
Sri Lanka

Programm mit alten Wurzeln

Walter Keller

Das Programm zur Forderung der Wirtschaft und Berufsbildung in Sri Lanka ist blutjung 

und hat dennoch bereits 40 Jahre auf dem Bucket. Seine Geschichte begann in den 60er 

Jahren mit einem Projekt zur Dualen Ausbildung. Ein Einzelprojekt nach dem anderen kam 

hinzu. Jetzt sind sie alle verzahnt. Als Komponenten eines groBen Ganzen mit komplexer 

Struktur: funf Ministerien, vier Behorden, rund 20 lokalen Organisationen, privaten Firmen 

und der GTZ.

M
 Fernando hat es geschafft.

Die kleine Firma, die der

• Unternehmer vor gut 15 

Jahren griindete, hat sich zu einer stattli- 

chen Betriebsgruppe mit mehr als 200 

Beschaftigten entwickelt. In Tuduwawa, 

einem kleinen Fischerort an der Westku- 

ste Sri Lankas, ist Fernando ein wichtiger 

Arbeitgeber. Seine Mitarbeiter ziichten 

Garnelen und verarbeiten sie weiter; fur 

Sri Lanka und fur den Export.

Dabei hat der Geschaftsmann in den 

Anfangsjahren immer wieder Riickschla- 

ge einstecken miissen. Viruskrankheiten 

zerstorten die Bestande in den groBen 

Zuchtbecken. Starke Monsunregen lie- 

Ben die Becken iiberlaufen und 

schwemmten die Garnelen weg. Die 

Preise schwankten stark. Unternehmeri- 

sche Defizite waren ebenfalls ein Pro

blem. Mehrmals stand Fernando vor 

dem wirtschaftlichen Ruin.

DaB die Sorgen Vergangenheit sind, 

verdankt der Unternehmer nicht zuletzt 

den vielen Anregungen, die ihm eine 

Fortbildung fur Kleinunternehmer 

brachte, veranstaltet vom CEFE-Projekt. 

Die Abkiirzung steht fur: Competency-based 

Economies through Formation of Enterprise. 

Das von der GTZ unterstiitzte Projekt 

wendet sich nicht nur an Personen, die 

bereits unternehmerisch tatig sind. New

comer konnen sich ebenfalls ein betrieb- 

liches Instrumentarium aneignen, ohne 

das sich unternehmerischer Erfolg nur 

schwer einstellt. Fernando: „Im Kurs 

habe ich zum ersten Mai gelernt, unter

nehmerisch zu denken.“

Komponenten unter einem Dach

Die Erfolgsgeschichte des Unterneh- 

mers Fernando ist ein Beispiel fur die 

breit gefacherte Arbeit des srilankisch- 

deutschen Programms zur Forderung 

der Wirtschaft und Berufsbildung. Das 

Vocational Training and Private Sector Promo

tion Programme besteht aus mehreren 

Komponenten. Jede einzelne fbrdert auf 

ihre Weise privatwirtschaftliche Initiati- 

ven und Moglichkeiten zur Aus- und 

Weiterbildung mit dazu gehdriger Be- 

rufsberatung. Weitere Arbeitsschwer- 

punkte sind der Techniktransfer und die 

Exportfbrderung, wie sie bereits bei der 

Unterstiitzung der lokalen Schuhe und 

Kautschuk verarbeitenden Industrie an- 

gelaufen ist.

Funf Ministerien, vier weitere Behdr- 

den sowie rund 20 Organisationen und 

private Firmen sind in das Programm 

einbezogen. Das breit gefacherte srilan- 

kisch-deutsche Programm baut auf alte 

Arbeits- und Projekterfahrungen in Sri 

Lanka auf, die in die 60er Jahre zuriick 

reichen. Im Mittelpunkt der friiheren 

Aktivitaten stand der Aufbau von Trai- 

ningseinrichtungen und die Forderung 

eines dualen Ausbildungssystems. Die 

Programmkomponenten bestanden bis 

vor kurzem noch als eigenstandige bilate- 

rale Entwicklungsprojekte und waren 

nicht oder nur marginal miteinander ver- 

bunden.

Eine Komponente des heutigen Pro

gramms zur Forderung der Wirtschaft 

und Berufsbildung ist das Strengthening of 

Vocational Training Systems (SVTP), das 

1996 als selbstandiges Projekt begann. 

Das SVTP sollte allgemein beraten und 

schulen: Mitarbeiter furs Monitoring, be- 

triebliche Ausbilder fur ein duales Sy

stem und professionelle Berufsberater. 

Bei der Ausbildung der Berufsberater 

half ein Curriculum der Bundesanstalt 

fur Arbeit. „Mit dem, was wir hier an Be- 

rufsberatung aufgebaut haben, liegt Sri 

Lanka im asiadschen Vergleich. ziemlich 

weit vorne“, sagt Wolfgang Ullrich. Ein 

Handicap sei, daB die Eltern in Sri Lanka 

selbst dann noch starken EinfluB auf die 

Berufswahl ihrer Kinder nahmen, wenfl 

diese langst erwachsen seien und oft 

groBen Anteil an falschem beruflichen 

Statusdenken hatten. Eine technische 

oder kaufmannische Berufsausbildung 

wird zu oft gar nicht erst erwogen, weil 

sie ein schlechtes Image in der Gesell

schaft hat.

