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711nachst kleinere Projekte im Bereich 

von 100 MW in den nachsten zehn bis 

70 Jahren gebaut werden. "Erst dann 

sollten wir daran denken, so etwas wie 

^f-un HI zu bauen, denn nicht Studien 

und Planung konnen Unfalle verhindem, 

sondem nur know how im eigenen 

Land", sagt Panday. Kleinere Projekt 

konnten auch attraktiv fur nepalische In- 

veStoren sein und die wachsende Abhan- 

gigkeit von Geberlandem einschranken.

Ende offen

Ob Arun III nun wie geplant in die 

Konstruktionsphase gehen wird, hangt 

von der Entscheidung der Weltbank ab. 

Trotz eines Hearings in Washington mit 

^run Kritikem und Befurwortem, wird 

das Projekt weiterhin als umweltvertrag- 

lich, far Nepal erschwinglich, wirt- 

schaftlich gewinnbringend und als tech- 

nisch vemunftig bezeichnet. Zogemd 

zeigen sich vor allem die Japaner, die 

sich mit etwa 165 Millionen Dollar be- 

teiligen wollen. Ende August diesen Jah- 

res besuchte eine Delegation Kath

mandu. Auch von deutscher Seite gibt es 

bisher kein grimes Licht. Hauptgrund ist 

wohl die derzeit unsichere politische 

Lage in Nepal.

Ungeklart bleibt auch, ob der nordli- 

che Nachbar den Punchu FluB, wie der 

Arun in Tibet heiBt, fur Bewasserungs- 

anlagen nutzen wird. 80 Prozent der 

Arunzuflusse (watershed) sollen jenseits 

der Grenze liegen. "Nepal wird in die- 

sem Fall um seinen Anted am Arunwas- 

ser kampfen", hatte sich der NEA- Ver- 

treter beim Hearing in Washington stark 

gemacht. Ein anderer Arunbefurworter 

soil sogar behauptet haben, der Arun 

kame nicht aus Tibet.

An diesem Punkt, wie auch an anderen 

zeigt sich, warum das Projekt so um- 

stritten ist, obwohl noch kein einziger 

Spatenstich getan wurde. Es gibt zu viele 

Widerspriiche und Unsicherheiten, die 

Offentlichkeit wird von beiden Seiten 

mit Zahlenspielen und Aufrechnungen 

verwirrt, die sich einer Uberpriifung 

entziehen. Mittlerweile scheinen es 

schon personliche Interessen zu sein, die 

Arungegner und Befurworter kompro- 

miBlos voneinander trennen. Von der 

Weltbank wurde der 3. November als 

Termin gesetzt. Dann soil uber die Zu- 

kunft des Projektes endgultig entschie- 

den werden. Aber angesichts der Mitte 

November in Nepal stattfindenden vor- 

gezogenen Parlamentswahlen wird wohl 

die Entscheidung verschoben werden 

mussen.
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"Nepali paper"

Ein totgeglaubtes Kulturgut im Aufwind

Text und Fotos von Thomas Hoffmann

Als klassisches Produkt im Warenkorb der sogenannten Dritte-Welt-Laden sind Briefpapier, Kuverts 

und GruBkarten aus grobem, handgemachten Papier neben Baumwolltextilien, Flechtkorben und kunst- 

handwerkiichen Gegenstanden zu finden. Die Geschichte dieser Papierart reicht bis in das chinesische 

Kaiserreich der Zeitenwende zuriick, von wo aus es seine Verbreitung fand und auch in den Himaiaya- 

taum gelangte. Nach einer uber Jahrhunderte anha/tenden Produktionstradition geriet die Herstellung 

von "nepaii paper" im Veriauf der 50er Jahre in eine existentielle Krise, das Ende des traditionsreichen 

Produktes schien sicher. Doch wider Erwarten edebt das totgeglaubte Papier seit einigen Jahren eine 

stetig zunehmende Nachfrage, die den Fortbestand des Kulturgutes "nepaii paper" und damit des ne- 

patesischen Papiermachergewerbes zu sichern scheint.
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Ob im Jahre 105 unserer Zeitrechnung der kaiserlich- 

chinesische Hofbeamte T'sai Lun oder bereits zu einem fruhe- 

ren Zeitpunkt ein uns Unbekannter die Erfindung machte, die 

zu den genialsten der Mens chheitsgeschichte gerechnet wer

den mufi, wird uns verborgen bleiben. In jedem Fall war es 

spdtestens T'sai Lun gelungen, aus der Rinde des 

Maulbeerbaumes Papier herzustellen und damit die aufwen- 

dige und teure Herstellung von Beschreibmaterial aus sei- 

denbespannten Bambusbrettchen kostengunstig abzulosen. 

Mit dieser Erfindung war der wesentliche Schritt hin zur Ver- 

schriftlichung der Welt getan, ohne den die nachfolgende 

Entwicklung staatlicher Administration, privater Wirtschaft 

und nicht zuletzt der Kultur in der uns bekannten Form nicht 

denkbar gewesen ware. Zwar waren Tapa in Mexiko, Papy

rus in Agypten und im Mittelmeerraum und Pergament in 

weiten Teilen Europ as sehr fruh bereits verbreitet gewesen, 

doch Papier setzte sich weltweit als das Material dur ch, das 

rich den kombinierten Anforderungen von Praktikabilitdt 

hezuglich Schrift und Druck, Haltbarkeit und nicht zuletzt 

Wirtschaftlichkeit am besten gewachsen zeigte.

