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Bedroht von saurem Regen, Tourismus und Finanzmangel

Indische Baudenkmale

Christel Opeker

Taj Mahal, Jaisaimer Fort, die Hohlen von Ajanta: ein Teil des kulturellen Erbe Indiens, das pro Jahr 

Millionen von indischen und internationalen Touristen anzieht. Die indischen Kulturdenkmale sind vom 

Zerfall bedroht. Ihnen setzen zunehmende Industriealisierung ohne Einhaltung der bestehenden 

Umweltschutzgesetze sowie ein falsch geplanter Tourismus zu. Die etwas mehr als 3.000 

Baudenkmale leiden auch unter fehlenden Geldern, ungeklarten Verantwortlichkeiten und mangelndem 

Regierungsinteresse.

Taj Mahal

Im September 1993 ordnete der Ober- 

ste Gerichtshof die SchlieBung von 212 

das Taj Mahal umgebenden Fabriken an. 

Die Luftverschmutzung hat mittlerweile 

derart bedenkliche AusmaBe erreicht, 

daB der einst strahlend weiBe Marmor 

nicht mehr wiederzuerkennen ist. Ein 

gelber Film mit schwarzen Flecken 

uberzieht das vor 350 Jahren als Grab- 

mal errichtete Gebaude. Insgesamt 1.715 

Fabriken sowie rund 30.000 Autos tag- 

lich setzen dem Taj Mahal zu. Die Emis- 

sionen von GieBereien und Glashutten, 

die Abgase von Autos und Dieselgene- 

ratoren haben zu einer Staub- und 

Schwefeldioxidbelastung gefuhrt, die 

langst die gesetzlich zugelassene Tole- 

ranzgrenze uberschritten hat.

Im Juli 1993 stellte das NEERI 

('National Environment Egineering Re

search Institute') fest, daB die Schweb- 

stoffbelastung in dem Industriegebiet 

neben dem Taj Mahal mit 519 mg pro 

cbm den zugelassenen Wert von 200 mg 

um mehr als das doppelte ubertrifft. Die 

Schwefeldioxidbelastung lag mit 50 mg 

pro cbm fast doppelt so hoch wie der 

zugelassene Wert. Das todliche Gebrau 

aus Staub und Gasen, vermischt mit der 

hohen Luftfeuchtigkeit, hullt das Ge

baude in einen Film aus Schwefelsaure 

und RuB. Die Hulle bildet die Grundlage 

fur den sogenannten "Marmorkrebs", 

eine gelb abblattemde Steinschicht mit 

schwarzen RuBflecken.

Die Schaden wurden schon 1984 vom 

'Bhopal Regional Research Laboratory' 

und dem 'Departement of National En

gineering' in San Jos6, Kalifomien recht 

drastisch geschildert. Zehn Jahre zuvor 

drangte ebenfalls schon einmal ein Ex- 

pertenteam um Dr. S. Varadaijan die in

dische Regierung, etwas gegen die Um- 

weltverschmutzung in der Umgebung 

des Taj Mahals zu un tern eh men. In der 

Folge wurden zwei Heizkraftwerke ge- 

schlossen und die Dampflokomotiven 

durch Dieselloks ersetzt. AuBerdem 

wurde um das Denkmal eine trapezfor- 

mige Schutzzone von 10.400 km ge- 

schaffen, die sich uber die Bundesstaaten 

Rajasthan, Uttar Pradesh und Madhya 

Pradesh erstreckt. Weitere Industriean- 

siedlungen wurden in der Schutzzone 

verboten. Die Mullverbrennung wurde 

gestoppt und Grenzen fur die Abgasbela- 

stung durch Autos festgelegt.

Trotz all dieser MaBnahmen siedelten 

sich weiterhin Fabriken in der Schutz

zone an. Die Zahl der Industriebetriebe 

erhohte sich von 1.500 (1981) auf 1.715 

(1993). 1983 wurde in Mathura, 50 km 

von Agra entfemt, gegen alle Auflagen 

eine groBe Olraffinerie in Betrieb ge- 

nommen. Deren Emissionen uberstiegen 

zwar nicht die Toleranzgrenze fur ein- 

zelne Betriebe, sie trugen jedoch insge

samt erheblich zu einer weiteren Luft

verschmutzung des Gebiets bei. Die neu 

hinzugekommenen Betriebe arbeiteten 

ohne staatliche Genehmigung durch das 

Industrieministerium oder die nationale 

Umweltschutzbehorde. Erst der NEERI- 

Report hat diese VerstoBe offentlich ge- 

macht.

