
Indien

Von toten Guerilleros und 

verbrannten Brauten

Ein Menschenrechtsreport aus Indien

von Rainer Horig

Fiinfzig Jahre nach der "Allgemeinen 

Erkltirung der Menschenrechte " ist die 

Welt kaum gerechter geworden. Inter

nationale Vertrage und Politikerworte 

tiegen oft meilenweit von der Lebens- 

^irklichkeit der Menschen entfemt. So 

ntich in Indien, wo fast ein Ftinftel der 

Menschheit zuhause ist. Zwar funktio- 

niert dort im Gegensatz zu vielen Nach- 

tiarlUndem ein demokratisches Staats- 

Vesen. Doch beinahe taglich berichtet 

die Presse Uber Verstofie gegen die 

Menschenrechte aus der einen Oder an- 

deren Region des Riesenlandes. In 

Kashmir (siehe Beitrag in dieser Aus- 

Sabe) und in Assam mUssen Dorfbe- 

^ohner ihr Leben lassen im schmutzi- 

gen Krieg zwischen Guerilleros und Si- 

cberheitskraften, der mil ethnischen 

wuberungen, Falter und willkurlichen 

Minrichtungen gefuhrt wird. Zum indi- 

schen Alltag gehort auch die Diskrimi- 

nterung von Frauen. Jungverheiratete 

Verden mitunter von ihren Schwiegerel- 

tern geschiagen oder in Brand gesteckt, 

nni Mitgiftzahlungen durchzusetzen. 

^ebuldknechtschaft, Kinderarbeit, Fol- 

und Vertreibung belasten weiterhin 

Gesellschaft, die sich aus feudalen 

Tfaditionen befreit und in die demokra- 

bsche Modeme aufbricht.

Rainer Horig, seit zehn Jahren in In- 

tiien zuhause, setzt sich in Gesprachen 

Gewaltopfem und Vertriebenen dem 

Dilemma einer "Einmischung von aus- 

Sen" aus.

Die nachfolgende Reportage basiert 

^f einem Horfunk-Feature, das der 

WDR ktirzlich unter dem gleichen Titel 

ausstrahlte.

"Die Polizisten fuhrten mich in einen 

dunklen Nebenraum. Ohne Vorwamung 

prugelten sie auf mich los, dabei ver- 

fluchten sie mich und beleidigten meine 

Mutter mit Worten, die ich nicht zu 

wiederholen wage. Ich wurde geohr- 

feigt, ein Polizist stieB mir immer wie- 

der sein Knie in den Magen, ein anderer 

schlug mit einer Eisenstange auf mich 

ein. Nach einer halben Stunde kotzte ich 

Blut, da horten sie auf. Bevor ich gehen 

konnte, nahmen sie mir noch alles Geld 

ab, das ich bei mir trug."

"In jener Nacht war ich mit Mutter 

und Schwester allein zuhause. Gegen ein 

Uhr fruh beschossen plotzlich Soldaten 

unser Haus. Sehen Sie da die Locher, 

dort drangen die Kugeln durch die 

Wand. Eine halbe Stunde lang floBten 

sie uns Angst und Schrecken ein, dann 

sturmten sie das Haus und durchsuchten 

es. Am nachsten Morgen wurde meine 

Mutter zur Polizeiwache zitiert, um Va

ter zu identifizieren. Er war tot. Eine 

riesige Wunde klaffte in seinem Gesicht, 

in der Schlafe steckte eine Kugel."

"Drei Jahre lang muBte ich in der 

Teppichknupferei arbeiten. Die Verpfle- 

gung war miserabel, tag und nacht wur- 

den wir Kinder bewacht. Selbst zur 

Toilette begleitete uns ein Wachter. Bi

nes Tages beschloss ich zu fliehen. Im 

Morgengrauen wollte ich zur LandstraBe 

rennen und einen Lastwagen anhalten. 

Aber die Wachter erwischten mich und 

verprugelten mich nach Strich und Fa- 

den. Vor einem Monat erst haben mich 

Mitarbeiter einer Burgerinitiative aus der 

Knechtschaft befreit."

Zeugenaussagen aus einem der groBten 

demokratisch regierten Staaten der Welt. 

Indien ist zehnmal so groB wie die Bun- 

desrepublik, beherbergt fast eine Mil- 

liarde Menschen. Das Land unterhalt die 

viertgroBte Armee der Welt, schickt sich 

nun auch an, strategische Atomwaffen zu 

bauen. Indien gehort zu den groBen 

Wirtschaftsnationen. Sie produziert 

Computer, Flugzeuge und Weltraum- 

satelliten. Aber dennoch mussen etwa 40 

Prozent der Bevolkerung unterhalb der 

offiziellen Armutsgrenze leben. Zwei 

Drittel aller Kleinkinder sind unter- 

emahrt. Nur die Halfte aller Inderinnen 

und Inder kann lesen und schreiben.

Indien. Ein Land voller Ratsel und 

Widerspruche. Es erstreckt sich von den 

eisigen Hohen des Himalaya uber 

Sumpfwalder, Wusten und Steppen bis 

zur tropischen Palmenkusten am 

indischen Ozean. In der Weite dieses 

Subkontinents siedeln 4.635

verschiedene Kasten, Stammesvolker 

und Religionsgemeinschaften, die weit 

uber einhundert verschiedene Sprachen 

sprechen. Westlicher Luxus koexistiert 

mit bauerlicher Subsistenzwirtschaft und 

uralten Nomadenkulturen.

Indien, ein Land mit riesigen Proble- 

men: Das rasche Wachstum der Bevolke

rung friBt jeden wirtschaftlichen Fort- 

schritt sogleich wieder auf, und eine Be- 

schleunigung des Wirtschaftswachstums 

wird durch die Massenarmut verhindert. 

Die alltagliche Korruption zermurbt je

den politischen Gestaltungswillen. Der 

allgegenwartige Mangel verfiihrt zum 

Raubbau an der Natur, und der bedroht 

die Lebensgrundlagen aller, besonders 

die der Armen.

Gut 50 Jahre nach der Befreiung aus 

britischer Kolonialherrschaft ist die De

mokratie in Indien fest etabliert. Die in- 

dische Verfassung garantiert die Rechte 

aller Biirgerinnen und Burger, sie steht 

darin den Grundgesetzen europaischer 

Staaten in nichts nach. Aber viele ihrer 

Postulate kollidieren mit uralten Brau- 

chen und Denkmustem. Feudalistisches 

Machotum behindert beispielsweise die 

Gleichberechtigung von Frauen. Das 

Kastensystem teilt die Gesellschaft in 

streng getrennte Berufs- und Verwandt- 

schaftsgruppen ein, sanktioniert also so- 

ziale und wirtschaftliche Ungleichheit. 

Was bedeutet unter diesen Umstanden 

der Schutz von Menschenrechten?

Die vor 50 Jahren definierten Men

schenrechte wurzeln in den Werten der 

europaischen Aufklarung - Freiheit, 

Gleichheit, Bruderlichkeit. Sind sie 

schon deshalb Werkzeuge postkoloniali- 

stischer Ausbeuter, wie viele asiatische 

Politiker behaupten? Auch im alten In

dien waren die Menschen nicht rechtlos. 

Namen wie Gautama Buddha und Ma

hatma Gandhi stehen fur ein Ethos, das 

von tiefem Respekt fur die menschliche
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Person und ihre Freiheiten zeugt. Aber 

seit jeher genieBen Angehorige der hohe- 

ren Kasten mehr Rechte als die anderen. 

