
DAS TEELAND ASSAM

- Eine physisch-geographische Betrachtung

Auf den FluBterrassen des Brahmaputra-Tals im indischen Bundesstaat Assam befindet sich 

das groBte zusammenhangende Teeanbaugebiet der Welt. Rund 75 Prozent des indischen Ex- 

Porttees kommen aus dieser Region. Eine Vielzahl agrar-okologischer Probleme belasten 

diesen Wirtschaftszweig. Neben einer Betrachtung der physisch-geographischen Besonder- 

beiten in Assam und der geschichtlichen Entwicklung der Teeindustrie analysiert und 

bewertet Dr. Hans Joachim Fuchs in seinem Beitrag die wichtigsten agra-okologischen 

Parameter.

Teepluckerin in Assam

Pbysiographie von Assam

physiographisch laBt sich Assam in funf Einheiten un- 

terteilen:

~ Assam-Himalaya: von Ost nach West verlaufende, 72o 

kl” lange, naturliche Grenze im Norden des Bundesstaa- 

tes. Er fallt in sudlicher Richtung steil ab und wird 

dort durch das Brahmaputra-Tai begrenzt.

~ Brahmaputra-Tai: mit einer Lange von 643 km verlauft 

e$ als ein alluvialer Tieflandstreifen von Ost nach 

West entlang ties steil abfallenden Assam-Himalayas. 

Burch die Vielzahl der Nebenflusse erreicht das Tai 

eine Breite bis zu 97 km. FluSarme verzweigen sich, 

und zwischen ihnen bilden sich riesige Sandbanke. Es 

9ibt eine Vielzahl solcher FluBinseln. Eine davon ist

(Foto: Hans Joachim Fuchs)

Majuli bei Jorhat. Mit einer Flache von 929 qkm ist 

sie die groBte FluBinsel der Welt. Der Brahmaputra mit 

seinem ausgedehnten Sumpfgelande erreicht an manchen 

Stellen ene Breite von 5 km. Seine Hochwasser kbnnen, 

da Schneeschmelze und Regenzeit gleichzeitig einset- 

zen, katastrophale Folgen haben. Der Uberschwemmungs- 

giirtel ist dabei 8-12 km breit, und eine gesicherte 

Landwirtschaft ist nur auBerhalb dieses Bereiches 

moglich. Das 643 km lange Brahmaputra-Tai in Assam hat 

einen Hbhenunterschied von nur 1oo m. An manchen 

Stellen ist es durch isolierte Hugelgruppen in der 

Talsohle verengt. Im Siiden hat das Brahmaputra-Tai im 

Shillong Plateau und im Sudlichen Bergland seine 

naturlichen Grenzen. Der insgesamt 3ooo km lange 

Brahmaputra gilt als die wichtigste Verkehrsader in 

Nordost-Indien, denn er ist von seiner Mundung im
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Assam

Assam ist einer von 23 indischen Bundesstaaten und Brahmaputra.

liegt im Nordosten der Republik. Er hat eine Flache

von 78.438 qkm (2,4 Prozent der Gesamtflache Indiens). Von der Gesamtflache sind rund 33.ooo qkm oder 42

Bedingt durch die Losldsung Ostpakistans (1947) ist Prozent Waldgebiete ("Unclassed State Forests"). Assam

Assam nur durch einen sehr schmalen Korridor (West ist damit der waldreichste Bundesstaat der Republik.

Bengalen) entlang der sudlichen submontanen Himalaya- GroBe zusammenhangende Waldareale sind auf den Flanken

region mit der ubrigen Landmasse von Indien verbunden. des Shillong Plateaus, im Sudlichen Bergland und im

Assam grenzt an die indischen Bundesstaaten West Ben

galen, Maghalaya und desweiteren an die Unionsterrito- 

rien Tripura, Mizoram, Manipur, Arunachal Pradesh so- 

wie an das Kbnigreich Bhutan.

Assam-Himalaya zu finden. Aber auch Bereiche in den 

weitflachigen Ausuferungen des Brahmaputra sind steL 

lenweise mit Wald bedeckt, hauptsachlich mit Sumpf- 

wald.

1988 zahlte der Bundesstaat 23,5 Millionen Einwohner 

(2,9 Prozent der Gesamtbevdlkerung Indiens) bei einer 

Bevolkerungsdichte von 3oo E/qkm (Indien gesamt: 242 

E/qkm). Die Hauptstadt Guwahati (oder Dispur) liegt 

ebenfalls im westlichen Teil von Assam am Ufer des 

Die Landwirtschaft spielt die dominierende Rolle fur 

die Volkswirtschaft von Assam. 74 Prozent der Bevblke- 

rung sind im Agrarsektor beschaftigt. Wichtigster Wirt- 

schaftszweig des Bundesstaates ist die plantagenmaflige 

Produktion von Tee als "cash crop".

Ganges-Delta uber rund 13oo km bis Dibrugarh schiff- 

bar.

- Sudliches Bergland: hierzu gehbren die maBig steilen 

Bergregionen von Patkai, Naga, Bareil, Manipur und 

Lushai, welche aber durch tief eingeschnittene FluBta- 

ler voneinander getrennt sind. Die mittlere Hohenlage 

betragt 15oo-18oo m u NN.

- Shillong Plateau: im Sudwesten von Assam stellt es 

einen vom Dekhan abgelosten Block dar. Es setzt sich 

zusammen aus den 12oo-18oo m hohen Bergen von Garo und 

Khas, welche eine Ausdehnung von 241 km in Ost-West- 

Richtung und 97 km in Nord-Sud-Richtung haben. Die in 

westlicher Richtung isoliert liegenden Mikir und 

Rengma Berge werden auch noch zum Shillong Plateau 

gezahlt. Der Shillong Peak ist die hochste Erhebung 

mit 1963 m u NN. Die nbrdliche Abdachung ist als Rumpf- 

treppe ausgebildet und grenzt an das Brahmaputra-Tai- 

Nach Suden fallt der Block abrupt ab und wird vom 

Barak-Tai begrenzt. Das Shillong Plateau fungiert als 

Wasserscheide fur die beiden Fliisse. An den steilen
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Sudhangen der Khasi-Berge im Shillong Plateau liegt 

Cherrapunji, ein Ort in 13oo m Hohe mit der hochsten 

Jahresniederschlagsmenge der Welt (langjahriges Mittel 

uber 11.000 mm pro Jahr).

~ Barak-Tai: der Barak FluB entspringt im Sudlichen 

Bergland und bildet im Sudwesten von Assam zwischen 

ben Auslaufern des Sudlichen Berglandes und dem Shil

long Plateau ein bis zu 2oo km breites Tai aus, welches 

In Bangladesh in das Delta-Gebiet des Brahmaputra und 

Ganges ubergeht.

Klima

Das Klima in Assam mit seiner individuellen Auspragung 

wird hauptsachlich bestimmt durch die Orographie; das 

alternierende Vorrucken von Druckgebilden aus Nord- 

West-lndien und vom Golf von Bengalen; die Dominanz 

v°n tropischen, maritimen Luftmassen; die periodischen 

Luftmassen-Turbulenzen aus Westen sowie die Auspragung 

v°n lokalen Berg-Tal-Windsystemen.

Die klimatischen Eigenheiten von Assam werden daruber- 

binaus durch die subtropische Lage sowie ein von 

Hbhenziigen flankiertes, nach Westen gebffnetes Tai 

unterstrichen. Der Assam-Himalaya im Norden schutzt im 

Winter den Tieflandstreifen vor den sehr kalten Luft- 

massen vom Hochland von Tibet. Andererseits verursacht 

dieses orographische Hindernis an seiner Sudflanke ein 

Aufsteigen der warm-feuchten Luftmassen des Sudwest- 

Monsuns, was zu ergiebigen Steigungsregen fuhrt.

