
Indien

Dalits zwischen Bildungschancen 

und Diskriminierung

Essay von Jurgen Weber (Teil I)

Der nachfolgende Beitrag verfolgt das Ziel, Bildungsvoraussetzungen und -alternativen fur 

Dalit-Frauen im ruralen Indien in einer gesellschaftlichen Situation zu markieren, in.der Me- 

chanisierung und Technisierung der Landwirtschaft, beim StraBenbau usw. in groBem Um- 

fang Arbeitskraft von Frauen und Mannern freisetzt, ohne daB es zu staatlichen Kompensations- 

leistungen kommt. Damit einhergehend verandern sich die Geschlechterzuschreibungen der 

„Ernahrerrolle“. Wahrend Dalit-Frauen im neoliberal gefarbten Diskurs urn den Aufbau einer 

modernen Nation zumindest noch den Kredit von Teilen der indischen Frauenbewegung und 

internationaler Entwicklungsagenturen als Armutslinderinnen genieBen, werden Dalit- 

Manner schon gelegentlich als iiberflussige Bevolkerungsgruppe definiert.

D
ie Politik der Globalisierung und 

Flexibilisierung fiihrte auch im 

staatlichen Bildungssektor zu 

weitreichenden Veranderungen. Unter 

dem Deckmantel der Dezentralisierung 

wurden zunehmend Verantwortung und 

Kosten fur schulische Bildung vom Zen 

trum auf Gemeindeverwaltungen, auf 

den privaten Sektor, auf Nichtregierungs- 

organisationen und nicht zuletzt in die pri

vate Verantwortung verlagert. Der Riick- 

zug des Staates verstarkte den unter den 

Dalits vorherrschenden Glaubensverlust 

in staatliche Bildungseinrichtungen als ein 

Instrument fur ihre soziodkonomische 

Veranderung. Offensichtlich aber ist in 

dieser dramatischen Situation das Bediirf- 

nis nach schulischer Ausbildung, nach Par- 

tizipation auf alien Ebenen, nach Vertei- 

digung gegeniiber gewaltbereiten Kasten- 

gruppen, nach Ernahrungssicherheit und 

Gesundheitsversorgung ungebrochen. 

Bildungsprogramme und BewuBtseinsbil- 

dung sind immer noch Kern der Arbeit 

von Dalit-Organisationen und Basis- 

ini tiativen.

Im folgenden soil eine Skizze des bil 

dungspolitischen Kontextes der Dalits in 

Indien entworfen werden, mit Fokus auf 

die Situation von Dalit-Madchen und - 

Frauen. Dabei wird eine Argumentation 

zuriickgewiesen, die die Griinde fur die 

schulische Benachteiligung der Dalits aus- 

schlieBlich auBerhalb des Schulsystems in 

der sozialen Deprivation der Dalit- 

Communities und ihrer fehlenden sozialen 

Mobilitat sieht. Eine solche Argumenta

tion fuhrt dazu, die besonderen histori- 

schen Erfahrungen der Dalits im Kontext 

von Bildung und Erziehung zu umgehen. 

In einem spateren Teil wird dann der Fra- 

ge nachzugehen sein, ob infor-melle Bil

dung und Programme zur BewuBtseins- 

bildung, die von Dalit-Frauenor- 

ganisationen angeboten werden, heute 

ausreichen, um fiir Madchen und Frauen 

neue Handlungsorientierungen zu erbff- 

nen.

Mit der Annahme der unter Leitung von 

B. R. Ambedkar ausgearbeiteten Verfas- 

sung wurde dem postkolonialen 

Modernisierungsprojekt der Aufbau eines 

Schulsystems auferlegt, das eine allgemei- 

ne Schulpflicht bis 14 Jahren einfuhren 

und alien Kindern einen freien Zugang 

zur schulischen Bildung eroffnen sollte, 

unabhangig von ihrer Herkunft und ihres 

Kastenstatus. Dabei sollten nach dem 

Willen der Verfassunskommission die hi- 

storisch von schulischer Ausbildung aus- 

geschlossenen Gruppen der „un-beriihr- 

baren“ Kasten und der „Stamme“ in be- 

sonderer Weise gefordert werden. Ziel war 

ihre Integration in das zu errichtende 

moderne sakulare indische Staatsgebilde.

