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Seit dem Baubeginn am Sardar Sarovar-Damm im Jahr 1987 tobt in Indien eine heftige 

Diskussion um das Narmada-Projekt. Bauern und Adivasi (Stammesangehorige), kritische 

Wissenschaftler, bekannte Burgerrechtler und Kunstler haben sich in der "Bewegung zur 

Rettung der Narmada" (Narmada Bachao Andolan) zusammengeschlossen und erzeugen offent- 

lichen Meinungsdruck. Die Bewegung fordert einen sofortigen Baustop und grundlichere 

Untersuchungen uber Umweltschaden, Umsiedlungsmoglichkeiten und Altemativen zur GroB- 

technik. Die Weltbank durfe keinen neuen Kredit fOr Sardar Sarovar bereitstellen, da 

dieses Geld soziales und okologisches Elend verursacht. Die Kritiker bezweifeln, daB die 

Behorden den loo.ooo Umsiedlern, deren Land unter den Wassermassen begraben wird, eine 

angemessene Entschadigung und eine neue Lebensgrundlage garantieren konnen.

Einer der Hauptkritiker ist der mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnete 

Sozialreformer Baba Amte. Er verkorpert als einer der letzten groBen alten Manner 

Indiens die Ideale von Mahatma Gandhi und ist nun eine Symbolfigur der landesweit 

anschwellenden Grunen Bewegung. Aus seiner im Marz diesen Jahres erschienenen Schrift 

"The case against the Narmada Project and the alternative perspective" haben Rainer 

Horig und Alfred Lutz die folgende deutsche Ubersetzung zusammengestellt.

Allzulange warden WasserbaumaBnahmen in unserem Land 

von kurzsichtigen und altbackenen technischen Konzep- 

ten bestimmt. Dabei blieben die enormen Belastungen, 

die auf die Bevblkerung in den FluBtalern dutch die 

Uberflutung zukamen, vollkommen unbeachtet. Niemand 

dachte daran, dutch gesonderte MaBnahmen den Bediirf- 

nissen der unmittelbar Betroffenen Rechnung zu tra- 

gen. Infolgedessen sind Nutzen und Schaden derartiger 

Projekte auBerst ungerecht verteilt. Das Gebot der 

Stunde heiBt also, einen Plan fur die wirkliche Ent-
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Weltbank tragt Verantwortung

Oas Narmada-Projekt geht auf Plane aus den funfziger 

Jahren zuruck. Bereits 1961 legte der damalige Pre

mierminister Nehru den Grundstein fur einen 5o Meter 

hohen Staudamm am Unterlauf des FluBes im Unionsstaat 

Gujarat. Wenig spSter jedoch trat die dortige Landes- 

regierung dafur ein, die Dammhohe auf 16o Meter auf- 

zustocken, damit durch einen fast 5oo km langen Kanal 

Wasser bis weit hinein ins trockene Innere des Staates 

flieBen konne - fur Industrie und Landwirtschaft sowie 

zur Trinkwasserversorgung notleidender Dorfer. In jah- 

relangen Verhandlungen mit den Nachbarstaaten Madhya 

Pradesh und Maharashtra, die in erster Linie die 

Uberflutungskosten des wesentlich groBeren Staubeckens 

zu tragen haben, entstand ein Plan fur den Umbau des 

gesamten FluBsystems - 3o GroBstaudamme, 135 mittlere 

und 3ooo kleine Stauwerke. kosten und Nutzen sollen 

zwischen den drei beteiligten Bundesstaaten aufgeteilt 

werden.

Nachdem die Weltbank im Jahr 1985 eine Kreditzusage 

uber 45o Mio US-Dollar gegeben hatte, konnte 1987 mit 

dem Bau der ersten Staustufe, dem Sardar Sarovar 

Projekt in Gujarat begonnen werden. Die Japanische 

Ubersee-Entwicklungs-Agentur ODA steuerte sogleich 2o 

Mio US-Dollar bei. Japanische Firmen erhielten dann 

auch den Auftrag fur die Turbinen und Generatoren des 

Wasserkraftwerkes, zu dessen Finanzierung die Hartwah- 

rungsdarlehen bestimmt sind.

