
Indien

Ein Beitrag von Theo Ebbers

DaB die im Rahmen des Modernisierungs- und Industrialisierungsprozesses unausweichlich zuneh- 

mende kommerzielle Nutzung und Inwertsetzung der ’endogenen Potentiale' auch peripherer Regionen 

letztendlich auch den dort lebenden Armen zugute kommt, ist ein Mythos, der sich trotz vielfacher ge- 

genteiliger Erfahrungen noch immer hartnackig halt. Gehofft wird auf sogenannte 'trickle-down'-Ef- 

fekte, das heiBt darauf, daB wenigstens ein Teil des in der Region investierten Kapitals bis zu den 

Armsten durchsickert und hilft, deren Lebensstandard anzuheben. Wie das Beispiel des Chilika-Sees im 

indischen Bundesstaat Orissa zeigt, besteht die nicht geringe Gefahr, daB uberhaupt keine Armen ub- 

rigbleiben, um in den GenuB der 'trickle-down'-Effekte zu kommen, da sie durch die reichen, vielfach 

auswartigen, Kapitalanleger aus ihren traditionellen Reproduktionszusammenhangen vertrieben wer- 

den.

In den letzten Jahren sind die einst 

beinahe in Vergessenheit geratenen Dor- 

fer rund um den Chilika See in Orissa 

durch wachsende soziale Unruhen und 

Gewalttatigkeiten aufgefallen. Immer 

ofter werden die Behorden des Puri-Di- 

striktes gezwungen, bei Auseinanderset- 

zungen zwischen Fischem verschiedener 

Dorfer, zwischen Fischem und auswar

tigen Kapitalanlegem, sowie traditio

nellen Fischem und Neulingen, die ver- 

suchen, in diesen Tatigkeitsbereich ein- 

zudringen, zu intervenieren.

Chilika ist der groBte Brackwassersee 

Asiens. In den Distrikten Puri und Gan- 

jam gel egen, handelt es sich bei ihm um 

eine Lagune, die durch eine etwa 60 km 

lange und 150 Meter breite Landzunge 

vom Golf von Bengalen getrennt wird. 

Er ist Teil des Mahanadi-Deltas und 

wird gespeist durch die Fliisse Daya, 

Bhargavi und Nuna aus dem Norden so

wie Rushikula aus dem Siiden. Wie alle 

Lagunen ist auch Chilika sowohl durch 

ozeanische Faktoren, als auch binnen- 

landische Okosysteme gepragt.

Insbesondere wahrend der Trockenzeit 

von Dezember bis Juni werden bei Flut 

groBe Mengen Salzwasser in den See 

transportiert. Nach dem Beginn des 

Monsuns jedoch, wenn die Wassermen- 

gen der Zufliisse stark zunehmen, wird 

das Salzwasser fiber den 35 km langen, 

stark verzweigten Verbindungskanal zum 

Meer nahezu vollstandig aus dem See 

verdrangt. Durch diesen Austausch von 

SfiB- und Salzwasser erhalt der See sei- 

nen besonderen okologischen Charakter.

Bei dem See handelt es sich um ein 

kleines Naturparadies mit einer Vielzahl 

von Fisch- und Pflanzenarten, die sich 

auf die besonderen okologischen Bedin-
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gungen des periodisch schwankenden 

Salzgehaltes des Seewassers eingestellt 

haben. Nalabanda, eine Insel inmitten 

des Sees, wurde zu einem Vogelschutz- 

park erklart.

Es ist dieses Okosystem, das die Le- 

bensgrundlage fur mehr als 100.000 Fi

scher bietet, die in den 250 Dorfem rund 

um den See leben. Doch seit Jahren 

wachst der Druck auf das fragile Okosy

stem des Sees. Eine von der Regierung 

in Auftrag gegebene Untersuchung stellt 

fest: "Schnelle Versandung, abnehmen- 

der Salzgehalt und eine explosionsartige 

Ausbreitung von GroBpflanzen bedrohen 

neben einer Reihe anderer Faktoren die 

Zukunft des Gewassers. Insbesondere 

der Riickgang der SeegroBe und die 

Abnmahme der Fischertrage geben An- 

laB zur Besorgnis."