Vernachlassigter Bildungs- 

hintergrund

Auch wenn sich der Bildungsstatus auch 

unter den Dalits in den letzten Dekaden 

verbessert hat, wird von bildungspoliti- 

scher Seite resiimiert: Die Regierungen 

sind unfahig oder unwillig, sich mit der 

Bildung der Bevolkerung ernsthaft zu 

befassen. Das gilt besonders fur den „kri- 

minell vernachlassigten"1 Bereich det 

Grundschulerziehung.

Schon ein fluchtiger Blick auf statists 

sche Angaben laBt die Benachteiligung 

und MiBachtung von Dalits erkennen. Det 

Analphabetismus peinigt immer noch 

Zweidrittel von ihnen - Frauen wie Man

ner -, sowie etwa die Halfte der indischen 

Bevolkerung. Nach Angaben aus dem Jahr 

199 82 verlassen gut die Halfte aller Dalit- 

Kinder die Schule wahrend der Primat- 

stufe und Dreiviertel wahrend det 

Sekundarstufe. Nur etwa 15 Prozent det 

Madchen aus den „Registrierten Kasten* 

(Scheduled Castes) erreichen den Standard 

der 10. Klasse. Die hohe Quote impliziert, 

daB die heutigen Schiilerinnen und Schu

ler die erste Generation sind, die einen 

Schulunterricht besuchen. Es ist dahef
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nicht falsch, wenn davon gesprochen wird, 

daB die Dalit-Kinder aus einem vernach- 

lassigten Bildungshintergrund kommen.

Es wird oft angenommen, daB der Fort- 

schritt im Bildungssektor - sichtbar an den 

statistischen Angaben des Census of India 

und anderer Untersuchungen uber 

die Einschreibequote von Frauen 

und Manner aus Dalit Communities 

' es den Angehdrigen dieser 

Communities erleichtert, Jobs im 

dffentlichen Sektor zu finden. Ver- 

glichen mit anderen Kasten- 

gtuppen haben Dalits aber nur 

etWa zehn Prozent dieser Jobs. 

Zumeist sind es die Stellen im df

fentlichen Sektor, die ein gesell- 

schaftlich geringes Prestige besit- 

zen. Selbst diese Arbeitsplatze set- 

Zen eine minimale Unterrichts- 

teilnahme an einer hoheren Schu

te voraus. Eine hohe Abbruch- 

tjuote unter Dalit-Kindern und 

ihre relativ schlechten Bildungs- 

v°raussctzungcn bedeuten aber, 

daB nur etwa fiinf von 100 Ab- 

solventen der 12. Klasse aus Dalit- 

Communities kommen.3 Besonders 

(Substitutionsprogramme) am eigenen 

Wohnort erreichbar wurden.5 Wird also 

der groBen Anzahl derjenigen, die bis zum 

Erreichen der 5. Klasse die Schule wieder 

verlassen - und die Mehrheit von ihnen 

verlaBt die Schule noch vor dem Ende der

wie der padagogischen Hilfsmittel fiihren 

dazu, daB der Unterricht fur den groBten 

Teil der Kinder nur geringe Lernwirkung 

besitzt.8 Untersuchungen uber die Lern- 

qualitat von Kindern in Indien zeigen, daB 

Dalit-Kinder beim Lesen und Schreiben 

Unter der „kriminell vernachlassigten" Primarstufe leiden besonders die Kinder der Dalit- 

Communities. Foto: Gerhard Thiel

dkonomische Faktoren werden 

bervorgehoben, um die Bildungs- 

udsere der Dalits zu erklaren. Bei- 

spielsweise veroffentlichte die Re

gierung von Andhra Pradesh 1997 die 

' ■rgebnisse einer Befragung im Rahmen 

ihtes Hack to School Programme, welches 

rund 40.000 Kindern die Wiederein- 

gliederung in die Schule sichern sollte, 

nach der 90 Prozent der Familien ein zu 

geringes monatliches Familieneinkommen 

ais Grund fur den Schulabbruch anga

ben.4 Ohne Zweifel ist Einkommen und 

besitz ein entscheidender Faktor.