Im Sommer liegt Assam im EinfluBbereich dreier stark 

ausgepragter Tiefdruckzonen (innertropische Konvergenz 

Zone, itc) in Nordwest-Indien, in der Bucht von Benga

len und in Nord-Burma. Die periodischen Zugbahnen die- 

ser Tiefdruckgebilde wahrend des Sudwest-Monsuns ver- 

laufen als klare Linie durch das Brahmaputra-Tai in 

Assam. Die heftigsten Niederschlage ergeben sich dabei, 

wenn die Zugbahnen der Druckgebilde am sudlichen Rand 

des Assam-Himalayas liegen.

schlag - gesteuert. Extremtemperaturen vermindern ein 

Pflanzenwachstum, wogegen extrem hohe Oder niedrige 

Niederschlagsmengen zu Uberschwemmungen und Durren 

fuhren. Fur die Landwirtschaft in Assam gibt es keine 

temperaturbedingten Wachstumseinschrankungen. Der 

agrarklimatische Faktor Temperatur wirkt sich nur 

regional modifizierend auf das Landnutzungspotential 

aus.

Die mittleren Jahrestemperaturen im Oberen Brahma- 

putra-Tal variiert von 24-22 Grad, wogegen im Unteren 

Talabschnitt durchweg Werte von uber 24 Grad erreicht 

werden. in den umliegenden Bergen betragt die mittlere 

Jahrestemperatur noch 18 Grad und darunter. Die 28 

Grad-Isotherme der mittleren Temperatur des warmsten 

Monats verlauft linear durch das Brahmaputra-Tai. Das 

Bergland verzeichnet dagegen nur noch 22 Grad. Wahrend 

des kaltesten Monats betragen die Temperaturen im 

Brahmaputra-Tai zwischen 18 und 16 Grad, im Bergland 

nur noch 12 Grad und darunter. Die mittlere jahrliche 

Temperaturschwankung betragt 1o-12 Grad. Der Jahres- 

gang von Temperatur und Niederschlag der Station Tez- 

pur im Mittleren, Brahmaputra-Tai 1st fur eine graphi- 

sche Darstellung ausgewahlt worden.

J ah res gang von Temperatur und Niederschlag 

in TEZPUR (26 N/ 92 E) Hdhe tt. NN 79 m

- - Tbmperatur BB Nledt»richlag
A"1 Ende des Winters und im Fruhjahr fuhrt ein uber der 

Bucht von Bengalen ausgebildetes Hochdruckgebiet zu 

buftmassenbewegungen in bstlicher Richtung, die sog. 

"western disturbances"., Diese sind charakterisiert 

dutch sehr hohe Windgeschwindigkeiten und Gewitter.

Die Stationen Guwahati und Dibrugarh im Brahmaputra- 

Tai verzeichnen uber 1oo Tage pro Jahr heftige Gewit- 

ieraktivitaten.

Das Brahmaputra-Tai ist umrahmt von Bergzugen (Assam- 

Himalya, Siidliches Bergland und Shillong Plateau), was 

Zur Auspragung von lokalen, die klimatischen Verhalt- 

nisse mitbestimmenden Windsystemen fuhrt (Berg-Tal- 

Winde). Die Bergwinde bedingen einen Luftmassentrans- 

P°rt hangabwarts, die Talwinde hangaufwarts. Es kommt 

dabei zu Nebelbildungen in den Talern Oder auch zu 

sehr starken Windbewegungen, welche einen hohen Staub- 

anteil mit sich fuhren.

Dutch die genannten Faktoren werden die wichtigsten 

a9rarklimatischen Parameter - Temperatur und Nieder- 

Nordost-Monsun

Dieser Jahresabschnitt hat die niedrigsten Monatstem- 

peraturen und wird haufig auch als Winterzeit bezeich- 

net. Das Auftreten von Nebel in den Morgenstunden ist 

speziell im Brahmaputra-Tai haufig. Die Monatsmittel- 

temperaturen liegen zwischen 12 und 18 Grad. Der Januar 

ist der kalteste Monat in Asssam, mit einer taglichen 

Temperaturschwankung von 4-5 Grad. In den drei Monaten 

fallen nur sehr geringe Niederschlage von 4o-8o mm. 

Die monatliche Anzahl der Regentage liegt bei drei 

Tagen im Durchschnitt. Wenn die Nordost-Stromung durch 

vom Westen (Ganges-Tai) kommenden Luftmassen unter- 

brochen wird, verzeichnen Stationen an den Bergflanken 

in Nordost-Assam Steigungsregen und Gewitter, und 

bedingen bis zu 15o mm Niederschlag wahrend dieser 

drei Monate.

Vor-Monsun

Dieser Zeitraum wird als der Ubergang vom trockenen
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"Winter" zum feuchten Sommer angesehen. Auch ein 

starker Anstieg der Temperaturen ist dabei zu erken- 

nen. Die mittlere tagliche Temperaturschwankung in 

Assam betrag 6,1 Grad. Sehr wichtig fur die Land- 

wirtschaft ist der Anstieg der Niederschlagshaufigkeit 

dutch permanenten EinfluB der Gewitterturbulenzen, 

welche aus den von Westen heranziehenden Luftmassen 

resultieren. Heftige Hagelschauer sind hierbei keine 

Seltenheit. Die Anzahl der Regentage nimmt kontinuier- 

lich zu.

Sudwest-Monsun

Die mittlere Temperatur in diesem Sommerabschnitt des 

Jahres erreicht ihre hbchsten Werte (z.B. uber 28 Grad 

in Tezpur), bei einer taglichen Schwankung von uber 6 

Grad. Der entscheidende Faktor wahrend dieser Zeit ist 

aber der Niederschlag. Die regenreichen sudwest-monsu- 

nalen Winde erreichen den Indischen Subkontinent vom 

Arabischen Meer und vom Golf von Bengalen. Im letzte- 

ren Fall wird dies verursacht dutch die festgelegten 

Zugbahnen gewaltiger Tiefdruckgebiete in Nordost- 

Indien. Die Lage eines solchen Druckgebildes am Sud- 

rand des Himalayas bedingt das Entladen der feuch- 

tigkeitsgesattigten Luftmassen an den Gebirgsketten. 

Besonders betroffen sind hierbei die Sudflanken des 

Shillong Plateaus im Bereich der Khasi und Garo Berge 

und bedingen jedes Jahr durchschnittlich 8ooo mm 

Niederschlag wahrend dieser vier Monate fur die Sta

tion Cherrapunji. Die Nordflanken und der bei Guwahati 

und Tezpur gelegene Mittelabschnitt des Brahmaputra- 

Tales liegen wahrend dieser Zeit im Windschatten des 

Sudwest-Monsuns. Die Regenintensitat ist dadurch in 

den genannten Regionen erheblich geringer. Die Nord

flanken des Shillong Plateaus erhalten sogar weniger 

als 1ooo mm Niederschlag. Erst im oft als "blindes 

Ende" bezeichneten Nordostteil des Brahmaputra-Tales 

(Assam Himalaya) nehmen die Jahresmittel wieder merk- 

lich zu, da die Restfeuchtigkeit der zu einem bis zu 

2ooo m hohen Aufstieg gezwungenen Luftmassen des Sud

west-Monsuns abgegeben wird. Hier werden Werte von 

uber 2ooo mm erreicht.

Bedingt dutch die permanent starken Regenfalle und die 

zum gleichen Zeitpunkt stattfindende Schneeschmelze im 

Himalaya, tritt der Brahmaputra uber seine Ufer und 

fijhrt dabei jedes Jahr zu groBen Uberschwemmungen.

Eine gesicherte Landwirtschaft ist deshalb nur auf den 

hbher gelegenen FluBterrassen mbglich. An den steilen 

Berghangen kommt es dutch die uberschussigen Wasser- 

massen zu starker Bodenerosion.

