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Die Muslime in Sri Lanka sind eine wenig beachtete Minderheit. Aufgrund der historischei1 

Situation und der besonderen Lage im Biirgerkrieg zwischen Tamilen und Singhalesen ent' 

wickelte sich diese sehr heterogene Gruppe anders als die Muslime der Nachbarlander. In de1 ja 

Gegenwart bringen auch Migration und Globalisierung groBe Veranderungen fur die Muslim6 te 

Sri Lankas mit sich. Si
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eligionswissenschaftlern ist Sri 

Lanka bekannt als „Land des 

Theravada-Buddhismus". In der 

Tat ist zwar die Mehrheit der dortigen 

Bevolkerung singhalesisch und buddhs- 

tisch, aber regional und in bestimmten Be- 

rufsgruppen konzentriert leben dort be- 

deutende ethnische und religiose Minder- 

heiten. Davon sind die Tamilen mit etwa 

18 Prozent die herausragendsten; die 

meisten sind Hindus und folgen der 

volksreligiosen Tradition der Shivaiten, 

nicht wenige bekennen sich zum romisch- 

katholischen Glauben, ein kleiner Teil 

folgt anderen christlichen Richtungen.

Die Muslime stellen einen Bevolke- 

rungsanteil von etwa sieben Prozent. Ihre 

Gruppe konnte kaum vielfaltiger sein in 

Hinsicht auf die Sektenzugehorigkeit, 

ihre Abstammung, ihre wirtschaftliche 

und soziale Lage. Obwohl ihre Reprasen- 

tanten aus politischem Kalkiil ihre arabi- 

sche Abstammung betonen, trifft diese 

nur fur den kleinsten Teil der Muslime 

in Sri Lanka zu.

Vor den Portugiesen und Hollandern 

kontrollierten Araber die Seewege und 

siedelten seit friihester Zeit auf der In- 

sel. Schon in vorislamischer Zeit - oft wird 

das 5. Jh. n.Chr. angegeben - sollen Ara

ber als Handler auf die Insel gekommen 

sein. Im 8. Jh. sollen Haschemiten aus 

dem Irak auf der Insel Zuflucht genom- 

men haben. Die friihe Prasenz arabischer 

Kultur zeigt auch ein Grabstein mit ara

bischer Kalligraphie aus dem 10. Jh. 

n.Chr. fur Ibn Abu Bakaya, einen Leh

rer, den der Kalif von Bagdad entsandt 

hatte. Er starb 948 n.Chr. in Colombo. 

Aus portugiesischer Zeit stammt die Be- 

zeichnung der Muslime als „Moors“ 

(„Mauren“). Die arabisch-stammigen 

Muslime gelten als „Ceylon Moors“ oder 

„Sri Lankan Moors". Die uber Indien ein- 

gewanderten heiBen „Coast Moors" 

(„Kustenmauren“) oder „Indian Moors". 

Etwa ab Mitte des 14. Jh.s kamen Tamil- 

sprachige Muslime aus Siidindien auf die 

Insel. Ab Ende des 17. Jh.s wurden un- 

ter der hollandischen Kolonialherrschaft 

Muslime aus Malaysien und Java ^Ma

lays") rekrutiert. Malayische Seefahrer 

sollen auch das Fischerstadtchen Ham- 

bantota gegriindet haben.

Eine kleine muslimische Gruppe, die 

Borahs, stammt aus Gujarat und halt 

weiterhin engen Kontakt zu dortigen 

Klanangehorigen und Lehrern. SchlieB- 

lich gibt es noch die so genannten „Me- 

mons", ebenfalls eine aus Nordindien 

stammende Minderheit. Diese beiden 

Gruppen heiraten endogam und halten 

enge Kontakte zu ihrer Ursprungsregion. 

Die anderen muslimischen Einwanderer 

heirateten anfangs Frauen der einheimi- 

schen singhalesischen und tamilischen 

Bevolkerung.

