauptsachlich durch die Indu

strienationen emittierten Spurengase bei
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der Aufrechnung mit zu beriicksichtigen, 

da vor allem diese das inzwischen beste- 

hende Problem verursacht haben.

Es ist lohnenswert, die Ergebnisse der 

Studie von Agarwal/Narain genauer zu 

betrachten. Es kommen in ihnen die un- 

terschiedlichen Sichtweisen der Indu

strie- und sog. Entwicklungslander 

trefflich zum Ausdruck, die 1992 auch 

die Verhandlungen zur Klima-Kon- 

vention in Rio pragten.

Wahrend die Studie des WRI - eines 

privaten, in Washington beheimateten 

Forschungsinstitutes - die absoluten 

Emissionen der verschiedenen Nationen 

ohne Beriicksichtigung der jeweiligen 

Bevolkerungszahl zur Grundlage nimmt, 

errechnen Agarwal/Narain unter Bezug- 

nahme auf die vom WRI veroffentlichten 

Daten die Pro-Kopf-Emissionen 

verschiedener Lander. Um die Netto- 

emissionen ermitteln zu konnen, wird 

von Agarwal/Narain die Absorptionsfa- 

higkeit natfirlicher Senken ebenfalls auf 

die jeweilige Bevolkerungszahl hochge- 

rechnet. Im Gegensatz dazu weist das 

WRI z.B. den USA ein mehr als doppelt 

so hohes Absorptionspotential wie etwa 

dem wesentlich bevolkerungsreicheren 

Indien zu, da es die Aufrechnung der 

naturlichen Senken an den de facto geta- 

tigten Emissionen bemiBt. Das hat die 

Konsequenz, daB dem jeweils groBten 

Emittenten auch der groBte Anted an 

diesen Senken zugebilligt wird.

Bedenklich sind nicht nur die Metho

den des WRI, sondem auch die Daten- 

grundlage weist erhebliche Unstimmig- 

keiten auf. Wahrend bei den Berechnun- 

gen des WRI die Abholzungen in Brasi- 

lien, Indien, Myanmar und Indonesien 

erheblich uber den entsprechenden An- 

gaben der FAO angesetzt sind, werden 

z.B. Landnutzungsanderungen in den 

USA, die zur Abholzung von Waldem 

fuhren, ebensowenig berucksichtigt wie 

der Waldverlust durch das "Waldster- 

ben” in den Industrienationen. Nach den 

Berechnungen von Agarwal/Narain 

durften die USA lediglich 227 Mio Ton- 

nen Kohlenstoffaquivalent im Jahr emit- 

tieren. Bei einer Gesamtemission von 

1.228 Mio Tonnen haben sie ihr "Limit” 

um 1001 Mio Tonnen iiberschritten. 

Alle anderen Industrienationen fiber- 

schreiten ihre zulassigen Emissionen 

ebenfalls, wenngleich - mit Ausnahme 

der ehemaligen Sowjetunion - die Dis- 

krepanz zwischen ’’erlaubten” und 

tatsachlichen Emissionen erheblich ge- 

ringer ausfallt. Die sog. Entwicklungs

lander haben auf der anderen Seite ihr 

Limit - mit Ausnahme Brasiliens - noch 

keineswegs ausgeschopft. Indien, das 

rechnerisch z.B. 777 Mio Tonnen hatte 

emittieren konnen, bleibt mit 295 Mio 

Tonnen deutlich unter dieser Grenze.

Ein ahnliches Bild bietet sich bei den 

Methanemissionen. Auch hi er emittieren 

- mit Ausnahme Japans - die Indu

strienationen bedeutend mehr als ihnen 

rein rechnerisch aufgrund ihrer 

Bevolkerungszahl zustehen wiirde. Mit 

Ausnahme von Brasilien und Bangladesh 

haben die sog. Entwicklungslander auch 

hier ihr Limit noch nicht vollkommen 

ausgeschopft, wenngleich die (noch) 

bestehenden "Emissionsreserven” deut

lich geringer als beim Kohlendioxid 

sind. Die durch Reisanbau und Rinder- 

haltung hoheren Emissionen in einigen 

der sog. Entwicklungslander konnen 

nicht daruber hinwegtauschen, daB auch 

beim Methan die Emissionen der Indu

strienationen einen Umfang angenom- 

men haben, der zusatzlich zum Treib- 

hauseffekt beitragt, wahrend die meisten 

Lander der sog. Dritten Welt auch hier 

weniger emittieren, als ihnen - bezogen 

auf ihre Bevolkerungszahl - "zustande”.

Insgesamt sind sowohl nach den Be

rechnungen des WRI als auch nach 

denen von Agarwal/Narain die USA der 

bedeutendste Emittent klimarelevanter 

Gase. Nach dem WRI wurden von den 

2368 Mio Tonnen, die die USA "produ- 

zierten”, 1000 Mio Tonnen in der Atmo- 

sphare angesammelt, wahrend 1368 Mio 

Tonnen durch natiirliche Prozesse wieder 

abgebaut wurden. Nach Agarwal/Narain 

betragt die Akkumulation von Klimaga- 

sen in der Atmosphare durch die USA 

jedoch 1532 Mio Tonnen und der Abbau 

durch natiirliche Prozesse ist mit 836 

Mio Tonnen dementsprechend geringer 

angesetzt. Indien hat nach dem WRI 

"Nettoemissionen” von 230 Mio Tonnen 

verursacht, nach Agarwal/Narain jedoch 

lediglich 70 Mio Tonnen. Wahrend 

China und Indien nach den Berechnun

gen des WRI mit Nettoemisionen von 

380 bzw. 230 Mio Tonnen Kohlenstoff 

an vierter bzw. fiinfter Stelle unter den 

weltgroBten Emittenten klimarelevanter 

Gase liegen, finden sie sich nach den Be

rechnungen von Agarwal/Narain erst an 

91. bzw. 92. Stelle.

Handelbare Emissionen

Sowohl die Methoden des WRI als 

auch jene von Agarwal/Narain sind po- 

litisch "eingefarbt”, wobei allerdings 

Agarwal/Narain fiir sich beanspruchen 

konnen, das Problem wirklichkeitsnaher 

anzugehen. Es ist kaum nachvollziehbar, 

aufgrund welcher Berechtigung die USA 

und andere Industrienationen fur sich 

einen groBeren Anteil an der Erdatmo- 

sphare und den naturlichen Senken bean

spruchen sollten als die sog. Entwick

lungslander. DaB nach den Berechnun

gen von Agarwal/Narain die USA in ei- 

nem sehr ungunstigen Licht erscheinen, 

hat nicht zuletzt damit zu tun, daB dort 

tatsachlich Energie sprichwortlich ver- 

schleudert wird. Es werden Emissionen 

verursacht, die in keinem Verhaltnis zur 

naturlichen Selbstreinigungsfahigkeit der 

Erdatmosphare stehen. Die Studie von 

Agarwal/Narain druckt damit lediglich 

aus, was sowieso hinreichend bekannt 

ist, wahrend die Studie des WRI mit 

mathematischen, wenngleich plunipen 

Kunstgriffen die Verantwortung der In

dustrienationen zu relativieren versucht.

Um die zukfinftigen Emissionen zu be- 

schranken, schlagen Agarwal/Narain 

vor, handelbare Emissionsermachtigun- 

gen auszustellen. In Anlehnung an eine 

fur die niederlandische Regierung er- 

stellte Studie des ’International Projects 

for Sustainable Energy Paths’ (IPSEP) 

soli dabei z.B. der Preis fiir tausend 

Tonnen emittierten Kohlenstoffs 15 US- 

Dollar betragen. Nationen, die ihr Limit 

uberschreiten, muBten nach dieser Re- 

gelung zusatzlich eine Strafgebiihr be- 

zahlen, die in einen weltweiten "Klima- 

schutzfonds" einbezahlt wiirde. Einesol- 

che Regelung konnte den sog. Entwick- , 

lungslandem ein Anrecht auf Finanz- 

mittel verschaffen. Sie muBten damit 

z.B. gegeniiber der Weltbank nicht mehr 

nur als Bittsteller auftreten, wenn sie 

MaBnahmen zur Emissionsverringerung 

durchfiihren wollen.

