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Entwicklung als „Entlastungstat“?

Internationale Zusammenarbeit im Kontext des srilankischen Burgerkrieges

Benedikt Korf

E
s mag sein, daB der Krieg die 

mit anderen Mitteln gefuhrte 

Politik ist — aber ist nicht die

Politik selber der Krieg, der mit anderen 

Mitteln gefiihrt wird?“ (S, 8)1

Es ist Michel Foucault, der den Clau- 

Sewitz’schen Satz umdreht und dabei

noch anmerkt, nicht er, Foucault, habe 

Clausewitz auf den Kopf gestellt, son

dern dieser habe einen vor ihm zirkulie- 

tenden Satz aus dem 17./18. Jahrhundert 

unagedreht. In jener Zeit habe sich der 

Alltagskrieg - oder Privatkrieg - innerhalb 

der Gesellschaftskorper zu Kriegshand- 

lungen zwischen Staatsmachten weiter- 

entwickelt. Der Krieg wurde zu einem 

»professionellen und technischen Mo- 

n°pol eines sorgfaltig definierten und 

kontrollierten Militarapparates" (S. 9). 

^'ttlerweile beobachten Friedens- oder 

lesser Kriegsforscher wieder eine Ten- 

denz zu Privatkriegen, zu gewalttatigen 

Auseinandersetzungen, die nicht mehr 

2Wchen Staatsmachten — die oft nur 

n°ch auf dem Papier existieren — son

dern innerhalb von Staaten und Gesell- 

Schaftssystemen stattfinden. Dabei denkt

unweigerlich an die Bandenkriege in 

Verschiedenen Regionen Afrikas oder an 

et-hnische Auseinandersetzungen in Asi- 

etl- Im Balkan wurden Teile der Gewalt- 

tatigkeit privatisiert und auf dem oko- 

n°rnischen Markt der Gewalt dargebo- 

ten.2

gegenwartigcn entwicklungspoliti- 

Schen Diskurs nehmen die Themen Kri- 

Senpravention und Konfliktbearbeitung 

eine prominente Rolle ein. Die Debatte 

dt>det auf verschiedenen Argumentati- 

°flsebenen statt. Zum einen wird vorge- 

racht, daB man bei der zunehmenden 

ahi gewalttatiger Konflikte nicht taten- 

Os beiseite stehen konne. Prevention — 

“dso die Vermeidung von Gewalt und 

^aegen — komme auch okonomisch 

Sutistiger als Nachsorge, von den huma- 

5*st>schen Aspekten ganz zu schweigen. 

^Utn anderen geht es um die Frage, wie 

S1ch internationale Zusammenarbeit und 

humanitare Hilfe in bereits eskalierten 

Konflikten verhalten soil. Mit dem Po- 

stulat „do no harm“ soli vermieden wer- 

den, daB die sogenannte Entwicklungs- 

zusammenarbeit wie auch humanitare 

Hilfe zu einer Verscharfung von Kon- 

fliktaustragung selbst beitragt. Gleichzei- 

tig konnen Nothilfe, Rehabilitierungs- 

maBnahmen und die Starkung zivilgesell- 

schaftlicher Akteure „strukturelle Stabili- 

tat“ fbrdern und langfristig Bedingungen 

fur eine friedvolle Konfliktaustragung 

schaffen.

Skeptiker haben in diesem Zusam- 

menhang verschiedene Fragen aufgewor- 

fen, die sich vor allem mit der Rolle von 

Entwicklungsprojekten oder humanita- 

ren HilfsmaBnahmen in einem spezifi- 

schen Konfliktumfeld auseinandersetzen. 