Curricula im Zeichen der 

Kastenexklusion

Wo Nichtregierungs- und Basis- 

°rganisationen sich an der Alltagspraxis 

der Dalit-Familien ausrichten, hat sich in 

den letzten Jahren ein Wandel vollzogen: 

Die Familien haben damit begonnen, auch 

die schulische Ausbildung von Madchen 

uutzudenken. Das ist besonders dort der 

Fall, wo Non-formale Bildungsprogram- 

,Tle und begleitende Unterstiitzung 

2. Klasse, zumeist nach einem nicht be- 

standenen Examen - gesprochen wird, 

dann miissen auch die Versaumnisse der 

staatlichen Schulen diskutiert werden. 

Diese zeichnen sich in der Regel durch 

fehlende Infrastruktur, fehlende Klassen- 

raume, Lehrkrafte und Lernhilfen aus - 

und 99 Prozent der Dalit-Kinder gehen 

in staatliche Schulen.6 So liest sich ein 

Bericht des Domi Bhaba Centre for Science 

Education uber die Schulbedingungen fur 

Dalit-Madchen wie ein Pladoyer dafiir, die 

Kinder nicht zur Schule zu schicken: „Fiir 

400 Schiilerinnen gibt es nur etwa 25 Stiih- 

le und Tische. Die meisten Schiilerinnen 

sind gezwungen, auf dem kalten Zement- 

boden zu sitzen. Es gibt keine Toilette, 

Latrine (...). Die Ausgabe von Schulbii- 

chern und Heften ist vbllig inadaquat. Von 

zwblf vorgesehenen sind zum Zeitpunkt 

der Untersuchung lediglich fiinf besetzt, 

zwei Lehrkrafte sind in den Ferien (...), 

usw. ”7

Ein geringer schulischer Input und die 

Qualitat des angebotenen Lehrstoffes so- 

selbst weniger Worte auBerordentliche 

Schwierigkeiten haben.

Zur schulischen Realitat gehort es, 

daB Lehrerinnen und Lehrer auf Dalit- 

Kinder mit gleichen Mustern der hege- 

monialen sozialen Diskriminierung reagie- 

ren, wie sie in der Gesellschaft vorherr- 

schen. Dalit-Kinder werden so schnell als 

bildungsunfahig herabgestuft.9 Zu dieser 

Wirklichkeit gehort auch, daB historische 

Erfahrungen von Angehdrigen der 

Scheduled Castes nur als „geringwertig“ vor- 

kommen. Die Textbiicher reprasentieren 

die Daten und Wissensbereiche die durch 

die dominierenden sozialen Gruppen als 

Werte anerkannt sind.10 Die Praxis von 

„Unberiihrbarkeit“ wird darin nicht be- 

handelt, abgesehen von wenigen Ausnah- 

men und zumeist im Kontext der Diskus- 

sion um Mohandes Gandhi. In den Klas

sen erscheinen Dalits demzufolge als Men- 

schen mit einem sklavischen BewuBtsein 

oder als „Opfer“, folglich als NutznieBer 

staatlicher Wohlfahrtsleistungen. So wer

den Dalit-Kinder gezwungen, symbolisch
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ein passives Verhalten als historische Erb- 

schaft zu internalisieren. Dalit-Gotter, - 

Rituale und -Berufe werden als „gering“, 

„geringwertig“ und „unrein“ betrachtet. 