Struktur und Entwicklung klimarele

vanter Emissionen in Indien

Ein genaues Bild fiber die Emissionen 

in Indien und fiber ihre unterschiedlichen 

Quellen zu erhalten ist kaum moglich. 

Die vorhandenen Untersuchungen sind 

eher als grobe Schatzung denn als zu- 

verlassige Angaben zu bezeichnen. Das 

WRI beziffert die CO2-Emissionen aus 

der Abholzung und anderen Anderungen 

der Landnutzung auf 47 Prozent der Ge- 

samtemissionen, wahrend 53 Prozent 

dem Bereich der Energieerzeugung zu- 

fallen. Nach Ahuja (1989) stammen hui- 

gegen fast 90 Prozent der C02-Emissio- 

nen aus der Energieerzeugung und Ifr 

diglich acht Prozent aus der Abholzung, 

da den WRI-Berechnungen Abholzungs* 

zahlen der 70er und friihen 80er Jahre zu 

Grunde liegen, die nach Angabe der IB' 

dischen Regierung heute erheblich nied' 

riger sind. Beim Methan fallen die be- 

trachtlichsten Emissionen in der Vieh- 

haltung sowie beim Reisanbau an. MH 

fiber 16 Prozent der weltweiten Mfr 

thanemissionen ist Indien damit ein be' 

deutender Produzent dieses Gases.

Nachfolgend soil jedoch insbesondef6 

eine Einschatzung der Entwicklung der 

Kohlendioxidemissionen vorgenonnn  ̂

werden. Diese haben (a) den bedeuten 

sten Anteil an den klimarelevanter 

Emissionen weltweit und (b) sind 

zierungen der Methanemissionen in 

dien aufgrund der dort vorhandeneu 

Emissionsstruktur nur dann in nennens 

wertem Umfang erreichbar, wenn 

schneidende Veranderungen in

Siidasien 1-2/^
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Landwirtschaft erfolgen wiirden. Dies 

ware etwa durch eine Umstellung von 

NaBreis auf Trockenreis oder andere 

Getreidearten und einer erheblichen Re

duzierung des Rinderbestandes moglich. 

Solche Umstruktuierungsprozesse sind 

jedoch nur dann zu verantworten, wenn 

sie die Nahrungssicherheit der in Indien 

lebenden Menschen nicht gefahrden. Der 

HinweiB der Enquete-Kommission 

(1990), daB gepriift werden mfisse, in- 

wieweit aus Klimagriinden eine Reduk- 

tion des hohen Rindfleischkonsums der 

Industri elander anzustreben sei, ist 

durchaus sinnvoll, kommt fur Indien je

doch aus verschiedenen Griinden nicht in 

Frage.

Mit uber 185 Mio Tieren im Jahr 1986 

hat Indien zwar den weltweit groBten 

Rinderbestand - es folgen Brasilien (133 

Mio), die UDSSR (121 Mio) und die 

USA (105 Mio) - der Rindfleischkonsum 

selbst ist jedoch aus wirtschaftlichen und 

auch religiosen Griinden unbedeutend. 

Rinder werden vor allem zur Milchpro- 

duktion, als Arbeitstiere oder zur Ener- 

giegewinnung (Kuhdung) gehalten. In 

den beiden letztgenannten Fallen wurde 

eine Reduzierung des Rinderbestandes 

lediglich zu einer Verschiebung der 

Emissionen fiihren.

Die durch den NaBreisanbau verur- 

sachten Emissionen sind durch die Akti- 

vitaten westlicher Forschungsinstitutio- 

nen vergroBert worden, die auch in In

dien zur Vemachlassigung des Regen- 

feldbaus gefuhrt haben (Grime Revolu

tion). Eine Ruckorientierung hin zu lo- 

kal angepassten Getreidesorten konnten 

die Emissionen zumindest in jenen Re- 

gionen vermindem, in denen eine 

Bewasserungslandwirtschaft aus den ver- 

schiedensten okologischen Griinden oh- 

nehin nicht sinnvoll ist. In den wichtig- 

sten agraren Kemraumen Indiens scheint 

ein Abriicken von der (Reis)-Bewasse- 

rungslandwirtschaft jedoch nicht sinn

voll. NaBreis ist dort die okologisch am 

besten angepasste Frucht.

Die gegenwartige landwirtschaftliche 

Praxis in den Industrienationen hat nicht 

nur Folgen fur die Anderungen der 

Erdatmosphare und des Klimas, sondem 

sie ist auch fur eine Vielzahl weiterer 

okologischer Probleme verantwortlich 

wie z.B. fur die Nitrat- und Pestizidbela- 

stung des Wassers, den Artenschwund 

oder die Bodenerosion. Nach Aussage 

der Enquete-Kommission muB daher ge

priift werden, ob Emmissionen aus der 

Landwirtschaft hoher zu gewichten seien 

als andere Spurengase. Eine generell hd- 

here Gewichtung der Emissionen aus der 

Landwirtschaft scheint jedoch proble- 

matisch, wie am Beispiel Indiens er- 

sichtlich wird. Sinnvoll ware sie sicher- 

lich dort, wo eine hochmodeme ener- 

gieintensive und umweltschadigende 

Landwirtschaft betrieben wird. Dies ist 

groBtenteils in den Industrienationen, 

punktuell aber auch in sog. Entwick- 

lungslandem der Fall. Damit ist jedoch - 

gemessen an der Klimarelevanz - nicht 

das Methan - sondem hauptsachlich das 

CO2-Problem angesprochen. Auffallend 

ist, daB die "Enquete-Kommission" als 

landwirtschaftliche Emissionen haupt

sachlich Methan auffuhrt, wohingegen 

sie das wichtigste Klimagas CO2 ledig

lich in Zusammenhang mit dem Bio- 

massenverbrauch erwahnt. Dadurch 

werden die Methan-Emissionen aus der 

Landwirtschaft hoher bewertet als dieje- 

nigen CO2-Emissionen, die im Zusam

menhang mit der Art der Land- 

bewirtschaftung an fallen. Anders ausge- 

driickt: die Methangase, die in den Ma

gen der Rinder oder auf den NaBreisfel- 

dem entstehen, werden als problemati- 

scher betrachtet, als die Energiever- 

schwendung der "modemen" Landwirt

schaft.

Eine Beispielrechnung des indischen 

Joumalisten Claude Alvares macht die 

Absurditat dieser Betrachtungsweise 

deutlich: so setzt ein amerikanischer 

Farmer fur 50 geemtete Energieeinheiten 

250 Energieeinheiten Brennstoff ein, 

wahrend ein chinesischer Bauer zur Er- 

zielung des gleichen Etragswertes nur 

eine einzige Einheit menschlicher Ener

gie verbraucht. Wahrend nun der chine- 

sische Bauer nach dieser Berechnung mit 

einer Effektivitatsrate von 5000 Prozent 

arbeitet, erreicht der mit den modemsten 

technischen Hilfsmitteln ausgestattete 

amerikanische Farmer nur eine Rate von 

20 Prozent. Trotzdem charakterisieren 

die modeme Wissenschaft und die Ent- 

wicklungstheorie den chinesischen Bau- 

em und seine Produktionsweise als 

"riickstandig und unterentwickelt".

Entwicklung der CO2-Emissionen

Gegenwartig entstehen fiber 88 Pro

zent der in Indien anfallenden CO2- 

Emissionen bei Energieumwandlungs- 

prozessen. Zwischen den Jahren 1951 

und 1991 haben die installierten Kapa- 

zitaten im Energiesektor von 1,83 auf 

69,62 Mio KW zugenommen und wer

den sich bis 1997 auf fiber 100 Mio KW 

erhohen.

