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’’Diese Leute zerstdren unser Leben” 

Teil II

Text und Fotos von Bruni WeiBen

Der Sardar-Sarovar-Damm: Die gestrichelte schwarze Linie zeigt die z.Zt. geplante Hohe des Staudamms.

21.10.1991

Am nachsten Morgen ist der Wasser- 

stand der Narmada um etwa einen halben 

Meter gefallen und bei dem Versuch, auf 

der anderen Uferseite an Land zu gel an - 

gen, nehmen wir doch noch alle unser 

Schlammbad. Am Abend zuvor haben 

die Bauem die fruchtbaren Schlammfla- 

chen untereinander aufgeteilt und fiberall 

sieht man sie jetzt mit Ochsengespannen 

pflfigen. Seitdem der Staudamm im Bau 

ist, wird viel mehr fruchtbarer Boden 

abgelagert, zur Freude der Bauem dies- 

seits der Staumauer, zum Nachteil der 

stromabwarts Wohnenden. Ein groBes 

Schild am 'Ortseingang' von Manibeli 

besagt: "Unser Dorf, unser Recht. Die 

Bewohner von Manibeli untersagen alien 

Beamten und Angestellten der Stau- 

damm-Gesellschaft, das Dorf zu betre- 

ten, um Untersuchungen fur den Stau

damm zu machen."

Wir machen kurz Halt in Vadgam an 

der Hfitte von Bhula Moti Tadri, dem 

landlosen Arbeiter, dessen Hutte als er- 

ste vom Stausee fiberschwemmt werden 

wird. Bhula hat sich von Anfang an ge- 

weigert, umzusiedeln. Von seiner Hutte 

aus kann er den wenige Kilometer ent- 

femten Staudamm sehen. Bei ihm treffen 

wir einige Bewohner von Vadgam, die 

umgesiedelt waren, vor einigen Monaten 

aber zurfickgekommen sind. Sie werden 

jetzt in Vadgam bleiben, egal was pas- 

siert.

Auch diesmal passieren wir die Kon- 

trollposten von Regierung und Stau- 

damm-Gesellschaft ohne aufgehalten zu 

werden. Etwa eine Stunde sind wir dann 

von der Dammbaustelle aus unterwegs, 

nach einer halben Stunde haben wir die 

StraBen verlassen. Querfeldein, vor al- 

lem verschiedenen FluBbetten folgend, 

holpert der Jeep durch die reizvolle 

Landschaft. Unser Ziel ist Chimalkhedi, 

ein Tribaldorf, das vom Damm aus ge- 

sehen dritte Dorf, das vom Stausee uber

schwemmt werden wird. Die letzte 

Strecke zur Narmada und nach dem 

Ubersetzen ins Dorf mfissen wir zu FuB 

zuriicklegen. Kein Wunder, daB Regie- 

rungsbeamte bisher kaum nach Chimalk

hedi gefunden haben (zumal uns auch 

hier knocheltiefer Schlamm nicht erspart 

bleibt).

Der Preis fiir eine Uberfahrt fiber die 

Narmada betragt ffinf Rupien pro Person 

und Ramon, der ewig betrunkene Fahr- 

mann, kann das Geld gut gebrauchen. 

Aber von der Andolan nimmt er nichts, 

nicht einmal im fast volltrunkenen Zu-
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stand bei der Riickfahrt. Auch hier 

schwimmt die Andolan im Volk.

Chimalkhedi ist ein typisches Tribal- 

dorf. Es gibt keinen Dorfkem, die Hau

ser liegen jeweils inmitten der Felder. 

Wald gibt es kaum (noch), aber Busch- 

werk und eine Reihe einzelner Baume. 

Die Schule ist auf Anregung der Ando

lan in Eigeninitiative entstanden, der 

Lehrer konunt aus dem Dorf, die Kinder 

sind begeistert und kommen gem.

Etwa 40 Manner, darunter eine Reihe 

von Delegierten aus Nachbardorfem, 

haben sich in der Schule versammelt. 

Selbstverstandlich sind auch die Kinder 

noch da, etwa 30 Jungen und Madchen 

zwischen sechs und zehn Jahren. Man 

sitzt auf dem Boden, mit unserer An- 

kunft beginnt die Versammlung. 

Arundati erzahlt wieder die aktuellen 

Ereignisse: uber den Brief, den Hen- 

Morse an den Prasidenten der Weltbank, 

Herm Preston, geschrieben hat. Herm 

Morse haben die meisten wahrend seiner 

Untersuchung kennengelemt, daB er sich 

jetzt bei Herm Preston noch einmal 

deutlich gegen eine weitere Unterstfit- 

zung des Staudamms ausspricht, findet 

ihre Zustimmung. Teile des Briefes - be- 

sonders die Stelle, an der Herr Morse 

darauf verweist, daB die Weltbank 

selbstverstandlich noch Millionen in die

ses Projekt stecken konne, er sich aber 

dagegen verwahre, daB sein Bericht zur 

Legitimation miBbraucht werde - werden 

wortlich von Arundati aus dem Engli- 

schen ins Bhilali ubersetzt.

Dann liest sie auch hier verschiedene 

Zeitungsberichte vor, jeweils gleich aus 

dem Gujarati oder Englischen fiberset- 

zend. Alle horen aufmerksam zu, trotz 

zum Teil langer Berichte. Das Treffen 

hat keine Tagesordnung, es gibt keine 

Rednerliste. Wer etwas kommentieren 

oder erganzen will, sagt es einfach. Fo- 

tos von einer Protestaktion in Washing

ton - eine Blockade der Auffahrt zur 

Weltbank mit einem Damm aus Pappma- 

ch6 und dem Slogan "Dam the World 

Bank!" (Dammt die Weltbank ein!) - ge- 

hen von Hand zu Hand. Eines der Kin

der, die 10-jahrige Indira, ist auf der 

Titelseite einer gujarati-sprachigen Ta- 

geszeitung als Teilnehmerin der Demon

stration in Bombay deutlich zu erkennen. 