Im Verlaufe der nachfolgenden Jahrhunderte fand die 

Kunst der Papiermacherei nicht nur in weiten Teilen des 

Reichs der Mitte Verbreitung, sondern auch daruber hinaus. 

So gelangten die Kenntnisse der Papierherstellung bis ins 3. 

nachchristliche Jahrhundert uber die Seidenstrafie nach We

sten in die zentralasiatischen Oasenstadte Turfan, Kashgar 

und Yarkand sowie in den Sudwesten Chinas, nach Szech

wan, um das Jahr 600 nach Korea, im 7. Jahrhundert nach 

Japan und sind fur das 8. Jahrhundert auf dem Dach der 

Welt, in Tibet, nachgewiesen. Nach Europa gelangten das 

know how um die Herstellung von Papier hingegen erst sehr 

viel spater. Der Wissenstransfer eifolgte im 8. Jahrhundert 

Uber die Seidenstrafie zunachst in die ostlichen Randbereiche 

des zu dieser Zeit aufbluhenden islamischen Kulturkreises, 

nach Samarkand und Bokhara. Im Verlaufe der nachfolgen

den Jahrhunderte und der Westexpansion des islamischen 

Reiches gelangte die Kunst des Papiermachens schliefilich im 

12. Jahrhundert nach Spanien und bis ins 14. Jahrhundert 

nach Mitteleuropa, wo 1390 in Numberg die erste Papier- 

muhle ihren Betrieb aufnahm. Gegenuber dem Pergament 

setzte sich das neue Medium endgultig jedoch erst nach 

Gutenbergs bahnbrechender Erfindung des Buchdruckes und 

den damit verbundenen hohen Auflagen durch, die nur durch 

die Verwendung von Papier bewerkstelligt werden konnten.
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Der lamaistische Buddhismus, wie er in Tibet vorherrscht, 

zeigt traditionell ausgeprdgt scholastische Ztige. Dies zeitigt 

wiederum einen Uberaus grofien Bedarf an Papier zur Ver- 

vielfaltigung der religidsen Texte. Setzt man dies in Verbin

dung mit der Expansion des tibetischen Reiches und damit 

auch des Buddhismus im 8. Jahrhundert nach SUden, dann 

wird deutlich, dafi damit auch die Ubertragung der Papier- 

macherkenntnisse in den Himalayaraum einherging. Aller 

Wahrscheinlichkeit nach gelangte das Wissen um die Pro- 

dukiionstechnik von Tibet aus im Zuge der Ubersiedlung der 

Kagate (= Papiermacher), einer Untergruppe der heute vor- 

wiegend in Zentral- und Ost-Nepal lebenden tibeto-burmani- 

schen Ethnic der Tamang, in den Himalayaraum. Fur diese 

These spricht nicht nur die tibetische Abstammung der Ta

mang, sondern vor allem die Tats ache, dafi die Tamang tra

ditionell die Papierproduktion im Nepal-Himalaya dominie- 

ren, wenngleich in Westnepal auch Gurung und Magar 

dieser Betatigung nachgehen.

Je nach den lokalen Vegetationsverhaltnissen variierte die 

Rohstoffbasis der Papiermacher. So war man in China rund 

zyveihundert Jahre nach T'sai Lun's bahnbrechender Eifin- 

dung davon abgekommen, die Rinde des fur die Ernahrung 

von Seidenraupen benotigten Maulbeerbaumes als Rohstojf 

fur die Papierherstellung zu nutzen, und war stattdessen dazu 

ubergegangen, den schnell nachwachsenden und folglich ko- 

stengiinstigeren Bambus zu verwenden. Beide Losungen, die 

fur China praktikabel waren, zeigten si ch in den Hohenlagen 

der Himalayasildabdachung als weniger giinstig, so dafi eine 

weitere Alternative gefunden w er den mufite. So fanden Reis- 

und Hirsestroh sowie verschiedene Graser Anwendung. Als 

die beste Losung aber erwies sich schliefilich die Verwendung 

der faserigen Innenrinde des Loktha-Busches, der hier- 

Mit Hilfe des Khukri wird der Rindenbast des Loktha-Busches gewonnen
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nach Nepal und vor allem durch das vollstandige Abholzen 

der fiir die Herstellung von qualitativ hochwertiger Holzkohle 

erforderlichen Walnufi- oder Rhododendronbaumbestande 

war die bergbauliche Grundlage in der Region bis zur Jahr- 

hundertwende zerstort worden. Da die in das mehrheitlich 

von Sherpas besiedelte Gebiet zugewanderten Tamang als 

Landlose sich nicht von den Ertrdgen ihrer gepachteten Ac- 

ketflachen ernahren konnten, mufiten sie nach dem Zu- 

sammenbruch des Eisenbergbaus eine neue aufieragrarische 

Einkommensquelle finden. Sie besannen sich auf ihre reich- 

haltigen handwerklichen Kenntnisse und wandten sich ver- 

mehrt der bislang beilaufig betriebenen Herstellung von Pa

pier zu. Aufgrund der fiir das Wachstum des Lokthabusches 

idealen Voraussetzungen war im siidlichen Bereich des Solu- 

Khumbu Distriktes ausreichend Rohmaterial verfilgbar, wie 

auch die fiir die Papierherstellung erforderlichen Mengen an 

Wasser und Feuerholz.