Seit 1914 ist der See von 906 qkm auf 

800 qkm Flache geschrumpft. Dieser 

Riickgang ist zum einen auf die hohen 

Ablagerungsraten der in den See mfin- 

denden Fliisse zuruckzufuhren, aber 

auch auf die massive Nutzbarmachung 

weiter Flachen fur landwirtschaftliche 

Produktion, fur Fischzuchtbetriebe und 

Salzgewinnung. Die Verschlammung 

und Versandung des Sees wird vor allem 

den Entwaldungen entlang seiner Zu- 

fliisse zugeschrieben. Der Ruckgang sei

ner Flache wird begleitet von einer Ab- 

nahme seiner durchschnittlichen Tiefe 

von 2,4 Meter auf 1,5 Meter. Dieser, zu 

einem groBen Teil durch sozio-okonomi- 

sche Faktoren erzeugte Druck auf das 

Okosystem des Sees, wird seit einiger 

Zeit durch zusatzliche okonomische 

Krafte verstarkt.

'Gold-Garnelen'

Nicht nur das Beispiel des Chilika- 

Sees belegt das noch recht junge Inter- 

esse von indischen Kapitalanlegem an 

Gemelenzucht. Der Export von Gar- 

nelen ist zu einem wichtigen Faktor des 

indischen AuBenhandels geworden. 70 

Prozent der Deviseneinnahmen durch 

den Export von Meeresprodukten wer- 

den durch den Verkauf von Gamelen er- 

zielt. Doch seit 1975 stagniert die Gar- 

nelenproduktion Indiens. Eine Losung 

wird in der Ausdehnung der Gamelen- 

zucht gesehen, fiir die die riesigen 

Brackwasserflachen Indiens, die auf zwei 

Millionen Hektar geschatzt werden, die 

notwendigen Kapazitaten bieten sollen. 

Industriell organisierte Gamelenzucht 

fibt aufgrund der Exportmoglichkeiten 

auf jeden, der dazu liber das notwendige 

Kapital verfiigt, eine groBe Anziehungs- 

kraft aus. Experten schatzen die bisher 

getatigten Investitionen auf mehr als 20 

Milliarden Rupien (gut eine Milliarde 

DM). In Nellore in Andhra Pradesh 

stieg der Bodenpreis von 3.000 Rupien 

auf 70.000 Rupien pro Hektar, nachdem 

einige groBere Untemehmensgruppen 

begannen, in groBerem Umfang in Gar- 

nelenzucht zu investieren. Im Nellore- 

Distrikt haben GroBuntemehmen wie 

'DCL Mari tech' und 'Sharad Sea Foo

d's' 360 Millionen bzw. 450 Millionen 

Rupien in Gamelenzuchtanlagen inve- 

stiert.

Tata's 'Integrated Shrimp Farm Pro

gram' (ISFP)

Am Chilika-See ist es vor allem ein 

Projekt der Tata-Gruppe ('Tata' ist mit 

Abstand Indiens groBte Untemehmens- 

gruppe), das fiir Aufsehen und Diskussi- 

onsstoff sorgt. Als Tata vor fiinf Jahren 

mit der damaligen Regierung Orissas das 

Projekt aushandelte, wurde es von der 

Opposition unter Biju. Patnaik strikt ab- 

gelehnt. Als Biju Patnaik schlieBlich die 

Regierungsgeschafte in Orissa fiber- 

nahm, wurde allgemein die Einstellung 

des Projektes erwartet. Stattdessen wur- 

den die Untemehmensanteile des Staates 

auf 49 Prozent erhoht, wahrend 'Tata 

Steel' und 'Tata Oil' zusammen 48 Pro

zent der Anteile erhielten. In der Nahe 

des Dorfes Panaspada erhielt die neue 

Gesellschaft 400 Hektar Land, nachdem 

sie in 'Chilika Aquatic Farms Ltd.' um- 

benannt worden war. Das Gesamtprojekt 

umfaBt folgende Teilbereiche: als Kern 

ist ein Gamelenzuchtbetrieb vorgesehen, 

der auf einer Gesamtflache von 400 

Hektar Zuchtteiche von insgesamt 300 

Hektar GroBe anlegen soli. In einer 

Brutanlage sollen 200 Millionen Larven 

pro Jahr produziert werden. Eine Muhle 

fiir die Herstellung von Fischfutter so- 

wie ein Betrieb zur Weiterverarbeitung 

der Shrimps fiir den Export sind eben- 

falls geplant.