Aus indischer Perspektive sind die Men- 

schenrechte eben relativ, meint der 

Schriftsteller und Journalist Khushwant 

Singh. Der 83jahrige ist einer der dienst- 

altesten und profiliertesten Autoren des 

Landes. Er genieBt Hochachtung in alien 

Schichten der Bevolkerung, weil er kein 

Blatt vor den Mund nimmt und stets eine 

unabhangige Meinung vertritt. Einige 

seiner Werke sind auch auf Deutsch er- 

schienen. "Wir pflegen noch heute viele 

alte Brauche wie die GroBfamilie, reli

giose Tabus und Kastenschranken. (...) 

Das wird als Teil des Lebens akzeptiert. 

(..) Die meisten Menschen nehmen gar 

nicht wahr, daB ihnen dadurch etwas 

vorenthalten wird. (..) Erst der EinfluB 

westlichen Gedankengutes, das beson- 

ders im Bildungsburgertum verbreitet 

ist, fuhrte zur Rebellion gegen uber- 

kommene Brauche. Aber 90 Prozent der 

Bevolkerung respektieren immer noch 

die alten Werte und Autoritaten. Man 

soil sich also davor huten, die Men- 

schenrechte hier in Indien mit westlichen 

MaBstaben zu beurteilen", meint der 

Schriftsteller.

Unberechtigte Einmischung 

von AuBen

Als die ehemalige Regierungschefin 

Indira Gandhi 1975 den Notstand ausrief 

und im ganzen Land Oppositionelle ver- 

haften lieB, entstanden die ersten Burger- 

Leider treffen die Worte Gandhis nicht mehr die Realitat im heutigen Indien (Alle Fotos: Walter Keller)

initiativen fur Menschenrechte. Sie wa- 

ren zunachst mit der Verteidigung politi- 

scher Gefangener beschaftigt, spater 

mischten sie sich auch in die Politik ein. 

Viele Gruppen stehen politischen Par- 

teien nahe, manche arbeiten eng mit mi- 

litanten Untergrundorganisationen zu- 

sammen. Daher werden die Menschen

rechte haufig nur als ein Werkzeug der 

Politik wahrgenommen.

Folgerichtig wies die Regierung einen 

1992 veroffentlichten Bericht von 

'amnesty international' zuriick, der erst- 

mals systematisch die Menschenrechts- 

lage in Indien untersuchte. "Westliche 

Propaganda, unzulassige Einmischung," 

hieB es dazu in Delhi. Antrage auslandi- 

scher Menschenrechtsorganisationen, ei- 

gene Recherchen vor Ort durchzufiihren, 

wurden stets abgelehnt.

Doch inzwischen wurde Indien von 

der Globalisierung erfafit. AuBere Ein- 

fliisse gelten nun nicht mehr grundsatz- 

lich als Teufelszeug. Die Regierung hat 

gelemt, mit Menchenrechtskritikem um- 

zugehen. Sie richtete eine 'Nationale 

Menschenrechtskommission' ein, die 

Besch werden zwar untersuchen, aber 

nicht ahnden kann. In Polizei- und Ar- 

meekasemen gehoren Menschenrechts- 

fragen inzwischen zur Ausbildung, auch 

an Schulen sollen entsprechende Kurse 

eingerichtet werden. Aber immer noch 

schrillen in New Delhi die Alarmglok- 

ken, wenn auslandische Regierungen 

oder Burgerinitiativen die Menschen

rechte in Indien zur Sprache bringen. 

Ravi Nair vom 'Sudasiatischen Doku- 

mentationszentrum fur Menschenrechte' 

in New Delhi findet das falsch: "Wir sa- 

gen schon immer, daB intemationale 

Kontrolle ein unverzichtbarer Teil der 

Rechenschaftspflicht im demokratischen 

System darstellt. Unter keinen Umstan- 

den kann man dies als Einmischung ab- 

stempeln. Indien selbst hat eine hervor- 

ragende Bilanz vorzuweisen. Unser Land 

hat beispielsweise schon wahrend der 

Griindungsversammlung der Vereinten 

Nationen 1945 die Apartheid in Siid- 

afrika kritisiert. Darauf konnen wir stolz 

sein!"

Prostitution und der Yellamma Kult

Bombay, Indiens Glitzermetropole. 

FlachenmaBig nicht groBer als Berlin, 

aber mit rund 15 Millionen Einwohnem. 

Bankhauser, Konzemzentralen und der 

Hafen machen Bombay, heute Mumbai 

genannt, zum Handels- und Finanzzen- 

trum fur ganz Siidasien. Hier verpackt 

die indische Filmindustrie Illusionen 

vom guten Leben in schmalzige Zellu- 

loid-Liebesgeschichten. Die aus diesen 

Streifen ausgekoppelten Hindi-Popsongs 

sprudeln aus den Lautsprechern im gan

zen Land und halten das Volk bei Laune. 

Mumbais Schattenseiten: Die Halfte der
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Proteste gegen das Massaker an Dalits Ende Januar in Patna (Foto: Sanjay Kumar)

groBe, mit Goldschmuck uberladene Bu- 

ste prasentiert. Doch es bleibt kaum Zeit 

fur ein Opfer, denn nervose Polizisten 

fordem barsch zum Weitergehen auf. 

Vielleicht wollen sie verhindem, daB 

hier wie noch vor zwanzig Jahren Wei- 

hen gefeiert werden, dutch die junge 

Madchen mit der Gottheit vermahlt wur- 

den? Wie bei einer Hinduhochzeit kno- 

tete damals ein Priester den Sari des 

Madchens mit dem Gewand der Gottin 

zusammen. Heute sind diese Rituale 

verboten, aber sie finden nachts zwi- 

schen alten Baumen und Planwagen im- 

mer noch statt. Sushila erinnert sich: "Es 

war eigentlich wie eine ganz normale 

Hochzeitszeremonie, damals bei Voll- 

mond zwischen den Planwagen. Meine 

Eltem strichen mir Gelbwurzpulver auf 

die Stim, aber sie sagten nichts. Ich be- 

tete zu Yellamma und legte ein Gelubde

Einwohner muB in Slumhutten hausen. 

Auto- und Fabrikabgase machen das At- 

nien vielerorts zum Gesundheitsrisiko. 

Telefonverbindungen, Strom- und Was- 

serversorgung brechen haufig zusam- 

®en. Und der Moloch Mumbai wachst 

1nuner noch weiter.

Kamathipuram heiBt der Sundenpfuhl 

der Stadt. Abends halten dort grell ge- 

Schminkte Frauen unter roten Latemen 

Ausschau nach einem Freier. Am Ende 

eines fensterlosen Raumes mit einer

nackten Gluhbime hockt Sushila, eine 

v°n etwa 70.000 Sexarbeiterinnen. Sie

Verkauft ihren Korper fur den Wert einer 

Schachtel Zigaretten an Lastwagenfahrer 

Ur>d Geschaftsreisende, an Seefahrer und 

StraBengauner. Sushila deutet auf das 

Eett nebenan. Es ist von Vorhangen ver- 

Eorgen, denn eine Kollegin schafft gera- 

d® an. Seit zehn Jahren sei sie nun im 

Geschaft, berichtet Sushila. Im Alter von 

12 hatten ihre Eltem sie an einen Zuhal-

ter verkauft. Ob sie denn nie ans Aus

reiBen denkt? "AusreiBen wohin? Meine 

Eltern haben mich hierher geschickt, und 

Sle haben von einem Zuhalter viel Geld 

kassiert. Diesen VorschuB muB ich nun 

abarbeiten. Und wenn ich ausreiBen 

}^Urde, hatte ich denn allein eine Chance 

ln Bombay? Im Dorf meiner Eltem ist 

das Leben noch viel elender."

Trost findet Sushila bei einer anderen 

Frau, stark und rein. Aus dem dunklen 

Vorratsraum strahlt das keusche Antlitz 

der Hindu-Gottin Yellamma. Dort steht

ein einfacher Gemusekorb, der eine mit 

grunem Stoff umschlagene Buste enthalt. 