Benotigt wurde das sehr dauerhafte und reififeste, wenn 

auch feuchtigkeitsanfallige "nepali paper" besonders in zwei 

Bereichen. Zum einen diente es der koniglich-nepalesischen 

Verwaltung zur Dokumentation ihres staatlichen Handelns 

und zum anderen wurde der grofite Teil der Produktion Uber 

den 5.716 Meter hohen Nangpa La (La=Pafi), nur wenige 

Kilometer westlich des Mt. Everest-Massives, in die buddhi- 

stischen Kloster Tibets gehandelt, wo die religidsen Texte auf % '

eben dieses Papier im Blockdruckverfahren ubertragen wur- ' 

den. Die Verwendung des "nepali paper" ’ ‘ v,‘ 

zulande unter der Bezeichnung Seidelbast geldufig ist. Der 

Seidelbast oder Nepalpapierdaphne (Daphne papyracea), wie 

der Strauch auch genannt wird, gehort der Familie der Thy- 

melaeceen an, aus der auch andere Arten fiir die Papierpro

duktion verwendet werden konnen, wie etwa Edgeworthia 

Gardineri in Sikkim. Der besondere Vorteil dieses Rohstojfes 

liegt in seiner extremen Langfaserigkeit, die dem daraus her- 

gestellten Papier seine besondere Elastizitat und Festigkeit 

verleiht. Aufgrund ihrer klimatischen Ansprilche wdchst die 

in den gemafiigten Breiten Europas und Asiens vorkommende 

Pflanze im Himalaya nur in Hohen von etwa 2.000 bis 3.000 

Metern in West- und bis zu 3.500 Metern in Ostnepal als 

Unterholz oder am schattigen Rand der Waldbestande. Die 

fur das Gedeihen des Seidelbastes adaquaten okologischen 

Bedingungen finden sich weniger im trockeneren westlichen, 

sondern vornehmlich im zentralen (Sudabdachung des Dhau

lagiri-Mas sivs) und ostlichen Himalaya, d. h. in Ostnepal, 

Sikkim und Bhutan. Folgerichtig fand gerade hier die Tradi

tion der Papierherstellung einst ihre grofite Verbreitung. 

Wenngleich seit einigen Jahren in Nepal technisch modifi- 

zierte Neuansdtze zur Wiederbelebung der Papierherstellung 

zu beobachten sind, so darf dies nicht daruber hinwegtdu- 

schen, dafi die traditionelle Herstellung von "nepali paper" 

unter Anwendung der jahrtausendealten Technik seit den

60er Jahren unseres Jahrhunderts landesweit sehr stark W wurde, f 

zuruckgegangen und heute praktisch verschwunden ist. vim. Dies,

Welches sind die Ursachen des Niederganges der Papier- ^escha/i vc 

herstellung und wie kam es zur neuerlichen Belebung des tot- hBastes a 

geglaubten Gewerbes? Mit Blick auf die ostnepalesische a Srennma 

Hochgebirgsregion Solu-Khumbu, einer der traditionellen wfiajt zu 

Papiermacherregionen Nepals, soil diesen Fragen 

nachgegangen werden. u

In diese Region Nepals waren die Tamang zu Beginn des itijavac/u 

19. Jahrhunderts auf der Suche nach abbauwiirdigen Eisen- w 

erzvorkommen eingewandert. Doch durch die zunehmende J 

Erschopfung der Minen, durch billige indische Eisenimporte
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ste Papier, das "sumsjang ", hergestellt wurde.

Die Organisation der Papierproduktion war in - - -

dene Bereiche untergliedert. Wahrend sich neben den yhi 

Tamangfamilien vereinzelt auch Armutsschichten anderer 
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die religidsen Texte auf % '