Kritik an dem Unternehmen

Die Kritik an dem Projekt folgt zwei 

Argumentationslinien, einer okologi- 

schen und einer sozio-okonomischen, die 

jedoch nicht von einander zu trennen 

sind. Zum einem wird dabei auf die Ka- 

pazitat der fiber 150 Dieselpumpen hin- 

gewiesen, die jeden Tag 12 bis 16 Stun- 

den lang das salzhaltige Seewasser in die 

riesigen Zuchtteiche des Projektes pum- 

pen sollen. Das Wasser dieser Teiche 

wird aufgrund der groBen, proteinrei- 

chen Futtermengen, Diingemitteln, 

Chemikalien und Pestiziden stark bela- 

stet. Das kontaminierte Wasser muB zu- 

riick in den See gepumpt werden, um die 

Gamelenzucht zu sichem und die Fische 

nicht zu vergiften. AuBerdem sieht das 

Projekt die Konstruktion von etwa 14 

km langen sowie sechs bis acht Meter 

hohen Deichen vor, durch die die 

Zuchtbecken abgegrenzt werden sollen. 

Die Seeanwohner befiirchten durch diese 

Damme eine Verlangsamung des Abflus- 

ses des Seewassers und damit einen 

Riickstau, der die Entwasserung ihrer 

landwirtschaftlichen Nutzflachen er- 

schweren wird. Berechnungen durch 

Hydroingenieure nennen eine Flache von 

3.500 acres (1 acres ca. 0,4 ha), die 

durch Staunasse beeintrachtigt werden, 

wenn die Damme wie geplant gebaut 

werden. Der langsamere AbfluB und 

Riickstau des Wassers wird auBerdem 

die Sedimentation im See erhohen.

Die andere und mindestens genauso 

emst zu nehmende Kritiklinie befiirchtet 

die Vertreibung deijenigen, die traditio- 

nell vom Fischreichtum des Sees leben, 

der Fischer aus Panaspada, wo das Pro

jekt errichtet werden soil. Wie berechtigt 

diese Sorge ist, zeigt die Enteignung von 

etwa 1.500 Fischem, deren Land inzwi- 

schen an Tata verpachtet worden ist. 

Eine Reihe weiterer Beispiele zeigt die 

Gefahrdung der traditionellen Fischer- 

gruppen durch Gruppen reicher, zumeist 

hoherkastiger Farmer, die sich zusam- 

menschlieBen, um das Profitpotential der 

Gamelen auszuschopfen.

Traditionelle Fischerkasten unter 

Druck

Immer haufiger werden Faile von ge- 

waltsamen Ubergriffen von hochkastigen 

Farmem gegen die traditionellen Fi

scherkasten, die 'Keutas', die 

'Kandaras', die 'Tiars' und andere 

Gruppen bekannt, bei denen es sich in 

der Regel um Angehorige der 

'Scheduled Castes' (SC) handelt. Bei

spiel Gambhari: Dort lebende Agehorige 

hoherer Kasten, die traditionell keine Fi

scher sind, erkannten die Gewinnmog- 

lichkeiten, die in der Fischzucht liegen, 

und beschlossen hier ihre Chance zu su- 

chen. Doch das meiste Land rund um 

Gambhari gehort den Bewohnem des 

benachbarten Balbhadrapur. Als die Be- 

wohner Gambharis das Land einfach be- 

setzten, kam es zu einem Kampf mit den 

Leuten aus Balbhadrapur. Gerichte sol

len nun uber die rechtmaBigen Besitz- 

verhaltnisse entscheiden. Unterdessen 

haben die 'Eroberer' aus Gambhari be- 

gonnen, in den von ihnen besetzten Tei- 

chen selber Fischzucht zu betreiben. 

Enttauscht von den bisherigen Ertragen, 

sollen sie, so wird ihnen aus Balbhadra

pur vorgeworfen, zur 'Piraterie' fiberge- 

gangen sein und die Ertrage aus anderen 

Teichen stehlen. Die Fischer aus Balb

hadrapur haben dagegen inzwischen da

mit begonnen, direkt im See 'Felder' fur 

die Zucht von Gamelen abzugrenzen. 

