
Indien

"Diese Leute zerstdren unser Leben”

Vom Kampf der Bevolkerung gegen das Narmada-Projekt

Text und Fotos von Bruni WeiBen

Seit uber zwei Jahren koordiniert die Autorin bei der Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt mit ih- 

rem Kollegen den Widerstand gegen das Sardar-Sarovar-(Narmada-)Staudamm-Projekt (Indien) in der 

Bundesrepublik. Im Oktober hatte sie Gelegenheit, die Arbeitsweise der indischen "Bewegung zur 

Rettung der Narmada” kennenzulernen und sich ein personliches Bild vom Staudamm zu machen. 

Dieses gigantische Projekt, das 240.000 Menschen aus ihrer Heimat vertreiben Oder um Teile ihres 

Landes bringen und insgesamt uber 35.000 Hektar Ackerland und Wald uberschwemmen soli, wird 

unter anderm mit einem Kredit der Weltbank und damit aus deutschen Steuergeldern finanziert. 

'Siidasien' berichtete in den letzten Jahren regelmaBig liber Hintergrunde sowie Fortschritte und 

Fehlschlage des internationalen Widerstandes gegen dieses Projekt.

Baustelle des Sardar-Sarovar-Dammes

19.10.1992, Vadodara (Baroda)

Das Biiro der "Narmada Bachao An

golan" (Bewegung zur Rettung der

Narmada) in Baroda ist fiber zwei steile 

Stiegen zu erreichen. Ein Seil dient als 

Handlauf und erweist sich spater beim 

Abstieg als unentbehrlich. Himanshu, 

einen der Aktivisten der Andolan, hatte

ich bereits am Flughafen kennengelemt. 

Jetzt schlieBe ich auch mit Nandini Be- 

kanntschaft und kann damit zum zweiten 

Mai einem mir schon bekannten Namen 

ein Gesicht zuordnen. Beide arbeiten als
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"full-timer" der Andolan, wir kannten 

uns aus Briefen und Telefongesprachen 

und die beiden waren auf mich ahnlich 

neugierig wie ich auf sie. Alle Aktivi- 

stlrmen der Andolan - bis auf Medha 

Patkar, die national wie international 

bekannteste Symbolfigur der Andolan - 

sind relativ jung, noch keine dreiBig. 

Vielleicht ist das ein Grund, warum die 

Bewegung mit wenig Mitteln und viel 

Enthusiasmus schon so erfolgreich sein 

konnte. Nicht einmal ein Gehalt kann 

die 'Narmada Bachao Andolan' momen- 

tan ihren Aktivistlnnen zahlen; im letz- 

ten Jahr gab es noch 200 Rupien Ta- 

schengeld im Monat. Nandini ist jetzt 

seit zwei Jahren "full-timer". Sie wird 

von ihren Eltem unterstutzt, aber viel 

braucht sie nicht zum Leben: nur Klei- 

dung muB sie manchmal kaufen. Fur den 

taglichen Bedarf an Lebensmitteln gibt 

es eine gemeinsame Haushaltskasse, die 

durch Freunde und Gonner unregelma- 

Big aufgefullt wird. In den Dorfem an 

der Narmada, in Manibeli, wo die An

dolan ein Haus hat, und auch im Buro in 

Badwani gibt es Lebensmittelspenden 

von der Bevolkerung. Unterwegs bei den 

Informationstouren werden die Aktivi

stlnnen ohnehin in den Dorfem ver- 

pflegt.

Insgesamt sechs oder sieben "full- 

time"-AktivistInnen gibt es zur Zeit. 

Kurz nachdem Medha Patkar sich vor 

sieben Jahren entschlossen hatte, die 

vom Staudamm Betroffenen an der Nar

mada uber ihre Rechte aufzuklaren, stieB 

Arundati zu ihr, um sie bei ihren FuB- 

marschen durch die Dorfer zu begleiten. 

Die beiden Frauen kannten sich von der 

Universitat her, an der beide Soziologie 

studiert haben. Ein Jahr spater entschloB 

sich Shripad, in der Andolan mitzuar- 

beiten. Er hatte bereits als Computer- 

fachmann gearbeitet, fand aber, sehr 

zum MiBfallen seiner Eltem, daB er statt 

Karriere zu machen lieber in der Bewe

gung arbeiten wolle. Nicht viel spater 

kam sein Studienfreund Himanshu dazu. 