Die iiberwiegende Mehrheit der Mus

lime in alien Teilen Sri Lankas sind Sun- 

niten und gehoren der Rechtsschule der 

Shafiiten an. Es gibt aber auch kleinere 

schiitische Gruppen. Meist besuchen un- 

terschiedliche Gruppen verschiedene 

Moscheen. Das Spektrum der muslimi

schen Richtungen konnte groBer nicht 

sein. Dargahs, wie die in Kataragama, 

werden anscheinend ausschlieBlich vo11 te 

Schiiten besucht. Im Osten gibt es ncbcl ge 

der Sunni-Mehrheit auch eine Traditi0*1 te 

ekstatischer Sufi-Brauche. Die verintK'1 i A 

lichte Frommigkeit und religiose Tolerafl! , at 

der Sufis wird von orthodoxen Vertr6' at 

tern des Islam seit jeher misstrauisch be' & 

urteilt. Unterschiedliche Auslegungen deS: 

Glaubens prallen aufeinander. So karneS fo 

im Herbst 2004 im Distrikt Batticaloa 211 A 

heftigen Streitereien zwischen Anhangel11 

der Sufis und konservativen Sunnitert

Die begriffliche Fixierung der Muslim 

als eine einheitliche Gruppe in der 

volkerungsstruktur der Insel tauscht eifle 

Homogenitat vor, die es so nicht gibt. Efs 

unter dem Druck einer gemeinsatn611 

Bedrohung entwickelte sich in den 1980et 

Jahren ein politisch tragfahiges Gemelf1' 

schaftsgefiihl. Doch das kollektive Intef' 

esse muss immer wieder hinter lokak1’ 

und personlichen Machtinteressen 

riickstehen.
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und Bildungsstand

se 

te 

sc

Die Wirtschaftskraft unter den Mu^' 

men klafft enorm auseinander. So zah' 

len zu den Muslimen einerseits reiche Ju' 

welenhandler und andere wohlhabefld6 

Geschaftsleute, andererseits aber aud1 

mittellose Fischer in den Kustengebiete*1 

und arme Landwirte in der kargen dstb' 

chen Region. Es gibt ein starkes wid' 

schaftliches Gefalle zwischen den Reg10' 

nen um Colombo und Kandy und de111

te 
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Sprachliche Gemeinsam- 

keiten mit den Tamilen
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^est der Insel. Der Mittelstand unter den 

4uslinieri ist klein, in den Verwaltungs- 

Positionen sind sie schlecht vertreten. Seit 

Aer Zeit gibt es auch einige Heilkundige 

Writer den Muslimen, besonders in der 

| Region Kandy. Ihre traditionelle Lehre 

| Ard als „Arabic Unani Medical System“ 

| Azeichnet und die Arzte tragen den Ti-

A „Hakim“.

Historisch betrachtet standen die Mus- 

Aie den Schulen der christlichen Mis

Konare zu lange kritisch gegeniiber und 

Serieten dadurch in einen deutlichen 

Aldungsruckstand. Bis weit in das letzte 

Mrhundert fehlten ihnen Rechtsanwal- 

A Lehrer und Schreibkundige. M.C. 

Siddhi Lebbe (1838-1898) griindete 1884 

elie erste Schule in Colombo, die speziell 

Ar muslimische Kinder modernen Un- 

Aricht auf Englisch anbot. Noch heute 

j Ahen die Meinungen, ob moderner Un- 

terricht auf Englisch fur Muslime gut sei 

°der vielmehr traditioneller Unterricht mit 

ilrabischer Koranrezitation, weit ausein- 

ander. Die „Arab Colleges", von denen 

erste 1884 in Weligama an der Siid- 

'•'tstkuste gegriindet wurde, sollten tradi- 

tlonelles muslimisches Wissen und 

habischkenntnisse vermitteln. Seit 1970 

Airden separate staatliche Schulen fur die 

"usLimischen Kinder zugelassen, die auch 

Aam und Arabisch im Lehrplan vorse- 

den. Diese Einrichtungen verbesserten 

2War den Bildungsstand der Muslime, 

Kidererseits trugen sie deutlich zur Ent- 

fretndung der Bevolkerungsgruppen bei. 

Adem muslimische Kinder getrennte 

Ahulen besuchen, wird der inter-ethni- 

sche Kontakt stark eingeschrankt.

1995 wurde unter M.H.M. Ashraff, 

dem Prasidenten des Sri Lanka Muslim 

Congress (SLMC), in dem Fischerdorf 

Oluvil siidlich von Batticaloa ein repra- 

Sentativer Campus fur die neu gegriinde- 

te South Lastern University gebaut, die be- 

sonders auf Muslime ausgerichtet ist.