Die SchlieBung der schlimmsten Um- 

weltverschmutzer unter den Betrieben 

stieB auf den Widerstand der Besitzer. 

Viele Betreiber sind finanziell nicht in 

der Lage, ihre oft kleinen Fabriken tech- 

nisch so umzurusten, daB sie den Um- 

weltschutzbestimmungen genugen. Unter 

der SchlieBung leiden auch die Beschaf- 

tigten der Fabriken. In Firozabad sind 

durch die zwangsweise SchlieBung von 

147 der 267 Glasmanufakturen rund 

300.000 Menschen betroffen. Mittler

weile mussen 30 Prozent der im Schutz- 

gebiet angesiedelten Fabriken entweder 

schlieBen oder umziehen. Der fur den 

Distrikt von Agra zustandige Friedens- 

richter D.D.Verma fordert staatliche 

Kredite zur Unterstutzung der bedrohten 

Existenzen.

Auch das staatliche Forstamt interes- 

siert sich fur den Schutz des Gebietes. 

Es setzt auf eine umweltvertragliche En- 

ergieversorgung. Die Fabrikbetreiber, 

Ladenbesitzer und Privathaushalte sollen 

in Zukunft daran gehindert werden, ei- 

gene Generatoren zu benutzen. Die Be- 

reitstellung des umweltfreundlicheren 

Erdgas ist jedoch ein teures Langzeit- 

projekt und bis jetzt nicht in Sicht.

Das Innere des Grabmals leidet vor 

allem an zu hoher Luftfeuchtigkeit. Das 

durch die Atemluft der Besucher entste- 

hende Kondenswasser bildet die ideale 

Grundlage fur ein gesteigertes 

Pilzwachstum. Die beliebte Beruhrung 

des Marmors durch die Besucher hinter- 

laBt eine ebenfalls belastende Schmutz- 

und Fettschicht. Eine chemische Reini- 

gung der abgegriffenen Stellen ist zwar 

moglich, schadet dem Marmor jedoch 

gleichfalls. Das ASI ('Archeological 

Survey of India') wehrt sich infolgedes- 

sen gegen einen weiteren Ausbau des 

Tourismus, wie er von Tourismusmini- 

ster Ghulam Nabi Azad geplant ist. Der 

sieht eine Umwandlung des Grabmals in 

eine Art Jahrmarkts- und Festivalgelande 

mit Tanzveranstal tungen als weitere 

Touristenattraktivitat vor .

Das ASI, das fur den Schutz und Er- 

halt des Taj Mahals und einiger anderer 

Baudenkmale verantwortlich ist, leidet 

gleichzeitig unter Geldmangel. 120 Mil

lionen Rupien pro Jahr sollen ausrei- 

chen, um uber 3.000 Baudenkmale in 

zumeist schlechtem Zustand zu erhalten. 

Gerade zwei Millionen von dieser 

Summe kommen dem Taj Mahal zugute. 

Der Betrag reicht in der Regel gerade fur 

eine chemische Reinigung und einige 

Gebaudereparaturen.

Die Ruinen von Hampi

1336 wurde Hampi, 360 km nordlich 

der Stadt Bangalore (im Bundessstaat 

Karnataka), gegrundet. Die Hauptstadt 

des sudindischen Vijayanagarareiches 

widerstand dem Angriff der vier verein- 

ten Deccan-Sultanate vor 400 Jahren.
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Wo die Kiihe grasen - die Ruinen von Hampi (Foto: Theo Ebbers)

Heute jedoch ist dieses Kulturdenkmal 

dem stetigen Verfall unterlegen. Die 

Ruinen erstrecken sich uber 26 Quadrat

kilometer. Gleichgultigkeit und Geld- 

mangel verhindem eine umfassende Re- 

staurierung. Ausgrabungen und Restau- 

rierungen werden vollig planlos durch- 

gefiihrt. An einigen Objekten wird seit 

der Endphase der britischen Herrschaft 

in den 40er Jahren herumrestauriert. Die 

ASI betreut die insgesamt 57 Gebaude 

seit zwei Jahrzehnten, bisher ohne sicht- 

baren Erfolg.

