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Bergflucht aus dem Nepal-Himalaya
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"Highlanders on the move", "Die Bergbevolkerung wandert ab", uberschrieb Kanak Mani Dixit, der 

Herausgeber des in Kathmandu ansassigen Magazins 'Hirnal', 1988 einen Artikel uber die zunehmen- 

den Abwanderungsbewegungen der landlichen Bevolkerung Nepals aus ihren Bergdorfern. Damit griff 

Dixit ein Thema auf, das in Nepal zwar seit den 50er Jahren bekannt war, dessen Dimensionen aber 

erst im Verlauf der 80er Jahre bewuBt wurden. Zu Beginn der 50er Jahre war von Seiten der nepalesi- 

schen Regierung mit Unterstutzung der amerikanischen Entwicklungshilfeorganisation USAID ein Pro- 

jekt gestartet worden mit dem Ziel, die Malaria im Terai zu beseitigen, um neues Kulturland fur die 

stark anwachsende nepalesische Bevolkerung zu gewinnen. In dem MaBe wie das 'Malaria Eradication 

Programme1 Erfolge zeigte, drang die landliche Bevolkerung aus dem uberbesiedelten Mittelland in das 

Terai vor. Wenngleich ein groBer Teil dieser Umsiedlung unter staatlicher Planungsvorgabe und Regie- 

mentierung verlief, so kam es dennoch in starkem MaBe zu unkontrollierter Rodung und Landnahme 

durch Nepalesen sowie durch indische Zuwanderer aus den angrenzenden Bundesstaaten Bihar und 

Uttar Pradesh. Trotz dieser Entwicklungen wurden die Dimensionen der Binnenwanderungsbewegun- 

gen Nepals erst dann bewuBt, als die Ergebnisse des nationalen Bevolkerungszensus von 1981 aufge- 

arbeitet und in einer Reihe von Studien publiziert worden waren.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen 

Bevolkerungszensen wurden 1981 von 

den Volkszahlem weit mehr Daten zum 

Thema Migration erhoben als dies zuvor 

der Fall gewesen war. Auf der Grund- 

lage dieser Informationen war es sodann 

moglich, die Bevolkerungsbewegungen 

zwischen den insgesamt 15 Zensusregio- 

nen des Landes zu erfassen und zu 

quantifizieren. Dabei waren vier heraus- 

ragende Trends zu beobachten: Zum 

einen konnte festgestellt werden, daB die 

Hauptabwanderungsrichtung aus dem 

nepalesischen Mittelland, der Haupt- 

siedlungszone des Landes, in das im 

Siiden Nepals gel egene, der Gangese- 

bene zuzurechnende, flache Terai ver

lief. Diese Abwanderungsrichtung zeigte 

zweitens eine Steigerung ihrer Intensitat 

von Westen nach Osten, was im Zu- 

sammenhang mit der historischen Be- 

siedlungsentwicklung Nepals gesehen 

werden muB. Drittens fiel die Biindelung 

von Abwanderungen aus alien Landes- 

teilen in das Kathmandubecken auf, und 

viertens schlieBlich gab sich der Nord- 

osten Nepals als ein Abwanderungsge- 

biet ganz besonderer Art zu erkennen. 

Aus diesem Bereich des nepalesischen 

Hochgebirges rings um das Mt. Everest 

Massiv sind nicht nur sehr starke Ab

wanderungsbewegungen zu erkennen, 

sondem diese fallen daruberhinaus da- 

durch auf, daB sie im Gegensatz zu den 

Wanderungsbewegungen aus anderen 

Zensusregionen nicht vomehmlich ein 

einziges Wanderungsziel, sondem eine 

Vielzahl unterschiedlicher Zielregionen 

zeigen.

Leider reicht die Aussagekraft der 

stark generalisierten Daten des Bevolke

rungszensus' von 1981 nicht aus, um 

wesentlich fiber diese vier Beobachtun- 

gen hinausgehende Aussagen zu treffen. 

Wenngleich auch nach Ursachen der 

Abwanderungsbewegungen gefragt 

wurde, so ermoglichen die in diesem 

Zusammenhang erhaltenen Informatio

nen doch keinen Einblick in lokalspezifi- 

sche Verhaltnisse, sondem benennen 

weitgehend plakativ "die Landwirt- 

schaft" oder "den Handel" als Ursachen 

der Migration. Des weiteren erlauben 

die Zensusdaten keinen Einblick in die 

historische Entwicklung bzw. die even- 

tuellen Veranderungen des Wanderungs- 

verhaltens von Migran ten im Verlauf der 

vergangenen Jahrzehnte. Trotz aller 

wichtigen Erkenntnisse aus den Daten 

des Bevolkerungszensus' bleiben somit 

eine Reihe von Fragen offen, die nur mit 

Hilfe einer kleinraumig angelegten De- 

tailstudie in einem der Abwanderungs- 

gebiete beantwortet werden konnen.

Historisch veranderliche Wande- 

rungsmuster

Der Nordosten Nepals - genauer die 

Distrikte Solu-Khumbu, Taplejung und 

Sankhuwasabha - erwies sich in der De- 

kade 1971 bis 1981 als Abwanderungs- 

region par excellence, da in diesem Zeit- 

raum die lokale Bevolkerung um 16 Pro- 

zent abnahm. Dies laBt sich nur auf- 

grund entsprechender Abwanderungsbe

wegungen erklaren. Am Beispiel eines 

kleinraumigen Gebietes rings um Salieri, 

das administrative Zentrum des Distrik- 

tes Solu-Khumbu, konnte im Rahmen 

eines Forschungsprojektes uberpruft 

werden, warum die Menschen ihre Dor- 

fer verlassen, wohin sie fruher und wo- 

hin sie heute abwandem und welche 

Auswirkungen dies alles fiir die lokale 

Gesellschaft der Zuriickgebliebenen hat.