Dies wiederum rief den Arger von Fi

schem aus anderen Dorfem hervor, die 

sich fiber die zunehmende Verschlam

mung und das allmahliche Zuwachsen 

ihrer traditionellen Fischgriinde auf

grund der 'Eindeichungen' beklagen. 

Hat man traditionell solche Felder im
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Die einheimischen Fischer werden durch reiche und machtige Untemehmen und Handler zuriickgedrangt. (Foto: Kali Mishra)

See entweder durch Netze oder Lehm- 

damme abgegrenzt, so nehmen mit den 

groBeren Projekten befestigte Damme 

zu, die den WasserfluB starker beein- 

trachtigen.

Beispiel Gopinathpur: Jugendliche die

ses Fischerdorfes werden aus Bussen ge- 

zerrt und von Angehorigen einer mach- 

tigen politischen Gruppe aus Rodong, 

einem Nachbardorf, zusammengeschla- 

gen. Die Leute aus Rodong wollen die 

traditionellen Fischereirechte der Fischer 

aus Gopinathpur ubemehmen.

Der Zugang zum See wird immer 

mehr durch Geld und rohe Gewalt ein- 

gefordert, da jedes Anzeichen staatlicher 

Regulation fehlt. Obwohl die traditio

nellen Fischereigenossenschaften seit 

Jahrzehnten fur das Recht, fischen zu 

durfen, Abgaben zu entrich ten haben, 

sind durch die lokalen Behorden bisher 

keinerlei MaBnahmen ergriffen worden, 

die Rechte der Fischer zu regulieren. 

Allein in 27 Fischerdorfem belaufen sich 

die Steuereinnahem durch Fischerei und 

Gamelenzucht auf jahrlich 70 Millionen 

Rupien.

Ohne behordliches Eingreifen steht der 

Weg offen fur kapitalstarke Handler, 

Geldverleiher und mafiaahnlichen Grup- 

pierungen, die oftmals von hohen Ver- 

waltungsbeamten noch unterstutzt wer

den. Aufgrund des hohen Risikos der 

kapitalintensiven Fischzucht wachst die 

Verschuldung der Fischer, die schon 

immer auf die ortlichen Geldverleiher 

angewiesen waren, um Boote, Netze 

oder auch nur soziale Ereignisse wie 

Hochzeiten finanzieren zu konnen. 

Konnten sie fruher jedoch oftmals die 

Kredite nach einer einzigen guten Saison 

zuriickzahlen, wachst ihr Schuldenberg 

nun in dem MaBe, wie sie zur auBerst 

kapitalintensiven Fischzucht iibergehen. 

In manchen Dorfem liegt die durch- 

schnittliche Verschuldung der Fischer 

bei liber 20.000 Rupien. Eine Schuld, 

die immer schwerer zuriickzuzahlen ist, 

weil die Kreditvereinbarungen vorsehen, 

daB sie ihre Ertrage direkt an die 

Schuldner weiterleiten, die so den Preis 

bestimmen konnen.

Zusammenbruch traditioneller Sozial- 

systeme

Der okologische und okonomische 

Druck auf die Region hat in den letzten 

Jahren den Zusammenbruch tradtitio- 

neller Sozialsysteme beschleunigt. In der 

gesamten Region sind die traditionellen 

Genossenschaften der Fischer in der 

Auflosung begriffen. Bisher waren sie 

es, die die Fischerei und Nutzung des 

Sees regulierten. Mit dem Auftauchen 

von neuen Gruppen, die als Konkurren- 

ten den Druck auf den See erhohen, be- 

ginnt die Wirksamkeit der Genossen

schaften nachzulassen. So drangen im

mer mehr Menschen in die Nahe des 

Sees, um neben der Landwirtschaft auch 

Fischfang und Fischzucht zu betreiben. 