Als die singhalesische Mehrheits- 

regierung des unabhangigen Sri Lanka 

d56 die „Sinhala-Only“-Politik gesetzlich 

Astschrieb („Official Language Act No 

d3“), wurde Singhalesisch in den Stand 

der einzigen nationalen Sprache erhoben.

Wer diese Sprache nicht sprechen, lesen 

und schreiben konnte, war fur den 6f- 

fentlichen Dienst disqualifiziert. Auch die 

Muslime waren dutch diese Sprachpolitik 

der Singhalesen benachteiligt; allerdings 

traf die Sprachpolitik die Tamilen umso 

barter, weil diese traditionell im offentli- 

chen Dienst und den Bildungsberufen 

beschaftigt waren. In der parlamentari- 

schen Abstimmung hatte der muslimische 

Abgeordnete Sir Razik Fareed diese 

Sprachpolitik sogar gestiitzt, um die 

Muslime von den Tamilen abzugrenzen. 

Erganzend ist festzuhalten, dass die poli- 

tischen Vertreter der Muslime viele poli- 

tische Beschliisse gemeinsam mit den 

Singhalesen trafen. Muslime im Siiden 

und Westen sind oft mehrsprachig und 

gelten als gut integriert.

Sitten und Brauche im Osten

Nicht nur die gemeinsame Sprache, 

auch die matrilinearen Erbstrukturen 

verbinden die tamilische und muslimische 

Bevblkerung im Osten. Traditionell wird 

dort die Abstammung der Familie dutch 

die Linie der Mutter vererbt, d.h. von 

einem Mann auf den Sohn seiner Schwe- 

ster. Auch einige Amter werden in dieser 

Weise vererbt, z.B. die Verwaltung der 

Moscheen. Heiraten sind dabei matrilokal, 

das heifit, der Schwiegersohn kommt in 

das Haus der Eltern seiner Braut. Grund- 

besitz wird vor dem Ableben als Mitgift 

an die Tochter weitergegeben. Im Osten 

waren vor den Ausschreitungen der LTTE 

gegen die Muslime die Felder der Tami

len und Muslime bunt gemischt; gemein

sam organisierten die Nachbarn die Be- 

wasserung der Felder und halfen sich bei 

der Ernte. Nach den Angriffen zogen die 

iiberlebenden Bauern aber in Orte mit 

muslimischer Mehrheit. Dort wurden 

wiederum Tamilen vertrieben. Die ge- 

mischten Dorfgemeinschaften losten sich 

auf und es kristallisierten sich separate 

Siedlungskerne heraus. Deswegen folgt 

heutzutage entlang der Ostkiiste ein tami- 

lischer Ort abwechselnd einem muslimi- 

schen. Es bildeten sich muslimische Stadt- 

chen wie z.B. Kattankudy. Die politisch 

forcierte Ansiedlung singhalesischer Bau

ern im Osten fiihrte zu einer zusatzlichen 

Verschiebung der demographischen Ver- 

haltnisse.

Identitatssuche als „Araber“

Als Antwort auf Ponnambalams Ver- 

einnahmung der Muslime als „tamilische 

Konvertiten zum Islam", betonte Abdul 

Azeez 1907 die patrilineare Abstammung 

von den Arabern. Noch heute wird die 

Identitat als Araber herausgestrichen, 

Arabisch-Unterricht wird politisch unter- 

stiitzt. Bedeutender als die genetische 

Abstammung von Arabern ist fur die 

Identitatsfindung der Muslime die florie- 

rende Arbeitsmigration nach Saudi-Ara- 

bien, in die Emirate, nach Kuwait und in 

den Libanon. Ungezahlte Hausangestell- 

te, Fahrer, Arbeiter und Angestellte fin- 

den dort Beschaftigung. Fur viele Muslime 

aus dem Norden und Osten gilt die Mi

gration als Moglichkeit, der trostlosen 

Armut zu entkommen. Geld, das gut in- 

vestiert wurde und im Netzwerk der 

muslimischen Handler Friichte tragt.