Anstatt - wie etwa die Halfte seiner Stu- 

dienkollegen am Eliteinstitut in Bombay 

- in die USA zu gehen, zog auch er es 

vor, gegen den Staudamm zu arbeiten. 

Zu diesem Zeitpunkt war namlich langst 

klar, daB die Probleme, die das giganti- 

sche Projekt fur die Bevolkerung auf- 

wirft, nicht mit Rechtsanspriichen und 

Kompensationen zu losen sind. Das 

hinter dem Projekt des Staudamms ste- 

hende Entwicklungskonzept, der Glaube 

an eine unreflektiert aus den Industrie- 

landem ubemommene "Modemisie- 

rung", ist das eigentliche Problem. Als 

Nandini nach einer langeren Zeit als 

"Freiwillige" vor etwa zwei Jahren zur 

"full-timerin" wurde, war der Staudamm 

zum Symbol fur eine fehlgeleitete Ent

wicklung geworden.

Bis auf die gerade vorgestellten Akti

vistlnnen der Andolan kommen alle, die 

langfristig in der Bewegung arbeiten, 

aus den betroffenen Gebieten. Bei vielen 

weiB man nicht recht, wie man sie be- 

zeichnen soil. Sie leben in ihrem Dorf 

und sind als Ansprechpartner immer da, 

organisieren Versammlungen, verbreiten 

die neuesten Informationen. Geld erhal- 

ten sie alle nicht, die meisten werden 

von ihren Familien "mit durchgezogen". 

Ebenfalls ohne Bezahlung arbeiten die 

"Freiwilligen", haufig Studentlnnen, die 

die Aktivistlnnen fur einen oder mehrere 

Monate unterstiitzen.

Das Buro in Baroda ist spartanisch 

eingerichtet: Zwei Raume, zusammen- 

genommen etwa 25 Quadratmeter, ste- 

hen den Aktivistlnnen als 

"Operationsbasis" zur Verfugung: der 

kleinere wird als Kiiche, Waschstelle 

und Aufbewahrungsraum fur die per

sonlichen Sachen der Aktivistlnnen be- 

nutzt, die dort in Tiiten und Taschen 

zwischengelagert werden. Der groBere 

dient zugleich als Buro- und Schlafraum. 

Auf dem winzigen Balkon ist in einem 

Holzverschlag die Toilette unterge- 

bracht. Die Grundflache ist wirklich 

nicht groB, trotzdem ist erstaunlich viel 

Platz im Buro. In der einen Halfte des 

Zimmers stapeln sich Papiere auf dem 

FuBboden; Biiroutensilien hangen an der 

Wand. Strohmatten, die die andere 

Halfte des Raumes bedecken, dienen 

tagsiiber zum Sitzen, nachts zum Schla- 

fen. Erst spater fallt mir auf, warum der 

Raum so groB erscheint. Es gibt nicht 

ein einziges Mobel stuck: keinen Tisch, 

keinen Stuhl, keine Schreibmaschine, 

kein Telefon.

Sichtlich angeschlagen liegt eine junge 

Frau auf der Strohmatte unter einer 

Decke. Shyamala, die fiir einige Zeit als 

"Freiwillige" bei der 'Narmada Bachao 

Andolan' arbeitet, ist, wie auch Medha, 

mit der sie zusammen gerade von einer 

langeren Tour zuriick ist, an Malaria 

erkrankt. Sie haben einige vom 

Staudamm bedrohte Dorfer in Madhya 

Pradesh besucht und den Bewohnem 

vom Projekt, vom Widerstand, ihren 

Rechten und der aktuellen Entwicklung 

erzahlt. Zur Zeit grassiert eine besonders 

gefahrliche Malaria-Art in der Gegend, 

moglicherweise aufgrund des 

Staudamms. Der Weg entlang der Nar

mada zu den abgelegenen Dorfem ist an- 

strengend und Nebenfliisse haben die 

beiden Frauen - zum Teil brusthoch im 

Wasser - zu FuB durchwatet. Dieser an- 

strengende FuBmarsch hat sie beide zu- 

satzlich geschwacht. (Einige Tage spater 

erzahlt Medha, daB sie von einem Tier- 

schutzverein drei Ponys geschenkt be- 

kommen haben. Jetzt miissen sie nur 

noch reiten lemen.)