Mit anderen Worten: Die Curricula dienen 

den Interessen der dominanten Kasten- 

gruppen und ihren kulturellen Auspra- 

gungen. Das BewuBtsein der Kasten- 

exklusionen und der Verunreinigungen 

verteidigen hier ihren Platz.11

Das dem Schulbesuch von Madchen 

gesellschaftlich eine geringere Bedeutung 

beigemessen wird, iiberrascht nicht. Und 

umgekehrt finden das Interesse und die 

schulischen Leistungen der Madchen bei 

Lehrerinnen und Lehrern weniger Beach- 

tung. Unter Dalits ist die Abbruchquote 

der Madchen wesentlich hoher als die der 

Jungen. Sie liegt bei rund 80 bis 90 Pro- 

zent, obwohl schon die Einschreibung bei 

Madchen auBerordentlich gering ist.12

Werden Dalit-Familien zur Schulausbil- 

dung von Madchen gefragt geben sie fol- 

gende Antworten:

-Nach aller Erfahrung tragt Bildung 

nicht zu einer Verbesserung des Le- 

bens der Madchen bis zu ihrer Heirat 

bei;

- die Entfernung zur Schule ist zu groB 

und gemeinsamer Unterricht mit Jun

gen wird abgelehnt;

- die Madchen miissen zu Hause Ver 

antwortung ubernehmen;13

- sie miissen Einkommen erwerben, um 

die Familie zu unterstiitzen;

- Heiratsverbindungen werden sehr 

friih zwischen den Familien gekniipft. 

Die Eltern legen deshalb auf die 

schulische Ausbildung der Madchen 

nur geringen Wert.14

Durch historische Erfahrungen und die 

kulturelle Disziplinierung scheinen sich 

die Gender-Bias besonders in den Ex- 

Unberiihrbarengruppen eingebrannt zu 

haben. Das Problem der Grund- 

schulerziehung ist - besonders in den land

lichen Gebieten - konsequenterweise 

hauptsachlich ein Problem des 

AusschluBes von Madchen.

Fatales Erbe der Kolonialzeit

Der dem Modernisierungskonzept 

funktional zugeordnete Bildungssektor ist 

auch heute noch von Erziehungsvor- 

stellungen und den Curricula der 

kolonialistischen Periode gepragt, zu de- 

nen eine universalisierte geschlechtsspe- 

zifische Rollen- und Aufgabenzuweisung 

gehbrt (die haufig der Geschlechtsrollen- 

differenz von Traditionen widersprach 

und widersprechen muBte). Im Sinne 

westlich-liberaler und christlicher Konzep- 

te sollte die indische Bevblkerung „zivili- 

siert“ werden. Fur das kolonialistische 

Projekt generell trifft zu: Es waren pri- 

mar Manner, die als Trager so verstande- 

ner Entwicklung betrachtet wurden, gleich 

ob ein „konservativer Katholizismus oder 

Protestantismus, viktorianische Moral 

oder iberischer Machismo die Form war, 

in der das patriarchalische Weltbild der 

Kolonialherren verlief.“15 In den indi

schen Verwaltungsgebieten und Fiir- 

stentiimern trafen die Erziehungsvor- 

stellungen der Kolonialbeamten auf eine 

vom Brahmanismus gepragte Bildungs- 

praxis, die Madchen und Frauen weitge- 

hend ausschloB. So wurde zunachst nur 

den Jungen ein Bildungsangebot gemacht, 

um sie als Missionare oder Verwaltungs- 

angestellte funktional in das Kolonial- 

system integrieren zu konnen. Im Hinblick 

auf veranderte Anforderungsprofile im 

bkonomischen Sektor machte sich dies 

nachteilig fiir Madchen und Frauen be- 

merkbar. Mehr noch: Mit der Ubernah- 

me des europaisch gepragten Schulsy- 

stems und seinen Besonderheiten auf dem 

indischen Subkontinent wurden sowohl 

die Diskriminierungsformen als auch 

die geschlechtsspezifischen Stereo- 

typisierungen des Sozialsystems per- 

petuiert.16 Dies gilt besonders fiir die 

Frauen der unterdriickten Gruppen - un- 

terdriickt durch Kastenordnung und Pa

triarchal.