Aufgeschreckt durch Internationale Protestaktionen 

gegen das Sardar Sarovar-Projekt hat die Weltbank 

wiederholt eigene Untersuchungen uber wirtschaftlich- 

keit, bkologische Folgekosten und Wiederansiedlungs- 

mogllchkeiten fur loo.ooo Landbewohner erstellen 

lassen. In Vertragsverhandlungen hat sie den Staat 

Gujarat zu weitreichenden Nachbesserungen im Projekt- 

plan bewegt, die, wilrden sie in die Tat umgesetzt, in 

Indien ohne Beispiel waren. Der letzte Besuch einer 

Weltbank-Delegation fand im Dezember 1989 an der 

Baustelle in Gujarat statt. In ihrem Bericht zahlt sie 

eine Reihe von MaBnahmen im Umweltschutz und fur die 

Umsiedlung der Landbevolkerung auf, fur die die Stau- 

dammgesellschaft SSNN binnen einer Halbjahresfrist 

detaillierte Plane ausarbeiten soli. Die Weltbank hat 

diese Vorleistung zur Bedingung fur die Auszahlung 

weiterer Tranchen des bereits genehmigten Kredites 

gemacht. Die Frist muBte zunachst urn zwei Wochen und 

dann urn ein voiles Jahr verlangert werden (2. Juni 

1991) - eine Bankrotterklarung fur die indischen 

Staudammbauer.

Angesichts der Unfahigkeit der mit der Umsiedlung 

beauftragten Sinter, freies Land auszuweisen und im 

Lichte der Umweltproblematik hat die japanische Regie

rung im Mai 199o weitere Kreditleistungen fur das 

Sardar Sarova-Projekt abgelehnt. Der parlamentarische 

Staatssekretar im deutschen Bundesministerium fur 

wirtschaftliche Zusammenarbeit, das fiir den Bonner 

Beitrag in der Weltbank verantwortlich zeichnet, 

besitzt offenbar mehr Vertrauen in die Zusagen indi- 

scher Provinzbehorden. Beim Besuch der Baustelle im 

Januar 199o sicherte Hans Peter Repnik den Projektver- 

antwortlichen die Unterstutzung der Bundesregierung 

bei Umsiedlungs- und Umweltschutzprogrammen fur den 

Staudamm zu. Diese wird auch dringend benbtigt, denn 

die Finanzierung des Mammutprojektes belastet die 

Haushalte der drei indischen Unionsstaaten in besorg- 

niserregendem AusmaB.

Nun hat Indien bei der Weltbank einen weiteren Kredit 

fur das umstrittene Projekt beantragt. Die Bank soli 

2oo Mio. US-Dollars ebenfalls fur Umwelschutz- und 

Umsiedlungsprogramme beim Sardar Sarova-Staudamm be- 

reitstellen. Angesichts der Quasi-Zusage der Bundesre

gierung stehen die Aussichten fur eine Genehmigung 

nicht schlecht. Spatestens im Fruhjahr 1992 will das 

Direktorium der Bank eine Entscheidung treffen.

Rainer Horig

wicklung des Narmada-Tals zu entwerfen, der tatsach- 

lich einen Fortschritt fur die Bevolkerung bringt. Das 

derzeit gultige Narmada-Entwicklungsprogramm aber sym- 

bolisiert die Zerstorung der wirtschaftlichen Existenz 

und der Umwelt dieser Menschen.

Eine Obergrenze fur Uberflutungsgebiete

Um einen solchen Plan zu entwerfen, mussen wir zu

nachst radikal mit konventionellen Herangehensweisen 

brechen. Wir mussen die naturlichen Grenzen anerken- 

nen, die sowohl fur den Umfang, als auch fur die Art 

der FluBwassernutzung existieren. Wir konnen einen 

FluB nicht einfach als eine Reihe von moglichen 

Bauplatzen fur Staubecken betrachten. Unsere Ingeni- 

eure lassen die tiefere spirituelle Bedeutung, die ein 

FluB auch fur seine Anwohner haben kann, vollkommen 

auBer Acht, weil sie verblendet sind vom Wahn, kein 

FluBwasser ungenutzt ins Meer flieBen zu sehen. Uber

dies 1st diese Bedeutung nicht im engen Sinne als 

religios zu betrachten, sondern sie schlieBt soziale, 

wirtschaftliche und technologische Aspekte mit ein.

Wann immer wir die Schaffung eines Wasserreservoirs an 

einem groBen FluB ins Auge fassen, muB die entschei- 

dende Variable die Landschaft sein - im weitesten 

Sinne des Wortes. Das heiBt also, wir mussen das 

Fassungsvermogen des FluBtales fur Stauwasser in 

Betracht ziehen und auch die Beschaffenheit des zu 

uberflutenden Gebietes. 1st es bewohnt und wenn, wie 

dicht ist es besiedelt? SchlieBt es fruchtbare Flachen 

ein, gibt es Walder? Und so fort. Erinnern wir uns 

daran, daB sich ab einer bestimmten Dammhohe die 

Uberflutungsflache mit jedem weiteren Meter exponen- 

tiell vervielfacht.