Vor kurzem noch schien dies unmoglich, 

da das gesamte Land rund um den See 

von den ortlichen Behorden an die Zen- 

tralgenossenschaft aller 125 Fischereige

nossenschaften verpachtet war. Dieser 

Pachtvertrag muBte zwar von Zeit zu 

Zeit emeuert werden, sorgte jedoch da- 

fiir, daB Uberfischung und Uberbean- 

spruchung des Sees vermieden wurden, 

da jede Mitgliedsgenossenschaft immer 

wieder die gleichen Fischgebiete zuge- 

sprochen bekam. Heute werden Teile des 

Sees und der Pachtflachen zunehmend an 

Einzelpersonen und Gruppen verpachtet, 

die traditionell eben nicht der Fischerei 

nachgingen. Die 'Jogamaya Fischer- 

men's Society', eine Genossenschaft, in 

der sich Fischer aus drei Dorfem zu- 

sammengeschlossen haben, hat 1989 fur 

84.000 Rupien auf drei Jahre befristete 

Nutzungsrechte erworben. Das Geld 

muBte sie sich von professionellen Geld- 

verleihem besorgen, da weder Banken 

oder Regierungsinstitutionen noch Ge-
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nossenschaftsinstitutionen in der Lage 

oder widens waren, das Geld zu Verfu- 

gung zu stellen. 1992 ging der Pacht- 

vertrag an eine Gruppe von hochkastigen 

Farmem und Handler fiber, die sofort 

damit begannen, Seeflachen abzugrenzen 

und damit der lukrativen Gamelenzucht 

zuzufuhren. Den Fischem bleibt nicht 

einmal die Moglichkeit, fur ihren eige- 

nen Konsum zu fischen. Die Fischer von 

Siandi galten lange Zeit als ein Mu- 

sterbeispiel fur wachsenden Wohlstand 

durch Partizipation der gesamten Ge- 

meinschaft - heute sind sie in extremen 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten, weil 

ein 700 acres groBes Fischereigebiet, 

daB bisher an sie verpachtet worden war, 

nun von einer Gruppe von Landwirten 

eines anderen Dorfes genutzt werden 

kann.

Okologisches Desaster durch schnelle 

Profile

Im Gegensatz zu den traditionellen Fi- 

schereimethoden bedeuten die auf mog- 

lichst schnelle Rendite ausgerichteten 

Methoden dieser Neulinge im Geschaft 

eine Bedrohung fur die Fischpopulation 

des Sees. Das ohnehin schon prekare 

okologische Gleichgewicht des Sees 

droht, noch starker gestort zu werden. 

Bedenkenlos setzen die Geschaftemacher 

Netze ein, die so dicht gewebt sind, daB 

selbst kleinste Fische darin hangen blei- 

ben. DaB durch den Fang der Jungfische 

die nachste Generation von Gamelen und 

damit die Produktion des nachsten Jahres 

beinahe vollig vemichtet und der Repro- 

duktionszyklus der Gamelen stark be- 

eintrachtigt wird, stort die Geschaftema

cher nicht - sind es doch gerade die 

kleinsten Gamelen, die die hochsten 

Gewinne abwerfen.

Immer mehr Landwirte gehen dazu 

fiber, sich in Fischfang oder -zucht zu 

betatigen. Nicht alle sind fible Geschaf

temacher, die hier schnellen Profit wit- 

tern. Bei sinkenden Einnahmen durch 

die Landwirtschaft suchen sie nach 

neuen und altemativen Moglichkeiten, 

ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die 

Bauem aus dem Dorf Sanora sind ein 

solches Beispiel. Sanora liegt an dem 

Flufi Daya, etwa 25 km vom See ent- 

femt und besteht aus 75 Haushalten, die 

alle von der Landwirtschaft lebten. In 

den letzten Jahren haben haufige FluB- 

bettverlagerung des Daya und Uber- 

schwemmungen immer wieder ihre 

landwirtschaftlichen Anstrengungen zu- 

nichte gemacht. Allmahlich sind immer 

mehr Familien auf die Fischerei, die sie 

bisher als niedrigere Tatigkeit angesehen 

haben, umgestiegen.

Heute sind nur noch 26 Familien in 

der Landwirtschaft tatig. Auch diesen 

fallt die landwirtschaftliche Produktion 

immer schwerer. Staunasse und regel- 

maBige Uberschwemmungen machen 

selbst eine reine Subsistenzproduktion 

nahezu unmoglich. Einige der Familien 

sind naher an den See gezogen und ver- 

suchen nun, dort Landwirtschaft zu be- 

treiben. Sie versuchen die ange- 

schwemmte Uferregion des Sees zu be- 

wirtschaften, sobaid die Wassermassen 

des Monsuns abgeflossen sind. Dies 

wiederum tragt weiter zu den okologi- 

schen und sozialen Spannungen bei, 

denn die von ihnen eingesetzten Pesti- 

zide und Dungemittel schadigen die 

Fischpopulation unterhalb ihrer Anbau- 

flachen. Die Ertrage der Fischer gehen 

zuriick.