Shyamala fuhlt sich noch sehr 

schwach, aber heute abend wird sie zum 

ersten Mai wieder etwas essen. Alle ma

chen sich Sorgen um Medha. Seit ihrem 

28-tagigen Fasten im vergangenen Jahr 

aus Protest dagegen, daB dem Demon- 

strationszug der Weitermarsch nach Gu

jarat verboten wurde, ist sie nicht mehr 

so widerstandsfahig und im Moment 

liegt sie in Dhulia im Krankenhaus. Man 

habe sie dort vollig falsch behandelt, es 

ware besser, wenn sie nach Bombay 

kame, ist die einhellige Meinung. Sobaid 

sie kraftig genug ist fiir diesen immerhin 

etwa 500 Kilometer langen Weg soli sie 

nach Bombay gebracht werden. Erst vier 

Tage spater, als Medha sicher in Bom

bay angekommen ist, lassen die Sorgen 

um ihren Gesundheitszustand nach.

Bald nach meiner Ankunft verlaBt uns 

Himanshu. Lori Udall vom EDF in 

Washington hat ihren Anruf angekiin- 

digt. Die Telefonnummer der Andolan 

gehort zu einem Apparat, der in einem 

Buro auf der gegeniiberliegenden Stra- 

Benseite steht. Immer wieder in den 

nachsten Tagen werde ich erleben, daB 

irgendwelche "Freunde" in solchen und 

ahnlichen praktischen Formen die Bewe

gung unterstiitzen. Die Verankerung der 

Andolan in der Bevolkerung erinnert 

mich an den bekannten Spruch von der 

Guerilla, die in der Bevolkerung 

schwimmt wie ein Fisch im Wasser. Die 

Andolan ist allerdings eine friedliche 

"Guerilla".

20.10.92, Kevadia Colony, Manibeli

Noch am Vorabend hatte Nandini mir 

die Planung fiir meine Reise erzahlt: Ich 

werde Arundati zur Dammbaustelle des 

Sardar-Sarovar-Dammes in der Nahe von 

Kevadia-Colony und in einige Dorfer 

begleiten. Zwei Tage spater erwartet 

mich Shripad, den ich schon in 

Deutschland und in Japan getroffen 

habe, in Badwani.

Auf dem Weg von Baroda nach Keva

dia-Colony fallt vor allem die StraBe 

auf: Der Bus fahrt mit einem fur Indien 

atemberaubendem Tempo. Nur in den 

Dorfem, wenn der Bus zur Hal testelie 

von der NationalstraBe abbiegt, besteht 

die StraBe wieder iiberwiegend aus Lo- 

chem, zwischen denen Stiickchen von 

Asphalt verloren herumliegen. Wir na- 

hem uns der Narmada: Es gibt Nar- 

mada-Reifen, eine Narmada-Tankstelle, 

eine Fabrik, die Narmada-Zement her- 

stellt. Kurz vor Kevadia-Colony der er- 

ste Hinweis auf die Baustelle: ein Ab- 

zweig fiihrt zu "Manager-Bungalow, 

Kevadia Colony". Dem Ort selber sieht 

man zunachst nicht an, daB er vor 30 

Jahren kiinstlich errichtet wurde. Nur 

die neueren Arbeitersiedlungen, Hauser 

aus Zement, entworfen auf dem Schach- 

brett und alle im gleichen Stil vierstoc- 

kig gebaut, passen nicht in diese dorfli- 

che Gegend. Sechs Dorfer wurden da- 

mals zerstort, um Platz fiir die Arbeiter
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an der Dammbaustelle zu schaffen. Die 

Vertriebenen sind bis heute nicht als 

Projekt-Betroffene anerkannt, erhielten 

nur den Gegenwert einer Emte als 

"Entschadigung" fur den Verlust ihrer 

Felder und ihrer Heimat.

In Kevadia-Colony treffe ich Arundati, 

Rahmat, den Kunstler unter den Aktivi- 

sten, der fur die Zeichnungen in den 

Andolan-Berichten verantwortlich ist, 

und Shantilal, den Fahrer des Andolan- 

Jeeps. Der Jeep ist eine Leihgabe einer 

"befreundeten" Organisation, in zwei 

Jahren wollen sie ihn, oder was dann 

noch von ihm fibrig ist, zuruckhaben. 

Spater entdecke ich, daB die Amaturen 

nicht funktionieren und die Windschutz- 

scheibe die einzig noch vorhandene 

Scheibe ist: Nach einer Stunde Fahrt ist 

das gesamte Wageninnere inklusive In- 

sassen von Staub iiberzogen.

Wir fahren zuerst in die Gegend, die 

vom Bau des Kanals betroffen ist. 