Im Vergleich zu den Technologiestan- 

dards westlicher Kraftwerke arbeiten in- 

dische Kraftwerke i.d.R. mit extrem 

niedrigen Wirkungsgraden von nur 10- 

15 Prozent. Auch die Ubertragungsver- 

luste sind mit fiber 20 Prozent der 

Stromerzeugung (!) erheblich. Emissi- 

onsreduzierungen konnten - selbst bei 

deutlich steigendem Energieverbrauch - 

durch die Modemisierung der Anlagen 

und die Reduzierung der Ubertra- 

gungsverluste erreicht werden. Proble- 

matisch ist jedoch, daB der indische 

Staat schon finanziell kaum in der Lage 

ist, notwendige Modemi si erungen 

durchzufuhren. Deshalb versucht die 

Regierung, auslandische Investoren fur 

den Bau neuer Kraftwerke zu gewinnen. 

Denen wird gestattet, Aktienanteile an 

neu zu errichtenden Kraftwerken zu er- 

werben. Eine Rendite von 16 Prozent 

wird ihnen dabei staatlich garantiert (!), 

die jedoch nach Schatzungen indischer 

Experten nur dann erreicht werden kann, 

wenn sich die Stromtarife mehr als ver- 

doppeln. Bis zum Friihjahr 1994 waren 

bereits 75 solcher Projekte vereinbart.

Durch die Forderung von Wasser- 

kraftwerken erhofft die indische Regie

rung, die Emissionen aus der Energie- 

gewinnung reduzieren zu konnen. Be

reits heute werden etwa 27 Prozent der

Indien bezieht einen Teil seiner Energie durch Wasserkraft. Im Bild der Mettur-Damm.
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Obgleich die Anzahl der in Indien registrierten Kraftfahrzeuge zwischen 1970 und 1990 von 1,9 auf 14,6 Mio zugenommen hat, ist die Fahrzeugdichte in In- 

dien noch immer extrem gering und konzentriert sich vor allem auf die Stadte. Dort jedoch mit verheerenden Folgen.

Energie dutch Wasserkraft gewonnen. 

Wahrend des achten Funf-Jahres-Planes 

sollen noch weitere 20 groBe und 56 

kleinere Staudammprojekte hinzukom- 

men. AuBer zur Stromerzeugung dienen 

diese Staudamme der Bewasserung. 

Wenngleich Wasserkraft hinsichtlich der 

klimarelevanten Emissionen als eher 

gunstig zu bezeichnen ist, sind diese 

Projekte wegen anderer okologischer, 

vor allem aber wegen ihrer gesellschaft- 

lichen Folgen auBerst bedenklich.

Der Anted der Kemenergie an der 

Stromerzeugung betrug 1990 2,3 Pro- 

zent. Er soil in den nachsten Jahren 

deutlich gesteigert werden, wobei die 

indische Regierung langfristig auch 

Brutreaktoren kommerziell einsetzen 

will. Gegenwartig sind in Indien elf 

Kemreaktoren, sowie eine Wiederaufbe- 

reitungsanlage fur atomare Brennstoffe 

in Betrieb. 1985 wurde bei Madras ein 

50 MW Versuchsreaktor des Typs 

"Schneller Briiter" fertiggestellt, der je

doch bisher aus technischen Grunden 

kaum am Netz war. Bezeichnend ist, daB 

in Sadras Kuppam, einem an das Reak- 

torgelande bei Madras angrenzenden Fi- 

scherdorf, die Mehrzahl der Fischer- 

haushalte ohne Stromversorgung sind.

Die indische Industrie verbraucht mehr 

als die Halfte der zur Verfugung stehen- 

den Endenergie, 41 Prozent des Stroms, 

mehr als 90 Prozent der Kohle und 19 

Prozent der Erdolprodukte.

Mit 25 Prozent folgt der Verkehrsek- 

tor, bei dem vor allem der Anteil des 

Olverbrauchs mit 54 Prozent zu Buche 

schlagt. Obgleich die Anzahl der in In

dien registrierten Kraftfahrzeuge zwi

schen 1970 und 1990 von 1,9 auf 14,6 

Mio zugenommen hat, ist die Fahrzeug

dichte in Indien noch immer extrem ge

ring und konzentriert sich vor allem auf 

die Stadte. So entfielen im Jahr 1990 auf 

tausend Einwohner weniger als drei 

PKW, weniger als zwei LKW, weniger 

als ein halber Bus und etwa 13 Kraftra- 

der/Mopeds. In den USA kommen - zum 

Vergleich - auf die gleiche Einwohner- 

zahl 572 PKW, 177 LKW, 2,5 Busse 

und 17 Kraftrader/Mopeds, in der BRD 

immerhin noch 409 PKW, 83 LKW, ein 

Bus und 21 Kraftrader/Mopeds. Zu Be- 

ginn der 90er Jahre betrug die Neuzulas- 

sung von Kraftfahrzeugen in Indien etwa 

2,1 Mio Stuck, wobei mit uber 1,8 Mio 

der GroBteil in den Bereich Kraftra

der/Mopeds fiel. Im September 1994 

unterzeichnete die Volkswagen AG in 

Neu Delhi eine Absichtserklarung, wo- 

nach sie in Indien in die PKW-Produk- 

tion einsteigen will. Der Weltautomobil- 

markt - so ein Sprecher von VW - werde 

in den nachsten Jahren nur noch in Asien 

deutliche Wachs tumsschube zu ver- 

zeichnen haben. Realistische Schatzun- 

gen sehen einen Gesamtmarkt in Indien 

von 450.000 - 500.000 PKWs nach dem 

Jahr 2000 vor, was einer Verdopplung 

gegeniiber dem jetzigen Neuwagenvolu- 

men entsprache.

Methodisch die meisten Probleme be- 

reitet die Ermittlung des Energiever- 

brauchs der privaten Haushalte, weil ein 

GroBteil der indischen Bevolkerung nach 

wie vor auf nicht-kommerzielle Brenn

stoffe angewiesen ist. Solange jedoch 

Armut in Indien in der heutigen Dimen

sion fortbesteht, wird der Feuerholzvef- 

brauch weiterhin stark zunehmen,. wel 

fur Armutsgruppen andere Energiefor- 

men - wie z.B. Kerosin oder das erheb- 

lich emissionsgunstigere Kochgas - uner- 

schwinglich sind. Alternative Energicn - 

z.B. in Form von Solarkochero, 

Biogasanlagen oder Windkraftanlagen 

sind zwar aus Umweltgesichtspunkten 

sinnvoll, setzen sich jedoch gerade bei 

armeren Gruppen kaum durch, da cn
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weder die Investitionskosten zu hoch 

sind oder sie sich nur schwer mit den

Emahrungsgewohnheiten in Einklang 

bringen lassen. Im achten Funf-Jahres- 

Plan ist der Energiesektor der wichtigste 

Einzelbereich. Knapp 27 Prozent der 

Planausgaben sind fur diesen Bereich 

vorgesehen, wobei mit 14,65 Mrd. Rs 

weniger als 1,3 Prozent davon fur nicht- 

konventionelle Energiefonnen bereitge- 

stellt werden.

"Armutsbedingte Umweltzerstorung" 

und hohes Bevdlkerungswachstum

Armut und hohes Bevolkerungs- 

wachstum werden haufig als Ursachen 

von Umweltzerstorung aufgefasst. Die 

Argumentationsketten, die dieser Sicht- 

weise zugrunde liegen, sind hinreichend 

bekannt. Anne Menschen sehen sich in 

ihrem Uberlebenskampf gezwungen, ihre 

Umwelt so uberzubeanspruchen, dab 

Umweltschaden unvermeidbar sind. 