Sie ist ganz verlegen, als sie ihr Bild 

sieht, spater zwischen den Freundinnen 

strahlt sie jedoch vor Stolz.

Ich erzahle von der Sitzung des Aus- 

schuB fur wirtschaftliche Zusammenar- 

beit, auf der alle Abgeordneten sich fur 

eine befristete Suspendierung des Welt- 

bankkredits ausgesprochen haben und 

die Bundesregierung, besonders Minister 

Spranger, auffordem, entsprechende 

Weisungen an den deutschen Exekutivdi- 

rektor in der Weltbank zu geben. Als 

Arundati ubersetzt, wie wir in Bonn das 

Bundesministerium fiir wirtschaftliche 

Zusammenarbeit symbolisch 'fiber- 

schwemmt' haben, emte ich grinsende 

Gesichter.

Kaum jemand der Anwesenden, aus- 

genommen die Kinder, kann lesen oder 

schreiben. Aber die Struktur der Welt

bank, die Macht des Weltbank-Manage

ments und die EinfluBnahme der Mit- 

gliedslander uber ihre Exekutivdirekto- 

ren, die Abhangigkeit des Stimmanteils 

vom eingezahlten Finanzbeitrag, all dies 

kennen sie. Im Mittelpunkt ihrer Uber- 

legungen steht natiirlich das Verhalten 

der indischen Regierung und das der Re

gierungen der beteiligten Bundestaaten, 

insbesondere Gujarats. So kurz vor dem 

entscheidenden Treffen der Exekutivdi- 

rektoren, das am 22. Oktober nun doch 

stattfinden soil, haben die Regierungen 

alle Lobbyregister gezogen. In Gujarat 

wurde eine Broschure uber den Damm 

veroffentlicht - auf Hochglanzpapier mit 

wunderschonen, romantischen Gegen- 

lichtaufnahmen der Narmada - in der be- 

hauptet wird, in Manibeli stehe noch 

eine einzige Hutte, namlich die der An

dolan. Darauf entspinnt sich ein Dialog 

zwischen Arundati und Bijya, der alien 

viel SpaB macht. "65 Familien sind noch 

in Manibeli" sagt Bijya. Arundati: "Wie 

kannst du das sagen, die Regierung 

schreibt, es sei nur noch eine Hutte da." 

"Ich weiB aber, daB es 65 Hutten sind." 

"Wie kannst du in Frage stellen, was un

sere kompetente Regierung hier in dieser 

Broschure schreibt. Die Leute sind viel 

kluger und erfahrener als du. Wie kannst 

du das nur in Frage stellen." "Aber wie 

kann ich das nicht glauben, was ich mit 

eigenen Augen gesehen habe. Und die 

Hutten in Manibeli habe ich gesehen, 

egal was die Regierung dariiber 

schreibt."

Der SchluB des Dialogs geht in Ge- 

lachter unter, und es ist auch ein biBchen 

das Lachen uber sich selber, weil sie 

dieses Selbstvertrauen noch nicht allzu- 

lange haben und es sich auch fiber solche 

Spiele bestatigen.

Nach dem Treffen sind wir bei Bijya 

eingeladen. Sein Haus ahnelt von drau- 

Ben einer sehr groBen Scheune, erst 

spater fallt mir auf, daB es daran liegt, 

daB die Tribal-Hauser keine Fenster ha

ben. Zum Essen werden wir von Bijyas 

Frau in die Kochecke im Hauptraum ge- 

beten. Wahrend Arundati, Bijya, seine 

Mutter und zwei oder drei Teilnehmer 

aus dem Treffen in der Schule allerlei 

Organisatorisches besprechen bereitet sie 

Fladenbrote aus 'Tawar', einer Maisart. 

Dazu gibt es Bohnen.

Schon am Morgen in Manibeli war 

mir aufgefallen, daB die Tribals ihre ei- 

gene Emtemethode haben. Wenn das 

Getreide reift, werden die ersten reifen 

Kolben mit den Komem sofort fiir den 

direkten Verbrauch abgeschnitten, da die 

letzte Emte langst verbraucht ist. In der 

Emte werden statt der ganzen Stauden 

ebenfalls nur die Kolben abgeschnitten. 

Kiihe und Ziegen fressen emen Teil der 

auf den Feldem verbleibenden Pflanzen- 

reste direkt, spater werden diese ge- 

schnitten und als Viehfutter gelagert.

Zum Essen sitzen wir in dem geraumi- 

gen, etwa sechs mal zwolf Meter groBen 

Hauptraum. Ein dickes Seil parallel zur 

Langs wand trennt ein Drittel des Rau- 

mes und damit die fiinf Kuhe und drei 

oder vier Kalber vom Wohnraum ab. 

Die Tiere sind die 'Sparkasse' der Tri

bals. Wann immer sie Geld brauchen, 

fiir Hochzeiten, Beerdigungen (zu denen 

auch die Dorfer der Umgebung eingela- 

den werden) oder fiir den Brautpreis, 

werden je nach Bedarf ein oder zwei 

Ziegen oder Kiihe verkauft. Fur den ei

genen Verzehr dienen eher die Hfihner, 

die normalerweise auch als Opfergaben 

fiir die Gotter benutzt werden.

Mobel gibt es keine, wir sitzen auf 

dem FuBboden, nur in der Kiichenecke 

stehen einige groBe geflochtene Korbe 

und Tonkriige. Bajyas Frau kocht an ei

nem offenen Feuer, das mit Reisig un- 

terhalten wird.

Frauen sind bei den Tribals traditionell 

gleichberechtigter als in der Hindu-Tra- 

dition. Auch konnen sie sich freier klei- 

den als Hindu-Frauen, die weder Schul- 

tem noch Brust noch Knochel zeigen 

sollten. Trotzdem tragen mittlerweile die 

meisten Tribal-Frauen den fiblichen Sa- 

ree, allerdings wickeln sie diese funf 

Meter Stoff so, daB es aussieht, als trii- 

gen sie Minirocke bzw. kurze Hosen. 