Arundati erzahlt, daB die Andolan ihre 

Aktivitaten bisher weitgehend auf die 

Gegend konzentriert hatte, die im Stau- 

see untergehen soil. 100.000 Menschen 

miissen ihre Heimat verlassen, wenn es 

nach den Planen der Regierung geht. 

Wie der Bericht der unabhangigen Un- 

tersuchungskommission unter der Lei- 

tung des ehemaligen UNDP-Leiters 

Bradford Morse im Auftrag der Welt

bank gezeigt hat, sind von den Kanal- 

bauten noch mehr Menschen betroffen. 

Insgesamt 140.000 Menschen verlieren 

einen Teil ihres Landes oder ihren ge- 

samten Besitz, wenn der Kanal wie ge- 

plant gebaut wird. Etwa 140 Kilometer 

des Hauptkanals sind mittlerweile ausge- 

hoben, zum Teil ist er bereits vollstandig 

am Boden und an den Wanden ausbeto- 

niert, zum Teil fehlt der Beton noch - 

'veil zwischendurch immer mal das Geld 

ausging, wie Arundati erklart. Die 

Schneise, die der Kanal in die Land- 

schaft und die Besitztiimer der Bauem 

geschlagen hat, ist mehr als einen halben 

Kilometer breit. Sungam ist eines der 

Dorfer, das direkt vom Kanalbau betrof

fen ist. Bisher konnte der kleine Bach, 

der durch das Dorf flieBt, ungehindert 

seinen Weg zur Narmada nehmen, jetzt 

ist die Betonwand des Kanals ein un- 

uberwindbares Hindemis. Seitdem steht 

Sungam wahrend der Regenzeit teilweise 

unter Wasser. Alle Bauem, deren Felder 

auf der anderen Seite des Kanals liegen, 

miissen jetzt lange Wege bis zur nach- 

sten Briicke zuriicklegen. Selbst die neue 

Briicke, die sich zur Zeit in Bau befindet 

und in etwa zwei Jahren vielleicht fer- 

tiggestellt sein wird, ist gut zwei Kilo

meter entfemt. Das verlangert die Dauer 

der Anfahrt zum Feld mit dem Ochsen- 

karren um etwa eine Stunde pro Weg.

In Undwa treffen wir Bheyga, einen 

al ten, weiBhaarigen Mann, der wegen 

des Narmada-Projektes fast seinen ge- 

samten Besitz verloren hat. Fruher war 

er reich, besaB 19 acres Land, heute ist 

er nur noch Kleinbauer. Zuerst wurde 

die StraBe fur Kevadia-Colony gebaut 

und er verlor einen Teil seines Landes, 

danach der Kanal. Zwei acres Land sind 

ihm noch geblieben. Spater zeigt er uns 

die Baume, an denen er seine alte Hof- 

statt noch erkennen kann. Sein Haus hat 

er an einer anderen Stelle wiederaufge- 

baut.

Zusammen mit Bheyga und einem 

weiteren Dorfbewohner fahren wir in ein 

gemischtes Dorf von Tribals 

(Stammesbevolkerung) und Hindus zu 

einer Versammlung von Kanal-Betroffe- 

nen. Das Haus von Mohan, in dem ei- 

nige Sprecher der umliegenden Dorfer 

sich versammeln, ist ein typisches Tri

bal-Haus, das von auBen eher wie eine 

groBe Scheune aussieht, gebaut aus ei

nem mit Lehm verkleideten Strauchge- 

flecht. Innen zeigt sich, daB diese 

"Scheune" unterteilt ist in einen gerau- 

migen Vorraum, in dem die Versamm

lung stattfindet, und das eigentliche 

Wohnhaus. Dieser Vorraum, in dem 

nachts auch das Vieh untergebracht 

wird, ist angenehm kfihl, nicht zuletzt 

deshalb, weil das Dach die Sonne abhalt, 

aber nicht hermetisch mit der Wand ab- 

schlieBt, sondem genug Ritzen fur eine 

ausreichende Liiftung hat. Die AuBen- 

temperatur betragt fiber 30 Grad. Ein 

Meisterwerk an Achitektur und Anpas- 

sung an das Klima ist dieses Haus im 

Vergleich zu den Blechhiitten der schon 

Umgesiedelten, die wir am Nachmittag 

besuchen werden.

