
Panchayat - Gesetzgebung

- Chance fur Indiens Umwelt ? -

Nachdem in der letzten Ausgabe (Sudasien 7/89) eine Stellungnahme des indischen 

Journalisten Bunker Roy zum Plan der Regierung, den Gemeinderate mehr Entscheidungsbe- 

fugnis zuzugestehen, veroffentlicht wurde, kommt nunmehr Anil Agarwal zu Wort. Er ist 

einer der bekanntesten Verfechter des Umweltschutzes in Indien. Agarwal geht in erster 

Linie der Frage nach, inwieweit das neue Gesetz dazu beitragen kann, die Gemeinden zu 

starken und die in Indien zum Teil extrem belastete Umwelt zu schutzen.

Der EntschluB des indischen Premierminsters, die 

Gemeinderate zu starken und ihnen direkt Gelder zur 

Verfugung zu stellen, hat dem Land die Mdglichkeit 

verschafft, die Bevdlkerung aktiv in den Prozess der 

Wiederherstellung und Erhaltung der landlichen Umwelt 

miteinzubeziehen. Um jedoch diesem gewaltigen Anspruch 

gerecht zu werden, ist es notwendig, eine umfassende 

Strategie mit einem festumrissenen gesetzlichen und 

institutionellen Rahmen zu erarbeiten. Vor diesem 

Hintergrund sind an der derzeit noch nicht verabschie- 

deten Gesetzesinitiative und den Richtlinien des 

‘Jawahar Rozgar Yojana’ (Brot-fur-Arbeit-Programm) 

noch entscheidende Veranderungen vorzunehmen, um die 

lebenswichtige Aufgabe der Wiederherstellung einer 

gesunden Umwelt in Indien ("Greening of India") bewal- 

tigen zu konnen.

einer gewaltigen Herausforderung konfrontiert. Die 

Gesamtbevdlkerung wird von gegenwartig etwa 800 Mil- 

lionen auf eine Milliarde Menschen anwachsen. Die 

Lebensgrundlage dieser Menschen wird auch weiterhin 

die auf pflanzlichen und tierischen Produkten basie- 

rende Subsistenzwirtschaft bleiben. Die Nachfrage nach 

Biomasse in verschiedenster Form, man denke nur an 

Nahrungsmittel, Feuerholz, Tierfutter, Kuhdung, Bauma- 

terialien wie Holz und Stroh fur die Dacher, Rohstoffe 

fur die Industrie wie Gummi und andere Produkte, wird 

drastisch ansteigen. Doch die Flache, auf der all dies 

erzeugt werden muB, wird die gleiche bleiben. Die 

begrenzten Anbauflachen und Wasservorrate werden zu- 

kunftig immer starkerem Druck ausgesetzt. Wenn nicht 

kurzfristig Anbauverfahren entwickelt werden, die 

neben einer hohen Produktivitat auch eine Umweltver- 

traglichkeit sicherstellen, wird die derzeitige Ent- 

wicklung zu einer volligen Zerstdrung dkologischerIndien sieht sich in den nachsten zehn Jahren mit
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Systeme in Indien fuhren. Diese Aufgabe wird fur die 

indische Gesellschaft die groCte politische, wissen- 

schaftliche und gesellschaftliche Herausforderung der 

kommenden Jahre darstellen.

ausgehen, dad die uberwiegende Nutzungsform fur die 

Indus-Ganges Ebenen der Ackerbau sein wird. In den 

Regionen des Himalaya wird die forstwirtschaftliche 

Nutzung uberwiegen, und die Trockengebiete der Thar- 

Wuste kbnnen primar extensiv als Weideland genutzt 

werden. Auf der anderen Seite mud die Planung angepaB- 

ter Landnutzungssysteme auf der Gemeindeebene anset- 

zen. Gefragt sind in diesem Falle nicht etwa detail— 

lierte Plane und Programme, die von ubergeordneten 

Stellen erarbeitet werden, sondern gewisse, auf das 

jeweilige Okosystem zugeschnittene Richtlinien, die 

als Anleitung einen konzeptionellen Rahmen fur die 

konkrete Planung und Durchfuhrung vor Ort anbieten. 

