
Indien

hat Desais Projekt mit aufgefiihrt, und 

1993 war er auf einer Konferenz in Mel* 

bourne, wo er von der 1PA, einer der 

beiden internationalen Spiel-Forder- 

organisationen, ausgezeichnet wurde. Bei 

der anderen, der 49 Mitgliedslander zah- 

lenden ITL international Toy Library), war 

er bis 1996 sogar drei Jahre lang Vor- 

standsmitglied und hat versucht, auf der 

hochsten Ebene neue Ideen einzubrin- 

gen. Wie beispielsweise die Spielolym- 

piade. Eine Kinder-Olympia in Lernspie- 

len, wie er den Vorschlag erlautert, be- 

ginnend in den Schulen und fortgesetzt 

bis zum internationalen Vergleich. Vor 

allem streng unter dem olympischen Ge- 

danken, daB es in erster Linie aufs Mit- 

machen und den friedlichen Wettstreit 

ankommt. Umsetzen konnte er dieses 

Projekt wegen fehlender Unterstiitzung 

aber noch nicht, ebenso wie seine Idee 

der internationalen Spiele-Tauschborse 

auf taube Ohren stieB. „Zu Weihnachten 

hatte ich mich an alle Mitgliedslander mit 

der Bitte gewandt, mir doch jeweils ein 

Spielzeug von ihnen zu schenken, so wie 

ich ihnen jeweils ein indisches mitschick- 

te. Doch es kam nicht einmal eine einzi- 

ge Antwort.“

Desai ist ein auBergewbhnlicher 

Mensch. Er kritisiert nicht, wie er betont, 

und auch wenn ihn das vergebliche Wer- 

ben um Unterstiitzung oft traurig macht, 

gibt er doch nicht auf. Eine unvorstellba- 

re innere Energie treibt ihn voran, laBt 

MiBerfolge nicht zu Stolpersteinen, Er- 

niichterung nicht zu Verzweiflung wer- 

den. Von den Spieleherstellern hatte er 

sich beispielsweise groBeres Engagement 

erwartet, doch von ein oder zwei Aus- 

nahmen abgesehen, war auch das eine 

Fehlannahme. Je groBer die Firmen, de- 

sto weniger Hilfsbereitschaft, hat er fest- 

stellen miissen, und auch viele NRI 

(Non-Resident Indians), die die Idee 

zwar sehr gut fanden, hatten doch andere 

Prioritaten mit finanzieller Fbrderung.

Dennoch ist er ausgesprochen dank- 

bar, daB er 1993 den Bus erhielt und 

mittlerweile schon so viele Kinder gliick- 

lich machen konnte. Jeder neuen Toy Li

brary gibt er Starthilfe, doch zu mehr ist 

die Stiftung ohne eigene Mittel eben 

auch nicht in der Lage. „Zurechtkom- 

men miissen sie allein, wir konnen spater 

hochstens noch beratend zur Seite ste- 

hen“, macht der Projektleiter deutlich. 

„Uns fehlen die Ressourcen, weiteres 

Personal zu bezahlen, und wenn staatli- 

cherseits beispielsweise 180 Milliarden 

Rupien in den Sardar-Sarovar-Dammbau 

flieBen, ist fur so etwas wie uns natiirlich 

seitens der Regierung kein Geld iibrig.“ 

Es klingt trotzig, nicht resigniert, wie er 

das sagt, impliziert den unausgesproche- 

nen zweiten Satz: Wir schaffen es aber 

auch ohne die offiziellen Stellen.

Seine nachsten Projekte sind Spielaus- 

leihen in den siidasiatischen Nachbarlan- 

dern, denn in Sri Lanka, Nepal und 

Bangladesh, wo es so etwas bisher noch 

nicht gibt, ist der Bedarf mindestens 

ebenso groB wie in Indien. Dafiir ist et 

nun auf Spendensuche, und sein Traurti 

ware ja, auch in Pakistan ein Projekt zt> 

starten. Das rniisse allerdings noch etwas 

warten, fiigt er nun doch etwas traurig 

hinzu: „Dabei wird mir in Indien keinef 

helfen, weil das politisch nicht opportuf 

ist.“ Ganz klar, auch Lions oder Rotarier. 

so sozial sie auch seien mogen, hatteO 

wohl ihre Schwierigkeiten, fur solcherlei 

Hilfe beim Erzrivalen aufzukommen.