Aus den arabischen Landern kommen 

nicht nur Geld aus der Arbeitsmigration 

und Spenden, z.B. fur den Moscheebau, 

sondern auch gezielte Indoktrination. Da 

der Islam dort seinen Ursprung hat und 

der Koran in arabischer Sprache verfasst 

ist, nehmen viele sri lankische Muslime 

alles, was von Arabien kommt, ehrfiirch- 

tig auf, z.B. auch die Vorstellung, wie man 

als guter Muslim Familienangelegenhei- 

ten regeln solle und wie sich Frauen ver- 

halten sollten. Seit wenigen Jahren gibt es 

eine Tendenz, die Frauen vollstandig zu 

verschleiern und vielerlei lokale Brauche 

aufzugeben. In ihrem Bestreben, sich eine 

Identitat als „Araber“ zu geben, unter- 

scheiden sich die Muslime in Sri Lanka 

auffallig von ihren Briidern etwa im be- 

nachbarten Tamilnadu („Muslim Ta

mils").

Harmonie und Konflikt 

mit den Singhalesen

Die Kooperation der Muslime mit den 

Singhalesen verlief jahrhundertelang 

friedlich und zum gegenseitigen Nutzen. 

Gelegentlich wurden Muslime wegen ih- 

rer Weltgewandtheit und Navigationskunst 

von den einheimischen Herrschern in di- 

plomatischen Diensten entsandt, z.B. 

schon im 13. Jh. nach Agypten, um Han- 

delsvertrage abzuschlieBen, aber auch 

spater, vor allem wahrend der hollandi-
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schen Kolonialherrschaft. Als die Lage fur 

die Muslime unter der portugiesischen 

Eroberung schwierig wurde, lud sie der 

Konig von Kandy ins Hochland ein. Bud- 

dhistische Monche erlaubten die Errich- 

tung von Moscheen auf dem Gelande 

ihres Tempelbesitzes. Diese jahrhunder- 

telang iiberwiegend friedliche Koexistenz 

zwischen Singhalesen und Muslimen wur

de jah aufgeriittelt, als 1915 bei einem 

Gewaltausbruch zwischen Singhalesen 

und Muslimen mehrere hundert Muslime 

urns Leben kamen und ihre Geschafte 

zerstort wurden. Der Vorfall ereignete sich 

in Gampola (bei Kandy). Ursache war 

nicht zuletzt Neid auf den Wohlstand der 

Muslime. Streitigkeiten zwischen Buddhis- 

ten und Muslimen werden z.B. durch 

Lautsprechermitteilungen ausgelost, die 

von einer Moschee oder einem Tempel 

verbreitet werden und die jeweils andere 

Religionsgruppe stdren.

Synkretistische Pilgerorte: 

Adam’s Peak und 

Kataragama

Seit friihester Zeit bot den Muslimen 

nicht nur der Handel einen Anreiz, auf 

die Insel zu kommen, auch Pilgerreisen 

zum Adam’s Peak waren hochgeschatzt, 

wie der beriihmte Ibn Battuta bestatigt, 

der 1344 dorthin reiste. Adam, der Vater 

der Menschheit, soil auf dort auf die 

Erde herabgestiegen sein und sich mit Eva 

niedergelassen haben. Unterhalb des Gip- 

fels soil es eine „H6hle des Khidr“ ge- 

ben, in der friihere Pilger meditiert ha

ben sollen. Die Pilger besteigen den Berg- 

gipfel, um von dort den Sonnenaufgang 

zu beobachten. Aufmerksamkeit erregt 

auch der pyramidenformige Schatten des 

Gipfels auf den morgendlichen Nebel- 

feldern.

Der Adam’s Peak ist eng mit dem im 

Siiden gelegenen Pilgerzentrum Kataga- 

rama verbunden. Muslime nennen die

sen Ort auch Khidrgama, „Ort des al- 

Khidr“, dem „Griinen“, dem „ewigen Pro- 

pheten“. Zahlreiche muslimische Tradi- 

tionen berichten, wie sich Gott dem Su- 

chenden in dieser mystischen Erschei- 

nung zeigt. In Khidr-gama soil der ewige 

Prophet das Wasser des Lebens gefun- 

den und Wissen erlangt haben. Nach dem 

Vorsteher des lokalen muslimischen Pil- 

gerzentrums, M.H.A. Gaffar, ist Skanda 

(Muruga), der von den Hindus und Bud- 

dhisten verehrte Sohn Shivas, kein ande- 

rer als der ewige Prophet. Im Herbst 

2003 stand die kleine Moschee auch 

nicht-muslimischen Pilgern und Frauen 

offen.