Der Grund ist sofort einsichtig. Mit ei

nem bis fiber die Knochel reichenden Sa- 

ree kann frau weder auf dem Feld arbei- 

ten noch ihre entlaufene Ziege wieder 

einfangen. Auch die 'Laster' teilen Tri

bal-Frauen mit ihren Mannem: sie trin- 

ken den selbstgebrannten Schnaps ge- 

nauso wie sie bidees oder die Wasser- 

pfeife rauchen.

Wahrend in der Hindu-Tradition die 

Braut bzw. ihre Familie 'dowry' an die 

Familie des Mannes zahlen muB, gibt es 

bei den Bhil den Brautpreis, der fiir die 

Frau gezahlt wird. Es handelt sich dabei 

in der Regel um Geld, Tiere und/oder 

Getreide, die Menge ist jedoch im Rah- 

men dessen, was die Familie sich leisten 

kann. Verschuldungen aufgrund von 

Hochzeit, in der hinduistischen Mittel- 

schicht ein wachsendes Problem, gibt es 

bei den Bhil (bisher) so gut wie gar 

nicht. Auch die Scheidung - bei den 

Hindus fast unmoglich - ist relativ ein- 

fach: Der Brautpreis wird zuruckgezahlt, 

die Kinder bleiben bei der Mutter, 

manchmal beim Vater. Beide konnen 

dann wieder heiraten.

Es ist spat geworden und wir wollen 

noch vor Sonnenuntergang die Narmada 

fiberquert haben. Bijya zeigt uns die Ab- 

kiirzung zum FluBufer quer durch die
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Felder. Unterwegs schlagt er mit seinem 

Stock auf niedriges Gebusch und Stroh- 

oder Blatterhaufen, beliebte Aufent- 

haltsorte von Schlangen. Wahrend wir 

am Ufer auf Ramon warten, kommen die 

Frauen aus dem Dorf mit ihren groBen 

Messingkriigen an die Narmada, um 

Wasser zu holen. Bis auf wenige Indu- 

striebetriebe weiter fluBaufwarts gibt es 

bisher noch niemanden, der das klare 

Wasser der Narmada verschmutzt.

Kevadia-Colony

Spat am Abend in Kevadia-Colony 

findet noch eine Versammlung mit etwa 

funfzehn Mannem und zehn Frauen 

statt, die vor dreiBig Jahren fur den Bau 

des Ortes ihr Land verlassen muBten. 

Als Entschadigung fur den Boden, der 

seit Jahrhunderten von ihren Familien 

bebaut wurde, erhielten sie den Gegen- 

wert von einer Emte, etwa 70 Rupien. 

Sie wurden nicht als Besitzer des Landes 

anerkannt, weil sie keine schriftlichen 

Besitztitel hatten.

Kevadia-Colony ist als Ortschaft fur 

Arbeiter und Management der Baustelle 

komplett 'auf dem ReiBbrett' entstanden. 

Sechs Dorfer - Kevdia, Kothi, Vaghdia, 

Gora, Navagam und Nimdi - wurden da- 

fur planiert, oft noch bevor die Bewoh- 

nerlnnen ihre Hauser abbauen konnten: 

Sie wurden einfach platt gewalzt. Keiner 

der Dorfbewohnerlnnen, auch nicht der 

Panchayat, der Altestenrat, wurde vor- 

her gefragt.

Seit dieser Zeit, also seit mittlerweile 

30 Jahren, kampfen die Menschen um 

Entschadigung. Der vorige Ministerpra- 

sident von Gujarat hatte ihnen verspro- 

chen, sie wurden als Projektbetroffene 

anerkannt werden. Das ist jedoch nicht 

passiert. Deshalb haben die Frauen - die 

'militanteste' Gruppe im Widerstand ge- 

gen den Staudamm - eines Nachmittags 

auf ihn gewartet und ihm in aller Of- 

fentlichkeit eine Ohrfeige gegeben. Seit- 

dem haben die Polizisten Angst vor ih

nen und sagen, sie seien "Hexen". Die 

Frauen lachen.

Die Forderungen der Frauen - und ih- 

rer Manner - sind eindeutig: Sie wollen 

Land fur Land, kein Geld. Viele von ih

nen sind entwurzelt, sie leben zwischen 

Stadt und Land und bebauen Land, das 

der Regierung gehort und das sie sich 

einfach genommen haben. Aber sie 

wollen richtiges Land, eigenes Land, 

und sie wollen als Projektbetroffene an

erkannt werden.

Viele Hindu-Tempel sollen iiberflutet werden.

22.10.1992 Badwani, Madhya 

Pradesh

Der Kontrast ist auffallend und tut in 

der Seele weh. Auf dem Weg nach Bad

wani, kurz hinter der Grenze zwischen 

Gujarat und Madhya Pradesh, verandert 

sich die Landschaft schlagartig. Nur 

noch nackte Hugel stehen hier, sparlich 

mit Gras bewachsen; kein Baum, kein 

Strauch, nackte Erde uberall da, wo die 

Erosion zugeschlagen hat und ganze 

Erdschichten den Berg heruntergespiilt 

wurden. Auch Hauser, Hutten oder son- 

stige Anzeichen von menschlichem Le

ben sind nicht zu sehen. Nur eine Zie- 

genherde weidet auf einem der entfem- 

ten Hugel. Mehrere Kilometer, etwa 

eine viertel Stunde lang, fahren wir 

durch diesen Alptraum. Eine so griindli- 

che Abholzung auf einer so groBen Fla

che habe ich noch nicht eher gesehen. 

Wer daran wohl verdient hat...?

Zum Biiro der Andolan in Badwani 

fiihrt eine richtige Treppe, genauer sind 

es sogar zwei, eine vom Vordereingang 

aus und die andere vom Hintereingang. 