Obwohl Diwali ist und der Laden ei- 

gentlich geschlossen, hat sich nun doch 

Besuch eingestellt. Shailesh und Praveefl 

Solanki, zwei J ungen aus der StraBe, be- 

lagern den Hausherrn, ihnen doch ein 

Spiel zu geben. Da brauchen sie Deven- 

dra Desai nicht lange zu bitten. Schnell 

hat er aus einem der Stapel mit fast 

akrobatischem Geschick das Richtige fill" 

die Jungs hervorgezogen - ein Strategie- 

spiel, das so etwas wie die erste Vorstufe 

zu Schach darstellen konnte. Durch Her- 

ausdriicken der Spielfelder geht es dat

um, die gegnerische Spielfigur so zu iso- 

lieren, daB ihr kein Weg zum Weiterzie- 

hen bleibt. Geduldig erklart er den bei

den das System, und spatestens jetzt 

drangt sich die Frage auf: Hat Desai ei- 

gentlich selbst Kinder? „Nein, ich bin 

nicht verheiratet“, lachelt er - „hdchstens 

mit meinen Spielen."

Interview mit der indischen 

Schriftstellerin Mahasweta Devi

Mahasweta Devi gehort zu den bedeutendsten postkolonialen Schriftstellerinnen Indiens. In 

ihren Romanen und Kurzgeschichten versucht sie, die Situation der Adivasi, der indischen 

Stammesbevolkerung, festzuhalten und uberschreitet dabei oft die Grenzen zwischen Fikti- 

on und Dokumentation. Inzwischen widmet sie den GroBteil ihrer Zeit verschiedenen Orga- 

nisationen, die sich fur die Rechte der Adivasi einsetzen. Mahasweta Devi ist dabei zu einer 

der wichtigsten Kritikerinnen indischer Entwicklungspolitik geworden. Unser Mitarbeiter 

Martin Kunz hatte in Kalkutta Gelegenheit zu einem Gesprach mit der renommierten Autorin-

In ihrem jetzt auch auf Deutsch erschienenen Buch Ptero- 

dactylus' haben sie versucht, die Situation der indischen 

Stammesbevolkerung zu dokumentieren, die Ausbeutung, 

das Fehlschlagen der staatlichen Entwicklungspolitik und 

die Ignoranz der indischen Gesellschaft gegeniiber diesen. 

Mit diesem Thema beschaftigen Sie sich jetzt schon seit 

uber 25 Jahren. Warum ist es so bedeutend fur Sie?

Die Existenz der Stammesbevolkerung im unabhangigett 

Indien ist absolut bedroht. Es hat mich Jahre gekostet, bis 

mir dies bewuBt geworden ist, und es schmerzt mich iiber- 

aus sehr, aber bis heute hat sich die indische Bevolkerung 

niemals dafiir interessiert, wer die Stammesbevolkerung ist. 

Wissen Sie, die Stammesgruppen besitzen eine sehr alte 

Kultur, ihr Wissen ist immens, sie haben eine Kenntnis
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Mahasweta Devi wurde 1926 in Dhaka, der heutigen 

Hauptstadt von Bangladesh, geboren. In den 40er Jahren 

studierte sie in Shantiniketan, der von Rabindranath Tago

re gegrundeten Universitat in der Nahe von Kalkutta. Ma- 

hasweta Devi ist fruh von der stark vom Marxismus beein- 

fluBten Literatur- und Theaterszene in Kalkutta gepragt 

Borden. Ihr erster Ehemann, Bijon Bhattacharya, war einer 

der einfluBreichsten Theaterregisseure der 40er und 50er 

Jahre in Indien und Mitbegrunder der Indian People Thea

tre Association. Ihr Onkel Ritwik Ghatak ist einer der inter

national renommiertesten indischen Filmemacher gewe- 

sen. 1956 erschien ihr erstes Buch, “Die Kbnigin von Jhan- 

si”, in dem Mahasweta Devi, auf Grundlage von oralen 

Traditionen, den indischen Aufstand von 1857 gegen die 

Briten beschreibt. Mitte der 70er Jahre kundigte sie ihre 

Stelle als Englischlehrerin an einem College in Kalkutta, 

um die Situation der Landbevblkerung und der Adivasi do- 

kumentieren zu kdnnen. 1997 erhielt Mahasweta Devi den 

bedeutendsten indischen Literaturpreis, den Jnanpith 

Award. 1998 uberreichte ihr Nelson Mandela den Magsay- 

say-Award, den, wie er in Indien genannt wird, asiatischen 

Nobelpreis, u. a. auch fur ihre Arbeit mit den Adivasi. Im 

englischsprachigen Raum ist sie durch die Ubersetzungen 

von der Literaturwissenschaftlerin Gayatri Chakravorty Spi

vak bekannt geworden. Mahasweta Devi lebt in Kalkutta.