Nach den schriftlichen Quellen konn- 

te man vermuten, beim Adam’s Peak und 

Kataragama handle es sich um groBe syn

kretistische Pilgerzentren. Die Vorstel- 

lung, Buddhisten, Hindus, Muslime und 

Christen fiihrten hier gemeinsam religio

se Praktiken aus, ist durchaus reizvoll in 

einer Zeit, in der viel von interreligiosem 

Dialog gesprochen wird. Die Sachlage ist 

aber so, dass ein Pilger oder Tourist, der 

die Strapazen des langen Aufstiegs auf 

sich nimmt, auf dem Adam’s Peak zwar 

nicht nach seiner Religionszugehorigkeit 

gefragt wird, der Gipfel jedoch deutlich 

von den Buddhisten vereinnahmt wird. 

Schon etwa zwei Stunden bevor man den 

Gipfel erreicht, hort man ihre Laut- 

sprecheransagen. Oben auf dem Gipfel 

ist der heilige Bezirk ummauert und ein 

Schild am Eingang fordert die Besucher 

auf, keine Kopfbedeckung zu tragen. Da 

eine Kopfbedeckung beim Beten unter 

Muslimen iiblich ist, konnte diese Vor- 

schrift Muslime davon abhalten, einzu- 

treten.

In Kataragama wiederum hat jede Re

ligion ihr fest definiertes Terrain. Es be- 

steht zwar die Moglichkeit, dass die Pil

ger und Touristen von einem der Tem

pel zum Stupa und zur Moschee wan- 

deln konnen, de facto scheinen sich die 

Glaubigen aber kaum zu mischen. Die 

Masse der Pilger opfert nach volkstiimli- 

cher Hindu-Tradition vor dem Haupt- 

tempel und nimmt an einem Gottesdienst 

teil. Viele Pilger wandeln auch auf der 

PrachtstraBe zum weiB-schimmernden 

Stupa.

AuBer Adam’s Peak und Kataragama 

frequentieren Shivaiten (Hindus), Budd

histen und ortsansassige Muslime auch 

einige groBe Tempelfeste und Umziige, 

z.B. im Osten und in Kandy. Sie iiber- 

nehmen dabei traditionelle Rollen, die ih- 

nen einst als Rechte zugebilligt wurden. 

Doch sollte hier nicht voreilig der Schluss 

gezogen werden, dadurch hatten die Fe- 

ste eine interreligidse Bedeutung bekom- 

men. Seit dem letzten Jahrhundert ist 

auBerdem festzustellen, dass die Muslime 

im Zuge ihrer Betonung einer separated 

sozialen Identitat auf ihre Partizipatio® 

verzichten: politische Rason und def 

Einfluss aus Arabien wandeln die trade 

tionellen Verhaltensmuster der Muslim6 

in Sri Lanka.

Die Muslime im Biirgerkriecf 

Opfer der Vertreibung

Im Oktober 1990 iinderte die LTT^ 

ihr Verhalten gegeniiber den Muslimed- 

Am 22.10.1990 befahl die LTTE ailed 

Muslimen in den Distrikten Jaffn®’ 

Kilinochchi, Mullaitivu und Mannar bid' 

nen 48 Stunden ihre Hauser zu verla8' 

sen. In Jaffna-Stadt wurden ihnen odf 

zwei Stunden zur Evakuierung gewaht® 

Nur das Notigste durften sie mitnehmed’ 

Viele flohen mit wenig mehr als dem, W®5 

sie auf der Haut trugen. Tamilische Nach' 

barn wurden gehindert, den Muslimen be* 

der Evakuierung zu helfen. Unter trad' 

matischen Umstanden mussten c®- 

72.000 Manner, Frauen und Kinder ihfe 

Heimat verlassen und in den Siiden wad' 

dern. Die singhalesische Regierung sab 

tatenlos zu und kontrollierte bei der Eid' 

reise in die Regierungszone die Auswel' 

se. Anfangs unterstiitzte keine der inte® 

nationalen Organisationen die Fliichtlid' 

ge. Sparer wurden Lager errichtet und vo® 

Regierung und Rotem Kreuz mit Essen8' 

rationen versorgt, meistens in der Geged^ 

von Vavuniya, Anuradhapura und Put' 

talam. Dort leben die Vertriebenen als $° 

genannte Binnenfliichtlinge „Internallj 

Displaced Persons" (IDP); in den I .aged1 

um Puttalam sind es noch ca. 52.000 

Personen (2004). Ihre Lebensbedingud' 