Post-Sudwest-Monsun

Mit dem Abklingen der sudwest-monsunalen Winde nimmt 

auch die Niederschlagsintensitat deutlich ab. In Cher

rapunji werden nur noch 5oo mm gemessen, wogegen die 

Werte im Brahmaputra-Tai unter 2oo mm sinken. Durch

schnittlich fallen nur noch an acht Tagen im Oktober 

und an zwei Tagen im November Niederschlage. Die 

extreme Trockenperlode wahrend des Nordost-Monsuns 

beginnt somit schon Ende Oktober. Die Temperaturen 

gehen ebenfalls stark zuruck. Die tagliche Tempera

turschwankung betragt nur noch 3-4 Grad. Das Auftreten 

von Nebel in den Talzonen nimmt zu. Die Winde haben 

wieder eine ndrdliche Richtungskomponente, uberwiegend 

dutch die Nordwestwinde vom Ganges-Tai.

Landnutzung - Teeanbau

Das Teeanbaugebiet in Assam erstreckt sich uber eine 

Flache von umgerechnet 18o.3oo Hektar. Dies sind 49 

Prozent der gesamten indischen Teeanbauflache. Der 

Bundesstaat besitzt damit das grbBte zusammenhangende 

Teeanbaugebiet der Welt. 53 Prozent des gesamten in 

Indien produzierten Tees und 75 Prozent des exportier- 

ten indischen Tees kommen aus Assam. Dies unterstreicht 

die besondere dkonomische Stellung und Wichtigkeit 

dieses agraren Wirtschaftszweiges. Die Teeanbaugebiete 

haben nur 7 Prozent Anteil an der gesamten landwirt- 

schaftlichen Nutzflache von Assam, aber die Einkommen 

des Bundesstaates und der Bevblkerung hangen zum 

groBten Tell vom Teeanbau ab.

Insgesamt gibt es in Assam 1o67 Teeplantagen, welche 

sich auf den hoher gelegenen, uberschwemmungssicheren 

Terrassen des Brahmaputra und an den Randern der 

angrenzenden Hbhenzuge befinden. Die GrbBe der Tee

plantagen, die in Assam ublicherweise als "Tea Gar

dens" bezeichnet werden, variiert sehr stark. Die 

groBten Plantagen haben eine Flache von uber 6oo ha 

und befinden sich im oberen Brahmaputra-Tai (Assam- 

Tai). Als klein werden Plantagen bezeichnet, die eine 

Flache von 4o-12o ha haben.

85 Prozent der assamesische Teeplantagen sind in Pri- 

vatbesitz. Teilweise gehbren sie indischen Firmen, 

aber der GroBteil ist im Besitz von britischen Teekon- 

zernen, die vor Ort indische Plantagenmanager ange- 

stellt haben. Somit ist ohne Zweifel genugend Kapital 

fur Investitionszwecke in Form von ModernisierungsmaB- 

nahmen gesichert. Aber der Kapitaleinsatz bezieht sich 

ausschlieBlich auf die Teeplantage selbst. Infrastruk- 

turelle Verbesserungen wie StraBenbau, Elektrizitats- 

netz, Wasserversorgung fur die auBerhalb der Plantagen 

gelegenen Wohnsiedlungen mussen von der indischen Re

gierung getragen werden. Dutch periphere Lage des 

Bundesstaates bedingt ist die Investitionsbereitschaft 

der indischen Regierung in New Delhi mehr auf andere, 

zentraler gelegene Bundesstaaten konzentriert. Die 

assamesische Landesregierung fuhlt sich speziell in 

Sachen Haushaltszuwendungen aus New Delhi sehr ver- 

nachlassigt, was auch Unmut in der Bevblkerung auslbst 

hat. Von militanten Gruppen in Assam wir die Loslosung 

aus der indischen Union gefordert.

In Teeplantagen der GrbBenordnung von 7oo ha leben 

ca. 2-3.ooo Menschen. Der Arbeitseinsatz im Teeanbau 

ist sehr intensiv, da eine Mechanisierung nur in sehr 

begrenztem MaBe mbglich ist. Die Teeblatter werden 

nach wie vor per Hand gepfluckt. Die Plantagenleitung 

stellt den Arbeitern innerhalb der Teeplantage unent- 

geltliche Unterkunfte in massiv gebauten und indivi- 

duellen Wohneinheiten zur Verfugung. Die Stromversor- 

gung erfolgt aus dem bffentlichen Netz, oder, falls 

nicht vorhanden, aus dem Dieselgenerator der Teefa- 

brik. Desweiteren gibt es vielerorts plantageneigene
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Kindergarten, Schulen und Krankenstationen.

plantagen liegen manchmal sehr weit weg von den Haupt- 

verkehrswegen und grbBeren Dorfern mit Einkaufsmbglich- 

keiten. Aber die Handler haben sich auf diese Situa

tion eingestellt und kommen, speziell an Zahltagen 

°der Sonntagen, mit ihren Waren an den Plantagen

eingang. Manche Manager haben den Arbeiterfamilien ein 

Kleines Stuck Land zur Verfugung gestellt. Der auf 

diesen kleinen Nutzparzellen betriebene Intensive 

Reis- und Gemuseanbau dient zur Eigenversorgung. Eben- 

50 ist die Kleinviehhaltung innerhalb der Teeplantage 

verbreitet.

Wichtigste Anbaufruchte neben dem Tee sind Reis, Jute, 

Zuckerrohr, dlsaaten und Baumwolle, welche im Brahma- 

Putra-Tal uberwiegend von Kleinbauern kultiviert wer- 

den. in den letzten drei Jahrzehnten fielen ca. 2o 

Prozent Primarwald den zahlreichen Brandrodungen zum 

Opfer ('shifting cultivation'), und vielerorts ist nur 

n°ch Sekundarwald anzutreffen. Bedingt durch ein star

ves Bevblkerungswachstum erhbhte sich der Landver- 

trauch der einzelnen Familien. Dies wurde durch die 

Sehr extensive Bewirtschaftsform der Kleinbauern noch 

verstarkt. Die brandgerodeten Nutzungsparzellen wurden 

QroBer, urn die Eigenversorgung zu gewahrleisten, und 

durch veraltete Agrarpraktiken kam es bereits nach 2-3 

Jahren zu einer Nahrstoffknappheit am Boden. Der Klein- 

bauer muBte ein neues Areal brandroden.

Wird einer aufgegebenen Nutzparzelle eine Regenera- 

tionszeit von 15-2o Jahren gewahrt, kann sich dort ein 

dppiger Sekundarwald entwickeln. Aber die ehemaligen 

Anbauparzellen wurden bereits nach 5-7 Jahren einer 

erneuten landwirtschaftlichen Nutzung unterzogen. Die 

P°lge daraus war, daB nur sehr geringe Ertrage auf den 

kaum regenerierten und somit nahrstoffarmen Boden 

e3?zielt werden konnten. Vielerorts sind heute ernah- 

runqssicherende Ertraoe nur noch mit erheblichem fi- 

nanziellen Aufwand zu erzielen. Aber der Einsatz 

grdBerer Mengen an Dungemitteln, insbesondere Stick- 

stoff, ist fur die finanzschwachen Kleinbauern nahezu 

unmbglich. Die 'small holders' sind daher auf staat- 

liche Hilfe in Form von Billigkrediten oder Subventio- 

nen angewiesen.

ftuch ein groBes Interesse an Edelhblzern, mit den 

damit verbundenen hohen Gewinnen, trug und tragt bis 

haute noch einen betrachtlichen Teil zur Dezimierung 

der Waldbestande bei. Die privaten Holzfirmen konzen- 

trieren sich mit ihren illegalen Rodungsaktivitaten 

immer mehr auf die sog. 'reserved forests'. In den 

2uruckgelassenen Schneisen siedeln sich Kleinbauern an 

und beginnen von dort mit groBflachigen Brandrodungen 

2ur Gewinnung landwirtschaftlicher Nutzflache.

