
Pakistan

Die Sportartikelindustrie in Pakistan

Hoffnungstrager einer ’frustrierten' Industrialisierung ?

Text und Fotos von Jorg Zimmermann
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Auch Pakistan war bei der letzten FuBballweltmeisterschaft vertreten. Nicht mit seiner Nationalmann- 

schaft, aber mit seinen FuBballen. Auch bei den internationalen Hockeybegegnungen werden bevor- 

zugt Hockeyschlager 'made in Pakistan' benutzt. Die Heimat der Sportartikelindustrie in Pakistan ist 

die Stadt Sialkot im Nordosten des Punjab. Dort ist in den letzten Jahrzehnten eine groBe Anzahl von 

Kleinbetrieben und Werkstatten entstanden, die, vielfaltig miteinander verflochten, den arbeitsintensi- 

ven ProduktionsprozeB auf eine Vielzahl von Beschaftigten verteilen. Darin liegt auch ein Teil der ent- 

wicklungspolitischen Bedeutung der Sportartikelindustrie fur Pakistan, dessen Industrialisierung seit 

Mitte der 70er Jahre hinter den gesellschaftlichen Erwartungen zuriickgeblieben ist.

Aspekte der ‘frustrierten’ Industriali

sierung Pakistans

Thesenhaft kann diese Entwicklung in 

Pakistan als ’frustrierte’ Industrialisie

rung bezeichnet werden. Danach ist die 

enge Konsumenten- und Nachfragebasis 

das Haupthindemis fur ein starkeres in-

dustrielles Wachstum in Pakistan. Als 

Ursachen betrachtet Kardar die niedrige 

Nachfrage insbesondere groBer Teile der 

landlichen Bevolkerung, die ungleiche 

Verteilung von Reichtum und Einkom- 

men, sowie das Bevolkerungswachstum. 

Im folgenden sollen einige Merkmale 

dieser 'frustrierten’ Industrial! serung

aufzeigen, um vor diesem Hintergrund 

die Entwicklungsimpulse der Kleinindu- 

strie am Beispiel der Sportartikelpro- 

duktion zu diskutieren (vgl. zum Fol

genden Tab. 1).

In den 50er und 60er Jahren erlebte 

Pakistans Industrie - wenn auch von ei- 

nem sehr niedrigen Ausgangsniveau aus

FuBballnaher-Werkstatt in einem Dorf in der Nahe von Sialkot
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- einen starken Aufschwung. Der Anteil 

der Erwerbstatigen im produzierenden 

Gewerbe stieg von 9,6 Prozent (1951) 

auf 15,7 Prozent (1968/69) und hatte 

damit seinen bisherigen Hochststand. 

Ebenso erhohte sich die Anzahl der Be- 

schaftigten in Industriebetrieben (nach 

pakistanischer Definition registrierte 

Betriebe mit mehr als 20 Beschaftigten) 

von 60.000 (1950) auf 205.000 (1955) 

und stieg bis 1975/6 auf 506.000 an. So 

konnte die Industrie ihren Anteil an den 

Erwerbstatigen im produzierenden Ge

werbe auf Kosten des stadtischen und 

landlichen Handwerks und der produzie

renden Werkstatten (zur Definition siehe 

weiter unten) von 6 Prozent (1950) auf 

17,2 Prozent (1975/76) erweitem. Par

allel zur Entwicklung der Industriebes- 

chaftigung erhohte sich auch ihr Beitrag 

zum Bruttosozialprodukt (in konstanten 

Preisen) von 8,1 Prozent (1950/1) auf 

16,9 Prozent (1970/71). Sektoral bildete 

die Konsumguterindustrie der Textil- 

und Nahrungsmittelbranche mit fiber 65 

Prozent Anteil an Produktion und Be- 

schafigung (1970/1) den deutlichen 

Schwerpunkt von Pakistans Industrie.

Spatestens seit Mitte der 70er Jahre ist 

die Boomphase des industriellen 

Wachstums in Pakistan beendet. Der 

Anteil der Erwerbstatigen im produzie

renden Gewerbe fiel auf ein Niveau zwi- 

schen 13-14 Prozent zuruck und liegt 

heute bei 12,8 Prozent und damit niedri- 

ger als in den 60er Jahren. Die Zahl der 

Industriebeschaftigten ging in der zwei- 

ten Halfte der 70er Jahre zunachst auf 

etwa 450.000 zuruck und stieg dann bis 

Mitte der 80er Jahre wieder auf 508.000 

Industriebeschaftigte (1985/6) an. Der 

Anteil der Industrie an den Erwerbstati

gen im produzierenden Sektor ist in die- 

ser Zeit auf 14 Prozent (1985/6) gesun- 

ken, einem Wert wie Mitte der 60er 

Jahre.

