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Vom Fortschritt fiberrollt

von Rainer Horig

Indien hat sich im Laufe der vergangenen Jahre zum viertgroBten Hersteller von Rohstahl in der 

Welt entwickelt. Nicht unerheblichen Anteil an diesem Erfolg hat das von deutschen und indischen 

Firmen errichtete Stahlwerk in Rourkela, eines von sechs groBen Hiittenbetrieben des Landes. Seit 

1961 kocht man dort in vier Hochofen bis zu 1,8 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr, der auf ange- 

schlossenen WalzstraBen zu Blechen, Spiralen und Rohren weiterverarbeitet wird. Rourkela liefert 

Ausgangsmaterialien fur Automobilkarosserien, Olkanister, Kuhlschranke, Gasflaschen, Wasserlei- 

tungen und vieles mehr. "Sie haben dem Mann auf der StraBe geholfen und der Nation wirtschaftli- 

ches Wachstum ermoglicht", heiBt es in einer indischen Werbebroschure. Viele sehen dies jedoch 

anders: Vor dem Bau des Hiittenwerkes war Rourkela ein verschlafenes Nest mit ca. 2.000 Ein- 

wohnern, die vom Ackerbau lebten. Angehdrige der Stammesvblker (Adivasis) Oraon, Munda, Kha* 

ria, Bhumji, Kolha und Kisan, die die Region um Rourkela als ihr Heimatland betrachten, hatten sich 

wahrend der jahrtausendelangen Besiedlungs- und Eroberungsgeschichte des Subkontinents in diese 

Bergregion zuruckgezogen. Die ursprunglichen Bewohner Rourkelas erlebten nun die Ankunft des 

Fortschritts wie eine gewaltsame Eroberung. Die Behorden enteigneten 32 Dorf er, von denen 16 

vollkommen zerstort wurden. Annahernd 13.000 Adivasi muBten umgesiedelt werden. Man ver- 

sprach ihnen, Entschadigung zu leisten und fur eine neue Existenzgrundlage zu sorgen.

Mitte der fiinfziger Jahre wahlte der 

staatliche Stahlkonzem SAIL ('Steel 

Authority of India Limited') das Dorf 

Rourkela im bergigen Norden des Uni- 

onsstaates Orissa fiir den Bau seines er- 

sten integrierten Hiittenwerkes aus, weil 

es an der Eisenbahnlinie von Kalkutta 

nach Bombay und in der Nahe ergiebiger 

Kohl- und Eisenerzvorkommen liegt. 

Die Landesregierung von Orissa ver- 

folgte damit das Ziel, diese abgelegene 

Dschungelregion fiir den Fortschritt zu 

offnen. Heute fmden annahernd 40.000 

Menschen Arbeit im Stahlwerk, das fiber 

ein eigenes Kraftwerk und eine Kokerei, 

fiber Werkstatten und GieBereien ver- 

fiigt, sowie in der angeschlossenen Dun- 

gemittelfabrik. Aus dem Dorf Rourkela 

ist eine Industriestadt mit mehr als 

300.000 Einwohnem geworden.

Im Jahre 1958 begann das Rourkela- 

Konsortium, das sind 35 groBe deutsche 

Firmen unter Leitung der Konzeme 

Krupp und Mannesmann, eines der mo- 

demsten Hfittenwerke der damaligen 

Welt aus dem indischen Dschungel zu 

stampfen. Zeitweise arbeiteten 2.000 

deutsche Fachkrafte auf der Baustelle. 

Sie wohnten in einer gesonderten, eigens 

errichteten Siedlung, die mit Schule, 

Krankenhaus und Freizeiteinri ch tungen 

ausgestattet war. "Natfirlich war das eine 

Herausforderung, und ein wenig Aben- 

teuerlust war auch dabei", erinnert sich 

Peter von Oldershausen, der als junger 

Ingenieur dabei war und heute die Firma 

Indomag ffihrt, eine indische Tochterge- 

sellschaft des Mannesmann-Konzems. 