Die reine burokratische Planung und Verordnung derar- 

tiger MaBnahmen und Programme ohne Einbeziehung der 

betroffenen Bevdlkerung wurde zu einer weiteren Ent- 

fremdung und gleichzeitig zu einer Verminderung der 

Verantwortung der Menschen gegenuber ihrer Umwelt 

fuhren.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dad die Produktion 

von Biomasse gegenwartig - entgegen der steigenden 

Nachfrage - zuruckgeht, erscheint die Situation beson- 

ders besorgniser regend. Ein Drittel, einige Schatzun- 

gen gehen sogar von der Halfte des Landes aus, sind 

Odland. Es kann, wenn uberhaupt, nur maBig genutzt 

werden und wirft demzufolge nur geringe Ertrage ab. Die 

Ertrage der Waldflachen gehen infolge der starken 

Abholzung und der damit einhergehenden Bodenerosion 

ebenfalls zuruck. Die Produktivitat der Weideflachen 

ist heute ebenfalls nur noch ein Bruchteil des ur- 

sprunglichen Potentials. In den meisten Fallen ist der 

Ertrag auf unter 20 % gesunken. Einzig auf den 

kunstlich bewasserten Anbauflachen sind die Ertrage in 

den letzten Jahren gestiegen. Dagegen ist die Produk

tivitat auf den nicht kunstlich bewasserten Flachen 

weiterhin von den Launen des Wetters abhangig. So 

gesehen ist die Produktion von Biomasse nur auf einem 

kleinen Teil der insgesamt etwa 260 Millionen Hektar, 

die der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung zur 

Verfugung stehen, gestiegen.

Planung auf Gemeindeebene

Die Notwendigkeit, mit der Konzeption der konkreten 

MaBnahmen auf Gemeindeebene anzusetzen, hat auch noch 

andere Hintergrunde. Die traditionellen indischen Dbr- 

fer stellen uber Generationen gewachsene Systeme dar, 

in denen Land, Vegetation, Mensch und Tier optimal 

aufeinander abgestimmt sind. Jede Siedlung hat ihre 

eigenen Anbau- und Weideflachen sowie Busch- und 

Waldgebiete. Die Bauern haben dieses Beziehungsgefuge 

in ihrer taglichen Arbeit erkannt und aufrechterhal- 

ten. Auch im Umgang mit dem in Indien in vielen Ge-

Um der steigenden Nachfrage nach Biomasse zu begegnen, 

muBte jedes Fleckchen, sei es Ackerland, Weide- oder 

Waldflache, nach wirtschaftlichen, wissenschaftlichen 

und bkologischen Gesichtspunkten optimal genutzt wer

den. Doch diese Zukunftsaufgabe ist nicht mit einem 

aus dem 19. Jahrhundert stammenden Verwaltungsapparat 

und den westlichen Konzepten einer wirtschaftlichen 

und sozialen Entwicklung dieses Jahrhunderts zu 

bewaltigen.

Entwicklung der nationalen Biomassen- 

Produktion (Mio. Tonnen):

Produktion

1984-85

geschatzter Bedarf

2000

Programme zur Steigerung der land- und forstwirt

schaftlichen Gesamtproduktion (‘Gross Nature Product’) 

mussen auf zwei Ebenen entwickelt werden: auf einer 

Begriffsebene (conceptual level) und auf einer Ak- 

tionsebene. Indien ist ein Land mit extrem verschie- 

denartigen Okosystemen, wobei sich nicht nur die 

naturlichen Voraussetzungen stark voneinander unter- 

scheiden sondern auch andere Faktoren wie zum Beispiel 

die Besitzverhaltnisse in der landlichen Bevdlkerung 

sehr variieren. Innerhalb Indiens finden wir die 

heiBen Wustengebiete Rajasthans, die kalte Hochge- 

birgswuste von Ladakh, gleichzeitig aber auch tro- 

pische Dschungelgebiete mit Niederschlagen von uber 

4.ooo Millimeter pro Jahr.

Nahrungsmittel (in Mio.t)

Getreide 

Hulsenfruchte 

Olsaaten 

Zuckerrohr 

Kartoffeln 

Milch 

Kaffee 

Tee

146

12

13

174

13

39 

0,165 

0,645

238

33 

24-26

575

16

64 

N.A.

1,5

Viehfutter und Feuerholz (in Mio.t)

Feuerholz

Grunfutter

Trockenfutter

100

232

405

300-330

780

526

Okosystem-spezifische Entwicklung

Es durfte jedem einleuchten, daB man dieser Verschie- 

denartigkeit der bkologischen Systeme nicht durch eine 

einheitliche Planung gerecht werden kann. Daher ist es 

von besonderer Bedeutung, bei der Konzeption von Pro

grammen zur Produktionssteigerung die spezifischen Ei- 

genheiten der jeweiligen Okosysteme zu berucksichtigen.

