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Einriihrung 

Wenn man die Fragen zur Ernahrungssicherung in Afrika diskutiert, iSI cs crkenntnis
reich . akluelJe entwicklungspolitische Leitlinien wie Panizipalion und Gender
Relevanz auf der Mikroebene zu analysieren. Die Innovationsm6glichkeilen und -
grenzen der kleinbauerlichen Betriebe werden besonders deutlieh, wenn man ihre 
Anbaukapar.itll ten im Kontext der lokalspezifischen okologischen, okonomischen. 
poIitisch~n. rechtlichen und sozio-kulturellen Faktoren analysiert (WATERS_ 

B£mtIFARRL"GTON 1993:170ff.). Der Blick auf die Geschlechteraspekte zeigt. daB insbe
.sondere in I:indlichen GeseJlschaflen. in denen die Wanderarbeil der Manner ein prll
.rmdcs Strukturprinzip ist, die Arbeilsorganisation lind Anbauenlschcidungen wesenl· 
lich d UTCh die gesellschafllich geforrnten Rollenzuweisungen und EinfluBbereichc von 
Fnuen und Mlinnem geprllgt werden. 

Otes uifft auch auf die kleinbliucrlichen Betriebc in Zimbabwe zu, wo Landzugang, die 
Verfiigbarkeil von Ressourcen und Arbei tskraften sowie die Vennarktungsmoglich
mten die spezifi sche Anbaulogik der Farmer bcstimmen. Die wiihrend der Kolonial
leU geschaffene Agrarverfassung erfuhr nach der Unabhangigkeit im Jahr 1980 kaum 
.. -es.entliche Verllndcrungen und beeinnuBt nueh heule noch in vielen Bereichen die 
tJcmbJuerliche Landwirtschaft (OT7:EN 1995:2S1f.). Dies IIiBt sich tlbeT7.eugend erkennen • 
.. -enn man vorkoloniale. kolonio.le und rezente Anbauforrnen vergleicht. wobei im 
folgenden Kon tinuitlit und Wandel der Landnulzungsfonnen der Shona, der groBlen 
8e\Olkerungsgruppe des Landes. im Zcntrum der Analyse stehen. 

8ei dieser Gegenubcrstellung soli var allcm die Bedeutung der Geschleehleraspekle 
diffeunzien belrachlet werden. da Frauen zunehmend die Verantwonung im Anbau 
tDgell. Dies iSI durch die Arbeitsmigrmion der Manner begrUndet. die wahrcnd der 

nialzeit begann und sich nach der Unabhlingigkeit intensivierte (M UCHENA 1994:352). 
Sc!aul ist das Uberliefene Anbauwissen der Frauen und desscn Bewertung sowie der 
Zapng der Frauen zur modernen Agrarwirtschaft zum Dreh- und Angelpunkt der 
Emihrungssicherung gewarden. Eine akleurinnenorienliene Annil.herung ermtlglicht 
a. cbe Stralegien von Bauerinnen zur LOsung ihrer Probleme kenncnzulernen. Die 
a~n initi:lIiven zur Erv.·eiterung ihrer KapazitJilen und die Handlungsralionali liit der 
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Frauen sind hierbei hervorzuheben. denn hieraur bauen ihre Anbauinnovalionen und 
ihr SelbslbewuBlsein als Produzenlinnen auf. Angesichts der zunehmenden sOlio
okonomischen Ausdifferenzierung dcr landlichen Gcselischaft mU ssenjedochnich[nur 
inlensivierle Gesehleehlerkonflikte. sondem aueh neue soziale Unterschiede zwischen 
Frauen bertlcksichtigt werden. Einer mikrollnalylische Unlersuchung kann verunschau
lichen. welche Strategien die Frauen l ur Bewaitigung daraus rcsult icrendcr latenler. 
strukturcllcrProblemeenlwickein. 

Die vorkoloniale Wirtschartsrorm 

In der vorkolonialen Zeil war die 6konomic der Shona dUTCh das Zusammenspiel von 
Anbau. Viehzucht und Jagd- bzw. Sanunelt5tigkeil sowie iibcrregionalem Handel mit 
Gold und Elfenbein geprag!. Diese Mehrgleisigkeit der Wirtschaft ennoglich le das 
Vber1eben in einem ariden Klima. Das trad itionellc Anbausystem war an die Variabi
lilat der Nicderschlage angcpa6t. relal iv dil rTeresislenle Kteingclreide wie Perlhirse. 
Fingerhirse und Sorghum ziihltcn zu den Grundnahrungsmitteln (SEACl t 19TI:37ff.). 

1m Anbausyslem spiegeJte sieh das IradilioneJle Wissen wider; Die Gelreidefcldcr 
waren mil Gemlisemischkulturen durchsctZI: Klirbisse. Bohnen. Bambaraniisse, Erd
nilsse. Okra. Auberginen und Sil6kartoffetn sowie zahlreiche Gtiingemiise dienten lur 
Risikoreduzierung im Anbau und lur Ernahrungs, icherung. Es war hekannl. wie vor
teilhaft 5ich die GemUscsorten auf die Wasserkonservierung im Boden, den Ausgleieh 
des Nahrstoffhau shalts und die Rcdu;derung des Schiidlings- b7.W. Krankheitsbdalls 
auswirklcn. Einc zcittich verselZte Aussaat half, Arbeilscngpassc wahrend des J51ens 
undderErntezu venneiden 

Innovat ionen waren integraler Bestandteit der lokalen Anbausysteme. wobei sich die 
Durchfllhrung von Expcrimcnlen an der kulture llen und symholischen Zuordnung 
cinzclner pnanzen als .• womell ·S" oder .,men 's crops" orienlicrte. z.B. galt das Oeteei
de als M~nncrpf1anzc und das GcmUse als Frauenpf1anze (MUCHENA [994:349f.). Experi
rnenticrl wurde beispielsweise mil Varielalen. deren Saatgut man von Verwandten aus 
einerandercn Region crhallenhalte. 