Angesichts dieser Tatsache mussen wir uns folgende 

kritische Frage stellen: Wo liegt die Obergrenze fur 

die zulassige Uberflutungsflache - bezogen auf die 

Menschen, den Wald und das Ackerland? Dies ist das 

entscheidende Kriterium fiir jedes Staudammprojekt. Ein 

Vorhaben, das dieses MaB uberschreitet, sollte nicht 

genehmigt werden.
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STAUDAMME AM NARMADA-FLUSS Karie: Eva Weber

Die Geschichte groBer Staudammprojekte in Indien ist 

eine Geschichte von wahrhaftiger Ausrottung eines 

Teiles unseres Volkes, der sich bereits weitgehend und 

zu Recht von der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung 

ausgeschlossen fuhlt. Das Beispiel Narmada zeigt deut- 

lich, daB Umsiedlung und Eingliederung einer groBen 

Anzahl von Menschen unmbglich ist, was immer die Re

gierung auch behaupten mag. Daher mussen die Bewohner 

des FluBtales in den EntscheidungsprozeB uber die 

Obergrenze des Uberflutungsgebietes miteinbezogen wer- 

den. Wir mussen uns auch daruber klar sein, daB der 

Verlust von Waldbestand ab einer gewissen GroBe das 

dynamische Gleichgewicht zwischen Wald und Klima unwi- 

derbringlich zerstort. Eine ersatzweise Wiederauffor- 

stung an anderer Stelle, ganz gleich in welchem 

Umfang, kann die uberfluteten Waldbestande nicht 

ersetzen.

Das Pladoyer fur eine Obergrenze fur Uberflutungsge- 

biete darf nicht falsch verstanden werden als Miflach- 

tung der nationalen Aufgabe, Wasser zum Trinken und fur 

den Ackerbau bereitzustellen. Im Gegenteil, es unter- 

streicht nur die Notwendigkeit, alternative, nicht- 

zerstbrerische und langfristig tragfahige Entwicklungs- 

strategien so schnell wie mbglich zu entwerfen. Eine 

Bestandsaufnahme unserer Erfahrungen mit GroBstaudam- 

men, gewonnen aus den Berichten von Bewasserungsfach- 

leuten, fuhrt zwingend zur Forderung nach einem Mora

torium auf neue GroBstaudamme in Indien und zur Initi- 

tive fur eine neue nationale Politik fur Wasserresour- 

cen.

Finanzielle Beschrankungen

Halten wir zunachst fest, daB ganze 181 unvollendete 

GroBbewasserungsprojekte aus fruheren Entwicklungspla- 

nen in den siebten Funfjahresplan ubernommen werden 

muBten. Der Finanzbedarf bis zur Fertigstellung dieser 

Projekte wurde offiziell mit 262,7 Milliarden Rupien 

veranschlagt. Der siebte Funfjahresplan stellt nicht 

einmal die Halfte dieser Summe fur mittlere und groBe 

Bewasserungsprojekte frei. Vom finanziellen Standpunkt 

aus betrachtet ware es also absurd, noch weitere groBe 

Staudamme zu genehmigen.

Naturlich wachst der Ruckstand in der Projekterfullung 

von Jahr zu Jahr weiter, gerade well trotz Finanz- 

knappheit immer neue Projekte genehmigt werden. Und sc 

geraten wir in den Teufelskreis der Verschullung:

Geldmangel ... verspatete Fertigstellung ... Kosten- 

explosion ... zunehmende Deckungslucke ... weitere 

Verzbgerung der Bauarbeiten. Zur Mitte der achtziger 

Jahre enstanden durch Planverschleppung im Wasserbau 

jahrliche Verluste in Hbhe von 8 Milliarden Rupien 

(ca. 800 Mio. Mark).

Die groBen Bewasserungsprojekte sind mitverantwortlich 

fur zwei schwere Malaisen, die die indische Wirtschaft 

seit einigen Jahren plagen: Den alarmierenden Zuwachs 

der Binnen- und der AuBenverschuldung; eine zunehmende 

Diskrepanz zwischen Kapitaleinsatz und Gewinn. Auf 

letzteres hat der Vorsitzende des Wirtschaftsbeirates 

fur den Premierminister, Sukhamoy Chakravarty in sei- 

nem aktuellen Entwicklungsbericht fur Indien hingewie- 

sen: "Alles wirtschaftliche Handeln reduziert sich 

letztendlich auf die Okonomie der Zeit". Chakravarty 

gibt zu bedenken, daB Verzbgerungen bei der Fertig

stellung von groBen Bewasserungsprojekten einen nach- 

teiligen EinfluB auf das Wirtschaftswachstum haben, 

well sie zur Diskrepanz zwischen Kapitaleinsatz und 

Gewinn in der gesamten Wirtschaft beitragen.