Das Gesicht der Gottin ist dutch eine in 

Silber gepragte Maske dargestellt. Sie 

fragt Ketten aus Muscheln, Holzperlen 

Und Silberkugeln. Hinter ihrem Haupt 

°ffnet sich ein Rad aus Pfauenfedem wie

ein Heiligenschein. Wer Yellamma 

u^irklich kennenlemen wolle, der musse 

auf die Wallfahrt nach Saundatti gehen, 

rat Sushila. Dort sei sie vor zwolf Jahren

zur "Devadasi", zur Gottesdienerin ge- 

weiht worden.

Saudatti liegt etwa 500 km sudlich von 

Bombay in einer fast baumlosen, kno- 

chentrockenen Hochebene. Die ganze 

Region im Grenzgebiet der

ab. Ich schwor, niemals zu lugen oder zu 

stehlen, mein Essen mit den Hungrigen 

zu teilen, den Durstenden mein Wasser 

zu geben. Dann legte der Priester mir 

eine Kette mit roten und weiBen Perlen 

um den Hals."

Unionsstaaten Karnataka und 

Maharashtra gilt als ein von 

Durre geplagtes Armenhaus. Am 

Rande der Dorfer hausen in 

lehmverputzten Strohhutten die 

sogenannten Unberuhrbaren, die 

sich selbst als "Dalits", die Ge- 

brochenen, bezeichnen. Fruher 

durften sie keinen Tempel betre- 

ten, keinen Kastenhindu beruh- 

ren, nicht aus offentlichen Bran

nen schopfen. Ohne Landbesitz 

sind die meisten Dalits von 

Grundherren abhangig, deren 

Felder sie bestellen, deren Vieh 

sie hiiten. In diesem Millieu 

wuchs die Sexarbeiterin Sushila 

auf. Ihre Eltem waren zu arm, 

um sie zur Schule schicken zu 

konnen. Tagaus tagein muBte 

Sushila Wasser holen, Topfe 

schrubben und bei der Feldarbeit 

helfen.

Vor den Toren des groBen 

Yellamma-Tempels im Zentrum 

des Ortes herrscht ein frohliches 

Chaos. Aus alien Himmelsrich- 

tungen treffen Prozessionsziige 

ein. Die Kakophonie der Musi- 

ker, der bittersuBe Geruch der 

Gelbwurz, Hitze und SchweiB 

mischen sich zu einer Droge, die 

die ekstatische Erwartung der 

Glaubigen noch steigert. "Udoh, 

udoh!" rufen sie und werfen Han- 

de voller Gelbwurzpulver in die 

Luft. Aber erst nach Stunden des 

Wartens konnen die Pilger in die 

groBen weiBen Augen der 

Yellamma-Statue blicken, die sich 

im Allerheiligsten als menschen-

Nur kurz nach dem Massaker in Shankarbigha im Bundesstaat 

Bihar gab es einen weiteren Angriff der 'Ranvir Sena' - einer 

Armee von GroBgrundbesitzem - auf Dalits im Dorf Narayan- 

pur. Bei den Ubergriffen auf die beiden Dorfer kamen insge- 

samt 35 Dalits, darunter Frauen und Kinder, urns Leben (Foto:

Sanjay Kumar)
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Die Diskriminierung der Madchen beginnt bereits in der eigenen Familie, mit der Hochzeit setzt sich haufig der Leidensweg fort

Da sie nun mit Yellamma quasi ver- 

heiratet sei, erklart Sushila, konne sie 

keinen Mann ehelichen, der fur sie 

sorgt. Von ihrer notleidenden Familie 

sei auch nichts zu erwarten. Zunachst sei 

sie wie die meisten Yellamma-Dienerin- 

nen betteln gegangen. Dann habe ihr 

aber ein Mann aus Bombay einen Job 

angeboten, den Eltem einen VorschuB 

gezahlt und sie mitgenommen.

Die meisten Braute der Yellamma 

stammen aus bitterarmen Verbaltnissen. 

Zuhalter aus Bombay, die sich als Ar- 

beitsvermittler ausgeben, iiberreden die 

Eltem, ihnen die Tochter anzuvertrauen. 

Aber der versprochene Job in Bombay 

erweist sich haufig als Faile. Wer nam- 

lich einmal im Bordell angeschafft hat, 

wird selbst in der eigenen Familie stig- 

matisiert und verleugnet. Die Chancen, 

dem Rotlicht-Millieu wieder zu entkom- 

men, sind minimal. Daher versuchen 

Frauengruppen, den Yellamma-Kult aus- 

zutrocknen. Lata Mala beispielsweise 

tritt in Saundatti mit zahlreichen Helfer- 

innen auf, um die Pilger von ihrem Irr- 

glauben zu befreien: "Wir sind hier, um 

neuen Weihen zu verhindem. 400 Frau

en aus unseren Selbsthilfegruppen haben 

sich als Detektivinnen unter die Pilger 

gemischt. Viele von ihnen sind ehemali- 

ge Gottesdienerinnen, sie kennen also 

die Rituale. Beim geringsten Anzeichen, 

daB eine Weihe heimlich vorbereitet 

wird, alannieren sie uns und die Polizei. 

Gestem haben wir bereits 13 Faile auf 

Verdacht aufgegriffen."

Lata Maias Frauengruppe erhalt pro- 

minente Unterstutzung aus der Haupt- 

stadt. Ein Mitglied der Nationalen Men- 

schenrechts-Kommission, Richter Mali- 

math, stammt aus der Region um Saun

datti und hat sich dem Kampf gegen den 

Yellamma-Kult personlich verschrieben: 

"Wir wollen den ganzen Kult stoppen. 

Diejenigen Familien, die das System 

aufrechterhalten, sind ja bekannt. Wir 

setzen Sozialarbeiter, Gesundheitshelfer 

und Lehrer fur eine Art Gehimwasche 

ein, um die Leute zu iiberzeugen, daB 

die Weihe nichts Gutes bringt. Parallel 

dazu laufen drei verschiedene Entwick- 

lungsprogramme, um den Leuten auch 

wirtschaftlich unter die Arme zu grei- 

fen."

Friiher sorgten vermogende Verehrer 

fur den Unterhalt der Gottesdienerinnen. 

Heute werden die mittellosen Jungfrauen 

Opfer skrupelloser Betriiger. MuB des- 

wegen der ganze Yellamma-Kult, der 

seit Jahrhunderten von Millionen von 

Menschen tagtaglich gelebt wird, besei- 

tigt werden? Wieder einmal schreiben 

Angehorige der hochsten Kasten denen 

ganz unten vor, was sie zu tun oder zu 

lassen haben, sogar welche Gotter sie 

verehren sollen. Nur 15 Prozent der 

Prostituierten in Bombay sind der Yel

lamma geweiht. Die Ursachen fur ihr 

unwurdiges Schicksal sind weniger in 

der Tradition, als in der Armut zu su- 

chen. Warum also geht man nicht gegen 

die Zuhalter und Puffmutter vor, die 

klar gegen geltendes Recht verstoBen?

Jede einzelne der vielen Subkulturen 

der indischen Gesellschaft hiitet alte 

Brauche, die Frauen diskriminieren und 

ihnen Gewalt an tun. Eine Abschaffung 

per Staatsgewalt kame einer Kulturre- 

volution gleich. Die indische Frauenbe- 

wegung hat schon lange erkannt, daB der 

beste Schutz nicht in Verboten besteht, 

sondem in der Starkung und der Ausbil- 

dung der Frauen zu demokratisch han- 

delnden Burgerinnen. "Empowerment" 

nennt man das im Soziologen-Deutsch.