Aufgrund der geschlechtlichcn Arbei tsteiJung, welche den Mannern die Fcldvorberei
lung zuwics und Frauen das l alen bzw. Ernten. waren Frauen aber auch fUr eine Vie l
zahl vall Au rgaben auf den Getreidefeldern l ustiindig (SOIMIDT 1988:45f.)_ Dadurch 
verftigtcn sic liber umrangreiche Anbaukenntnisse Ubcr die kulturelt den Mlinncm 
zugewiesel1 en Pflanzen. Ahnliehes galt fUr die Speieherung, denn die Hauptfrau cines 
polygamen Haushahs halle die Vernnlwurtung und Kontrol1e tiber die Gelreidespei
cher. d ie don gelagerle ErnIe sowie das Saatgul. 

Vcrbindende Anbauzicle von Fr.lUen und M~nnern waren die Entwicklung moglichst 
Iroc kenresi~lenter Varietli ten sowie die Diversifilicrung des Anbaus. um die Ernlihrung 
trOll immer wicderkehrcnder Dtirrepcrioden I.U sichern. Aueh auf der Ebene der Ar
beilsorganisalion 7.eigle 5ich die Bedeutung des Zusammenwirkens der Gesc:h[uhter: 
An ad hoc zusammengerufencn Arbeitsgruppen zor Ernle nahmen sowohl Frauen als 
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:luch Manner te il . Gemeinsam konsumiertes Hirsebier dienle lUr Entlohnung dcr Arbeit 
(M I.'CItF.!<A t~:3Xl). 

Traditionell galt das Land als Gemeinschaftsbesitz; die !okalen poli tisch-religi6sen 
Au{oritiiten, wie die Chiefs auf regionaler und d ie Headmen auf lokaler Ebene, be
summten iiber die Landvel1eilung an die einzelnen Familien (RA;"GE~ 1993:336r.). Neben 
lkn Familienfeldern. die mil Gctrcidc- und GemUscmischkuJtu~n bcSlcllt wurden, 
hatten die Frauen Anspruch auf Zugang zu cigenen Feldnachen, die sogenannten Tseu
Felder. wo sic Gemiise und Erdnilsse oder Mais anpnanztcn. m er die dort enichen 
Enr.l.ge konnten sieselbst verfiigen, d.h. Uberschilsse konnten sieeinlauschen gegen 
Kleinvieh und sich dadurch cine eigene Ziegenherde auibauen, was zusatzlich ihre 
Handlungsspielraume erweitene. 

Verandcrungen wi hrend def Koloniah:eit 

Die koloniale Landgesetzgebung schuf dic Grundlagen WT die heute anzutrcfFende 
lO11o-okonomische Differenzierung im Hindlichen Raum. denn d ie verschiedenen 
...Land Acts·· ab 19 11 schricbcn die Landseparierung zwischen Europaern und Afrika
oem fes t. Hier iSI yor allem der Land Apportionment Act von 1931 zu nennen (SCH.\UDT 

.56). Durch die Landauftci lung wurdcn die fruchtbarslcn und regenreichsten Regio
IICII der bri tischen Kolonie Sild-Rhodcsicn den europliischen Siedlem zugesprochen. 
OeD Afrikanem blicben nur die nalurraumlieh benachteil iglen Gebiele, 86% def soge
aannten ~ Re$en'es" lagen in bcsonders dilrregepriiglen Regioncn. Durch die mi l 2-5 ha 
nd zu klein berechnelen Areale und die alleinige LandnutzongslUschreibung an Man
M' """Urden die trndit ionellen Land~ehte der Frauen un tergraben (DRJI'KWATER 1993:74). 

Dennoch wurde die klcinbaucrl iehe Landwirtsehaft vormngig unler dem Gesichtspunkt 
des SUb5i5Ien7.erh~ lts betrachtel. Zwar gab es zahlreiche Slaalliehe Verordnungen l urn 
Eroslonssehutz. aber Innovalionen zur Forderung der Kleinbauern wurden vemachl lis_ 
Sift. Zudem bedinglen die schlechte Infrastruklur, sleigendc Steuefforderungen. Be
~Ieiligun!,cn auf den von Europlicm dominienen Marklen ru r Agrarprodukle und 
die Beschriinkung dcr RinderhaJtung die Wanderarbeit der Manner. Ocr Maize Control 
Art \on 193 1. def die Marktanlcile der europaischen und afrikanischen Produzenten 
fesrkgte. halte l urn Ziel. die stadlisehe Versorgung durch den Maisanbau der weilkn 
Famer sichenustellen und afrikanische Kleinbauern vom Markl zu driingcn. Dadurch 
-.de em Einstell ungswandel in der Grundversorgung cingc!citcl, d.h. die traditionelle 
Hir:set:lahtung ",urde abgewenel und der Gesehrnaek auf Mais als modemes und presli
FlJaCbuge;; Grundnahrungsmittel gerichlet ( G ROW<I-WIITf.RSIOosTERHOlIT 1996:32). 

DIe Agrariorschung bcfaBte sich wiihrcnd der Kolonialzei t ausschlieBlich mit dem 
~brktfruchlanbau der weiBen GroBfarmer. Ein lenlrales Anliegen war beispielswe ise 
die Adaption importicrter Tabak-, Baumwoll-, Mais- und Wcizcnvarietaten an die 
JoI;::akn ol.:ologischen Bedingungen (TAWo."I2\'1 199-':9Ur.). 
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Heulige Agrarpolilik und Agrarslrukturen 

Sei! der Unabhltngigkeit im lahr 1980 stell t 5ich fOr die postkoloni ale Agrarpolit ik die 
Aufgabc. Produkt ivitat und Gleiehhe it 7.U verbinden. da def Export von Agrarproduk
ten, z. B. von Tabak und Baumwolle, ein wesentlicher Wirtsl;;haftsfaktor und Devisen
bringer Zimbabll.·es iSI (Ma YO 1995:128ff.) . 72% aller Enrage werden auf den Gro6far
men produziert und diese bcschliftigen landesweit zwischen 60.000 und 70.000 perma· 
nente und etwu 50.000 saisnnale Arbcitskrafte. Ingesamt bietet der Agrarsektor die 
Ex islenzgrundlage flir liber 75% der Bevll lkerung (MAf'OSA 1995:\0). 