Ahnlich beim Bevolkerungswachstum: 

durch eine rasche Zunahme der Bevolke- 

rung steigt der Ressourcendruck stark 

an, so dab eine nachhaltige Ressourcen- 

nutzung nicht mehr moglich ist. Ob 

Viehhalter, die ihre Tiere auf Marginal- 

boden weiden lassen und dadurch die 

Wiistenbildung begiinstigen, ob Frauen, 

die auf ihrer endlosen Suche nach Feu- 

erholz die letzten Vegetationsreste be- 

seitigen, ob Stammesvolker, die durch 

den von ihnen betriebenen Brandro- 

dungsfeldbau (shifting cultivation) 

Waldgebiete zerstoren, immer wieder 

werden Armut und "Uberbevolkerung" 

als Erklarung von Umweltzerstorung 

herangezogen.

Eine dualistische Gegenuberstellung 

von "luxus-" und "armutsbedingten" 

Umweltzerstorungen ist jedoch abzuleh- 

nen, denn allzu oft entpuppen sich 

"armutsbedingte" Umweltzerstorungen 

bei genauerer Betrachtung als 

"luxusbedingt". Es ist wenig ersichtlich, 

wie arme Bevolkerungsgruppen in In

dien, die den Bruchteil des Konsumnive- 

aus der Menschen in den Industrielan- 

dem oder der indischen Eliten aufwei- 

sen, ihre Umwelt nachhaltig zerstoren 

sollten, ohne zuvor nicht ihrer okologi- 

schen und wirtschaftlichen Grundlagen 

beraubt worden zu sein. Gleiches gilt fur 

den Bevolkerungsdruck: auch hier 

kommt es am ehesten zu Umweltzer

storungen, weil ein Grobteil der natiirli- 

chen Ressourcen von einer Minderheit 

beansprucht wird, wahrend der (armen) 

Bevolkerungsmehrheit die vorhandenen 

Ressourcen nur eingeschrankt zugestan- 

den werden.

Ohne Zweifel leben in Indien sehr 

viele Menschen; doch Indien ist ohne 

Zweifel ja auch recht grob. Die durch- 

schnittliche Bevolkerungsdichte des 

Landes betragt 276 Menschen/km2 und 

unterscheidet sich damit mcht wesenthch 

von den dichtbesiedelten europaischen 

Nationen. Beriicksichtigt mensch aber- 

mals das extrem niedrige Konsumniveau 

grober Teile der Bevolkerung, mub 

zunachst unklar bleiben, wie die verhee- 

renden Umweltzerstorungen in Indien zu 

erklaren sind. So verschlang im Jahr 

1990 ein Mensch in den USA durch- 

schnittlich 35 Mai so viel Energie wie 

einer in Indien. Bei diesem Pro-Kopf- 

Verbrauch wurden uber 31 Mrd. (!) In- 

derinnen und Inder nicht mehr Energie 

verbrauchen als die momentan 250 Mio 

Bewohner der USA. Trotz aller Unzu- 

langlichkeiten dieses Rechenbei spiels 

bleibt vom Argument des hohen Bevol- 

kerungswachstums als Verursachung von 

Umweltzerstorung nicht mehr viel ubrig. 

So wie Armut und Reichtum zwei Seiten 

einer Medaille sind, sind es auch 

"armuts-" und "reichtumsbedingte" 

Umweltzerstorung. Ein hohes Bevdlke

rungswachstum verscharft diese Pro- 

bleme, ist aber selbst nicht unmittelbar 

die Ursache.

Der uns heute selbstverstandlich ge- 

wordene verschwenderische Wohl stand 

mub ebenso reduziert werden, wie die 

Armut in den sog. Entwicklungslandem. 

Dazu mussen verkrustete Strukturen - 

sowohl zwischen Industrie- und den sog. 

Entwicklungslandem wie auch innerhalb 

dieser Lander - beseitigt werden. Ob 

durch die Globalisierung von Umwelt- 

problemen die Einsicht wachsen wird, 

dab nationale oder - genauer ausgedriickt

- elitare Egoismen die okologischen und 

gesellschaftlichen Probleme nur weiter 

verscharfen werden und daher ein Weg 

des Ausgleichs anstatt der Polarisierung 

gewahlt werden mub, wird die Zukunft 

zeigen. Im Moment allerdings besteht 

wenig begriindeter Anlab zu Optimis- 

mus.

Strukturanpassungspolitik, Welt- 

handel und Umweltzerstorung

Die Beschaftigung mit globalen Um- 

weltproblemen hat dazu beigetragen, dab 

ein anderes dringliches Problem der sog. 

Entwicklungslander aus den Schlagzeilen 

der Zeitungen verschwunden ist: das 

Verschuldungsproblem. Gelost ist es je

doch langst noch nicht, die Verschul- 

dung nimmt bestandig zu und der Suden 

ist inzwischen zum Netto-Kapitalgeber 

des Nordens geworden. Wenn wir heute

- im Gegensatz zu den 80er Jahren - nur 

noch seiten von einer Verschuldungs- 

krise horen, dann ist dies vor allem des- 

wegen der Fall, weil sich die Glaubiger- 

banken langst auf sie eingestellt haben 

und das Internationale Finanzsystem die 

Krise uberwunden hat. Dies gilt jedoch 

keineswegs fur die hochverschuldeten 

Nationen.

Verschuldung und Umweltzerstorung 

haben gleich mehrere Beriihrungspunkte. 

Zunachst einmal mussen Auslandsschul- 

den in Devisen bezahlt werden, d.h. ein 

hochverschuldetes Land wird versuchen, 

seine Exporte zu steigem und seine Im- 

porte zu reduzieren, um eine positive 

Handelsbilanz zu erreichen. Diese 

"Strategic" fiihrt dazu, dab vor allem 

agrare und mineralische Rohstoffe, so- 

wie Industriewaren mit einfacher Tech- 

nologieanforderung exportiert werden. 

Zur Herstellung hochwertiger Industrie- 

produkte mussen i.d.R. zunachst teure 

Investitionsguterimporte getatig werden, 

die "ungesund" fur die Handelsbilanz 

sind.

Um auf dem Weltmarkt konkur- 

renzfahiger anbieten zu konnen, gehort 

die Abwertung der einheimischen Wah- 

rung zu den Standardmabnahmen der 

von IWF und Weltbank initiierten 

Strukturanpassungsprogramme.

Die Folgen einer solchen Aubenhan- 

delspolitik fur die Umwelt sind offen- 

sichtlich. So werden z.B. 

landwirtschaftliche Flachen immer hau- 

figer zum Anbau von Exportkulturen 

verwendet und die fur die einheimische 

Nahrungsproduktion zur Verfugung ste- 

henden Flachen werden dadurch gerin- 

ger. Ihre Nutzung mub deshalb intensi- 

ver - haufig uber die Nachhaltigkeit hin- 

aus - betrieben werden. Ein durch die 

Neuordnung des Welthandelssy stems 

verbesserter Zugang der sog. Entwick

lungslander zu den Markten in den Indu- 

strienationen wird hochstwahrscheinlich 

durch eine weitere Gefahrdung der Er- 

nahrungssicherheit erkauft werden, weil 

sie die Subsistenzproduktion zugunsten 

von (Welt-)Marktproduktion schwacht.

Ein weiterer Beriihrungspunkt zwi

schen Strukturanpassungspolitik und 

Umweltzerstorung besteht darin, dab 

durch die Strukturanpassung die einhei- 

mische Wirtschaft Wachstumsimpulse 

erhalten soil. Dazu werden z.B. staatli- 

che Investitionsbeschrankungen aufge- 

hoben, zu denen auch Umweltauflagen 

gehoren.