Die Versammlung war kurzfristig auf- 

grund unseres Besuchs angesetzt wor- 

den. Uber einen Boten werden die Teil- 

nehmer benachrichtigt. Wahrend der 

Wartezeit erzahlt Arundati, daB viele der 

Dorfbewohner 1981 wegen der Kanale 

Teile ihres Landes oder sogar ihr ganzes 

Land verloren haben. Als Kompensation 

erhielten sie 2.800 Rupien pro acre, der 

Marktpreis fur Land in dieser Gegend 

betragt zur Zeit fast das Zehnfache, 

25.000 Rupien. Wie sollen sie da Land 

kaufen konnen? Als die Dorfbewohner 

den Beamten damals solche Fragen 

stellten, war die Antwort, daB sie eben 

leiden mfiBten, damit viele andere profi- 

tieren konnen. Die Vertreter der Regie

rung bzw. der Staudammgesellschaft 

versprachen ihnen damals Land, Brun- 

nen, Schulen und Arbeitsplatze. Nicht 

eines dieser Versprechen wurde einge- 

lost. Heute sind sie alle Kleinstbauem 

oder Landlose. Besonders erbost waren 

die Menschen, weil das Geld, das sie als 

Kompensation fur ihr Land erhielten, 

noch vor der Auszahlung mit den Schul- 

den verrechnet wurde, die sie gemacht 

hatten, um Brunnen bauen zu konnen. 

Der Brunnen war mit dem Land verlo

ren, aber den Kredit der Regierung 

muBten sie trotzdem zuruckzahlen.

Nach etwa einer halben Stunde Warte

zeit sind ein Dutzend Manner anwesend. 

Die alteren Manner tragen den traditio- 

nellen Dhoti, einen um die Huften ge- 

wickelten Lendenschurz, und - aus An- 

laB des Treffens - ein Oberhemd. Die 

wenigen Jungeren tragen Hosen, einer 

von ihnen eine Uhr am Handgel enk. 

"Warum keine Frauen?" frage ich und 

Arundati zuckt die Schultem: "Wir hat- 

ten einfach noch keine Zeit, uns auch 

darum zu kummem. In den reinen Tri- 

bal-Dorfem wechseln Manner und 

Frauen sich bei den Versammlungen 

manchmal ab. Bei den Bhil, zu diesem 

Stamm gehoren die meisten Tribals hier, 

entscheiden die Frauen immer mit."

Bheyga erzahlt: "Fast alles Land haben 

wir fiir den Bau der StraBe und des 

Hauptkanals verloren. Beim Hauptkanal 

boten sie mir schlieBlich 4.000 Rupien, 

weil ich mich weigerte, mein Land zu 

verkaufen. Ich wollte aber den Markt

preis haben. SchlieBlich haben sie zuge- 

stimmt, mir den Marktpreis zu zahlen. 

Aber als das Geld dann ausgezahlt 

wurde, haben sie weniger gezahlt als 

vereinbart." Trotz des Unrechts, das 

man ihm zufiigte, ist Bheygas Stimme 

ganz ruhig, als er fortfahrt: "Wenn ich 

jemandes Hand breche, komme ich ins 

Gefangnis. Aber diese Leute, die unser 

Leben zerstoren, die konnen das einfach 

tun und ihnen passiert gar nichts. Ich bin 

jetzt ein alter Mann, mir macht es 

nichts, wenn ich den Rest meines Lebens 

im Gefangnis verbringe. Wer es wagt, 

wegen des Kanals noch einmal in mein 

Haus zu kommen, dem werde ich die 

Hand brechen. Ich konnte ihn auch um- 

bringen. Ich werde ihnen mitteilen, daB 

ich jeden, der wegen des Kanals in mein 

Haus kommt, umbringen werde. Als 

Zeichen mache ich eine schwarze Flagge 

auf mein Haus. Wir alle sollten das tun, 

damit sie unser Leben nicht noch weiter 

zerstoren."