So sind auch heme noch, 18 Jahre nach der Unabhangigkei l. 34,1 % der landwirt
s<:hafuich nutzbaren Flachen im Besit l von GroBfarmen, - l U den Besi llern der iosge
sumt etwa 4500 l lthlen nun neben den weiBen Farmern bri tischcr und burischcr Her
kunft auch afrikanischc Poli tiker. Die FarmgroBe erstreckt sich im Durchschnitt auf 
2.400 ha. 4,2 % der landwirtschaftlichen Anbaunlichen sind im Besitz afrikanischer 
.. mitte lstandischer" Bauem. Es sind 8500 Betriebe. deren GrClBe durchschnilllich 125 
ha umfaBt (BOGEDA1N t994:30S). 

DanetJen lahlen 9,4% der landwirtschaft lich nulzbaren Gebiete Zimbabwes zu den 
Umsicdlungsfarmen mi t einer BetriebsgrCl6e von mindestens 5 hOI . Don sind im Jahr 
1989 52.000 Bauern mit ihren Familien registrien (v. BI, .... '1C1{EI"BURG 1993:358ff.). Urn
siedlungsprogramme, die Kleinbauern L1nd auf staatl ichen GroBfannen zur Vcrfligung 
ste llen sollten. erschopfe n sich in vie len Fli llen jedoch nur in po!i tisehen Lippcnbe· 
kenntnissen. denn laut Jahrespian von 1982 sollten insgesaml 162.000 Familien umge
siedeh werden (RuslflCuffE 1 9~:79). Bis 1985 waren es aber nur 32.000, denn schon 
rasch 1:eigte 5ich, daB die En rage der Reselliemcnt-Farmcr wei! unter denen lagen. die 
zuvor von den weiB.cn Commerc ial F~rmers auf den s leichen Anbauflachen erzielt 
wurde n. Bei Mais waren die Hektare rtrage urn 113, bei Baumwolle urn die Halflc ge
ringer (WElNER/MoYO(MUSSLOW/O' Ku.FE t985:271f.). Dies ist durch d ie ungeniigende Ver
wahungsstruklur, die schlechle infrastrukturelle Ausstattung der Resettlernent-Gebiete 
sowie die sehlechte technische Ausriistung der Resettlement-Fanner bedingt. Oft sind 
auch ihre Landrechte in den Rescttlements unkJar, was Hingerfrislig orientiertc An
schaffungen verhindert. 

Die Mehrheit der Bauem, n5.mlich tiber 1S00.000. bewiClsehaftet auch heUle noch An
bauflachen in den nach der Unabhiingigkeit in "Communal Areas" umgetauften fril he
ren .,Starnmesgebieten". Das Land ist dort verstallllichl, auch die Vermarktung und das 
Beratungswescn sind staatlich monopolisien. Es werden nur NUllungsrechle auf Le
benszeit verge ben, die Anbauflache fOr cinen kleinbauerlichen Familienbetrieb ist 
meist auf etwa 2-5 ha - oft sogar weniger . beschriinkt (MaYO t995:1 28). 

Heftige Landnutzungskonflikte resultieren aus der Einsetzung ne ller lokalpolit ischer 
SlruklUren. sogenannler Village Development Committees. bei gieichzeitigem Fonbc· 
stand der gesellsehaftspolitischen Macht trad it ionellcr Autori taten. wie deT Chiefs und 
Headmen. Dies \'erdeutl icht. daB Land eine wichtige Ressource im Aufbau von Palron
KJient-Beziehungcn i ~ t (COUS 1NS I 993:27ff.: RA;o.IGEM 1993 :363ff.) 
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Angesichts sozio-okonomischer Transformationsprozesse. deren Hauptkennzeichen die 
verstarkte Abwanderung deT Mlinner und der Bedeutungsgewinn des Marktfurchtan
baus sind. wird der Beitrag von Frauen zur Exis ten7.s icherung und landwirtschaftlichcn 
Produl.:tivi tlit zunehmend wichtiger. Vielerons werden nur nach knapp ein Drinel aller 
Haushalte von Miinncrn geleitet. Ocr Antei l der weiblichen Haushaltsvorstiinde betragt 
bel den de-jure Hauhaltsleilerinnen ebenfalls ein Drillel. Ein weiteres Drine) der Haus
balle werden von dc-facto Haushal tsle iterinnen gefUhrt (MOVO 199.5: 13.5). Mit dem Be
gnff de·facto Haushalts leiterinncn sind dicjenigcn Frauen gemeint. deren Mlinner als 
\\'lnderarbeiter llilig sind. Ais de-jure Haushaltslei terinnen belCichnet man die Frauen. 
die als Witwen. geschiedene oder unverheiratctc Frauen ihrcm Haushalt vorstehen und 
ihre Kinder sowic alte und krnnke Menschcn allein \'ersorgen miissen. Wcgcn der 
damit verbundenen Verschiebung der Veranlwortungsbereiche erweist sich das Wissen 
dn Frauen tiber Anbau und Speicherung aller heUie angepnanzten Sonen und Varietli-
5tn als Dreh- und Ange lpunkt landwirtschaftlieher Innovationspotentialc. 

Zum Verstandnis diescr Zusammenhangc iSI cine Auseinandcrselzung mit den Wis
sensinhaltcn und der Bcwertung traditioneller bzw. moderner Kenntnisse erforderlich 
(Long 1992:268fr.). Darilber hinaus ktinnen die Dynamiken der Wis.senskommunikati-
00 Aufschlu!l geben iiber die Anbaurat ionali tlit der Frauen . Ihre Anbauentscheidungen 
_-nden jedoch keineswegs nur durch die kulturellen Dimensionen des Wissens ge
p'igt. sondern elx:nfalls durch die M!jglichkeiten und Orenzen der Wisscnsumsetzung 
mfJl1lnd der Landrechtsprobleme (MAZURffinWl.'. 1992:265f.). 