Noch drastischer ist die Walddezimierung an den stei- 

len Berghangen im angrenzenden Bundesstaat Arunachal 

Pradesh und im Kbnigreich Bhutan erfolgt. Schatzungen 

ber Waldbehbrde von Guwahati besagen, daB dort in den 

letzten drei Jahrzehnten etwa 35 Prozent des Primar- 

waldes gerodet worden sind. Die bkologischen Folgen 

haben in Assam zu drastischen Schaden und Ertragsein- 

buBen in der Landwirtschaft gefuhrt. Besonders betrof- 

fen sind dabei auch die Teeplantagen. Die gewaltigen 

Wassermassen, die in Arunachal Pradesh und im Kbnig

reich Bhutan wahrend des Sudwestmonsuns (Juni-August 

mit Monatsmittelwerten von uber 5oo mm Niederschlag) 

zeitgleich mit dem Schmelzwasser aus dem Himalaya 

hangabwarts flieBen, werden vom vegetationskargen Bo

den kaum absorbiert. Dies fuhrte zur Erosion und zur 

Auswaschung des Oberbodens. Durch die geringe Infil- 

trationsrate der Boden in den Hangbereichen gelangen 

immer grbBere Wassermassen ins Assam-Tai.

Der Brahmaputra sowie auch seine Nebenflusse kbnnen 

die Wassermassen nicht aufnehmen, was alljahrlich zu 

immer verherenderen Uberschwemmungen filhrt. Durch die 

hohe Schweblast kommt es zur Bildung gewaltiger Sand- 

banke und Akkumulation im Uferbereich. Damit verbunden 

sind Verlagerungen des FluBlaufs, was fur die Land

wirtschaft zu einem unberechenbaren Risiko wird. Reis- 

bauern sehen sich fast nicht mehr in der Lage, ihre 

Felder auf den ufernahen Terrassen anzulegen, da sie 

befurchten mussen, daB ihre Pflanzungen von Uberschwem

mungen weggespult werden. Dies ist bereits mehrfach 

in den letzten zehn Jahren geschehen.

Die Erhbhung des Grundwasserspiegels in den Tallagen 

hat fur den Teeanbau erhebliche bkologische Auswirkun- 

gen. Teebusche kbnnen Staunasse nicht tolerieren. Gra- 

viernde Ertragsverluste sind die Folge. Eine sehr kost- 

spielige Hilfe bietet die Anlage von Entwasserungsgra- 

ben. Ganze Drainagesysteme durchziehen fast jede Tee

plantage im Assam-Tai, wobei ca. 15 Prozent der Anbau- 

flache verloren gehen. Werden seitsens der Regierung 

keine groBflachigen Aufforstungsprogramme durchge- 

fuhrt, sieht sich der gesamte landwirtschaftliche 

Sektor in Assam vor kaum Ibsbaren Problemen in der 

Zukunft.

Der auBeragrarische Wirtschaftsbereich in Assam ist 

nur wenig entwickelt. Die Stadt Digboi (Nordost-Assam) 

stellt das Erdblzentrum (Rohbl) des Bundesstaates dar, 

mit insgesamt 3o Bohrstellen. In der Nahe der Haupt- 

stadt Guwahati gibt es zwei Raffinerien, die durch 

eine 449 km lange Pipeline mit Digboi verbunden sind. 

Daruber hinaus gibt es noch kleinere Lagerstatten von 

Kohle, Granit, Quarzit und Sandstein, welche sich in 

den angrenzenden Garo, Khasi und Mikir Bergen befin- 

den.

GroBtes zusaiunenhangendes Teeanbaugebiet .

Wahrend einer Handelsreise durch den Ostteil von Assam 

(1823) erkannte der Englander Robert Bruce wildwach- 

sende Teebaume auf den hbher gelegenen FluBterrassen 

des Brahmaputras. Er freundete sich mit einem Eingebo- 

renen-Hauptling an, der ihm versprach, nach der Blute- 

zeit einige Teesamen nach Calcutta nachzuschicken. Die 

Sendung mit den Teesamen erhielt mehr Oder minder zu- 

fallig der Bruder von Robert Bruce, Charles Alexander 

Bruce in Sadiya (Ost-Assam). Der Abenteurer C.A. Bruce 

lebte in Assam und war wahrend der burmesischen Inva

sion am Brahmaputra Kanonenboot-Kommandant. Er behielt
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Kostspielige Drainagesysteme (Foto: Hans Joachim Fuchs)

einige Samen fur seinen Garten und schickte die rest- 

liche Sendung stromabwarts nach Calcutta. Im botani- 

schen Garten in Calcutta wurden die Samen und mitge- 

schickten Blatter von Dr. Wallich als Kamelien-Pflanze 

bezeichnet.

Die bestehende britische East India Company handelte 

sehr intensiv mit China, wo Tee bereits groBflachig 

angebaut wurde. Zudem war durch ein vertraglich fest- 

gelegtes Teehandelsmonopol mit China keine Notwendig- 

keit zum Aufbau einer Teeindustrie in Assam. Dazu kam, 

daB Assam bis dahin kaum bekannt und schwer zuganglich 

war. Eine Reise von Calcutta nach Assam (ca. 800 km) 

war sehr strapazios und dauerte 4 Monate.

1833 lief aber das Teehandelsmonopol mit China aus und 

England hatte plotzlich keinen entsprechenden Partner, 

urn die groBe Nachfrage nach Tee im eigenen Land und 

auf dem Kontinent zu befriedigen. 1834 startete eine 

Expertenkommission die beschwerliche Reise nach Assam, 

urn sich von dem Vorhandensein von Teeplanzen in Assam 

zu uberzeugen und Moglichkeiten zum Aufbau einer Tee

industrie in Assam zu prufen. Die Kommission wurde von 

Charles Alexander Bruce gefuhrt, der Assam mittler- 

weile sehr gut kannte. Seine im Garten kultivierten, 

aus Assam stammenden Teepflanzen, hatten bereits eine 

Hbhe von 3-6 m erreicht. Der Streit entbrannte, ob die 

groBblattrige und schnellwuchsige Assampflanze (Camel

lia assamica) Oder die aus China fur die Teeproduktion 

bestens bewahrte aber kleinblattrige Chinapflanze 

(Camellia sinensis) zum Aufbau der Teeindustrie in 

Assam geeignet sei. Die Kommission entschied sich flirt 

die Camellia sinensis. In der Folgezeit wurden groBe

Mengen Teesamen von China nach Indien transportiert.

C.A. Bruce wurde 1836 zum Superintendent des "Dschun- 

gels mit Teebaumen" ernannt und begann in der Nahe von 

Sadiya mit dem Anlegen eines Versuchsgartens. Der Ort 

wurde Chabua genannt, was in der assamesischen Sprache 

"Platz mit Teesamen bepflanzt" heiBt.

Aber die Erfolge waren eher bescheiden. Die nicht an 

die Standortbedingungen angepaBte Chinapflanze zeigte 

sich krankheitsanfallig und Staunasse im Boden (wah- 

rend der Regenzeit) lieB, wenn iiberhaupt, nur ein sehr 

eingeschranktes Pflanzenwachstum zu, und Uberschwem- 

mungen des Brahmeputra zerstbrten immer wieder groBe 

Teile des Versuchsgartens. C.A. Bruce bereiste das 

Hinterland von Assam, wo sein Bruder die wildwach- 

senden Assampflanzen gefunden hatte. Mit viel Verhand- 

lungsgeschick und Taktik bewegte er die Stammes- 

Hauptlinge, den Dschungel urn die Teepflanzen zu roden 

und durch Anpflanzen der aus den existierenden Pflan- 

zen gewonnenen Samen erste "Teegarten" anzulegen. Aus 

China wurden Experten angeworben, die in den neuen 

Anbaugebieten als Berater fungierten. Bereits im Fruh- 

jahr 1838 wurden die ersten Kisten mit Tee (von Assam

pflanzen gepfluckt) nach London geschickt. Somit war 

der erste Assamtee auf dem Weltmarkt.