Selbst gutgemeinte und wohldurchdachte 

MaBnahmen konnen in ihrer Summe 

nicht nur nicht den erwiinschten Effekt 

erzielen, sondern sogar kontraproduktiv 

wirken. Entwicklungszusammenarbeit 

nimmt gerade nicht eine neutrale Rolle in 

Konflikten wahr, sondern greift in be- 

stehende politische, okonomische und 

soziale Beziehungen ein, sie wird ein Ak- 

teur im bestehenden sozio-politischen 

System. Projekte kanalisieren ihre Finan- 

zen und Ressourcen auf die eine oder 

andere Weise durch bestehende Organi- 

sationen und ergreifen damit Partei, weil 

sie diese und nicht andere Parmer aus- 

gewahlt haben. In Konfliktsituationen 

besteht die Gefahr, daB sie mit ihrer se- 

lektiven Zusammenarbeit ' „gut“ und 

„bdse“ kodieren.3 Auf der anderen Seite 

droht der Entwicklungszusammenarbeit 

(EZ) die Signifikanz- oder Irrelevanzfal- 

le: Sowohl quantitativ als auch qualitativ 

bleiben die Einwirkungsmoglichkeiten 

von Projekten beschrankt: Zum einen 

fehlen die Mittel, um eine signifikante 

Hebelwirkung erzielen zu konnen. Zum 

anderen wird es einem von auBen kom- 

menden, einer anderen Rationalitat un- 

terworfenen System schwer fallen, Zu- 

gang zur Welt der Emotionen zu fmden, 

die Konflikte erst zu Krisen und gewalt

tatigen Auseinandersetzungen eskalieren 

lassen.4

Welche Rolle konnen Entwicklungs- 

projekte dann in Konfliktsituationen 

einnehmen und wo liegen die Grenzen 

ihrer Einwirkungsmoglichkeit?

Akteur auf verschiedenen Ebenen

Bevor wir diese Frage vor dem Hinter- 

grund des srilankischen Konfliktes disku- 

tieren konnen, ist es wichtig, sich die ver

schiedenen Ebenen bewuBt zu machen, 

auf denen Entwicklungszusammenarbeit 

(EZ) aktiv wird. Auf der nationalen 

Ebene (Makroebene) handelt staatliche 

Zusammenarbeit vor allem durch die 

Regierungsverhandlungen zur Definition 

der Leitlinien und Rahmenbedingungen 

der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit 

mit dem jeweiligen Partnerland. Hier 

kann eine Geberregierung versuchen, 

EinfluB auf die Rolle einer Nehmerregie- 

rung als Konfliktpartei auszuiiben. Die 

Wirkung dieser EinfluBnahme wird da- 

von abhangen, wie sehr die jeweilige 

Nehmerregierung auf die Entwicklungs- 

gelder der Geberregierung angewiesen ist 

und inwieweit sie mit Sanktionen bei 

„nichtgewolltem“ Verhalten zu rechnen 

hat. In der Vergangenheit scheinen in Sri 

Lanka viele Regierungen eher die Erfah- 

rung gemacht zu haben, diesen Politik- 

dialog mit den jeweiligen Gebern „abzu- 

haken“ um dann zum business as usual 

iiberzugehen. In dieses Bild paBt auch, 

daB bis heute nur selten eine effektive 

Geberkoordinierung gelingt, die eine 

notwendige Voraussetzung fur erfolgrei- 

che Konditionierung von Entwicklungs- 

hilfe darstellt. Fur nichtstaatliche Ent- 

wicklungsarbeit ist die EinfluBmbglich- 

keit auf dieser Ebene noch geringer und 

kann nur indirekt uber Lobbyarbeit und 

Starkung zivilgesellschaftlicher Struktu- 

ren erreicht werden.

Auf der Mesoebene eines Distriktes 

oder einer Region stellen Projekte im
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Polizist an einem Checkpoint in Muthur, Trincomalee-Distrikt (Foto: Dedo Geinitz)

Sinne der Theorie der strategischen 

Gruppen eine strategische Ressource dar, 

um die verschiedene Akteure in einer 

Arena of Struggle des Projektumfeldes 

konkurrieren.5 Akteure in diesem Feld 

sind einerseits das Projektmanagement 

selbst, die counterparts, also die lokalen 

Partnerinstitutionen und ihre Mitarbeiter, 

und auBerdem verschiedene Fraktionen 

auf Zielgruppenebene. Hinzu kommen 

lokale Institutionen, die nicht direkte 

Partner des Projektes sind, dessen Arbeit 

aber beeinflussen konnen sowie weitere 

bi- und multilaterale Entwicklungsagen- 

turen und Nichtregierungsorganisationen 

(NRO), die mit eigenen Projekten im lo

kalen sozio-politischen System agieren. 

Gleichzeitig greifen MaBnahmen der 

Projekte in die bestehenden Machtver- 

haltnisse auf der Mikroebene eines Dor- 

fes ein. Die vielfach postulierte These 

von der Homogenitat traditioneller dorf- 

licher Gesellschaften verdeckt tatsachlich 

vorhandene Machtstrukturen und damit 

verbundene Konflikte.