Nicht nur der Nordosten, sondem der 

gesamte Osten Nepals gilt seit der zwei- 

ten Halfte des 19. Jahrhunderts als Ab- 

wanderungsgebiet. Die Ursache dieser 

Bevolkerungsbewegungen ist vomehm

lich in der Verknappung der Landreser- 

ven und in einem starken Bevolkerungs- 

wachstum zu sehen. Diese beiden ge- 

genlaufigen Entwicklungen bewirkten, 

daB es zu einer kontinuierlichen Abwan- 

derung von Menschen aus dem nepalesi

schen Mittelland, aber auch aus dem 

Hochgebirgsbereich kam und noch im- 

mer kommt. Wohin wandten sich diese 

Menschen bei ihrer Suche nach Sied- 

lungsland oder aber nach Verdienstmog- 

lichkeiten im auBeragrarischen Bereich? 

Die Richtung dieser friihen Abwande

rungen des 19. Jahrhunderts hieB von 

Anfang an Osten im allgemeinen und 

Darjeeling im besonderen.

Darjeeling

Nachdem die britische Kolonialmacht 

auf dem Indischen Subkontinent erkannt 

hatte, daB die ersten von Seiten der 

Verwaltung eingerichteten Hohenkurorte 

sich auBerst positiv auf den Gesundheits- 

zustand der britischen Verwaltungsbe- 

amten und Militars auswirkten und die
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etwas versetzt, nahm gegen 

19. Jahrhunderts schlieBlich 

weitere wirtschaftliche Ent- 

ihren Lauf, die Darjeeling

monsunzeithche Sterberate unter den in 

der Gangesebene Diensttuenden mit de- 

ren Verlegung in die Berge merklich 

sank, ging die Verwaltung dazu uber, 

weitere "hill stations" entlang der Hi

malaya vorberge zu etablieren. Die Briten 

Grant und Lloyd waren in diesem Zu- 

sammenhang Ende der 1820er Jahre mit 

dem Auftrag unterwegs, auch im ostli- 

chen Himalaya einen geeigneten Ort aus- 

zukundschaften, um einen Hohenkurort 

fiir die in Kalkutta stationierten Briten zu 

errichten. Der in ihren Augen geeignete 

Ort fiir dieses Vorhaben war das Lepcha- 

Dorf Doije Ling, das sie in langen Ver- 

handlungen dem damaligen Maharaja 

von Sikkim abhandelten. Seit den 1830er 

Jahren begann sodann der zunachst noch 

zogerliche, bald aber schon rasante Aus- 

bau des vormaligen Einhundert-Seelen- 

Dorfes zum wirtschaftlichen Zentrum im 

ostlichen Himalaya. Dieser Aufschwung 

war moglich durch eine Reihe weitestge- 

hend zeitgleich zueinander verlaufender 

Einzelentwicklungen.

Dazu zahlte der kontinuierliche Aus- 

bau Darjeelings zur "hill station", zum 

Hohenkurort, und der Emennung der- 

selben zur offiziellen Sommerhauptstadt 

von Bengalen in den 1870er Jahren. Mit 

diesem Schritt ging eine entsprechende 

Belebung des Handels, des Dienstlei- 

stungsbereiches sowie des Warentrans- 

chende Ergebnisse erzielt. Nach einer 

mehrjahrigen Experimentierphase wurde 

Mitte der 1850er Jahre sodann die indu- 

strielle Phase des Teeanbaus in und um 

Darjeeling eingelautet, die in den nach- 

folgenden Jahrzehnten bis zu Beginn des 

20. Jahrhunderts eine anhaltende Welle 

von Teegarten-Neugriindungen ausloste.

Zeitlich 

Ende des 

noch eine 

wicklung 

nachhaltig pragen sollte. In den 1860er 

Jahren hatte sich der Alpinismus in Eu

ropa als Ausdruck eines neuen Naturver- 

standnisses etabliert. Seinen sichtbaren 

Ausdruck fand dies insbesondere in der 

Griindung einer Vielzahl nationaler Al- 

penvereine in dieser Zeit. Bald schon 

dehnten die europaischen Alpinisten ihre 

Aktivitaten auch auf auBereuropaische 

Gebiete aus, wobei dem Himalaya im 

allgemeinen und dem seit 1856 als 

hochsten Berg der Erde erkannten Mt. 

Everest im besonderen eine herausra- 

gende Bedeutung zukam. Als Zentrum 

dieses neuentstehenden Himalaya-Alpi- 

nismus' bot sich Darjeeling am FuBe des 

Kanchenjunga-Massives gelegen und mit 

gut ausgebauter touristischer und Ver- 

kehrsinfrastruktur versehen, an. Bis zur 

Jahrhundertwende hatte sich Daijeeling 

schlieBlich zum Zentrum des intematio-

portes nach und innerhalb Daijeelings 

einher aber auch ein gewaltiger Bau- 

boom, der in der Zeit zwischen 1864 

und 1915 insgesamt 58 offentliche und 

nahezu 300 private Gebaude entstehen 

lieB.

Des weiteren ist im Zusammenhang 

mit dem Ausbau Daijeelings bzw. mit 

dessen Aufwertung zur offiziellen Som- 

merresidenz ein verstarkter Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur von der bengali- 

schen Ebene hinauf in den uber 2.000 

Meter hoch gelegenen Hohenkurort zu 

nennen. Neben dem Ausbau eines seit 

den 1840er Jahren bestehenden 

Saumpfades wurde nach 1860 ein lei- 

stungsfahiger Karrenweg gebaut und in 

den spaten 1870er Jahren kam die Er- 

richtung der bis heute betriebenen 

Schmalspurbahn von Jalpaiguri fiber 

Kurseong hinzu. Weitere neuangelegte 

Wege fiihrten nach Norden hinab ins Ti- 

sta-Tal sowie uber Kalimpong und den 

Jelap-PaB nach Tibet.

Zu einem zentralen Standbein der lo- 

kalen Wirtschaft entwickelte sich der 

Anbau von Tee in der unmittelbaren 

Umgebung von Daijeeling. Bereits um 

1840 hatte der damalige, von den Briten 

in Darjeeling eingesetzte Verwaiter Dr. 