"Bis zur letzten Schraube muBte die 

ganze Ausriistung aus Deutschland nach 

Indien verschifft werden. Den indischen 

Kollegen fehlte damals die Erfahrung 

mit groBtechnischen Anlagen".

Im Laufe der Jahre flossen mehr als 

eine Milliarde Mark aus dem Etat des 

Bundesministers fiir wirtschaftliche Zu- 

sammenarbeit in das Projekt Rourkela. 

Es gait damals, im Wettbewerb mit 

GroBbritannien und der Sowjetunion zu 

bestehen, die ebenfalls GroBauftrage 

zum Bau von Stahlwerken (Durgapur, 

Bhilai) in Indien erhalten hatten. Somit 

wuchs Rourkela zum groBten deutschen 

Auslandsprojekt seit Bestehen der Bun- 

desrepublik heran, "ein Beispiel fur er- 

folgreiche Zusammenarbeit" zwischen 

beiden Landem, wie Bundeskanzler 

Kohl wahrend seines Indien-Besuches im 

Marz betonte.

Ureinwohner miBachtet

Wer heute Rourkela besucht, dem 

drangen sich Eindriicke ganz anderer Art 

auf. Dustere Rauchschwaden ziehen uber 

die riesigen Slumsiedlungen, die sich 

vom Bahnhof bis zu den Toren des 

Stahlwerkes erstrecken. Chemikalien 

und Schmiermittel haben den Brahmani- 

FluB, der das Werksgelande im Westen 

begrenzt, in eine Kloake verwandelt. 

Vom einstmals dichten Urwald ist weit 

und breit keine Spur mehr zu fmden.

Vor dem Bau des Hiittenwerkes war 

Rourkela ein verschlafenes Nest mit ca. 

2.000 Einwohnem, die vom Ackerbau 

lebten. Angehorige der Stammesvolker 

Oraon, Munda, Kharia, Bhumji, Kolha 

und Kisan, die die Region um Rourkela 

als ihr Heimatland betrachten, hatten 

sich wahrend der jahrtausendelangen Be

siedlungs- und Eroberungsgeschichte des 

Subkontinents in diese Bergregion zu

ruckgezogen, wo sie ihre eigenstandigen 

Kulturen ungestort bewahren und for- 

tentwickeln konnten. Uber ganz Indien 

verstreut leben 250 verschiedene Stam

mesvolker, deren 60 Millionen Angeho

rige, auch "Adivasis" genannt 

(Hindi wort fiir Ureinwohner), heute 

etwa sieben Prozent der Gesamtbevolke- 

rung ausmachen.

Im Bergland Chota Nagpur, das sich 

nordlich von Rourkela bis in die Nach- 

barstaaten Bihar, Madhya Pradesh und 

West-Bengalen erstreckt, ist das Leben 

vieler Stammesangehoriger noch vom 

Rythmus der Natur gepragt. Der einfa- 

che Landbau, teilweise im Schwendver- 

fahren von den Familien eines Dorfes 

gemeinsam organisiert, dient hauptsach- 

lich der Selbstversorgung. Im Wald ge- 

sammelte Friichte, Knollen und Krauter 

sowie Fischfang und Jagd sorgen fiir 

eine ausgewogene und krisensichere Er- 

nahrung. Der Adivasihaushalt besteht 

aus Bambuskorben, Tonkriigen und 

Holzgeschirr. Die Waldbewohner vereh- 

ren die Krafte der Natur in Form lokaler 

Gottheiten, deren Wohlwollen sie durch 

Darbietungen von Liedem, Tanzen und 

Opfergaben erbitten.