1839 wurde die erste britische Teegesellschaft mit 

Hauptsitz in England gegrundet (Assam Tea Company). 

Der Tee in China wurde bis dahin in einer uber tausend 

Jahre alten Tradition ausschlieBlich von Kleinbauern 

hergestellt. Im Zeitalter der beginnenden Industriel- 

len Revolution bauten die Englander in Assam innerhalb
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weniger Jahrzehnte eine bislang neuartige und groB- 

flachig durchorganisierte Anbauform in der Landwirt- 

schaft auf. Auf einer groBen Flache warden alle Pla- 

Bungsabschnitte vom Ziichten, Neuanpflanzen bis hin zum 

Pertigprodukt integriert. Dies war eine Weltneuheit in 

der Landwirtschaft. Die Erfindung der "Plantagenwirt- 

schaft" wurde den Englandern mit ihren Teepflanzungen 

in Assam zugesprochen.

1841 hatte die Assam Tea Company 1.o55 ha Land. Um die 

wildwachsenden Teebaume herum wurde der Regenwald ge- 

rodet und aus Samen gezogene Teepflanzen warden in die 

freigewordenen Areale gepflanzt. Die Pflanzdichte 

betrug nur etwa 1.2oo Teepflanzen pro Hektar (heute: 

12.-15.000). Dementsprechend waren auch die Ertrage 

sehr gering. Von einem Hektar Land wurden unter den 

damaligen Bedingungen etwa 45 kg fertiger Schwarzer 

Tee pro Jahr hergestellt (heute: 2-3.ooo kg).

Fur den Aufbau der Teeindustrie rekrutierten die Eng

lander ab 1841 uber eine Million Arbeiter aus Chota 

Nagpur, Orissa und Madras, welche in die zu erschlies- 

senden Teeanbaugebiete ubergesiedelt wurden. Doch die 

Arbeitsbedingungen fur die Tee-Pioniere in Assam waren 

auBerst schwierig. Uberschwemmungen, Krankheiten wie 

Malaria, Darminfektionen und Cholera und wilde Tiere 

forderten in den ersten 3o Jahren insgesamt 3o.ooo Men- 

schenleben. Es existieren Aufzeichnungen, die besagen, 

baB Mitte des 19. Jahrhunderts ca. 2.ooo Menschen pro 

Jahr von Tigern und Leoparden getbtet wurden.

1862 existierten in Assam 16o Teeplantagen, die grbB- 

tentells im Besitz von funf groBen Teegesellschaften 

waren. Die Manager der Plantagen waren meist Schotten, 

die mehrere Jahrzehnte als Teepflanzer in Assam ver- 

brachten. Die gesamte Teeherstellung in der Fabrik 

verlief bis 187o noch rein mit der Hand. Danach war 

die Technik so weit vorangeschritten, dafl erste Ma- 

schinen in den Teefabriken die Arbeit erleichterten 

Und somit ein sprunghafter Anstieg der Produktion zu 

verzeichnen war. Die Assam Tea Company behielt uber 

Jahrzehnte hindurch ihre Vormachtstellung in Assam und 

erzielte die hbchsten Preise auf dem Weltmarkt.

8er Schwarze Tee wurde mit kleinen Frachtschiffen auf 

dem Brahmaputra nach Calcutta transportiert. Ab 1883 

gab es eine regelmaBig Verbindung mit Schaufelraddam- 

Pfern, und 19o5 war die Eisenbahnlinie nach Calcutta 

Tertig. immer mehr Teegarten wurden angelegt, die 

B^trage und Gewinne stiegen kontinuierlich.

1947 gab es durch die Loslbsung Ostpakistans (heute 

Bangladesh) gewaltige Probleme fur die Teeindustrie in 

Assam. Alte Wasser- und Eisenbahnverbindungen konnten 

Hicht mehr benutzt werden. Nur ein sehr schmaler Korri- 

dor blieb Assam als Zugang zum pulsierenden Wirt- 

schaftszentrum Calcutta. Mit zwei alten Flugzeugen 

wurde zeitweise eine Luftbrijcke geschaffen, urn den Tee 

nach Calcutta zur Auktion zu fliegen.

Nach dem Beginn der Teeindustrie in Assam wurde die 

PlantagenmaBige Teeproduktion auch auf andere Teile 

des indischen Subkontinents ausgeweitet. Heute gibt es 

neben Assam noch drei weitere Hauptanbaugebiete, deren 

produzierte Tees sich durch ihre typischen Eigenschaf- 

ten wie Aroma, Geschmack, Farbe und Starke unterschei- 

den: Darjeeling, Dooars und Nilgiri.

Der Darjeeling-Tee stammt aus Plantagen an den Siidhan- 

gen des Himalayas, von denen die meisten in Hdhenlagen 

zwischen 3oo und 2.ooo m liegen. Oberhalb von etwa 

1.5oo m wachsen die feinsten und teuersten Tees der 

Welt. Die intensive Einstrahlung und die niedrigen 

Temperaturen in der Nacht bedingen einen langsamen 

Blattwuchs und liefern die Voraussetzung fur das 

besonders ausgepragte Aroma dieser Teesorte.

Dooars 1st eine indische Provinz westlich von Assam. 

Der hier erzeugte Tee ist dem in Assam produzierten 

sehr ahnlich.

Nilgiri bezeichnet das Teeanbaugebiet im Sudwesten 

Indiens in den Bergen der Bundesstaaten Kerala und 

Tamil Nadu. In Hdhenlagen zwischen 1.3oo und 2.ooo m 

wachsen hier Tees, die mit den Hochlandtees in Sri 

Lanka zu vergleichen sind. Aufgrund der hbheren Tempe

raturen kann in diesen Gebieten das ganze Jahr hin

durch geerntet werden, wahrend in den nordindischen 

Anbauregionen die Teeproduktion von Dezember bis Marz 

ruht.

Indien produziert in seinen vier genannten Anbauregio

nen die groBte Teemenge der Welt. 1988 wurden in Indien 

knapp 7oo.ooo Tonnen Schwarzer Tee hergestellt (China: 

45o.ooo Tonnen, Sri Lanka: 219.ooo Tonnen). Deutsch

land importiert zur Zeit etwa 23.ooo Tonnen Tee pro 

Jahr, von denen 33 Prozent aus Indien kommen. Wie be- 

reits erwahnt, kommen 75 Prozent des indischen Tees 

aus Assam.

Pflanzmaterial und Wachstumsanspruche

Die Teepflanze gehort zu den Kamelien-Gewachsen. Es 

gibt rund 8o verschiedene Arten, von denen Camellia

sinensis und Camellia assamica am haufigsten als sog. 

"cash crops" in Plantagen zu finden sind.

Camelia sinensis kommt aus China und ist ein sehr 

widerstandsfahiger immergruner Teestrauch (Teebusch) 

mit kleinen 4-5 cm langen dunkelgrunen, ovalen Slat

tern. Durch die sehr kleinen Blatter und das insgesamt 

langsame Wachstum ist Camellia sinensis weniger ertrag- 

reich als vergleichsweise die aus Assam stammende 

Camellia assamica. Die hellgrunen Blatter dieser eben- 

falls aus Samen gezogenen "Assam seedlings" sind bis 

zu 15 cm lang, wachsen weitaus schneller und haben 

dadurch ein hoheres Ertragspotential. Auf der anderen 

Seite sind sie aber wesentlich anfalliger gegenuber 

der Pilzkrankheit "Exobasidium vexans". Die Pilzsporen 

werden dutch den Wind uber weite Strecken transpor

tiert und setzen sich an der Blattoberflache fest. 