Diskrimierung schon in der Familie

Schon in der Familie beginnt die Dis- 

kriminierung. Die Geburt eines Sohnes 

gilt als Gottesgeschenk, die einer Toch

ter als Belastung. Bei der Verteilung der 

oft knappen Mahlzeiten, in der Qualitat 

der Ausbildung, im Quantum der tagli

chen Hausarbeit, stets ziehen Madchen 

den kurzeren. Weil Tochter nach ihrer 

Heirat ins Haus des Ehemannes ziehen, 

konnen sie nur eingeschrankt fur die Al- 

tersversorgung der Eltem aufkommen. 

Zudem schreibt der Brauch die Zahlung 

einer Mitgift vor. Im Zeitalter des Mas-
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Senkonsums nutzen viele Familien dies 

ZUr personlichen Bereicherung. Haufig 

Verden Schwiegertochter miBhandelt, in 

Brand gesteckt, ermordet, um noch mehr 

Geld von ihren Eltem zu erpressen.

Der Schriftsteller Khushwant Singh 

fuhrt die Auswuchse des Mitgift-Systems 

auf die wirtschaftliche Situation in sei-

nem Lande zuruck. So schlecht sei das 

doch nicht! So konne beispielsweise ein 

lntelligenter Junge, dem das Geld fur 

eme gute Ausbildung fehle, uber eine ar- 

rangierte Ehe einen wohlhabenden 

Schwiegervater gewinnen, der ihm die 

gewunschte Karriere ermoglicht. Bis 

Slch diese Sitten anderten, werde es wohl 

sehr lange dauem. Aber Khushwant 

Singh halt das nicht fur ein grofies Ubel. 

Davon abgesehen sei Indien wohl das 

einzige Land der Welt, das Frauen ein 

^rittel der Parlamentssitze reserviere. 

Kaum eine andere Nation habe soviele 

Premierministerinnen und Ministerinnen 

hervorgebracht. In Indien fande man 

also die am schlimmsten emiedrigten 

Und die am hochsten verehrten Frauen, 

solche, die man auf dem Scheiterhaufen 

tores toten Ehemannes verbrenne und 

andere, die man als Gottinnen anbete. 

Solche Widerspruche seien jedoch auch 

anderen Gesellschaften zu finden, 

toeint Khushwant Singh.

Die meisten Feministinnen wurden 

dem beruhmten Autor hier wohl wider- 

sprechen. Einige wenige Frauen in ein- 

NuBreichen Positionen konnten die Le- 

i^nsumstande der Masse ihrer Ge- 

Schlechtsgenossinnen kaum beeinflussen, 

'vurden sie argumentieren. Die Zahlen 

sprechen eine deutliche Sprache: Am Ka- 

binettstisch in New Delhi sitzen unter 39 

Mannern nur vier Frauen. Nur zwei Pro- 

^nt aller Manager in Wirtschaft und 

verwaltung sind weiblich. Allerdings 

nat die Reservierung von einem Drittel 

der politischen Mandate bei den Lokal-

v®rwaltungen in Stadt und Land mehr als 

einer Million Frauen zu einem offent- 

nchen Amt verholfen. Versuche, die 

^rauenquote auf National- und Landes- 

Parlamente zu ubertragen, scheiterten 

oislang an mannlicher Dominanz. Trotz 

aller Fortschritte nehmen gewalttatige 

Gbergriffe auf Frauen zu. Nielam 

r°rhe, Vorsitzende der Fraueninitiative 

Stree Aadhar Kendra' in der Stadt Pune, 

bestatigt, daB die Zahl der angezeigten 

Gewalttaten gegen Frauen von Jahr zu 

ahr steigt. "Hier im Unionsstaat Maha

rashtra beispielsweise um etwa eintau- 

send. Dies liegt einmal am gestiegenen 

SelbstbewuBtsein der Frauen. Sie scheu- 

sich namlich nicht mehr so haufig, 

Angriffe auf ihre Person der Polizei zu 

toelden. Aber auch in anderen Staaten, 

W° die Frauenbewegung nicht so stark 

lst» stellen wir einen stetigen Anstieg der 

S^meldeten Faile fest. Verantwortlich 

tor diesen Trend ist die sehr rasche Ur-

banisierung und die Industrialisierung. 

Sie verformen die Familienstrukturen, 

sodaB viele Frauen heute allein stehen, 

ohne familiare Unterstutzung."

Die Kriminalstatistik von Maharashtra 

weist fur das Jahr 1997 mehr als 17.000 

gewalttatige Ubergriffe gegen Frauen 

auf - Belastigungen, Vergewaltigungen, 

Mitgiftmorde, Gewalt in der Ehe, Zu- 

halterei. Maharahstra hat etwa ebenso- 

viele Einwohner wie Deutschland. 1997 

erhoben hier 1.243 Frauen Anklage we- 

gen Vergewaltigung, in der Bundesrepu- 

blik waren es jedoch 6.636, mehr als 

funfmal soviele.

Diese Diskrepanz ist durch die Scheu 

vieler Opfer in Indien zu erklaren, ihre 

Demutigung offentlich zu machen. Sie 

weist darauf hin, daB hier die Dunkelzif- 

fer auBerordentlich hoch ist. Also mus- 

sen die Statistiken interpretiert werden, 

was in vielen Fallen wohl eine Verdop- 

pelung oder Verdreifachung der offi- 

ziellen Zahlenangaben bedeutet. In ganz 

Indien werden jahrlich rund 10.000 Ver

gewaltigungen angezeigt, jeden Tag also 

fast 30; auBerdem mehr als 500 Mitgift

morde. Wegen der qualend langsamen 

Rechtssprechung konnen viele Tater dar

auf hoffen, mit einem blauen Auge da- 

vonzukommen.

Nielam Gorhe und ihre 20 Mitarbeite- 

rinnen verschaffen den Opfem eine Un- 

terkunft und vermitteln Rechtsbeistand. 

Zentren wie das 'Stree Aadhar Kendra' 

sind heute in alien groBen Stadten pre

sent. Eine Errungenschaft der indischen 

Frauenbewegung, die vor 20 Jahren mit 

Protestmarschen und StraBentheater be- 

gann. Frauenbewegung in Indien heute, 

das heiBt auch Naturschutz, Entwick- 

lungsarbeit in Slumgebieten, Aufklarung 

in den Dorfem, Kampf gegen Alkoho- 

lismus und Proteste gegen religiose Fa- 

natiker. Nur wenigen Frauengruppen ist 

es allerdings gelungen, die Kluft zwi- 

schen urbaner Mittelklasse und der 

Landbevolkerung zu uberbrucken. Ihre 

Erfolge sind unubersehbar. Frauengrup

pen haben die Regierung zur Verschar- 

fung der Anti-Diskriminierungs-Gesetze 

und zur Einrichtung neuer FordermaB- 

nahmen wie der Nationalen Frauenkom- 

mission und der Frauenquote in Stadt- 

und Distriktverwaltungen bewegen kon

nen. Die in einigen Landesteilen prakti- 

zierte Witwenverbrennung ist so gut wie 

verschwunden. Andere Brauche weichen 

auf, etwa die Absonderung der Frauen in 

der Offentlichkeit oder das Verbot der 

Wiederheirat fur Witwen. Siema Dscho- 

schi, leitende Mitarbeiterin im Frauen- 

zentrum 'Stree Aadhar Kendra', stellt 

einen langsamen Wertewandel fest: "Die 

Frauenbewegung hat uns selbstbewuBter 

gemacht, wir nehmen starker am Gesell- 

schaftsleben teil. Wir lemen nun, unsere 

Bedurfhisse zu artikulieren und Forde- 

rungen zu stellen. Wir nehmen nicht 

langer nur das hin, was Tradition und 

Regierung uns zubilligen. Aber wir 

wollen auch nicht wie die Manner wer

den. Wir wollen einfach die gleichen 

Chancen wie die Manner haben, unsere 

Wunsche zu verwirklichen. Niemand 

sollte uns drohen durfen, Du darfst das 

nicht, Du bist doch eine Frau! Das ver- 

stehe ich unter Chancengleichheit."