Die Polizisten beobachten jedoch nur 

den Vordereingang. Im Moment ist die 

Beobachtung der Andolan sehr liicken- 

haft, auch Polizisten haben schlieBlich 

ein Anrecht auf die Feiertage und selbi- 

ges vermutet man offensichtlich auch fur 

die Aktivistlnnen der Andolan. (Das 

selbe Phanomen war schon in Manibeli 

zu beobachten. Normalerweise wird das 

Dorf von der Stelle aus, an der wir uber 

die Narmada ubergesetzt sind, Tag und 

Nacht beobachtet. Dabei notieren die 

Polizisten genau, wer warm nach Mani

beli kommt und wie lange die Person 

bleibt.)

Auch in Badwani dient das Biiro, wie 

in Baroda, gleichzeitig als Kiiche, 

Wohn- und Schlafzimmer der Aktivi

stlnnen. Nur Shripad hat seit kurzem ein 

eigenes kleines Zimmer in einem der
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Nachbarhauser - nach vier Jahren Ge- 

meinschaftsraum brauchte er etwas 

Privatheit'. Wie im Buro in Baroda gibt 

es auch hier viele Freiwillige, sie arbei- 

ten unentgeltlich fur einige Monate als 

Praktikanten oder weil sie die Andolan 

unterstiitzen wollen. Auch hier herrscht 

ein standiges Kommen und Gehen - 

ohne Telefon eine Notwendigkeit zur 

Aufrechterhaltung von Kommunikation.

Medha liegt noch immer in Dhulia im 

Krankenhaus, alle sind besorgt und un- 

ruhig. Am Abend kann Shripad endlich 

den verabredeten Anruf machen, er 

kommt mit der guten Nachricht zuruck, 

daB sie morgen - endlich - nach Bombay 

gebracht wird. Die Arzte in Bombay 

werden sie schon wieder gesund 

machen. Shripad hat auch verschiedene 

Briefe von seinem Gang zum Telefon 

mitgebracht. Auf meine verdutzte Frage, 

ob die Post auch abends ausgeliefert 

wiirde, erfahre ich, daB die Andolan 

zwischen Baroda und Badwani ein gut 

funktionierendes Post-System mit Hilfe 

von Busfahrem und -schaffhem hat. Ein 

Fax, das morgens in Baroda ankommt, 

ist abends schon in Badwani. Dieser 

Sonderservice ist selbstverstandlich 

kostenlos...

23. 10.1992

Friih am nachsten Morgen machen wir 

uns auf den Weg nach Gangli, ein wei- 

teres Dorf, das vom Stausee iiber- 

schwemmt werden soli. Sobaid wir die 

Innenstadt Badwanis verlassen haben, 

wird der Jeep alle paar Minuten ange- 

halten, Nachrichten werden ubermittelt, 

Termine weitergesagt, das Einladungs- 

schreiben fur ein Treffen verteilt. 

Selbstverstandlich zahlt der Andolan- 

Jeep kein Briickengeld. Auch die Stadt 

Badwani wird zu einem Teil vom Stau

see uberschwemmt werden. Es ist gerade 

Emtezeit, auf den Feldem rechts und 

links der StraBe bliiht die Baumwolle, 

leuchten rote Chillischoten aus dem 

dunklen Blattergriin, stehen die weiBen 

Maiskolben mannshoch. Ochsenkarren 

ziehen schwer beladen die StraBe ent

lang. All diese fruchtbaren Felder sollen 

im Stausee versinken.

Gangli heiBt heute Sattalai, der alte 

Name ist nur noch in dem heute abge- 

spaltenen Fischerdorf erhalten. Bei der 

groBen Uberschwemmung 1970 wurde 

das Dorf, das damals tiefer an den Ufem 

der Narmada lag, vollstandig uberflutet. 

Man hat es in zwei Teilen, dem Fischer

dorf Gangli und dem Dorf Sattalai, etwa 

einen Kilometer weiter wieder aufge- 

baut. Es handelt sich um ein gemischtes 

Dorf, Hindus, Moslems und Tribals 

wohnten auch im alten Gangli schon zu- 

sammen. Mitten im Ort steht die kleine 

Teebude von Radheshyam Bhai, in der 

man auch Gliihbimen und Zucker kaufen

Baba Amte

kann. Die Bude dient als Versamm- 

lungsort, direkt davor steht das etwa 

zwei Meter hohe "Monument" der An

dolan, eine Art viereckige Saule, die 

sich nach oben veijungt und als Ab- 

schluB eine Kugel tragt. Dies sei noch 

eines der ersten Monumente, weshalb es 

unter kunstlerischen Gesichtspunkten 

nicht gerade gelungen sei, entschuldigt 

Shripad das Unikum aus Zement, das in 

verbiassender hellblauer Schrift an einer 

Seite das Zeichen der Andolan - Wellen 

und Menschenkette - gerade noch erken- 

nen laBt und auf den ubrigen drei Seiten 

Hinweise auf wichtige Stationen des Wi- 

derstands tragt.

Fast dreiBig Manner und Jugendliche 

sind in der Teebude versammelt, sie alle 

versichem, daB sie nicht umsiedeln wer

den. Noch deutlicher erklaren dies beim 

Rundgang durch's Dorf zwei Frauen, die 

auf uns zukommen und uns direkt an- 

sprechen. "Wir sind vor zwanzig Jahren 

uberflutet worden, diesen Schlag haben 

wir noch nicht verwunden. Schauen Sie 

sich unsere Hauser an, sie sind immer 

noch nicht richtig wieder aufgebaut. 

Und jetzt sollen wir wieder weg. Aber 

wir gehen nicht. Wir bleiben hier." Die 

Umstehenden nicken. In Sattalai scheint 

das ganze Dorf fest entschlossen zu blei

ben und sich nicht umsiedeln zu lassen.