Man kann auch nicht die gigantischen Kosten ubersehen, 

die durch Mammutprojekte pro Hektar bewasserter Flache 

anfallen. Nehmen wir die Projekte "Sardar Sarovar" und 

"Narmada Sagar" am Narmada-FluB. Nach neuesten amtli

chen Schatzungen liegen deren Gesamtkosten bei uber 

13o Mrd. Lassen wir einmal die Tatsache auBer acht, 

daB diese Schatzung zu niedrig liegt, well Verzbgerun

gen im Konstruktionsablauf die Kosten weiter in die 

Hbhe treiben werden. Ignorieren wir ferner die amtli

chen Schatzungen der Umweltkosten in Hbhe von 4oo Mrd. 

Rupien, die der Verlust an Wald bei diesen beiden 

Projekten verursacht. Selbst dann - und das zeigen die 

amtlichen Zahlen - wird die Bewasserung fur jeden 

Hektar 60.000 Rupien kosten. Das kann doch selbst der 

verwegenste ’Okonom nicht als vernunftige Geldanlage 

betrachten.

Der effektive Nutzen der Bewasserung

Unsere Erfahrungen mit der kunstlichen Bewasserung 

geben AnlaB zur Sorge, denn "die Ertrage wichtiger 

bewasserter Feldfruchte liegen weit unter denen in 

anderen Landern. Daruber hinaus liegen keine Anhalts- 

punkte dafur vor, daB Verbesserungen deutlich schneller 

und dauerhafter als im nichtbewasserten Feldbau er- 

reicht werden kbnnten" (A. Vaidyanathan, 1989). Einige
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wenig bekannte Aspekte dieses Phanomens behandelt 

Robert Chambers in seiner neuen, vielbeachteten Unter- 

suchung liber die Bewirtschaftung von Kanalbewasserungs- 

anlagen. Er fuhrt drei Hauptgrunde an, warum GroB- 

staudamme in Indien wesentlich weniger Wasser fur die 

Bauern bereitstellen, als urspriinglich erhofft: "Zum 

einen flieBt weniger Wasser ins Staubecken und in die 

Kanale; weiterhin bleibt wegen der Ablagerung von 

FluBschlamm die Speicherkapazitat hinter den Erwartun- 

gen zuruck; und schlieBlich sind die Transportverluste 

im Kanalsystem hoher als urspriinglich veranschlagt (R. 

Chambers, 1988).

Fur alle drei Defizite stellt das Narmadaprojekt ein 

Paradebeispiel dar. Eine neuere offizielle Beurteilung 

dutch das Ministerium fiir Umwelt und Forsten (Regie

rung von Indien, 1987) kommt zu dem SchluB, daB seit 

der Planungsphase die Wassermenge des Narmada-FluBes 

bereits urn 15 Prozent gesunken ist. Damit wird auch 

die auf Regierungsebene vereinbarte Wasserzuteilung 

zwischen den drei am Narmadaprojekt beteiligten 

Unionsstaaten zur Makulatur. Der FluB setzt wahr- 

scheinlich schon jetzt bis zu dreimal mehr Schlamm ab, 

als zunachst berechnet. Und angesichts der Nachlassig- 

keit im Umgang mit den natiirlichen Ressourcen im 

Einzugsgebiet der Narmada muB man annehmen, daB die 

Sedimentationsrate noch weiter wachst. So schrumpft 

die Lebensdauer der Staudamme und damit auch der zu 

erwartende Nutzen.

Auf der Grundlage dieses Regierungsdokuments fordert 

Chambers ein Moratorium auf neue GroBstaudamme in 

Indien. Weiter argumentiert er, daB wir in unserem 

Baueifer die auBerst wichtigen Faktoren "Betrieb" und 

"Management" vernachlaBigt hatten. Wir sollten uns 

auch die weitraumige Zerstorung durch groBe Bewasser- 

ungsprojekte vor Augen fuhren, zum Beispiel die Ver- 

nichtung riesiger Ackerflachen hochster Giite. "Gegen- 

wartig sind schatzungsweise 13 Millionen Hektar be- 

troffen, sechs Millionen von Versumpfung, sieben Mil

lionen durch Versalzung, und die Tendenz ist stei- 

gend," (A. Vaidyanathan, 1989). Anstatt diese Probleme 

noch weiter zu verscharfen, sollten wir jede Anstren- 

gung unternehmen, solche Flachen wieder voll nutzbar 

zu machen.