HaBliche Stutzpfeiler schutzen das 

Mauerwerk vor dem Einsturz und ver- 

sperren gleichzeitig den Zugang zu den 

wichtigsten Objekten. Indische Publizi- 

sten beklagen, daB gefahrdete Bauteile 

oft nicht rechtzeitig fotografiert werden 

und verfallen, ohne Chance sie wieder in 

den Originalzustand versetzen oder ko- 

pieren zu konnen. Keine fotografische 

Bestandsaufhahme sichert die Erinne- 

rung an die Ruinen von Hampi, die 1986 

zum Erbe der Vereinten Nationen erklart 

wurden.

Die Distriktverwaltung erschwert die 

Arbeit des ASI durch die Vergabe von 

Baugenehmigungen auf dem denkmalge- 

schiitzten Gelande. Auch illegale Siedler 

haben sich mit Duldung der Regierung 

in Hampi niedergelassen. Das Hauptpro- 

blem ist jedoch der chronische Geld- 

mangel. Von den im letzten Jahr bewil- 

ligten 800.000 Rupees und den 600.000 

Rupees, die 1993 zur Verfugung stehen, 

laBt sich nicht einmal ein Gebaude wie 

z.B. der Vittala Tempel vollstandig re- 

staurieren.

Ein weiteres Problem bildet der Un- 

tergrund. Beim Bau der Stadt im 14. 

Jahrhundert wurden keine festen Funda- 

mente gelegt. Das Problem lieBe sich auf 

teure Art mit der nachtraglichen Ein- 

bringung von Stein- und Betonfunda- 

menten losen. Der Haupteingang ist vom 

Einsturz bedroht. Selbst die notwendige 

Oberflachensicherung aller Gebaude 

durch eine spezielle Mortelart ist nicht 

moglich. Bisher konnten lediglich drei 

Tempel auf diese Art geschutzt werden: 

die Tempel von Krishna, Vittala und 

Pattabhirama.

Die Restaurierungsarbeiten werden nur 

von vier ASI-Mitarbeitem betreut. Der 

Finanzmangel laBt ASI auch bei der Be- 

wachung der Anlage notgedrungen spa- 

ren. Nur 30 Angestellte bewachen das 

groBe und umibersichtliche Gelande, 

zuwenig um es vor potentiellen Kunst- 

raubem und Vandalismus zu schutzen.

Ajanta und Ellora

Die Felsentempel von Ajanta und El

lora im Bundesstaat Maharashtra stam- 

men aus der Zeit zwischen dem 3. Jahr

hundert vor unserer Zeitrechnung und 

dem 8. Jahrhundert. Buddhistische 

teilweise auch jainistische - Ikonographie 

und das buddhistische asthetische Ideal 

von Ruhe und Heiterkeit pragen den 

Kunststil in Ellora und Ajanta. Die 30 

Hohlen von Ajanta umfassen Heiligtu- 

mer, Kloster und Kapellen. Ellora ist 

vor allem fur seine Plastik beruhmt. Bil- 

der und Plastiken in den Hohlentempeln 

zeigen Epi soden aus dem Leben des 

Buddha oder aus seinen fruheren Exi- 

stenzen.

Die Hohlenwande wurden vor der 

Bemalung mit einem Maluntergrund aus 

verschiedenen Schichten bedeckt. Den 

Beginn machte eine grobe Schicht aus ei- 

senhaltiger Erde gemischt mit Sandstein 

oder Sand, Reisspreu und Gras als Haft- 

hilfe. Darauf kam dann eine Schicht 

Lehm mit feinem Gesteinsmehl und 

Sand. Die Grundierung schloB mit einer 

dicken Schicht Leim ab. Leimfarben auf 

naturlicher Basis dienten als Malmittel. 

Bevorzugt verwendet wurden rot, ocker- 

gelb, ruBschwarz und lapislazuliblau.