Anbaupr iorilaten und Geschlechterkonniktc 

Eine aktcursorienticne Perspcktive ennoglicht Annliherungen an die Handlungss trale
pen der Frauen im Konlext der gegcbenen Rahmenbcdingungen (MUSDV/COMPTOS 

~: I12ff.) . lur Beantwortung dec Frage. inwicweil Frauen Reagierende oder Agie
~Dde sind. gibt das Zusammenspiel von Landnutzungskonflikt en. reduziener Boden
fruchtbarkeit und dem Wandel dcr geschlechtlichen Arbei tsteilung sowie des Ressour
ttnmanagcments neue Erkenntnisse. Hierbei sind die sozio-5konomlsche Differenzie
lUDg und das Aufbrechcn traditioneller familiarer Sicherungssysteme in Rechnung zu 
_Iko. Sic manifestic ren slch z.B. im sehr begrcnzten Landzugang von de-jure Haus
mhskilerinnen. wie Witwen und geschiedener Frauen. Landnutzungsrcchtc dieser 
Fnuen sind lwar geset7.lich verankert. doch oft Konnen sie diese nichl einfordern. 
mm.al Ihnen juristische Kenntnisse fe hlen und sie Uberwiegend Analphabetinnen sind. 
Sie uben zudem keine Chance gegen die komplexen, von Miinncrn dominierten Pa
I:nlD-Klient.Bezichungen in der Landverteilung anzugehen. Dies is t ein Haupthindemis 
• der Entfaltung ihrer produktiven Leistungen. deT Realisierung ihrer Anbauinnova
Do.en und besehriinkt auch ihre Mtiglichkeiten zur Ernlihrungssieherung (CltlDZO,,"G" 

MlI90). 

Eaucbeidungskonn ikte im Anbau sind nicht nur Ausdruek der veranderten Aufgabcn 
..ct Einstellunl!en von Frauen und M!lnnem. sondern auch unterschiedlicher Anbaulo
~ Die Ma~ner fordern. mtlglichst vicle Fl:iehen mit Mais fUr den Vcrkauf lU be-
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stellen,Das lrifft in !l.h nlichcrWeisc auf die Wanderarbciter und die Miinner zu, die 
noch oder schon wieder auf dem Land leben. Entsprechend konz.enlriert sith ihr Jnno
vationsinteressc auf die ProduktiviUilssteigerung im Maisanbau (GnIOZA~'WA 1995:9). 
Damil befindcn sie 5ich in eincr Inleres~enallianz mil der staatlichen Agrarpolit ik und 
Agrarbcratung, die Maismonokulturen zur Versorgung der liindlichen und stadtischen 
Bevtllkerung sowie zum Export propagieren und damil zwar die Einbezichung der 
Klein bauem in die Marktproduktion anstrebcn. aber letzt lieh kolon iale Rezeplc forlset~ 
zen. Obwohl der Mais aus agrarokologischen GrUnden keineswegs an d ie in den Com
munal Lands vorhemehenden ungunsl igen naturriiumliehen Bedingungen angepaGt iSI, 
wie an die geringen Niedersehlage und die sehlechte Bodenqualitat. hat er das viel 
diirreresislentcre Kleingetreide weitgehend verdrangt (OulTO!'I 19&7:2t7). 

Ein ganzes Ursachcnbiindcl begrundel diese Tendenzen. Enlscheidend si nd vor allem 
die durch die pam-slaatlichen Marketing Boards vorgcgebenen besseren Vermark
tungsmoglichkeiten. htlhcren slaat lichen Subvenlionen und Verkaufspreise ftir Mais im 
Vergleich zum Klcingetreidc sowie der Zugang zu Saatgut und d ie techni schen Gerate 
zur Verarbeitung. Zudem gilt Mais als Grundnahrungsmiltel und nach wic vor als 
Zciehen von Modcrnil1it (GROI!N·WnTEM~/OUSTEMHOt!T 1996:53F.) 

Wenn man die Vermarktungsgewinnc bctraehtet. so si nd die Slaatlieh feslgelcgten 
Vcrkaufspreisc fUr den Mais mil 900 Z S pro Tonne entschicden hijher ab die fUr 
Sorghum, Fingerhirse !lnd Perlhirse (je 520 Z $ pro Ton ne) - aile auf 1994 bezogen 
Diesc Preisdifferenzen bccinflussen die Anbauprioritlilen der Klcinbauem: 1994 habcn 
sic 1.690.000 ha mil Mais beste ll t. 1m Unterschicd dazu wuchs Sorghum nur auf 
162.000 ha. \87.000 ha wurdc mil Perl hirse und 109.000 ha mit Fingcrhirse bepJlanzt 
(GROIl'l_WITThRN I OOSTERHOUT 1996:59). Die Einnahmcn aus dem Getreideverkauf wandcm 
auf das Konto der Mlinner. nicht selten nut7,.en sie das Geld zur Anschaffung von pri
vaten PrestigegUtem, wie Radios oder eines Fahrradc$, Das Geld fUr fami li are Ausga
ben oder Reinveslitionen in die Landwirlschaft mUssen die Frauen ofl ersl miihsam und 
mit Naehdruck einfordem (SO IAF'ER 1~S:202). 

Wenn man die technischen Aspekle belrachte t. zeig! sich, daB hcule iiberall Maismlih
len in den Dlirfern verbreitet sind. Ocmgegcnuber gibl es so gut wie keine Maschinen, 
die dos miihsamc Mahlen des Kleingelreides erleichtern wlirden, Angesichts der wach
senden Aufgaben in vielen anderen Arbeitsbercichen haben die Frauen ort nicht mehr 
die Zeit •. t.aglich die Hirse von Hand auf einem Stein 1U mahlen. Dariiber hinaus wer
den die' verblelbenden Hirscfclderoft von Vogeln attaekiert, denn Kinder, die frUher 
fiir das Vertrciben der Vogel zuslandig waren. gehen heute in die Schule und stehen 
daher als Arbeilskrarte nurnoch sehrbegrcnztzurVerfiigung (CHtD7.D!'1CiA 1993:(96). 

Inno":ltionspotenliale und sozio-okonomische Differenzcn zwischen Frauen 

Angesichts der Tatsache, daG Frauen wegen der sozio-kulturcll fortbeslehcnden Ge
schlechterstcreotypt Problemc haben. scibsl ein Konto bei den para-slaallichen Marke
ling-Boards zu eroffnen, aufdas Anbauiiberschiisse in derMaisproduktion eingelllhit 
werden konnlen, 1st ihr Zugang zur Gctreidevertllarktung erschwen (MUCHE."A 1~~ :352) 
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1m Untcrschicd zur marktori c: nticnen Alisrichtung der Manner zielen die Anbaupriori
Iilen \'on Frauen vorrangig auf die Emahrungsiehcrung abo Ihr Hauptaugenrnerk liegt 
JOf der Anpnanzung moglichst diirreresistcnter Sonen und Varietaten. AuBerdem 
TCl"Suchen die Frauen, Anbaurisiken dUTCh Intereropping. dU TCh Diversifizierung sowie 
clJrrh zeitlieh und raumlieh vcrsclltes Saen und Pflanzen lU crreichen. Dami! greifen 
sie auftradi tionelle Anbaukenntnisse zurOck. 

