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Dalit-Frauen in Tamil Nadu kampfen 

gegen Ausgrenzung und Unterdriickung

von Nina Marczan

Im sudindischen Unionsstaat Tamil 

Nadu haben sich in Ami kastenlose 

Frauen verbundet, um gegen Benachtei- 

ligung und Unterdriickung zu kampfen. 

Die Frauen-Organisation 'Womens edu

cation for liberation' (WEL) kummert 

sich um die armen Frauen der Landbe- 

volkerung in etwa 20 Dorfem rund um 

Ami. Neben Ausbildungsprogrammen 

gibt es Programme zur Einkommensver- 

besserung, die alle zum Ziel haben, 

Frauen selbstandiger und unabhangiger 

zu machen. Der Weg zur Gleichberechti- 

gung ist jedoch noch weit.

Niemand will Vasantha

Sie ist keine Schonheit. Hire jungeren 

Schwestem sind bereits verheiratet, Va

santha nicht. Durch Mangelerhahrung in 

der Kindheit sind ihre Augenlider nicht 

richtig ausgebildet, nur eine diinne Haut 

verdeckt ihre Augen, wenn sie sie 

schlieBt. Ihr ist nicht anzumerken, dab 

sie auf einem Auge blind ist.

Mangel- und Unteremahrung sind fiir 

Madchen schon fast normal in Indien. 

Die Sbhne sollen uberleben, da sie 

wichtiger fur die Familie sind und diese 

spater unterstutzen sollen. Daher be- 

kommen sie mehr und nahrhafteres Es

sen. Auch Arzt- und Medizinkosten 

werden eher fiir Jungen ausgegeben, als 

fur Madchen.

Vasantha wurde in einem kleinen Dorf 

in der Nahe von Ami als fiinftes von 

sieben Kindem geboren. Schon sehr friih 

muflte sie hart arbeiten. Sie ging nicht 

zur Schule, sondem half ihrer Mutter bei 

der Haus- und Feldarbeit. Dem Vater, 

der mit Kiihen handelte, half sie bei der 

Arbeit und trug den Dung vom Feld 

nach Hause.

Als ihr Vater den Handel aufgab, be- 

gann sie auf anderen Feldem zu arbei

ten. Das Geld gab sie ihrer Mutter.

Wahrend die Madchen zuhause und 

auf den Feldem arbeiten, gehen die Jun

gen in die Schule. Denn in die Bildung 

von Sohnen wird investiert, weil sie 

spater die Familie unterstutzen. Tochter 

verlassen dagegen ihre Familie, sobaid 

sie heiraten.

Mit geschlossenen Augen sitzt Vasan

tha auf dem Boden und singt. Ein paar 

Frauen sitzen um sie herum und horen 

ihr zu. Vasantha ist heute nach Sevoor 

gekommen, um bei der Frauenver- 

sammlung dabei zu sein.

Die Kirche, in der vonnittags der 

Schulunterricht stattfindet, ist fur die 

200 Kinder viel zu klein. Fur die an die- 

sem Nachmittag versammelten 14 

Frauen aus dem Sangam (d.h. 

"Organisation") reicht der Platz jedoch. 

Nach und nach trudeln sie ein. Sie 

kommen von zuhause oder vom Feld 

und manche bringen ihre Kinder mit.

Die Frauen des Sangams treffen sich

Frauenversammlung im Dorf (Foto: Nina Marczan)

32 Siidasien 6-7/00



Indien

jede Woche, um uber aktuelle Probleme 

zu sprechen, in der Gruppe zu diskutie- 

ren und um Plane zu schmieden.

Alle Sangam-Frauen sind heute anwe- 

send, denn heute wird ihnen Geld ausge- 

zahlt, das sie im Rahmen des Frauenfi- 

nanzhilfe-Projekts gespart haben. Wah- 

rend Vasantha das Geld zahlt, notiert 

Jiva, die mit ihr gekommen ist, die 

Summe in ein Kassenbuch.

Diese Frauen-Sangams sind Teil der 

Organisation WEL. Sie hilft vor allem 

den armen Frauen der landlichen Bevol- 

kerung. Im Mittelpunkt der Arbeit ste- 

hen die Kastenlosen, die sich selbst als 

Dalits (d.h. "Zertretene") bezeichnen. 

Denn als Dalits sind diese Frauen gleich 

in doppelter Hinsicht von Benachteili- 

gung und Unterdruckung betroffen.

WEL verdankt seine Existenz der In

itiative von Jiva und Anitha, die fruher 

fur das Frauenhilfswerk 'Womens or

ganization for liberation and develop

ment' (WOLD) arbeiteten. Als WOLD 

in einen anderen Bundesstaat zog, 

grundeten Jiva und Anitha WEL .