uber die Natur, wie niemand sonst. Aber all dies gehort der 

L'eschichte an, denn schon seit sehr vielen Jahren, sogar 

Schon wahrerid der britischen Kolonialherrschaft, sind die 

Starnmesgruppen wieder und wieder angegriffen worden; 

rhtien ist ihr Land weggenommen worden, man hat sie zu 

Ltonarbeitern und Skiaven gemacht. Wir haben Dokumen- 

te> die belegen, daB die Briten sie nach Singapur geschickt 

haben, um dort die britische Kolonie zu bauen. Sie sind 

nutzlose, einfache Arbeiter gewesen. Alles von ihnen ist 

2erstdrt worden, ihre eigene Existenz, ihre Zivilisation, ih- 

te Brauche. Deshalb hat es auch so viele Rebellionen gege- 

ben.

Als ich auf die Geschichte der Stammesrebellionen ge- 

sto3en bin, fuhr ich zu den Schauplatzen und habe zu 

rueinem Erschrecken festgestellt, daB ihnen immer wieder 

Land weggenommen worden ist. Bei jedem groBen Stau- 

barnmprojekt in Indien sind Teile der Stammesbevolke- 

rung vertrieben worden. 1950 wurde in West-Bengalen das 

^gantische Damodar Valley Corporation Projekt ins Leben ge- 

rufen. Damals hat man Tausende von Dorfern der Santals2 

uberflutet und die Bewohner vertrieben. Fiir ihr Land hat 

u^an ihnen weder Ersatz noch Geld angeboten, noch sind 

Sle irgendwo sonst angesiedelt worden. Ein groBer Teil der 

Stammesbevolkerung Ostindiens ist den Wolfen zum FraB 

vorgeworfen worden. Wenn Menschen entwurzelt und au- 

Seinandergetrieben werden, geht auch ihre Kultur verloren. 

Alles von ihnen wird zerstort. Ich mochte, daB sie ihre 

Kultur und ihre eigene Art zu Leben behalten, sich aber 

dennoch entwickeln. Die Waffen von heute kdnnen nicht 

Lfeil und Bogen sein. Um mit der gegenwartigen Zeit zu- 

rechtzukommen, brauchen sie Bildung, eine gute Gesund- 

heitsversorgung, anstandige StraBen, Elektrizitat und neue 

A’ege, sich ein Einkommen zu verdienen. Uberall in Indien 

lst ihre Existenz wie ein Baum, der bereits halb entwurzelt 

lst und jederzeit umfallen kann. Sie kdnnen es nicht aufhal- 

ten.

All diese groBen Industrieprojekte, wie z.B. Jamshedpur 

Tata in Bihar, Ranchi Heavy Engineering, eben falls in Bihar, 

oder die Bokhara Stahhverke und Rourkela in Orissa, sind 

auf dem Land der Stammesgruppen gebaut worden, denn 

ihr Land und ihre Dorfer waren dort lokalisiert, wo es un- 

terirdische Mineralvorkommen gibt. Industrien werden an

gesiedelt, Staudamme werden gebaut, auch heute noch, wie 

das Narmada-Staudammprojekt, aber die Stammesbevolke- 

rung muB ein distanzierter Zuschauer eines sehr reichen 

und aufstrebenden Indiens bleiben, an dessen Reichtum 

und Entwicklung sie nicht teilhatten. Es tut mir sehr weh, 

zu sehen, wie sie benutzt und ausgenutzt werden. Ich den- 

ke, daB ich in Pterodactylus alle meine Bedenken hineinge- 

packt habe.