Weoo man die Anbaustrategien der Frauen genauer betrachtet. zeigt sich jedoch, daB 
dic:sc heute ke ineswegs homogen sind, sondem daB man zwischen den Anbaurormen 
rachercr und annerer Frauen unterschciden muG. Die bere its angcsprochene Form der 
tb.u.sh.lJtsJcitung und die sozio-tlkonomische Diffcrenzierungsind Kriterien,umdiese 
Umerschiede zu erfassen. Da die Ehefrauen einfluBrcicher Manner octer vergJcichswei
~ _"Ohlhabender Wandcrnrbciter Uber Techt viel Land verfUgen, k6nnen sic cine Viel
fall '"On Varietaten anpnanzen (G"'ID:tA~'w ... t 99~:9). 

~ Kriterien zur Saatselektion sind neben der Diirreresistenz an der Eruagshtlhe, dcr 
S::tDdlingsresistenz. der Haltbarlte it der Ernte aber auch dem Geschmack ausgerichtet. 
Demgegeniiber richten sich die Selektionskri terien annerer Frauen, meist sind sic de
)Itt Haushaltsleiterinnen, aufdas schnelJe Wachsturn der Varietliten zur moglichst 
c:adIIc::D Uberbriicku ng der .. hllngry season'" also def Zeit zwischen der lenten und der 
.:idsen ErnIe. Oft ktlnnen die I1nneren Frauen ihre Interessen an der Reduzierung von 
A1IbaDrisiken und der Ernahrungssicherung kaumreaJisieren, da ihre Enrage auf den 
t:Ii:i::aaI Anbauniichen 1.U gering sind und sie nur wenig cigenes Saatgul spcichern 
~. Angesichls ihres RessouTCenmaogcls ist es ihnen kaum mehr moglich, ..... eitrei
dic:de \'e,v .. andtschartliehe Nc:tzwerke zum Austausch zu mobi lisieren. Diese waren 
1Dditionc-1I aber schr wichtig fiirdi e loble und regionale Vcrbreitung von Varielaten 
Har.u in cine andere Region octer Besuch bei Verwandlen diente haufig zur Obcrnah
__ aeuer Varietalen in das eigene Anbausystem (SGnUDT 1988:77 ). 

~ Frauen praktilieren diese Innovationsfonn auch heute noch. Zudem sind sic 
_ del" Lage. bei Vcrsorgungscngpassen Saatgut kaufl ich zu erweTbcn. lhr Interesse an 
1to;;p""C5litionen in die Landwinschaft zielt neben dem Zukauf von Saatgllt auf arbeits
ateicbtemdes Geral abo Bezcichnend fUr das groBere SeJbslbcwuBtsein der reicheren 
fraJeu und die Bedeutung sOlio-llkonomischer Faktorcn in der Veranderung der 
Apzncdullk iSI ihr Ausspruch: . .Ich kann pnUgcn." Damit bringen die Frauen nicht 
... iIren Stolz auf das Erlernen und die Beherrschung einer zuvor von den Miinnem 
~n Anbautechnik zum Ausdruck, sondem darin schwing! aueh das Sozialprc
~ da" je ..... eiligcn Pflugbcsitzerin mit. Denn niehl selten sind es die Frauen in res
~en Wanderarbciterhaushalten, die ihre Ubcrsc hiisseindcr ErdnuBproduk
__ emer 2ls ~ .. om('1I ·S crops" definienen pnanzc, \'erkaufen und lur Anschaffung 
c.cs PftufCS. Wagcns oder Rindes nutzen. IhTC Arbcitslast wird mit diesem neuen 
Gedi erlrichtert (MoyO 1 ~ 5 : 1~7) . 

.. ~ ~ ehronischen Gcldmangcls ist dies !inneren Frauen nicht moglich. So wird 
Q Gesprichen mit :i lteren Witwen immcr wieder deutlieh. daB sie Ober umfangrcichcs 
" -IJ.Sa:I,erlUgen und \'ielfaltige Innovationen entwiekeh habcn, daB sie ihre Kenntnis-
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se wegen des Ressoun::enmangels aber nur begrenu umselzen konnen. Haufig gchen 
mil der Witwenschart sogar Landverl uste einher. denn die traditioncllen Formen der 
sozialcn Sicherung sind dun::h die Monetarisierung, die intensiviene sozio-
6konomisehe Differcnzierung llnd Individualisierung aufgebrochcn. So sorgen die 
Bruder des verstoTbcnen Mannes hCllte keineswegs mehr fUr die Witwe unu ihre Kin
der, sondem eignen sich haufig einfach den Landbesitz ihres Bruders an. Nicht selten 
verlieren die Wilwen neben den Landnllll.ungs- gleichzei tig die Wohnrechte. Auch die 
traditionell in Notzei ten angewandte Form def Existenzsicherung dun::h Betteln, z .B. 
urn Nahrung odeT Saalgut. iSI hellte wegen des Allfbrechens der sozialen Einheit in den 
Hind lichen Gesellschaflen nichtmehrerfolgversprechend (BRATIO r.1987:235f.). 

Zusatzlich Zll dicscn sowieso schon ver.;chilrften sozicrokonomischen Differenzen 
werden mancherons Witwen bei lokalen Vencilungskonfliktcn im Rahmen der staatli · 
chen oder illtemationalen Nahrungsmitlelhilfe von deT Saatglltvergabe ausgcschlossen. 
Sie haben kcine Lobby ill den mannlieh dominienen Patron-Klicntbeziehungen. in 
denen iiberdic Saatgll!vergabeentschieden wird. Zwar handelt essieh hicrbei ofl urn 
Maissaat eines grollen SaatgulunteTnehmelis des Landes Ulld die ausgegebc::ne Varietat 
entspricht viclerorts nicht den agro-/jkologischen Gegebenhei!en. was aile Farmerinnen 
und Fanner beklagen; dennoch erschwert der AusschluO von deT Saatgutvertcilung die 
Existenz.sicherung der Wit wen (OmnOSGA 1993: 194). 