Auch nachdem unter der Herrschaft der 

britischen Krone seit Mitte des 19. Jahr- 

hunderts alien Communities formale Bil

dung zuganglich sein sollte, anderte sich 

an der faktischen Kastendiskriminierung 

nur unwesentlich etwas. Angenommen 

wird, daB es Dalits bis zum Beginn des 

19. Jahrhunderts verboten war, die neu 

entstehenden Dorfschulen (pathsalas) zu 

besuchen, die ansonsten alien anderen 

Kastengruppen offen standen - unabhan- 

gig von der Herkunft beziehungsweise 

Kastenzugehdrigkeit der Lehrkrafte. Es 

wurde gar als gotteslasterlich empfunden, 

wenn „Unberiihrbare“ lesen und schrei- 

ben wollten, und es wurde unter schwere 

Strafe gestellt, wenn Adi-Dravidia und 

Nicht-Brahmanen die Rezitation heiliger 

Uymnen (auch nur zufallig) hbrten. Das 

Studium der Veden konnte also als ein 

Verbrechen ausgelegt werden.17

Der sogenannte Caste Disabilities Rem

oval Action 1850 und die Griindung von 

Schulen unter der Aufsicht der Kolonial- 

verwaltung eroffneten „Unberiihrbaren“ 

und „niederen Kastengruppen11 erstmals 

den Zugang zu Bildungsinstitutionen. Die 

ersten Schulen fiir Madchen wurden 

schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts von 

englischen und nordamerikanischen Mis- 

sionsgesellschaften eroffnet. Imjahr 1819 

erschien der erste in einer indischen Spra- 

che (Bengali) verfaBte Text, der die Be

deutung von Frauenbildung hervorhob.18 

Acht Jahre spater unterhielten Missions- 

gesellschaften allein im Distrikt Hooghly 

(Bengalen) zwolf Madchenschulen. Be

sonders Muslima waren in den abgelege- 

nen Gegenden dieses Distrikts von 

der Einrichtung von Madchenschulen 

angetan.19 Mit dem Anstieg von 

Schulgriindungen und den dadurch fiir 

Manner eroffneten neuen Arbeitsmoglich- 

keiten in der Kolonialverwaltung stellte 

sich alsbald ein intensiveres Interesse von 

„hoheren“ Kastengruppen an den 

Bildungsinstitutionen ein. Die 

Propagierung von Frauenbildung seitens 

unorthodoxer Hindugruppen und Stu- 

denten besonders in Kalkutta sowie die 

Erbffnung von Schulen fiir Madchen der 

„hbheren“ Kastengruppen muB als eine 

direkte Antwort darauf verstanden wer

den.

Die Doppelstrategie der Kolonialmacht, 

einerseits eine liberale Offnung der Schu

len voranzutreiben, und andererseits ei- 

nen KompromiB mit den opponierenden 

dominanten Kastengruppen zu suchen, ; 

hatte fiir die friiheren Erfahrungen del - 

„Unberiihrbaren“ durchaus positive Ef

fete: Spezielle Schulen offerierten einefl ’ 

separaten Unterricht und verhindertefl ‘ 

damit einen direkten Kontakt mit domi

nanten Kastengruppen. Fiir Missionsge-

sellschaften wurde ein Bezuschussungs- 

system eingefiihrt, das sie motivieren soil- ’ 

te, spezielle Schulen fiir „niedere“ Kasten 1 

zu unterhalten. Fiir Kastengruppen, die 

es ablehnten, ihre Kinder zusammen mit 

Kindern von „Unberiihrbaren“ und aus
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»niederen“ Kastengruppen unterrichten 

2u lassen, wurde ein separates 

Bezuschussungssystem (grand-in-aid-systeni) 

C'ngefuhrt. Und es wurde ihnen erlaubt, 

auch eigene Schulen zu griinden.