Wann sind Sie das erste Mai in engen Kontakt mit der 

Stammesbevolkerung gekommen? Das Recht uber den 

Wald, ihr erster Roman, der diese Thematik behandelt, ist 

1977 erschien. Darin beschreiben sie das Leben von Birsa 

Munda, einem Stammesangehdrigen, der gegen Ende des 

letzten Jahrhunderts eine Rebellion gegen die britische 

Kolonialregierung angefiihrt hat. Im Vorwort schreiben 

Sie, daB Das Recht uber den Wald zu weiten Teilen auf der 

historischen Biographic von dem EthnoIogen K. S. Singh 

beruht. Hat er dabei eine Rolle gespielt?

Es ist nicht ganz korrekt zu sagen, daB Das Recht uber den 

Wald mein erstes Buch liber die Stammesbevolkerung ge

wesen ist, denn bereits 1963 habe ich einen Roman ge- 

schrieben, der im 15. Jahrhundert spielt. Er handelt von 

dem Leben eines Stammesjungen, der in die Welt hinaus- 

zieht und ein beriihmter Dichter wird. Uber die Stammes

rebellionen habe ich dann aber erst spater intensiver gele- 

sen. Zunachst gab mir jemand das Buch The Dust-Storm and 

the Hanging Mist von Kumar Suresh Singh.3 Es ist eine aus- 

fiihrliche Biographic uber das Leben von Birsa Munda. Ich 

bin durch dieses Buch sehr inspiriert worden. Dann habe 

ich begonnen, zu alien Schauplatzen zu fahren. In Das 

Recht liber den Wald habe ich die Geschichte Birsas so be- 

schrieben, wie sie sich historisch ereignet hat, aber andere 

Situationen und Dinge sind meine Schopfung. Ich habe 

auch uber andere Stammesrebellionen geschrieben, wie 

uber die der Santals von 1785 und 1855-56.

Und auch uber die Naxaliten-Bewegung, die 1967 als ma- 

oistisch beeinfluBter, militanter Aufstand der Stammesbe- 

volkerung in dem nordbengalischen Dorf Naxalbari be- 

gann und spater, vor allem unter Studierenden in Kalkutta, 

eine groBe Unterstiitzung gefunden hat.

In Bengalen und auch in Indien haben sich so viele Erei- 

gnisse zugetragen. Wahrend der August-Revolution4 von 

1942 bin ich noch sehr jung gewesen, nur 16 Jahre alt, und 

noch keine Schriftstellerin. Als sich die groBe Hungersnot 

von Bengalen ereignet hat, bin ich erst 18 gewesen und 

habe bei den HilfsmaBnahmen geholfen. 1947 kam dann 

die Teilung Indiens, und Bengalen wurde geteilt. Auch zu 

diesem Zeitpunkt habe ich noch nicht geschrieben. Des

halb habe ich diesen Zeitraum in meinem Werk nicht be- 

riicksichtigt. Die Naxaliten-Bewegung hat sich aber erst 

spater ereignet, und ich habe viele Geschichten uber den 

landlichen Hintergrund dieser Bewegung geschrieben.
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Was meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Punkt ist, 

denn heutzutage erinnert man sich in Kalkutta bei der Na- 

xaliten-Bewegung nur noch an ein urbanes Phanomen, 

das sich in Kalkutta ereignet hat, aber den wirklichen Ur- 

sprung vergiBt man.

Die Naxaliten-Bewegung hat nicht in Kalkutta begon- 

nen. Tatsache ist, dab Naxalbari in den Teeplantagen von 

Nordbengalen liegt, und Stammesbevolkerung aus Chota- 

nagpur in diese nordbengalischen Teegarten gebracht wor- 

den sind, um den Wald dort abzuholzen und das Land fur 

den Anbau von Tee brauchbar zu machen. Man hatte ih- 

nen versprochen, dab sie so viel Land wie notig erhalten 

wiirden. Dieses Versprechen hatte man ihnen aber niemals 

schriftlich belegt. Und spater, als die Teeplantagen Profit 

abgeworfen haben, sind sie vertrieben worden. Das Prima- 

re an Naxalbari ist die Vertreibung der Stammesbevolke- 

rung Von ihrem Boden gewesen, ihre Wut, ihre Trauer. 