Kinderarbeit in der Hauptstadt

Saliempur heiBt ein staubiger Vorort 

im Osten der indischen Hauptstadt 

Delhi, auf der anderen Seite des Ya- 

muna-Flusses gelegen. Wie der Name 

suggeriert, stellen Moslems hier die 

Mehrheit der Bevolkerung. Schnorkel - 

lose, kastenformige Backsteinhauser fas- 

sen die schmalen Gassen ein. Orientali- 

sche Basar-Atmosphare, aber armlich 

und schmuddelig. Wer hier einen Roller 

oder ein Motorrad besitzt, darf sich zu 

den Wohlhabenden rechnen.

Der Sozialarbeiter Bennerdschie fuhrt 

mich in das Labyrinth der Gassen. Wir 

stolpem uber Mullhaufen, offene 

Abwasserkanale, tote Ratten. In den 

meisten Hausem sind im Paterre kleine 

Werkstatten eingerichtet - Stickereien 

und Nahereien, Metall- und Leder- 

werkstatten. Die meisten stellen Zu- 

lieferteile fur groBe Industriebetriebe 

her, erklart Bennerdschie. Nicht wenige 

dieser Klitschen arbeiten sogar fur den 

Export, fiigt er mit einem Ausrufezei- 

chen im Gesicht hinzu. Fast uberall sehe 

ich Kinder, sie sitzen an Nahmaschinen, 

bandigen gluhende Eisenteile, schneiden 

und kleben Lederteile zurecht.

Bennerdschie fuhrt mich zu Alis Ei- 

senschmiede, ein garagengroBes, fen- 

sterloses VerlieB mit Schmiedefeuer, 

Wasserkubeln und Stapel von Metall- 

stangen. Im stickigen Dunkel erkenne 

ich fiinf Kinder und Jugendliche, die 

stabile Fenstergitter fur die Hauser der 

Reichen fabrizieren. Ali, der Boss, ist 

gerade auf Kundenbesuch, so konnen 

wir ungestort mit seinen Arbeitem spre- 

chen. Aber die Jungsten unter ihnen sind 

so eingeschuchtert, daB sie kaum einen 

zusammenhangenden Satz uber die Lip

pen bringen. MiBtrauen, Angst vor Re- 

pressionen. Bennerdschie versucht, ihre 

Scheu zu uberwinden.

Scherad ist elf Jahre alt, jungster von 

sechs Brudem. Der Vater schleppt Steine 

auf einer Baustelle, Scherad ist seit drei 

Jahren in der Metallwerkstatt beschaf- 

tigt. Er arbeitet halbtags von halb zwolf 

bis sechs Uhr abends. Sein Verdienst: 25 

Rupien, etwa eine Mark pro Tag."

Nicht einmal die Halfte der 200 Mil- 

lionen indischen Kinder besucht regel- 

maBig eine Schule. Die anderen helfen 

ihren Eltem bei der Feldarbeit oder 

schuften in kleinen Werkstatten, um das 

Familieneinkommen aufzubessem. Auch
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in Teebuden, Restaurants und in zahllo- 

sen Einkaufsladen sind haufig Kinder 

beschaftigt. Auf den StraBen der Grofi- 

stadte leben hunderttausende von ob- 

dachlosen Kindem vom Abfallsammeln, 

vom Betteln, einige auch von der Pro

stitution. Die Zahl der Kinderarbeiter 

unter 14 Jahren wird von der Regierung 

auf zehn Millionen beziffert, unabhan- 

gige Hilfswerke schatzen sie jedoch auf 

60 Millionen. Offiziell ist Kinderarbeit 

in Indien aber verboten.

Artikel 24 der indischen Verfassung 

achtet die Beschaftigung von Kindem 

unter 14 in Fabriken und Bergwerken. 

Ein 1986 verabschiedetes Gesetz ver- 

bietet Kinderarbeit in 16 gefahrenreichen 

Industriezweigen, etwa in der Metallver- 

arbeitung oder der Teppichindustrie. 

Doch es fehlt am politischen Willen und 

an geeigneten Moglichkeiten, diese Ver

bote wirksam zu uberwachen. Bis heute 

ist kein einziger Untemehmer wegen il- 

legaler Beschaftigung von Kindem ver- 

urteilt worden. Nicht einmal die Ge- 

werkschaften schenken dem Problem 

Aufmerksamkeit, denn Kinder unter 15 

Jahren sind per Gesetz von der Mitglied- 

schaft in Arbeitnehmerorganisationen 

ausgeschlossen.

Die extrem niedrigen Lohne von Kin- 

derarbeitem verschaffen der indischen 

Industrie im internationalen Wettbewerb 

naturlich Kostenvorteile. Die Teppichin

dustrie des Landes beispielsweise konnte 

allein uber niederigere Preise den tradi- 

tionellen Lieferlandem Iran und Russ- 

land wichtige Marktanteile abjagen. 

Teppichexporte vor allem nach Europa 

und in die USA. bringen Indien jahrlich 

mehr als eine halbe Milliarde Mark ein, 

dank hunderttausender Kinderarbeiter, 

die sich wie Dschagdisch Rischi Dewi 

von morgens bis abends uber die Web- 

stuhle beugen. Der 13jahrige kam erst 

vor wenigen Wochen aus der Knecht- 

schaft frei. "Viele Kinder arbeiteten in 

der Teppichmanufaktur. Wir alle hatten 

Angst vor dem Boss und seinen Auf- 

sehem, daher wagten wir nicht aufzu- 

mucken. Der Arbeitstag begann morgens 

um funf. Abgesehen von einer kurzen 

Mittagspause ackerten wir bis abends um 

neun. Die Arbeit war hart und wir be- 

kamen keinen Pfennig dafur, denn der 

Arbeitsvermittler hatte sich den Lohn 

schon auszahlen lassen. Wenn sich einer 

von uns Kindem beschwerte, wurde er 

geschlagen und beschimpft. Als ich ein

mal einen Fehler im Muster geknupft 

hatte, schlug mich der Aufseher mit ei

ner eisemen Elie. Er traf mich hier am 

Hals, die Wunde ist bis heute nicht ver- 

heilt", erzahlt er.

Dschagdisch wuchs in einer Dalit-Fa- 

milie in Indiens armstem Bundesstaat 

Bihar auf. Seine Eltem besitzen kein 

Ackerland, sie halten sich und ihre sechs 

Kinder mit Tagelohnerarbeit uber Was

ser. Ein Leben ohne Sicherheiten, von 

der Hand in den Mund. Was konnte 

Dschagdisch also schon verlieren, als er 

sich vor einigen Jahren auf dem Markt 

einem Fremden anschloB, der ihm 

Kinobesuche und gutes Essen versprach? 

Konnte er ahnen, daB dieser Mann ihn 

spater an einen Skiavenhalter verkaufte, 

der ihn zwang, den Kaufpreis in der 

Teppichknupferei abzuarbeiten? Zum 

Gluck wurden Sozialarbeiter vom 

'Sudasiatischen Zentrum gegen Kinder- 

sklaverei' auf sein Schicksal aufmerksam 

und befreiten Dschagdisch mit Hilfe der 

Polizei aus der Schuldknechtschaft. Die 

Organisation unterhalt auch Schulen und 

Rehabilitationszentren, damit die be

freiten Kinder einen Beruf erlernen kon- 

nen. Kailash Satyarthi (*) hat dieses 

Hilfswerk aufgebaut. "Kinderarbeit ist 

ein gesellschaftliches Problem. Unser 

soziales Gewissen ist in dieser Hinsicht 

ziemlich blind. Es gibt einfach bei den 

meisten Leuten kein Bewufitssein dafur, 

daB Kinderarbeit schadlich ist. Das liegt 

auch daran, daB die groBe Mehrheit der 

Kinderarbeiter den untersten Kasten an- 

gehort. Es ist uns kaum ein Fall bekannt 

geworden, daB Kinder aus hoheren Ka

sten zum Arbeiten gezwungen wurden. 