im tibetischen

Buchdruck ist zugleich der Hintergrund dafiir, dafi in Solu 

vorrangig das qualitativ hochwertigste, da weifieste und fein- i
'St ereit

verschie- t
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Nepal

thnischer Gruppierungen an der Lokhtaernte beteiligten und 

dadurch ein Einkommen erzielen konnten, war die eigentliche 

papierherstellung in dieser Region ausschliefilich den Ta- 

inang vorbehalten. Trotz ihrer traditionsreichen Bindung an 

die Papierproduktion, engagierten sich die Tamang jedoch 

nicht im Handel der fertigen Produkte. Der Weiterverkauj'des 

papiers wurde in Richtung Kathmandu von staatlich lizen- 

sierten Chhetri- und in Richtung Tibet von Sherpa-Aufkaufern

Handlern betrieben. Die Handler kauften dabei nicht 

nur die vorhandene Produktion auf, sondern gaben ihrerseits 

direkt Auftrage zur Papierherstellung. In Tibet selbst wurde 

^ar auch Papier hergestellt, der weitaus grofite Teil des 

benodgten Papiers aber wurde aus Bhutan und Nepal impor- 

tiert.
Zweimal im Jahr, namlich in den klimatisch gilnstigsten 

Zeitrdumen des Jahres, von Oktober bis Dezember und von 

Jddrz bis Ende Mai, also unter Umgehung der Monsunnie- 

derschlage bzw. der winterlichen Kalteperiode, zogen die 

Lokthasammler in die weitlaufigen Walder Solus. Sie bevor- 

zugten bei ihrer Ernte die starkeren Aste und jiingeren 

Stdmme des Lokthabusches, da diese die beste Qualitat lie

fern. Solange die Pflanze gesund und die Trockenperiode 

nicht zu weit fortgeschritten war, konnte die glatte, zwei bis 

drei Millimeter starke Rinde, nachdem sie mit dem Khukri 

aufgeschlitzt wurde, mit einem kraftigen Ruck vom Holz ge- 

zogen werden. Dies sowie eine erste grobe Sduberung des 

Rohstoffes geschah vor Ort in den Waldern. Das bei der Ge- 

winnung des Bastes anfallende Holz sowie die aufiere Rinde 

fand als Brennmat erial Verwendung, wahrend der 

gewonnene Bast zu den Produktionsstatten der Tamang 

transportiert, von den grobsten Verwachsungen gereinigt, 

gewdssert, gekocht und stundenlang geschlagen wurde, um 

die naturlich gewachsene Faserstruktur zu zerstoren und das 

Rohmaterial zur Papierherstellung aufzubereiten. Diesem 

Zweck diente vor allem das rund vierstiindige Kochen der 

Loktharinde. Eine brauchbare Qualitat konnte dabei 

allerdings nur erreicht werden, wenn dem aufzukochenden 

Faserbrei Pflanzenasche, im idealsten Fall aus Eichen- oder 

anderen Hartholzern, beigegeben wurde. Pflanzenasche fiel 

bei der Trocknung des Papieres durch offene Feuer zwar 

massenhaft an, do ch der Bedarf Ubers tieg des sen 

Verfiigbarkeiten bei weitem. Um dennoch die benotigte 

Menge an Pflanzenasche zu erhalten, mufiten riesige Mengen 

Holz einzig zu dem Zweck der Aschegewinnung verbrannt 

werden. Rechnet man diesen Holzverbrauch auf vorstellbare 

Dimens ionen um, so ergibt dies ein erschreckendes Result at. 

Ein drei Arbeit er umfassendes Team erreichte mit Hilfe der 

traditionellen Produktionstechnik eine durchschnittliche 

Tagesproduktion von zwei- bis dreihundert, je etwa 50 x 75 

Centimeter grofien Bogen Papier. Der dafilr notwendige 

Holzbedarf belief sich auf rund 800 Kilogramm, wobei zwei 

Drittel dieser riesigen Menge fur die blofie Ascheproduktion 

bendtigt wurde, wahrend ein Drittel in 

cnergieverschwendender Manier fur das Trocknen des 

Papiers verwendet wurde. Letzteres geschah dergestalt, dafi 

rings um ein permanent unterhaltenes, grofies ojfenes Feuer 

die holzernen Papierschopfrahmen zum Trocknen aufgestellt 

warden. Der weitaus grofite Teil der Warmeenergie verpujfte 

folglich ungenutzt. Der riesige Holzbedarf hatte 

dariiberhinaus zur Folge, dafi die Produktionsstatten in ei

nem etwa drei- bis viermonatigen Rhythmus verlagert werden 

mufiten, damit nicht allzu weite Wege erforderlich wurden, 

um ausreichende Holzvorrate zur Verfiigung zu haben.

dem aufbereiteten Faserrohstojf wurde im nachsten 

Arbeitsschritt unter Anwendung des traditionellen chinesi- 

schen Eingiefiverfahrens Papier verschiedener Starke und 

Reinheit hergestellt. In einen holzernen, geflechtbespannten 

und in einem Wassertrog oder -loch schwimmenden Rahmen 

wurde entsprechend der gewUnschten Starke und Qualitat des

Der gewonnene Rindenbast wird von den grobsten Verunreinigungen 

befreit und getrocknet

Papiers eine bestimmte Menge des Faserrohstojfes mit Hilfe 

eines Gefafies eingegossen und gleichmafiig im Rahmen ver- 

teilt. Beim Anheben des Rahmens flofi das Wasser ab, der 

Faserrohstojf verdichtete sich auf der Stojfbespannung zu ei- 

ner diinnen Schicht und der Rahmen wurde zum Trocknen ans 

Feuer gestellt.

Die traditionelle Papierproduktion, die in dieser Form au- 

fierhalb Nepals nur noch in Nordthailand, Bhutan und in ei- 

nigen sildchinesischen Regionen uberlebt hat, erweist sich 

folglich als eine sehr naturnahe Produktionsmethode, die 

kaum technische Einrichtungen wie Papiermiihlen oder 

Hammerwerke und auch keine Arbeitsteilung kannte, wie dies

Die getrocknete Loktha wird zu den Papierproduzenten transportiert
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Der Faserbrei wird im EingieBverfahren zu Papier verarbeitet M

Die Loktha wird zunachst gewassert, ehe sie unter Zugabe von Atznatron 

gekocht wird

Nepal

bereits in den frilhen Papierproduktionsstatten Europas der 

Fall war.

Die produktionsbedingte Ressourcenverschwendung konnte 

aufDauer nicht folgenlos bleiben. Ende der 50er, Anfang der 

60er Jahre reagierte die nepalesische Regierung in mehreren 

Schritten auf den Befund schwindender Waldbestande mit ei- 

ner fur die Tamang nachhaltig negativ wirksamen Forstge- 

setzgebung. Anlafi dazu bot nicht nur der Holzbedarf der Pa- 

piermacher, sondern auch der seit Jahrzehnten umfangreiche 

Einschlag von Salwaldern im ostlichen Terai fur die Gewin- 

nung von Eisenbahnschwellen sowie andere holzfressende 

Waldgewerbe wie Kohlerei, Harzsiederei oder die Verhiittung 

von Eisen- und Kupfererzen. So wurden 1957 vormalige 

Kommunalwdlder verstaatlicht, die Verantwortung fur die 

Walder den Dorfgemeinschaften zugunsten staatlicher Behor- 

den entzogen. Schliefilich wurde 1961 im 'Forest Act' die 

private Nutzung alien Staatswaldes verboten und der Ein

schlag von Bdumen, sei es fur Bauholz, sei es fur eine an- 

derweitige Nutzung, konnte nurmehr mit der Genehmigung 

der distriktweise eingerichteten Forstbehorden erfolgen. 