Bel einer Analyse der Einwirkungs- 

mbglichkeiten von EZ-MaBnahmen auf 

Konfliktfelder, als auch bei der Abschat- 

zung des Einflusses von Konfliktdyna- 

miken auf die Arbeit eines Projektes muB 

genau unterschieden werden, auf welcher 

der oben genannten Ebenen der Kon- 

flikt ursachlich ausgetragen wird. Nur 

dann kann die Einwirkungsmoglichkeit 

von EZ-Interventionen auf Konfliktfel

der analysiert und eingeschatzt werden. 

AuBerdem muB eine Analyse erfassen, 

inwieweit das durch den Konflikt dyna- 

misierte sozio-politische System die Ar

beit von EZ-MaBnahmen einschrankt 

und behindert.

Krieg Oder Frieden in Sri Lanka?

Die aktuellen Nachrichten von der 

Tropeninsel sind wieder einmal ambiva

lent. In der internationalen Presse war in 

den letzten Monaten von Vermitdungs- 

bemiihungen der norwegischen Diplo

matie zu lesen. Sogar der geheimnisum- 

witterte Fuhrer der Tamilentiger traf det1 

norwegischen Emissionar — ein histofl' 

scher Schritt. Also ein Funken Hoff' 

nung? Oder doch nur der Strohhalm, an 

den sich alle klammern? Im Nordosten, 

wo der Biirgerkrieg nun schon seit fast 

zwanzig Jahren tobt, war von Entspan' 

nung nichts zu spiiren. Trotz der einsei' 

tig verkiindeten Waffenruhe der Tarn1' 

lentiger, deuten die sparhchen Informa' 

tionen auf eine Verscharfung der AuS' 

einandersetzungen an der militarischen 

Front im Norden vor Jaffna hin. Die 

Armee, gestarkt durch jiingste Waffe®' 

kaufe, versucht, im letzten Jahr verlore' 

nes Terrain zuriickzuerobern. Sollen & 

noch neue Realitaten geschaffen werden, 

bevor man sich an den Verhandlung5' 

tisch setzt? Und nutzen die „Rebellen 

den Waffenstillstand vielleicht nur, u®1 

ihre Arsenale aufzufullen, wie von Reg16' 

rungsseite behauptet? Im militarischen 

Schlagabtausch als auch in der Propa' 

ganda kampfen beide Seiten, Armee und 

Tamilentiger, mit harten Bandagen.
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Die jungsten Parlamentswahlen im 

Oktober letzten Jahres haben zwar die 

Kegierungskoalition knapp bestatigt, die 

Friedenslobby scheint jedoch eher 

schwacher geworden zu sein. Der budd- 

kistische Klerus iibt weiterhin eine wich- 

^ge Meinungsfuhrerschaft in chauvinisti- 

Schen sinhalesischen Kreisen aus. In der 

kegierung nehmen auch weiterhin erklar- 

te Friedensgegner Schliisselpositionen 

ein- In Sri Lanka kursiert das Wort von 

der Regierung mit den drei Gesichtem: 

Die reform- und friedenswillige Prasi- 

dentin mit einzelnen reformwilligen Mi

nistern zeigt sich auf internationalem 

Parkett als verhandlungsbereite Regie- 

ning. Der Premierminister und die 

^ehrzahl seiner Minister wiederum be- 

dienen die nationalistisch-chauvinisti- 

Schen Gefuhle und Interessen der eige- 

nen - sinhalesischen - Wahlerschaft im 

Centrum und Siiden des Landes, die ei- 

ner Einigung skeptisch gegeniiber ste- 

hen. Im Konfliktgebiet des Nordens und 

Dstens setzt die Armee und Polizei die 

Dkale tamilische und muslimische Be- 

v°lkerung unndtigen Schikanen aus und 

2eigt damit in den Augen vieler Tamilen 

die brutale Fratze einer fremden Besat- 

2ungs armee.

Sinhala only!