gen sind nach wie vor katastrophal. Na®0 

der sri lankischen Verwaltungsordnudg 

werden die IDP weiterhin als Einwohnd 

ihres urspriinglichen Heimatortes gefiiht® 

Daher konnen sie am neuen Ort keide 

Bestatigung von Geburtsurkunden, Stef' 

beurkunden und Personalausweisen ef' 

halten. Die Provinzen, in denen sie nd® 

leben, bekommen keine Regierungsgeld®1 

fur zusatzliche Schulen und Lehrer. D1£ 

IDP konnen in der neuen Heimat nich1 

in den offentlichen Dienst eintreten ufl® 

erhalten keine Wahlunterlagen. So erlel' 

den sie in ihrem eigenen Land Schwierig' 

keiten, die sonst nur Staatenlose kenned-

Besonders verheerend ist ein Geseffl

24
Suclasien 2-4/05



Kulturelle Vielfolt - Sozicile Mcirqincilisierunq

nach dem Rechte auf Grund und Boden 

dernjenigen verloren gehen, der dort zehn 

hbre lang abwesend bleibt. Ob dies auch 

*0 diesem Fall gilt, wo die rechtmaBigen 

^esitzer unter Waffengewalt vertrieben 

Virden und an der Riickkehr gehindert 

Verden, ist noch nicht abschlieBend ent- 

Schieden. Die wechselnden Regierungen 

1(1 Colombo, sogar die muslimischen Ab- 

Aordneten, haben geringes Interesse, sich

der Angelegenheit zu befassen. Da- 

Vr werden die IDP auch als die „verges- 

Senen Opfer des Biirgerkriegs" bezeich- 

l,et. Die LTTE-Fiihrung hat vor kurzem 

Aar ihr Bedauern liber die Vertreibung 

^itgeteilt, auf die Worte sind aber kaum 

Taten gefolgt. Weiterhin sind die Riick- 

^ehr und die Riickerstattung des Besit- 

*es sehr schwierig.

Gewalt im Osten

Nach der diskriminierenden Politik der 

^'nghalesen und ihren schrecklichen 

^fassakern an Tamilen 1983 schlossen 

S1ch viele junge Manner den Guerrilla- 

Stuppen an, hauptsachlich zwar Tamilen, 

aber auch einige Muslime. Unter den 

'■'Uerillagrlippen kam es zu heftigen in- 

^eren Machtkampfen, aus denen die 

LTTE siegreich hervorging. Im April 

W5 kam es zu schweren Ausschreitun- 

Ren zwischen Tamilen und Muslimen in 

^kkaraipattu an der Ostkiiste. Auf bei- 

den Seiten gab es mehrere Tote. Heftige 

^ampfe gab es im so genannten „Eelam 

War ip* von Juni bis September 1990. 

Unter den Massakern sind diejenigen an 

Wtendcn Glaubigen in der Moschee be- 

s°nders bestiirzend. Am 3.8.1990 wur- 

Wn in Kattankudy mindestens 122 Man

ner und Jungen beim Gebet ermordet, 

9cht Tage spater 126 Muslime in der Mo- 

Schee in Eravur. Bei zahlreichen Uber

fallen wurden mehr als tausend mu- 

bimische Zivilisten grausam ermordet. Im 

^Ugemeinen wird die LTTE fur diese 

Uberfalle verantwortlich gemacht; Bewei- 

Se sind allerdings schwer zu erbringen und 

t|nc gerichtliche Untersuchung fand im 

Siirgerkrieg nicht statt; so besteht auch 

Weiterhin bei einzelnen Informanten un- 

ausrottbar die Auffassung, die singha- 

^sische Armee habe z.B. das Massaker 

lri der Moschee von Kattankudy veriibt.

Sucht man nach Motiven fur den

Umschwung der LTTE gegeniiber den 

Muslimen im Jahr 1990 wird gelegent- 

lich darauf hingewiesen, dass Muslime 

aufgrund ihrer Mehrsprachigkeit teilwei- 

se von den singhalesischen Soldaten in 

der Spionage eingesetzt wurden. Maskiert 

wurden sie tamilischen Verdachtigen ge- 

genlibergestellt und mussten diese identi- 

fizieren. Das provozierte Racheakte der 

LTTE. Der Tatbestand der Spionage oder 

des so genannten „Verrats“ konnte erkla- 

ren, warum die LTTE Massaker in be- 

stimmten Moscheen und Dorfern durch- 

fiihrte, aber andere verschonte. Sollte ge- 

zielte Rache das Motiv sein, so widerspra- 

che dies dem Vorwurf, die LTTE hatte 

es auf die Ausloschung aller Muslime ab- 

gesehen und betreibe deren Vernichtung 

als Volksgruppe, ein Vorwurf, der von 

muslimischer Seite immer wieder vorge- 

tragen wird („ethnic cleansing").