Die Kontrollfunktion des Staates im 

Umweltbereich wird damit zwar nicht 

vollstandig aufgegeben, jedoch erheblich 

gesch wacht. Wahrend Steuerer-

leichterungen fur die Mittelschicht die 

inlandische Nachfrage erhohen sollen, 

fiihrt die Streichung von Subventionen 

bei den armeren Bevolkerungsgruppen 

zu weiterer Verelendung. Hinzu kommt, 

dab besonders kapitalintensive Techno- 

logien gefordert werden und sich da

durch das Problem der Arbeitslosigkeit 

weiter verscharft. Alle diese Aspekte 

fiihren dazu, dab sich die Kluft zwischen 

einer reichen Mittelschicht, die 

"luxusbedingten" Raubbau an der Natur 

betreibt und den armen Gruppen, die die 

Natur in ihrem Uberlebenskampf uber- 

beanspruchen mub, vergrobert.
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Einerseits entstehen immer mehr "Glaspalaste" ...

Die Liberalisierung des AuBenhandels

Die Abwertung der indischen Wah- 

rung war die erste Amtshandlung des mit 

der neuen 'Congress’-Regierung im Jahr 

1991 angetretenen F inanzministers 

Manmohan Singh. Dadurch verlor die 

indische Wahrung gegeniiber den wich- 

tigsten Wahrungen der Industrienationen 

um gut 1/5 an Wert und die Schuldenlast 

Indiens erhohte sich damit gleichfalls. 

AuBerdem wurden in vielen Bereichen 

die Importzolle stark reduziert und die 

Importbed ingungen vereinfacht, so daB 

fur viele auslandische Produkte der Zu- 

gang zum indischen Markt erleichtert 

wurde.

Kritiker dieser MaBnahme gehen da- 

von aus, daB der indische Markt von 

auslandischen Produkten uberschwemmt 

und die indische Konsumguterindustrie 

zerstort werden konnte. Um das weiter 

anwachsende AuBenhandelsdefizit dann 

noch in den Griff zu bekommen, muBte 

sich die indische Wirtschaft verstarkt auf 

Exportbereiche stiitzen, die einen gerin- 

gen Importbedarf haben. Selbst Reis, das 

wichtigste Nahrungsgetreide in Indien, 

bleibt davon nicht verschont. Bei keinem 

anderen Produkt wurde nach 1991 eine 

groBere Steigerung des Exportvolumens 

erreicht. Dem Land droht langfristig 

eine Deindustrialisierung, verbunden mit 

einer noch hoheren Arbeitslosigkeit und 

dem weiteren Zerfall der Wahrung.

Eine starke Offhung der Wirtschaft 

zum Weltmarkt hin kann auch die Infla

tion weiter anwachsen lassen. Der inlan- 

dische Preis fur bestimmte Waren, die 

wegen des Wegfalls von Exportbe- 

schrankungen und Ausfuhrzollen nun auf 

dem Weltmarkt verkauft werden konnen, 

wird sich mittelfristig diesem Welt- 

marktniveau anpassen. Fur indische 

Konsumenten bedeutet dies, daB Luxus- 

giiter - sie lagen in ihrem Preis bislang 

deutlich fiber dem Weltmarktniveau - er- 

heblich billiger werden, wahrend einfa- 

che Konsumguter - und vor allem Nah- 

rungsmitteln - teurer werden. Werden 

diese verstarkt exportiert oder landwirt- 

schaftliche Flachen fur die Produktion 

von Exportprodukten genutzt, wird sich 

das inlandische Angebot an Nahrungs- 

mitteln reduzieren und die Emahrungssi- 

cherheit gefahrdet.

SchlieBlich - und hierin diirfte wohl 

die groBte Gefahr der Wahrungsabwer- 

tung liegen - verteuem sich eben auch 

jene Importe, die fur das Land unver- 

zichtbar sind, vor allem wenn es darum 

geht, die heimische Industrie wieder auf 

"Wachstumskurs" zu bringen. So ist mit 

der Abwertung z.B. auch gleichzeitig die 

indische Erdolrechnung - bei gleichblei- 

bendem Einfuhrvolumen und Welt- 

marktpreisen - um 20 Prozent gestiegen. 

Bei einer Wirtschaft, die jedoch - so die 

erklarten Absichten der Pohtiker - stark 

expandieren soli, wird es wohl kaum 

gelingen, die Erdoleinfuhren auf dem 

jetzigen Stand einzufrieren. Es kann 

vielmehr damit gerechnet werden, daB 

die Importe in den nachsten Jahren in 

diesem Bereich sehr stark anwachsen. 

Da der indischen Regierung vermutlich 

die finanziellen Mittel fehlen werden, 

diese Steigerung durch Subventionen 

vom Verbraucher femzuhalten - abgese- 

hen davon, daB dies auch nicht im Sinne 

des IWF ware - wird von der Verteue- 

rung der Importe ein Inflationsschub 

ausgehen.

ReformmaBnahmen in der Industrie- 

politik

Mit der Abwertung der indischen Ru- 

pie wurde eine wichtige MaBnahme zur 

Forderung des indischen AuBenhandels 

durchgefuhrt. Bevor die indische Indu

strie aber in der Lage ist, Produkte fuf 

den Weltmarkt in ausreichender Menge
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und vor allem auch in ausreichender 

Qualitat herzustellen, muB sie zunachst 

von den Fesseln der Biirokratisierung 

und Inflexibilitat befreit werden und 

auch technologisch auf einen Stand ge- 

bracht werden, der modemen Produkti- 

onsbedingungen zumindest nahekommt. 

Da weder die private Industrie noch der 

Staat die dazu notwendigen Mittel al- 

leine aufbringen konnen, hofft die indi- 

sche Regierung auf die aktive Mitwir- 

kung auslandischen Kapitals bei der Er- 

neuerung der Industrie. Bevor jedoch 

Deutsche Mark, Dollar und Yen in das 

Land st rd men, bevor neue Produkti- 

onsstatten multinationaler Untemehmun- 

gen im Land errichtet werden, mussen 

die Standortbedingungen in vielen Berei- 

chen verbessert werden. Das Investiti- 

onsklima soli sich entscheidend andem, 

so der Wortlaut der indischen Regie

rung. Eine ganze Reihe von beschlosse- 

HHB nen MaBnahmen zielen darauf ab, die 

U indische Industrie von staatlicher Kon- 

trolle zu befreien und auslandischen 

■K Giitem und Investitionen den Zugang 

K nach Indien zu erleichtem. So sollen - 

H und hierauf legen auslandische Unter- 

nehmen in der Regel besonderen Wert - 

die erwirtschafteten Gewinne leicht in 

die Mutterlander transferiert werden 

■I konnen.
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Inflation und Strukturanpassung

Die ersten Folgen der Wahrungsab- 

wertung in Indien wurden deutlich, als 

der Finanzminister am 24.7.1991 im in

dischen Parlament den Haushaltsentwurf 

fur das Wirtschaftsjahr 1991-92 ein- 

reichte. Um die Importrechnung fur 

Erdolprodukte iiberhaupt noch bezahlen 

zu konnen, wurde der Preisanstieg an 

die Konsumenten weitergegeben. Die 

Preise fur Benzin, Flussiggas zu 

Kochzwecken und Flugbenzin wurden 

um 20 Prozent angehoben. Alle anderen 

Petroleum-Produkte - mit Ausnahme von 

Dieselk rafts toff - wurden um 10 Prozent 

teurer. Lediglich Kerosin fur private 

Haushalte wurden um 10 Prozent im 

Preis gesenkt. Im Januar 1994 wurden 

die Preise fur Kraftstoffe, diesmal auch 

fur Dieselkraftstoff, nochmals deutlich 

angehoben. Mit Ausnahme der 

Preiserhohung fur Dieselkraftstoff, 

wurden Armutsgruppen von diesen 

MaBnahmen wahrscheinlich nur gering 

betroffen. Die Erhohung des Preises fur 

Dieselkraftstoff hat jedoch insofem 

inflationare Auswirkungen, als daB 

dadurch die Transportkosten steigen, 

was sich letztlich auch im Preis von 

Grundnahrungsmitteln niederschlagt.