Campbell erste Anbauversuche mit as- 

samesischen und chinesischen Teevarie- 

taten untemommen und vielverspre- 
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\ nalen Himalaya-Alpinismus entwickelt, 

von wo aus via Tibet die friihen Expedi- 

tionen zum Mt. Everest sowie zum Kan- 

|| chenjunga-Massiv, den "Fiinf Schatzen 

desewigen Schnees”, starteten.

Zur Realisierung dieser vier Ein- 

zelentwicklungen war ein enormer Be- 

darf an Arbeitskraften erforderlich, die 

von der autochthonen Bevolkerung nicht 

in ausreichendem MaBe zur Verfugung 

gestellt werden konnten. Dadurch wurde 

Darjeeling zum bevorzugten Migrations- 

zielgebiet der arbeit- und landsuchenden 

nepalesischen Abwanderer seit der 

zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. Der 

Zustrom von Migranten hielt dabei kon- 

tinuierlich fiber Jahrzehnte an und be- 

wirkte, daB bis zu Beginn des 20. Jahr

hunderts uber 80 Prozent der Bevolke- 

rung Daijeelings nepalesischer Herkunft 

waren und die autochthone Lepcha-Be- 

volkerung damit zur Minderheit im ei- 

genen Gebiet wurde.

Mit dem Ende der britischen Kolonial- 

mia) zeit nahm diese auf Darjeeling konzen- 

trierte Entwicklung ein Ende, da in der 

Folge des britischen Abzuges vom siid- 

asiatischen Kontinent nicht nur die 

Sommergaste ausblieben und die auf der 

Erholung dieser Massen aufbauende 

Wirtschaft Daijeelings einbrach, sondem 

weil auch die Teeindustrie nach dem 

Abzug des britischen Managements emp- 

findliche EinbuBen verzeichnen muBte. 

Ferner wurde im Zusammenhang mit der 

SchlieBung der tibetisch-sikkimesischen 

Grenze durch die chinesische Okkupati- 

onsmacht in Lhasa der Niedergang des 

via Darjeeling und Kalimpong verlau- 

fenden, himalayaiiberschreitenden Fem

han dels mit Tibet eingelautet, wodurch 

Daijeelings Wirtschaftskraft weiter ge- 

schwacht wurde. Ebenfalls im Zusam

menhang mit der GrenzschlieBung stand 

das Ende Daijeelings als Zentrum des 

Himalaya-Alpinismus, da die veranderte 

politische Situation die Nordroute zum 

Mt. Everest-Massiv verschloB. Des 

weiteren ist darauf zu verweisen, daB die 

Offnung Nepals fur Auslander zu Beginn 

der 50er Jahre als ein zweiter zentraler 

Faktor in der sukzessiven Verlagerung 

des Alpinismus-Zentrums von Daijee- 

ling nach Kathmandu darstellte.

Das Zusammenwirken dieser verschie- 

denen politischen und wirtschaftlichen 

Veranderungen in den Jahren nach der 

indischen Unabhangigkeit hatte fur 

Darjeeling den weitgehenden Verlust 

seiner wirtschaftlichen Bedeutung zur 

Folge und damit einhergehend seiner 

Funktion als das zentrale Migrationsziel 

im ostlichen Himalaya.

Um 1950 war folglich eine Situation 

eingetreten, in der das uber ein Jahrhun- 

dert bestehende Wanderungsmuster eine 

grundlegende Veranderung erfahren 

muBte. Das bis dato etablierte Ziel der 

ostnepalesischen Abwanderer war in die 

Bedeutungslosigkeit abgesunken und 

konnte den arbeitsuchenden Nepalesen 

keine wirtschaftliche Basis mehr bieten, 

wahrend der Zwang zur Abwanderung 

eines Teiles der Bevolkerung aus den 

iibervolkerten Talem Nepals bestehen 

blieb. Zur Losung dieses Dilemmas 

konnte nur ein neues, aufnahmefahiges 

Migrationszielgebiet beitragen.

Der Nordosten des Indischen Subkon- 

tinentes

Im Verlauf der 50er Jahre nahmen ge- 

nerell zwei Regionen die Abwanderer 

aus dem iibervolkerten nepalesischen 

Mittelland auf. Im Land selbst entwic- 

kelte sich der schmale Streifen des Terai 

nach der erfolgreichen Bekampfung der 

Malaria zum Wanderungszielgebiet 

staatlich gelenkter Umsiedlungspro- 

gramme wie auch unkontrollierter Land- 

nahme. Als eine zweite Aufnahmeregion 

fur Emigranten aus den Gebirgs- und 

Hochgebirgsregionen Nepals fungierte 

der Nordosten des Indischen Subkonti- 

nentes. Da das Terai fur die Abwande-
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Der Nordosten Nepals ist eine der am starksten von Abwanderungsbewegungen betroffenen Regionen des Landes
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rungsbewegungen aus dem zentralen 

Solu-Khumbu-Distrikt keine Bedeutung 

als Zielregion hatte, kann es im Rahmen 

dieser Darstellung unberiicksichtigt blei- 

ben.

Im Rahmen der chinesisch-indischen 

Rivalitat um die Vorherrschaft auf dem 

asiatischen Kontinent einerseits und um 

die Durchsetzung der jeweils eigenen 

Vorstellung uber den Grenzverlauf zwi- 

schen den beiden GroBmachten entlang 

des Himalaya-Hauptkammes andererseits 

zeigten sich beide Staaten bestrebt, ihre 

militar-strategische Position in den um- 

strittenen Gebieten zu starken. Zur Um- 

setzung dieser Politik bemuhten sich 

beide Kontrahenten sowohl um politi- 

sche EinfluBnahme auf die neutralen, 

zwischen beiden gelegenen Pufferstaaten 

Nepal, Bhutan und das zu diesem Zeit- 

punkt noch unabhangige Fiirstentum 

Sikkim als auch um die Realisierung ei- 

nes ausgedehnten StraBenbauprogram- 

mes unter militar-strategischen Gesichts- 

punkten. Vor allem letzteres etablierte 

im Nordosten des Indischen Subkonti- 

nentes einen von den 50er bis weit in die 

70er Jahre hineinreichenden Arbeits- 

markt im StraBenbau fur nepalesische 

Wanderarbeiter und Emigranten. Der 

Verlust Daijeelings als Migrationsziel- 

gebiet konnte somit iibergangslos kom- 

pensiert werden. Der Strom nepalesi- 

scher Abwanderer fand im Nordosten 

des Indischen Subkontinentes ein neues, 

aufnahmefahiges Migrationszielgebiet, 

dessen Entstehung letztlich auf politische 

Entscheidungen in den fem gelegenen 

Metropolen Delhi und Peking zuriickzu- 

fiihren ist.