Die Adivasi pflegen eine besondere 

Beziehung zu ihrem Land, denn es stellt 

nicht nur die Grundlagen ihrer Existenz 

bereit, sondem besitzt als eine Gabe der 

Ahnen auch spirituellen Wert. Die 

mundlich von einer Generation auf die 

nachste iiberlieferten Legenden der 

Stammesvolker enthalten die gottliche
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Adivasis sind haufig die Leidtragenden von 'Entwicklung'. (Foto: Walter Keller)

Erlaubnis zur Besiedlung ihres Wohnge- 

bietes, preisen dessen Schonheit und er- 

teilen Ratschlage zur Pflege der Res- 

sourcen. Folglich fiihlen Adivasi sich 

moralisch verpflichtet, ihr Land zu 

schiitzen und an die folgende Generation 

weiterzugeben.

Die urspriinglichen Bewohner Rour- 

kelas erlebten die Ankunft des Fort- 

schritts wie eine gewaltsame Eroberung. 

Niemand hatte daran gedacht, sie darauf 

vorzubereiten oder sich gar um ihr Ein- 

verstandnis zu bemiihen. Die Behorden 

enteigneten 32 Dorfer, von denen 16 

vollkommen zerstort wurden. Annahemd 

13.000 Adivasi muBten umgesiedelt 

werden. Man versprach ihnen, Entscha- 

digung zu leisten und fur eine neue Exi- 

stenzgrundlage zu sorgen.

Die Mehrheit der Umsiedler entschloB 

sich zur Beibehaltung der Landwirt- 

schaft. Das ihnen als Ersatz fiir den Fa- 

milienbesitz zugewiesene Land lag je- 

doch mehr als 60 Kilometer von Rour- 

kela entfemt und muBte erst noch urbar 

gemacht werden.

Noch arger enttauscht wurden jene 

6.000 Adivasi, die der offiziellen Ar- 

beitsplatzgarantie vertrauten und in eines 

der neu erbauten Hauser am Stadtrand 

von Rourkela zogen. Nur 850 von ihnen 

erhielten schlieBlich eine dauerhafte An- 

stellung im Hiittenwerk, derm man hatte 

es versaumt, fur eine solide Berufsaus- 

bildung der ehemaligen Waldbewohner 

zu sorgen. Die am Bau des Stahlwerkes 

beteiligten indischen Firmen zogen es 

daher vor, ihnen vertraute Fachkrafte 

aus ihren Stammwerken in Punjab, Ben- 

galen oder Siidindien nach Rourkela zu 

entsenden. "Entscheidend ist aber, daB 

die bisher in ihrer eigenen, festen Stam- 

mesorganis^tion mit eigenen religiosen 

Gebrauchen lebenden Adivasi in den 

neuen Siedlungen durcheinandergerieten, 

zum Teil entwurzelt sind und offensicht- 

lich die alte Stammesorganisation nicht 

wieder zu beleben vermogen. Das laBt 

einen GroBteil von ihnen in stumpfsinni- 

ges Nichtstun versinken", schrieb der 

deutsche Sozialwissenschaftler Jan Bodo 

Sperling in seiner 1963 erschienenen 

Studie "Rourkela". Als Minderheit im 

eigenen Land muBten die Ureinwohner 

sprachlos mitansehen, wie zigtausende 

zugewanderter Handler, Arbeiter und 

Geschaftsleute Reich turner anhauften.

Das schuf boses Blut. In den Jahren 

1959 und 1964 kam es zwischen Ein- 

heimischen und Zugewanderten zu bluti- 

gen StraBenschlachten. Die Unruhen 

flackerten 1990/91 wieder auf, als fiir 

die Erweiterung der Werkssiedlung noch 

mehr Adivasiland beschlagnahmt wurde.

Forderung nach Selbstbestimmung

Der Zorn der Ureinwohner von Rour

kela spiegelt die Erfahrungen der Stam- 

mesvolker in ganz Chota Nagpur wider. 