Die Runde der Subventionskurzungen 

g defwurde mit Streichungen im Diingemit- 

[tige telbereich eingelautet, was einer Ver

den teuerung von 40 Prozent gleichkam.

die i^1 Schon bald danach formierte sich vor 

id P* 

y**

allem bei den Bauemverbanden heftiger 

Widerstand gegen die MaBnahme und 

die Regierung Rao muBte deshalb im 

August 1991 die Subventionsstreichun- 

gen z.T. zurucknehmen. Mit dem Weg- 

fall der staatlichen Unterstiitzung waren 

auch viele indische Dungemittelprodu- 

zenten nicht mehr in der Lage, gegen 

auslandische Anbieter zu konkurrieren. 

Bis Mitte Juni 1993 muBten deshalb 

mehr als 30 Betriebe schlieBen. Die Re

gierung nahm dies zum AnlaB, neue 

Subventionen fur einheimische Erzeuger 

einzufuhren. Ebenfalls gestrichen wur

den die Subventionen fur Zucker im 

staatlich organisierten Verteilungssy- 

stem. Zwischen dem Sommer 1991 und 

Februar 1994 stieg dadurch der staatlich 

kontrollierte Zuckerpreis 5,25 Rs/kg auf 

9,05 Rs/kg. Zwischen Dezember 1991 

und Januar 1994 wurde der Ausgabe- 

preis fur Getreide in den staatlichen Le- 

bensmittelladen sukzessive von 234 auf 

402 Rs/100 kg bei Weizen und von 289 

auf 537 Rs/100 kg bei Reis angehoben.

Beim Haushaltsplan fur die indische 

Eisenbahn wurden zwischen den Jahren 

1991-92 und 1994-95 jedes Jahr die 

Fahrt- und Frachtkosten deutlich gestei- 

gert. Fur Produkte wie Getreide und 

Hulsenfruchte, Dieselkraftstoff, Zucker 

und Olkuchen, fur die bisher verbilligte 

Frachttarife gegolten hatten, gel ten ab 

dem 1.4.1993 die normalen Tarife. Fur 

eine Zugfahrt zweiter Klasse von Madras 

nach Neu Delhi, die im Juni des Jahres 

1991 noch 165 Rs gekostet hatte, waren 

nach dem 1.4.1994 246 Rs zu bezahlen. 

Doch nicht fur alle wurde das Zugfahren 

teurer. Seit dem 1.4.1993 konnen 

ehemalige Parlamentarier sogar kosten- 

los Zug fahren "damit sie den Kontakt 

zur Bevolkerung nicht verlieren", so Ei- 

senbahnminister Jaffer Sharief.

Im Vergleich zum Jahr 1991 gingen 

die Preissteigerung 1992 deutlich zu- 

riick. Einer durchschnittlichen Steige- 

rung der Konsumentenpreise von 13,6 

Prozent im Wirtschaftsjahr 1991-92 steht 

ein Jahr spater eine Steigerung von 8,4 

Prozent gegenuber. Im Marz des Jahres 

1994 iiberschritt die Inflationsrate Wie

der die 10-Prozentmarke nachdem es der 

Regierung nicht gelungen war, die staat- 

liche Neuverschuldung zu begrenzen. 

Die nur zwei Monate zuvor beschlosse-

... andererseits nimmt die Armut rasch zu.
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nen Preissteigerungen fur Reis, Weizen, 

Zucker und Kraftstoffe taten ihr ubriges.

Tn anderen Bereichen lassen sich Ver- 

teuerungen nicht uber die Inflationsrate 

ausdrucken, wie z.B. bei den Ausgaben 

fur Bildung und Gesundheit. So wurde 

z.B. im Februar 1992 von der 

’ Congress ’ -gefuhrten Landesregierung 

Keralas die SchlieBung 1.064 

"unwirtschaftlicher" Schulen verkundet. 

Gleichzeitig schieBen in Kerala die pri- 

vaten Schulen wie Pilze aus dem Boden. 

Kerala, das im Bildungsbereich fuhrend 

in Indien ist, fangt damit an, Armuts- 

gruppen aus diesem Bereich auszugren- 

zen. Viele der "unwirtschaftlichen" 

Schulen lagen in Gebieten mit einem ho- 

hen Stammesbevolkerungsanteil, auf 

isolierten Backwater-Inseln und in ande

ren benachteiligten Regionen. Die Ende 

1994 aufgetretene Pest-Epedimie wird 

mit Ausgabenkurzungen im Gesund- 

heitsbereich in Verbindung gebracht. 

Lediglich 1,8 Prozent der gesamten 

Staatsausgaben werden fur den Gesund- 

heitsbereich aufgewendet, eine Ver- 

nachlassigung, die auf Empfehlung der 

Weltbank durchgefiihrt wurde.

Steuerpolitische MaBnahmen

Eine Industrie braucht nicht nur Pro- 

duktionsstatten und ein Klima, in dem 

sich die Produktionskrafte ohne staatli- 

che Gangelung frei entfalten konnen, 

ebenso wichtig fur die Expansion der 

Industrie sind auch steuerliche Rahmen- 

bedingungen, denn sie entscheiden auch 

uber die Gewinne der Untemehmen, sei 

es durch die Steuerbelastung der Be- 

triebe selbst oder auch durch die der 

Konsumenten, die ihre Giiter kaufen. 

Und - um es nicht zu vergessen - Steuem 

stellen die Haupteinnahmequelle des 

Staates dar. Sie entscheiden also auch 

daruber, wieviel Geld der Staat fur un- 

terschiedliche MaBnahmen ausgeben 

kann, bzw. wie hoch die Neuverschul- 

dung ist, die er eingehen muB, wenn 

seine Einnahmen nicht ausreichen, um 

die geplanten Ausgaben abzudecken. Mit 

dem Haushaltsplan des Jahres 1992-93 

begann die indische Regierung deshalb 

mit der Reformierung des Steuersystems.

Der Einkommenssteuerfreibetrag 

wurde dabei von 22.000 Rs auf zunachst 

28.000 Rs und schlieBlich - im Haus- 

haltsjahr 1994-95 - auf 35.000 Rs/Jahr 

angehoben. Damit wurden alle Brutto- 

emkommen bis zu 50.000 Rs von der 

Einkommenssteuer ausgenommen. Der 

Spitzensteuersatz fur versteuerbare Ein- 

kommen uber 100.000 Rs wurde gleich- 

zeitg von 50 auf 40 Prozent gesenkt. Ei- 

gentumem von Aktien, Wertpapieren, 

Staatsanleihen und Bankeinlagen wird 

eine Steuerehrlichkeit gar nicht erst ab- 

verlangt. Fur diese "produktiven" Wert- 

anlagen muB zukunftig keine Vermo- 

genssteuer mehr bezahlt werden und 

Zinsen aus solchen Anlagen sind von der 

Einkommenssteuer befreit. Bei der Ver- 

mogenssteuer fiir "unproduktive" Ver- 

mogenswerte - wie z.B. Gold, Schmuck, 

Flugzeuge, Immoblien und Grundstucke 

- wird der Freibetrag von 0,5 auf 1,5 

Mio Rs angehoben. Fiir den iiberstei- 

genden Betrag muB eine Vermogens- 

steuer von einem Prozent abgefuhrt wer

den. Jedes Vermogen, das unter diesem 

Betrag liegt, bleibt unbesteuert. Damit 

diese Steuerbefreiungen vom entspre- 

chenden Personenkreis auch gebiihrend 

gefeiert werden konnen, wurde dann 

noch die Luxus-Steuer fiir klimatisierte 

Restaurants abgeschafft, denn schlieBlich 

seien - so der indische Finanzminister 

Singh - klimatisierte Restaurants nicht 

langer ein Privileg der Reichen.