1987 wurde WEL offiziell als Nicht- 

regierungsorganisation (NRO) aner- 

kannt, so daB die Arbeit mit zunachst 

sieben weiteren Frauen beginnen konnte. 

Sie gingen in die Dorfer und sangen so- 

genannte "awareness songs" 

(Aufkarungslieder), die die Benachteili- 

gung und Unterdruckung der Frauen 

durch Manner und Kastensystem zum 

Thema haben:

"Jeden Tag arbeiten wir auf den Fel- 

dern.

Wenn wir nach Hause zurilckkehren, 

macht uns unsere Schwiegermutter das 

Leben schwer.

Wenn wir auf den Feldern arbeiten, sind 

es die Grofigrundbesitzer, die uns 

Schwierigkeiten machen.

Als junge Frauen kritisieren uns die Jun- 

gen Manner.

Nach der Hochzeit leiden wir unter un

seren Ehemdnnern..."

Die Lieder erzahlen von der Arbeit auf 

den Feldern und im Haus, von den un- 

gleichen Lohnen und dem Hunger, von 

den Belastigungen und Vergewaltigun- 

gen durch die GroBgrundbesitzer sowie 

den Demutigungen und der Gewalt der 

Ehemanner.

Aber in jedem Lied werden die Frauen 

dazu aufgefordert, sich mit anderen 

Frauen zusammenzutun und gegen dieses 

Unrecht vorzugehen:

"Fiir gleiche Rechte und Freiheit milssen 

alle Frauen aus den Dorfern zusam- 

menkommen.

Nur dann werden wir etwas erreichen in 

der Welt..."

Auch in Vasanthas Heimatdorf sangen 

die Frauen von WEL solche Aufkla- 

rungslieder. Vasantha sprach sofort mit 

Jiva, die ihr den Vorschlag machte, nach 

Ami zu kommen und mit ihnen zu ar

beiten. Vasantha schloB sich den Frauen 

an. Seitdem gehort sie bei WEL zu den 

neun aktiven Mitgliedem.

Nun geht auch sie in die Dorfer und 

singt "awareness songs". Sie klart die 

Frauen uber ihre Rechte auf und ennu- 

tigt sie, fur diese zu kampfen.

Weil Vasantha nicht langer schweigt, 

sich einmischt und sich fur die Rechte 

der Frauen einsetzt, wird sie von den 

anderen Frauen Panchayat genannt, was 

soviel wie "Dorfgericht" bedeutet. "Ich 

gebe meine Erfahrungen an andere 

Frauen weiter", sagt Vasantha. Das gibt 

anderen Frauen Mut und ihre Energie 

wirkt ansteckend.

Sevoor ist eines der ersten Dorfer, in 

das die Frauen von WEL kamen. Nach 

der Bildung des Sangams in Sevoor be- 

gann WEL damit, die Frauen in Fragen 

der Emahrung, Hygiene und medizini- 

schen Versorgung aufzuklaren.

Erst nach Jahren konnte WEL mit 

Unterstutzung aus dem Ausland mit dem 

sogenannten "skill training" beginnen. 

Damit ist die Ausbildung und Unter- 

richtung in verschiedenen Fertigkeiten 

gemeint, die den Frauen zu groBerer 

Selbstandigkeit und Unabhangigkeit ver- 

helfen sollen. Zunachst in vier Dorfern 

lemten Frauen ohne Schulbildung 

schneidem im "tailoring centre". Andere 

lemten den Umgang mit der Schreibma- 

schine.

Auch dem "kulturellen Training" 

kommt im Rahmen der Ausbildung jun- 

ger Frauen groBe Bedeutung zu. Sie er- 

halten Tanzunterricht, uben Lieder ein 

und spielen Theater. Dabei lemen sie, 

auf die eigene Dalit-Kultur stolz zu sein.

Flankiert werden die Bildungsangebote 

von Programmen zur Einkommensver- 

besserung. Neben einem Frauenfinanz- 

hilfeprogramm, das den Frauen ermog- 

licht, mit Zinsen zu sparen, gibt es auch 

ein Mikrokredit-Programm: Benotigt 

eine Frau eine hohere Geldsumme als die 

ersparte - zum Beispiel fur die Hochzeit 

der Tochter - , dann kann sie von WEL 

zu fairen Konditionen einen Kleinkredit 

erhalten. Vor allem aber ermutigt man 

die Frauen, diese Bankkredite fur den 

Schritt in die Selbstandigkeit aufzuneh- 

men. So schaffen es die Frauen allmah- 

lich, sich aus dem Existenzminimum 

herauszuarbeiten .