Grundstoffe fur die industrielle Verarbeitung

Baumwolle (in Mio. Ballen) 8

Jute u. Hanf (in Mio. Ballen) 8

Kautschuk (in Mio.t)

33

18 

0,265
Okologisch angepaBte Landnutzung mu von dkosystem zu 

Okosystem variieren, Beispielsweise kann man davon
0,185
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schaftlichen Flachen einer intensiven Nutzung unter- 

liegen - die armeren Bauern und Landlosen sammeln hier 

ihr Feuerholz und lassen ihr Vieh dort weiden - wurden 

derartige MaBnahmen, wie unfruchtbar dieses Land auch 

im Moment sein mag, erhebliche Proteste von Seiten der 

Bevolkerung hervorrufen. Gerade diese Menschen muBten 

in zukunftige Programme miteinbezogen werden, ihnen 

muBte verdeutlicht werden, daB durch eine gezielte 

Wiederaufforstung langfristig wieder tragfahige Oko- 

systeme entstehen werden, die auch fur sie letztend- 

lich von Nutzen sein kbnnen.

bieten so wertvollen, weil kaum verfugbaren Rohstoff 

Wasser, haben die Bewohner Systeme der rationellen 

Verwendung entwickelt.

Fur die Forderung der dbrflichen Okosysteme ware es 

gegenwartig besonders wichtig, die Produktivitat aller 

Komponenten dieser Systeme, angefangen von den Acker- 

und Weideflachen uber die Waldgebiete bis bin zu den 

Bewasserungsanlagen und Viehbestanden, zu steigern. 

Derartige MaBnahmen muBten so konzipiert sein, daB sie 

nicht nur in einem der genannten Bereiche positive 

Entwicklungen auslosen, sondern integriert, daB heiBt 

in diesem Falle ubergreifend wirksam werden. Gegenwar

tig sind MaBnahmen der landlichen Entwicklung zumeist 

fragmentarisch auf einzelne Bereiche ausgerichtet, so 

daB sich die dadurch ausgelbsten Entwicklungsprozesse 

fur andere Bereiche zum Teil kontraproduktiv auswirken 

kbnnen. Der einzige Weg, dieser Problematik zu entge- 

hen, ist eine integrierte landliche Okosystem-Planung, 

die auf Dorfebene und nicht etwa auf hbherer Ebene 

ansetzt.

Eine mbgliche Lbsung ware die Ubergabe von staatlichem 

Besitz an die Dorfgemeinschaft fur eine gemeinschaft- 

liche Bewirtschaftung. Eine problematische aber - wie 

die Erfahrungen vieler Nicht-Regierungs-Organisationen 

in Indien gezeigt haben - unter gewissen Voraussetzun- 

gen durchaus akzeptable Lbsung. Zu diesen Vorausset- 

zungen gehbren folgende Punkte: Erstens sollte den 

Dorfgemeinschaften - ohne ihnen notwendigerweise die 

Eigentumsrechte zu ubertragen - die Kontrolle uber 

Staatsland gegeben werden, so daB sie sicher sein 

kbnnen, daB eine Wiederherstellung der ursprunglichen 

Okosysteme auch wirklich ihnen zugute kommt. Zweitens 

muBte sichergestellt werden, daB die gesamte Dorfge

meinschaft in diese MaBnahmen miteinbezogen wird. 

Wurde nur eine kleine Gruppe die MaBnahmen gegen den 

erklarten Willen der Bevblkerungsmehrheit durchfuhren, 

ware das ganze Projekt zum Scheitern verurteilt. Denn 

es ist nicht entscheidend, wessen Ziege Pflanzungen 

zerstort, das Resultat ist dasselbe. Jeder muB dafur 

Sorge tragen, daB die Aufforstungsflachen unangetastet 

bleiben. Drittens muB alien Mitgliedern einer Gemeinde 

verdeutlicht werden, daB sie alle, nicht aber nur 

einige wenige von ihnen, von diesen MaBnahmen profi- 

tieren werden. Die dabei einzuhaltenden Prinzipien der 

Kontrolle, Einigkeit und Gleichheit erscheinen mit dem 

gangigen Bild der Realitat in den indischen Gemeinden 

unvereinbar. Die positiven Erfahrungen vieler Gruppen 

eigen jedoch, daB Dorfbewohner, sobald ihnen das 

mtsprechende institutionelle und rechtliche Instru- 

entarium an die Hand gegeben wird, in der Lage sind, 

emeinschaftlich Staats- oder Gemeindeeigentum verant- 

ortungsvoll zu bewirtschaften. Wie kbnnte und muBte 

in derartiges Instrumentarium aussehen?

