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Schweigen erlaubt Missbrauch?

Der patriarchalische Diskurs auf den Malediven und seine Auswirkungen 

auf den llmgang mit Gewalt an Frauen

Lubna Hawwa

Im Dezember letzten Jahres erlag eine 35-jahrige maledivische Frau den schweren Ver- 

letzungen, die ihr angeblich von ihrem Ehemann zugefugt wurden. Der Ehemann befin- 

det sich nun in Polizeigewahrsam, wahrend die Ermittlungen laufen. Der Tod der Frau 

fiihrte zu emotional aufgeladenen Debatten in den Medien und Social Media-Kanalen. 

Dabei geht es vor allem um die Frage, wer fur den Tod der Frau verantwortlich ist. Zwei 

Meinungen kursieren derzeit: Die einen sagen, dass die Regierung - in erster Linie 

das Ministry of Gender and Family Protection Authority (FPA) - versagt habe, Frauen 

vor hauslicher Gewalt zu schiitzen. Die anderen sagen, die Frau habe selbst ihren Tod 

zu verantworten, da sie uber die jahrelangen Demiitigungen geschwiegen und es ver- 

saumt habe, friiher Schutz zu suchen.

Kultur der

Opferbeschuldigung

I
n einer Schlagzeile der bekann- 

ten Lokalzeitung Maveeru Online 

ist zu lesen: Einen Missbrauch 

zu verheimlichen offnet die Tiiren 

fur weitere Missbrauche (Ahmed, 

2016). Die Zeitung Sun Online zieht 

das Resiimee, dass der Tod der Frau 

die Konsequenz ihrer Verheimli- 

chung des Missbrauchs war und dass 

er eine Lektion fur all jene Frau

en sein sollte, die Opfer von Gewalt 

sind (Ali, 2015).

In den Social Media-Kanalen spiegelt 

sich ein ahnliches Stimmungsbild wi

der; uberall sind Statusmeldungen zu 

lesen, die Frauen eindringlich dazu 

auffordern, ihr Schweigen zu bre- 

chen, ihr heimliches Leiden offenzu- 

legen und Unterstiitzung zu suchen. 

Derartige vorherrschende Meinun

gen sind eingebettet in eine Kultur 

der Opferbeschuldigung. Niemand 

spricht uber die nur allzu offensicht- 

liche und skandaldse Realitat: Diese 

Mutter von drei Kindern starb nicht, 

weil sie schwieg. Sie starb, weil sie er- 

mordet wurde. Ihr Mann steht unter 

Verdacht, ihren Korper so gnaden- 

los und brutal geschandet zu haben, 

dass sie aufgrund der Verletzungen 

am ganzen Korper und im Genital- 

bereich verblutete.

Weniger als zwei Wochen nachdem 

dieser Fall von hauslicher Gewalt 

bekannt geworden war, kursierte 

eine weitere grauenhafte Geschich- 

te. In den StraBen der maledivischen 

Hauptdtadt Male wurde der leblo- 

se Korper einer jungen Frau, gerade 

einmal 23 Jahre alt, gefunden. Man 

vermutet, dass sie stranguliert wur

de (Naish, 2016). Die offentliche Be- 

richterstattung, die darauf folgte, 

zeigt einmal mehr, wie sehr sich die 

Voreingenommenheit beim Thema 

Geschlechterrollen in den Medien 

halt und sich auch in der gesellschaft- 

lichen Antwort auf diesen Fall wi- 

derspiegelt. In den Zeitungsartikeln 

wurde wiederholt betont, die Frau sei 

drogenabhangig gewesen (Ahmed, 

2016). In den Social Media-Kanalen 

wurde hingegen uber ihre Sexuali- 

tat spekuliert. Selbst die Mutter der 

jungen Frau, die eine beriihmte Stra- 

Benaktivistin bei der fiihrenden Op- 

positionspartei ist, wurde mit derlei 

Spekulationen nicht verschont. Die 

Social Media-Nutzer beschuldig- 

ten die Mutter des Opfers, sie habe 

mehr Zeit damit verbracht eine Rolle 

in der Politik zu spielen, als sich um 

ihre Kinder zu kummern.

Schon in friiheren Fallen von Ge

walt gegen Frauen wurde haufig mit 

zweierlei MaB gemessen, und es kam 

bei der Berichterstattung zu einer 

Beschuldigung des Opfers. Es wird 

mit Sicherheit auch nicht das letzte 

Mai gewesen sein, wenn man einen 

Blick auf die immer starker werden- 

de Frauenfeindlichkeit auf den Ma

lediven wirft. Geschiirt wird sie von 

extremistischen Hasspredigten und 

wachsendem islamistischem Radika- 

lismus (Amir, 2011).