Langer anhaltende Feuchtigkeit wahrend der Regenzeit 

und insbesondere bei Nebel bieten den Sporen ideale 

Wachstumsbedingungen. Sie breiten sich binnen 8 Tagen 

auf der gesamten Blattoberflache aus, was zu hohen
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ErtragseinbuBen fuhrt. Bei jedoch mindestens 5 Stunden 

direkter Sonneneinstrahlung pro Tag sterben die Sporen 

ab. 1st dieser naturliche Kontrollmechanismus nicht 

gewahrleistet, mijssen die Teebusche mittels einer 

Kupfer-Mischung bespruht werden, um das Sporenwachstum 

zu unterbinden.

In den letzten 4o Jahren haben die entsprechenden 

Forschungsinstitute der Teeanbaulander besonders 

ertragreiche Teebusche selektiert ("mother bushes") 

und auf dem Weg der vegetativen Fortpflanzung neue 

Tee-Varietaten gezuchtet, die sog. Tee-Klone (VP's = 

vegetatively propagated bushes). Dadurch wurde ver- 

sucht, die Teebusche sehr ertragreich zu machen. Oft- 

mals sind diese Versuche aber gescheitert, da sehr 

schnell wachsende und ertragreiche Varietaten auch 

hohe Anspruche an Nahrstoffe und Wasserhaushalt des 

Bodens stellen. Bei verspatet einsetzenden Monsunregen 

Oder bei hohen Windgeschwindigkeiten wurden die Busche 

derart geschadigt, daB die hohen Erwartungen an die 

Ertrage nur sehr selten erfullt werden konnten.

Gerade bei Neuanpflanzungen von Tee ist es unabding- 

bar, die agrarklimatischen und -bkologischen Faktoren 

in der jeweiligen Region zu untersuchen und zu bewer- 

ten, um dadurch die optimalen Tee-Klone empfehlen zu 

konnen. Vielfach werden die neuen Tee-Klone unter 

idealen Wachstumsbedingungen in den Versuchsfeldern 

der Forschungsinstitute herangezogen. Die dort erziel- 

ten sehr hohen Ertrage werden dann nach Anpflanzen in 

die jeweiligen Teeplantagen nie erreicht.

Die Teeplanzen benotigen zum Wachstum eine Mindest- 

menge an Jahresniederschlagen von 1.2oo mm. Fur opti- 

males Wachstum der Teepflanzen sind 2.5oo-3.ooo mm 

erforderlich. Bereits bei 1.5oo mm kommt es zu erheb- 

lichen Ertragsruckgangen bis zu 3o Prozent. Ahnliches 

gilt auch, wenn die Jahresniederschlage liber 5.ooo mm 

betragen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die saiso- 

nale Niederschlagsverteilung. Sinken die jeweiligen 

Monatsniederschlagsmengen unter 5o mm uber einen Zeit- 

raum von drei Monaten, treten erhebliche Durreschaden 

auf. Die Hohe der damit verbundenen Ertragsverluste 

hangt im wesentlichen vom Pflanzmaterial ab, d.h. von 

der unterschiedlichen Dilrreresistenz der jeweiligen 

Tee-Klone.

Bei Hageleinwirkung und starkeh Winden kommt es zu 

mechanischen Schadigungen an den Teebuschen, was teil- 

weise zum Absterben der gesamten Pflanze fuhrt. Die 

Boden sollten einen pH-Wert von 4.5-5 haben sowie eine 

lehmige Textur mit hohem Humus- und Nahrstoffgehalt. 

Gleye-Bbden sind weniger gut geeignet, da die Tee- 

pflanze eine langer anhaltende Staunasse nicht tole- 

rieren kann.

Die Temperaturansprilche fur optimales Wachstum liegen 

zwischen 18 und 22 Grad Jahresmitteltemperatur. Hohe 

Temperaturen konnen durchaus toleriert werden, wogegen 

Frost zu totalen Ertragsausfallen fiihrt. Bei sehr hohen 

Tagesmaxima von uber 3o Grad erreicht die Blattober- 

flache Wert von 4o-45 Grad. Das Anpflanzen von Schat- 

tenbaumen empfiehlt sich dabei, um die Blattemperatu- 

ren zu senken, da die Photosyntheseaktivitat bei 

Oberflachentemperaturen von liber 35 Grad drastisch 

zuruckgeht. Insbesondere gilt dies fur die "Assam 

seedlings", da deren Blatter eine horizontale Stellung 

haben, was zu extrem hohen Oberflachentemperaturen  

fuhrt. Daher sind fast alle Teeplantagen in Assam von 

mehr oder minder groBen Schattenbaumen durchsetzt.

Charakteristika und Ernte

Der Assam-Tee ist besonders kraftig und wurzig und 

bildet die Grundlage fur zahlreiche beliebte Mischun- 

gen, zum Beispiel die Ostfriesische oder Englische 

Mischung. Unterschieden werden grundsatzlich drei Qua- 

litatsstufen des Assam-Tees: der "first flush", "se

cond flush" und de preiswerteren sog. "bread-and- 

butter-teas".

Die "first flush" Tees, welche zu den besten und 

teuersten Qualitaten gehoren, werden von Ende Marz bis 

Mitte Mai aus den ersten frischen Trieben produziert, 

die nach der Winterperiode gewachsen sind. Danach wird 

der "second flush", ein besonders wurzig schmeckender 

Tee, geerntet. Ab Juli ist die Zeit der feinen Tees 

vorbei, denn aufgrund des schnelleren Blattwuchses 

wahrend der Sudwest-Monsunzeit werden die weniger 

aromatischen und preiswerteren Quantitats-Tees oder 

Gebrauchtees ("bread-and-butter-teas") gewonnen. Im 

Oktober beginnt der Herbst in Assam, und die letzten 

Ernten werden eingebracht. Bis Mitte November werden 

in erster Linie nur noch sehr preiswerte Tees fur den 

heimischen Markt erzeugt. Ab Dezember ruht die Ernte, 

was dutch die nordost-monsunale Trockenperiode bedingt 

ist. Die Teebusche werden beschnitten ("pruning") und 

der Boden wird auf die nachste Saison vorbereitet.

Die Teeanbaugebiete in Assam

Das Teeanbaugebiet in Assam hat eine Flache von 

umgerechnet 18o.ooo ha. Fast 80 Prozent der Teeflache 

befindet sich im Oberen Brahmaputra-Tai, speziell in 

den Distrikten von Lakhimpur und Sibsagar. Daneben 

gibt es noch kleinere Teeanbaugebiete im Nowgong und 

Darrang Distrikt (Mittleres Assam-Tai) sowie im Unte- 

ren Assam-Tai im Karump Distrikt.

Die Teebetriebe in Assam liegen zu 80 Prozent auf den 

hbher gelegenen, uberschwemmungssicheren Terrassen des 

Brahmaputra und an den Randern der angrenzenden Hbhen- 

zuge.

Die Boden im Brahmaputra- oder Assam-Tai haben meist 

alluvialen Charakter. Die sog. "neuen Alluvialbdden" 

befinden sich im Uberschwemmungsbereich an beiden 

Seiten des Brahmaputra. Auf den Feinsanden und Gleyen 

wird hauptsachlich Reis angebaut. Dutch den hohen 

Grundwasserspiegel und die damit verbundene permanente 

Staunasse eignen sich diese Regionen nicht fur den 

Teeanbau. Die sog. "alten Aluvialbbden" befinden sich 

auf den hbher in FlieBrichtung linksseitig liegenden 

FluBterrassen, die nicht von annuellen Uberflutungen 

heimgesucht werden. Der saure Habitus der Boden eignet 

sich besonders fur das Anpflanzen von Tee. Der Mangel
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an Phosphor und Stickstoff muB aber dutch erheblichen 

Aufwand an Dungern ausgeglichen warden. Die in FlieB- 

richtung rechtsseitigen hbheren FluBterrassen bestehen 

Oberen Brahmaputra-Tai aus Lateriten. Diese Boden 

sind stark ausgewaschen, arm an Pflanzennahrstoffen 

and haben nur ein sehr limitiertes agrarisches Nut- 

zungspotential.