Unglucklicherweise sind es gerade die im Gemeinde- 

oder Staatsbesitz be findlichen Komponenten der dbrf- 

lichen Okosysteme, die besonders schwierig zu handha- 

ben sind. Die landwirtschaftlichen Anbauflachen befin- 

den sich in der Regel in Privatbesitz. Waldgebiete, 

Weideflachen, Teiche und Wasserspeicher unterliegen 

der Verantwortlichkeit der Gemeinderate oder des Staa- 

tes. Die Entfremdung und das mangelnde Verantwor- 

tungsbewuBtsein der Dorfbewohner gegenuber diesen Be- 

reichen ihrer unmittelbaren Umwelt stellt heute das 

grbBte Problem dar.

Sucht man nach den Grunden fur diese Entfremdung, so 

muB man bis in die Phase der britischen Kolonialzeit 

zuruckgehen. Die Englander waren es, die damit began- 

nen, die genannten Ressourcen unter staatliche Verwal- 

tung zu stellen. Durch die teilweise Enteignung verlo- 

ren die Menschen das VerantwortungsbewuBtsein fur die 

ursprunglich von ihnen mit grower Sorgfalt bewirt- 

schafteten und gepflegten Wald- und Weideflachen bzw. 

Bewasserungsanlagen. Wenn diese Entfremdung nicht 

ruckgangig gemacht werden kann, wird es schwerlich 

moglich sein, die naturliche Umwelt der indischen 

Dbrfer wiederherzustellen bzw. zu erhalten.

Die Erhaltung der naturlichen Grundlagen einer Ge- 

einde kbnnte durchaus von den Dorfbewohnern selbst 

ewahrleistet werden. Die rationelle Nutzung und 

rhaltung der Land- und Wasserressourcen einer Ge- 

einde erfordert Disziplin. Die Dorfbewohner mussen 

ementsprechend sicherstellen, daB das gemeinsam 

jewirtschaftete Land nicht als Weide genutzt wird, daB 

die Wasserspeicher und Teiche instand gehalten und 

rationell genutzt werden und daB die auf Gemeindeland 

erwirtschafteten Ertrage gleichmaBig und gerecht ver- 

teilt werden. Die Voraussetzung zur Erreichung dieser 

Ziele ist eine effektiv arbeitetende ubergeordnete 

Einrichtung auf Gemeindeebene, die die Dorfbewohner zu 

einer engagierten und verantwortungsbewuBten Nutzung 

ihrer unmittelbaren Umwelt motivieren kann.

Die aktive und verantwortungsbewuBte Beteiligung der 

Dorfgemeinschaft ist in diesem Zusammenhang nicht nur 

wunschenswert sondern von entscheidender Bedeutung. 

Aufgrund der naturlichen Voraussetzungen ist es in 

Indien keinesfalls so, daB jeder Quadratmeter Land, 

wenn nicht gerade im Himalaya oder in Rajasthan, 

einmal sich selbst uberlassen, innerhalb kurzester 

Zeit wieder seine ursprungliche bkologische Vielfalt 

und Lebensfahigkeit entwickeln kbnnte. Das Hauptpro- 

blem bei der Wiederaufforstung stellt vor alien Dingen 

der starke Druck, der durch die Ubernutzung der Weide

flachen durch Haus- und Wildtiere in den vergangenen 

Jahrzehnten entstanden ist, dar. Demzufolge muBten 

alle Aufforstungsflachen durch Umzaunungen geschutzt 

werden. Da auf der anderen Seite aber die gemein-
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Das Industal von Leh/Ladakh in 4ooo Meter Hohe gelegen (Foto: Walter Keller)

Beispiele fur eine erfolgreiche Umsetzung dieser Kon- 

zeption sind durchaus in Indien vorhanden, es handelt 

sich allerdings dabei ausnahmslos um Projekte, die von 

nicht-staatlichen Freiwilligen-Organisationen durchge- 

fuhrt wurden. Auf der anderen Seite haben gerade diese 

Organisationen die Erfahrung machen mussen, daB die 

Zusammenarbeit mit den Gemeinderaten oftmals mehr 

Probleme hervorruft als lost. Zuerst einmal tragen die 

Gemeinderate zur Bildung verschiedener Interessengrup- 

pen in der Bevblkerung bei. Voraussetzung fur eine 

erfolgreiche Arbeit ist jedoch die Einheit und Solida- 

ritat der Dorfbewohner. Als zweiter Punkt ist die 

Tatsache zu nennen, daB in vielen Gebieten die Distanz 

zwischen Gemeinderat und Bevblkerung rein von der Ent- 

fernung her zu groB ist, um fur die bkologisch sinn- 

volle Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Flachen 

wichtige Impulse zu geben. Statistisch gesehen ist in 

Indien durchschnittlich ein Gemeinderat fur 2,8 Dorfer 

zustandig. Wohlgemerkt, dies ist ein Durchschnitts- 

wert. Es gibt Bundesstaaten wie Rajasthan, Orissa oder 

Assam, in denen auf jeden ‘panchayat’ 5,1, 11,8 bzw. 