Es gibt in Sri Lanka nicht den Konflikt 

a's solches, sondern vielmehr eine Reihe 

’nter-ethnischer als auch intra-ethnischer 

Konflikte. Die gewaltsame Auseinander- 

Setzung zwischen den tamilischen Be- 

Eeiungstigern und der Armee ist jedoch 

derzeit derjenige Konflikt, der die Ge

sellschaft und Politik in Sri Lanka am 

listen pragt. Wenn fiber die Ursachen- 

dieses Makro-Konfliktes zwischen tami- 

Uscher Minderheit und sinhalesisch- 

buddhistischer Mehrheit berichtet wird, 

etscheinen immer wieder Konstrukte ei- 

ner politischen Geschichtsschreibung, 

die diese Auseinandersetzung als einen 

Slck fiber Jahrtausende hinziehenden 

Karnpf darstellen. Es scheint jedoch, daB 

d£r derzeitige sinhalesisch-tamilische 

Konflikt eher ein „Produkt“ der moder- 

nen Politik in Sri Lanka ist. Jfingere hi- 

storische Erkenntnisse weisen darauf 

dm, daB in vor-kolonialer Zeit Konigtum 

Und politische Strukturen relativ indiffe- 

lent gegeniiber der kulturellen und lin- 

Smstischen Zusammensetzung der Be- 

^dlkerung war. Bis in koloniale Zeiten 

anden Auseinandersetzungen eher an 

religidsen, denn an linguistischen Trenn- 

linien statt.6 Die aktuellen Auseinander

setzungen gehen auf die Kolonialzeit zu- 

riick. Seit der Jahrhundertwende fiihlt 

sich eine buddistisch-sinhalesische Elite 

von den Tamilen bedroht: die britische 

Kolonialverwaltung hatte sich in ihrem 

Beamtenapparat zu einem weit fiberpro- 

portionalen Anted auf die Jaffna-Tamden 

gestiitzt. Hinzu kommt, daB indisch- 

stammige Tarnden, die in groBer Zahl in 

der im zentralen Bergland von Kandy ge- 

legenen Plantagenwirtschaft arbeiten, in 

den Augen vieler Sinhalesen zu einer 

Marginalisierung der dortigen sinhalesi

schen Bevolkerung beigetragen haben. 

SchlieBlich iibt die kleine Minderheit der 

muslimischen Moors in der Ostprovinz 

und in Colombo einen erheblichen oko- 

nomischen und politischen EinfluB aus.

Die sinhalesisch dominierten Regie

rungen verweigern bis heute der tamili- 

schen Minderheit im Norden und Osten 

des Landes gleichberechtigten Zugang zu 

okonomischen und politischen Ressour- 

cen. Sie erreichen dies durch eine positi

ve Diskriminierungspolitik und Patrona- 

gestrategie zugunsten der sinhalesischen 

Mehrheit — eine „sinhala only“-Strategie. 

Die Ausgrenzung der tamilischen Bevol- 

kerung konzentriert sich vor allem auf 

drei Politikbereiche, die auch fur die EZ 

von grundlegender Bedeutung sind und 

innerhalb derer EZ eine wichtige Rolle 

wahrnimmt. Es sind dies die Sprachen- 

politik, die Wirtschaftspolitik und die 

Umsiedlungspolitik. In der Wirtschafts

politik ffihren VerstaatlichungsmaBnah- 

men zu einer Verdrangung von Tamilen 

aus wirtschaftlichen Schliisselstellungen 

in der Ostprovinz, da bei der Besetzung 

von Stellen und der Verteilung von Auf- 

tragen Sinhalesen. bevorzugt werden. 

Weit bedrohlichere Formen nimmt die 

sinhalesische Siedlungs- und Kolonisie- 

rungspolitik fur die tamilische Bevolke- 

rung vor allem in der Ostprovinz an: sie 

droht die Tamilen zu einer Minderheit in 

ihrem eigenen Stammland zu machen. 

Von einer historisch-nationalistischen 

Ideologic untermauert, siedelte die Re

gierung in den 70er und 80er Jahren sin

halesische landlose Bauerinnen und Bau- 

ern aus den sfidlichen Provinzen der In- 

sel in dem nur geringfugig besiedelten 

Hinterland der (uberwiegend tamili

schen) Ostprovinz an: Den Tamilen 

droht nach eigener Wahrnehmung der 

Verlust der Kontrolle uber ihren Sied- 

lungsraum.

Architektur des Konfliktes

Die vordergriindig auf eine ethno- 

politische Trennlinie Sinhalesen — Tami

len hinauslaufende Konfliktdynamik 

wird durch innerhalb der ethnischen 

Gruppen schwelende Konflikte um Res- 

sourcenverteilung und politische Macht 

weiter verkompliziert. So erlauben die 

gerade geschilderten UmsiedlungsmaB- 

nahmen der Regierung, soziale Konflikte 

um Landknappheit im Siiden des Landes 

zu verdrangen. Sie kann so eine fur sie 

diffizile politische Regelung der Landfra- 

ge dort in den Nordosten „umleiten“. 