Arundati erzahlt von den letzten Er- 

eignissen: Uber den Brief, den der Leiter 

der unabhangigen Untersuchungskom- 

mission Morse an den Prasidenten der 

Weltbank, Herrn Preston, geschrieben 

hat. Morse fordert, daB die Weltbank 

das Staudamm-Projekt nicht weiter un- 

terstiitzen sondem erstmal davon zu- 

rucktreten solle. Dann liest Arundati 

verschiedene Zeitungsberichte vor - fiber 

die Diskussionsveranstaltung zwischen 

Medha Patkar und dem Ministerprasi- 

denten von Gujarat, den herzlichen 

Empfang, den die Honoratioren von 

Jamnagar Medha ganz fiberraschend auf 

dem Bahnhof bereiteten. Besonders in- 

teressant fur die Anwesenden ist die 

Verlautbarung der Weltbank, daB jetzt 

auch die durch den Kanal Betroffenen - 

also sie selber - als Projektbetroffene an

erkannt und wie Stausee-Betroffene be-
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Am Ufer der Narmada: Der Schlamm ist auBerst fruchtbar.

handelt werden sollen. Glauben werden 

sie es aber erst, wenn sie Taten gesehen 

haben. Zu oft sind sie bisher belogen 

worden.

Mohan, der Gastgeber, schenkt uns 

vor unserer Weiterfahrt noch Zitronen 

aus seinem Garten, die wir am Abend 

direkt zu Pickles verarbeiten. Er hat 

einen tief in den Felsen gehauenen 

Brunnen hinter dem Haus mit wunderbar 

klarem Wasser, der noch nie versiegte. 

Seine neuen Felder liegen aber viel zu 

hoch, als daB er sie - wie die alten, die 

dem Kanal zum Opfer fielen - damit be- 

wassem konnte.

Umsiedlungsdorf

Um diese Probleme konnen ihn einige 

Einwohner der neuen Rehabilitations- 

Siedlung, die wir am Nachmittag besu- 

chen, nur beneiden. Sie warten noch 

immer darauf, daB man ihnen iiberhaupt 

das versprochene Land zuteilt. Arundati 

erklart, daB es sich bei diesem Dorf um 

das Vorzeige-Umsiedlungsdorf handelt, 

von dem der deutsche Staatssekretar im 

BMZ, Herr Repnik, bei seinem Besuch 

vor zwei Jahren behauptete, fiir indische 

Verhaltnisse ginge es den Menschen dort 

doch recht gut. Es gibt sogar Elektrizitat 

- bis auf eine illegal gezogene Leitung 

allerdings keine Anschliisse fiir die Hau

ser. Die beiden Pumpen funktionieren 

schon seit langerem nicht mehr, die ein- 

zige Wasserquelle ist der Brunnen. Das 

ist bitter, wenn man Vieh zu versorgen 

hat, fiir das jeder Eimer Wasser miihsam 

mit einer Winde aus der Tiefe geholt 

werden muB. Die von der Regierung zur 

Verfiigung gestellten Wellblechhiitten, 

Reihen von fiinf oder sechs aneinander 

grenzenden groBen Raumen, in denen 

jeweils eine Familie mit ihrem Vieh lebt, 

werden noch bewohnt. Die Bewohner 

beklagen sich, daB sie schlechtes oder 

noch gar kein Land erhalten haben, wo

ven sollen sie leben, sie miissen als Ta- 

gelohner auf fremden Feldem arbeiten. 

Die Regierung wurde sich nicht um sie 

kiimmem, standig kamen Besucher, aber 

sie brachten keine Verbesserungen.

Nach dem Vergleich mit einem tradi- 

tionellen Tribal-Dorf am nachsten Tag 

wird deutlich, daB hinter den Umsied- 

lungen ein System steckt: Die Tribals 

sollen "modemisiert" und "aus der 

Steinzeit" in das Zeitalter der Modeme 

katapultiert werden. Dazu gehort, daB 

man ihre traditionelle Wohn- und Wirt- 

schaftsform zerstort und sie zwingt, eine 

"modeme" Lebensfiihrung zu ubemeh- 

men. Das traditionelle Tribal-Dorf im 

Bereich der Narmada ist eine Ansamm- 

lung von Gehoften, die jeweils in den 

dazugehorigen Feldem liegen; einen 

Dorfkem gibt es nicht. Gebirgsbache lie

fem das notwendige Wasser fur das 

Vieh. Das Umsiedlungsdorf hat dagegen 

eine vollig andere Struktur. Es besteht 

aus einer Ansammlung von relativ dicht 

beieinander liegenden Hausem, das um- 

gebende Land ist nicht besonders frucht

bar, der GroBteil des bislang zugewiese- 

nen Landes ist weit vom Dorf entfemt. 