29,1 Dorfer entfallen (siehe Abbildung).

zen, kann dies durchaus zu Konflikten mit der oder den 

Nachbargemeinden fuhren.

Das Scheitern einer von Gemeinderaten koordinierten 

Umweltpolitik la@t sich an den in fast alien Gebieten 

fehlgeschlagenen 'social forestry' - Programmen bele- 

gen. Im Bundesstaat Maharashtra waren beispielsweise 

alle 'panchayats' aufgerufen, Gemeindeland fur die 

forstwirtschaftliche Nutzung zur Verfugung zu stellen, 

um darauf Bau- und Brennholz fur den gemeinschaftli- 

chen Bedarf zu produzieren. Die staatliche Planungsbe- 

horde beabsichtigte, dort unter ihrer Leitung uber 

drei Jahre hinweg junge Baume anzupflanzen und aufzu- 

ziehen und das Land danach der Verantwortung der Ge

meinderate zu unterstellen. Als dieser Zeitpunkt ge- 

kommen war, weigerten sich jedoch mehr und mehr 'pan

chayats', die Bewirtschaftung der Pflanzungen zu 

ubernehmen. Ihre Vertreter argumentierten, daB es 

ihnen unmoglich sei, einen entsprechenden Schutz der 

Flachen gegenuber den verschiedenen Interessengruppen 

in den Gemeinden zu gewahrleisten. In einem Fall, in 

dem sich der Gemeinderat zur Ubernahme bereiterklart 

hatte, wurden die Pflanzungen innerhalb weniger Tage 

zerstort.Vor dem Hintergrund dieser Zahlen wird es jedem 

einleuchten, daB eine durch die Gemeinderate gelenkte 

Umweltpolitik zu Spannung zwischen den einzelnen Dor- 

fern fuhren kann. Wenn sich beispielsweise die Bewoh- 

ner eines Dorfes dazu entschlieBen, ihr Gemeindeland 

durch eine schonende und rationelle Nutzung zu schut-

An dieser Stelle sei noch auf ein weiteres Problem 

verwiesen, daB aus der Tatsache resultiert, daB mehrere 

Dorfer unter einem 'panchayat' zusammenge faBt sind. Als 

Beispiel soll hier die Gemeinde Nada in der Nahe von
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Ertragen gibt. Gleichzeitig sollten die Grenzen jeder 

Siedlung und der dazugehdrigen Gebiete neu festgelegt 

werden, so daB jedes Dorf uber eine eindeutig defi- 

nierte Gemarkung verfugt.

Unterstutzende Gesetzgebung

Gleichzeitig mussen aber auch einschneidende Schritte 

in den Bereichen der Politik und Gesetzgebung unter- 

nommen werden, die sich auf die Wasser- und Landres- 

sourcen Indiens beziehen. Kein Dorfrat kann seinen 

Aufgaben innerhalb eines gesetzlichen Rahmens erfolg- 

reich nachgehen, wenn er daran gehindert wird, verant- 

wortungsvoll mit seiner Umwelt umzugehen. Gegenwartig 

sind etwa ein Drittel des Landes und der GroBteil der 

Wasserressourcen Indiens in staatlichem Besitz. Da die 

Bevdlkerung keinerlei Rechte an diesem Staatsbesitz 

hat, ist ihr Engagement zu dessen Schutz und Erhaltung 

gering. Die Gesetzgebung sollte dementsprechend dahin- 

gehend geandert werden, daB die Dorfgemeinschaften 

motiviert werden, bereits zerstbrte Flachen durch 

bkologisch angepaBte Bewirtschaftung wieder nutzbar zu 

machen. Dieser Anreiz konnte dadurch gegeben werden, 

indem man ihnen klar definierte Rechte an diesen 

Flachen beziehungsweise an den darauf erwirtschafteten

Chandigarh genannt werden. Diese Gemeinde besteht aus 

drei weilerahnlichen Siedlungen, zwei davon werden von 

Rajputen, einer Bauernkaste, eines von Harijans 

bewohnt. Die Harijans, Mitglieder der sogenannten 

‘unreinen’ Kasten schutzten und pflegten das an ihre 

Siedlung angrenzende Waldgebiet, so daB ihnen im 

Vergleich zu den anderen Siedlungen ihrer Gemeinde 

wesentlich mehr Viehfutter zur Verfugung stand. Da 

jedoch die Rajputen als Bewohner der gleichen Gemeinde 

einen rechtlichen Anspruch auf die Nutzung des Waldes 

hatten, profitierten auch sie von der Arbeit der 

Harijans. Diese protestierten zwar gegen die Entnahme 

von Futter und Feuerholz, doch konnten sie es im End- 

effekt nicht verhindern, da die Rajputen das Recht auf 

ihrer Seite hatten.