Das Gros der Wanderarbeiter fand hier 

Arbeit im StraBenbau, sei es im Rahmen 

des Projekts Trans-Bhutan-High way, sei 

es im Rahmen der Trassenfiihrung von 

der assamesischen Niederung via Bom- 

dila hinauf auf die Hohen des Arunachal 

Pradesh-Himalaya oder sei es beim Aus- 

bau der Verkehrsinfrastruktur durch 

Sikkim bis hin zur chinesisch-tibetischen 

Grenze. Um als Subuntemehmer den 

Auftrag zum Bau eines Streckenab- 

schnittes ubertragen zu bekommen und 

damit auf die Gewinnerseite des Stra- 

Benbaus zu wechseln,verlangte der indi- 

sche Staat die Hinterlegung mehrerer 

Tausend indischer Rupien als Garan- 

tieleistung dafiir, daB der Auftrag durch- 

gefuhrt werde. Dazu aber waren nur ei- 

nige wenige in der Lage. Stattdessen ar- 

beitete die iiberwiegende Mehrzahl der 

nepalesischen Wanderarbeiter als Ta- 

gelohner im StraBenbau, rodete Walder 

oder zerkleinerte Felsen zu StraBen- 

schotter, ohne arbeitserleichtemde 

Werkzeuge oder Gerate zur Verfiigung 

zu haben. Bis Mitte der 70er Jahre traten 

sodann zwei entscheidende Veranderun- 

gen ein, die sich nachhaltig auf die Ar- 

beitsmigration von Nepalesen in den 

Nordosten des Indischen Subkontinentes 

auswirken sollten. Zum einen waren die 

zwei Jahrzehnte zuvor begonnenen Stra- 

Benbauprojekte in dieser Region zwi- 

schenzeitlich weitgehend fertiggestellt 

worden und zum anderen hatte sich im 

Verlauf der Jahre die Pramisse entwick- 

lungspolitischer MaBnahmen vom einsti- 

gen Schwerpunkt "Infrastruktur" hin zur 

neuerdings vorrangig geforderten 

"Landwirtschaft" verlagert. Beide Ent- 

wicklungen hatten zur Folge, daB das 

fiber Jahrzehnte hin etablierte Migrati

onszielgebiet im Nordosten des Indi

schen Subkontinentes an Bedeutung 

verlor und schlieBlich Ende der 70er, 

Anfang der 80er Jahre weitgehend zu- 

sammenbrach.

Anders sah es beziiglich des Wande- 

rungszieles Assam aus. Wenngleich der 

Zeitraum der Zuwanderung nach Assam 

sowie des Niedergangs der Region als 

Migrationszielgebiet mit der fur Bhutan, 

Sikkim und Arunachal Pradesh beschrie- 

benen Entwicklung ubereinstimmt, so 

sind doch andere Ursachen dafiir ver- 

antwortlich. Wahrend ein Teil der nepa

lesischen Zuwanderer in den Teeplanta- 

gen Assams Arbeit und Verdienst 

fanden, verdingten sich andere in den 

Kohlegruben Meghalayas, in den Erddl- 

forderanlagen Digbois oder in einer der 

wenigen Industriezentren des Landes. 

Der groBte Teil der aus dem Nordosten 

Nepals stammenden Sherpa-Zuwanderer 

verdienten ihren Lebensunterhalt in As

sam mit der Destination von Rakshi, 

von Schnaps, und dessen Verkauf an die 

als alkoholanfallig bekannten Teeplanta- 

genarbeiter des Darrang-Distriktes. Die 

hohen Verdienstmoglichkeiten in dieser 

Branche bescherten einem GroBteil der 

geschaftstiichtigen Sherpa-Zuwanderer 

binnen weniger Jahre einen relativen 

Reichtum, der sie gegeniiber der au- 

tochthonen Bevolkerung exponierte.