Der Beitrag der Industrie zum BSP ist 

1990/1 (bei veranderter statistischer Er- 

fassung) auf 17,1 Prozent und damit 

leicht uber das Niveau der 70er Jahre 

angestiegen. Sektoral ist die Bedeutung 

der Textilproduktion stark zuriickgegan- 

gen. Die chemische und metallverarbei- 

tende Industrie konnten dagegen ihre Be- 

schaftigungs- (12,5 bzw. 21,4 Prozent) 

und Produktionsanteile (25,7 bzw. 16 2 

Prozent) deutlich erhohen.

Regionale Verteilung

Die regionale Verteilung der Industrie 

ist - insbesondere auch in sektoraler 

Sicht - weiterhin von starken Ungleich- 

gewichten gekennzeichnet (vgl. Abb. 1). 

Karachi vereint als uberragender Indu- 

striestandort 28,4 Prozent aller Indu- 

striebetriebe mit 31,7 Prozent der Be

schaftigten und 38,1 Prozent der Indu- 

strieproduktion Pakistans (1985/6) auf 

sich. Daneben besitzt lediglich der Nor

den des Punjab einen uberdurchschnittli- 

chen Anteil von Industriebeschaftigten 

und eine sektoral vielfaltige Zusammen- 

setzung der Industrie. Der Nordwest- 

Punjab ist durch eine relativ geringe An

zahl von GroBbetrieben mit Schwer- 

punkten in der Petro-Chemie, der Glas- 

und Zementherstellung, sowie der Waf-

Abb. 1: Regionale und sektorale Verteilung der Industrie in Pakistan (Entwurf: Zimmermann; Daten: CMI 85/86
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Oft ist die gesamte Familie in der Produktion beschaftigt

fenproduktion gekennzeichnet. Der 

Nordost-Punjab dagegen verbindet indu- 

strielle GroBbetriebe im Raum der Pro- 

vinzhauptstadt Lahore mit einer vorran- 

gig kleinindustriellen und regional di- 

spersen Industrialisierung in den Di- 

strikten Gujranwala, Sialkot und Gujrat. 

Einen uberdurchschnittlich starken An

ted besitzt hi er die Metallverarbeitung.

Die Industrie im Zentral- und Sud- 

Punjab und in Sindh (ohne Karachi) be- 

schrankt sich zu uber 75 Prozent (bzgl. 

Beschaftigung und Produktion) auf die 

Textil- und Nahrungsmittelverarbeitung. 

Daruberhinaus liegt hier der Anted der 

e Industriebschaftigten je Einwohner um 

istrie 1/3 niedriger als im Nordpunjab. In

der North West Frontier Province 

(N.W.F.P.) und Baluchistan bleibt die 

ierprovince Industrie weitgehend auf das Peshawar- 

Becken bzw. den Standort Quetta kon- 

zentriert, so daB diese Provinzen insge- 

samt die am schwachsten ausgepragte 

Industrie aufweisen. Bemerkenswert ist 

dabei, daB hier auch im Bereich der pro- 

\ duzierenden Werkstatten sich bisher kein

\ zusatzliches industrielles Entwicklungs-

\ potenital entwickelt hat.

Als gegenlaufige Tendenz zur 

'frustrierten' Industrialisierung kann in 

150^' erster Linie die Entwicklung der Klein-

industrie bzw. produzierenden Werk

statten gel ten. Darunter werden hier jene 

produzierenden Betriebe (einschlieBlich 

Heimarbeit) verstanden, die uber Markt- 

beziehungen mit anderen Wirtschafts- 

sektoren verflochten, jedoch nicht nach 

dem 'Factories Act. 1934' registriert 

sind und daher zumeist weniger als 20 

Beschaftigte aufweisen. Ihr Beschafti- 

gungseffekt hat sich in den letzten 25 

Jahren kontinuierlich erhoht (vgl. Abb. 

2). Lag er im Vergleich mit dem der In- 

dustriebetriebe Mitte der 60er und 70er 

Jahre noch bei 59 bzw. 75 Prozent, so 

uberflugelte er diese Anfang der 80er 

Jahre mit 555.000 (109 Prozent). Dage

gen ist ihr Produktionsvolumen vergli- 

chen mit dem der Industrie von 22 

(1966/7) auf 10 Prozent (1983/4) gesun

ken. Der hohen Beschaftigungsbedeu- 

tung der produzierenden Werkstatten 

steht damit bisher ein nur sehr be- 

schranktes okonomisches Gewicht ent- 

gegen.