Wachsende Frauenfeindlichkeit

Es gibt innerhalb der Gesellschaft 

keine Stimmen, die die Rolle der 

Manner als Gewalttater verurtei- 

len. Einzig die Anwaltin fur Frau- 

enrechte, Humay Abdulghafoor, 

veroffentlichte Anfang 2016 in der 

Zeitung The Maldives Independent ei

nen aufschlussreichen und verstand- 

nisvollen Artikel uber den Fall. Mu- 

tig sprach sie in der Offentlichkeit 

uber die Doppelmoral und Schein-
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heiligkeit, entstanden durch die tief 

verwurzelten patriarchalischen Nor

men in der Gesellschaft sowie durch 

das Versagen staatlicher Instituti- 

onen bei der Unterstiitzung von Op

fern geschlechterbasierter Gewalt. 

Die Frauenrechtlerin fasst die Pro- 

bleme der Malediven in dem Satz zu- 

sammen: „Gewalt gegen Frauen ist 

zu unserer Kultur geworden

Wenngleich die Schwere und die Zahl 

der Gewalttaten gegenuber Frauen 

auf den Malediven im Vergleich zum 

restlichen Sudasien weniger drama- 

tisch anmuten mag, erfahren ma- 

ledivische Frauen dennoch ernste 

Formen von Gewalt — vor allem ver- 

borgen in der Privatsphare des eige- 

nen Haushalts. Die Pravalenz von 

Gewalt gegen Frauen wurde erstmals 

2007 in einer Studie offengelegt. Da- 

nach wurde jede dritte maledivische 

Frau im Alter von 15 bis 49 Jahren 

bereits Opfer einer Form von phy- 

sischer, sexueller oder psychischer 

Gewalt. Fast jede funfte Frau gab 

an, dass der Tater ihr Lebenspartner 

war. GemaB der Studie reicht die Ge

walt in der Partnerschaft von gering- 

fugigen Taten wie Bedrohung und 

Einschuchterung bis hin zu schwe- 

ren Gewalttaten wie versuchten Tot- 

schlags, das Schlagen und Treten in 

den Bauch wahrend der Schwanger- 

schaft, das Wiirgen und Verbrennen 

sowie den Gebrauch von Waffen ge

genuber Frauen (Fulu, 2007).

Die Studie diente als Beweismittel 

im Kampf gegen Gewalt an Frauen 

und fuhrte schlieBlich dazu, dass 

der Druck von Seiten internatio- 

naler Organisationen und lokaler 

Gruppen der Zivilgesellschaft auf 

die Regierung erhoht wurde, end- 

lich etwas gegen das Problem der 

hauslichen Gewalt zu unternehmen. 

2012 wurde der sogenannte Dome

stic Violence Prevention Act (Gesetz 

zur Prevention hauslicher Gewalt) 

ratifiziert und mit ihm die haus- 

liche Gewalt kriminalisiert. Zudem 

wurde die Family Protection Autho

rity (FPA — Behorde zum Schutz 

der Familie) gegriindet, um Opfern 

von Gewalt Unterstiitzung anzubie- 

ten. Nichtsdestotrotz sind die aktu- 

ellen Faile von Gewalt gegen Frauen 

eine Mahnung, dass diese instituti- 

onellen Reformen nicht ausreichen, 

um Frauen vor hauslicher Miss- 

handlung zu schiitzen.