Diese Gesetzgebung, vor allem aber die damit verbundenen 

empfindlichen Geldstrafen, die im Faile des Zuwiderhandelns 

verhangt werden konnten, beendeten das Engagement der 

Tamang in der Papierherstellung in regional unterschiedli- 

chem Mafi. Die traditionelle Produktion von "nepali paper" 

erstarb in dem Mafie, in dem das Gesetz uber das Land hin- 

weg Anwendung und Beachtung fand, und das geschah 

zundchst in Abhdngigkeit der rdumlichen Distanz zwischen 

Forest Department und Papierproduzenten. Im Faile Solus 

war eine sehr unmittelbare Wirksamkeit der neuen Forstge- 

setzgebung zu spiiren gewesen, da ein Grofiteil der Papier- 

produktion in unmittelbarer Nahe zum Distrikthauptort Sal

ieri angesiedelt war, wo seit Mitte der 60er Jahre ein "Forest 

Ranger" und seit Beginn der 80er Jahre eine Forstbehorde 

stationiert ist. Mitte der 80er Jahre verbot ein Parlamentsbe- 

schlufi schliefilich endgiiltig und dezidiert die traditionelle 

holzverschwendende Trocknungsmethode von Papier durch 

ojfene Feuer.

Neben der Forstgesetzgebung wirkten sich auch zwei wel

ter e Entwicklungen negativ auf die traditionelle Papierpro- 

duktion in Ostnepal und speziell in Solu aus. Wenngleich 

Jung Bahadur, der Begriinder der Rana-Dynastie, bei der 

Riickkehr von seiner Reise nach Europa eine auf industriell 

hergestelltes Normpapier hin ausgelegte Druckerpresse mit 

nach Nepal brachte und in der Folgezeit deren Anwendung 

propagierte, so benutzte die staatliche Administration Nepals 

doch bis ins Jahr 1934 ausschliefilich "nepali paper" fiir ihre 

Belange. Mitte der 30er Jahre aber nahm aufgrund des stei- 

genden Bedarfes an Papier und der verhaltnismafiig hohen 

Preise die Nachfrage nach lokal hergestellten Papier ab. 

Stattdessen wurde in zunehmenden Umfang in Indien herge

stelltes Papier importiert. Die Versorgungsengpasse im Zu- 

sammenhang mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 

fiihrten zwar nochmals zu einer kurtfristigen Wiederbelebung 

des Absatzmarktes Staat, die so gar erstmals zur Einrichtung 

von Papierproduktionsstatten im Kathmandutal fiihrte. Suk- 

zessive aber ging die staatliche Verwait  ung als einer der 

Grofiabnehmer fur "nepali paper" im Verlauf der 50er Jahre 

verloren.

Eine zweite, fiir die papierproduzierenden Tamang nach

haltig negativ wirkende Entwicklung ist in den politischen 

Veranderungen in Tibet im Verlauf der 50er Jahre zu sehen. 

Nachdem die Chinesen im Verlauf dieses Jahrzehnts zuneh- 

mend die Macht uber das Dach der Welt iibernahmen, kam es 

1959 endgiiltig zur Okkupation Tibets. Auf die Flucht des 

Dalai Lama und Zehntausender seiner Anhanger nach Indien 

reagierte Peking mit der Schliefiung der tibetischen Siid- 

grenze. Dies, sowie die Zerstorung der tibetischen Kloster 

und die Unterdriickung des tibetischen Buddhismus, bedeu-

tete zugleich die Vernichtung des Hauptabsatzjnarktes  fiir das 

in Solu produzierte Papier. In den 1830er Jahren hatte 

Hodgson noch von der Existenz von rund 400 

Papierproduktionsstatten in Nepal berichtet. Bis zu Beginn 

der 70er Jahre unseres Jahrhunderts wurden nurmehr knapp 

einhundert solcher Einrichtungen geschatzt.

Doch heute gehen wieder Lokthasammler zweimal im Jahr 

in die (Staats-)Walder Solus, um Seidelbast zu ernten. Es 

sind iiberwiegend Rai und Tamang, vereinzelt auch Sherpas, | 

die heute dies er Tdtigkeit nachgehen und die fiinf von Sher

pas betriebenen Papierfabriken im zentralen Solu mit Loktha Bl 

beliefern. Die Manner biindeln ihre Tagesernte von etwa 15 B x 

dharni (=35 kg) Seidelbastrinde und kehren jeden Abend in 

ihr gemeinschaftlich bewohntes Haus in Chutok, hoch uber ■ 

dem Tai des Solu Khola zuriick. Dort wird das Rohmaterial j 

zundchst von den grobsten Verwachsungen und Verunreini- 

gungen gesaubert und anschliefiend getrocknet. An zahllosen Drei rauB gl 

Holzgestellen, die rund um das Haus aufgestellt sind, hdngen 

meterlange Rindenstreifen fur zwei bis drei Tage in der 

Sonne, ehe sie fiir den Abtransport erneut gebiindelt werden. ent 

Das Gewicht der Rinden wird wahrend des Trocknens auf 50 hl fir e 

Prozent reduziert, bis es den Kaufbedingungen der Papierfa- der 

brikanten entspricht. Je nach Jahreszeit und Ernteertrag M 

beliefern die Sammler im Abstand von wenigen Tagen die ^,50^ 

Papierfabrikanten mit der getrockneten Loktha. Hdufig wird 

dies mit dem Gang zum Wochenmarkt nahe Salieri verbun- 

den, sodafi beide Wegstrecken sinnvoll genutzt werden kon- 

nen. In Salieri sowie in den marktnahen benachbarten Orten 

Noya Basar und Phaphlu ist jeweils eine Papieifabrik ansas- 

sig, die ubereinstimmende Preise fiir das Rohmaterial zahlen. 1
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Der Faserbrei muB gleichmaBig im Rahmen verteilt werden, um 