Damit hat dort die Naxalbari-Bewegung begonnen. Aber 

dies ist keine' Bewegung gewesen, die nach parlamentari- 

scher Politik gestrebt hat. Die Naxaliten haben keinen 

Wahlen getraut. Am wichtigsten ist, dab sie diese parla- 

mentarischen Kommunisten als Abschaum angesehen ha

ben. Sie haben ihnen nicht vertraut, denn bei den Leuten 

ist nichts angekommen. Deshalb sehe ich die Naxaliten- 

Bewegung, wie sie sich spater in Kalkutta entwickelt hat, 

als eine Bewegung der Jugend, die nichts fur sich selbst 

gewollt hat. Sie haben nicht nach parlamentarischer Macht 

gestrebt oder danach, Minister zu werden. Es ist eine Be

wegung fur die Menschen gewesen. Weil sie aber stadtzen- 

triert geworden ist, haben sich die Jugendlichen organisiert 

und sind auf das Land gegangen. Dort haben sie eine un- 

heimliche Unterstiitzung von den Dorfbewohnern be- 

kommen, besonders von der Stammesbevolkerung. Die 

Polizei ist allerdings viel besser organisiert gewesen. Des

halb mubten sie wieder herauskommen, deshalb sind sie 

nach Kalkutta gekommen. In Kalkutta haben zu dieser 

Zeit der Kongreb, die hochkommende Communist Party of 

India - Marxist (CP1-M) und die Polizei zusammengehalten, 

um sie umzubringen. Kalkutta ist sehr turbulent zu dieser 

Zeit gewesen. Viele Menschen sind in der Stadt und den 

Vororten umgebracht worden. Ich habe alle Fakten zu Ra

te gezogen, um uber den Widerstand der Naxaliten und die 

Ereignisse auf dem Land zu schreiben.

Aber erst in den Siebzigern. Ihr erstes Buch uber die Naxa

liten-Bewegung Mutter von 1084, spielt noch in einem ur- 

banen Kontext und beschreibt den inneren Konflikt einer 

Frau, deren Sohn, ein Naxalit, von der Polizei ermordet 

worden ist. Es erschien aber erst 1974, also drei Jahre, 

nachdem das Hoch der Naxaliten-Bewegung, zumindest in 

Kalkutta, schon vorbei war.

Ja, das war in den Siebzigern. Folgendes ist 1971 in einer 

Nacht passiert, wahrend der Zeit des Unabhangigkeitskrie- 

ges von Bangladesh: Um sieben Uhr abends waren die 

Straben menschenleer. Ich mubte immer zu einem Freund 

laufen, mit dem ich zu dieser Zeit an einem Bengali- 

Schulbuch gearbeitet habe. Wenn ich nach Hause zuriick- 

gekehrt bin, war es neun oder zehn Uhr nachts, menschen- 

leere Straben, nur Polizeistreifen waren zu sehen. Eines 

nachts hat mich ein Junge mit rauher Stimme angespro- 

chen und gesagt: “Du schreibst immer nur uber den landli

chen Kontext! Was ist mit uns, die wir auf den Straben von 

Kalkutta sterben?” Da habe ich begriffen, dab ich die ge- 

genwartige Zeit dokumentieren sollte. Es gab auch nie- 

mand anderen, der uber sie geschrieben hat. Also habe ich 

Mutter von 1084 geschrieben. Konsistenter habe ich erst 

spater uber diese Bewegung geschrieben, wie sie es nicht 

geschafft hat, die Stammesbevolkerung zu erreichen. Und 

schlieblich Bashai Tudu, das uber die Naxaliten-Bewegung 

hinausgeht.

Lassen Sie uns auf Ihre Arbeit als soziale Aktivistin zu 

sprechen kommen. Abgesehen von Ihrer Tatigkeit als 

Schriftstellerin, haben sie lange Jahre als Journalistin ge

arbeitet und sind jetzt vor allem involviert in die Arbeit 

verschiedener sozialer Organisationen, die sich fur die 

Rechte der Stammesbevolkerung einsetzen. Dieser Arbeit 

widmen Sie mittlerweile mehr Zeit, als Ihrer Literatur.