An der Opposition der dominanten 

Kastengruppen anderten die bildungspo- 

Kischen Direktiven nur wenig. Ihre Re- 

prasentanten verurteilten die Bemiihun- 

Sen um eine Ausweitung des Bildungswe- 

Sens als Agitation sentimentaler englischer 

^erwaltungsbeamter und einheimischer 

Reformer.20 Zahlreiche Berichte doku- 

'Vcntieren die Diskriminierung von Kin- 

dern und deren Eltern aus „niederen“ 

Kastengruppen: So wird berichtet, daB 

'Kn Jungen aus der CZ^rz/zzw-Kaste die 

Bucher und Hefte aus der Hand gerissen

wie Pandita Ramabai, B. R. Ambedkar 

oder Tarabai Shinde, die in Allgemeinbil- 

dung die Basis fur eine Uberwindung des 

Kastensystems sahen. Im Kontext des 

nationalen Freiheitskampfes erklarte B. R. 

Ambedkar die Selbstbestimmung der 

Nation (Swaraij) als „Geburtsrecht“ fur die 

Unberiihrbaren-Gruppen wie fur die Ka- 

sten-Hindus (sa Varna). Die allererste 

Pflicht der fortschrittlichen Klassen soll- 

te es demzufolge sein, die Depressed Classes 

und Depressed Castes zu auszubilden, sie zu 

unterrichten und zu fordern.23 Die Be- 

deutung, die er in der politischen Bildung 

fur die Dalits sah, ist in dem popularen 

Slogan ,,Educate, Agitate and ()rgamge“ zu- 

sammengefaBt.

Die iiberwiegende Mehrheit der Kinder 

sachlich von nur einem Lehrer erteilt wur

de. Auch in den oben genannten Nacht- 

schulen wurden nur elementare Kenntnis- 

se im Lesen und Schreiben vermittelt. 

Hatten „Unberiihrbare“ iiberhaupt Zu- 

gang zu Grundschulen, wurden sie bis zur 

4. Klasse getrennt von den Kindern der 

anderen Kastengruppen unterrichtet. Der 

Bericht erwahnt ferner, daB es orthodoxe 

Lehrer ablehnten, die Kinder zu beriih- 

ren. Ihre Schulaufgaben wurden nur aus 

der Distanz korrigiert.26

Wahrend die offizielle Verwaltung dem 

Ausbau von Schulen und der Verbreitung 

von elementaren Schulkenntnissen einen 

groBen Stellenwert in den Direktiven ein- 

raumte, wurden die Depressed Castes 

Communities in der Praxis wenig unter- 

Mirden, wenn sie zur Schule ge- 

71 en wollten; Schulen wurden ge- 

Schlossen, wenn „Unberiihrbare“ 

arn Unterricht teilnehmen woll- 

ten; die Kinder waren gezwun- 

An, separat und auBerhalb des 

Schulgebaudes dem Unterricht 

Zu verfolgen, usw. So wurde den 

Kinder der „Unberiihrbaren“, 

denen es erlaubt war, gewohnli- 

che Schulen zu besuchen, ein 

Blatz auf den Schulveranden zu- 

gcwiesen.

Gcgen Ende des 19. Jahrhun- 

derts erlangten sogenannte 

Kachtschulen unter den Depressed 

KAwgroge Popularitat, die vor- 

erst aber nur von Mannern 

Besucht werden konnten. In 

Maharashtra erschien ein Maga- 

2111 unter dem Namen Vital 

^Idvansak. {Destroyer of \Jntouch- 

abHitf), in dem die Kastengruppe 

Bet Mahars (Maharashtra) dazu
Dalit-Madchen arbeiten als Erntehelferinnen, fur Schule bleibt keine Zeit. Foto: Gerhard Thiel