Auch wenn WEL langfristig die 

Gleichberechtigung zwischen Mannem 

und Frauen anstrebt: fur die Frauen in 

Sevoor und in den anderen Dorfern geht 

es ums Uberleben. Denn Gleichberechti

gung bedeutet hier, gleiche Uberle- 

benschancen zu haben.

Von klein auf ist das Leben der Frauen 

vorbestimmt und geregelt. Ihr gesamtes 

Leben wird die Frau durch einen Mann 

bestimmt und kontrolliert: den Vater, 

den Ehemann, den Sohn.

Schon vor ihrer Geburt wird uber ihr 

Schicksal entschieden. In den hoheren 

Kasten und der Mittelschicht ist es vor 

allem in den Stadten ublich, wahrend der 

Schwangerschaft das Geschlecht der F6- 

ten zu ermitteln. Madchen werden in 

vielen Fallen abgetrieben. Einer Unter- 

suchung zufolge, die in einem Kranken- 

haus in Bombay durchgefuhrt wurde, 

waren 7.999 von 8.(XX) abgetriebenen 

Foten weiblich.

Auf dem Land kommt es auch vor, 

daB weibliche Sauglinge getotet werden. 

Denn Madchen stellen fur eine Familie 

aufgrund der spater bei der Heirat an den 

Brautigam falligen immensen Mitgift- 

zahlungen eine hohe finanzielle Bela- 

stung dar. Mehrere Tochter verheiraten 

zu mussen, bedeutet deshalb fur armere 

Familien den sicheren finanziellen Ruin.

Sohne eroffhen dagegen die Chance 

auf eine fmanziell gesicherte Zukunft.

Trotz heftiger Widerstande der Man

ner kamen immer mehr Frauen zum 

Sangam. Sie riskierten, von ihren Man

nem geschlagen zu werden. Nach und 

nach bekamen die Frauen jedoch mehr 

Respekt entgegengebracht, als die 

Manner sahen, daB die Frauen Geld mit 

nach Hause bringen. Anfangs wollten sie 

die Frauen nicht zu den Treffen gehen 

lassen: "Du sitzt da zwei Stunden 

herum, wahrend ich Hunger leide", 

zitiert eine Frau aus dem Sangam ihren 

Mann, worauf die anderen Frauen in 

schallendes Gelachter ausbrechen.

Sie alle kennen diese oder ahnliche 

Aussagen und im Kreis des Sangams la- 

chen sie dariiber.

Hier fuhlen sie sich sicher. Der Zu- 

sammenhalt in der Gruppe gibt ihnen 

Kraft. Wenn der Ehemann einer Frau 

Probleme bereitet, treten die Frauen als 

Gruppe auf und gehen zu ihm.

Vieles hat sich verandert, seitdem 

WEL in ihre Dorfer gekommen ist.

Die Frauen erhoffen sich von der Aus

bildung einen besseren Job und ein bes- 

seres Leben.

Auch ihrer Rechte sind sie sich inzwi- 

schen bewuBt und fordem diese ein.

Beispielsweise wuBten die Frauen 

nichts von den 10.000 Rupien 

(umgerechnet rund 500 DM), die eine 

Frau bei der Hochzeit vom Staat be- 

kommt, wenn sie die 8. Klasse besucht 

hat. Dies ist als Anreiz gedacht, Mad

chen liber den GrundschulabschluB hin- 

aus zur Schule zu schicken. Noch besu- 

chen viele Madchen nur deshalb die 

Grundschule, weil sie in der Schule ein 

kostenloses Mittagessen erhalten, was 

sich allerdings langsam andert. Denn 

viele Mutter wollen im Ruckblick auf ihr 

eigenes Leben ein besseres fiir ihre 

Tochter.
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Mina, die zu den alteren Frauen im 

Sangam gehort und vier Kinder hat, 

sagt: "Ich bin ungebildet, aber ich 

mochte, dab auch meine Tochter Bildung

Seidensaris zerbrechen 

die Kastenordnung

Die besonderen Designs auf einem Sei- 

densari sind handgewebt. Nur reichere 

Familien konnen sich einen solchen Sari 

leisten und dies geschieht auch nur ein- 

mal im Leben einer Frau: zu ihrer Hoch- 

zeit.

Dem AnlaB entsprechend wird dann hier- 

fiir ein Vermogen ausgegeben. Die 

Frauen, die solch einen Sari tragen, ge- 

hbren den hoheren Kasten an. Auch das 

Seidenweben bleibt bislang ausschliefl- 

lich hochkastigen Frauen und Mannem 

vorbehalten.

Nun versucht WEL, diese Tradition zu 

brechen, indem sie Dalit-Frauen im Sei

denweben ausbilden will.

Das im Projektgebiet von WEL gelegene 

Ami ist bekannt fur seine Seidensaris. 