Diese Entwicklung muB in Zusam- 

menhang gebracht werden mit der sich 

im Verlauf der zweiten Halfte der 70er 

Jahre rapide verschlechtemden politi- 

schen Atmosphare in Assam. Die Ursa- 

che dieser Entwicklung reicht dabei bis 

in die Anfange der britischen Kolonial- 

herrschaft in Assam zuruck. Im Rahmen 

der wirtschaftlichen wie administrativen 

ErschlieBung des 1826 von den Briten 

annektierten Gebietes an den Ufem des 

Brahmaputra stand die Forderung des 

Teeanbaus im Mittelpunkt der Be- 

miihungen. Dieses Engagement bedingte 

seinerseits einen entsprechend hohen Be- 

darf an Plantagenarbeitern, die fortan 

vomehmlich aus den indischen Staaten 

Bihar und Orissa, aber auch aus Benga- 

len zuwanderten. In dem MaBe, in dem 

Assam in das britische Empire integriert 

wurde, nahm auch die weitere Zuwande

rung indischer Landloser zu, die Assam 

als vergleichsweise schwach besiedeltes 

indisches Areal zum Ziel ihrer Migration 

machten. Im Zuge dieser Entwicklung 

besetzten bestimmte Gruppen unter den 

Zuwanderem nach und nach auch die 

wirtschaftlichen und administrativen 

Schliisselpositionen in Assam, wahrend 

die autochthone assamesische Bevolke- 

rung zeitgleich und in zunehmendem 

MaBe zur Unterschicht im eigenen Land 

wurde. Diese Entwicklung, so hofften 

die Assamesen, wurde nach dem Ende 

der britischen Kolonialherrschaft ihr 

Ende finden, und Assam bzw. die Assa

mesen einer wirtschaftlich und sozial 

besseren Zukunft entgegengehen. Doch 

die Realitat sah anders aus. Auch nach 

der Unabhangigkeit Indiens riB der 

Strom indischer Zuwanderer nicht ab 

und zusatzlich stromten auch nepalesi

sche Wanderarbeiter nach Assam. Der 

auf dieser Entwicklung fuBende Unmut 

der assamesischen Bevolkerung gegen 

die in Wirtschaft und Verwaltung domi- 

nanten Marwaris und Bengalen begann 

sich im Verlauf der 70er Jahre zu ver- 

scharfen, ja zu radikalisieren. Nachdem 

die Zentralregierung in Delhi den Forde- 

rungen der Assamesen nach einem Ver- 

bot weiterer Zuwanderung nach Assam 

nicht nachkam und die aus Dibrugarh zu 

vemehmenden UnmutsauB erung igno- 

riert oder mit militarischer Harte beant- 

wortet wurden, begann sich die politi

sche Atmosphare in Assam zu ver- 

schlechtem. Die urspriinglich aus- 

schlieBlich gegen indische Zuwanderer 

aus Bihar und Bengalen gerichteten Ge- 

walttatigkeiten hauften sich fortan gegen 

Nicht-Assamesen generell, wobei sich 

insbesondere die Wohlhabenden unter 

den Zuwanderem diesen Attacken ausge- 

setzt sahen. Im Gefolge der politisch 

motivierten Aktionen etablierte sich - 

gleichsam als Trittbrettfahrer-Bewegung 

- ein von kriminellen Banden durchge- 

fuhrter Feldzug gegen reiche Zuwande

rer, von dem auch Nepalesen betroffen 

waren. Diese drastisch verscharfte Si

tuation hatte zur Folge, daB weitere Zu- 

wanderungen stark rucklaufig waren und 

zeitgleich eine Ruckkehrbewegung von 

Nepalesen in ihr Heimatland einsetzte. 

Mit dieser Entwicklung in Assam wurde 

der Bedeutungsverlust des Nordostens 

des Indischen Subkontinentes als vorran- 

giges Migrationszielgebiet der 60er und 

70er Jahre besiegelt.

Parallel zu den Ereignissen in der 

Folge der britischen Unabhangigkeit in 

Darjeeling war dreiBig Jahre spater wie- 

der eine Situation eingetreten, in der 

bewahrte und uber Jahrzehnte hinweg 

dominante Wanderungsmuster nepalesi- 

scher Migranten an Substanz verloren. 

Sie muBten wiederum durch neue Wan- 

derungsziele ersetzt werden, da die wirt

schaftlichen Verhaltnisse in den nepale

sischen Hauptsiedlungs- bzw. Abwande- 

rungsgebieten unverandert die Abwande-
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Ein groBer Teil der Abwanderer aus den Bergregionen des Landes findet in einer der zahlreichen Teppichkniipfereien der Hauptstadt einen Arbeitsplatz

rung eines Teiles der Bevolkerung erfor- 

derlich machten.

Kathmandu und die Trekking-Regio- 

nen Nepals

Dieses neuerliche Dilemma der vor- 

ubergehenden Ziellosigkeit der Abwan- 

derungsbewegungen aus den nepalesi- 

schen Bergregionen wurde im Verlauf 

der zweiten Halite der 70er Jahre suk- 

zessive durch das wirtschaftlich erstar- 

kende Kathmandu-Becken aufgefangen. 

Im Zusammenhang mit der weltweiten 

Zunahme des Femtourismus war auch 

das Himalaya-Konigreich Nepal seit Be- 

ginn der 70er Jahre zunehmend zum Rei- 

seziel europaischer und nordamerikani- 

scher Urlauber geworden. AngestoBen 

durch den intemationalen Tourismus 

verzeichnete die nepalesische Wirt- 

schaftsentwicklung seit den 70er Jahren 

positive Tendenzen. Raumlich konzen- 

trierte sich diese Entwicklung vomehm- 

lich auf das Kathmandu-Becken, wenn- 

gleich auch die verhaltnismaBig j ungen 

Industrieansiedlungen im nepalesischen 

Terai an Bedeutung gewannen. Parallel 

zu der wirtschaftlichen Erstarkung der 

Hauptstadt nahm seit dieser Zeit auch 

der Strom der Abwanderer aus den Ge- 

birgsbereichen des Landes nach Kath

mandu zu. Arbeit fanden diese Zuwan- 

derer dabei vomehmlich in zwei Bran

ches Zum einen ist dies die in den 60er 

Jahren in Nepal eingefiihrte Teppichin- 

dustrie, in der vomehmlich Frauen als 

Teppichkniipferinnen Arbeit finden. 

Zum anderen bieten die wie Pilze aus 

aus dem Boden des Kathmanduer Stadt- 

teils Thamel schieBenden Trekking- 

Agenturen den arbeitssuchenden Mi- 

granten Verdienstmoglichkeiten als Tra

ger, als Koch oder im giinstigsten Fall 

als Bergfuhrer fur die intemationalen 

Gaste. Neben diesen beiden Branchen, 

die den Arbeitsmarkt der Hauptstadt be- 

herrschen, finden die Zuwanderer aus 

den ostnepalesischen Bergen aber auch 

Arbeit auf den Baustellen der Haupt- 

stadtregion, eroffnen mit Investitionska- 

pital aus vorangegangenen Arbeitsmi- 

grationsphasen eigene kleine Garkiichen 

oder finden zuweilen eine Anstellung in 

der staatlichen Verwaltung, wobei letz- 

teres weitgehend den traditionell in die- 

sem Metier beschaftigten Newar und 

Chhetri vorbehalten ist.