Nicht ausgeschopfte Kapazitaten

Die Genehmigung fur das Narmada-Projekt durch die 

Nationale Planungskommission stellt eine krasse Ver- 

letzung ihrer eigenen Arbeitsgrundsatze dar. Im sieb- 

ten Funfjahresplan heiBt es beispielsweise, hbchste 

Prioritat musse fiir die voile Nutzung vorhandener 

Anlagen und die Fertigstellung bereits begonnener 

Staudammbauten gelten. Der Plan fordert auch eine 

starkere Konzentration auf kleine Bewasserungsprojekte 

und schlagt vor, neue Staudamme nur in mittlerer GroBe 

und einzig in Durregebieten oder besonders zuriickge- 

bliebenen Regionen, wie den Siedlungsgebieten der 

Stammesvolker zu bauen. Nach Sichtung zahlreicher

Narmada-Tai und Baustelle des Sardar Sarovar Dammes (Foto: Rainer Horig)
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offizieller Berichte kommt Chambers zu dem SchluB, daB 

in Indien nur 45 Prozent des durch groBe und mittel- 

groBe Staudamme geschaffenen Bewasserungspotentials  

tatsachlich auch genutzt wird. Da so mancher Regie- 

rungsbericht auf geschbnten Daten beruht, sollte man 

diese Ziffer aber als maximalen Schatzwert verstehen. 

Wir mussen also unsere Krafte darauf konzentrieren, 

bereits bestehende Bewasserungsanlagen besser auszu- 

nutzen. Im Narmadabecken stehen bereits groBe Stau

damme, die Projekte Tawa, Barna und Bargi. Warum 

nutzen wir nicht erst einmal ihr ganzes Potential, 

bevor wir zu neuen Dammbauten ansetzen?

Kleine Bewasserungsanlagen

Arun Ghosh, Mitglied der Nationalen Planungskomission 

hat die Bewasserungskosten bei Kleinanlagen auf nur 

ein Zehntel des Betrages fur GroBstaudamme beziffert. 

Andere Fachleute, wie der Trockenlandbauexperte J.S. 

Kanwar, der Hydrogeologe B.P.C. Sinha und der fruhere 

Staatssekretar im Ministerium fur Wasserbau, Ramaswamy 

Iyer setzen die Ziffer bei einem Viertel an. Selbst 

wer diese Kostenberechnungen bezweifelt, kann nicht 

verhehlen, daB in Zeiten des Kapitalmangels, wenn 

nicht einmal genug Geld fur die Vollendung der lau- 

fenden Staudammprojekte vorhanden ist, kleinen Bewas

serungsanlagen zwangslaufig Vorrang eingeraumt werden 

muB. Kleine Projekte sind flexibler und leichter zu 

handhaben. Sie bieten auch bessere Mbglichkeiten, die 

ansassige Bevblkerung in den Betrieb und die Wartung 

der Anlagen einzubinden. Die Wahrscheinlichkeit von 

Projektverzbgerung und Kosteneskalation ist hier weit- 

aus geringer. Alle zuganglichen Dokumente weisen aus, 

daB bei Kleinprojekten die Kapazitaten am effektivsten 

genutzt werden.

Wir wollen hier keineswegs einer Verminderung offent- 

licher Investitionen das Wort reden; wir argumentieren 

lediglich fur eine Neuorientierung bei der Investi- 

tionsvergabe zugunsten kleiner Einheiten. Selbst der 

Entwicklungsplan fur das Narmadabecken umfaBt, zumin- 

dest auf dem Papier, den Bau mehrerer kleiner Damme im 

Einzugsgebiet des Flusses. Ich empfehle nachdrucklich, 

daB wir zuallererst detaillierte Vorstellungen in 

diese Richtung entwerfen und diese dann unverzuglich 

in die Tat umsetzen. Gegen kleine Damme wird manchmal 

vorgebracht, daB ihre Uberflutungsflachen im Vergleich 

zu GroBdammen unverhaltnismaBig groB seien. Diese 

pauschale Verurteilung ist jedoch nie praktisch belegt 

worden. Wenn kleine Damme an ausgewahlten, topogra- 

phisch geeigneten Orten gebaut werden, dann gibt es 

uberhaupt keinen Grund zu dieser Annahme. Im Gegensatz 

zu GroBprojekten gestatten dezentral angelegte, kleine 

Staudamme eine menschlich und bkologisch vertragliche 

Umsiedlung der betroffenen Bevblkerung - in kleinen 

Gruppen und innerhalb derselben Region.

Bewasserung mit Pumpen

Die Uberflutungsflache kann auch drastisch reduziert 

werden, indem man nicht mittels eines Kanalsystems, 

sondern mit Pumpen bewassert. Die Pumpenbewasserung 

benbtigt "geringere Investitionen" (Chambers, 1988). 

Die Mbglichkeiten der Pumpenbewasserung im Narmadatal 

mussen noch ausfuhrlich untersucht werden. Weiterhin 

sollten Programme ausgearbeitet werden, wie durch das 

Abpumpen von Wasser aus der Narmada die Trinkwasser- 

probleme der Dbrfer und Kleinstadte entlang des FluBes 

im Staat Madhya Pradesh gelbst werden kbnnen.

Trockfeldbau und Wasserbewirtschaftung

Der Raubbau an den Wasserresourcen ist nur ein Teil 

der allgemeinen MiBachtung und Zerstbrung unserer 

Umwelt. Wir brauchen eine langfristige Strategie zur 

Wiederherstellung des bkologischen Gleichgewichtes. 