Kaum Arbeit fur die Jugend

Die Arbeitsmarktlage in Sri Lanka ladt 

allerdings auch nicht dazu ein, einen 

technischen oder kaufmannischen Beruf 

anzustreben. Der Privatsektor in Sfl 

Lanka kann trotz zunehmender Wirt- 

schaftskraft nicht die notigen Arbeits- 

platze schaffen und Einkommen sichern- 

Jenseits des Ballungsgebiets um den 

GroBraum Colombo stagniert die Wirt

schaft oder leidet unter mangelndef 

Wettbewerbsfahigkeit. Weit verbreitete 

Arbeitslosigkeit ist die Folge. Besonders 

Jugendliche und Frauen sind betroffen. 

Wieviel Ziindstoff darin liegt, zeigte 1971 

ein Aufstand der Jugend in vielen Lan- 

desteilen. Die Ursache fur die hohe Ju- 

gendarbeitslosigkeit war die groBe Schere 

zwischen einem auf Formalbildung aus- 

gerichteten Schulsystem, das Jahr fiii 

Jahr Tausende gut gebildeter Jugend- 

licher auf den Arbeitsmarkt entlieB und 

der zu geringen Zahl von Arbeitsplatzen 

fur die Schulabganger. Der unterentwik- 

kelte Privatsektor hatte wenig zu bieten 

Die staatlich gelenkte Wirtschaft hatte 

die Grenze ihrer Aufnahmefahigkeit et- 

reicht. Der Frust der Jugend entlud sich 

in militahten Aktionen und brachte die 

damalige Regierung unter Sirimavo Ban- 

daranaike, der Mutter der heutigen Prasi-
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Sunetra Dissanayake arbeitet schon seit einigen Jahren in einem Weberzentrum, 

in dem handverarbeitete Stoffe mit traditionellen srilankischen Mustern hergestellt 

werden. Mit ihrer Arbeit reiht sie sich ein in eine lange Tradition. Wie ein roter Faden 

zieht sich das Weber-Handwerk durch die 2.500jahrige Geschichte Sri Lankas. Mit 

alten Farbe-, Spinn- und Webtechniken haben die Produzenten lange den Bedarf 

der Bevdlkerung nach Stoffen und Kleidung gedeckt. Unter der Patronage sinhale- 

sischer Konige wurden sogar indische Experten ins Land geholt, urn den techni- 

schen Stand des Handwerks zu verfeinern. Was die Muster angeht, so blieben sich 

die Handwerker jedoch immer treu: Es ging darum, die traditionellen Designs beizu- 

behalten, die sich aus religidsen Motiven ergaben. Aber die Einfuhrung moderner 

Webmaschinen zu Beginn des Jahrhunderts und die Ende der 1970er Jahre einset- 

zenden Wirtschaftsreformen in Sri Lanka haben den GroBteil der Arbeitsplatze - zu 

Spitzenzeiten waren immerhin 40.000 Menschen in diesem Sektor beschaftigt - zu- 

nichte gemacht. Die Handweber konnten gegen die billigeren maschinell gefertigten 

Produkte nicht mehr bestehen.

In den letzten Jahren hat sich der Trend jedoch gewandelt, die Nachfrage nach 

handgewebten Stoffen und Kleidung steigt sowohi in Sri Lanka als auch im Ausland. 

In Sri Lanka sind es zunehmend Hotels, die zur Ausgestaltung von Foyers und 

Zimmern auf die traditionellen Stoffe mit ihren „Dumbara“ und „Kandy Designs" zu- 

ruckgreifen. Im Ausland ist es u.a. der „Ethno-Look-Trend“, der handgewebte Stoffe 

und Kleidung wieder popularer gemacht hat. Um diese Entwicklung zu nutzen und 

die Position der noch verbliebenen Handwerker zu starken, engagiert sich die GTZ 

in diesem traditionellen Handwerkssektor. Im Rahmen einer Weberkooperative, die 

selbst-verwaltet und often fur alle Weberinnen und Weber aus zwei Provinzen des 

Landes ist, unterstutzt sie besonders Frauen und Jugendliche und gibt ihnen die 

Mbglichkeit zur Aus- und Weiterbildung. Das Vocational Training for Rural Women 

and Youth (VTW) innerhalb des Berufsbildungs- und Wirtschaftsfdrderungspro- 

gramms der GTZ fdrdert unter anderem die Kenntnis von Web- und Farbetechniken, 

berat die Handwerkerinnen bei der Entwicklung von Produkten und Designs und hilft 

ihnen bei der Vermarktung.

dentin, fast zu Fall.