Der wirtschaftliche Entwicklungsim- 

puls, ausgelost durch die steigende Zahl 

von Nepal-Touristen, setzte aber nicht 

ausschlieBlich in der Hauptstadt Kath

mandu an, sondem er initiierte auch 

entlang der Haupt-Trekkingrouten des 

Landes entsprechende Folgeentwicklun- 

gen. So konnen seit Jahren entlang der 

Trekkingroute um das Annapuma-Mas- 

siv, aber auch im Helambu-Langtang- 

Gebiet sowie entlang des Mt. Everest- 

Treks von Jiri nach Namche Basar im 

Osten Nepals emsige Bautatigkeiten be- 

obachtet werden, die einzig dem quanti- 

tativen und qualitativen Ausbau der un- 

zureichenden touristischen Infrastruktur 

entlang der genannten Routen dienen.

Entlang des Everest-Treks ist zu beob- 

achten, daB dieser Bauboom sich vor- 

nehmlich auf den Streckenabschnitt zwi- 

schen Lukla und dem Zentrum der Re

gion, Namche Basar, konzentriert. Dies 

liegt daran, daB der mit Abstand groBte 

Teil der Trekker, die sich das Everest- 

Gebiet zum Ziel ihrer Bergwanderungen 

erkoren, nicht die gesamte und daher 

zeitraubende Strecke von Jiri bis in das 

mindestens neun Tage enfemte Namche 

Basar laufen, sondem von Kathmandu 

aus zunachst nach Lukla, dem Mt. 

Everest am nahesten gelegenen Flugfeld, 

fliegen und von dort aus die nurmehr 

zweitagige Wanderung bis Namche Ba

sar antreten. In der Folge dieses Trek- 

kerverhaltens konzentriert sich der Bau

boom auf den zwischen Lukla und Nam

che Basar gelegenen Bereich. Hier ent- 

stehen in der Zeit zwischen Fe-
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bruar/Marz und August/September Jahr 

fiir Jahr weitere Restaurants, Herbergen 

und Geschafte, die mit immer weiter 

steigendem Komfort um die Ubemach- 

tungsgunst der Bergwanderer aus Europa 

und Nordamerika werben. Die Bauar- 

beiter, die die neuen Gebaude errichten 

sowie die Inneneinrichtungen zimmem, 

stammen dabei nicht aus den Ortschaften 

am FuBe des Mt. Everest-Massivs, son- 

dem kommen zu Hunderten Jahr fiir Jahr 

fur drei bis sechs Monate aus den siid- 

lich des Trekkingp fades zum Mt. 

Everest gelegenen Regionen im Uber- 

gangsbereich zwischen dem nepalesi- 

schen Mittelland und der Hochgebirgs- 

zone.

Die Ubersiedlung nach Kathmandu auf 

der einen und die saisonale Arbeitskraf- 

temigration nach Khumbu auf der ande- 

ren Seite beherrschen seit den ausgehen- 

den 70er Jahren das Wanderungsgesche- 

hen im Osten Nepals, das damit zum 

zweiten Mai im Verlauf der vergangenen 

fiinfzig Jahre eine grundlegende Veran- 

derung erfahren hat. Neben den aktuell 

dominanten Migrationszielgebieten Ka

thmandu und Khumbu ist seit den ausge- 

henden 70er Jahren aber auch das Aus- 

land, vomehmlich Europa, Japan, Nord

amerika sowie Neuseeland von einer 

steigenden Zahl junger Manner zum Ziel 

ihrer Arbeits- und Verdienstsuche ge- 

worden. Wesentlichen Anted an dieser 

Entwicklung hat dabei wiederum der 

Trekking-Tourismus, der gleichsam zum 

Kontakthof uberseeischer, zumeist fi- 

nanzkraftiger Bergwanderer und ausrei- 

sewilliger junger Nepalesen wird. Im 

Verlauf der Bergwanderungen werden 

immer wieder Freundschaften zwischen 

Vertretem dieser beiden Gruppen ge- 

schlossen, die dann in vielen Fallen die 

grenziiberschreitende Migration der jun- 

gen Nepalesen in die Heimatlander ihrer 

vormaligen Trekking-Gaste ermogli- 

chen.

Aus der Zusammenschau der Wande- 

rungsgeschichte eines kleinen Gebietes 

im Osten Nepals wird deutlich, daB ein- 

mal eingespielte und bestandig erschei- 

nende Wanderungsmuster in keinem Fall 

als statisch begriffen werden dur fen, 

sondem daB es sich dabei um hochst 

sensibel auf ex terne Veranderungen rea- 

gierende Verhaltensweisen handelt. Des 

weiteren ist festzustellen, daB exteme 

Faktoren auf nationaler und intematio- 

naler Ebene kontinuierlich einen ganz 

erheblichen EinfluB auf die Zielrichtung 

von Wanderungsbewegungen aus peri- 

pheren Regionen nehmen. Wenngleich 

das gegenwartige Wanderungsverhalten 

der Bewohner der nordostlichen Zensus- 

region Nepals derzeit keine Anzeichen 

fiir eine neuerliche und ebenso grundle

gende Veranderung erkennen laBt, wie 

sie bereits mehrfach in der Vergangen- 

heit erfolgte, so muB doch prinzipiell 

eine solche Entwicklung als moglich, ja 

als wahrscheinlich begriffen werden.

Ursachen der Abwanderung

Wo aber liegen die Griinde fur die 

massiven Abwanderungsbewegungen, 

die seit Jahrzehnten aus den Mittel- und 

Hochgebirgsregionen des nepalesischen 

Himalayas zu beobachten sind? Es ist 

bereits darauf hingewiesen worden, daB 

die kontinuierlich knapper werdenden 

Landressourcen insbesondere in den tra- 

Der Ausbau der touristischen Fremdenverkehrsinfrastruktur entlang der Hauptwanderwege schafft 

zumindest saisonal vielfaltige Verdienstmoglichkeiten fiir die Bergbevolkerung, wie hier in Namche 

Basar im Mt. Everest-Gebiet

ditionell sehr stark besiedelten Mittelge- 

birgsregionen des Landes eine wesentli- 

che Ursache fiir die Abwanderung der 

Bewohner sind. Eine zweiter, ursachlich 

mit jenem verbundene Faktor ist in der 

starken Zunahme der nepalesischen Be- 

volkerung seit etwa 1950 zu erkennen. 