hochwertiges Papier zu erhalten

45 NRps, das entspricht etwa 1,50 DM, zahlt der 

Papierfabrikant fur ein dharni (=2,4 kg) an den "nange", 

den Anfiihrer der Lokthasammler, dessen Aufgabe es ist, 

festzulegen, wann und wo die Arbeit er nach dem Seidelbast 

suchen sollen, sowie die Verhandlungen mit dem Aufkaufer 

zu fUhren.

Wiederbelebt wurde der in den spaten 50er und vor allem 

in den 60er Jahren zusammengebrochene Markt fur "nepali 

paper" um die Mitte der 70er Jahre, als Kathmandu zu einem 

der Hauptziele der internationalen Hippie-Kultur in Asien 

avancierte. Die alternativen Lebensformen verbundenen jun-

Das frisch produzierte "Nepali Paper" wird zum Trocknen in die Sonne

gestellt

gen Leute aus Europa und Nor darner ika fanden Gefalien an 

der rauhen Textur, dem organischen Ausgangsmaterial und 

der einfachen, von Handarbeit bestimmten Produktionsweise 

des traditionellen Papiers und bevorzugten es gemdfi ihrer 

Lebensphilosophie gegeniiber industriell gefertigten Produk- 

ten. Die Nachfrage nach "nepali paper" fand im Zusammen- 

hang mit der Bemalung des Papiers in Form von Mandalas 

und esoterischen Designs eine weitere Steigerung. Das totge- 

glaubte Produkt wurde somit von einer ganz anderen als der 

traditionellen Klientel in einem solchen Mafie nachgefragt, 

dafi die darniederliegende Papierproduktion Aufwind bekam. 

Von staatlicher Seite war in Tripureswar am siidlichen Rand 

Kathmandus bereits 1948 eine Papierproduktionsstatte einge- 

richtet worden mit dem Ziel, lokales Handwerk zu fordern. 

Im Zuge der Forstgesetzgebung von 1961 und deren emp- 

findlichen Auswirkungen auf die traditionelle Papierproduk

tion in Nepal waren in Tripureswar neue Technologien einge- 

fiihrt und erprobt worden, um die Papierherstellung ressour- 

censchonend betreiben zu konnen.

Von Tripureswar ging auch ein staatlicher Aufruf aus, an 

entsprechenden Schulungslehrgangen zur Papierherstellung 

mit innovativen technischen Methoden teilzunehmen. 1968 

machte Chepal Dorji Sherpa aus Nay a Bas ar Gebrauch von 

diesem Angebot und transferierte somit als erster die neue 

Produktionstechnik der Papierherstellung nach Solu. Das 

Manko des enormen Holzverschleisses der alten Technologie 

sollte dur ch die Zugabe von Chemikalien, dur ch elektrisch 

betriebene Kocher und durch das Trocknen des Papiers an 

der Sonne ausgemerzt werden. Chepal Dorje setzte die neuer- 

langten Kenntnisse um und brachte damit eine Entwicklung 

in Gang, die bis heute zur Errichtung von vier weiteren Pa- 

pieifabriken in Solu gefiihrt hat.

In den 80er Jahren engagierten sich dann verschiedentlich 

japanische Entwicklungshilfepro-jekte im Bereich der Papier

produktion. Es war die Zeit, da die fuhrende Philosophie in 

der praktischen Entwicklungszusammenarbeit sich auf die 

Bewahrung und Forderung traditioneller Handwerke und lo- 

kaler Kenntnisse und Fahigkeiten besann. In Zusammenarbeit 

mit dem 'Department of Cottage Industries' wurden in Kath

mandu Lehrgange zur res sour censchonenden Herstellung von 

"nepali paper" in Tripureswar abgehalten.

Ein besonderes, und wie es sich erweisen sollte auch er- 

folgreiches Engagement zeigte auch UNICEF in Zusam

menarbeit mit dem 'Department', der staatlichen Forstbe- 

horde und der 'Agricultural Development Bank of Nepal'. 

1981 wurde von Seiten des Kinderhilfswerkes der Vereinten 

Nationen in Bhakiapur ein Projekt zur Herstellung und zum 

Vertrieb von Grufikarten eingerichtet. Als Rohmaterial sollte 

ausschliefilich "nepali paper" Verwendung finden, das uber- 

wiegend in den westnepalesischen Distrikten Baglung, von 

wo traditionell das qualitativ beste "nepali paper" kommt, 

Myangdi und Parbat an der Siidabdachung des Dhaulagiri- 

Massives hergestellt wird. Die Zielsetzung des Projektes war 

dabei auf die Schajfung aufieragrarischer Arbeits- und Ver- 

dienstmoglichkeiten - neben der Korbflechterei und der Tep- 

pichkniipferei - konzentriert, um auf diesem Weg der zuneh- 

menden Bergflucht Einhalt zu gebieten.