Das Kastensystem ist also mitverant- 

wortlich. Ich glaube, das Problem kann 

durch die Einfuhrung der Schulpflicht 

und den kostenlosen Zugang zu einer 

Grundschulbildung fur alle gelost wer- 

den. Dies ist eine MaBnahme von vielen, 

aber vielleicht die wichtigste. DaB dieser 

Schritt noch nicht getan wurde, liegt 

daran, daB Schulbildung bei den Regie- 

renden keine Prioritat genieBt. Der Elite 

des Landes stehen ohnehin viele Mog

lichkeiten offen, ihren Kindem eine ver- 

nunftige Ausbildung zu verschaffen. Ich 

glaube fast, daB eine Konspiration zum 

Erhalt dieser Privilegien die Fuhrung da- 

von abhalt, der Mehrheit der Kinder den 

Weg zu einer sinnvollen Schulbildung zu 

ebnen."

Den jahrelangen Bemuhungen von 

Satyarthi und seinen Mitarbeitem ist es 

zu verdanken, daB die Regierung das 

Problem Kinderarbeit nun emst nimmt. 

In Zusammenarbeit mit dem 'Zentrum 

gegen Kindersklaverei' plant die 'Natio

nale Menschenrechtskommission' das - 

Verbot der Kinderarbeit im Teppichge- 

biet nahe der Stadt Varanasi durchzuset- 

zen. Der Richter Malimath, Mitglied der 

Kommission, erlautert: "Unsere Leute 

werden von Dorf zu Dorf gehen und je- 

den einzelnen Webstuhl registrieren. Sie 

werden auch die Arbeiter erfassen und 

die Arbeitgeber schriftlich verpflichten, 

keine Kinder zu beschaftigen. Im An- 

schluB daran sollen die Dorfer weiter 

unter Beobachtung bleiben. Wir wollen 

die gesamte Region saubem, so daB wir 

spater einmal sagen konnen, es gibt 

keine Kinderarbeit in der Tep

pichindustrie. Das ist unser Ziel."

Die indische Teppichindustrie expor- 

tiert 90 Prozent ihrer Produkte. Politi- 

scher Druck aus dem Ausland und die 

Drohung vieler Konsumenten, Produkte 

zu boykottieren, die von Kinderarbeitem 

hergestellt wurden, trugen dazu bei, daB 

Kinderarbeit in Indien nun als Problem 

erkannt wird. Deutschland steht an vor- 

derster Stelle jener Lander, die Indien 

konstruktive Hilfe und viel Geld dafur 

anbieten. Bonn steuert Millionenbetrage 

zum Kinderarbeiter-Programm der Ver- 

einten Nationen unter der Regie der 

internationalen Arbeitsorganisation ILO 

bei. Das Bundesministerium fur wirt- 

schaftliche Zusammenarbeit beteiligte 

sich am Aufbau eines Gutesiegels fur in

dische Teppiche, die ohne Kinderarbeit 

hergestellt wurden. Das Teppichsiegel 

'Rugmark' wurde maBgeblich von Kai

lash Satyarthi konzipiert. "Bei 'Rug

mark' handelt es sich um eine un- 

abhangige Stiftung fur die Uberwachung 

und die Vergabe von Gutesiegeln und 

fur die Rehabilitation befreiter 

Kinderarbeiter. 'Rugmark' unterhalt Bu

rns in Delhi und Varanasi. Etwa 15 

Inspektoren kontrollieren in ihrem Auf- 

trag die Kniipfereien. Fur den Antrag 

auf Vergabe des 'Rugmark'-Siegels muB 

der Hersteller eidesstattlich erklaren, daB 

er keine Kinder beschaftigt. Er muB wei- 

terhin seine Webstuhle registrieren las

sen und seinen Umsatz erklaren. Mit- 

hilfe eines computergestutzten Kontroll- 

systems werden dann die Siegel verge- 

ben. 'Rugmark'-Inspektoren fuhren auch 

danach unangekundigte Besuche bei den 

Mitgliedsuntemehmen durch", be- 

schreibt Satyarthi den Kontrollablauf.

Etwa ein Drittel aller aus Indien nach 

Deutschland exportierten Teppiche tra- 

gen bereits das 'Rugmark'-Siegel. Aber 

selbst wenn es gelange, alle 400.000 in 

der Teppichindustrie beschaftigten Kin

der zu befreien, so muBten Millionen in 

anderen Betrieben weiterschuften. Wah- 

rend Satyarthi jede Form von Kinderar

beit achten will, besteht der Schriftsteller 

Khushwant Singh auf einer differen- 

zierten Sichtweise. "Es wird heute viel 

uber Kinderarbeit diskutiert. Ich sehe 

darin keine groBe Katastrophe. In Indien 

ist es ublich, daB Kinder durch das Ar

beiten mit den Eltem in einen Beruf hin- 

einwachsen. Der Sohn eines Kaufmanns 

oder eines Zigarettenverkaufers etwa 

sitzt mit seinem Vater im Laden und ver- 

richtet Handreichungen. Niemand wird 

das als Kinderarbeit bezeichnen. Leider 

versaumt er dadurch den Schulbesuch, 

aber im Laden lemt er auch etwas. Ein 

ganz anderer Fall ist es dagegen, wenn 

ein Kind gegen Lohn auBerhalb des 

Hauses arbeitet, von friih bis spat fur ein 

Handgeld. Das ist Kinderarbeit. Und da 

gibt es Gesetze und Burgerinitiativen, 

die gegen solchen MiBbrauch von Kin-
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dern vorgehen."

Neun Tage lang hat Hirubehn die Saat 

gewassert. Der runde Lehmkuchen, aus 

FluBschlamm geformt, tragt nun zartgru- 

ne Keimlinge. Behutsam hebt die junge 

Frau das Miniaturbeet in eine Tonschale 

Und prasentiert es der versammelten 

Dorfgemeinde. AnschlieBend hebt sie ih- 

ren Schatz zum Himmel und ruft Nan- 

dru, den Urvater des Dorfes, an. Trom- 

melschlage ertonen, Manner und Frauen 

S1ngen und tanzen, ziehen los, einen stei- 

len Pfad hinab zum Narmada-FluB.

Die geographischen

Randzonen des Subkontinents

In Domkhedi, einem entlegenen Wei

ler 350 Kilometer nordostlich von Bom

bay, leben 50 Familien vom Stammes- 

volk der Bhil. Es ist August, und 

schwere Monsunwolken streifen die Sat-

Pura-Berge. Auf den Feldem reift die 

Frnte. Wie jedes Jahr um diese Zeit ha- 

ben sich die Bhil um einen uralten Niem- 

baum am Dorfrand geschart. Sie bieten 

direm Urvater Nandru Kostproben der 

Feldfruchte an und bitten ihn um Erlaub- 

nis, die Emte einholen zu durfen. Die 

JUnge Saat, die Hirubehn gezogen hat, 

§dt als Symbol der Fruchtbarkeit und als 

sichtbares Einverstandnis der Gottheit.

Die Prozession erreicht das Ufer des 

Flusses. Rot, grim und gelb leuchten die 

^aris der Frauen im Sonnenlicht. Die 

Manner tragen frisch gewaschene, weiBe 

1 Urbane und Lendentucher. Mit den 

Reimlingen in der Hand betet Hirubehn 

^r FluBgottin. Sie nennt den FluB Nar- 

n^ada ihre Mutter, fleht sie an, ihr Dorf 

Uicht im Stich zu lassen. SchlieBlich

®etzt sie den Lehmkuchen ins Wasser. 