Auf der anderen Seite sollte den Frauen in den 

Gemeinden ein groBeres Mitspracherecht eingeraumt wer

den, denn ihre aktive Teilnahme am Gemeinschaftsleben 

ist von elementarer Bedeutung. Erfahrungen in vielen 

landlichen Gebieten haben gezeigt, daB sich gerade 

Frauen im Rahmen von Programmen und MaBnahmen zum 

Schutz und zur Erhaltung der Umwelt besonders engagie- 

ren. Die neue Gesetzesinitiative sollte darauf abzie- 

len, die Representation von Frauen in den Gemeindera- 

ten zu starken. Neben dem Dorfrat sollte ein getrennt 

tagender Frauenrat (‘mahila sabha’) eingerichtet wer

den. Dadurch wird den Frauen zum einen die Moglichkeit 

gegeben, ihre Interessen konsequenter zu vertreten, 

und zum anderen wird dadurch die Position der weibli- 

chen Vertreter im ‘panchayat’ gestarkt. Daneben ware 

es eventuell sinnvoll, den 'Frauenraten' die direkte 

Kontrolle uber einen Teil der Mittel, die im Rahmen 

der 'Brot-fur-Arbeit-Programme' bereitgestellt werden, 

zu ubertragen.

Was die Wasserressourcen betrifft, so existieren auch 

hier verschiedene gesetzliche Hurden, die es der 

Bevdlkerung erschweren, zum Beispiel kleine Wasser- 

speicher anzulegen. Alle Wasserlaufe, vom Strom bis 

zum kleinen Rinnsal, sind staatliches Eigentum. 

Dementsprechend kann keine Dorfgemeinschaft zur Anlage 

eines Stauteiches ohne staatliche Genehmigung einen 

Wasserlauf anzapfen. Zukunftige Gesetze sollten die 

Dorfbevdlkerung aber gerade dazu ermutigen, kleine 

Wasserspeicher anzulegen (denn derartige Systeme sind 

dkologisch vertraglicher, organisatorisch besser von 

der Bevdlkerung zu uberwachen und weitaus kostengun- 

stiger als die staatlichen GroBprojekte der vergange- 

nen Jahrzehnte, Anmerk. d. Red.).

Diese Beispiele haben gezeigt, daB es dringend erfor- 

derlich ist, jeder Siedlung oder Dorfgemeinschaft die 

Verantwortung aber auch die Nutzungsrechte fur ihren 

Gemeinschaftsbesitz zu ubertragen, so daB die Mitglie

der der Gemeinschaft, vor dem Hintergrund, daB sie und 

nur sie an dessen Bewirtschaftung profitieren, eine 

groBere Eigenverantwortlichkeit entwickeln. Dadurch 

wird es einfacher, die Leute zu motivieren, in den 

Gemeinden zu direkten und unmittelbaren Problemldsun- 

gen zu kommen und im Rahmen der Entscheidungsprozesse 

zu mehr Demokratie zu gelangen. Auf Dorfebene kann 

dies nur durch Dorfrate ('gram sabha’) verwirklicht 

werden, die die Entscheidungen der Gemeinderate uber- 

prufen und genehmigen. Fur die Funktionsfahigkeit 

derartiger 'gram sabhas' gibt es durchaus schon Bei

spiele in Indien.

Finanzmittel

Keine Organisation kann ohne die nbtigen Mittel effek- 

tiv arbeiten. Im gegenwartig gultigen System durchlau- 

fen die Finanzhilfen fur EntwicklungsmaBnahmen eine 

lange Kette von Behbrden, ausgehend von der Zentralre- 

gierung uber die Bundesstaaten und Distrikte bis hin 

zu den 'Blocks' (etwa Kreisebene). Letztendlich er- 

reicht nur ein Bruchteil der Gelder seinen eigent- 

lichen Adressaten. Zudem sind die Mittel vielfach fur 

Projekte vorgesehen, die sich der Kontrolle und Mit- 

bestimmung der betroffenen Bevdlkerung entziehen.

1 in.