Der wesentliche Unterschied des modifizierten und von 

staatlicher Seite propagierten Veifahrens der Papierherstel

lung im Gegensatz zur traditionellen Methode liegt erstens in 

der Verwendung von Atznatron anstelle von Pflanzenasche 

als Zugabe beim Kochen des Rohstoffes, zweitens in der Ver

wendung von elektrisch betriebenen Kochern fur das Aufko- 

chen der Loktha, drittens in der pflanzenschonenden, da wur- 

zelstockerhaltenden Erntetechnik, viertens in der Verwendung 

von Kunststojfbahnen anstelle der traditionellen Grasge- 

flechte bei der Herstellung der Papierschopfrahmen und 

schliefilich in der Sonnentrocknung des Papiers anstelle der 

traditionellen holz- und damit energieverschwendenden Feu-

(if
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ertrocknung. In einigen Papierproduktionsstatten lassen sich 

dariiberhinaus vereinzelt technische Besonderheiten be- 

obachten. So wird das Hackseln des Seidelbaststoffes in 

Hashing mit Hilfe eines wasserbetriebenen Rundlaufmessers 

betrieben, das eine kapitalintensive Investitionen in die Er- 

richtung eines Laufkraftwerkes zur Stromerzeugung umgeht. 

Und Ang Dami aus Salieri benutzt zum Kochen seines Roh- 

stoffes einen selbstgebauten Druckkessel, der die Kochzeit 

verringert und damit wiederum Energie einspart.

Der gezielte Anbau von Lokhta in ortsnahen Pflanzungen 

ist in der Vergangenheit zwar mehrfach versucht worden, be- 

reitet jedoch nach wie vor Probleme und fiihrte bislang nicht 

ZU den gewiinschten Ergebnissen.

Doch mit der Einfiihrung der neuen Produktionstechnologie 

wurden auch eine Reihe von Folgeentwicklungen in Gang ge- 

setzt, deren ganze Tragweite heute no ch nicht abgesehen 

werden kann. So ist im okologischen Bereich mit einer zu- 

nehmenden Belastung der Umwelt und der Trinkwasserqua- 

litat zu rechnen. Wahrend die traditionelle Papierproduktion 

als Waldgewerbe abseits der Siedlungsstandorte betrieben 

wurde, sind die heutigen Papierfabriken im Siedlungsgebiet 

gelegen. Die leistungsfdhigere neue Technologic hat mit ei

ner Tagesproduktion von 400 Bogen Papier nicht nur eine 

entsprechend gesteigerte Papierproduktion zur Folge, son- 

dern erfordert auch den Einsatz entsprechender Mengen an 

Atznatron beim Kochen der Loktha. Als Abfallprodukt ge- 

langt diese Lauge ungefiltert zuriick in den natiirlichen Was- 

serkreislauf der fur Mensch und Tier gleichermafien die ein- 

Papiergewerbe ging in den letzten Jahren in Solu ausnahms- 

los an die Sherpas uber. Dies liegt in erster Linie daran, daft 

die neue Produktionstechnik umfangreiche Investitionen vor- 

aussetzt, die filr die uberwiegend in Pachtverhaltnissen le- 

benden Tamang nicht praktikabel sind. Das Papiermacherge- 

werbe, das traditionell ledglich den Besitz eines Khukri vor- 

aussetzte, verlangt heute eine betrdchtliches Investitionskapi- 

tal. Dies triffi fUr den Kauf der benotigten Chemikalien (50 

Kg Atznatron kosten 1.400 NRps) ebenso zu wie fur die Steu- 

erabgabe an die Forstbehorde filr die aufgekaufte Loktha- 

menge in der Hohe von 1 NRp pro Kilogramm Loktha oder 

fur den Transport auf den Absatzmarkt Kathmandu. Traditio

nell wurde das Papier wie alle anderen Gitter in den Dokos 

der Trager transportiert. Der tagelange Transport, Regen- 

fdlle und die wenig schonende Transportform fiihrten aber zu 

vielerlei Schadigungen des Papiers, bis dieses in Kathmandu 

oder einem anderen Bestimmungsort ankam. Seit einigen 

Jahren gehen die Papierproduzenten Solus daher verstdrkt 

dazu uber, das Papier per Flugzeug nach Kathmandu trans- 

portieren zu lassen. Die dabei anfallenden Kosten liegen mit 

rund 15 NRps pro Kilogramm nur geringfiigig uber den von

den Tragern verlangten Satzen.

Die grofite Investition aber besteht in der Errichtung eines | 

Kleinkraftwerkes zur Gewinnung elektrischer Energie. Ein I 
Teil der Papieifabrikanten wird uber das im Aufbau befindli- I 
che ojfentliche Netz versorgt, andere errichteten eigene

Kleinkraftwerke. Solche Investitionen konnen nur mit staatli- Seiteimgen J

cher Vnterstiltzung in Gestalt der 'Agricultural Development

Die tibetischen Kloster waren bis 1959 der Hauptabnehmer des im nepalesischen Himalaya produzierten Papiers. Es wurde vor allem fur die Vervielfaltigung 

religioser Schriften bendtigt.
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mus zu den erforderlichen Investitionen in der Lage und re- 

alisierten diese Moglichkeiten auch.

Ein solcher Fall liegt bei Lakpa Gyaltsen aus Noshing in 

Solu vor. Durch seinen Onkel, den oben erwdhnten Chepal 

Dorje ist er mit der Papierproduktion in Beriihrung gekom- 

men. Auf Anraten Chepal Dorjes nahm er an einem der von 

staatlicher Seite durchgefiihrten, dreimonatigen kostenfreien 

Lehrgdnge zur Papierproduktion teil und eignete sich so das 

notwendige know how zur modernen Papierproduktion an. 