Weiterhin rekrutiert die Armee fur die 

Kampfe im Norden ihre Rekruten vor- 

nehmlich unter arbeitslosen Jugendlichen 

in den sfidlichen Regionen und tragt da

mit zu einem Abbau des latent vorhan- 

denen Konfliktpotentials von arbeitslo- 

sen Jugendlichen bei. 1987 fiihrte die un- 

gerechte Landverteilung und die damit 

verbundene bkonomische Perspektivlo- 

sigkeit der sinhalesischen Jugend im Sii

den zu einem groBflachigen marxisti- 

schen Jugendaufstand, der nur durch den 

Einsatz von Armee und Polizei unter- 

driickt werden konnte und der mehrere 

zehntausende Opfer unter den rebellie- 

renden Jugendlichen gekostet haben soli.

Seit 1983 ist der schon lange schwe

lende Interessengegensatz und Konflikt 

zu einem Biirgerkrieg mit Phasen hoher 

Gewaltintensitat und ruhigeren Perioden 

eskaliert. Die tamilischen Befreiungstiger 

(Liberation Tigers of Tamil Eelam — 

LTTE) halten mitderweile write Teile 

der Nordprovinz („Vanni“) mit Aus- 

nahme der Halbinsel von Jaffna unter ih- 

rer Kontrolle. Auch in der Ostprovinz 

gibt es sogenannte „uncleared areas“ un

ter der Kontrolle und indirekten Herr- 

schaft der LTTE. In diesen Gebieten 

funktioniert die staatliche Verwaltung 

nur unter eingeschrankten Bedingungen 

und ist auf die Duldung der LTTE an- 

gewiesen.

In den fiber 15 Jahren des Konfliktes 

hat sich ein undurchsichtiges klientelisti- 

sches Geflecht von Korruption, Schiebe- 

reien und illegal erhobenen „Steuern“ 

entwickelt. In der lokalen politischen 

Okonomie kochen verschiedene Akteure 

ihr eigenes Sfippchen und schopfen 

Mehrwert von der Bevolkerung ab: Die 

Armee kassiert Abgaben an den Check

points und fur Passierscheine, wahrend 

verschiedene bewaffneten Gruppen loka- 

le Geschaftsleute „besteuern“. Die Tami-
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lentiger erheben Abgaben in den von ih- 

nen kontrollierten Gebieten und ziehen 

dort lukrative Gewinne aus dem von ih- 

nen dominierten Handel mit seltenen 

Gutern (wie Zement, Treibstoffen). Das 

System erlaubt es auch, daB Materialien, 

deren Einfuhr in die von den Tamilenti- 

gern kontrollierten Gebieten eigentlich 

untersagt ist, auf verschiedenen Kanalen 

immer wieder den Weg in eben diese 

finden. Auf nationaler Ebene wiederum 

profitieren einfluBreiche Kreise von kor- 

rupten Praktiken im Waffenhandel.

Internationale Zusammenarbeit in 

der Arena des Konfliktes7

Die gegenwartige Kriegssituation, in 

der weite Teile des Nordens und auch 

einige Teile des Ostens als Kriegszone 

oder „uncleared area“, zumindest jedoch 

als Regionen mit hohem Unsicherheits- 

faktor ausgewiesen sind, fiihrt beinahe 

unweigerlich dazu, daB sich der Lbwen- 

anteil der offentlichen Entwicklungszu- 

sammenarbeit auf die friedlichen Zonen 

des Landes konzentrieren, und dies sind 

die sinhalesischen Siedlungsraume. In 

der vom Krieg erschiitterten Nordost- 

provinz konzentrieren sich die MaBnah- 

men starker auf unmittelbare Fliicht- 

lingshilfe und RehabilitationsmaBnah- 

men der zerstbrten oder verwahrlosten 

Infrastruktur, jedoch kaum auf langfristig 

ausgerichtete EntwicklungsmaBnahmen. 

Dies ist auch verstandlich: die Zukunft 

ist mit einem hohen Unsicherheits- oder 

Risikofaktor ausgestattet, da eine Wen- 

dung der Kampfhandlungen jederzeit 

wieder zu Vertreibungen und Zerstbrun- 

gen fiihren kann.