Meine Arbeit mit der Stammesbevolkerung ist haupt- 

sachlich begrenzt auf die sogenannten Denotified Tribes- 

1871 haben die Briten einen Criminal Tribes Act verabschie- 

det. Von diesem waren vor allem Menschen betroffen, die 

kein Land besessen haben oder nicht seBhaft gewesen sind- 

Stammesgruppen, die im Wald gewohnt haben, umherzie- 

hende Gruppen, die an der Kiiste Saiz gesammelt haben, 

um es dann gegen andere Sachen zu tauschen. Aus dem 

Wald sind sie mit anderen Produkten zuriickgekehrt. Sie 

haben Korbe hergestellt, Matten oder Besen und diese 

verkauft. Sie haben auch Honig, Rosinen, Holz, Friichte, 

Heilpflanzen und Wurzeln gesammelt. Mit einem Schlag 

wurde also eine riesige Menge von Menschen, in alien indi

schen Staaten, offiziell als kriminell gebrandmarkt. Von da 

an hat eine schreckliche Unterdriickung dutch die Polizei 

und die lokale Bevolkerung eingesetzt. Und dann haben 

die Briten StraBen und Eisenbahnlinien gebaut und eine 

Salzsteuer eingefiihrt. Die Salzsteuer ist den Reichen zugu- 

te gekommen. Diesen Menschen ist also ihr Beruf wegge- 

nommen worden, und dann hat die Regierung gesagt, ihf 

seid kriminell, weil, wie soli ich sagen, so wie es erblich ist, 

daB ein Sohn von einem Zimmermann ein Zimmermann 

wird, seid ihr erbliche Kriminelle.

In West-Bengalen gibt es drei solcher Gruppen: die 

Lodhas in Midnapur, die Kheria Shabar in Purulia, mit de- 

nen ich am meisten zusammenarbeite, und die Dikaros in 

Birbhum. Als ich von diesem entsetzlichen Gesetz erfah- 

ren habe, erkannte ich, daB die Lodhas wie geborene Kri

minelle behandelt werden. Zwischen 1977 und 1982 sind 

ungefahr 42 Lodhas gewaltsam umgebracht worden, es 

wurde aber niemand verhaftet. Keine einzige Familie hat 

eine Kompensation bekommen. Keinem der Morder ist 

der ProzeB gemacht worden. Die Polizei und der Mob ha

ben gemeinsame Sache darin gemacht, die Lodhas umzu

bringen.

Auch nach der Unabhangigkeit ist ihnen groBes Unrecht 

zugefiigt worden. 1952 hat die indische Regierung erklart, 

sie gelten nicht langer als kriminelle Stammesgruppen, 

sondern von diesem Zeitpunkt an als denotified. Das hat 

nichts bedeutet. Man hat ihnen weder Land gegeben, auf 

dem sie sich hatten niederlassen konnen, noch eine Mog- 

lichkeit, sich den Lebensunterhalt zu verdienen, keine Bil- 

dung, nichts. Sie sind dort stehen geblieben, wo sie gewe

sen sind, und wie die Gesellschaft und die Polizei sie ge-
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kannt hat, als geborene Kriminelle. Nichts ist unternom- 

naen worden, um dieses Stigma auszuldschen. So etwas wie 

geborene Kriminelle gibt es nicht. Nur Politiker und Wirt- 

Schaftsleute sind geborene Kriminelle, aber nicht diese 

Menschen. Also habe ich zunachst begonnen, fur die Lod- 

bas zu. kampfen. Dann hat die Regierung von West- 

Bengalen ein separates Lodha-Entwicklungsprojekt in 

^lidnapur ernannt. Deshalb bin ich nach Purulia gekom- 

Ten und habe dort begonnen, mit den Kheria Shabars zu- 

sarnmenzuarbeiten. Wer mein Buch Dust on the Road5 liest, 

^ird allerdings merken, daB ich auch schon vorher viel 

uber das Schicksal der Stammesgruppen geschrieben habe. 

Ich war in vielen Gegenden, z.B. bei den Fronarbeitern in 

balamau. 1981 habe ich dann geholfen, die erste Organisa- 

Uon fur Fronarbeiter zu griinden, die Palamau District Bon

ded Labourer Liberation Organisation. Die indische Regierung 

hat zwar ein Gesetz gegen Fronarbeit verabschiedet, aber 

dieses ist niemals implementiert worden. Indien ist voll 

von Gesetzen, die niemals implementiert werden. Deshalb 

21ehen die Stammesgruppen niemals einen Nutzen daraus. 

hie sind denotified, aber sie haben niemals gemerkt, daB sie 

v°n diesem Stigma befreit sind.