Den entscheidenden Vorteil aber, der seinem unternehmeri- 

schen Bemiihen zum Durchbruch verhalf, sieht Lakpa Gyalt

sen in seinen im Zusammenhang mit dem Trekkingtourismus 

aujgebauten internationalen Kontakten nach Japan, in die 

USA und nach Europa. Wahrend sein Bruder in Solu die 

Produktion des Papiers im eigenen Betrieb leitet sowie den 

Aujkauf die zentrale Lagerung und den Transport der ge- 

samten Papierproduktion in Solu organisiert, regelt Lakpa 

Gyaltsen in Patan, sildlich Kathmandu, die Weiterverarbei- 

tung des "nepali paper" zu Papiertuten, Briefumschiagen, 

Schreibblocken, Briefpapier und Tragetaschen . Dorthin hat 

er zudem eine Reihe Maitili-Malerinnen verpflichtet, die das 

aus Solu gelieferte Papier in dem ihnen eigenen Stil bemalen. 

Als Absatzmarkt fungieren vorrangig die auf den Massentou- 

rismus ausgerichteten Geschdfte in Kathmandu-Thamel und 

nahe des Durbar Squares. Den grofiten Teil der jdhrlich rund 

sieben Tonnen umfassenden Papierproduktion aus Solu, 

namlich fiinf Tonnen, exportiert er vorrangig nach Japan 

(drei Tonnen) zur Herstellung von Tapeten und Papierwan- 

den, in die USA und nach Europa.

Die in Verbindung mit der neuen Produktionstechnologie 

zu sehenden Investitionsanfor derungen an die Papierprodu- 

zenten hatten in jedem Fall zur Folge, dafi die vormals fest in 

der Hand der Tamang befindliche Papierproduktion an die fi- 

nanzkrdfiigeren Sherpas ubergegangen ist. Mit dies er Ent

wicklung fallen nicht nur die Handelsgewinne aus dem Pa- 

piergeschdft an die Sherpa-Unternehmer, sondern eben auch 

die Produktionsgewinne, die vormals den Tamang selbst zu- 

gute kamen. Je nach dem, ob die Arbeiter auf Tagelohnerba- 

sis oder aber auf der Grundlage eines monatlichen Salars an- 

gestelt sind, verdienen sie heute zwischen 50 und 60 NRps am 

Tag und 1.000 bis 1.500 NRps im Monat. Demgegnuber 

tteht ein Jahresgewinn von 50. OOO bis 60. OOO NRps auf Sei- 

ten des Papieifabrikanten. Die mit staatlicher Hilfe errichte- 

ten privaten Kleinkraftwerke, wie es in Loding existiert und 

in Noshing gerade errichtet wird, versetzen die Sherpaeigen- 

tiimer daruberhinaus in die Lage, die gewonnene elektrische 

Energie auf eigene Rechnung an die Doifbewohner zu ver- 

kaufen, die wasserbetriebenen Getreidemiihlen in ihrer Funk- 

tion zugunsten einer installierten elektrischen Miihle zu erset- 

zen und auch diese Einnahmen fur sich zu verbuchen. Lang- 

fristig wird diese Konstellation eine krasse Verschdrfung der 

sozialen Verhaltnisse nach sich ziehen, auf deren einen Seite 

die Papierfahrikanten und auf deren anderen Seite die Ar

beiter, zumeist Tamang, st ehen, deren traditionelle Kennt- 

nisse der Papierproduktion zwar weiterhin gefragt sind, die 

daraus erwirtschafteten Profite aber anderen zugute kommen. 

Dies er Aspekt mufi gebiihrend Beachtung finden, wenn heute 

uber das Thema "nepali paper" geurteilt wird.

1964 betitelte Fr. W. Tschudin vom Basler Papiermuseum 

eine kleine Schrift iiber die Herstellung von "nepali paper" 

mit "Primitive Papiermacherei in Nepal - ein aussterbendes 

Gewerbe". Heute, dreifiig Jahre spdter, mufi festgestellt wer- 

den, dafi zwar die jahrtausendealte Technik der Papierpro

duktion in ihrer ursprunglichen Form nicht mehr angewandt 

wird, dafi das Produkt "nepali paper" aber der Gefahr des 

Aussterbens ojfensichtlich entkommen ist. Die von der Volks- 

republik China an Nepal geschenkte Papieifabrik in Nara- 

yanghat sowie das Importpapier aus China und Korea halten 

zwar die grofiten Marktanteile im Lande, konnen aber das 

traditionsreiche "nepali paper" nicht ersetzen. Besonders von 

Seiten internationaler Kiinstler, die in den letzten Jahren das 

Material in zunehmenden Mafie als Grundstojf ihrer Malerei 

entdeckt haben, wird "nepali paper" in jungster Zeit 

verstarkt nachgefragt.

Es bleibt festzustellen, dafi die traditionelle Papierproduk

tion in Nepal, wenn auch in technisch modifizierter Form, 

die existentielle Krise der 6Oer Jahre nicht nur uberstanden 

hat, sondern mit neuem Elan daraus hervorgegangen ist. Den 

positiven wirtschaftlichen Effekten einer vielversprechenden 

aufieragrarischen Verdienstmoglichkeit in den peripheren Ge- 

birgsregionen Zentral- und Ostnepals mufi bei der abschlie- 

fienden Bewertung jedoch der Aspekt der okologischen wie 

sozialen Folgeerscheinungen gegenubergestellt und in die 

Beurteilung mit einbezogen werden.
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