Wahrend die Bevolkerung Nepals 1952 

noch etwas mehr als acht Millionen 

Menschen betrug, ist sie bis heute auf 

knapp 20 Millionen Menschen ange- 

wachsen. Damit verzeichnet Nepal eine 

der starksten jahrlichen Bevolkerungs- 

zuwachsraten auf dem Indischen Sub- 

kontinent. Diese beiden Erklarungsan- 

satze, Bevolkerungswachstum und unzu- 

reichende Reserven an Kulturland, sind 

sicherlich als konstante Ursachen der 

nepalesischen Migrationsgeschichte bei 

unterschiedlicher Intensitat zu verschie- 

denen Zeiten zu erkennen und zu benen- 

nen. Verbunden mit der Schwierigkeit, 

daB die sozialen Verhaltnisse der Ver- 

gangenheit nur begrenzt rekonstruierbar 

sind, mogen diese Erklarungsmuster fur 

vergangene Migrationsepochen als nach- 

vollziehbare Faktoren anerkannt werden. 

Fiir die aktuelle Abwanderung und ihre 

Ursachen aber sollte genauer nachge- 

forscht werden, warum die Bergbewoh- 

ner ihre Dorfer verlassen und entweder 

in das Terai oder aber in den Dunstkreis 

der Hauptstadt Kathmandu iibersiedeln.

Um diesem weiterfuhrenden Anspruch 

gerecht werden zu konnen, muB zunacht 

einmal die Frage geklart werden, wer 

die Abwanderer eigentlich sind. Handelt 

es sich dabei um die landlichen Armuts- 

schichten, die sich aufgrund ihrer extrem 

schwachen okonomischen Stellung nicht 

in der Lage sehen, ihren Lebensunterhalt 

vor Ort weiter zu gewahrleisten? Oder 

handelt es sich bei den Emigranten um 

Angehdrige der lokalen Oberschicht, die 

aus ganz anderen als rein existentiellen 

Griinden ihre Gebirgsdorfer verlassen? 

Um es vorwegzunehmen: sowohl Ange- 

horige der landlichen Unterschicht als 

auch der Oberschicht sowie der 

zwischen beiden anzusiedelnden, in 

ihrer Existenz gesicherten Mittelschicht 

nehmen an den Abwanderungsbewegun 

gen teil. Eine genauere Analyse aber 

fiihrt zu der Erkenntnis, daB der pro- 

zentuale Anted der an den Abwande

rungsbewegungen teilhabenden Haus- 

halte steigt, je armer diese einzustufen 

sind. Mit anderen Worten ausgedriickt 

heiBt das, daB aus der Gruppe der armen 

Haushalte vergleichsweise mehr Men

schen abwandem als dies fur die Gruppe 

der Mittel- bzw. der Oberschicht zu- 

trifft.

Nach Klarung dieses grundlegenden 

Sachverhaltes ist in der Folge nach der 

Verfiigbarkeit landwirtschaftlicher Fla- 

chen der betreffenden Haushalte sowie 

nach deren Grad der Eigenversorgung 

mit Nahrungsmitteln zu fragen. Dabei
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t zu beobachten, dab unter den am 

tarksten von Abwanderungen betroffe- 

S n Haushalten ein uberdurchschnittlich 

hoher Anteil landloser Pachter zu finden 

ist? deren Eigenversorgung nur in den 

seltensten Fallen ein halbes Jahr iiber- 

steigt. Damit ist die existentielle Unsi- 

cherheit auf der Grundlage ungleicher 

godenbesitzverhaltnisse als eine zentrale 

Ursache der Abwanderungsbewegungen 

aus den Hochgebirgsregionen Nepals zu 

erkennen. Aufgefangen werden konnte 

diese unzureichende okonomische Lage 

der landlichen Armutsschicht etwa durch 

Einkunfte aus nichtlandwirtschaftlicher 

Arbeit. Doch geht man dieser Spur nach, 

so zeigt sich, daB es zwar verschiedent- 

lich Ansatze zu einem gewerblichen Ar- 

beitsmarkt gibt, daB dieser in seiner Ge- 

samtheit aber nicht ausreicht, um der ar- 

beit- und verdienstsuchenden Bergbevol- 

kerung ein Einkommen zu ermoglichen, 

das geniigen wiirde, ihre landwirtschaft- 

lichen Defizite auszugleichen. Als einzi- 

ger Ausweg bleibt folglich nur der Gang 

nach auBen. Dabei ist zu beobachten, 

daB die Angehdrigen der landlichen Ar

mutsschicht vomehmlich an der saiso- 

nalen Arbeitskraftemigration auf die tou- 

rismusbedingten Baustellen Khumbus 

teilnehmen und sich nur in ganz wenigen 

Fallen fur die vollstandige Aufgabe ihres 

Pachtverhaltnisses und die endgultige 

Abwanderung entscheiden. Die Ursache 

dafiir ist in dem wenn auch minimalen, 

so aber eben doch vorhandenen Stuck 

Sicherheit zu sehen, das ein gepachtetes 

Stuck Land bedeutet. Wenngleich ent- 

weder die Halfte der jahrlichen Emte- 

menge oder aber eine festgelegte Natu- 

ralienabgabe von den Pachtem an ihren 

Grundherm zu entrichten ist, so gewahrt 

dies doch noch immer ein MindestmaB 

an Einkommen und damit an existenti- 

eller Sicherheit. Wiirden die landlosen 

Pachter durch die Entscheidung, ihr an- 

gestammtes Lebensumfeld zu verlassen, 

auch ihr Pachtverhaltnis losen und etwa 

nach Kathmandu ubersiedeln, so fanden 

sie sich dort in der Schwierigkeit, 

zunachst uberhaupt neues Pachtland zu 

finden, wollten sie sich nicht aus- 

schlieBlich uber den Markt versorgen.