Mit dem Haushaltsplan des Jahres 

1992-93 werden Goldeinfuhren von In

dem und Personen indischer Abstam- 

mung bis zu einem Gewicht von fiinf 

Kilogramm legalisiert. Der Einfuhrzoll 

betragt 450 Rs/10g und wurde spater auf 

220 Rs/lOg gesenkt. Am 1.3.1992, dem 

Tag an dem diese Bestimmung in Kraft 

trat, konnte ein Inder beim Import von 

funf Kilogramm Gold wegen des gegen- 

iiber dem Weltmarkt hoheren Goldprei- 

ses in Indien - nach Abzug der Einfuhr- 

steuer - einen Gewinn von 525.000 Rs 

einstreichen. Fiir diese Summe kann 

mensch in Indien eine Eigentumswoh- 

nung der gehobenen Preislage kaufen. 

Ein Landarbeiter mit einem Tagesver- 

dienst von 30 Rs miiBte 48 Jahre lang 

Tag fiir Tag arbeiten, um diese Summe 

zu verdienen. Fiir jene, die diese Legali- 

sierung hatten kommen sehen und schon 

vorher mit dem "Goldimport" begonnen 

hatten, richtete Finanzminister Singh ein 

Anlageprogramm fur Gold ein (Gold- 

Bond-Scheme); damit wurden illegale 

Goldeinfuhren nachtraglich legalisiert. 

Mit diesen und ahnlichen Programmen 

will der indische Staat Schmuggel und 

Steuerhinterziehung bekampfen. Dabei 

schlagt er allerdings recht 

"ungewohnliche” Wege ein.

Der “Kampf" gegen Steuerhinterzie

hung findet vor allem in der Form statt, 

daB die Steuersatze derart in die Hohe 

geschraubt wurden, daB kaum eine Pri- 

vatperson in Indien uberhaupt noch Ein

kommenssteuer bezahlen muB. Ein steu- 

erfreies Monatseinkommen von uber 

4000 Rs entspricht dem Einkommen ei- 

nes gutbezahlten Beamten der mittleren 

Laufbahn. Bezeichnend ist, daB in Indien 

weniger als vier Mio Menschen uber

haupt Einkommenssteuer bezahlen (!). 

Mit der Errichtung einer ‘National Hou

sing Bank’ wurde Steuerhinterziehem 

der Schritt in die Legalitat geoffhet. Sie 

konnten bei dieser Bank ihr illegales 

Geld anlegen, ohne nach seiner Herkunft 

befragt zu werden. Der “Kampf’ des in

dischen Staates gegen "Schwarzgeld” be- 

steht vor allem in der Einrichtung von 

Programmen, die mit maBigen Erfolg 

versuchen, “Schwarzgeld" zur staat- 

lichen Kapitalbildung zu erschlieBen. 

Wo und wie das Geld verdient wurde, 

wird - staatlich garantiert - nicht gefragt.

Damit der Staat uberhaupt Steuerein- 

n ah men hat, sind die Verbrauchssteuern 

entsprechend hoch, d.h. die groBe 

Mehrzahl der armen Bevolkerungsgrup- 

pen finanziert zu einem betrachtlichen 

Teil die indischen Staatsausgaben. Die 

Industriebetriebe profitieren durch die 

Senkung der Gewerbesteuersatze. Ihre 

Abschreibungsmoglichkeiten wurden 

verbessert und in vielen Fallen werden 

sie sogar (zeitweise) vollkommen von 

der Steuerzahlung befreit (tax-holiday) 

und das, obwohl die Renditen in der in

dischen Industrie hoher sind als im in- 

temationalen Durchschnitt.

Die Steuererleichterungen fiir Privat- 

haushalte und Industrie forderten infla- 

tionare Tendenzen, weil sie nicht zu ei

ner zusatzlichen Nachfrage und neuen 

Investitionen fiihrten, sondem groBe 

Summen in Kapitalspekulationen ange- 

legt wurden. Bereits nach dem Wahlsieg 

der ' Congress’-Partei hatten die Borsen 

in Indien kraftige Kursanstiege zu ver- 

zeichnen. Viele Anleger wurden dadurch 

zusatzlich ermuntert, Aktien zu erwer- 

ben, was die Kurse weiter in die Hohe 

schnellen lieB. Das "uberaus freundli- 

che" Bdrsengeschehen wurde allerdings 

nicht durch ein reales Wirtschafts- 

wachstum gestiitzt. Durch die Spekulati- 

onsgewinne an der Borse wurde die 

Geldmenge weiter aufgeblaht, ohne daB 

eine Produktionsausweitung entspre- 

chenden Umfangs stattgefunden hatte.

Strukturanpassung und Beschaftigung

Die kapitalintensive Wirtschaftspolitik 

der 80er Jahre hatte zwar zwischenzeit- 

lich zu den bislang hochsten industriel- 

len Wachstumsraten im unabhangigen 

Indien gefiihrt, gleichzeitig jedoch kaum 

neue Arbeitsplatze schaffen konnen. 

Durch die MaBnahmen der Strukturan- 

passung wird sich daran wenig andern. 

Es ist sogar zu erwarten, daB sich die 

Beschaftigungssituation weiter ver- 

schlechtert.

Mehrere Aspekte kommen dabei zum 

Tragen: (a) wird sich eine kapitalintefl' 

sive Industrial!sierung durch die weitere 

Senkung des AuBenschutzes intensivie' 

ren, (b) wird aus diesem Grund die 

Wirtschaftlichkeit kleiner, finanzschwa' 

cher Untemehmen weiter sinken und (e) 

wird sich auch die Privatisierung refl' 

tabler bzw. die SchlieBung unrentablef 

Staatsbetriebe negativ auf die Beschafti' 

gungssituation auswirken. Wahren 

noch in den 80er Jahren viele unrentable 

Privatbetriebe verstaatlicht wurden, 1S
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(aus: 'Pioneer', 16.9.94)

der indische Staat heute nicht mehr dazu 

bereit, als "Lazarett" fur die Privatindu- 

strie zu fungieren. Er versucht vielmehr, 

seine unwirtschaftlichen Betriebe zu 

schlieBen. Mit Anderungen des 

'Industrial Dispute Acts', die im Haus- 

haltsplan des Jahres 1994-95 angekun- 

digt werden, soli bei Entlassungen und 

BetriebsschlieBungen kunftig keine Zu- 

stimmung der Regierung mehr notwen- 

dig sein, so fem die Betriebe nicht mehr 

als 300 festangestellte Arbeiter haben; 

bislang lag die Grenze bei 100 Arbeit- 

nehmerlnnen. Die SchlieBung privater 

Betriebe wird dadurch erheblich verein- 

facht und der sich bereits zuvor abzeich- 

nende Trend von festen zu zeitlich befri- 

steten Arbeitsverhaltnissen verstarkt.

In der Durchfuhrungsperiode des 

Achten Funf-Jahres-Plan (1992-1997) 

wird die erwerbsfahige Bevolkerung In- 

diens um 35 Mio Personen zunehmen, in 

den darauffolgenden funf Jahren um 

weitere 36 Mio. Zum 1.4.1992 bestand 

bereits ein Arbeitsplatzdefizit von 23 

Mio Stellen. Bis zum Jahr 2002 miissen 

in Indien also 94 Mio neue Arbeitsplatze 

errichtet werden, will man bis dahin das 

Ziel der Vollbeschaftigung erreichen.

Wenn sich der Staat mittel- bis langfri- 

stig aus vielen Untemehmensbereichen 

zuriickziehen wird, liegt es bei der pri- 

vaten Industrie, diese Beschaftigungs- 

moglichkeiten zu schaffen. Hier sieht 

der Trend jedoch eher entmutigend aus, 

denn zwischen Dezember 1981 und De- 

zember 1988 gingen die Beschaftigten- 

zahlen bei der privaten Industrie Indiens 

von 4,6 Mio auf 4,3 Mio zuruck, wah- 

rend sie in den staatlichen Indu

st riebetrieben von 1,59 auf 1,86 Mio 

zunahmen. Insgesamt stagniert die Be- 

schaftigtenzahl in mittleren und groBen 

Untemehmen seit 1981 auf einem Ni

veau von etwa 6,2 Mio Stellen; in den 

meisten Jahren, die in diesen Zeitraum 

fallen, hat sich die Produktion jahrlich 

zwischen sieben und acht Prozent er- 

hoht, die Produktivitat konnte also deut- 

lich gesteigert werden.