Der brilliante Umgang mit Farben und 

Formen und die hochentwickelte Bild- 

hautechnik beeindrucken uber 20.000 

Touristen taglich. Diese Touristenmas- 

sen jedoch drohen jetzt das 2.000 Jahre 

alte buddhistische Denkmal auf Dauer zu 

zerstoren. Schon heute sind gravierende 

Schaden erkennbar. Der Atem der Besu- 

cher und Besucherinnen verursacht eine
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sehr hohe Luftfeuchtigkeit, die das 

Wachstum von Mikroorganismen wie 

Pilzen fordert.

Feuchtigkeitsspuren, Sprunge in den 

Fresken und Kratzspuren von Besuchem 

sind in fast alien Hohlen zu finden. Die 

Darstellung des Bodhibaumes, unter dem 

Buddha seine Erleuchtung fand, in 

Hohle Nr. 10 ist kaum mehr zu erken- 

nen. Die Reste des Kunstwerks sind in- 

zwischen mit Glasplatten geschutzt.

Auch die 33 Steinskulpturen von El- 

lora, nicht weit von Ajanta entfemt, sind 

in einem schlechten Zu stand. Die aus 

porosem Stein gehauenen Skulpturen 

umrahmen den beruhmten Kailash-Tem- 

pel. Der zweistockige Tempel wurde in 

einen Felsen gehauen und dutch eine 

Brucke mit dem Eingangsgebaude ver- 

bunden. Es handelt sich um einen der 

groBten monolithischen Tempel der 

Welt.

Die Zerstorung der Heiligtumer findet 

nicht erst seit heute statt. Schon vor 200 

Jahren begannen die Menschen aus der 

Umgebung der Hohlen diese als Vieh- 

stalle zu nutzen. Heute ritzen zusatzlich 

Touristen ihre Namen in den Stein. 

Auch naturliche Faktoren sind jedoch am 

Zerfall der Kunstwerke beteiligt. Die 

Hohlen von Ajanta befinden sich in ei

nem halbrunden Steilhang oberhalb eines 

Tales, was das Hereinsickem von Re- 

genwasser ermoglicht. Durch Drainagen 

konnte das Wasser zum Teil umgeleitet 

werden. Da der menschliche Atem je

doch ebenso gefahrlich ist, scheint eine 

SchlieBung der Hohlen unumganglich. 

Der Dokumentarfilmer Benoy Behl, der 

die Hohlen aufgenommen hat, schlagt 

vor, den Touristen ersatzweise Fotogra- 

fien der Kunstwerke zu zeigen. Ahnlich 

wird auch schon bei einigen agyptischen 

Baudenkmalem verfahren. Auch das ASI 

mochte einige Hohlen fur die Offent- 

lichkeit schlieBen. P.G. Chunekar von 

der 'Maharashtra Tourism Development 

Corporation' (MTDC) setzt dagegen auf 

eine Regulierung des Tourismus.

Das MTDC hat finanzkraftige Unter- 

stutzer. Ein von Japan gefordertes Pro- 

jekt soil die gefahrdeten Malereien und 

Skulpturen konservieren, um sie dann 

wieder der Offentlichkeit zuganglich zu 

machen. Die Plane sehen die Errichtung 

von Touristenzentren in einiger Entfer- 

nung zu den Felsentempeln vor. Um den 

Individualverkehr zu stoppen soli ein 

Transportdienst die Besucher zu den 

Hohlen bringen. Andenkenhandler und 

Restaurants sollen in Nachbarschaft der 

Tempel nicht mehr zugelassen werden. 

Das ASI befurchtet jedoch durch den 

Ausbau von Touristenzentren in der Re

Von akuter SchlieBung bedroht: Ellora und Ajanta (Foto: Walter Keller)

gion eine weitere Zunahme des Touris

mus mit den bekannten Folgen fur die 

Kunstwerke. Es mochte zumindest die 

Zahl der Touristen im Interesse der 

Kunstwerke reduzieren.