Unter regionalen Gesichtspunkten bil- 

det der Punjab eindeutig den Schwer- 

punkt der kleinindustriellen 

Entwicklung. Hier sind (1983/4) 61 

Prozent aller produzierenden Werk

statten angesiedelt, die mit 63 Prozent 

der Beschaftigten 58 Prozent aller Guter 

dieses Bereichs erarbeiten. In der Pro- 

vinz Sindh dagegen ist das produzie-

rende Kleingewerbe deutlich schwacher 

vertreten als die Industrie. Dies ist ein 

Hinweis darauf, daB eine verstarkte Ori- 

entierung auf die Entwicklungspotentiale 

der prodzierenden Werkstatten - groB- 

raumig betrachtet - nicht notwendiger- 

weise zu einer regional ausgeglichenen 

Entwicklung fiihrt.

Die Sportartikelindustrie in Sialkot

In der Sportartikelindustrie Pakistans 

arbeiten heute etwa 20.000 bis 25.000 

Menschen. Davon sind etwa 6.500 in 

liber 2.000 Industriebetrieben, Werk

statten und Kleinstbetrieben beschaftigt. 

Die gesamte Sportartikelproduktion ist 

in Sialkot, einer Stadt mit 500.000 Ein- 

wohnem in nordostlichen Punjab, und 

ihrem Umland konzentriert. Neben den 

Sportartikeln und den hier ebenfalls pro- 

duzierten chirurgischen Instrumenten ist 

die Stadt Sialkot in Pakistan und daruber 

hinaus bekannt durch ihren beriihmtesten 

Sohn, den Nationaldichter und -philoso- 

phen Allama Mohammed Iqbal (1873- 

1938).

FuBballe machen heute (wertmaBig) 

etwa 50 Prozent der gesamten Sportarti- 

kelexporte Pakistans aus. In den 50er 

und 60er Jahren wurden in Sialkot le- 

diglich die importierten Lederteile zu

i Siidasien 1-2/95
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Die historischen Wurzeln der Sportar

tikelindustrie in Sialkot 

beitung in Sialkot mit der Herstellung 

von Lederhandschuhen und in ersten 

Ansatzen auch von Lederbekleidung 

(bspw. Motorradkleidung) einer neuen 

Nutzung zugefuhrt.

Sportartikel aus Holz bildeten histo- 

risch gesehen den Ausgangspunkt fur 

Sialkots Sportartikelproduktion. Es be- 

gann (vermutlich) mit einem Tennis

schlager, heute sind vorrangig Hockey- 

und Cricketschlager, aber auch Po- 

loschlager von Bedeutung. Daneben 

werden u.a. FuBballblasen und Tennis- 

balle aus Latex, oder Federballe mit 

echten Fedem hergestellt.

FuBballen zusammengenaht. Im Laufe 

der 70er Jahre wurde Sialkot zum Stand- 

ort auch der Lederver- und bearbeitung, 

sodaB seither nahezu ausschlieBlich 

komplett in Sialkot gefertigte FuBballe 

exportiert werden. Heute dominieren 

FuBballe aus Kunstleder, das in einfa- 

cher Qualitat in Lahore produziert wird 

und ansonsten importiert werden muB. 

Andere Sportartikel aus Leder sind 

Hand- und Volleyballe, Cricket- und 

Rugbyballe, Box- und Crickethand- 

schuhe, sowie Sattel und Reitzubehor. 

Daneben spielt mit der Herstellung von 

Hockey- und Cricketschlagem, Tennis- 

und Federball-, sowie Poloschlagem die 

Holzverarbeitung in Sialkots Sportarti

kelindustrie eine wichtige Rolle. Seit 

Mitte der 80er Jahre wurden die brach- 

liegenden Kapazitaten der Lederverar-

Abb. 2: Entwicklung von Industriebetrieben und produzierenden Werkstatten in Pakistan 

seit den 60er Jahren

Quellen: CMI 1965/66, 1975/76, 1985/86; Government of Pakistan: Survey of Small and Household Manufac

turing Industries 1976/77, 1983/84 (Urban); West Pakistan Small Industries Corporation: Census of Small and 

Household Manufacturing Establishments 1966/67

Anmerkungen: BSP = Bruttsozialprodukt; S = Schatzung: P = provisorisch

Quellen: Government of Pakistan: Economic Survey 1990/91; Census of Manufacturing Industries 