Urn so meh! Ubcrraschl dcr kreative Umgang dieser Frauen mit ihrcr Prob lem lage. Ihre 
Innovationenbeziehen sichbeispielsweiseaufdieNeugestal!ung derATbcitsoTganisa
tion zur Rcduzierung von ArbcilSCngpassen. Hierbci ist vor allem die Bildung infor
rneiler rc:ziproker Arbeitsgruppen zu nennen. Diesc gegenscitige Hilfe hal angesichts 
der Ressoun::enbcgrenzung anneter Frauen die tradi lioncil iibliche Rekrutierung von 
Arbeitsgruppc:n dul'th das Srauen von Hirsebier abge]l)st (SOlMIOT \988:76(.). 

Ad hoc bilden lirmere Frauen, meiSI dc-jure Haushnltsleiter innen. auf Nachbarsehafts
und Freundschaftsbasis Arbeitsgruppen, die sich gegenscilig bei deT Feldvorbcreitung. 
der Aussaat oder beim arbeitsintensiven laten. helfen. Die gemeinsamen Ja!arbeilen 
sind auch das MOliv ruT die Frauen, keine Reihenpnanzungen vorzunehmen, da man 
sonst schell wiirde. welche Frau am schnellsten jiilet. In Jer tradilionellen Feldgestal. 
tung und Anlage von Mischkulturen bleibt diese Fonn der Konkurrenz ausgesch lossen 
und die motivicrcnden Dimensionen der Zusammcnarbeit werden somit neu beleht. 
Hierauf bauen auch andere Strategicn der Witwcn und annerell Frauen auf. So gilt die 
Milglicdschafl in einer der zahlreichcn Iokalen Ganengruppen als Chance. Zugang zu 
Gemeinschaftsland zu eThalten, die eigene GemUse\'ersorgung zu verbessem und ggf. 
ObcrschUssezu vennarklen (ScIIAfI!lI. t998:203). 

Wenngleich dicse Formen der Landnulzung und Arbei!sorganisation sich erst lIach deT 
Unabhlingigkeit e!abliert haben, gal t schon tradilionell Kooperation und Arbeitsmoti 
vation als Grundlage def Em lihrungssicherung. Hier waren und sind Lieder und 
Sprichwone wicht ige KommunikationsmitteL Das dadurch ebenfalls Iradierle Selbsl
bewuBtsein def Frauen als Vcrsorgerinnen def Familien gewinnt angesiehts der Ab
wanderung dcr Mlinncreinc erweiterte Bedeutulig. 
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Selbstversdindnis der Frauen und "Gender-Blindness" der staatlichen 
Agrarberatung 

In du Zunahme dcr Verantwonung sehen yiele Frauen cine Herausforderung. Oas 
Uberschreiten der Geschlechtersphlircn im Anbau und die Erweiterung ilmr Anbau
kompetenzcn werten sic als Ausdruck ihrer Starke. Nach wie Yor legen die Miltter 
Wen darauf. daB ihre Ttichter an ihren Anbaukenntnissen pani7.ipieren, und sic Ycrsu
chen, Ihnen eine positiYe Einstellung zur Landwirtschaft zu Yermilleln. Zwar erhalten 
die meisten M!idchen gleichzeitig eine Sehu lausbildung, aber wegcn der hohen Ar
beilSlo5igkeiterweistsich ihre Aussicht auf cine berufliche Beschiiftigung in der Stadt 
and die damit yerknilpfte Hoffnung de, MUtter auf die Altersyersorgung durch die 
TOChler mcist als Il lusion (MAt:0I'>1199t:ll f.). 

inz""ischen begreifen immer mchr junge Frauen ihre Situation als strukturelles Pro
biem und versuchen - ahnlich wie ihre Mutter - 5ieh im posit iYen Sinn als Farmerinnen 
zu deli niercn. Hierbei sind deren iiberliefertes Wissen und ihre innoyationsstrategien 
a1slenliell wichtig. Nicht nur die auf dem Land yerbliebenen Schuiabglingerinnen. 
SODdem aueh Frauen mittleren Alters nehmen an Infonnat ionsyeranstaltungen der 
so:ttlichen Agrarberalu ng le il. Eigentlich geitcn diese nach wie yor als Mannerdomiine, 
doch die Zahl der weiblichen Interessenten steigt (MUCHENA J994:353). Teilnehmerinnen 
smd \'or allem rcichere und einn uBreichere Frauen. die nieht dUTC h Kinderversorgung 
oder Arbeitsiiberlastung Yon den Kutsen abgehaJten werden und sich gegenuber den 
,)l.innemdurchsetzen konnen . 

... Inno\'ationspolential und ihre o rfenheit flIr Neuerungen leigt sich darin, daB sic 
SId! praktische [nfonnalionen erhofren. urn mit erweiteren Kenntnissen ihren immer 
Eliangreicheren Anbauaufgaben gerecht zu werden. Meist bleiben die Beratungsange
ltue des staatlichen Beratungsdienstes AGRITEX aber wei t hinter den Erwanungen 
dcr Frauen zurtlek, da trotz OUITe- und Erosionsprob!emen nach wic Yor der Maisanbau 
• ·(ash.crop-prodllcrion" der Manner im Zentrum der Bcratungsinhalte sIehL Zwar 
&( du \'erminelte Wissen rur die Frauen yon Interesse, da sic viele Aufgaben der Mlln
~ iibemommen haben, doch auf ihre spezifisehen BedUrfnisse, z.B. im Zugang 7.U 
EUIen GemUse- odcr ErdnuBYarielaten, wird niehl naher eingegangen . Auch finden ihrc 
~isse. Fcldc;>;perimcnle, Auslauschpro7.csse und Kommunikationsfonnen kcine 
6ea::bwng (MUCtlE.'<A 199·n55) . 

... Zuriid ........ ·cisung bzw. Ablchnung lokaler Anbaumethoden, -kcnnlnisse und Innoya
~tze liegt in dcr auf Monokulluren angcleglen BcratungsralionalitJit begrtindel . 
.. dea konl--uTTiercnden Wissenssystemen kommen au(:h die Machtdivergenzen zwi
s:::IrIea den versehiedencn Akteuren im Beratungskontc;>; t zum Ausdruck. Die meiSl 
~n Agrarbera ter sind im "Transfer of Technology"-Dcnken geschult uDd mil 
.-..:iren Venni ll lungsslrukluren sozialisien (DRI:"-XWA"TD 1991:27ff,). 