Erst kurzlich hat es eine kompetente Studie zur 

indischen Landwirtschaft enthullt: "Nach der Grunen 

Revolution ist der Entwicklungsabstand zwischen Trok- 

kenfarmland und bewasserter Ackerflache gewachsen - 

sowohl in Bezug auf die Ertragsfahigkeit als auch auf 

die Gewinne und den Beschaftigungseffekt. Selbst wenn 

das gesamte Bewasserungspotential im Lande voll aus- 

geschbpft werden kbnnte, muBten immer noch 40 Prozent 

der landwirtschaftlichen Nutzflache unbewaBert blei- 

ben. Mit Rucksicht auf Wachstum, Gerechtigkeit und 

Stabilitat muB daher verstarkt der Trockenlandbau 

weiterentwickelt werden." (C.H. Hanumantha Rao et al, 

1988).

Wir kbnnen nur dann den Trockenlandbau zum Erfolg 

fuhren, wenn wir unsere Wasserressourcen sorgfaltig 

schutzen und wiederauffullen. In Indien beschrankt 

sich der Regenfall im allgemeinen auf wenige Stunden, 

verteilt auf einige Tage wahrend der Monsunzeit. Unter 

normalen Umstanden kann das Erdreich ihn nicht voll 

aufnehmen. Man schatzt, daB lediglich ein bis zwanzig 

Prozent des jahrlichen Niederschlages im Boden ver- 

sickert, wahrend 20 bis 60 Prozent abflieBen - ein 

groBes ungenutztes Wasserreservoir. Folglich mussen 

alle Anstrengungen unternommen werden, die Grundwas- 

serruckhaltung im Boden zu erhbhen und den AbfluB so 

gering wie mbglich zu halten. Dies kann kurch eine den 

lokalen Gegebenheiten angepaBte ErschlieBung der Was- 

sereinzugsgebiete geschehen. Wir mussen die unzahlig 

vielen Bache und kleinen FluBe retten, die heute kurz 

vor dem Versiegen stehen. Gleichzeitig ist dafur Sorge 

zu tragen, daB kein Wasser verschwendet wird.

Wassermangel in der Region Kachchh

Betrachten wir einmal den Durrenotstand in Kachchh 

(Salzwuste im Nordwesten des Unionsstaates Gujarat, d. 

Red.), der von der Regierung als Legitimationsgrund 

fur den Sardar Sarovar-Staudamm benutzt wird. Es 

durfte wohl wenig bekannt sein, daB eine Technologie- 

Kommission der Regierung im dull 1988 nicht etwa den 

Bau eines Kanalnetzes, sondern Anstrengungen zur 

vollstandigen ErschlieBung der brtlichen Wasserein- 

zugsgebiete vorgschlagen hat, urn die Probleme dieser 

Trockenregion zu Ibsen. Demzufolge weist Kachchh ins- 

gesamt ein Oberflachen- und Grundwasserpotential von 

1992 Mio. Kubikmetern aus, von dem jedoch 1514 cbm 

ungenutzt bleiben. Der Kommissionsbericht demonstriert 

eindrucklich, daB der gesamte Wasserbedarf von Kachchh 

durch eine wohluberlegte Nutzung der lokal verfugbaren 

Quellen gedeckt werden kann. Die Gesamtkosten fur 

diesen Plan wurden weniger als die Halfte des Betrages
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ausmachen, der fur die Bereitstellung der gleichen 

Wassermenge durch den Sardar Sarovar-Staudamm und das 

dazugehorige Kanalnetz anfallt. Dabei 1st zu bedenken, 

daB ernsthaft bezweifelt wird, ob die finanziellen und 

technologischen Fahigkeiten der Regierung ausreichen, 

um den Seitenkanal fur Kachchh zumindest in ferner Zu- 

kunft zu vollenden. Auflerdem wird dieser Kanal hoch- 

stens die Halfte von Kachchh, lediglich 4 von 9 Ver- 

waltungsbezirke, mit Wasser versorgen kbnnen. Ware es 

da nicht viel vernunftiger, wenn die Bevolkerung von 

Kachchh ihre eigenen Wasserressourcen erschlieBen wur- 

de, anstatt womoglich ewig auf das Narmadawasser zu 

warten, das aus einer Entfernung von 700 km uber 

schwieriges Terrain herbeigeschafft werden muB?

Die Energiefrage

Die vom Narmadaprojekt zu erzeugende Leistung von 550 

MW elektrischer Energie erscheint vielen als ein 

schlagkraftiges Argument fur den Bau der Staudamme. 