1^59 ist dariiberhinaus der Habitual Offenders Act verab

schiedet worden. Sie selbst haben in einem anderen Inter

view einmal gesagt, daB dieser im Grunde genommen eine 

^iederholung des Gesetzes von 1871 gewesen ist, nur mit 

vvenigen Wortanderungen.

Ja, 1959 kam der Habitual Offenders Act. Im Februar 1998 

lst einer meiner Shabars von der Polizei brutal zusammen- 

geschlagen worden. Sie haben ihn fast zu Tode gepriigelt 

Utld dann ins Gefangnis gesteckt. Dort ist er dann gestor- 

ben. Die Polizei und die Gefangnisleitung haben gesagt, er 

hatte sich aufgehangt. Wir haben das nicht geglaubt,. die 

Organisation und ich, sie heiBt Pascim Banga Kheria Shabar 

Balyan Samiti (West-Bengalen Kheria Shabar Wohlfahrts 

Organisation). Im Namen der Samiti habe ich beim Ober- 

sten Indischen Gerichtshof eine Klage eingereicht. Das 

war noch im Februar. Dann bin ich nach Baroda gefahren, 

Urn dort die Verrier Elwin Gedenkvorlesung zu halten. 

Oort habe ich uber die Denotified Tribes gesprochen. An 

diesem Tag habe ich erklart, daB selbst die anderen Stam- 

^esgruppen die Denotijbed Tribes hassen wiirden. Zu dritt 

°der viert haben wir eine gesamtindische Organisation, die 

Of notified and Nomadic Tribes Rights Action Group, gegriindet 

Uttd unmittelbar darauf die nationale Menschenrechts- 

kornmission kontaktiert. Sie haben uns sehr aufmerksam 

2ugehbrt und einige sehr wichtige Schritte unternommen.

1959 hat die indische Regierung den Habitual Offenders 

^et verabschiedet, der genauso schlimm ist wie der Crimi

nal Tribes Act. Der Habitual Offenders Act kann speziell auf 

Menschen angewendet werden, die nicht seBhaft sind und 

'•Vlt'd uberall gegen die Denotified Tribes eingesetzt. Also ha

ben wir unsere Vorschlage an die nationale Menschen- 

rechtsorganisation gesendet. Daraufhin hat uns der Vorsit- 

2ende im Februar dieses Jahres gemeinsam mit den Mini- 

stern von neun Bundesstaaten nach Delhi eingeladen. In 

diesem Treffen ist beschlossen worden, eine Empfehlung 

2u verabschieden, daB der Habitual Offenders Act aufgeho- 

ben wird. Das ist etwas sehr groBartiges. Die nationale 

Idenschenrechtsorganisation kann dies nicht direkt durch- 

fiihren, aber sie wird eine Empfehlung an die indische Re

gierung schicken. Und wenn dies geschieht, wird es auch 

implementiert werden, denn unsere Bewegung geht weiter.

Unsere Vorschlage, daB diesen Menschen Land gegeben 

werden sollte, damit sie sich niederlassen konnen, und daB 

sie Bildungseinrichtungen bendtigen, brauchen die direkte 

Unterstiitzung der indischen Regierung. Auch eine genaue 

Aufzahlung muB gemacht werden, wie viele Menschen 

wirklich betroffen sind. Um eine Unterdriickung durch die 

Polizei und andere Gruppen zu verhindern, hat die natio

nale Menschenrechtsorganisation vorgeschlagen, daB in je- 

dem Bundesstaat ein leitender Polizei- oder Verwaltungs- 

beamter ernannt werden sollte, der als Verbindungsglied 

zwischen der Menschenrechtsorganisation und der 

DNTRAG fungiert. Zu einer Zeit habe ich fur die Fronar

beiter gekampft und auch fur andere Stammesgruppen. 

Aber wo ich letzten Endes angelangt bin und wo ich auch 

bleiben werde, das sind die Denotified Tribes von Indien. Am 

Anfang waren es nur die drei Gruppen in West-Bengalen, 

aber nun ist es eine gesamtindische Angelegenheit. Wir be- 

kommen unheimliche Unterstiitzung von den Gruppen 

selbst. Wir stoBen zwar auf viele Hindernisse, aber die 

meisten von ihnen iiberwinden wir, und wir breiten uns 

aus.
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