Hunderte von Tempeln und Heiligtii- 

mem sollen durch den Stausee uber

schwemmt werden, mindestens funf da- 

von stehen in Sattalai. Darunter befindet 

sich ein alter Jain-Tempel, eine histori- 

sche Kostbarkeit voller Fledermause, 

wie bei Jain-Tempeln ublich. Naher am 

Ufer der Narmada liegt ein weithin be- 

ruhmter Teich, zu dem vor allem Frauen 

kommen, um darin zu baden; selbst bei 

schlimmster Durre ist dieser Teich nie 

trocken - allein dies ist schon ein deutli

cher Hinweis auf seine Wunderkraft. Ein 

anderer Tempel Ganglis ist ebenfalls 

weithin bekannt und zwar fur seine 

wundertatige Wirkung gegen Schlangen- 

bisse.

Das neue Gangli liegt naher zur Nar

mada als Sattalai und wird uberwiegend 

von Fischem bewohnt. Vor allem wah- 

rend des Monsun lohnt das Fischen, vier 

bis sechs Kilo fangt ein Fischer dann 

taglich. Aus dem Erlos lassen sich teil- 

weise auch die Monate mit geringen 

Einkommen uberbrucken. Wenn das 

Wasser der Narmada nach dem Monsun 

wieder fallt, ziehen die Fischer Wasser- 

und Honigmelonen in dem fruchtbaren 

Schlamm am Ufer und im FluBbett. 

Reich wird man so nicht, aber es reicht 

zum Uberleben.

Die Baumwoll- und Chilli-Felder auf 

der Anhohe zwischen dem neuen Gangli 

und Sattalai werden nach der Uber-
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schwemmung als Inseln im Stausee lie

gen. Die Besitzer sollen nach bisherigen 

Planen nicht als Projekt-Betroffene aner- 

kannt werden, da ihr Land ja nicht uber- 

flutet wird. Wie sie Ochsen und Arbeits- 

gerate zur Bearbeitung der Felder uber 

den Stausee schaffen sollen, kann den 

Bauem allerdings niemand sagen.

Das Narmada-Tai ist fruchtbar, nicht 

zuletzt auch deshalb, weil kilometer- 

lange unterirdische Schlauche mittels 

Pumpen das Wasser aus der Narmada 

auf die Felder transportieren. Die 

Schlauche, die Pumpen, die Sprinkler- 

anlagen, alles haben sie selber bezahlt, 

sagen die Bauem. Die Regierung hat sie 

nie unterstutzt. Aber den Staudamm und 

die Kanale, die wurde sie jetzt bezahlen, 

dabei sei ihr System viel besser als der 

Staudamm und wurde auch nichts zersto- 

ren. Selbstverstandlich gibt es auch in 

Sattalai soziale Unterschiede, es gibt ei- 

nige GroBgrundbesitzer, mittlere und 

kleine Bauem und eine Reihe von 

Landlosen. Eine Idylle ist der Ort si- 

cherlich nicht. Aber im Faile einer Um- 

siedlung wiirden sie alle verlieren.

Mansaram Bhai, der den Widerstand 

gegen den Staudamm im Dorf organi- 

siert, ladt uns zu einem verspateten 

Fruhstiick zu sich nach Hause. Er arbei- 

tet seit einiger Zeit nur noch fur die Be- 

wegung - ohne Bezahlung. Den el terli

chen Hof fiihrt sein Bruder, die GroBfa- 

milie einschlieBlich der uber achtzigjah- 

rigen Mutter lebt in getrennten Woh- 

nungen unter einem Dach. Die ganze 

Familie engagiert sich gegen den Stau

damm. Mansarams Kinder, der zwolf- 

jahrige Sohn und die vierzehnjahrige 

Tochter, haben selbstverstandlich an der 

Demonstration in Bombay teilgenom- 

men, sein funfzehnjahriger Neffe war 

sogar mit in Delhi. Fur viele, nicht nur 

die Kinder, waren die Demonstrationen 

in den Metropolen die erste Gelegenheit, 

um das Dorf zu verlassen und in die 

groBen Stadte zu kommen. Uber 100 

Rupien kosten die Bus- und Zugreise. 

Aber wenn sie mit fiinf- oder sechshun- 

dert Demonstranten in den Zug steigen 

und sich weigem, Fahrkarten zu kaufen 

- weil kaum einer von ihnen sie bezahlen 

konnte - sind Schaffner und Polizei 

machtlos.

Kasrawad

Auch Kasrawad, ein kleines Dorf auf 

der anderen Seite der Narmada, keine 

zehn Kilometer von Badwani entfemt, 

ist nach der groBen Uberschwemmung 

1970 umgesiedelt. An der Stelle des al- 

ten Dorfes, nur gut hundert Meter vom 

Ufer entfemt, hat der Sozialreformer 

Baba Amte sein Haus gebaut. 

"Eigentlich habe ich das Land 'besetzt'", 

schmunzelt der fiber Siebzigjahrige. Eine 

unklare Rechtslage macht es der Regie

rung unmoglich, ihn von dort zu vertrei- 

ben. Innerhalb von nur zwei Jahren ver- 

wandelte Baba Amte das brachliegende 

Mansaram Bhai mit seiner Familie: Generationen gegen den Staudamm.

Land mit Hilfe des Narmada-Wassers in 

ein kleines grimes Paradies. Es ist der 

Ort, an dem er sterben will. Er wird sei- 

nen Platz nicht verlassen, auch wenn der 

Stausee geflutet werden und er mitsamt 

seinem Paradies und dem al ten Tempel, 

den er jeden Morgen aufsucht, unterge- 

hen sollte. Am Ufer auf der anderen 

Seite der Narmada lagem normalerweise 

Polizisten, die mit Femglasem genau 

verfolgen, was bei Amtes passiert. Aber 

so kurz vor Devali machte selbst das 

Polizeilager einen Kilometer vor Kasra

wad keinen allzu belebten Eindruck.

"So wie die Mauer in Berlin Stuck fur 

Stuck von den Menschen zerhackt wor- 

den ist und die Steinchen zu Souvenirs 

wurden, so wird man eines Tages auch 

den Sardar-Sarovar-Damm zu Souvenirs 

zerhacken", ist Baba Amte iiberzeugt. 