Aufgrund seines Reichtums an Boden- 

schatzen ist die Bergregion im ostlichen 

Zentralindien zum Mittelpunkt der 

Schwerindustrie des Landes entwickelt 

worden. Die mehr als zehn Millionen 

Angehorigen der Munda, Santal, Oraon, 

Ho, Gond und anderer Stammesvolker 

wehren sich gegen Ausbeutung, 

Landraub und Zerstorung ihrer Lebens- 

welt durch "fremde" Einwanderer und 

Regierungen. Sie fordem einen eigenen 

Staat "Jharkhand" innerhalb der indi

schen Union, der 16 zusammenhangende 

Verwaltungsbezirke in Bihar, Westben- 

galen, Orissa und Madhya Pradesh um- 

fassen soil. Auf diese Weise wollen die 

Ureinwohner ihr Schicksal in die eige

nen Hande nehmen und einen gerechten 

Anteil am Reichtum ihres Landes er- 

streiten (siehe 'Siidasien', 7/92).

"Die Jharkhand Bewegung ist auch der 

Versuch, den Stammeskulturen wieder 

Geltung zu verschaffen", erklart Ghan
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Shyam, ein Aktiver. "Wir pflegen be- 

sondere Beziehungen zur Natur und auch 

zur Lohnarbeit. Im Kulturraum Jhark

hand gelten Gleichheit, Gemeinsinn und 

Geschlechterparitat als Tugenden, ganz 

im Gegenteil zu vielen anderen Regionen 

Indiens. In den vergangenen Jahrzehnten 

muBten wir aber die bittere Erfahrung 

machen, daB von auBen viele Krafte am 

Werk sind, die unsere Kultur zerstoren 

wollen. Das konnen wir doch nicht hin- 

nehmen!"

Pfeil und Bogen sind die kampferi- 

schen Symbole der Jharkhand Bewe- 

gung. Ihre Fahnen schmuckt der heimi- 

sche Sal-Baum, der eine bedeutende 

Rolle in den Legenden der Region spielt, 

und dessen Friichte, Samen und Blatter 

das Uberleben von Mensch und Tier si- 

chem.

Entwicklungspolitik muB Verantwor- 

tung ubernehmen

Im Juni 1991, in Rourkela hatte man 

gerade das 30-jahrige Firmenjubilaum 

gefeiert, da beklagte sich der Umwelt- 

minister der Zentralregierung, Kamal 

Nath offentich uber Rourkela und 16 

weitere staatliche GroBbetriebe, die es 

versaumt hatten, die vorgeschriebenen 

MaBnahmen zum Umweltschutz zu er- 

greifen. Wenige Monate spater drohte 

die Landesregierung von Orissa sogar 

mit einer zwangsweisen SchlieBung, 

wenn die Werksleitung nicht unverzfig- 

lich die Verpestung der Luft und die 

Verschmutzung der Gewasser eindam

men wurde. Die Manager schoben den 

Schwarzen Peter zuriick an die Politiker, 

die die Finanzen fiir eine rechtzeitige 

Modemisierung des Hiittenwerkes nicht 

rechtzeitig bewilligt hatten.

Seit einigen Jahren verhandeln Beamte 

und Industrielle aus Indien und der Bun- 

desrepublik fiber ein Modemisierungs- 

programm fiir Rourkela. Der Bundesmi- 

nister fiir wirtschaftliche Zusammenar- 

beit hat dafur bislang Kredite in Hohe 

von 280 Millionen Mark zugesagt. Ins- 

gesamt rechnet man in seinem Hause mit 

einem deutschen Modemisierungsbeitrag 

von 660 Millionen Mark, der aus staatli- 

chen und konunerziellen Quellen ge- 

mischt werden soli. Im vergangenen Jahr 

erhielt die Firma Mannesmann zwei 

Modemisierungsauftrage im Gesamtwert 

von 240 Millionen Mark.