Die Seeanwohner erkennen die okolo

gische Bedrohung - und viele wollen, 

bevor 'nichts mehr geht' noch so viel 

Profit wie moglich aus dem See heraus- 

schlagen. Neben der kommerziellen 

Nutzung bedroht auch die schon er- 

wahnte Verschlammung das Okosystem 

des Sees. Der wachsende Bevolkerungs- 

druck auf den See fiihrte zur Abholzung 

der Walder in seinem Einzugsbereich. In 

einigen Gebieten ist der Wald nahezu 

vollstandig verschwunden. Doch nicht 

nur die traditionelle Feuerholzgewin- 

nung der ortlichen Bevolkerung ist daffir 

verantwortlich, sondem auch die Regie- 

rungsabsicht, Teakholzplantagen anzule- 

gen. Fur Holzhandler war dies der An- 

laB, viele der traditionellen Walder 

abzuholzen und Teak zu pflanzen. 

'Leider' hat dies aufgrund ungunstiger 

kliamtischer und edaphischer Bedingun

gen nicht funktioniert. Mit dem ver- 

schwinden der Walder rund um den See 

hat sich ein bliihender Handel mit Feu- 

erholz entwickelt. Friiher wurden die 

Frauen von ihren Mannem morgens in 

den Booten mitgenommen und irgenwo 

zum Holzsammeln am Seeufer abgesetzt. 

Abends wurden sie dann wieder abge- 

holt. Heute tiirmen sich Feuer- und Bau- 

holzstapel am Seeufer, die von einer 

neuen Handlerschicht den Dorfbewoh- 

nem zum Kauf angeboten werden.

Mit der Abholzung im Einzugsgebiet 

des Sees wachst dessen Verschlammung. 

Man schatzt die jahrlichen Ablagerungen 

auf 13 Millionen Tonnen. Die Lagune 

droht zu einem reinen Binnensee zu 

werden, da der Verbindungskanal zum 

Meer immer starker versandet. Nicht nur 

der Wasseraustausch wird erschwert, 

sondem auch die 'Wanderung' der Fi

sche, die zum Laichen zum Meer ziehen. 

Diese Fischwanderungen nutzen auch die 

Fischer, die durch Netze und Eindei- 

chungen den Kanal weiter verengen. 

Betrug die Breite des Kanal vor 200 Jah

ren noch etwa 1,5 Kilometer, ist sie 

heute an einigen Stellen auf weniger als 

100 Meter zusammengeschrumpft.

All dies wirkt sich verheerend auf die 

Fischpopulation und auf die Ertrage aus. 

Wurden 1985/86 noch 8.590 Tonnen 

Fisch 'produziert', sank dieser Ertrag im 

letzten Jahr auf 4.273 Tonnen . Die Re

gierung Orissas verfiigt bisher uber kei- 

nen angemessenen Plan zu einer okolo- 

gisch und sozial vertraglichen Nutzung 

des Sees. Nach einem 1988 veranstalte- 

ten Seminar wurde ein Aktionsplan be- 

schlossen, der die vier Hauptprobleme 

Sedimentation, Ruckgang der Seeflache, 

Zunahme des Bewuchses sowie allmahli- 

che SchlieBung der Verbindung zum of- 

fenen Meers, bekampfen soil. Bisher 

wurden jedoch keinerlei MaBnahmen zur 

Umsetzung des Plans eingeleitet. In Er- 

mangelung staatlicher Regulative hat 

sich in den letzten Jahren rund um den 

See eine Reihe von Nicht-Regierungsor- 

ganisationen (NRO) gebildet, die sich 

fur die Belange der traditionellen Fi- 

schergruppen und die Erhaltung des 

Okosystems des Sees einsetzen. Kurzfri- 

stig streben diese Gruppen an, Projekte 

wie das ISFP zu verhindem. Es entstan- 

den Organisationen wie die 'Matsyajivi 

Mahasangh' und die 'Chilika Bachao 

Andolan' (Rettet Chilika Bewegung), die 

zeitweise fiber 8.000 Menschen zu De- 

monstationen mobilisieren konnten. Ge- 

legentlich ausgesprochen militant, versu

chen sie nicht nur durch die Besetzung 

des Projektgelandes ihren Forderungen 

Nachdruck zu verleihen, sondem zer- 

storten auch einen von Tata illegal er- 

richteten Deich. Sie pladieren daffir, den 

traditionellen Fischerkasten die Gar- 

nelenzucht zu fiberlassen, da diese mit 

ihren traditionellen Methoden die okolo

gische Basis dieser Einkommensquelle 

nicht zerstoren. Sie gehen davon aus, 

daB sich auch mit ressourcenschonenden 

Methoden die Produktivitat und Fi- 

schertrage steigem lassen.