Patriarchalisches Konzept der 

Ehe

Gewalt gegen Frauen spielt sich in 

einem Kontext ab, in dem histori- 

sche, soziale und politische Elemen- 

te zusammenspielen. In ihm kom- 

men zum einen die Strukturen und 

Wirkungen formaler Institutionen 

wie Regierung und Gesetz zum Tra- 

gen, zum anderen aber auch infor- 

melle Faktoren wie Werte und ge- 

sellschaftliche Normen. Beides tragt 

dazu bei, dass Gewalt gegen Frauen 

weiter anhalt und bestimmt dariiber 

hinaus den Schweregrad dieser Ge

walt (Solotaroff & Pande, 2014). Die 

Malediven sind ein Land, das laut 

Gesetz zu 100 Prozent muslimisch 

ist. Die Scharia ist stark institutio- 

nalisiert und bestimmt maBgeblich 

verschiedene Bereiche der Gesell

schaft, speziell die Familie. Nach 

islamischem Familienrecht sollen 

sich Mann und Frau in der Ehe er- 

ganzen, unterschiedliche Rollen 

einnehmen und unterschiedliche 

Pflichten erfullen. Sie sind jedoch 

nicht gleichgestellt. Ein gutes Bei- 

spiel dafiir sind die Heiratszeremo- 

nien auf den Malediven: Keine Hei- 

ratszeremonie ist vollstandig, bevor 

der offizielle Vorsitzende der Zere- 

monie der Braut gesagt hat, dass sie 

dem Ehemann gehorchen und ihm 

treu sein muss. Der Ehemann wird 

hingegen daran erinnert, dass es zu 

seinen Pflichten gehort, der Ehe- 

frau ein „Ernahrer“ und ,,Beschiit- 

zer“ zu sein. Laut Mir-Hosseini & 

Hamzic (2010) legen bestimmte In- 

terpretationen von heiligen Texten 

des Islams und Rechtstexten die Ehe 

so aus, dass mit dem SchlieBen der 

Ehe auch ein Vertrag abgeschlossen 

wird, durch den der Mann die Kon- 

trolle uber den Korper und die Se- 

xualitat der Frau erlangt. Dieses pa- 

triarchalische Konzept der Ehe gilt 

auch auf den Malediven und wur

de deutlich sichtbar durch die har- 

sche Kritik wahrend der Verhand- 

lungen von 2010 bis 2012, als es um 

den Gesetzesentwurf zur hausli

chen Gewalt ging.

Die konservativen Parlamentsmit- 

glieder, die Einwande gegen die 

neue Gesetzgebung hatten, waren 

alles Manner. Sie kritisierten, dass 

durch den Gesetzesentwurf wo- 

moglich „islamische Rechte“ wie 

beispielsweise das „Praktizieren von 

Polygamie“ oder „das Ergreifen von 

MaBnahmen gegen die Untreue der 

Ehefrau“ beschnitten werden konn- 

ten {Maldives Independent, 2010). Da- 

ruber hinaus bezeichneten einige 

Mitglieder das Gesetz als „Gesetz 

des Teufels“ und unterstellten, dass 

es von Leuten aus dem Westen vo- 

rangetrieben werde. Diese Westler 

wiirden nur darauf abzielen, ihre 

Kultur und ihren islamischen Le- 

bensstil zu zerstdren und alle Sorten 

von Gift und Viren in die Gesell

schaft einzuschleusen {Maldives In

dependent, 2010). Dies bezeugen auch 

die Beobachtungen der muslimi- 

schen Feministin Shhadeh. Sie ka- 

tegorisiert Muslime, die versuchen, 

eine moderne Identitat zu kreieren, 

in zwei Gruppen: die liberalen Re

former beziehungsweise Modernis- 

ten und die Konservativen. Erstere 

versuchen, die islamische Tradition 

mit dem westlichen Liberalismus zu 

verbinden. Letztere halten an der 

Tradition fest und glauben daran, 

dass jegliche Abweichung davon alle 

islamischen Gesellschaftsstruktu- 

ren zerriitten und alle Grenzen, die 

sie bislang vor der Dominanz des 

Westens geschiitzt haben, zerstdren 

wurde. Bei diesem ZusammenstoB 

zwischen Modernismus und Tradi- 

tionalismus ist es oft der Korper der 

Frau, der zum Schlachtfeld fur den 

Kampf um Erhalt und Veranderung 

von Identitaten, nationaler Einheit 

und Vorherrschaft wird.
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Ein fauler Kompromiss?

Trotz der Widerstande wurde auf- 

grund beidseitigen Einvernehmens 

zwischen den beiden groBen politi- 

schen Lagern der Gesetzesentwurf 

dann doch durchgewunken und ra- 

tifiziert. Doch dies hatte seinen 

Preis: Im Namen des Pragmatismus 

mussten diverse Kompromisse ge- 

macht werden, um weiteren Wider- 

stand der konservativen Parlaments- 

mitgliedern zu umgehen. Der groBte 

Kompromiss war, dass die Klausel 

zur Vergewaltigung in der Ehe aus 

dem Gesetzentwurf gestrichen wur

de. Somit wird die orthodoxe Auf- 

fassung, zu den Pflichten der Frau 

in der Ehe gehdres es, mit oder ohne 

ihr Einverstandnis zum Sex zur Ver- 

fugung stehen zu mussen, aufrecht- 

erhalten und nicht angefochten.