(diverse Jahrgange); eigene Berechnungen

kann auf eine 130-jahrige Geschichte zu- 

riickblicken. In den 60er Jahren des 19 

Jahrhunderts wurde von einem Tarkhan 

(Schreiner) im Basar von Sialkot der er- 

ste Tennisschlager hergestellt. Ein briti- 

scher Offizier, der in Sialkots Canton

ment, dem von den Briten angelegten 

Militarquartier der Stadt, stationiert war 

hatte seinen beschadigten Tennisschlager 

in den Basar zur Reparatur gebracht. In- 

nerhalb von drei Tagen hatte jener tat- 

kraftige Tarkhan einen vollig neuen 

Tennisschlager hergestellt. Der Offizier 

war mit der Qualitat des neuen Tennis- 

schlagers sehr zufrieden. Dieses Urteil 

uber die geschickten Handwerker Sial

kots sprach sich schnell innerhalb der 

britisch-indischen Armee herum und es 

kamen immer neue Auftrage nach Sial

kot.

Zum Hintergrund dieser Entwicklung 

gehort, daB der Distrikt Sialkot als Alt- 

siedelland auch bereits vor der Erobe

rung des Punjab durch die Briten (1849) 

uber einen uberdurchschnittlich stark 

handwerklich-orientierten Bevolkerungs- 

anteil verfugte Dies kommt in einer 

Reihe von Spezialisierungen mit tiberre- 

gionaler Bedeutung zum Ausdruck, wie 

der handgeschopften Papierherstellung, 

der Produktion von Messem, Schwer- 

tern, Lanzen und anderen Waffen (beide 

seit dem 16. Jahrhundert) und einer viel- 

faltigen Textilbearbeitung, in der Wolle, 

Seide und Baumwolle verarbeitet, mil 

Batik oder Holzdrucken gefarbt, sowie 

Stickereien und Spitzenarbeiten ausge- 

fiihrt wurden.

Die Ubemahme der politischen Herr- 

schaft im Punjab durch die britische 

Krone fuhrte zu Veranderungen in der 

Sozialstruktur und der kaufkraftigen 

Nachfrage. Die stadtische Wirtschaft 

war mit neuen Nachfragemustem, der 

einsetzenden Konkurrenz durch Indu- 

striewaren und der Zunahme arbeitssu- 

chender Landloser konfrontiert. Als Re* 

aktion darauf vollzog sich in Sialkots 

Handwerk in breitem Rahmen eine Aus* 

richtung auf die kaufkraftige Nachfrage 

der britischen Institutionen wie Arfflee 

und Behorden. In der Umstellung del 

Produktion auf neue Produkte war die 

Sportartikelindustrie keineswegs eine 

Ausnahme, sondem ein Vorreiter. fs 

folgten andere Handwerksbereiche 111 

Sialkot mit Spezialisierungen auf EBbe 

stecke, chirurgische Instrumente (Ph126 

ten, Skalpelle etc.) sowie auf Musikm 

strumenten fur Armeeblasorchester 0nS 

besondere von Dudelsacken).

In der Anfangsphase werden Sport#1 

kel zunachst nur vereinzelt und nene 

anderen Produkten in den Schrein^ 

und Drechsler-Werkstatten hergeste ■ 

Als Vermittler zwischen Handwerk # 

der Armee engagieren sich auch em# 

Kaufleute. Bereits 1880 werden 

Tennis- und Badmintonschlager dure
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sfstes SP®. 

UJStritt®1 

aierungsphas 

mhfl® Jet“ 

und Organis 

zesses m' 

nehmern. bl 

worker, sow 

eIu wurden j 

biidensich ei 

sierten Sport 

zelne (Teil-)I 

schritte herau 

bereits etwa 

Branche. Dai 

zwolf groBe

. Eigentui 

vorrangig Hii 

die Arbeitersc 

lems bestand. 

Export eine i 

sodaB Ende de 

Prozent der 

Sportartikel fi 

wen. Mit c 

stans und der1 

am 14. Angus

f Ubem^im 

ftartikelind 

schen Handwe

%nIeW 

etu.

xlx

Xh

• . . . . .  ‘ '1 - • ' R

Mevieiaitige

Heute besteh 

Industrie ei 

Eischen einer 

tnebenniitrela

liflemgrof

^Ml 

I l *®en, in 

RS 

I’;* 

hi

wUlni,ei 

: al?!2ts>c

sit!