AlI5 ibtem " Wissensvorsprung" gegenilber de n K1einbauem gewinnen die Berater ihr 
.s.:tstbe"'"1JBtse in. Die lokale n Kennlnisse, insbesondere der Fraucn. werden in ihrer 
_.t.zbiIdung ignorieTl oder sogar abgeweTlel. Die eigenen innoyationen der Frauen und 
p!l1lZIpl.!J\·e Kommuni kation haben in der gangigen staatliehen AgrarberalUng keincn 
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Platz, denn Frauen gelten gemaB der west lich geprligten Haushalts- und Familicnmo
delle h6chstens als mithelfende FamilienangehOrige und nicht als wichtige Produzcn
tinnen und Gestalterinnen der Anbausysteme (MUO!~""A ]994:3~8). Hiermit wird ihre 
zenlrale Rolle in der Emiihrungssichcrung verkannt. Denn ihrc Kompelenzcn liegen in 
den Bereichen des divcrsifizicrlcn Gemtisc- und ErdnuBanbaus. der Anlage von )oka) 
angepaBlen. den Wasscrhaushall schonenden Mischkuhuren, dUrreresistenten Gelrei
desorlen sowie der Konservierung von Saatgut und Anbauertr'.igen. 

Partizipa tive Beratungsmodelle 

Gerade dort selzen partizipativc Bcratungsmodclle an, wie sie das "Chivi Food Secu
rity Project" in der Masvingo Provinz im Siidcn des Landcs praktizicrt. 1m Untcrschicd 
zum staall ichcn Berntungswcscn vcrsteht diese Nicht-Regierungs-Organisalion das 
tradilionelle Wissen als Innovalionspotential und versuchl, die Fraucn als Hauplver
antworllichc im Anbau zu starken. Gegriinde] wurdc das Chivi Projekl im Jahr 199 1 
von cinem ehemali gen Agrarberater, der die unzureichende Bcachlung der lokalcn 
Gegcbenheitcn und cigcncn Innovationsansatze der Baucrn durch die staalliche Agrar
beramng nichl mchr mi lveranlwonen wolllc. lhrn ging es urn die SI:irkung der e igencn 
Enlwicklungsansiitzc der Baucrn. In der UnlerstUzung der eigenen Problemlosungska
palitllten unler Beaehlung der vorhandenen Kenntnisse sieht das .. Chiv; Food Security 
Project'" aueh cine Moglichkeit. d3s Sclbstbewul3tscin der Bauern 7.U vc:rbessem und 
durch den geHirderlen Wissens· und Erfahrungsnustausch die 50lial verbindenden 
Krafte auf lokalcr und rcgionaler Ebene wicdcnubelebcn bzw. neu zu etablieren 
(MUR""R ... t 99~:23). 

Bei diesen Ma8nahmen wird das Chivi Projekl von der Inlennediate Technology and 
Deve lopmenl Group rinanziell und technisch unlerstUtzt, einer NGO. die in vic len 
Liindem Afrikas. Asiens und Lateinamcrikas die Verbreitung von Kleintechnologie 
zum Ziel hal und daneben einen £mpowumenr-Ansatz in der Beratung venriu. indem 
sic die Kommunikation zwischen Kleinbauern verbcssem sowie ihr Selbstbewu61sein 
undVertrauenaufdieeigenen Krliftestiirkenwill . 

Bci den "oll-farlll !rials" sind die e igenen Erfahrungen der Bauerinncn und Bauern ein 
wesentlicher Beslandteil der Forsehung. In den Feldtests wird auf die Ergebnissc yon 
Agrar-Forschungsinsti!ulcn wie dcm rCRISAT. dem rnlernational Crop Research Insi
[ilUle forthe Semi Arid Tropics in der Nahe von Bulawayo und der Forschungsstation 
Makoholi in der Nahe von Masvingo zuriickgegriffen. Wahrend ICRISAT, das unter 
andercm von US-Aid unterstiil1.t wird, sich vor aUcm mit der Ztiehtung von Klcinge
treidevaritaten befaBt, ist es das Ziel der Forschungss tlltion Makoholi . die von der GTZ 
gefordc rt wird, angepaBlc Technologic lU entwickeln (HAGMA.'iS I CHUMA I NEHA."DA 

t99~:J7rf.). Das Chivi Projekt siehl !lIil beiden Einrichlungen in engem Kontakl und 
organiste" Besuche von Bauerinnen und Bauemgruppen. damil sic selbsl un[er den 
Neuerungen def Forschungsslationen auswiihlen konnen, welche sie fOr sich ausprobie
renundgegebenenfallsiibcmehmenwolkn 
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Hiufig ftlhren die Frauen die Feldtests dun:h. insbesondere wenn diese ihren Anbau· 
IIIttfessen entspreehen und sic sich hiervon eincn Beitrag zur LOsung ihrer Probleme 
_~nen . Praktisch hei6t das: Varietaten- und Sonentests. Experimcnle zur Erweite
nmg der Misehkuhuren, Fcldversuehe zum Mulchen und zur Griindiingung sowie zur 
Bodenkonservierung: Methoden zur Schadlingsbckltmpfung und Komposlicrung, zur 
Wasserspcicherung, Erntelagcrung und Techniken zur Arbeitserleichlcrung. 

bperimenlc in Dorfgarten. deren Aufba u vom Chivi Projekl gerorder! wird und die 
lcbJe Frauengruppcn bestcllcn. starken die Rolle anncrer Frauen, da sie hier Landzu
pn, erhahen und ihee Kennmisse umsetzen k6nncn. Auch in der Weiterverbreitung 
do' Testcrgebnisse im Rahmen gegenseitiger Feldbcsuehe und lobler Workshops -
bade , eharen zum partizipativen Bermungskonzept des Chivi Projekles - weisen sieh 
ciIC Bauer!nnen OIls kompctente und innovative .. Expeninnen" aus (MUIlWIRA I~S: 24). 