Allerdings sind gerade in diesem Punkt detaillierte 

Alternativen erarbeitet worden. Bevor wir uns jedoch 

naher damit befassen, sollten wir uns die Investi- 

tionsmuster im indischen Energiesektor genauer an- 

schauen.

In Indien stellt Biomasse, also Brennholz, landwirt- 

schaftliche Abfalle und Kuhdung, rund die Halfte der 

verfugbaren Energie bereit, wie aus prazisen Berech- 

nungen des 'Murugappa Chettiar Forschungszentrums' in 

Madras hervorgeht. Der Anteil elektrischer Energie aus 

Kohle, Atom und Wasser macht gerade einmal 3 Prozent 

aus. Betrachten wir die Investitionsplane in diesem 

Licht, so wird die Verkehrung der Prioritaten in ihrem 

ganzen AusmaB sichtbar. Der siebte Funfjahresplan zum 

Beispiel weist ein Funftel der gesamten Investitions 

summe fur die Stromerzeugung aus. Dagegen steht nur 

ein Prozent fur die Nutzung der Biomasse, also fur die 

Forstwirtschaft und fur die alternative Energiegewin- 

nung zur Verfijgung (C.V.Seshadri u. V. Balaji, 1989). 

Die Ratio dieser Einstellung 1st eine grundliche 

Uberprufung wert, denn nicht nur wird das Biomassenpo- 

tential miBachtet, sondern sogar durch weitraumige 

uberflutung von Waldern und Ackerflachen vernichtet.

Dabei sind Alternativen vorhanden und deutlich kosten- 

giinstiger. Am 'Indischen Institut der Naturwissen- 

schaften' in Bangalore wurde kurzlich die bisher 

umfassendste Untersuchung uber alternative Energietra- 

ger in Indien vorgelegt. Diese Studie kommt zu dem 

SchluB, daB abgesehen von Erdgas alle anderen zentra- 

lisiert eingesetzten Energiequellen (Atom, Kohle, Was- 

serkraft) hbhere Kosten pro Energieeinheit verursachen 

als dezentral betriebene alternative Trager (Kleinst- 

bauwerke, Biogas usw.). Noch uberraschender ist der 

Befund, daB mit wachsendem Kapitalmangel die Alterna

tive "Energieeinsparung" deutlich kostengijnstiger wird 

als neue Kraftwerksinstallationen, besonders wenn es 

sich um zentral eingesetzte Technologien handelt. Die 

Studie zahlt diverse Mbglichkeiten auf, wie die klaf- 

fende Versorgungslucke im Energiesektor geschlossen 

werden kann - in der Reihenfolge ihrer Tauglichkeit: 

an erster Stelle EnergiesparmaBnahmen, dann dezentral 

eingesetzte erneuerbare Energietrager und Erdgas, wel

ter zentral gewonnene Energie aus Wasserkraft und Kohle

Staatssekretar Repnik vom BMZ wahrend der Besichtigung der Staudammbaustelle in Gujarat (Foto: Rainer Horig)
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und schlieBlich als letzte Mbglichkeit die Atomenergie 

(Amulya Reddy et al, 1990). Diese Analyse deutet dar- 

auf hin, daB der durch die Narmada-Staudamme erzeugte 

Strom letztendlich teurer kommt, als wenn stattdessen 

Energiesparprogramme finanziert warden. Diese SchluB- 

folgerung wird durch eine Studie des 'Environmental 

Defense Fund' in Washington, USA, erhartet. Letzteres 

Dokument belegt, daB drei SparmaBnahmen, namlich kom- 

pakte Leuchtstofflampen, verbesserte Bewasserungspum- 

pen und effizientere Motoren dreimal soviel Energie 

bei sogar geringfugig geringeren Kosten freisetzen 

wurden als durch den Sardar Sarovar-Staudamm gewonnen 

wird (Peter Miller, 1989, "The Electricity Conserva

tion Alternative to the Sardar Sarovar Dam").

Der alternative Ansatz

Damit sind die Basiskomponenten eines alternativen 

Entwicklungsplans fur das Narmadatal vorgezeichnet. 

Weil wir Projekte, die die maximal zulassige Uberflu- 

tungsflache ilberschreiten, klar ablehnen, miissen wir 

eine optimale Kombination verschiedener dezentraler

MaBnahmen einleiten:

- verbesserte Trockenlandbautechniken

- ErschlieBung der Wassereinzugsgebiete

- kleine Staudamme

- Pumpenanlagen fur Trlnkwasser und zur Feldbewasser- 

ung

- voile Kapazitatsausschbpfung bestehender GroBstau- 

damme

- Revitalisierung versalzener und versumpfter Ackerbb- 

den

- Uberprufung der im Bau befindlichen GroBdamme und 

beschleunigte Vollendung der fur rentabel befundenen

- effizientere Nutzung bestehender Bewasserungsanlagen

- eine Kombination aus SparmaBnahmen, dezentraler 

Stromerzeugung und zentral betriebenen Erdgaskraftwer- 

ken zur Energiegewinnung sorgen fur die schnelle und 

direkte Umsetzung dieses Programtns unter grbBtmbglicher 

Beteiligung der ansassigen Bevblkerung. Unser Ziel 1st 

ein EntwicklungsprozeB ohne groBflachige Zerstorun- 

gen, ein Fortschritt, der auch auf Dauer okologisch 

und finanziell tragfahig ist.