86

Die Sportartikelindustrie in Sialkot

Industriebetriebe produzierende Werkstatten

; 7/ 17,4 Mrd. Rs (1983/84)

508 488 Beschaftigte (1985/86) 555 497 Beschaftigte (1983/84)

30,7 Mrd. Rs Umsatz (1975/76) | 5,2 Mrd. Rs (1976/77)

506601 Beschaftigte (1975/76) 379 949Besch. (1976/77)

7,2 Mrd Rs Umsatz (1965/66) p | 1,6 Mrd. Rs (1966/67)

340 801 Bes.. (1965/66) 201 300 Besch. (1966/67)

Tab. 1: Merkmale der „frustrierten“ Industrialisierung Pakistans

1951 1961 1971 1981 1991(S)

a. Erwerbstatige im 

produzierenden Sektor 

in Mio. 0,99 1,86 2,80 3,48 4,08

in % 9,6 13,4 15,2 14,1 12,8

1950 1965/66 1970/71 1980/81 1985/86

b. Beschaftigte in 

Industriebetrieben in Tsd. 60 341 427 452 506

Anteile an Erwerstatigen 

im produzierden Sektor in % 6,0 14,2 15,2 13,0 14,0

1951 1961 1971 1981 1991(P)

c. Anteil der Industrie am BSP 

(in konstanten Faktorkosten) 

in Preisen von 1959/60 in % 8,1 12,9 16,9 16,8

in Preisen von 1980/81 in % 13,8 17,1

d. Darunter Anteil der Kleinindu- 

strie/produzierenden Werkstatten 

in Preisen von 1959/60 in % 5,4 5,0 3,8 4,5

in Preisen von 1980/81 in % 3,7 4,9
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die Weltausstellung in Melbourne inter

national bekannt. Mil der Grundung der 

ersten Sportartikelfirma Uberoi Ltd. 

1888 tritt die Branche in eine Konsoli- 

dierungsphase. Die Bruder Uberoi uber- 

nahmen jetzt auch die direkte Kontrolle 

und Organisation des Herstellungspro- 

zesses und wurden dadurch zu Unter- 

nehmem. Ehemals selbstandige Hand 

werker, sowie landlose ehemalige Bau- 

em wurden zu Arbeitem. Parallel dazu 

bilden sich. eine Reihe von jetzt speziali- 

sierten Sportartikelwerkstatten fur ein-

es? zeine (Teil-)Produkte oder Produktions- 

schritte heraus. Im Jahr 1920 arbeiteten

' bereits etwa 5.000 Menschen in dieser 

n Branche. Darunter 679 Beschaftigte in 

zwolf groSeren Sportartikel betrieben.

* Hire Eigentumer und Manager wares 

. vorrangig Hindus oder Sikhs, wahrend

t j die Arbeiterschaft zu uber 3/4 aus Mos- 

, 5 lems bestand. Schrittweise gewann der 

' J Export eine immer groBere- Bedeutung,

w sodaB Ende der 20er Jahre bereits fast 75 

l?st| Prozent der in Sialkot hergesteliten 

'wR Sportartikel fiir das Ausland bestimmt 

waren. Mit der Unabhangigkeit Paki- 

stasis und der Teilung des Subkontinents 

ruc ’̂ am 14. August 1947 begann eine Phase 

!rs* der Ubemahme und Neugestaltung der

Sportartikelindustrie durch die moslemi- 

schen Hand vei r und Kaufleute Sial- 

kots.

hl

rbt,»

en aus{ Heute besteht innerhalb der Sportarti

kelindustrie ein betrachtliches Gefalle 

-hen ft zwischen einer kleinen Gruppe von Be- 

■ britisi trieben mit relativ geringer Beschaftiimg 

jen int und einem groBen Anteil an Wertschop- 

ifkii fong und Exportgeschaft und einer 

Wirtsci groBen Anzahl von Kleinbetrieben und 

istem,: Werkstatten, in der die Masse der Ar- 

irch b beiter tatig sind und nur einen geringen 

arbek Anteil am Produktionswert erwirtsch if 

rt. Alsi ten. Die jiingsien verfiigbaren statist!- 

n Si schen Daten (in CMI 1985/6 und 

t eineI SSHMI 1983/4) weisen Far die Sportar- 

Nachfe tikelindustrie 2.298 Betriebe mit 6.490

Beschaftigten in Sialkot aus.

•gHuuj Das AusmaB der wirtsch.aftli.chen. Kon- 

te waI1 zentration inrierhaB der Sportartikel-

j branche zeigt sich daran, daB allein jene

26 als Industriebetriebe registrierte 

tereiA Sportartikel firmen mit einem Jahresum- 

allfg satz von 301,9 Millionen Rupien 

Qte(pt (1985/6) 38,4 Prozent der gesamten 

Mui Sportartikelexporte Pakistanis auf sich 

hestef({ vereinen.