Zwei Jahre sparer, 2014, kam das 

Thema erneut auf die politische Ta- 

gesordnung, als President Yameen 

(seit November 2013 im Amt) sein 

Veto gegen die Ratifizierung des 

Gesetzes zu sexuellen Gewalttaten 

einlegte. Seiner Meinung nach be- 

stehe der Gesetzentwurf aus „Be- 

stimmungen, die im Gegensatz zur 

islamischen Scharia und den isla- 

mischen Prinzipien“ stiinden (Naish, 

2014). Obwohl nicht explizit er- 

wahnt, galten seine Einwande den 

Bestimmungen zur Gewalt in der 

Ehe. Trotz der zum Teil scharfen 

Kritik innerhalb des mannlich-do- 

minierten Parlaments und von Sei- 

ten religidser Gruppen wurde das 

Gesetz zusammen mit einem Anti- 

Belastigungs-Gesetz dennoch rati- 

fiziert. Damit wurde Gewalt in der 

Ehe groBtenteils kriminalisiert. An 

der Einstellung der Rechtsgelehrten 

andert dies wohl wenig. Der dama- 

lige Vize-Prasident der Akademie 

fur islamisches Recht, Dr. Mohamed 

lyaz Abdul Latheef, wurde in diesem 

Zusammenhang folgendermaBen zi- 

tiert: „Mit Ausnahme verbotener se- 

xueller Praktiken, wie beispielswei- 

se Sex wahrend der Menstruation 

oder Analsex, ist es fur Frauen un- 

ter keinen Umstanden statthaft, den 

Geschlechtsverkehr zu verwehren, 

wenn der Ehemann das Bediirfnis 

danach verspurt [...] [und sie sollte] 

ihrem Ehemann gegeniiber vollkom- 

menen Gehorsam zeigen.“ (Naish, 

2014)

Religiose Narrative und 

Geschlechterrollen

Religiose Narrative mit Bezug auf 

das „gdttliche“ Recht des Mannes, 

Frauen zu kontrollieren und zu un- 

terdriicken, konnten erfolgreich eine 

Kultur der Rollenklischees kreie- 

ren. Zudem konnten sie die Idee der 

Uberlegenheit des Mannes auf den 

Malediven tief verankern. So konnen 

Frauen im Namen der Frommigkeit 

und des Gehorsams gegeniiber Gott 

gezwungen werden, eine untergeord- 

nete Stellung in Haushalt und Ge

sellschaft einzunehmen. Dabei wird 

selbst Gewalt akzeptiert. Dies wur

de auch in einer Studie mit dem Titel 

Maldives Demographic and De al th Sur

vey, die im Jahre 2009 durchgefiihrt 

wurde, bestatigt. Danach sehen es 

30 Prozent der Frauen als gerecht- 

fertigt an, vom Ehemann geschlagen 

zu werden — zum Beispiel, wenn ihr 

versehentlich das Essen angebrannt 

ist, sie mit ihm streitet, sie hinaus- 

geht, ohne ihm Bescheid zu geben, 

sie die Kinder vernachlassigt oder 

ihm den Sex verweigert. Alarmie- 

rend ist auch die Studie Lights Side 

of Life, die in den Jahren 2005 und 

2011 veroffentlicht wurde (SHE und 

SRI, 2015). Sie zeigt, dass die Halfte 

der mannlichen Studienteilnehmer 

es fur gerechtfertigt halt, ihre Frau

en zu schlagen. Als Griinde nannten 

sie religiose Argumente. Noch dra- 

matischer ist dies mit Blick auf die 

im Vergleich zur Studie aus dem Jahr 

2005 sinkende Zahl an Mannern, die 

sich gegen das Schlagen von Frauen 

aussprachen. Dies zeigt, inwieweit 

der wachsende religiose Konserva- 

tivismus und die patriarchalische 

Doktrin die Position der Frauen in 

der Gesellschaft schwachen (SHE 

und SRI, 2015). Nach Beobachtun- 

gen von Fulu (2013) hat der abrup- 

te sozio-dkonomische Wandel auf 

den Malediven, kombiniert mit den 

Zwangen der Globalisierung und 

der Vermischung mit islamistischen 

Mannlichkeitsdiskursen, ebenfalls 

Auswirkungen auf die Position der 

Frau. All dies tragt dazu bei, dass 

kulturelle Gegebenheiten, wie etwa 

flexible Heirats- und Scheidungs- 

praktiken, die in der Geschichte der 

Malediven dazu beigetragen haben, 

der Gewalt gegen Frauen vorzubeu- 

gen, sich zunehmend auflosen.