5.

4

/
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Auf der anderen Seite konnten Dorfgemeinschaften durch 

eine entsprechende Gesetzgebung und ein gewisses 

Startkapital in die Lage versetzt werden, selbst 

betrachtliche Summen durch die produktive Nutzung von 

Gemeinschaftsbesitz zu erwirtschaften. Beispiele fur 

derartige Mdglichkeiten sind durchaus zu finden. In 

diesem Zusammenhang werden allerdings oft Stimmen 

laut, die vor Korruption warnen. Denen ist entgegenzu- 

halten, daB nichts dafur spricht, daB der Verlust bei 

den selbsterwirtschafteten und -verwalteten Geldern 

grdBer ist als bei Mitteln, die uber das burokratische 

System des Staates verteilt werden. Eher ist davon 

auszugehen, daB Gelder in den Handen eines verantwor- 

tungsbewuBt arbeitenden Dorfrates besser aufgehoben 

sind. Als sich Rajiv Gandhi kurzlich mit Vertreterin- 

nen indischer Frauen traf, meldete sich eine Frau aus 

Bihar zu Wort: "Was immer an Mitteln vergeben wird, es 

soll of fen geschehen und nicht hinter vorgehaltener 

Hand." Es sollte Aufgabe der Regierung sein, offen 

uber die Hdhe der Gelder und deren Verwendungszweck 

Auskunft zu geben, denn gerade der Mangel an Informa

tion ist der Grund fur die anhaltende Korruption und 

die ungerechte Verteilung.

25 Die Rolle der Regierung

Diese Veranderungen in den institutionellen, gesetz

lichen und finanziellen Strukturen werden auch die 

staatlichen Organe nicht unberuhrt lassen. Ihre Rolle 

wird sich wandeln. Sie werden nicht wie bisher allei-

**

1Geht man von den oben genannten Erfahrungen aus, so 

ist es notwendig, im Rahmen der Gesetzesneufassung 

(-anderung) und der Richtlinien fur das Programm 

'Brot-fur-Arbeit' (Jawahar Rozgar Yojana) entschei- 

dende Veranderungen vorzunehmen. So sollte zum Bei

spiel die Zustandigkeit der Dorfrate eindeutig defi- 

niert werden, und zwar dahingehend, daB die 'pancha- 

yats' ihre Entscheidungen ihnen gegenuber zu rechtfer- 

tigen haben. Gleichzeitig sollten in alien indischen 

Bundesstaaten die Bemuhungen vorangetrieben werden, 

fur jedes Dorf einen Gemeinderat einzusetzen. Das Dorf 

sollte nicht alleinig Einnahmequelle der 'panchayats' 

sein, wie es derzeitig bei den vielen einem Gemeinde

rat unterstellten Siedlungen ist, sondern es sollte 

seinen Dorf- und Gemeinderat erhalten. Diejenigen, die 

der Ansicht sind, daB die Siedlungen fur den Aufbau 

einer derartigen Administration zu klein seien, soll

ten sich vor Augen halten, daB die Siedlungen, die wir 

heute noch als Weiler ('hamlet') bezeichnen, mittler- 

weile bereits grdBer sind als die Dorfer zu Zeiten der 

Festlegung der Dorfgrenzen durch die britischen Kolo- 

nialherren. Die Richtlinien des' Brot-fur-Arbeit-Pro- 

gramm' sollten ebenfalls darauf abzielen, die Rolle 

der Dorfrate zu starken. Gegenwartig liegt die gesamte 

Planung und Durchfuhrung in Handen des 'panchayat'. 

Den Dorfraten sollte dementsprechend durch die Mbg- 

lichkeit der EinfluBnahme auf die Entscheidungen der 

Gemeinderate ein groBeres Gewicht gegeben werden.
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nig Mittel verteilen, sondern gleichzeitig die Auf- 