Noch entscheidender jedoch ist, daB es 

weit und breit kaum Baume gibt. In der 

Zeit vor der neuen Emte leben Tribals 

von den Friichten des Waldes: Wurzeln, 

Baumfriichten, Kemen und Nussen. Das 

ist in diesem Umsiedlungsdorf nicht 

moglich. Dadurch sind sie gezwungen, 

ihr als "Notgroschen" gehaltenes Vieh 

zu verkaufen; spater werden sie sich ver- 

schulden miissen, um die letzten Monate 

vor der nachsten Emte zu iiberleben. Die 

zwangsweise Umstellung ihrer bisheri -
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gen Lebensweise treibt sie automatisch 

in die Situation, als Lohnabhangige Geld 

verdienen zu mussen. Das wiederum 

wird ihnen, nach offizieller Lesart, ein 

"modemes Leben" ermoglichen.

Der Staudamm

Wir fahren zuriick nach Kevadia-Co- 

lony und - endlich - an die Dammbau- 

stelle des Sardar Sarovar Staudamms. 

Ein Schild "Prohibited Area" (Sperrbe- 

zirk) kennzeichnet den Eingang zum 

Projektgebiet. Zwei separate Kontroll- 

stellen mit Schlagbaum, die eine unter- 

halten von der Regierung und mit Poli- 

zisten bestiickt, die andere zweihundert 

Meter weiter von der Staudammgesell- 

schaft, sollen dafur Sorge tragen, daB 

niemand unbefugt dieses Gebiet betritt. 

Eine Erlaubnis zum Betreten des Gebie- 

tes ist in einem Buro auf dem Gelande - 

fur dessen Betreten die Erlaubnis erfor- 

derlich ist - erhaltlich. Den Andolan- 

Jeep kennt allerdings jeder Polizist in 

dieser Gegend, wir konnen ohne Anhal- 

ten passieren. Niemand erwartet von den 

Insassen, daB sie eine Genehmigung ein- 

holen.

Der Damm ist groBer, als ich ihn mir 

nach den Fotographien, die ich bisher 

gesehen hatte, vorgestellt habe. Anderer- 

seits war ich davon ausgegangen, daB 

der Bau erheblich fortgeschritten sei in 

den zwei Jahren, die verstrichen sind, 

seit die Aufhahmen entstanden. Dem ist 

nicht so. Auf den ersten Blick wird 

deutlich, daB die Bauarbeiten zwischen- 

Zeitlich geruht haben. Auch im Moment 

Wird kaum gearbeitet. Im September 

niuBte die Regierung Gujarats zugeben, 

daB sie kein Geld mehr hat: Nur noch 

die Lohne und Gehalter der Angestellten 

und Beamten des Bundesstaats sollen 

ausgezahlt und alle Sonderausgaben, 

namentlich die Arbeiten am Sardar Saro

var Staudamm, erheblich eingeschrankt 

Werden. Da die meisten Arbeiter am 

Staudamm keine festen Arbeitsvertrage 

haben, sondem Tagelohner sind, verlo- 

ren damit liber 2.000 Arbeiter schlagar- 

fig ihr Einkommen.

Noch immer hat der Damm diese 

"Zahnliicke", wie ich die ausgesparte 

Stelle in der Mauer genannt habe. Sie 

Verhindert, daB sich bei Monsun ein 

Riickstau bildet und Dorfer iiber- 

schwemmt, die noch nicht umgesiedelt 

sind. Diese Zahnliicke ist auch eine 

Auflage der Weltbank, nach deren 

Richtlinien mindestens ein Jahr vor 

Uberflutung alle Betroffenen umgesie

delt sein mussen. Aktuell weigem sich 

an der Narmada nach Angaben der An

golan bereits fiber 100 Dorfer umzusie- 

deln. Selbst die Regierung gibt mittler- 

Weile zu, daB 25 Prozent der Dorfer, 

also etwa 65, nicht umsiedeln wollen.

Nach sechs Kilometem entlang der 

Narmada gelangen wir auf die Hohe von 

Manibeli, des Dorfes, das in der Ge- 

schichte des Widerstands gegen den 

Staudamm eine wichtige Rolle spielt. In 

Manibeli warten zur Zeit des Monsuns 

die "Save or drown Squads" (Retten- 

oder-Ertrinken-Gruppen) darauf, daB das 

Wasser steigt. Da die "Zahnliicke" nicht 

bis ganz herunter ins FluBbett reicht, 

sondem diese Ausparung in der 

Staumauer erst ab einer Hohe von etwa 

vier bis funf Metem gelassen wurde, 

gibt es nach jedem Monsun einen Ruck- 

stau, der bei entsprechenden Regenfallen 

in der Lage ware, die ersten Dorfer vor- 

ubergehend zu iiberschwemmen. In den 

letzten beiden Jahren regnete es zum 

Gliick nur so stark, daB die Menschen, 

die entschlossen sind, lieber zu ertrinken 

als ihr Land zu verlassen, kurz davor 

waren, sich nasse FiiBe zu holen: Bis auf 

einen halben Meter unterhalb des Plat

zes, an dem die Gruppen saBen, stieg das 

Wasser.