Das Teeanbaugebiet in Assam wird in mehrere Distrikte 

unterteilt:

Die flachenmaBig grbBte und ertragreichste Teeregion 

im Distrikt Lakhirapur mit den Stadten Sadiya und 

Dibrugarh liegt an der Nordflanke der maflig steil 

abfallenden Patkai Berge bis in Hbhenlagen von 45o m 

sowie auf den hbher gelegenen linksseitigen Terrassen 

des Brahmaputras mit ihren "alten Aluvialbbden". Auf 

einer Flache von 68.218 ha werden durchschnittlich 

Ertrage von 1.931 kg/ha erzielt. Vergleichszahlen 

anderer Teeanbauregionen belegen die sehr hohe Produk- 

tivitat im Lakhimpur-Distrikt (Sri Lanka mit durch

schnittlich 9oo kg/ha und Darjeeling mit 52o kg/ha). 

Gewaltige und sehr kostspielige Drainagesysteme durch- 

ziehen die Plantagen, urn die Ertragsverluste dutch 

Staunasse zu minimieren. Dutch die Anlage der Entwas- 

serungsgraben gehen rund 15 Prozent der Nutzflache 

varloren.

Die Drainagesysteme in den Tallagen mussen jahrlich 

mit hohem Arbeits- und Kostenaufwand von den ange- 

schwemmten Erdmassen aus den hoher gelegenen Teefel- 

dern befreit werden.

im Lakhimpur-Distrikt existierenn die besten Anbaube- 

dingungen fur Tee. Dort werden die hbchsten Ertrage in 

Assam erzielt. Hauptgrunde fur die hohe Produktivitat 

im Lakhimpur-Distrikt:

~ die sehr hohe Pflanzdichte von ca. 13.ooo Teepflan- 

zen pr0 Hektar (Sri Lanka 7.ooo; Darjeeling 4.ooo). 

Damit verbunden sind aber auch extrem hohe Produk- 

tionskosten in Form von Dungemitteln. Um solche Ertra

ge zu erzielen, mussen pro Jahr auf jeden Hektar Tee- 

flache mindestens 25o-3oo kg Stickstoffdunger verab- 

reicht werden.

- der Lakhimpur-Distrikt erhalt mit uber 2.5oo mm die 

hbchsten Jahresniederschlagsmengen in Assam. Die "win- 

terliche Durreperiode" mit Monatswerten von unter 5o 

mm dauert im Oberen Brahmaputra-Tai nur 2-3 Monate. 

Dies bedingt eine jahrlich Pfluckpause und somit 

Ernteausfallzeit von nur 6-8 Wochen.

- groBflachig angelegte Drainagesysteme vermindern den 

Ertragsruckgang durch Staunasse wahrend des Sudwest- 

Monsuns.

- der Lakhimpur-Distrikt 1st fast ausschlieBlich durch 

Teeanbau gekennzeichnet. Fur die Bevblkerung gibt es 

fast keine anderen Einkommensmbglichkeiten in anderen 

Bereichen der Landwirtschaft Oder in Stadten. Das 

Plantagenmanagement hat daher immer genugend Arbeits- 

krafte, die neben dem Pflucken der Teeblatter auch fur 

Ausbau und Instandsetzung des Drainagesystems sowie 

fur andere wichtige plantageninterne Arbeiten zur 

Verfugung stehen.

Das Teeanbaugebiet im Distrikt Sibsagar mit den Sta

dten Jorhat und Sibsagar schlieBt sich in sudwestli- 

cher Richtung an die Teeregion im Lakhimpur Distrikt 

an und ist in Bezug auf die Boden ahnlich struktu- 

riert. Wenige Kilometer von der Stadt Jorhat liegt der 

kleine Ort Tocklai, welcher beruhmt ist fur die mitten 

im Teeanbaugebiet gelegene, 1911 gebaute Teefor- 

schungsstation (Tocklai Tea Research Station).

Das 66.873 ha grofle Teegebiet hat eine besonders 

geschutzte Lage, denn es befindet sich im Windschatten 

der Patkai als auch der zum Shillong Plateau zahlenden 

Mikir und Rengma Berge. Dies hat eine verminderte 

Niederschlagsintensitat wahrend des Sudwest-Monsuns 

zur Folge. Bereits der Post-Sudwest-Monsun ist durch 

deutlich geringe Monatsniederschlage gekennzeichnet, 

denn durch die Lage bstlich der Mikir und Rengma
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Berge, befindet sich das Gebiet im Windschatten der 

regenbringenden "Nor'Westers". Dies bedingt die Aus- 

bildung von lokalen Berg-Tal-Winden, welche sich 

sowohl klima- als auch ertragsmodifizierend auswirken. 

Denn insbesondere wahrend des Post-Sudwest- und des 

Nordost-Monsuns kommt es zu starken Nebelbildungen im 

Talbereich, welche durch die Bergwinde langer aufrecht 

gehalten werden konnen. Die verstarkte Nebelbildung 

mit weniger als 5 Stunden direkter Sonneneinstrahlung 

pro Tag begunstigt die Ausbildung und Ausbreitung der 

Pilzerkrankung "Exobasidium vexans" an den Teebuschen.

Die genannten klimatischen Ungunstfaktoren fuhren zu 

einer deutlichen Ertragslimitierung im Sibsagar- 

Distrikt. Durchschnittlich werden pro Jahr 1.268 kg 

Schwarzer Tee von einem Hektar hergestellt. Durch die 

haufigen Pilz- und Wurzelerkrankungen werden die Tee- 

biische sehr geschwacht. Die Regenerationszeiten, ver- 

bunden mit einem 2o-3o-prozentigem Ertragsruckgang, 

wurden im Laufe der Jahre deutlich langer. Haufig kam 

es sogar zum Absterben des gesamten Teebusches. Die 

derzeitige Pflanzdichte mit ca. 9.ooo Buschen/ha liegt 

deutlich unter der des Lakhimpur-Distriktes, was eine 

zusatzliche Komponente fur die niedrigeren Ertrage 

darstellt.

Das kleinere Anbaugebiet im Nowgong Distrikt mit 7.732 

ha liegt an der Nordflanke der schon zum Shillong 

Plateau zahlenden Mikir Berge und ist durch die 

"alten" alluvialen Boden charakterisiert. Besonders 

wichtig ist die Tatsache, daB die Nordflanken und der 

bei Guwahati und Tezpur gelegene Mittelabschnitt des 

Brahmaputra-Tales wahrend des Sudwest-Monsuns eine 

stark reduzierte Niederschlagsmenge empfangen. Dies 

fuhrt ahnlich wie im Sibsagar-Distrikt zu Wachstums- 

beeintrachtigungen im Teeanbau.

Neben Hagelschaden sind besonders die Windschaden von 

ertragsmindernder Bedeutung. Oft wird der "first 

flush" der gesamten Plantage vernichtet. Nach solchen 

mechanischen Schadigungen dauert es 3-4 Monate, bis an 

einem Teebusch die ersten pfluckbaren Triebe nachge- 

wachsen sind. Die derzeitige Pflanzdichte im Nowgong- 

Distrikt betragt an vielen Orten weniger als 9.ooo 

Biische/ha. Das Plantagenmanagement hat daruberhinaus 

groBe Probleme, geniigend Arbeiter wahrend der Ernte- 

zeit zu finden. Viele Menschen finden Einkommensmdg- 

lichkeiten in Guwahati und Nowgong oder leben vom 

Reisanbau. Aufgrund der vorher genannten Tatsachen 

liegen die Durchschnittsertrage im Nowgong-Distrikt 

nur bei 1.o65 kg/ha.