Der Kreis der Fruchtbarkeit ist geschlos- 

®en- Nandru und Narmada, Vater und 

Mutter, beide sorgen fur die Bhil von 

Domkhedi. "Mutter Narmada gilt bei 

uns als die hochste Autoritat. Wir bitten 

sie um Hilfe, wenn alle anderen Mog- 

uchkeiten versagen, wenn beispielsweise 

J*er Arzt einem Kranken nicht helfen 

kann. Im Mai, wenn der Wasserstand 

niedrig ist, erscheinen druben am ande

an Ufer FuBabdrucke im Fels. Sie mar- 
Kieren den Ort, wo die Gottin einst mit 

einem Verehrer tanzte. Am Vollmondtag 

lrn Mai versammeln sich dort hundert- 

^usende von Bhil aus Dbrfem nah und 

iem, um der Narmada zu Ehren ein rau- 

Schendes Fest zu feiem."

Keschubhai Wassawe ist der einzige 

Mann weit und breit, der schreiben und 

esen kann. Daher bestimmen ihn die 

j^ute von Domkhedi zu ihrem Sprecher. 

Das Leben in den schroffen, nahezu 

v°Hstandig entwaldeten Satpura-Bergen 

lst hart und entbehrungsreich. Der stei- 

nige Boden bringt hochstens Hirse und 

Dulsenfruchte hervor. In den Sommer- 

uionaten steigen die Temperaturen auf

weit uber vierzig Grad, dann wird jeder 

Tropfen Wasser zur Kostbarkeit. Schu- 

len, Krankenhauser, Kinos und Kaufla- 

den sucht man hier vergeblich. Dom

khedi liegt in einer jener geographischen 

Randzonen des Subkontinents, die von 

Staat und Gesellschaft kaum wahrge- 

nommen werden. Hier siedeln die Nach- 

fahren der Ureinwohner Indiens, die mit 

dem Sammelbegriff "Adivasi" bezeich- 

net werden. Vor vielen hundert Jahren 

gerieten die Konigreiche der Bhil im 

Westen Indiens unter den Druck machti- 

ger Armeen aus dem Norden. Damals 

zog sich das stolze Volk in die unwirtli- 

che Berglandschaft zuruck. Die Bhil 

nahmen lieber Armut und Entbehrung in 

Kauf, als sich zu unterwerfen. Heute ste- 

hen die Bhil vor einer ahnlichen Ent- 

scheidung. Geschichte wiederholt sich.

Etwa funfzig Kilometer fluBabwarts 

von Domkhedi bebt die Erde, werden 

buchstablich Berge versetzt. Hier ent- 

steht eines der machtigsten Bauwerke 

des Landes, der Sardar Sarovar-Stau- 

damm. Mehr als einen Kilometer weit 

krummt sich die Betonmauer von Ufer 

zu Ufer. Mit 160 Metem soil sie einmal 

die Hohe des Kolner Dorns erreichen. 

Politiker und Burokraten wollen so Was

ser fur Industrie und Landwirtschaft so- 

wie Elektrizitat gewinnen. In groBfor- 

matigen Zeitungsanzeigen wird das Pro- 

jekt als die Lebensader fur den Uni- 

onsstaat Gujarat gepriesen.

Der Sardar Sarovar-Damm ist nur der 

Anfang. Fur die kommenden 50 Jahre 

sind 30 weitere GroBdamme geplant, der

Millionen von Kindem miissen arbeiten
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Flufl Narmada soil in eine Kette von 

Seen verwandelt werden. Stadte und In- 

dustrien wurden weiter wachsen konnen, 

doch die Landbevolkerung mufl die Ze- 

che zahlen. Die Stauseen wurden die 

Felder und Hauser von fast einer halben 

Million Menschen uberfluten, in der 

Mehrheit Angehorige verschiedener Adi- 

vasi-Volker. Die Regierung verspricht, 

ihnen zu helfen, ein neues Zuhause zu 

finden. Der Beamte M.S. Raval leitet 

die Umsiedlungsmaflnahmen in Gujarat. 

"Bis heute haben wir etwa 8.000 Fami- 

lien aus dem Narmadatal in Gujarat an- 

gesiedelt und jeweils mit zwei Hektar 

Land, einem neuen Haus, Vieh und 

Hausrat ausgestattet. Wir garantieren al

ien Siedlem Schulbildung und Gesund- 

heitsversorgung. Ich kenne diese Sied- 

lungen, und glauben sie mir, die Leute 

sind glucklich dort. Nur ganz wenige, 

die nicht arbeiten wollen, beschweren 

sich."

Der Bauer Bhulabhai Moti sieht das 

allerdings anders: "Hier muB ich meine 

Sohne zur Arbeit auf den Feldem ande- 

rer Bauem schicken, sonst hatten wir 

nichts zu essen. Daheim in Vadgam be- 

safl ich zwar kein Land, aber ich baute 

,im Wald auf zwei Hektar Hirse, Olsa- 

men und Hulsenfruchte an. Davon konn- 

ten wir gut leben. Im Wald gab es Wur- 

zeln und Fruchte kostenlos, wir brauch- 

ten sie nur einzusammeln. Dort waren 

wir auf niemandes Hilfe angewiesen. 

Vor rund zwei Jahren aber kamen Polizi- 

sten und rissen mein Haus ein. Die Bal- 

ken und den Hausrat luden sie auf einen 

Lastwagen und zwangen uns umzu- 

ziehen. Hier erhielten wir ein Grund- 

stuck und Wellblech zum Hausbau, aber 

kein Ackerland."

Bhulabhai Moti wohnt in der Siedlung 

Dharampuri nahe der Stadt Baroda: 50 

blitzblanke Wellblechhiitten, sorgsam in 

Reih' und Glied aufgestellt, eine Hand- 

pumpe fur Trinkwasser, ein Gemein- 

schaftshaus. Tagsuber halt sich die Fa- 

rnilie im Freien auf, denn in dem neuen 

Haus ist es unertraglich heifl. Schon lan- 

ger spielt Bhulabhai mit dem Gedanken, 

wieder nach Vadgam zuruckzukehren 

und auBerhalb des bereits uberfluteten 

Ortes einen Neuanfang zu wagen. Mehr 

als 600 Umsiedler haben diesen Schritt 

bereits vollzogen. Viele andere kampfen 

dafur, dafl sie erst gar nicht umziehen 

mussen.

Seit zehn Jahren leistet die Bevolke- 

rung im Narmada-Tai Widerstand gegen 

ihre Vertreibung und die Zerstorung der 

Umwelt. Zu Beginn der neunziger Jahre 

fand der Protest ein weltweites Echo. 

Umweltschutzer und Burgerrechtler 

konnten die Weltbank dazu bewegen, 

Kreditleistungen fur den Staudammbau 

einzustellen. Im Fruhjahr 1995 verfugte 

das hochste indische Gericht einen Bau- 

stopp am Hauptdamm, der solange gilt, 

bis die Regierung eine ordmmgsgemafle 

Umsiedlung aller Betroffenen nachwei- 

sen kann. Burgerproteste verhinderten 

aufierdem die Aufnahme der Bauarbeiten 

fur zwei weitere Grofidamme an Neben- 

flussen der Narmada. Gegenwartig ver- 

handelt die Regierung des Unionsstaates 

Madhya Pradesh mit Experten und Ver- 

tretem der Protestbewegung uber alter

native Moglichkeiten zur Nutzung des 

heiligen Flusses.

Im Fruhjahr 1998 wurde bekannt, dafl 

sich deutsche Firmen am Bau einer wei- 

teren Staustufe nahe der historischen 

Stadt Maheshwar beteiligen, durch die 

12.000 Menschen ihre Heimat verloren. 

Die Bayerische Vereinsbank stellte einen 

Millionenkredit bereit, Siemens 

Deutschland wird Generatoren und Leit- 

technik liefem, die Firma ABB erhielt 

den Auftrag fur die Stahlbauarbeiten. 