Inzwischen warten NRO's und Regie

rung hoffhungsvoll auf Unterstutzung 

durch die kanadische Entwicklungs- 

agentur CIDA, die sich angeboten hat, 

unter Einbeziehung und Beteiligung der 

Fischergemeinschaften, einen inter- 

grierten Nutzungsplan fur den See zu 

entwickeln. Die Regierung ist an dem 

CIDA-Vorschlag sehr interessiert, weil 

damit eine Losung gefunden werden 

konnte, die von 'unabhangigen' Exper- 

ten entwickelt und die Verantwortung 

von der Regierung nehmen wurde. 

Vielen Menschen rund um den See er- 

scheint der kanadische Vorschlag als die 

Losung all ihrer Probleme, doch noch 

bevor dieses Angebot von der Regierung 

angenommen wurde, begannen die ver- 

schiedenen Interessensgruppen, den Vor

schlag entsprechend ihren jeweiligen In- 

teressen zu politisieren.

Die Regierung von Orissa hat unter- 

dessen etwa 81.000 ha Land entlang der 

Kiiste als fur Gamelenzucht geeignet 

ausgewiesen. Sie folgt damit Planen der 

Zentralregierung und der Weltbank, die 

Deviseneinnahmen Indiens durch den
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Indien setzt immer starker auf den Export von Gamelen aus industrieller Zucht (Foto: 'India Today')

Export von Fisch und Gamelen zu erho- 

hen. Sieht man einmal von den sozialen 

und okologischen Folgen ab, erscheinen 

solche exportorientierten GroBprojekte, 

wie das ISFP am Chilika-See auch bei 

einer ausslieBlich okonomischen Be- 

trachtungsweise fragwiirdig. Die welt- 

weite Produktion von Gamelen stagniert 

seit Jahren bei etwa 2,5 Millionen Ton- 

nen. Der Markt gilt als gesattigt.

Um dem Importbedarf der europai- 

schen Industrienationen nachzukommen, 

liefem sich schon jetzt eine Reihe soge- 

nannter Entwicklungslander einen 

scharfen Wettbewerb. So wurden zum 

Beispiel in Bangladesh in den letzten 

Jahren umfangreiche Investitionen zur 

industriell organisierten Gamelenzucht 

vorgenommen. Es darf daher bezweifelt 

werden, ob das fur die indische Regie

rung so wichtige Ziel einer Steigerung 

der Exporteinnahmen verwirklicht wer

den kann.

Zur Unterstutzung der Anliegen der 'Chilika Bachao Andolan', deren vordringliches Anliegen die Verhinderung des Tata- 

Projektes ist, hat FIAN eine Eilaktion gestartet. FIAN schlagt vor, Briefe wie den folgenden, an die verantwortlichen 

Regierungsstellen zu schicken.

"Dear Sir,

Recently I have heard about the plans of Tata Corporation and the Government of Orissa, to start an industrial prawn 

breeding project in Chilika Lake, Orissa. Chilika Lake is an ecological sanctuary, a common heritage of humanity protected 

under the Ramsar Convention to which India acceded in 1981. As a person working for human rights in all parts of the 

world I am deeply concerned about 5.000 fisherfolk whose right to feed themselves would be violated by the project. 

Moreover, the livelihood of altogetheer 100.000 fisherpeople would be threatened by further ecological and social 

consequences of this project. •

India is a State Party to the International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights. India is therefore duty-bound 

to take the steps necessary to respect and protect the fisher people's right to feed themselves. As the proposed project ignores 

the rights of the fisherfolk to feed themselves, I would like to ask you to prohibit this undertaking as incompatible with 

international law and the Directive Principles in the Constitution of India.

Sincerely yours"
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