Das Dilemma liegt darin, daB diese Si

tuation den Interessen der Regierung 

und sie unterstiitzender nationalistisch- 

sinhalesischer Kreise entgegenkommt, da 

sie eine einseitige Fbrderung sinhalesi- 

scher Siedlungsraume quasi unumgang- 

lich macht. Damit wird die Regierung ei- 

ner Entscheidung liber die inter- 

ethnische Verteilung von staatlichen Mit- 

teln und Ressourcen enthoben, da der 

Krieg ihr ja keine andere Wahl zu lassen 

scheint. Hinzu kommt, daB die eigene 

Gefolgschaft der Regierung einer hbhe- 

ren Mittelallokation in tamilische Regio

nen nicht zustimmen wiirden. Die Regie

rung liefe damit Gefahr, ihre eigene 

Klientel nicht mehr zufriedenstellen zu 

kbnnen und damit als politische Stiitze 

zu verlieren.

Die verschiedenen bi- und multilatera- 

len Geber laufen Gefahr, sich fiber eine 

Internationalisierung staatlicher Aufga- 

ben von der Regierung instrumentalisie- 

ren zu lassen. Der vergleichsweise groBe 

Umfang der nach Sri Lanka — und hier io 

die sinhalesischen Siedlungsraume — flie- 

Benden bi- und multilateralen Entwick' 

lungsgelder erlaubt der Zentralregierung, 

einen nicht unerheblichen Anted ihret 

Haushaltsmittel fur die Finanzierung des 

Krieges zu verwenden. Dariiber hinaus 

werden die nun in zunehmendem Mafic 

stattfindenden RehabilitierungsmaBnah- 

men und die Fliichtlingshilfe im Nord- 

osten weitgehend von internationalefl 

Gebern und Nichtregierungsorganisatio- 

nen, jedoch kaum von der Regierung fi' 

nanziert. Es handelt sich hier gewisser- 

maBen um eine „Entlastungstat“ def 

Geber: Sie iibernehmen staatliche Auf' 

gaben und ermbglichen so indirekt def 

Regierung die Finanzierung des Krieges.8

Einige MaBnahmen der deutschen EZ 

zielen auf einen Abbau des potentiellefl 

Krisen- und Gewaltpotentials in den be- 

sonders von Armut betroffenen sinhale' 

sischen Provinzen des Landes. Wie sich 

dies auf die Prozesse zur Uberwindung 

des „Tamilen-Konflikts“ im Nordostefl 

des Landes auswirkt, bedarf einer sensi' 

blen Analyse. Der Biirgerkrieg erlaubt 

der Regierung, das in diesen Regionefl

Polizeiposten in Pulmodai, Trincomalee-Distrikt (Foto: Ines Reinhard)
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bestehende latente Gewaltpotential auf 

den Tamilen-Konflikt umzulenken. Uber 

die Rekrutierung arbeitsloser Jugendli- 

cher aus den potentiell konfliktanfalligen 

^tovinzen fur die Armee kann die Regie- 

rung das dortige Arbeitslosenproblem 

2umindest abmildern. Die konfliktmin- 

dernden MaBnahmen deutscher EZ, aber 

auch anderer Geber, konnen dabei so- 

^ohl positive als auch negative Wirkun- 

§en auf die Prozesse der Konfliktbewal- 

^gung im Norden der Insel haben: Ei- 

nerseits konnen diese MaBnahmen dazu 

i’eitragen, durch eine Reduzierung des 

^onfliktpotentials innerhalb der sinhale- 

S1schen Bevolkerung den Druck auf die 

^egierung zu verringern, fiber anti- 

tamihsche Reflexe diese Bevolkerungs- 

taeise politisch binden zu wollen. Ande- 

rerseits endasten sie die Regierung, die 

s°nst diese MaBnahmen selbst ergreifen 

ttliiBte, um ihr politisches Uberleben zu 

Slchern. Sie ermoglichen ihr, den Krieg 

Xu finanzieren und gleichzeitig grundle- 

gende Reformen, die zu Lasten ihrer di- 

rekten Klientel gehen wiirden, zu ver- 

Schleppen.