Aber zunachst muB die nachste Hurde, 

die jetzt anstehende Entscheidung der 

Weltbank fiber eine Suspendierung des 

Kredits, genommen werden. Der Mini- 

ster-Prasident von Gujarat hatte sich im 

Femsehen ungewohnlich besorgt ge- 

zeigt, vielleicht gibt es auf Regierungs- 

ebene bereits Geriichte uber die Ent- 

scheidungsabsichten der Exekutiv-Di- 

rektoren? Der indische Ministerprasident 

Rao habe wegen dieser Entscheidung so

gar mit dem deutschen Bundeskanzler 

Kohl telefoniert, ob der den deutschen 

Exekutivdirektor jetzt wohl anweisen 

wurde, gegen eine Suspendierung zu 

stimmen? Das kann sich die deutsche 

Regierung nicht leisten, entscheide ich. 

Das Ministerium fur wirtschaftliche 

Zusammenarbeit hat eindeutig gesagt, 

daB man die Suspendierung des Kredits 

unterstutzt. Kohl wiirde sein eigenes 

Ministerium unglaubwurdig machen, 

wenn er andere Anweisungen gabe.

Bhilkheda

Am Abend in Bhilkheda, einem fiber- 

wiegend von Tribals bewohnten Dorf, 

ist die Schonheit der neun Tempel im 

Schein der Taschenlampe nur zu ahnen. 

Das alteste der Gebaude ist fiber 200 

Jahre alt, noch wissen die Gelehrten 

nicht, warum sie von den Maharadschas 

errichtet wurden, auch die 

Schriftzeichen im Innem konnen sie 

noch nicht entziffem. Unter dem - vor 

etwa 50 Jahren - zuletzt erbauten 

Tempel soil noch immer ein Schatz 

begraben liegen. Das soil alles im 

Stausee verschwinden, emporen sich die 

Dorfbewohner. In der Versammlung, 

etwa siebzig Leute zwischen acht und 

achtzig sind gekommen, sagt ein alter 

Mann: "Wir haben nichts mehr zu 

sagen. Wir werden hier nicht weggehen. 

Wir kampfen jetzt. Mehr gibt es nicht 

zu sagen." Die andem nicken. Dann 

fiigt er hinzu, daB die intemationale 

Unterstfitzung gut ist. "Und wenn ihr in
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Germany mal Probleme habt, werden 

wir euch un terstu tzen."

24.10.1992

Zuriick von Badwani nach Baroda mit 

dem Bus. Etwa eine Stunde vor Baroda 

auf dem groBen Bushalteplatz traue ich 

nieinen Augen nicht. An eine der Wande 

ist deutlich sichtbar eine Werbung fur 

weniger Kinder gemalt. Aber nicht - wie 

bisher iiblich - mit den stylisierten Kop- 

fen einer vierkopfigen Familie, sondem 

mit einer Tribal-Familie, die scheinbar 

als Belohnung fur den Verzicht auf Kin

der ein kleines Steinhaus ihr eigen 

nennt. Diese Propaganda paBt zu dem 

Zeitungskommentar aus der 'Times of 

India', den Himanshu mir spater zeigt. 

"Wir waren alle mal Tribals", schreibt 

der Verfasser dort. Aber in den letzten 

funfzig Jahren sei ihnen die Modemisie- 

rung gelungen. Also sei es heute auch 

moglich, aus den Tribals "kultivierte 

Times of India-Leser" zu machen.

Shripads Anruf kommt unerwartet. Ich 

vermutete ihn bei seiner Familie und der 

Dewali-Feier, die in Indien ein ahnliches 

Familienfest ist wie Weihnachten bei uns 

und mehrere Tage lang den Jahreswech- 

sel einleitet. Dort ist er auch, trotzdem 

hat der Anruf aus Washington ihn er- 

reicht. Am 22. hatten die Exekutivdi- 

rektoren ein Treffen mit Morse, die von 

uns alien mit Spannung erwartete Mehr- 

heitsmeinung zum Projekt haben sie vor 

kurzem verkiindet: Es wird vorerst keine 

Suspendierung der Gelder geben, aber 

die indische Regierung soli eine Reihe 

von Bedingungen erfiillen. In sechs Mo- 

naten wird eine Weltbank-Kommission 

nach Indien fahren und untersuchen, ob 

diese jetzt ausgehandelten Bedingungen 

bis dahin erfullt worden sind. SchlieB- 

lich musse man der neuen Regierung 

(die seit 18 Monaten im Amt ist) eine 

Chance geben, damit sie ihren guten 

Willen unter Beweis stellen und die 

Weltbank-Richtlinien erfiillen kann. 

Falls nicht, soli der Kredit suspendiert 

werden. Nur gut 40 Prozent der 

Stimmanteile hatten fur eine sofortige 

Suspendierung gestimmt.

25.10.1992

Shripad, Himanshu und ich sitzen im 

Biiro in Baroda. Die Hiobsbotschaft aus 

Washington wird analysiert. Von Sei ten 

der Weltbank war es eine durchaus kluge 

Entscheidung. Alle Lander (bis auf 

Holland), in denen die Nicht-Regie- 

rungs-Gruppen eine starke Lobby gegen 

das Projekt aufgebaut haben, stimmten 

fur eine sechsmonatige Suspendierung 

der Gelder: USA, Kanada, Japan, die 

Bundesrepublik, Australien und die nor

dischen Lander. In England ist die Ar

beit der NRO zu spat angelaufen, da 

muB jetzt mehr laufen. Auch in Oster- 

reich. Diese beiden wurden fur eine 

Mehrheit gegen den Damm ausreichen.