Der Jeep wird am Ufer geparkt und 

dann h6rt man Arundati laut fiber den 

FluB rufen: "Raaamaaa! Raaamaaa!" Et- 

was ahnliches wie "Jaaahaa" kommt 

schlieBlich zuriick. Rama, der Fahrmann 

von Manibeli, hat uns gehort und wird 

uns abholen. Das Boot, das er steuert, 

wurde der Andolan kiirzlich geschenkt 

und dieses Geschenk hat auch einen ho- 

hen symbolischen Wert. Es waren nam- 

lich Gruppen aus Kuchch, der Gegend in 

Gujarat, die angeblich vom Staudamm 

profitieren soil und die ihre Solidaritat 

mit dem Kampf der Andolan bekunde- 

ten, indem sie das Geld fiir dieses Boot 

sammelten. "Ihr habt jetzt sieben, acht 

Jahre gegen diesen Damm gekampft", 

haben sie gesagt, "jetzt sind wir dran 

und Ihr konnt Euch ein biBchen ausru- 

hen." Ausruhen werden die Aktivistln- 

nen sicherlich nicht, aber zu wissen, daB 

jetzt endlich auch in Gujarat die Unter- 

stiitzung gegen den Damm wachst - und 

das erheblich, wie auch der erwahnte 

Empfang Medhas auf dem Bahnhof von 

Jamnagar zeigte - das bringt wieder 

neuen Schwung.

Natiirlich gibt es keine Bootsanlege- 

stelle oder auch nur ein Brett, das den 

Weg vom schlammigen FluBufer ins 

Boot vereinfachen konnte. Aber die 

Narmada kennt sowieso nur, "wer we- 

nigstens einmal in ihrem Schlamm geba- 

det hat", meint Arundati. Das bleibt uns 

heute abend erspart, weiter als bis zum 

Knochel sinken wir nicht in den wei- 

chen, dunkelbraunen Schlamm und an 

der anderen Seite findet Rama sogar eine 

Stelle, an der wir relativ trockenen 

FuBes aussteigen konnen. Es ist zwi- 

schenzeitlich dunkel geworden. Arunda- 

tis Mahnung, die Taschenlampe zu be- 

nutzen, derm "after all it's forest" 

(schlieBlich sind wir hier im (Ur)wald), 

macht mir bewuBt, daB ich mich hier 

und jetzt tatsachlich in dem befmde, was 

als "Primarwald" in Berlin am Schreib- 

tisch fast romantisch klingt, als Realitat 

aber durchaus gefahrlich sein kann.

Manibeli

Das Haus der Andolan ist sehr gerau- 

mig, ein groBer Raum, von dem nur eine 

Kiiche abgetrennt ist. Auch hier gibt es 

keinerlei Mobelstiicke. Der Boden ist 

gestampfter Lehm, uber den zur Halfte 

einer der typisch indischen Webteppiche 

gebreitet ist. Vor dem Haus neben der 

Eingangstiir befmdet sich uber die ge- 

samte Lange der Frontseite ein etwa ein 

Meter hoher und eineinhalb Meter tiefer 

"Tisch" aus Holz, der sich als Bett fur 

die heiBen Sommemachte entpuppt, 

tagsiiber aber auch als Sitzflache dient.

Mein dringendstes Bediirfnis nach die- 

sem heiBen und staubigen Tag ist ein 

Bad. Das muB jedoch bis zum nachsten 

Morgen warten, weil es in der Dunkel- 

heit viel zu gefahrlich ware, zu dem 

Quellbach zu gehen. Stattdessen gibt es 

aus einem groBen Tonkrug ein wenig 

Wasser, das taglich von der Narmada 

hier heraufgetragen werden muB. Es gibt 

keine Toilette, ich werde gewamt, mich 

nicht zu weit vom Haus zu entfemen, 

denn "after all it's forest". Diese Mah

nung laBt mich schlieBlich auch auf eine 

Nacht unter freiem Himmel verzichten.

(Wird in 'Siidasien' 1/93 fortgesetzt)
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