gabe haben, den Menschen technisches und okologisches 

Wissen zu vermitteln und sie zu dessen Umsetzung 

anzuleiten. Zu diesem Zweck mussen neue Fachleute 

ausgebildet werden, die dieses Wissen an die Bevdlke- 

rung weitergeben. Jedes Entwicklungsprogramm sollte 

sich sowohl an okonomischen als auch an okologischen 

Leitlinien orientieren und dabei dem jeweils aktuellen 

wissenschaftlichen Kenntnisstand entsprechen. Da die 

wissenschaftlichen Institute und Behdrden in der Regel 

keinen Kontakt zu den Menschen haben, die ihre Ergeb- 

nisse in den Dorfern umsetzen sollen, ist es notwen- 

dig, eine Institution aufzubauen, die den Kontakt 

zwischen beiden herstellt. Schulungszentren, in denen 

jeweils einige Bewohner aus jedem Dorf ausgebildet 

werden, die dann ihre Erfahrungen an der Basis weiter

geben, konnten diese Aufgabe ubernehmen. Von hier aus 

konnten auch MaBnahmen zur Anlage von Wasserspeichern, 

zum Erosionsschutz, zur Aufforstung, zum Schutz von 

Weideland und zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen 

koordiniert werden. Damit diese Institutionen nicht 

wieder in Burokratie und Korruption ersticken, ware es 

durchaus moglich, sie unter die Leitung nicht-staat- 

licher Hilfsorganisationen zu stellen.

Zusammenstellung traditioneller Lebens- und

Wirtschaftsformen, um einen Uberblick daruber zu 

erhalten, wie Menschen uber Jahrhunderte hinweg durch 

angepaBte Nutzungsstrukturen selbst in klimatisch 

extrem benachteiligten Gebieten, wie zum Beispiel in 

Rajasthan, uberleben konnten. Diese Systeme, die durch 

die Entwicklungen des Industriezeitalters vielfach 

schon in Vergessenheit geraten sind, stellen fur die 

heutige Forschung einen reichhaltigen Fundus dar.

Das bedeutet jedoch nicht, daB die moderne Wissen- 

schaft und Technik fur die Anforderungen der Gegenwart 

und Zukunft vollig unbrauchbar sind. Es gilt derzeit 

die Produktivitat mit den Mitteln von Wissenschaft und 

Technik aufbauend auf dem Wissen traditioneller 

Wirtschafts- und Lebensformen zu steigern.

Jedem wird klar sein, daB Programme zur Starkung der 

‘panchayats’ mit dem Ziel, den Zusammenhalt ddr flicher 

Gemeinschaften zu fordern, die landlichen Okosysteme 

wiederherzustellen und die Armut zu lindern, viel 

Geduld bendtigen. Aber wenn das wirklich das Ziel 

dieser Gesetzesinitiative sein sollte, dann ist sie 

ohne Einschrankung zu begruBen. Dann ist es eine 

Gelegenheit, die Rajiv Gandhi nicht verpassen sollte.

Parallel dazu muBten von staatlicher Seite 

Anstrengungen unternommen werden, um dkologisch und 

sozial angepaBte und vertragliche Systeme zu 

entwickeln. Beginnen sollte diese Arbeit mit einer

Anil Agarwal und Sunita Narain

(Ubersetzung: Ralf Tepel)

Kaffeepreise sinken

- Auswirkungen des Scheiterns des Internationalen Kaffeeabkommens -

Nachdem sich Anfang Juli die in der Internationalen 

Kaffeeorganisation (ICO) zusammengeschlossenen 50 Pro- 

duzenten- und 24 Verbraucherlander - laut Aussagen 

vieler Teilnehmer infolge der unannehmbaren Forderun- 

gen der USA - nicht auf die Festlegung neuer Export- 

quoten einigen konnten, ist das Internationale Kaffee- 

abkommen geplatzt. Die am 30. September offiziell 

auslaufende Vereinbarung, in der sich die Produzenten 

bislang auf die Einhaltung bestimmter Exportkontin- 

gente verstandigt hatten und wodurch eine gewisse 

Preisstabilitat gewahrleistet wurde, war dadurch prak- 

tisch mit sofortiger Wirkung auBer Kraft gesetzt. Der 

Kaffee-Weltmarkt wird seitdem alleinig von Angebot und 

Nachfrage beherrscht. Offensichtlich von dem Scheitern 

der Konferenz uberrascht, kam es an den internationa

len Rohstoffmarkten zu dramatischen Preiseinbruchen im 

Kaffeehandel. Auf dem Londoner Markt erreichten die 

Notierungen die niedrigsten Werte seit 1981.

Kaffee-Produktion Indiens und

Exportanteil (in 1.000 t)1.000 t
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Fur Indien, ebenfalls Mitglied der Internationalen 

Kaffeeorganisation, das sich auf der Konferenz fur 

eine Erhdhung seiner Exportquoten eingesetzt hatte, 

kam diese Entwicklung scheinbar ebenfalls unerwartet. 

Nachfolgend soll der Frage nachgegangen werden, welche 

Auswirkungen der Preisverfall fur Rohkaffee auf dem

Exportanteil

Quelle: Outline of Statistics 1988-89, Tata Institute 

of Social Statistics, Bombay 1989 und ‘Econo- 

mic and Political Weekly’, Bombay, 5.8.1989
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