"Wir mussen wissen, wie die Bedin

gungen aussehen." "Und wir mussen auf 

jeden Fall fordem, daB die Kommission 

in sechs Monaten unabhangig ist. Am 

besten schicken sie gleich die Morse- 

Truppe noch mal. Aber das werden sie 

nie tun. Da riskieren sie ja, daB sie 

wirklich wieder eine unabhangige Ein- 

schatzung zu horen kriegen."

"Hier in Indien wird sich in den nach- 

sten sechs Monaten doch sowieso nichts 

andem. Den Bericht und unseren Ko ra

men tar konnten wir heute schon schrei- 

ben. Es ist doch ausschlieBlich eine po- 

litische Entscheidung, ob der Damm 

weiterfinanziert wird. Mit der Situation 

hier hat die Entscheidung doch noch nie 

was zu tun gehabt." "Also mussen wir in 

den Industrielandem mehr Druck ma

chen."

26.10.1992 Bombay

Medha ist bei ihren Eltem, sie ist zwar 

noch sehr schwach, aber es geht ihr bes- 

ser. Natiirlich bestimmt die Entschei

dung der Exekutiv-Direktoren und un

sere weitere Strategic die Diskussion. 

Eigentlich ist die Entscheidung fur uns 

gar nicht so schlecht, wie wir spontan 

dachten. Zum ersten Mal hat die Welt

bank uberhaupt solch eine Entscheidung 

uber ein Projekt gefallt. AuBerdem be- 

sagt der BeschluB, daB im April nicht 

fiber eine Suspendierung, sondem uber 

den Ausstieg der Weltbank aus dem 

Projekt entschieden werden soli.

28.10.1992

Ein bekannter indischer Filmemacher, 

der kommerzielle Massenfilme dreht, hat 

das Therna 'Widerstand gegen Stau- 

damm' aufgegriffen und einen Film dazu 

gemacht. In einem kleinen Programm- 

kino gibt es abends eine interne Vorfuh- 

rung; Medha Patkar ist als Ehrengast 

geladen. Der Film zeigt, wie die Leute 

von der Regierung und dem Staudamm- 

bauer betrogen werden, der Held wird 

schlieBlich zum bewaffneten Kampf ge

gen Regierungstruppen getrieben. Es 

flieBt viel Blut in diesem Film, der Held 

und die Bauem gewinnen zum SchluB 

das Vertrauen des neuen Armeechefs, 

der Damm wird nicht gebaut. Es steht zu 

erwarten, daB der Film verboten wird. 

"Mit einem solchen Film kann man si- 

cherlich die Jugend begeistem,", kom- 

mentiert Medha vorsichtig, "wir werden 

weiterhin ohne Gewalt kampfen."
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Nepal

Untersuchung uber Kinderarbeit in Nepals Teppichfabriken

von Ingrid Decker

Kanchi Maya behauptet 15 Jahre alt 

Zu sein. Sie dilrfte jedoch gerade einmal 

ihr zehntes Lebensjahr vollendet haben. 

Seit sie vor zwei Jahren zusammen mit 

ihrer Schwester nach Kathmandu kam, 

arbeitet sie als TeppichknUpferin. Flink 

schldgt sie die Wolle urn Kettfaden und 

Eisens tab, von morgens sieben bis 

abends um zehn Uhr. Um einen Qua

dratmeter Teppich zu weben, braucht sie 

sechs Tage, der versprochene Lohn dafilr 

sind 400 Rupien (ca. 14 DM), die sie je

doch niemals ausgezahlt bekommt, da 

dieses Geld angeblich gerade fiir ihre 

Unterkunjt und Verpflegung reicht.

Eine Untersuchung der Nichtregie- 

rungsorganisation CWIN (Childworkers 

in Nepal) Uber Kinderarbeit in den Tep

pichfabriken Nepals hat nun endgilltig 

den Mythos zerstort, dafi der Kauf eines 

tibeto-nepalischen Teppichs die tibeti- 

schen FlUchtlinge im Lande unterstUtzen 

hilft.

2.000 Teppichfabriken gibt es in Ne

pal, die meisten haben sich im Kath- 

mandutal angesiedelt. 300.000 Arbeite- 

rlnnen werden beschdftigt, die Halfte 

von ihnen ist unter 14 Jahre alt. CWIN- 

Mitarbeiter Vijay Sainju und sein Team 

interviewten 3.320 Kinder in 365 Tep

pichfabriken, aufierdem 85 Mana

ger/Besitzer sowie 70 Mittelsmdnner.

Das Ergebnis sei erschreckend, meint 

Vijay Sainju. "Die physische und soziale 

Ausbeutung dieser Kinder, aber auch der 

Erwachsenen, ist zu einem der grbfiten 

Probleme hier geworden". Die Arbeits- 

zeit liegt bei durchschnittlich 15 Stunden 

taglich. Da der Lohn nach Quadratme- 

tern bezahlt wird, sind die Fabrikmana- 

ger so frei zu behaupten, dafi die KnUp- 

ferlnnen selbst so lange arbeiten wollen. 

Resultat ist u.a. der schlechte Gesund- 

heitszustand der Beschaftigten. Sie kla- 

gen uber Kopf- und Ruckenschmerzen, 

haben Fieber und es gibt Faile von Tbc. 

Medizinische Vor- und FUrsorge existiert 

nicht. 90 Prozent sind Analphabeten und 

nicht in der Lage zu errechnen, was ih

nen an Monatslohn zusteht. Die meisten 

kommen aus Ddrfern aufierhalb des Ka- 

thmandutals.