Zunehmende WiederaufbaumaBnah-

nien verschiedener Entwicklungsorgani- 

sationen im Nordosten sollen zu einer 

^onsolidierung und Stabilisierung dieser 

v°m Burgerkrieg erschiitterten Region 

keitragen. Dies wird von der lokalen Be- 

v°lkerung als Zeichen der Solidaritat ge- 

Schatzt, daB die internationale Gemein- 

Schaft sie nicht vergessen hat. Gleichzei- 

entlasten sie jedoch die nationale Re

gierung davon, die notwendigen Aufbau- 

^istungen selbst zu finanzieren. Eine er- 

hbhte Mittelallokation in den Nordosten

'^iirde wahrscheinlich bei der eigenen 

^■nhangerschaft auf scharfen Widerstand 

stoBen, wiirde dies doch weniger Mittel 

^’r sinhalesische Gebiete bedeuten. 

Schon jetzt macht sich Unmut in den 

Sinhalesischen Provinzen breit, die den 

^ebern vorwerfen, sich zu stark auf die 

^■onfliktgebiete im Nordosten zu kon- 

^ntrieren. In Zukunft, und insbesondere 

ln einer Postkonfliktsituation, steht zu 

Sefiirchten, daB es noch zu verscharften 

P°litischen Auseinandersetzungen uber 

Ressourcenzuteilung des Staates 

kommen wird. 

Im gegenwartigen Diskurs der 

er>t\vicklungspolitischen Theoretiker und 

^faktiker werden den Projekten im 

"ordosten oft potentiell konfliktmil- 

detnde Wirkungen zugeschrieben. Als 

^■fgurnent wird genannt, die Stabilisie

rung der Region und die Prasenz der in- 

ternationalen Gemeinschaft wiirden es 

den Burgerkriegsparteien erschweren, in 

diesen Regionen die Kampfhandlungen 

erneut eskalieren zu lassen und die wie- 

deraufgebaute Infrastruktur wieder zu 

zerstdren. Es sollte jedoch nicht iiberse- 

hen werden, daB die Logik der militari- 

schen Auseinandersetzungen eher von 

makropolitischen und eben militarstrate- 

gischen Gesichtspunkten abhangt, als 

sich von lokalen EntwicklungsmaBnah- 

men beeinflussen zu lassen. So haben die 

gewalttatigen Zwischenfalle in der Ost- 

provinz in den letzten Jahren trotz er- 

hohtem Engagement verschiedener 

Entwicklungsorganisationen eher zu- 

denn abgenommen; die Konfliktsituation 

dort hangt in starkem MaBe von der ak- 

tuellen Frontsituation im Norden der In

sel ab.

Sri Lanka wird haufig als ein Land be- 

zeichnet, das „over-aided“ ist — verschie- 

dene bi- und multilaterale Geber stehen 

Schlange mit Projektvorhaben. Die ver- 

schiedenen MaBnahmen in der Konflikt- 

region als auch das intensive Engage

ment der verschiedenen Geber in den 

sinhalesischen Siedlungsgebieten kdnn- 

ten die Verhandlungs- und KompromiB- 

bereitschaft der srilankischen Regierung 

eher eingeschrankt haben: Solange der 

Druck auf die Regierung nicht mit ernst- 

haften Mitteln wie z.B. einer Konditio- 

nierung von Mittelzusagen durch die in

ternationale Gebergemeinschaft tatkraf- 

tig unterstrichen wird, uberwiegen even- 

tuell fur die Regierung - oder zumindest 

fur einige einfluBreiche Kreise - bei ra- 

tionaler Abwagung von Nutzen und Ko- 

sten des Krieges die politischen Vorteile 

einer Fortfuhrung der Auseinanderset

zungen. Zu viele Akteure profitieren von 

der Okonomie der Gewalt.

Es muB deshalb auch diskutiert wer

den, inwieweit die bi- und multilaterale 

Entwicklungshilfe an sich im Fall von Sri 

Lanka konfliktverlangernd wirkt. Es 

reicht nicht aus, Wirkungen einzelner 

MaBnahmen lediglich fur den eigenen 

lokalen Kontext zu beobachten. Die 

grundlegende Frage ist, inwieweit lokale 

MaBnahmen nicht auch zu einer Stabili

sierung bestehender Konfliktfelder im 

Gesamtzusammenhang des Konfliktes 

beitragen und eventuell den Willen zur 

Konfliktlosung der beteiligten Akteure 

reduzieren konnen. Entwicklungszu- 

sammenarbeit kann zur Entlastungstat 

fur Konfliktakteure durch eine Interna- 

tionalisierung staatlicher Aufgaben wer

den.

Der Autor ist Doktorand an der Humboldt- 

Universitat zu Bedin und arbeitet als freiberufli- 

cher Berater in der Entwicklungszusammenar- 

beit.
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