Demokratiebewegung und 

wachsender Traditionalismus

Die Wurzeln dieses patriarcha- 

lischen Disburses fiihren zuriick in 

die Zeit des Demokratisierungspro- 

zesses vor 2008. Zu dieser Zeit bff- 

neten sich gesellschaftliche Raume 

und Medienplattformen erstmals 

der freien MeinungsauBerung. Kon- 

servative Gruppen im Land, ein- 

schlieBlich der Adhaalath Party (Ge- 

rechtigkeitspartei) und zwei anderen 

islamisch-religidsen Gruppierungen 

der Zivilgesellschaft mit den Namen 

Salaf (Vorfahre, betitelt die ersten 

drei muslimischen Generationen) 

und Islamic Foundation, beeilten sich, 

sich im Radio, im Fernsehen und auf 

offentlichen Biihnen als Verteidiger 

der Moral und als Wiederbeleber der 

ummah (muslimsche Gemeinschaft) 

zu prasentieren. In ihren Predigten 

wurde der weibliche Korper wieder- 

holt als Bildnis des Sittenverfalls in 

der Gesellschaft dargestellt. Mernis- 

si (1975) interpretierte solche ortho- 

dox-islamischen Narrativen bereits 

Mitte der 1970er Jahre als Ausdruck 

der Angst patriarchalischer Gesell- 

schaften vor dem „zerstdrerischen 

Potenzial“ der Frau und innerge- 

sellschaftlichem Chaos (fitndp wenn 

Geschlechterrollen infrage gestellt 

werden. Der Anstieg der Zahl von 

verschleierten Frauen in den friihen 

Jahren des 21. Jahrhunderts - also 

der Zeit, in der die Demokratie-Be- 

wegung ihren Hbhepunkt erreichte 

- beweist den Zuspruch und den

48 | Sudasien 1 /201 6



Frauenpower ausqebremst

Einfluss religidser Gruppen in die- 

ser Zeit. Unter dem Deckmantel det 

turbulenten politischen Prozesse des 

Umbruchs konnten diese religiosen 

Gruppierungen ihren Einfluss noch 

steigern.

Die Malediven sind kein Einzelfall. 

Weltweit wird in patriarchalischen — 

und nicht nur muslimischen - Ge- 

sellschaften die Kontrolle uber Kor- 

per und Verstand der Frauen dazu 

genutzt, politische Ziele zu erreichen 

(Mir-Hosseini & Hamzic). Auf den 

Malediven wurden zwar die forma- 

len Barrieren gegen die Gleichbe- 

rechtigung von Frauen durch Politik 

und Gesetzesreformen, die von saku- 

laren, universellen Menschenrechten 

inspiriert wurden, beseitigt. So wur

den in den letzten Jahren rechtliche 

Instrumente — die Gesetze zu haus- 

licher Gewalt, sexueller Belastigung 

oder Sexualverbrechen — eingefiihrt, 

um Gewaltopfern einen Rechtsweg 

zu bieten. Im Parlament wird der- 

zeit auch ein Entwurf fur ein Gleich- 

berechtigungsgesetz debattiert. Auf 

der anderen Seite werden die Medien 

und offentlichen Raume aber weiter- 

hin dazu genutzt, orthodoxe religi

ose Disburse zu bewerben. Manch- 

mal ermutigen die Medien, tauschen 

vor und oft diktieren sie auch, wel

ches Verhalten der Frauen als richtig 

erachtet wird — was sollen Frauen sa- 

gen, was sollen sie tragen, wie sollen 

sie sich verhalten, wie sollen sie sich 

in der Offentlichkeit prasentieren — 

aber noch viel mehr: Wie sollen sie 

sich aus dem offentlichen Leben he- 

raushalten.