Nur etwa jeder sechste Beschaftigte 

h arbeitet in den 0,8 Prozent der Betrieben 

n 20 oder mehr Beschaftigten. Ande- 

U$c|^ rerseits erwirtschaften diese fast 2/3 des 

eSlt Produktionswerts der hier erfafiten Be- 

y L, tnebe. Kleinbetriebe und Werkstatten 

b-19 Beschaftigten bilden mit 6,4 

Prozent der Betriebe das ’MittelfeldT der 

« Jr Sportartikelindustrie. Sie stellen etwa

1/5 der Beschaftigten und der Produk- 

tion. Fast 2/3 alter Sportartikelprodu- 

zenten arbeiten in den uber 2.000 

Kleinstbetrieben mit nicht mehr als funf 

Beschaftigten. Sie kommen dabei aller- 

dings nur auf einen Produktionsanteil 

von 14,5 Prozent.

Wirtschaftliche Verflechtung und 

Stadt-Umland-Beziehung

Diese Kiuft zwischen den Beschafti- 

gungs- und Produktionsanteilen und die 

grohe wirtschaftliche Bedeutung der 

kleinen Gruppe von Branchenfuhrem in 

Sialkots Sportartikelindustrie ist zu ei- 

nem wesentlichen Teil durch die Art ih- 

rer Arbeitsteilung und wirtschaftlichen 

Verflechtung zu erklaren. Betrachtet 

man die 26 registrierten Sportartikelbe- 

triebe (im CMI 1985/6), so belaufen sich 

ihre (JahresJAusgaben fur Auftragsar- 

beiten, Kommissionszahlungea, sowie 

Lohne und Gehalter auf einen Wert von 

66,5 Millionen Rupien. Dadurch werden 

viw diesen

5.817 Arbeitsplatze in und um Sialkot 

finanziert.

Dabei ist mit 1.061 Arbeitem und An

ges tellten nur weniger als jeder Fun t 

der eingesetzten Arbeitskrafte unmittel- 

bar in diesen ’Groh’betrieben Stig. 

Demgegeniiber macht die Lohn- und 

Gehaltssumme nlr diese Beschaftigten 40 

Prozent der gesamten Personalkosten 

aus. Durch Auftragsvergabe kommen 43 

Prozent dieser Kosten Werkstatten wd 

Klein(st)betriebeii in der Stadt Sialkot zu 

gute. Der dadurch erzielte Beschafti™ 

gungseffekt umfaBt 2.114 stadtische Ar

beitsplatze (36,3Prozent). In das land.Ii- 

che Umland der Stadt flieBen mit de: i 

verbleibenden 11,3 Millionen Rupien 

lediglich 17 Prozent der Personaikosten. 

Dafiir arbeiten hier weitere 2.642 Men- 

schen (45,4 Prozent) fiir die 26 Bran- 

chenfuhrer.

Arbeitsteilung und Betriebstypeii

Dieser intensiven wirtschaftlichen Ver- 

flechtung entspricht eine Arbeitsteilung 

zwischen unterschiedlichen Betriebsty

peii. Die fGroO5betriebe verfiigen fiber 

direkte und zumeist kontinuierliche Ge» 

schaftsbeziehungen zum Sportartikel- 

Weltmarkt. Daher sind 1/4 ihrer Be- 

. ' . das Mana

gement tmd die Verwaltung des Export- 

geschafts durchfuhren. In ihren eigenen 

Produktionsstatten werden lediglich die 

hochwertigsten Sportartikel der eigenen 

Spezialisierung angefertigt. Zur Erledi- 

gung von Auftragen, die fiber ihre eige- 

nen Produktionskapazitaten hinaus ge- 

hen, wird die Fertigung an Subunter- 

nehmen weitergegeben. Die Endkon- 

trolle, Verpackung und der Versand fin- 

den in eigenen Betrieb statt.

Die stadtischen Kleinbetriebe und 

Werkstatten fuhren vorrangig Auftrags- 

arbeiten fur die exportierenden 

’GroB’betriebe aus. Nur einige von ih- 

nen verfugen uber eigene, zumeist spo- 

radische Kontakte zu Exportgeschaften. 

Diese Werkstatten sind jeweils auf die 

Herstellung ernes Sportartikels speziali- 

siert. Dabei gibt es sowohl Betriebe, die 

uber alle Produktionsmittel zur Endferti- 

gung beispielsweise eines Hockeyschla- 

gers verfugen, wie auch jene, die nur 

einzelne Produktionsschritte ausfuhren.

Eine Reihe von ihnen bekommt zum 

Beispiei die zugeschnittenen und gebo- 

genen Holzteile fur die Herstellung von 

Hockeyschlagem von ihrem Auftragge- 

ber geliefert. In ihrer V/erkstatt werden 

dann nur die arbeits- und damit zeitin- 

tensiven Produktionsschritte ausgefuhrt. 