DIe ~gional organisicnen Workshops. in denen sich die Mitarbeiterinncn und Milar
tw::.er des Chivi Projcktes als "Facilitator" , nieht als Eltpcrlen verslehen, dienen dem 
woteTen Austauseh tiber konkrele Anbauerfahrungen. Ais ncues Dialogforum tragen 

Workshops zur Aniku lation und Partizipation von Frauen bei. 1m Unlcrschicd zu 
.. minnlich dominierten und hierart:hiseh strulauricnen lnfonnal ionsangebolen der 
iDalichen Agrarheralung schalzen die Frauen das Angeool. e igene Problemlosungen 
m au ..... ickc ln. Dieser Ansatz siehl die llindliehe BevlSlkerung niehl nur als passive 
WlxDutionsempmnger. sondcrn selZI auf die lokalen KapaziUiten :wm Krisenm~n~
~t und die eigenen Kompetenzen wr Bcwiiltigung innergescllschaftlicher Kon· 
8Je.. Den sOl.io-okonomischer Differenzcn wird hier mit der Slarkung der Selbstorga
~begcgncL 

_ J>robl~m.R(l/Ik.in8" win:! immer wieder deullich. daB niehl nur die Diirre und der 
~gel ~ls Probleme empfunden werden. DariiDcr hinaus geben vor allem das 
Allib'echen der sozialen Einheiten und damit verbundene individue lle Orienticrungen 
.Aab:! zur Sorge. Innerfamililirc Konflikte belaslen inshesondere die Frauen. lndivi-
4kalismus und MiBlrauen sind ltueh zwischen Frauen AniaB flir Auseinundcrsetzungen 
~1998:205). 

~ dec gemeinsamen Workshops versuehen aile Beleiliglen. die Konfliktursa
~ .aufzuaroeiten und immer wieder neu einen Konscns zu erarbcitcn. Dabei spiel! 

umkltion z.B. durch Lieder und Sprichwone als traditionclle Kommunikal i
.-dien so ..... ie durch kleine. improvisiene Theo.terstUcke cine wiehtige Rollc. Das in 
<!t::r SiIIoP-Gesellschaft sehr wiehlige .,Wahren des eigenen Gesiehls" hleihl auch in 
~ mm Leadership-Training gewiihrleistel. wic sic das Chilli Projekt fOrdcrt. 
n.. -uden Eigensehaften der Gruppenleilung und gruppeninlerne Probleme disku
..... lID p n tradil ionellc Symbole hier als Medien einer flir a!le akzeplablcn Kritik
___ DIe bc'leili l!len Bauerinnen und Bauern DeIOnen. daB diesc ncuen Formen des 

Ihren- Zusammenhalt sHirken. Auch die Frauen flihlen sieh crmutigt, ~n 
.... Prou:s.scn akliv milzuwirken und ihre Interessen zu artikulieren ( M URWIRA 

27 



Neuerdings werden Elemente dieses Konzeptes der panizipativen Innovalionsent
wicklung und -verbreilung in Zusammenarbeit mit der GTZ ansalzweise in der staatli
chen AgrarberalUng elablien. Dies erforden eine Umorientierung def (nhalte und Ver
mitt lungsmcthoden. denn Fragen der Emiihrungssichcrung werden hier nich! nur in 
ihren agrarpoli!ischen oder Okologischen Dimensionen betraehtet, sondem aus den 
lokalen sozio-okonomisehen und kulturc llen Hintergriinden hergeleitet. Die Herausfor
derung fOr die staatJiche Agrarberatung besteht nun in dcr institu tionelienNeudefiniti
on dcr Institution sowie im Wandel des Selbs!versliindnisses def Berater (HAGMAI'N I 

O tVI.tA/NElIA.'IDA I995:37ff.). 

Zusammenlassung 

Machtdiffere nzen sowie sozio-okonomische Unterschiede sehranken die Umsetzung 
derlnnovat ionspotentialevon Kleinbiiuerinnen in Zimbabwe ein. Intercssendifferenzen 
auf Haushaltsebene und die spezifisehe Gestaltung der Geschlechterverhliltnisse mUs
sen ebenfalls als Hemmfaktoren beachtet werden. Zudem wird die Zielrichtung der 
staat lichen Agrarpolitik und der AgrarberalUng nur sehr bedingt den Bedurfnis.sen der 
Klcinbliuerinnen gerecht und aehtct nur unzureiehcnd ihTe Kenntnisse und Kapazitaten 
in derEmiihrungssicherung. 

Auch wenn die wiTtschaflspolitischcn Rahmenbedingungen und sozialen Untersehiede 
die Wisscnsumsctzung der Kleinbauerinnen behindcrn, sind die dynamischen Poten
tiale, die ihre Anbaukompctenzen kenn7.eichnen, urn so beaehtlicher. Hil frcich zum 
Verstandnis ibrer Anbaustralegien im Kontext der lokal gegebenen Handlungsmog
liehkei ten und - grenzen ist eine akteursorient iene Perspektive (Mur;Oy/CHoMI"rO:-' 

1995: 112f.; l.Or<o t992:27S), Die Starkung ihrcr Innovationen forden - wie das "Chivi 
Food Security Project" zeigl - nicht nUT die lragende Rolle der Frauen in der Emah
rungssicherung, sondem Irligt zu ihrerSelbstachtung und gesellschaftlichen Anerken
nungal s Produzcntlnnen bel. 

Innovations in Cropping and Communication of Knowledge - the Importance 'of 
Gender and Changes in Society in South-Zimbabwe 

Summary 

Di ffercn~'es of power as well as economic differences in the rural society limit the 
implementation of Zimbabwean women's innovalive potentials. Diverging interests on 
household level and the specific configurations of gender re lations must also be re
garded as retarding factors. Also. the goals of governmental agrarian policies and of 
agrarian extension servi~es are, in a very limited way, adapted to the needs of female 
peasants. 

Since these factors hamper the implementation of the knowledge of fe male peasants 
their dynamie potentials in farming arc all the more significant. An aCleur-oriented 
approach appears 10 be useful for an understanding ofthcir plantin gstrategiesand 
onalysing it within the contex t of local opponunilies and limitations. The Chivi Food 
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Security Project reveals how supponing women' s innovations at the same time 
s:nngthens their function as providers of food security. One resUlt of this approach is 
II)promotetheir selr.confidenceasproducers and enhance lhcirappreciation within the 
ilrrer socielY. 
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