Mit der angekiindigten "Exit"-Politik 

sind mehr als zwei Mio Arbeitsplatze in 

der privaten und staatlichen Industrie ge- 

fahrdet. Es ist wenig wahrscheinlich, 

daB diese freigesetzten Arbeitskrafte von 

der privaten Industrie absorbiert werden 

konnen. Wie dem auch sei, die indische 

Industrie - ob privat oder staatlich - ware 

ohnehin nicht in der Lage, diese riesige 

Zahl an neuen Arbeitsplatzen zu schaf

fen, die bis zur Jahrtausendwende ge- 

braucht werden. Auch die Landwirt- 

schaft kann hier kaum weiterhelfen, 

denn in diesem Bereich wird von einer 

Zunahme der Arbeitsplatze in der Hohe 

von nur etwa einem Prozent jahrlich ge- 

rechnet. Notwendig ware eine Forderung 

des dorflichen Handwerks und kleiner 

Industriebetriebe, die arbeits- und nicht 

kapitalintensiv wirtschaften. Nur so 

konnen die Probleme der landlichen Ar- 

beitslosigkeit und der Abwanderung in 

die Stadte verringert werden. Dort, wo 

noch Subsistenzwirtschaft betrieben 
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wird, muB diese gefordert werden, d.h. 

Kleinbauem und Stammesvolker muBten 

wirkungsvoll vor dem Verlust ihrer Res- 

sourcen geschutzt werden. Die Realitat 

freilich sieht anders aus und genau diese 

Realitat wird auch konsequent durch In- 

stitutionen wie Weltbank und IWF ge

fordert.

Die Strukturanpassung fuhrt zu einer 

weiteren Polarisierung der indischen Ge

sellschaft. Die Pfrunde der Mittel- 

schichten sollen dabei nicht angetastet 

werden, denn genau diese Mittelschich- 

ten werden als Wachstumsmotor der In

dustrie angesehen. Wahrend die reiche- 

ren Bevolkerungssegmente sich so ihren 

umweltbelastenden Lebensstil absichem, 

werden immer mehr Menschen in die 

Armut getrieben und gesellschaftlich 

marginalisiert. Wenn wir von Stau- 

dammprojekten horen, die hunderttau- 

sende von Inderinnen und Indem ihrer 

wirtschaftlichen, kulturellen und okolo- 

gischen Lebensgrundlage berauben, dann 

bezeichnet genau dies den ProzeB dieser 

Marginalisierung. Die Forderung der 

modemen Fischerei zum Fang von Mee- 

resprodukten fur den Export, die 

hunderttausende von Kleinfischem ihrer 

Existenzgrundlage beraubt, gehort eben- 

falls in diesen Bereich. Die von der 

Weltbank vorgeschlagene Privatisierung 

indischer Walder zur Forderung der 

Plantagenwirtschaft, fiigt sich in eine 

solche Strategie ebenso luckenlos ein, 

wie die Forderung der gleichen Institu

tion, die Obergrenzen privaten Landbe-
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Demonstration fur das Recht auf Arbeit in Delhi

sitzes in Indien abzuschaffen.

Ressourcen werden dadurch weiterhin 

extrem ungleich unter der Bevolkerung 

verteilt. Wer keine wirtschaftliche Macht 

hat, geht dabei meistens leer aus und 

kann hochstens hoffen, daB er/sie Nutz- 

nieBer eines der vielen Entwicklungs- 

programme fiir Annutsgruppen werden 

kann. Doch auch fiir diese Bittsteller 

bleibt i.d.R. nicht viel ubrig, weil die 

Projektgelder nur allzu oft in dunklen 

Kanalen versickem (trickle down-Ef- 

fekt!?). So werden immer mehr Men- 

schen auf immer engerem Raum zusam- 

mengepfercht, und miissen zusehen, wie 

sie mit den ihnen verbliebenen Ressour

cen ihr Uberleben absichem.

Es sind die jahrzehntelangen Erfah- 

rungen mit dieser Marginalisierung, die 

viele Inderinnen und Inder, vor allem 

die Wortfiihrerlnnen der unterschiedlich- 

sten "Sozialen Bewegungen" veranlas- 

sen, eine extreme Kritik am vorherr- 

schenden Entwicklungsmodell zu for- 

mulieren. Sie wissen nur zu gut, daB 

wenige der Armen iiberhaupt eine Aus- 

sicht haben, jemals daran zu partizipie- 

ren. Die meisten werden arm bleiben, 

wenn nicht gar noch armer werden und 

das in einer Umgebung, in der Konsum 

immer mehr zur Richtschnur gesell- 

schaftlicher und individueller Identitat 

wird. Selbst wenn sich in den nachsten 

Jahrzehnten die heute schon etwa 200 

Mio Menschen umfassende Mittelschicht 

irgendwann verdoppelt haben wird, 

werden dennoch weit mehr als die Halfte 

aller Menschen in Indien auch in Zu- 

kunft von dieser Entwicklung ausge- 

schlossen bleiben. Diese Mittelschicht 

bietet jedoch eine solide Grundlage fur 

Indiens wirtschaftliches Wachstum, weil 

der Nachholbedarf zunachst einmal Un

geheuer groB ist. Investitionen werden 

sich vor allem dann lohnen, wenn die 

Rahmenbedingungen fur das private Ka

pital durch die Strukturanpassung ver- 

bessert worden sind.

Die Klimakonvention - Eine Form des 

Neoimperialismus ?

Erfahrungen aus den GATT-Verhand- 

lungen oder auch die Positionen der 

Industrienationen in der Verschuldungs- 

frage machen deutlich, daB 

"Zugestandnisse" in wichtigen intema- 

tionalen Fragen nur dann zu erwarten 

sind, wenn "Wohlfahrtsverluste" in den 

eigenen Reihen nicht hingenommen 

werden miissen. Dies war auch bei der 

Konferenz von Rio festzustellen. Es gibt 

wenige Anzeichen dafur, daB sich dies in 

Zukunft andert. Es ist vielmehr zu er

warten, daB die Industrienationen auch 

weiterhin alles daran setzen werden, die 

Kontrolle uber weitreichende Reform- 

maBnahmen nicht aus der Hand zu ge- 

ben. Wie dies im einzelnen aussehen 

wird, richtet sich nach den jeweiligen 

Erfordemissen. Auch in der Vergangen- 

heit haben es die "machtigen" Nationen 

dieser Welt immer wieder vortrefflich 

verstanden, ihre Interessen gegeniiber 

den sog. Entwicklungslandem durch- 

zusetzen. Selbst wenn der Schutz der 

Erdatmosphare inzwi schen in die Prio- 

ritatenliste der Industrienationen aufge- 

nommen wurde, heiBt dies keineswegs, 

daB die Problemlosungsstrategien - no

hen den okologischen Zielen - auch 

einen Abbau der groBen Entwicklungs- 

unterschiede auf der Welt anstreben.

Bei aller berechtigter Kritik an den ge- 

genwartigen Strukturen der intematio- 

nalen "Zusammenarbeit" durfen jedoch 

die Interessengegensatze innerhalb der 

jeweiligen Nationen nicht aus den Augen 

verloren werden. Sich allzusehr auf das 

"Verhandlungsgeschick" einzelner Re' 

gierungen zu verlassen wird sich daher 

als verhangnisvoll erweisen. Notwendig 

wird eine breite Koalition von Menschen 

sein - hier und in den sog 

Entwicklungslandem - die tatsachlich 

dazu bereit sind, ihren Lebenstil zu 

uberdenken. Dies betrifft nicht nur Fra' 

gen des Konsumniveaus, sondem auch 

die des politischen Einsatzes und der 

Kreativitat, die notwendig sind, um 

mutsverursachende und umweltzersto- 

rende Strukturen zu andem.
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