Die Einflusse der patriarchalischen 

Interpretation der islamischen Tex- 

te auf die Dynamik der Geschlecht- 

errollen auf den Malediven haben 

dazu gefuhrt, dass maledivische Po- 

litiker Hilfe bei islamischen Femi- 

nistinnen und Gelehrten im Aus- 

land gesucht haben. Kurzlich gab es 

im Rahmen der globalen Bewegung 

„MUSAW4H — M Global Movement 

for Equality and Justice in the Muslim 

Family^ eine Kooperation zwischen 

der lokalen NRO Hope for Women in 

the Maldives und der in Malaysia an- 

gesiedelten Gruppe Sisters in Islam 

(SIS). Diese Zusammenarbeit fiihr- 

te zu Ubersetzungen von Buchern 

uber Frauenrechte im Islam in die 

maledivische Landessprache Dhive- 

hi. Zudem wurden Workshops mit 

verschiedenen Akteuren veranstal- 

tet, um die Rechte von Frauen im 

islamischen Kontext zu diskutie- 

ren ^Maldives Independent, 2010). Dies 

sind wichtige Schritte auf dem Weg 

zur aktiven Teilhabe von Frauen an 

offentlichen Diskursen. Ob sie aber 

auch Druck auf die mannlichen isla

mischen Gelehrten oder die politi

schen Entscheidungstrager ausiiben 

konnen, ist fraglich.

Verscharfung der rechtlichen 

Rah menbedi ng ungen

Die Frauenrechtsbewegungen auf 

den Malediven haben sich bislang 

stets davor gescheut, die derzeit exis- 

tierenden religiosen Dogmen und 

den rechtlichen Rahmen, welche die 

Gesellschaftsfahigkeit und Sexuali- 

tat von Frauen kontrollieren, heraus- 

zufordern. So haben sich die Male

diven immer noch nicht dem Artikel 

16 der CEDAW [Convention of the Eli

mination of Mil Forms of Discriminati

on against Women — die Frauenrechts- 

konvention der Vereinten Nationen) 

verpflichtet. Die Vorbehalte gegen 

den Artikel 16 (die Abschaffung je- 

der Form von Diskriminierung von 

Frauen in Bezug auf die Ehe und 

Familienbeziehungen) erlauben es 

Mannern de facto noch immer, meh- 

rere Frauen sowie minderjahrige 

Madchen zu heiraten — eine Praxis, 

die zwar selten vorkommt, aber den- 

noch derzeit einen Aufschwung er- 

lebt. Die Kodifizierung des Famili- 

enrechts im Jahr 2001 brachte zwar 

eine Vereinheitlichung und eine ge- 

wisse Rechtssicherheit mit sich, da- 

raus resultierten aber beispielswei- 

se weitere Einschrankungen und 

Hindernisse fur Frauen, eine Schei- 

dung zu erwirken (Fulu, 2014). Das 

Familienrecht verbietet einer Frau, 

ohne die Zustimmung eines mann

lichen Vormunds oder eines Richters 

— der zwangslaufig auch ein Mann 

ist, da die nationale Akademie fur 

islamisches Recht Richterinnen die 

Durchfuhrung der Heiratsriten ver

bietet — zu heiraten (Nazeer, 2011). 

Dariiber hinaus lasst sich ein Trend 

zur Berucksichtung der noch strik- 

teren Zzw-Gesetzgebung beobach- 

ten. Diese sieht unter anderem fur 

auBerehelichen Sex oder Ehebruch 

offentliche Auspeitschungen vor. 

In den meisten Fallen, in denen die 

Gesetzgebung angewandt wird, sind 

Frauen die Opfer. Eine von Gerich- 

ten fur den Zeitraum von 2005-2011 

erstellte Statistik zeigt, dass in 85 

Prozent der verhandelten Faile von 

Ehebruch Frauen verurteilt und be

straft wurden (SHE and SRI, 2015). 

In vielen Fallen werden Vergewalti- 

gungsopfer fur den „Ehebruch“ be

straft. Als Beispiel hierfiir kann der 

Fall eines 15-jahrigen Vergewalti- 

gungsopfers gesehen werden, dessen 

Strafe erst nach massivem interna- 

tionalem Druck aufgehoben wurde 

(Mohamed, 2014).

Die im gesetzlichen Rahmen der Ma

lediven verankerten Geschlechter- 

normen legitimieren auch rechtlich 

die vorhandenen Geschlechter-Ste- 

reotypen und ein Mannlichkeitsver- 

standnis, das gewalttatige Unterdrii- 

ckung und Missbrauch von Frauen 

zur Folge hat. Diesen Status Quo zu 

verandern ist eine enorme Heraus- 

forderung fur Frauenrechtsgruppen, 

die versuchen, die religiosen Disbur

se neu zu interpretieren und in der 

Gesellschaft eine Kultur der Gleich- 

berechtigung und des Geschlechter- 

friedens zu schaffen.

Aus dem Englischen ubersetgt von 

Anja Doscher
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