Inzwischen sind auch die Adivasi aktiv 

geworden. Prof. Ram Dayal Munda, ei

ner der fiihrenden Kopfe der Jharkhand 

Bewegung, trug im Oktober 1992 die 

Probleme der Uneinwohner von Rour

kela den Bonner Ministerialbeamten vor: 

"Als Partner der indischen Regierung 

tragen die Deutschen, wie iibrigens viele 

andere Industrielander auch, Mitverant- 

wortung fiir eine sozial gerechte Ent

wicklung unseres Landes. Ich wiinsche 

mir, daB die Deutschen ihre Projekte er- 

neut evaluieren. Dabei sollte man sich 

nicht blind auf die Angaben der indi

Prof. Ram Dayal Nunda, Anthropologe, fuhrender Politiker der Jharkhand-Bewegung, Angehoriger des 

Munda-Stammesvolkes, Leiter des Department of Tribal and Regional Languages, Ranchi Universitat, 

Buchautor. (Foto: Rainer Horig)

schen Regierung verlassen. Notfalls 

miissen die Projektplane eben geandert 

werden. Ich schlage vor, die Adivasi 

daran zu beteiligen, sie zu konsultieren 

und dafur zu sorgen, daB sie mehr Ar- 

beitsplatze bekommen. Wenn die Men- 

schen das Stahlwerk als das eigene be- 

trachten, werden sie mehr leisten und 

das kann fiir das Untemehmen nur von 

Vorteil sein."

Munda gibt an, man habe ihm im 

BMZ zugesichert, seiner Beschwerde 

nachzugehen. Geschehen ist bis heute 

jedoch nichts, und das obwohl das 

Schicksal der Ureinwohner in Bonn 

schon seit Veroffentlichung der Studie 

von Jan Bodo Sperling im Jahr 1963 be- 

kannt ist.

Die Vereinten Nationen haben 1993 

zum Jahr der indigenen Volker erklart. 

"In einer Zeit, da der wachsende Bevol- 

kerungsdruck in ganz Indien einen Man

gel an Ackerland verursacht, ist offen- 

sichtlich, daB jegliche Umsiedlung von 

Dorfgemeinschaften problematisch 

wird", schreibt Prof. Christoph von 

Furer-Haimendorf, der vierzig Jahre sei

nes Lebens mit Forschungen in indi

schen Stammesgebieten verbrachte. 

"Besonders aber Stammesgemeinschaf- 

ten, die fiber keine politische Lobby ver- 

fiigen, werden bei der Vergabe von 

Land, das als Entschadigung fiir die auf 

dem Altar des Fortschritts geopferten 

Besitztiimer versprochen wird, stets ganz 

hinten in der Schlange anstehen. Daher 

darf es keinen Zweifel daran geben, daB 

besonders beim Aufbau groBer Indu- 

striekomplexe in Stammesgebieten um- 

fangreiche SchutzmaBnahmen fiir dieje- 

nigen erforderlich sind, deren Rechte 

und deren Lebensart dabei aufs Spiel ge- 

setzt werden."

Es ist hochste Zeit, daB die Regierun

gen in Bonn und New Delhi nach L6- 

sungen fur die Note der 

Stammesangehorigen in Rourkela su- 

chen. Im Zuge der deutsch-indischen 

Verhandlungen fiber die Modemisierung 

des Hiittenwerkes muB auch fiber Ver- 

besserungen im Umweltschutz und fiber 

Berufsbildungsstatten fiir Adivasi-Ju- 

gendliche gesprochen werden.

Zum "Jahr der indigenen VOIker 

1993" ISuft eine europaische Kam- 

pagne, uber die wir weiter berichten 

werden. 'Sudasien' wird in den 

kommenden Ausgaben weitere 

Themen aufgreifen, die sich mit der 

Problematik der Adivasis beschafti- 

gen. Dieser Ausgabe von 'Sudasien' 

ist ein Faltblatt beigelegt, aus dem 

Einzelheiten uber die europaische 

Kampagne zum "Jahr der indigenen 

Volker" hervorgehen.
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