Fiir den Werkstattbesitzer entfallen da

mit die Kapitalkosten fiir den Ankauf 

und die Lagerung (zum Trocknen des 

Holzes) der Rohstoffe.

Andere stadtische Kleinbetriebe haben 

sich auf weniger wichtige oder kieinere 

Sportartikel spezialisiert, die in der Re

gel von den 6GroBen’ gar nicht selber 

hergestellt werden. Dazu gehoren bspw. 

Hockey-, Cricket- oder Federballe, so

wie Tennis- und Badmiutonschlager.

IS ' 1 - ■ * ■ ' >

Umland Sialkots werden vor allem J ufi- 

balle zusammengenaht. Dafiir fallen kei- 

nerlei Investitionskosten fiir Maschmen 

an. Es ist lediglich eine Ladenbox an der 

StraBe oder ein lee-r stehend \ Haus im 

Dorf als Arbeitsraum zur Verfogung zu 

stellen. Die ausgestanzten FuBballteile, 

sowie Garn und Wachs werden von der 

Exportfirma fiir die Weiterverarbeitung 

zur Verfiigung gestellL Damn entfal 

auch jegliche Materialkosten. Entspre- 

chend niedrig sind die Umsatze dieser 

Werkstatten, die sich nur aus den 

Stucklohnen fur die Naber und den 

Kommi.ssionszahlungen fur die Betreiber 

dieser Werkstatten zusammensetzen.

■ ■/<-: . ■ . 

mensmtir ’

Diese Art der Verflechtung hat auch

gungsverhaltnisse und Einkommens- 

moglichkeiten. gefuhrt. Unter dea abhan- 

gig Beschaftigten der Sportartikelbran- 

che gehoren die 260 Angestellten in der

C.:: :C line ::::.: b'w I Zrtr .f6J ..

strierten Industriebetrieben rc

Monatseinkommen von 2.576 Rupien zu 

den ^SpitzenverdienenaV Aber auch die 

Arbeiter in diesen Betrieben iiegen mit 

einer Entiohnung von 1.646 Rupien 

noch deutlich oberhalb des Durchschnitt- 

seinkommens ini produzierenden Ge- 

werbe des Punjabs. Allerdings sind nur 

56 Prozent von ihnen fest eingestellte 

Lohnarbeiter, wahrend der Rest von
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Subuntemehmem innerhalb des Betriebs 

angeheuert wird.

Die 1.210 stadtischen Werkstatten und 

Kleinstbetriebe verfiigen uber durch- 

schnittlich 2,5 Arbeitsplatze. Nur 1/4 

der Beschaftigten erhalten einen festen 

Lohn, wahrend 74 Prozent mit einem 

Stucklohn je nach Arbeitsaufkommen 

bezahlt werden. Der durchschnittliche 

Lohn der bezahlten Arbeiter betragt in 

diesen Werkstatten 594 Rupien im Mo- 

nat und liegt damit bei der Halfte des 

Durschnittseinkommens im produzieren- 

den Gewerbe des stadtischen Punjab.

Im landlichen Umland Sialkots (wie 

auch in der Stadt) werden die FuBballna- 

her ausschlieBlich nach Stucklohn be

zahlt. In der Regel kann ein FuBballna- 

her an einem Arbeitstag von acht bis 

neun Stunden drei Balle zusammenna- 

hen. Dennoch liegt der durchschnittliche 

Lohn in den Werkstatten des Umlands 

bei nur 337 Rupien und damit nur bei 

einem Drittel ihrer tatsachlichen Ar- 

beitskapazitat. Dies entspricht etwa 44 

Prozent des Durchschnittseinkommens 

im landlichen produzierenden Gewerbe 

des Punjabs. Da viele von diesen Arbei- 

tem fiber keinerlei eigene Landwirtschaft 

verfiigen, sind sie mehrere Monate im 

Jahr auf andere Arbeitstatigkerten oder 

auf VorschuBzahlungen in Hoffnung auf 

eine bessere nachste Arbeitssaison ange- 

wiesen.

Als Ursachen fur die niedrige Entloh- 

nung in den Werkstatten in Sialkot und 

seinem Umland sind primar zwei Um- 

stande zu benennen. Zum einen behalt 

der Subuntemehmer der Werkstatt je- 

weils einen kleinen Teil der Stiickpreise 

fur seine Tatigkeit ein. Zum anderen 

verfiigen viele Werkstatten in drei bis 

fiinf Monaten nur liber wenige oder 

keine Auftrage. Dementsprechend sinkt 

dann der durchschnittliche Monatslohn.