aufgefordert wurde, einen politi- 

Schen Kampf um Bildung zu fiihren.21 

Auch Reformer und Humanisten wie 

J°tirao Phule und Bhaurao Phule nahmen 

Me Forderungen und Bediirfnisse der 

»Unberuhrbaren“ auf und begannen 

Schulen zu griinden, so schon 1848 eine 

Schule fur Madchen aus den Depressed

B)ie Bildungsbewegung unter den 

”Knberiihrbaren“ war besonders in 

Maharashtra popular und wurde in der er- 

Sten Halfte des 20. Jahrhunderts zu einer 

L1nubersehbaren politischen Kraft. Dies 

ag besonders auch an Personlichkeiten

der „Unberiihrbaren“, die von formalen 

Bildungsmoglichkeiten erreicht wurden, 

besuchten unter der Herrschaft der briti 

schen Krone Missionsschulen oder aus- 

schlieBlich fur sie etablierte offizielle Schu

len. Diese waren zumeist auf die elemen- 

tarste Ebene beschrankt, und es darf an- 

genommen werden, daB sie in Bezug auf 

Ausstattung und Moglichkeiten von den 

Bezirksverwaltungen iibergangen wur

den.24

Ein Bericht uber die Schulsituation in 

Bombay25 betont die Ineffizienz dieser 

Schulen, in denen der Unterricht haupt- 

stiitzt. Folgt man der Argumentation von 

G. B. Nambissan, wurde durch die Poli- 

tik der Trennung von Schulen fur 

„Unberiihrbare“ und Kastenhindus und 

den getrennten Unterrichtszeiten in den 

offiziellen Schulen die Praxis der 

Unberiihrbarkeit auf die Ebene des Schul- 

wesens ausgeweitet.27

Bei all dem bisher Vorgebrachten ver- 

wundern die Angaben liber die Teilnah- 

me von Unberiihrburen-Communities am 

Schulunterricht und der Anteil von Frau

en und Mannern dieser Kastengruppen 

an der Gesamtzahl der Alphabetisierten
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nach dem Census of India von 1931 nicht: 

Demzufolge beendeten 1917 ganze 1,04 

Prozent aller Angehdrigen der Depressed 

Castes die erste Klasse einer gewohnlichen 

Schule. Dieser Wert variiert beziiglich der 

Provinzen: So erreichte die Provinz Ma

dras mit 2,13 Prozent den hochsten Wert, 

hingegen die United Provinces mit 0,13 Pro

zent einen gegen Null gehenden Anteil.28 

Die Werte erhohten sich bis zum Census 

of India 1931 nur marginal. Die Daten 

zeigen auch, dab weniger als zwei Prozent 

der Angehdrigen, die dort als Depressed 

Castes kategorisiert warden, zu diesem 

Zeitpunkt alphabetisiert waren.29 So trifft 

es wahrscheinlich genau den Punkt, wenn 

die Erfahrungen in der ersten Halfte des 

letzten Jahrhunderts von Kindern aus 

„Unberuhrbaren“-Gruppen, „oftmals die 

erste Generation, die zur Schule gegan- 

gen ist and durchschnittlich die ersten aus 

ihrer Community, nur als traumatisch zu be- 

zeichnen ist.“30

Die Kenntnis davon, welche Faktoren - 

wie oben qualifiziert - fur das Scheitern 

vieler Vorgaben des Bildungssystems ver- 

antwortlich zu machen sind, ist ein erster 

Schritt fur die Ausarbeitung neuer Kon- 

zeptionen. Nach allem aber scheint es ge- 

rechtfertigt zu sein, die Aufmerksamkeit 

auf kleinere regionale Einheiten zu rich- 

ten und auf Ergebnisse laufender oder 

bereits beendeter Projekte zuriickzugrei- 

fen. In diesem Kontext muB sich padago- 

gische Einsicht sowohl an der Unterstiit- 

zung der Dalit-Kinder innerhalb ihrer fa- 

miliaren Verhaltnisse als auch an spezielle 

Programmen innerhalb der Schulen selbst 

orientieren. Dies beschreibt eine Sphare, 

in der die Schule als institutioneller Rah- 

men positiv fur die sozial benachteiligten 

gesellschaftlichen Gruppen intervenieren 

konnte - auch wenn dies heute utopisch 

erscheint. D

(Anm. d. Red.: Der zweite und letzte Teil 

dieses Beitrags erscheint in der kommen- 

den Ausgabe von SUDASIEN).

Zum Ftutor: Jurgen Weber hat in 

Frankfurt/Main „Erziehung und internatio

nale Entwicklung" studied. Er ist Mitglied 

der sogenannten. Steuerungsgruppe der 

Plattform „Dalit Solidaritat in Deutsch

land" und ist als freier Autor tatig.
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