GOA
In ’Sudasien', Nr. 6/90 veroffentlichten wir einen Beitrag von Nicole Hausler uber Tou- 

rismus in Goa. Sie wandte sich damit zum Teil gegen die Sichtweise von Ludmilla Tuting, 

der Autorin mehrerer Beitrage zum gleichen Thema, die wir in den Ausgaben 2-3/90 und 4- 

5/9o veroffentlichten. Mit der Veroffentlichung einer Antwort von Ludmilla Tuting wollen 

wir vorerst die Berichterstattung uber Goa beenden.

Auf den unsachlichen und vor Unwahrheiten strotzenden 

Beitrag von Nicole Hausler mbchte ich direkt eingehen, 

obwohl fairerweise auch der angegriffenen Burger- 

rechtsbewegung der "Wachsamen Goaner" (JGF) noch die 

Gelegenheit eingeraumt werden muB, selbst Stellung zu 

beziehen (dazu wurde der Beitrag ubersetzt und an die 

JGF gesandt, was eigentlich Nicole Hauslers Aufgabe 

ware).

Bei genauem Lesen bestatigt ihre "ethnologische For- 

schungsarbeit" (Diplomarbeit) eigentlich alles, was 

zuvor geschrieben wurde. Sie schieBt jedoch aus mir 

unbekannten Grunden gezielt gegen die JGF, obwohl sie 

mit ihnen zusammenarbeitete. Selbstverstandlich bleibt 

ihr unbenommen, die Strategie der radikalbkologischen 

JGF zu kritisieren, ihre Angriffe sollten jedoch nicht 

unter die Gurtellinie gehen. Anzumerken ist, daB 

Hausler vorher nie in Goa war, nach kurzer Zeit dort 

heiratete und offensichtlich auf die "andere" Seite 

wechselte, die JGF daruber allerdings im Unklaren 

lies. Kurzzeitforschungen (besser: "Recherchen") ohne 

Vorkenntnisse, die lediglich dem eigenen Interesse die- 

nen, z.B. einem akademischen AbschluB, geraten ohne- 

hin zunehmend unter BeschuB, insbesondere von seiten 

der "Beforschten". Meistens kbnnen sie nicht einmal 

nachlesen, was uber sie geschrieben wurde. Kritiker 

bezeichnen solche Wissensausbeutungen als eine "MiB- 

achtung des Menschen". Auch die JGF merkte bereits vor 

einiger Zeit an, daB sie sich von Nicole Hausler be- 

nutzt fiihlte. Bis zu ihrer unmittelbaren Abreise waren 

sie ihr selbst fur unbequeme und lastige Gefalligkei- 

ten gut genug, wovon ich Zeugin bin.

Eine regelrechte Diffamierung erfolgte durch ihre 

wissenschaftlich unhaltbare Behauptung, daB sich die 

JGF den Begriff "Armee durchaus bewusst gewahlt" habe. 

"Armee ist als Zeichen fur Gewalt gewahlt worden, weil 

sie zeigen wollten, daB sie auch zu militanten Aktio- 

nen bereit waren". Das ist falsch und emporend! Die 

JGF zeichnete sich bei ihren zahllosen Aktionen bewuBt 

durch Gewaltlosigkeit aus! Selbst ein goanischer Jour

nalist, der gerade in Berlin weilt und mit der JGF 

nicht konform geht, weist diese Beschuldigung vehement 

zuruck. Das Wort "Armee" wird im Westen - auch von der 

JGF - weggelassen, weil es - wie geschehen - zu MiB- 

verstandnissen fuhren kann. Der Begriff "schlagkraf- 

tige Truppe" kame dem Ansinnen naher.

Es ist auch falsch, die JGF habe "keine vernunftige 

Aidspolitik" betrieben. Die JGF hat sehr ausfuhrliche 

und sehr konkrete Vorschlage (die mir vorliegen) ge- 

macht. Es liegt aber nicht in ihrer Macht, daB sie 

ausgefuhrt werden.

Hausler erweckt den Eindruck, in Goa wurde uberwiegend 

auf indische Luxustouristen geschielt. Das ist falsch. 

Ungezahlte Aussagen aus Politik und Tourismus-Industrie 

belegen eindeutig und wissenschaftlich haltbar, daB fast
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