Bildung von 

„Home Guards*1

Durch die Politik der LTTE fiihlten sich 

die Muslime benachteiligt und distanzier- 

ten sich von der Vorstellung eines sepa- 

raten Tamilen-Staates. Durch die Uber- 

griffe, Massenexekutionen und die Ver

treibung 1990 gerieten sie in Not und 

Panik. Unter diesen Umstanden bildeten 

sie im Osten so genannte „Home 

Guards", zivile Sicherheitskrafte. Diese 

wurden von den Singhalesen mit Waffen 

ausgeriistet und ausgebildet. Sie sollten die 

muslimische Bevolkerung vor Ubergrif- 

fen schiitzen, aber ihnen werden auch 

allerlei Vergeltungsanschlage gegen tami- 

lische Zivilisten zur Last gelegt. Unter 

anderem sollen sie fur Vergewaltigungen 

an Tamilinnen verantwortlich sein. Spa

ter wurden sie angeblich aufgeldst und in 

die allgemeine Polizei integriert. Da die 

Sicherheitslage der Muslime im Osten 

weiterhin prekar ist, werden immer wie

der Rufe nach neuen Home Guards laut. 

Obwohl eine groBe Begeisterung fur Ara- 

bisches weit verbreitet ist, werden nach 

bisherigen Informationen fundamentalis- 

tische muslimische Terroristen von den 

Muslimen in Sri Lanka nicht unterstiitzt. 

Dort, wo es in Sri Lanka „Fundament- 

alismus" gibt, zielt er auf die doktrinare 

Beeinflussung der Muslime und die 

Arabisierung ihres Lebensstils.

Ungeloste Konfliktstoffe

Nach dem Tsunami entstanden neue 

Konflikte durch die Umsiedlungspro- 

gramme der sri lankischen Regierung. So 

wurde z.B. im Siiden das stark zerstorte 

Fischerdorf Hambantota drei Kilometer 

landeinwarts als „Siri Bapora“ wieder 

aufgebaut, wo die iiberlebenden 10.000 

Muslime zusammen mit 5.000 singha

lesischen Bauern aus anderen Dorfern des 

Siidens angesiedelt werden. Dies erzeugt 

groBe Unzufriedenheit, ist aber wegen der 

Neugliederung der Wahlbezirke ein Vor- 

teil fur die Regierungsparteien.

Ungeloste Probleme zwischen der 

LTTE und den Muslimen bleiben nach 

wie vor bestehen, so die ungeklarten Bo

den- und Hausbesitzverhaltnisse im Zuge 

der gegenseitigen Vertreibungen Minen 

miissen geraumt werden. Die Muslime 

brauchen Sicherheitsgarantien seitens der 

LTTE. Ubergriffe der LTTE auf Fischer 

und Handler miissen aufhoren. Da die 

Muslime der LTTE misstrauen, halten sie 

eine Beteiligung ihrer Vertreter an weite- 

ren Friedensverhandlungen fur notwen- 

dig. AuBerdem fordern sie die Durchfiih- 

rung des lange versprochenen Referen

dums uber den Zusammenschluss der 

Nord- und Ost-Provinzen. Der Zusam

menschluss war 1987 vorlaufig festgelegt 

worden und sichert der LTTE eine Mehr- 

heit. Umstritten bleibt, wie eine angemes- 

sene Beriicksichtigung der muslimischen 

Minderheit in den Regierungsgremien 

gesichert werden kann. Nur im Osten 

besitzen sie ein zusammenhangendes 

Siedlungsgebiet. Q

► Zur Rutorin: Birgit Mayer-Konig stu- 

dierte Indologie, Islamwissenschaft und 

Vergleichende Religionswissenschaft und 

promovierte uber den kaschmirischen 

Shivaismus. 2003-04 war sie AuBen- 

stellenleiterin des Sudasien-lnstituts der 

Universitat Heidelberg in Colombo. Ihr 

Interesse gilt den religibsen Institutionen 

und ihrem Beitrag zur Konfliktlbsung. 
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