Die sozialen Konsequenzen dieses fle- 

xiblen Systems der Arbeitsverflechtung 

sind darin zu sehen, daB das Auftragsri- 

siko nach unten an die kleineren Werk

statten und ihre Beschaftigten weiterge- 

geben wird. Geht man von einer Ar- 

mutsgrenze bei einem Haushaltsein- 

kommen von ca. 1.500 Rupien aus, so 

sind allein die Beschaftigten in den 

’GroB’betrieben der Sportartikelindustrie 

in der Lage, bereits mit ihrem Einkom- 

men eine Familie ausreichend zu emah- 

ren. Selbst wenn man beriicksichtigt. 

daB jeder Haushalt im Durchschnitt 1,6 

bzw. 1,7 Verdiener im stadtischen bzw. 

landlichen Punjab umfaBt, so zeigt sich, 

daB die Mehrzahl der Sportartikelarbei- 

ter in den Werkstatten und Kleinbetrie- 

ben zur Erreichung diese Armutsgrenze 

nur ein bies zwei Funftel beitragen kann.

Das Beispiel der Sportartikelindustrie 

in Pakistan zeigt, daB es im Bereich ar- 

beitsintensiver Produkte Nischen auf 

dem Weltmarkt gibt, die von den Ent- 

wicklungslandem erfolgreich genutzt 

werden konnen. Um sie zu halten muB 

das Produktionsniveau standig verbessert 

und auch in die Ausbildung von Fach- 

kraften investiert werden. Der Beschaf- 

tigungseffekt dieser Branche ist fur den 

dichtbevolkerten Distrikt Sialkot von 

groBer Bedeutung. Die relativ hohe Ver- 

flechtung mit dem landlichen Umland 

hat mit Sicherheit einer starkeren Ab- 

wanderung entgegengewirkt.

Fur die breite Entfaltung der Sportar

tikelindustrie in Sialkot waren aber auch 

spezifische Rahmenbedingungen verant- 

wortlich. Vor dem Hintergrund der ein

gangs beschriebenen Probleme der Indu

strie Pakistans soli abschlieBend auf ei- 

nige davon verwiesen werden:

* Die Sportartikelproduktion hat sich 

wie dargestellt uber einen Zeitraum von 

130 Jahren in Sialkot entwickelt. Dies 

bedeutet, daB auch Kleinindustrie Zeit 

braucht, um als Branche einen lokalen 

Schwerpunkt mit regional er Verflech- 

tung - und wie im Faile Sialkots mit na- 

tionaler Bedeutung - auszupragen.

* Die Verflechtungsstrukturen weisen 

auch im Bereich klein(st)- und mittel- 

standisch strukturierter Branchen struk- 

turelle Ungleichgewichte in Art und 

Umfang der Beteiligung am gesamten 

ProduktionsprozeB auf. Die weltmarkt- 

bedingte Flexibilitat in der Produktion 

wird uber die - in diesem Sinne sehr 

modeme - Verflechtung nach unten an 

die Werkstatten und die Einzelprodu- 

zenten weitergegeben.

* Die Entwicklung der Branche in 

Sialkot basiert auf einer uber Jahrzehnte 

hinweg anhaltenden und wachsenden 

kaufkraftigen Nachfrage nach Sportarti- 

keln in den reichen Industrie! andem. 

Zusatzlich hat der pakistanische Staat 

aufgrund des chronischen AuBenhan- 

delsdefizits die Exportwirtschaft durch 

fmanzielle Anreize gefordert. Beide 

Faktoren entfallen fur (klein-)industrielle 

Produktion, die auf den Binnenmarkt 

ausgerichtet ist, oder fur Bereiche mit 

relativ starken Zugangsbeschrankungen 

im Norden (wie bspw. durch das Welt- 

textilabkommen).

* Die Einkommensmoglichkeiten in 

der Sportartikelindustrie sind aufgrund 

der zwischenbetrieblichen Arbeitsteilung 

je nach Betriebstyp sehr unterschiedlich. 

Fur die Mehrzahl der Beschaftigten in 

den Werkstatten und Kleinstbetrieben 

liegt das Einkommenniveau deutlich un- 

terhalb der stadtischen bzw. landlichen 

Durchschnittswerte fur das produzie- 

rende Gewerbe. Dieser Befund stellt in 

Frage, ob stark verflochtene Exportpro- 

duktion - wie Menzel und Senghaas 

1986 im Riickgriff auf die von Watkins 

formulierte sog. ’Stapelguter-Theorie' 

postulieren - fiber Zusatzeinkommen der 

Beschaftigten und dadurch bedingte 

zusatzliche Binnenmarktnachfrage 
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