Der Weg in die Metropole

Die fur unsere Augen oft pitoresken 

Dbifer im Himalaya sind attraktiv fUr 

den Trekkingtouristen, fUr den nepali- 

schen Farmer aber sind sie eine stete 

Herausforderung, den Lebenskampf 

nicht zu verlieren. Hinzu kommt seine 

'Ruckstandigkeit', wobei das Gefuhl 

rUckstandig zu sein schwerer wiegt, als 

die Tatsache selbst. Informationen Uber 

die Aufienwe.lt erreichen die Menschen 

dort nur durch das Radio oder durch 

Vorbeiwandernde. Das erste Traumziel, 

vor allem auch fUr Kinder, ist die 

Hauptstadt Kathmandu. Vernachldssigt 

oder von Burden Uberhduft, verlassen sie 

die Familie und beginnen ihre Odyssee 

auf der Suche nach 'Freiheit und Aben- 

teuer'. Was sie erwartet ist die Brutalitat 

der Strafie, wo die Position in einer 

Gang und vor allem Geld 

(Uber)lebenswichtig sind. Als Flucht- 

punkt suchen sich viele dieser Kinder 

vermeintlichen Schutz und Lohn in den 

Teppichfabriken. Hdufig sind es auch die 

Eltern, die ihre Kinder in die Fabriken 

bringen, und hoffen, dafi diese so zum 

kldglichen Einkommen der Familie etwas 

beitragen. 50 Prozent aller Kinder wer

den jedoch durch Mittelsmdnner aus den 

Dorfern in die Stadt gebracht. Sie ver- 

sprechen ein faszinierendes Grofistadtle- 

ben und genug Rupien, sich das alles 

auch leisten zu konnen. So haben sie 

leichtes Spiel und in Gruppen von fUnf 

bis 25 Kindern und Erwachsenen kehren 

sie zurUck. Hinzu kommt, dafi der Mit- 

telsmann auch hdufig Kleinkredite an die 

ZurUckgebliebenen Verwandten vergibt 

und verspricht, dafi die Kinder mit dem 

Lohn in der Teppichfabrik leicht die 

Summe wieder begleichen und in ihr 

Dorf zurUckkehren werden.

Doch die Wirklichkeit sieht anders 

aus. Der Vermittler hat die Aufgabe, in 

regelmafiigen Abstanden die Lohne an 

die Arbeiter zu verteilen. Dabei wandert 

erst einmal die Halfte in die eigene Ta- 

sche, vom Rest verteilt er nur die kleinen 

Scheine, da angeblich der Verdienst 

nicht einmal fur Unterkunjt und Essen 

reicht. Wer Geld hat, bekommt hier al

les, das begreifen auch die Kinder sehr 

schnell. Um uberhaupt uber die Runden 

zu kommen, nehmen viele nun wiederum 

Kredit auf, mit so hohen Zinsen, dafi die 

Schuldsumme nur standig steigen kann. 

Vijay Sainju hat nachgerechnet, dafi 

zwei Millionen Rupien als Kredite an 

diese minderjahrigen Fabrikarbeiter ver- 

geben warden.

Der Weg nach Indien

Das traurigste Kapitel ist allerdings 

das der Mddchen und Frauen in den 

Teppichfabriken. Die Halfte der Befrag- 

ten berichtete von sexuellen Beldstigun- 

gen. Arbeiter und auch die Fabrikbesit- 

zer zwingen die KnUpferinnen, mit ihnen 

die Nacht zu verbringen. Bei einer von 

CWIN unterstUtzen drztlichen Untersu

chung in einer Teppichfabrik in Patan, 

waren 17 Mddchen unter 16 Jahren 

schwanger, ohne dafi sie es wufiten. 1st 

ihr Zustand ojfensichtlich, werden sie 

vom Arbeitsplatz entfernt. Ohne Ein

kommen sind sie dann leichte Beute fUr 

Zuhdlter. Von 200.000 nepalischen 

Mddchen in Indiens Bordellen sind 20 

Prozent unter 16 Jahre alt und man 

nimmt an, dafi sie zuvor in einer Tep

pichfabrik im Kathmandutal gearbeitet 

haben. 25.000 junge Nepali-Frauen ar

beiten bereits in indischen Teppichfabri

ken in Benares unter ebenfalls men- 

schenunwUrdigen Bedingungen.

Business as usual

Mittelsmdnner und Fabrikbesitzer, 

nach diesen Zustanden befragt, legten 

grdfite Unschuld an den Tag, wie in der 

Studie erwahnt wird. "Ja, wir wissen 

davon. Aber bei uns gibt es das nicht," 

war eine hdufige Antwort. Auf die 

Frage, warum er in seiner Fabrik Kinder 

beschdftige, entgegnete ein Besitzer: 

"Die sind mit ihren Eltern hier, ich kann 

sie doch nicht wegschicken ". Die CWIN- 

Interviewerlnnen hatten oft Schwierig- 

keiten, Uberhaupt in die Betriebe zu ge- 

langen. "Wir sind nicht gegen Euch und 

auch nicht gegen Kinderarbeit, sondern 

nur gegen den Grad der Ausbeutung", 

argumentierten sie an den Fabriktoren. 

In 16 Fabriken wurden sie nicht einge- 

lassen, andere aber zeigten sich einsich- 

tig und manchmal auch kooperativ.

Inzwischen wurde im Parlarment ein 

Gesetz Uber Kinderarbeit verabschiedet. 

Darin ist festgelegt, dafi Kinder unter 14 

Jahren nicht eingestellt werden dUifen 

und die Arbeitszeit bis zum 16. Lebens

jahr nur sechs Stunden taglich betragen 

darf. Die Durchsetzung dieser neuen Be- 

stimmung geschieht aber nur halbherzig.

Als die Ergebnisse der Untersuchung 

verdjfentlicht wurden, besuchten zwei 

Beamte des Arbeitsministeriums das 

CWIN-BUro. Es wurde eine Verabredung 

getrojfen, zusammen in die Fabriken zu 

gehen, da durch das Gesetz eine ganz 

andere Grundlage der Argumentation 

geschajfen wurde. Doch wenig spater 

kam vom Arbeitsministerium die Absage.

CWIN will nun sobaid wie mbglich 

einen Workshop organisieren und die 

Ergebnisse der Untersuchung mit Indu- 

s trie lien, Regierungsbeamten, Gewerk- 

schaftern, NGO's und Menschenrechts- 

organisationen diskutieren.

(zum Thema Teppiche siehe auch 'Kurzinfor- 

mationen' Indien)
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