Konarak

In manchen Fallen zerstort die Restau- 

rierung ihr Objekt. Der Sonnentempel 

von Konarak im Bundesstaat Orissa ist 

ein solches Restaurierungsopfer. Das 

ASI und die Landesregierung wollen die 

90 Jahre alte Sandfullung des Gebaudes 

entfemen lassen, um an das Innere des 

Tempels zu gelangen. Die Fullung 

wurde damals eingebracht, um den 

Strandtempel zu stabilisieren. Die Ent- 

femung kostet ein Vermogen und ist in 

Fachkreisen auBerst umstritten. Fehlt der 

Sand, konnte das Gebaude schnell ein- 

sturzen.

Der im 13. Jahrhundert unter Konig 

Narasimha Dev aus der Gangadynastie 

erbaute Tempel ist seit 700 Jahren Wind 

und Wetter ausgesetzt. Der Gebaude- 

komplex offhete sich damals zum inzwi- 

schen zuriickgewichenen Meer hin. Der 

Eingangsbereich ist mit einer Reliefdar- 

stellung des 24-radrigen Sonnenwagen, 

der von sieben himmlischen Pferden ge- 

zogen wird, verziert. Der Tempel wurde 

bis zum 19. Jahrhundert genutzt. 

Danach wurde er aus ungeklarten 

Grunden verlassen. Inzwischen ist er 

von Moos und Schimmel uberzogen. 

Die Skulpturen in der Eingangshalle und 

in der Tanzhalle sind kaum noch zu 

erkennen. Die verfallenden Kunstwerke 

stellen erotische Szenen, Kriege und das 

Alltagsleben der Menschen dar. Der 

sorgfaltig gearbeitete Figurenschmuck 

zeigt omamentale Ranken, 

mythologische Tiere, Vogel, Fische, 

Tanzer und Tanzerinnen und Gottheiten. 

AuBerdem enthalt der Tempel die 

komplette Darstellung des Odissitanzes. 

Hitze und Sandsturme setzen dem Ge

baude zu. Starke salz- und feuchtigkeits- 

haltige Seewinde streichen taglich uber 

den porosen Sandstein. Der Turm des 

Haupttempels ist in den letzten 400 Jah

ren zusammengebrochen. Die Reste 

wurden aus den Trummem gezogen.

Die Archaologen des ASI wollen den 

Stein nun chemisch behandeln, um ihn 

vor weiterem Verfall zu bewahren. Eine 

verdunnte Ammoniaklosung soil die von 

Moos und Schimmel verursachte saure 

Schicht vom Stein losen. Mit destillier- 

tem Wasser getranktes Loschpapier zieht 

das aus der Athmosphare stammende 

Saiz aus den Steinen. Fungizide werden 

eingesetzt, um das Mooswachstum ein- 

schranken. Der Stein muB entwassert 

und die vorhandenen Locher und Risse 

mit Zement ausgefiillt werden. Die an- 

fallende Arbeit ist immens und ohne 

eine Erhohung der notwendigen
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finanziellen Mittel nicht zu leisten.

Die Restaurierungsgeschichte von 

Konarak ist lang. Vor 200 Jahren sollte 

der Tempel das erste Mai restauriert 

werden. Der Tempel diente von Anfang 

an Seefahrem als Kustenmarkierung. Da 

den Briten die notwendigen Mittel fehl- 

ten, wurden die Restaurierungsplane 

fallengelassen. Allerdings wurde eine 

weitere Ausplunderung der Steine und 

Skulpturen verboten. Auf Betreiben des 

fur Bengalen zustandigen britischen Ar- 

chaologen T. Bloch, wurde 1901 zum 

ersten Mai restauriert. Die vergrabenen 

Teile des Tempels wurden freigelegt und 

die noch stehenden Teile konserviert. 

Zehn Jahre spater wurden Eingangshalle 

und Tanzhalle restauriert. Die bisherige 

Arbeit von Archaologen und Restau- 

ratoren ist jedoch durch die Plane, die 

Haupthalle freizuschaufeln, gefahrdet.