Das 38.8o5 ha groBe Teeanbaugebiet im Darrang Distrikt 

mit der Stadt Tezpur liegt gegenuber dem Nowgong 

Distrikt auf den rechtsseitigen oberen Terrassen des 

Brahmaputra und den Auslaufern des Assam-Himalaya und 

wird auch als "North Bank Distrikt" bezeichnet. Mit 

zunehmender Hbhe auBerhalb der FluBterrassen gehen die 

"alten" alluvialen Boden in Laterite uber, welche nur 

sehr bedingt fur den Teeanbau geeignet sind. Wahrend 

einer nur kurzen niederschlagslosen Zeit trocknen die 

Boden stark aus und bilden eine harte Kruste.

Bei einsetzendem Regen konnen die Wassermassen nicht 

in den Boden eindringen und laufen auf der Erdober- 

flache taiwarts ab, was zu starken Bodenerosionen 

fuhrt. Der A-Horizont mit den fur die Pflanzen wichti- 

gen Nahrstoffen wird dabei abgeschwemmt. Mangeler- 

scheinungen sind an den Teebuschen sehr deutlich 

sichtbar. Die Blatter sind vielerorts gelb gefarbt. 

Sehr kostenintensive Dungemittel mussen diesen Nahr- 

stoffverlust ausgleichen. Der Darrang-Distrikt ver- 

zeichnet einen durchschnittlichen Hektarertrag von nur 

1.19o kg/ha.

ErosionsschutzmaBnahmen sind nur in wenigen Teeplanta-
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Sen zu sehen. Die tiefer liegenden Teeplantagen mit 

ihren Gleyebbden werden von den Wassermassen mit 

erodierten Bodenteilchen iiberflutet, wobei es zur 

eachhaltigen Staunasse kommt.

Abfgrund der ungunstigen agrar-klimatischen Bedingun- 

Sen einer lang anhaltenden Durre wahrend des Nordost- 

Monsuns und der Staunasse wahrend des Sudwest-Monsuns 

waren im Darrang-Distrikt eher noch niedrigere Ertrage 

2U erwarten. Mit riesigen Pumpstationen werden die 

einzelnen Teefelder kunstlich bewassert, was mit einem 

hohen finanziellen Aufwand verbunden ist. Die bewas- 

serten Flachen werden mit Mulch-Material abgedeckt, urn 

die Verdunstung zu minimieren. Kleinere Plantagen 

kbnnen sich solche Bewasserungssysteme nicht leisten 

Und mussen eine noch hbhere Ertragsreduzierung hinneh- 

men.

In westlicher Richtung schlieBt sich der kleine Kamrup 

Wstrikt an, ein 3.379 ha groBes Teeanbaugebiet im 

Unteren Brahmaputra-Tai mit der Landeshauptstadt Guwa- 

hati am anderen FluBufer. Die Wachstumsbedingungen 

S1Dd denen im Darrang-Distrikt sehr ahnlich. Die "alt- 

alluvialen" Terrassenbbden gehen ebenfalls in Laterit- 

doden uber. Bodenerosionsprobleme, Staunasse, mechani- 

Sche Schadigungen durch hohe Windgeschwindigkeiten und 

das Niederschlagsdefizit durften die Grunde fur die

S hiedrigen Ertrage von 1.1 o5 kg/ha sein.

Zusammenfassend ist hervorzuheben, daB die groBflachi- 

9en Entwaldungen im Brahmaputra-Tai und auf den 

angrenzenden Hbhenzugen zu immer grbBeren Problemen 

fur die Landwirtschaft in Assam gefuhrt haben. Der 

dohe Grundwasserspiegel und die alljahrlichen Uber- 

Schwemmungen des Brahmaputra fuhren zur Aufgabe land- 

Wlrtschaftlicher Nutzflachen und zu drastischen Er- 

tragsruckgangen in den bestehenden Kulturen, insbe- 

s°ndere in den Teeplantagen. Hohe Kosten mussen aufge- 

Wendet werden, urn groBflachige Drainagesysteme anzule- 

Sen. Dies ist aber nur in den privat gefuhrten Planta- 

Senbetrieben mbglich. Die vielen Kleinbauern im Brahma- 

Putra-Tal werden bald keine Mbglichkeiten zum gesi- 

cherten Anbau von Subsistenzfruchten haben. Eine bal- 

dige Abwanderung der Kleinbauern in die grbBeren 

Stadte wird die Folge sein. Grundnahrungsmittel wie 

Reis und Gemuse mussen dann aus anderen indischen 

Rundesstaaten nach Assam importiert werden. Die Preise 

fur diese Guter werden dann mit Sicherheit steigen. 

^roBflachige Aufforstungsprogramme sind unbedingt 

erforderlich, urn diesen ProzeB zu stoppen.

Neben der Staunasse wahrend der Regenzeit ist die all- 

Jahrliche Durreperiode wahrend des Nordost-Monsuns ein 

ertragslimitierender Faktor, was besonders fur die 

Teeplantagen mit ihren mehrjahrigen Anbaukulturen 

zutrifft. Nur durch kostspielige Bewasserungsanlagen 

sind die Ertragsruckgange wahrend der Erntezeit zu 

minimieren. In der 3-monatigen Pfluckpause (Dezember- 

februar) muB durch geeignete MaBnahmen (z.B. Mulchen) 

die Verdunstungsrate minimiert werden.

Seiten des Teeforschungs-Institut in Tocklai wird

sehr viel getan, urn widerstandsfahiges Pflanzmaterial 

zu zuchten, d.h. neue Tee-Klone zu entwickeln. Teil- 

weise konnten recht gute Erfolge erzielt werden, wie 

z.B. bei einigen durreresistenten Varietaten. Doch die 

Wachstumsbedingungen in den jeweiligen Regionen sind 

so heterogen, daB sich die Erfolge nur sehr langsam 

und kleinraumig einstellen.

Das unter der Leitung von Prof. Dr. Manfred Domrbs 

derzeit durchgefuhrte Forschungsprojekt des Geogra- 

phischen Institute der Universitat Mainz in Zusammen- 

arbeit mit der Assam Agricultural University (Jorhat) 

und der Tocklai Tea Experimental Station ist bestrebt, 

die agrarklimatischen Einflusse auf die Produktivitat 

des Tees in Assam genau zu analysieren und zu quanti- 

fizieren. Als Ergebnis soil eine qualitative als auch 

quantitative Bewertung des Landnutzungspotentials im 

Teeanbaugebiet von Assam ermbglicht werden. Die gewon- 

nenen Erkenntnisse konnten den Teepflanzern des Bun- 

desstaates als wichtige Entscheidungsgrundlage fur 

optimale, standortgerechte Auswahl von Tee-Klonen 

dienen. Aber auch bei der ErschlieBung und Anlage von 

neuen Plantagen konnten die Erkenntnisse dazu beitra- 

gen, optimale Standorte zu finden.

Das Plantagenmanagement sollte ferner dazu ubergehen, 

ertragsschwach gewordene Teefelder nicht durch Dunge- 

mittel kiinstlich in der Produktion zu behalten, son- 

dern landlos gewordenen Kleinbauern neue Anbauflachen 

fur Grundnahrungsmittel zur Verfugung zu stellen. Die 

ausgelaugten Boden konnten durch geeignete Rehabilita- 

tionsmaBnahmen (z.B. Anpflanzen von Mana Oder Guate

mala Gras) wieder mit Nahrstoffen angereichert werden. 

Dies wurde die Abwanderungsrate vieler Kleinbauern re- 

duzieren und wurde helfen, den Anbau von Grundnahrungs- 

mitteln in Assam zu sichern.
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