Auch die Seide als Rohmaterial fur die 

Sariproduktion wird in der Region ge- 

wonnen. Die Seidenweber verfugen fiber 

ein gutes Einkommen, da die Seide aus 

Ami aufgrund ihrer Qualitat begehrt ist. 

Mit dem Ziel, Dalit-Frauen aus den 

Zwangen von Armut und Abhangigkeit 

zu befreien, sollen Dalit-Frauen die 

Kunst des Seidenwebens erlemen.

Fur die Startphase dieses Projekts ist ein 

Jahr vorgesehen; danach soil es sich 

selbst tragen.

Zunachst werden im ersten halben Jahr 

15 Frauen ausgebildet. Am Ende dieser 

sechs Monate werden zehn qualifizierte 

Frauen ausgewahlt, die spater andere 

Frauen im Seidenweben unterrichten 

sollen.

In der zweiten Jahreshalfte geschieht das 

Gleiche.

Das Seidenweber-Projekt wird inzwi- 

schen von der Bonner Nichtregierungs- 

Organisation 'action five' gefordert 

(Anmerkung der Redaktion: action five 

e.V. wird iiberwiegend von Studenten 

getragen, finanziert sich durch Spenden- 

gelder und ist auf Selbsthilfeprojekte 

spezialisiert. Kontakt: c/o Martin Pape, 

Schaumburg-Lippe-Str. 6, 53113 Bonn, 

e-mail: info@action5.de; weitere Infor- 

mationen, auch zu WEL, im Internet 

unter www.action5.de)

Das Seidenweber-Projekt startet im Ja- 

nuar 2001. Einen Seidenweber-Lehrer 

hat WEL schon gefunden. Auflerdem 

wurden Zeitungsannoncen aufgegeben, 

um das Vorhaben in Ami bekannt zu 

machen. Zum einen soil es sich unter 

den Frauen herumsprechen, zum ande- 

ren will WEL von Anfang an gegeniiber 

den hoheren Kasten mit offenen Karten 

spielen und hofft auf deren Kooperation. 

erhalten". So wie sie denken alle Frauen 

im Sangam.

Auch von Renten wullten sie fruher 

nichts. Da auf dem Land fast alle Dalit- 

Frauen Analphabetinnen sind, konnen 

sie die entsprechenden Antrage nicht 

stellen. WEL unterstutzt sie hierbei. 

Wenn die Tochter nun lesen und schrei- 

ben lemen, werden sie dies in Zukunft 

selbst konnen.

Besonders kummert sich WEL auch 

um Witwen und von ihren Ehemannem 

verstoBene Frauen, die in der Gesell

schaft einen sehr schlechten Stand ha- 

ben. Sie sind meistens besonders arm, 

da Arbeitgeber solche Frauen nicht ger- 

ne einstellen. Auflerdem mussen sie 

nicht nur sich selbst, sondem auch ihre 

Kinder emahren. WEL hilft ihnen dabei, 

selbstandig Geld zu verdienen. Sie geho- 

ren daher zur bevorzugten Zielgruppe 

fur die Ausbildungsprogramme.

Neben den Verbesserungen, die die 

Sangam-Frauen fur sich selbst und ihre 

Familien erreichen konnten, bringen sie 

auch dem gesamten Dorf Nutzen:

In ihrer Dorfhalfte habe es fruher kein 

sauberes Wasser gegeben, erzahlen die 

Frauen. Zudem sei es sehr unregelmaBig 

aus den Lei tungen gekommen. Hinter- 

grund: Dalits leben in sogenannten "che- 

ries", von den Dorfem der ubrigen Be- 

volkerung abgesonderten Siedlungen. 

Der Weg in ein solches Dalit-Dorf ist 

weit und befestigte StraBen dorthin gibt 

es nicht. Brunnen oder Wasserleitungen 

sind entweder verschmutzt oder fehlen 

ganz.

Durch den Druck, den die Frauen als 

Gruppe ausubten, erreichten sie, dafl sie 

nun zweimal am Tag sauberes Wasser 

erhalten. Als nachstes wollen sie fur 

eine asphaltierte Strafle kampfen.

In einem "awareness song", den 

Vasantha und die anderen Frauen sin- 

gen, heiBt es:

"Schwestern, kommt alle zusammen und 

lafit uns fur unsere Freiheit kampfen.

Wir haben geschwiegen filr lange, lange 

Zeit..."

Nun schweigen sie nicht mehr...

Die Autorin studiert in Koln Indologie, Philo

sophic und Niederlandistik; im August 1999 be- 

suchte sie die WEL-Projekte in Tamil Nadu im 

Rahmen eines von den Intemationalen Jugendge- 

meinschaftsdiensten (UGD) organisierten vierwo- 

chigen Workcamps.
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