Jaisalmef

Das 700 Jahre alte Jaisalmer Fort in 

der Wiiste des Bundesstaates Rajasthan 

ist eines der beruhmtesten Touristenziele 

Indiens. Das Fort und die es umgebende 

Stadt sind jedoch in einem denkbar 

schlechten Zustand. In Jaisalmer leben 

rund 1.600 Menschen. Eine Abwasser- 

kanalisation existiert nicht. Die in offe- 

nen Kanalen abflieBenden Abwasser 

schwachen die Fundamente und greifen 

das Mauerwerk an. Inzwischen verfallen 

einige der schonsten Palaste sowie die 

typischen prunkvoll verzierten Hauser 

(havelis) der Handelselite Jaisalmers, die 

in der Regel nach den besitzenden Fa- 

milien benannt wurden. Das Salaam 

Singh Ki-Haveli aus dem 19. Jahrhun- 

dert fiel vor kurzem zusammen wie ein 

Kartenhaus. Die fehlende Unterhaltung 

der Gebaude sowie die friiher unbe- 

kannten heftigen Regengiisse der jiing- 

sten Zeit beschleunigen den Zerfall.

Verschiedene Ursachen verhindem 

eine vemunftige Restaurierungspolitik. 

Wie bei anderen Projekten fehlen auch 

bier die notigen Gelder und das notwen- 

dige staatliche Interesse fur eine Sanie- 

rung. AuBerdem liegt die Verantwortung 

fur die Arbeiten bei verschiedenen Stel- 

len, wobei keine Institution den ge- 

samten Komplex betreut. Die Reparatu- 

ren finden ohne Absprache in Teilberei- 

chen statt. Das ASI kummert sich nur 

um die Mauem und einige der groBeren 

Gebaude im Inneren des Forts. Das 

Rajasthan Archeological Departement' 

ist fur etwa ein Dutzend weitere Ge

baude zustandig. Der groBe Rest 

zerfallt.

Seit 1992 versucht der Denkmalsar- 

chitekt Ajay Khare in seiner Funktion 

als Berater der Distriktverwaltung von 

Jaisalmer das Fort zu retten. Sein wich- 

tigster Schritt war die Erarbeitung eines 

Plans zur Installierung eines geeigneten 

Abwassersy stems.

Die Gebauderestaurierung leidet je

doch unter einem Mangel an qualifizier- 

ten Kunsthandwerkem. Die geeigneten 

islamischen Handwerker, die uber die in 

Jaisalmer verwendete Technik verfugen, 

sind bei der Teilung Indiens nach Paki

stan ausgewandert. Es gibt nur noch drei 

dieser traditionellen Handwerkerfamilien 

in Jaisalmer.

Bisher scheiterten die Restaurierungs- 

projekte in alien aufgezahlten Fallen an 

Geldmangel, inkompetenten und apathi- 

schen Verantwortlichen und an einem 

fehlenden ubergreifenden Restaurie- 

rungskonzept. Trotz vorhandener Um- 

weltschutzgesetze und Denkmalschutz- 

auflagen konnten sich in manchen 

denkmalgeschutzten Bereichen Indu- 

strien und Menschen ansiedeln. Auch 

der ungebremste und unkanalisierte indi- 

sche und Internationale Tourismus ge

fahrdet die beliebten Ausflugsziele.

Ajanta und Ellora, Konarak, Hampi, 

Taj Mahal und Jaisalmer sind nur die 

bekanntesten Beispiele. Ahnliche Pro- 

bleme haben auch kleinere weniger be- 

kannte Baudenkmale. Das Chittorgarh 

Fort ist zum Beispiel von einem halben 

Dutzend Zementfabriken umgeben. 

Auch das Red Fort in Delhi ist betrof- 

fen. Die Hauptstadt Indiens stellt inzwi

schen einen traurigen Rekord in Um- 

weltverschmutzung auf. Was die Be- 

wohner und Bewohnerinnen an chroni- 

schen Atemwegsbeschwerden erkranken 

laBt, hat inzwischen auch weite Bereiche 

des Mauerwerks des Red Forts unwie- 

derruflich zerstort. Vom Untergang be- 

droht sind auch die buddhistischen Bagh- 

Hohlen von Dhar im Bundesstaat Mad

hya Pradesh. Nur ein sofortiges Notpro- 

gramm kann die Baudenkmale Indiens 

retten.
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Lokaler und intemationaler Tourismus gefahrden Indiens Kulturgut (Foto: Walter Keller)
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