Die Jugendarbeitslosigkeit bleibt ein 

gtoBes Problem. Die Privatwirtschaft 

’tiuB weiter gestarkt, die Aus- und Fort 

bildung verbessert werden. „Die Lei- 

stungsfahigkeit des Berufsbildungsappa- 

rates und die Fordermoglichkeiten fiir 

die Privatwirtschaft entsprechen nicht 

den Anforderungen einer globalisierten 

Wirtschaft", sagt Wolfgang Ullrich, der 

Leiter des GTZ-Teams im Programm 

Air Forderung der Wirtschaft und Be- 

Tifsbildung. A

Input von privater Seite

Deutsche Firmen, die in Sri Lanka in- 

vestiert haben, tragen dazu bei, die Qua- 

litat der Aus- und Fortbildung zu erho- 

aen. Sie tun dies in Public Private Partners

hips (PPP) und wachsen so in die Rolle 

dnes Partners der Entwicklungszusam- 

Tienarbeit hinein. Eine solche Koopera- 

^on mit deutschen Firmen gilt fiir die 

dAT-Komponente des Programms. 

1’iAT steht fiir: Training in Advanced Tech

nologies. Die Kurse zur Bedienung mo

derner Bearbeitungsmaschinen im Werk- 

Augbau finden nicht in einem Ausbil- 

dtingsinstitut statt, sondern bei ausge- 

Vahlten privaten Firmen wie den High- 

tech-Unternehmen Boehm & Teckner Mul

ti Moulds und Tramski Tanka. Beide Fir

men sind sehr daran infbressiert, die 

Qualitat der Standardausbildung so zu 

erhohen, daB kiinftig keine kostspieligen 

Zusatzausbildungen in Deutschland 

mehr notig sind. Beide Firmen erweitern 

mit Mitteln aus dem PPP-Fonds ihre in- 

nerbetriebliche Ausbildung, um als Part- 

nerfirma anspruchsvolle Ausbildung 

auch fiir den srilankischen Markt anzu- 

bieten.

Die vorlaufig letzte Programmkompo- 

nente ist die Zusammenarbeit mit dem 

Department op Motor Traffic (DMT). Ent

wicklungs fachleute unterstiitzen die Be- 

horde dabei, eine technische Uberwa- 

chung fiir Kraftfahrzeuge einzufiihren. 

Sri Lanka soil eine Art TUV bekommen, 

der privatwirtschaftlich organisiert ist. 

Die liickenhafte Uberwachung einer stei- 

genden Zahl von Fahrzeugen hatte die 

Behorde immer wieder vor Probleme ge- 

stellt. Die technische Priifung war unzu- 

reichend, Nummernschilder wurden ge- 

falscht, nur wenige Halter zahlten Steu- 

ern. Die GTZ-Mitarbeiter und ihre sri

lankischen Partner bauen derzeit gemein- 

sam mit der Behorde eine modern ausge- 

riistete Pilotstation auf. Die Einrichtung 

dient als Trainings- und Demonstrati- 

onsanlage fiir die 50 landesweit tatigen 

Vehicle Inspectors. Zwanzig solcher Statio- 

nen sollen in naher Zukunft landesweit 

geben. Inlandische Unternehmen und 

auslandische Investoren sollen sich an 

einer Ausschreibung fiir den Bau beteili- 

gen und sich die Pilotanlage zum Vorbild 

nehmen.

„Es war ein muhsamer ProzeB, all die

se Komponenten zu einem Programm 

zusammenzufuhren“, resumiert sich 

Programmleiter Ullrich. „Die Kollegin- 

nen und Kollegen aus den zuvor beste- 

henden selbstandigen Einzelprojekten 

sollten Freiheiten aufgeben im Tausch 

gegen die Aussicht, am Ende vom Pro

gramm zu profitieren.“ Seine Skepsis sei 

mitderweile jedoch gewichen. Alle Betei- 

ligten hatten die Programmbildung be- 

hutsam aber intensiv betrieben und Syn- 

ergien in einer zweckmaBigen Verzah- 

nung gesucht. Nach vielen Beratungen 

sei es gelungen, sich auf gemeinsame 

Sub-Projekte zu einigen und sie mit ver- 

einten Kraften anzupacken. „Die Kolle

gen haben keinen schlechten Tausch 

gemacht, sehen sie doch, daB ihre spezi- 

ellen Fachkenntnisse und Management- 

erfahrungen so besser eingesetzt werden 

kdnnen“, meint Ullrich. Er erwahnt in 

diesem Zusammenhang die drei W’s: 

Wirkung, Wahrnehmung und Wirtschaft- 

lichkeit. Die Technische Zusammenar

beit wiirde jetzt besser wirken und deut- 

licher wahrgenommen als zuvor. So etwa 

bei Trainings fur die Schuhindustrie, bei 

der Einfuhrung unternehmerischer Ele- 

mente in die Berufsbildung, oder wenn 

einzelne Firmen in Projektaktivitaten 

einbezogen und moderne Techniken 

eingefiihrt wurden. Und auch die Wirt- 

schaftlichkeit habe sich „durch das Poo- 

len von Ressourcen verbessert“. In der 

Verwaltung wurden Mittel eingespart, die 

an anderer Stelle investiert werden konn- 

ten.
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