Anders hingegen sieht es bei den 

wohlhabenderen Haushalten der Mittel- 

und Oberschicht aus. Auch Angehdrige 

dieser beiden gesellschaftlichen Gruppen 

verlassen ihre Heimatdorfer, um nach 

Kathmandu oder andemorts umzusie- 

deln. Doch anders als die landlichen 

Armutsschichten griindet ihre Existenz 

nur sei ten auf gepachteten, sondem auf 

eigenem Land, wodurch sie sich mit ei

nem weit groBeren MaB an existentieller 

Grundsicherheit auf das generell risiko- 

behaftete Wagnis Migration einlassen 

konnen. Und noch eines unterscheidet 

die Migranten dieser Gruppierungen von 

den landlichen Armutsschichten: ihr 

Wanderungsmotiv. Nur in den seltensten 

Fallen basiert die Entscheidung zur Ab

wanderung auf einer unzureichenden 

Einkommens- bzw. Selbstversorgungs- 

lage. Stattdessen stehen der Wunsch 

nach weiterfiihrender schulischer oder 

universitarer Bildung aber auch ge- 

schaftliche Griinde im Vordergrund der 

Migrationsentscheidung.

Damit wird deutlich, daB die Ursachen 

der Bergflucht aus dem Nepal-Himalaya 

in einer komplexen Vielzahl von Fakto- 

ren zu suchen ist und nicht auf eine mo

nokausale Erklarung reduziert werden 

darf.

Folgen fur das Abwanderungsgebiet

Wanderungsbewegungen von Men- 

schen bewirken stets sowohl in der Ziel- 

region als auch in der Herkunftsregion 

Veranderungen der jeweils vorausgegan- 

genen Situation. Wahrend die Folgewir- 

kungen von Migrationsbewegungen in 

den Zielregionen durch vielfaltige und 

seit Jahrzehnten betriebene Forschungen 

hinreichend bekannt sind und unter den 

Schlagworten unkontrolliertes Stadte- 

wachstum, Slumbildung im Zentrum der 

Metropolen wie auch in ihren Randbe- 

reichen sowie die damit verbundenen 

Probleme im Sanitar- und Versorgungs- 

bereich zusammengefasst werden kon- 

nen, wurden die Folgewirkungen fur die 

Herkunftsgebiete in der bisherigen Mi- 

grationsforschung ungleich geringer be- 

achtet. Fur die von Abwanderungsbewe

gungen betroffenen lokalen Gesellschaf- 

ten der ostnepalesischen Hochgebirgs- 

zone lassen sich eine Vielzahl von Fol

gewirkungen erkennen, die von der 

Entlastung des Bevolkerungsdruckes bis 

hin zu einer Umstrukturierung der so- 

zialen Verhaltnisse dieser Gesellschaften 

reichen.

Die uber Jahrzehnte hinweg anhaltende 

Abwanderung von Menschen aus den 

Dorfem des Solu-Khumbu-Distriktes hat 

zur Folge, daB die Bevolkerungsent- 

wicklung in diesem Teil des Landes sehr 

viel verhaltener verlief als dies fur an- 

dere Regionen Nepals sowie im landes- 

weiten Durchschnitt der Fall ist. Da 

uberwiegend die jungen Manner im ar- 

beitsfahigen Alter zwischen 19 und 45 

Jahren ihre Heimatdorfer verlassen, be

deutet dies fiir die Herkunftsregion aber 

auch, daB die in den Bergdorfem ver- 

bleibende Bevolkerung iiberproportional 

stark von Kindem, Frauen und al ten 

Menschen gepragt ist. Eine Konsequenz 

dieses Sachverhaltes ist wiederum, daB 

die Arbeitsbelastung der Frauen deutlich 

steigt und traditionelle, geschlechtsspezi- 

fische Arbeitsteilungssysteme situations- 

bedingt an Bedeutung verlieren. Ande- 

rerseits schafft der Mangel an mannli- 

chen Arbeitskraften in den Bergdorfem 

aber auch einen potentiellen Arbeits- 

markt im Bereich der Landwirtschaft, 

vorausgesetzt, die Abgewanderten unter- 

stutzen ihre im Dorf verbliebenen Fami- 

lienangehorigen mit Geld, so daB land- 

wirtschaftliche Lohnarbeiter bezahlt 

werden konnen.

Am weitreichendsten sind die Folgen 

der Abwanderungsbewegungen aus den 

Hochgebirgsregionen des Landes dann, 

wenn ein kontinuierlicher RuckfluB an 

Geld oder Waren von den Emigranten 

zuriick zu ihren Familien in den Berg

dorfem besteht. Dies fuhrt in Regionen, 

die von sehr starken Abwanderungsbe

wegungen gepragt sind, zu einer Um

strukturierung der gesellschaftlichen 

Verhaltnisse. Der Anteil der landlichen 

Armutsschichten, die in besonderem 

MaBe von Abwanderungstendenzen be- 

troffen sind, ist unter dem EinfluB von 

migrationsbedingten Einkiinften stark 

riicklaufig zugunsten einer weitreichen- 

den Nivellierung der lokalen Gesell

schaft, ohne daB es zu einer voll standi- 

gen Beseitigung der Armut in den Berg

dorfem des Himalayas kommt.

Dennoch ist die Losung der wirt- 

schaftlichen, ja existentiellen Probleme 

der Himalayabevolkerung mit dieser Er- 

kenntnis nicht gefunden, derm mit der 

selektiven Abwanderung aus den Bergen 

ist einerseits der Grundstein zu deren 

weiterfiihrenden Entvolkerung gelegt 

und andererseits der entscheidende 

Schritt in eine weitreichende, von auBen 

gelenkte und fiir die Bergbevolkerung 

nicht zu beeinfluBende neue Abhangig- 

keit getan. Vielmehr muB die Verbesse- 

rung der existenzsichemden Grundlage 

der Gebirgsbevolkerung vor Ort, in 

Form der Forderung lokaler auBeragrari- 

scher Einkommensquellen, wie etwa der 

Papierherstellung oder der Kultivierung 

medizinischer Heilpflanzen, ansetzen.
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