Die beteiligten Firmen haben Hermes- 

Exportburgschaften beantragt, die von 

der Bundesregierung bereits vorlaufig 

genehmigt wurden. Das halten deutsche 

Umweltschutzer und Burgerrechtler fur 

einen Skandal. Ein Bundnis von uber 50 

Nichtregierungsorganisationen verlangt 

die Rucknahme der Burgschaften fur das 

Maheshwar-Proj ekt und mehr Transpa- 

renz im Bewilligungverfahren. Ihre 

Sprecherin, Heffa Schucking von der 

Umweltinitiative 'Urgewald' begrundet 

die Aktion: "Weil deutsches Geld bei 

diesem Projekt eine herausragende Rolle 

spielt, und weil wir glauben, daB ein 

Damm in dieser Art bei uns nicht gebaut 

werden diirfte, und wir diesen doppelten 

Standard ablehnen, dafl solche Geschafte 

in Indien gemacht werden konnen, die 

man hier nicht dulden wurde. Hier wur

de man nicht einfach 12.000 Leute auf 

die Strafle setzen, ohne Entschadigung, 

ohne sie zu rehabilitieren. In Indien soli 

das auch nicht passieren."

Erfahrungen mit hunderten anderer 

Groflprojekte in Indien lassen befurch- 

ten, dafl die Mehrheit der Umsiedler ins 

Elend abrutschen wird. Besonders be- 

troffen sind Adivasi, deren Wirtschafts- 

und Lebensweise eng mit der Natur ihrer 

Heimat verkniipft ist. Durch die Um

siedlung werden die Dorfgemeinschaften 

auseinander gerissen. Gotter und Ahnen, 

die den Menschen Geborgenheit vermit- 

teln, mussen in der Heimat zuruckblei- 

ben. Entwurzelt, isoliert, der Heimat 

und der Religion beraubt, mussen sich 

die Vertriebenen dem Heer der Wander- 

arbeiter und Tagelohner anschlieBen. 

Der Schriftsteller Khushwant Singh 

meint jedoch, Indien konne auf den Bau 

grofler Staudamme nicht verzichten. 

"Die Adivasi sind sicherlich schlecht be- 

handelt worden. Unsere Vorfahren trie- 

ben sie in die Walder, damit sie die 

fruchtbaren Taler selbst nutzen konnten. 

Wenn wir uns aber die Problematik 

grofler Entwicklungsprojekte wie Stau

damme ansehen, die grofle Flachen Adi- 

vasi-Land vemichten, so muB man, 

glaube ich, die Vor- und Nachteile sorg- 

faltig gegeneinander abwagen. Soviel ich 

weiB, werden Versuche untemommen, 

die Betroffenen umzusiedeln. Daher 

mochte ich kein Pauschalurteil fur oder 

gegen beispielsweise die Staudamme am 

Narmada-Flufl fallen. Wir haben bereits 

Milliarden von Rupien investiert, also 

konnen wir diese Damme nicht einfach 

zerstoren, wir mussen sie nutzen. Ich 

kann die Protestbewegung nicht aus 

vollem Herzen unterstutzen."

Der Leidensweg der indischen Urein

wohner begann mit der Einwanderung 

arischer Hirtenvolker aus Zentralasien 

vor etwa 3.500 Jahren. Diese eroberten 

die fruchtbaren FluBtaler und unterwar- 

fen oder vertrieben die Einheimischen. 

Viele Ureinwohner flohen in unzugang- 

liche Bergregionen, um ihre Freiheit und 

ihre Kulturtradition zu bewahren. Doch 

mit fortschreitender Industrialisierung 

greifen staatliche und private Untemeh- 

men heute auch nach den Ressourcen der 

Bergwalder: Holz, Bodenschatze, Was

ser, Land. Oft des Lesens und Schrei- 

bens unkundig, im Umgang mit Frem- 

den unbeholfen und traditionell be- 

scheiden, haben die Adivasi dem kon- 

zertierten Angriff der Industriegesell- 

schaft wenig entgegenzusetzen. Die 

mehr als 70 Millionen Nachfahren der 

Ureinwohner sind eine diskriminierte 

und entrechtete Minderheit, meint der 

Jesuitenpater Walter Fernandes, der seit 

vielen Jahren am Indischen Sozialinstitut 

in Delhi ihre Situation erforscht. 

"Adivasi sind die Leidtragenden des 

Fortschritts, sozial und okonomisch. 

Man raubt ihnen ihr Land, vertreibt sie, 

sturzt sie in Armut. Die Diskriminierung 

ist nicht unbedingt beabsichtigt, aber sie 

ist real. Die verheerendste Verletzung 

der Rechte von Adivasi besteht in der 

Vertreibung von ihrem Land. Vertrei

bung und Waldzerstorung beraubt sie ih

rer Lebensgrundlagen, zwingt sie ins 

Elend. Sie sind dann gezwungen, mit 

Aushilfsarbeiten, als Tagelohner zu 

uberleben und sie werden leicht Opfer 

von Ausbeutem. In Delhi zum Beispiel 

arbeiten etwa 40.000 junge Adivasi- 

Frauen als Putzfrauen in den Hausem 

der Reichen. Viele werden sexuell mifl- 

braucht. Aber sie haben keine Stimme, 

konnen sich nicht wehren. Die meisten 

Frauenorganisationen ignorieren das 

Problem, denn die Mittelklasse profitiert 

von dieser Ausbeutung."

Walter Fernandes weist auch darauf- 

hin, dafl Zentral- und Landesparlamente 

eine Reihe von Gesetzen zur Forderung 

und zum Schutz von Adivasi-Volkem 

verabschiedet haben. Eine Quote von 

Mandaten in alien Parlamenten sei fur 

Adivasi-Politiker reserviert, ebenso ein 

Teil der offentlichen Ausbildungs- und
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Seit Jahren bemiiht sich Kailash Satyarthi (rechts) in seinem Ashram um die Rehabilitation von Arbeiterkindem. 

Auf dem Foto zeigen Kinder ihre Verletzungen, die ihnen von ihren Ausbeutem zugefiigt wurden.

Arbeitsplatze. In nahezu alien Unions- 

staaten sei der Kauf und Verkauf von 

Adivasi-Land untersagt. Aber die aus 

britischer Kolonialzeit stammenden 

Forstgesetze schrieben ein staatliches 

^onopol in der Nutzung der Walder fest 

Und stempelten die Waldbewohner zu 

Schadlingen. Kollektives Landeigentum 

Und traditionelle Nutzungsrechte an Na- 

torressourcen, zwei wichtige Pfeiler der 

Selbstversorgung von Adivasi-Gemein- 

den, seien vom Gesetz nicht anerkannt. 

Die Waldbewohner betrachteten daher 

Forstbeamte als ihre Feinde. Auslandi- 

Schen Kritikem der indischen Forstpoli- 

hk rat Walter Fernandes jedoch zur Vor- 

®lcht. "Im Zuge der Liberalisierung und 

der Globalisierung werden die Ressour- 

cen der Adivasi-Gebiete nicht nur von 

*ndischen Firmen beansprucht. Sie wer

den auch in alle Welt exportiert. In den 

ifldustrielandem gibt es viele Burger- 

gnippen, die sich uber die Waldzersto-

in Indien beschweren, ohne jedoch 

erwahnen, daB ein guter Teil des 

Raubbaus auf das Konto auslandischer 

Firmen geht. Mithin profitieren auch

Auslander von der Entrechtung der 

Adivasi."

, Haben die Adivasi, deren Bevolkerung 

'nimerhin fast so zahlreich wie die der 

eutschen ist, eine Zukunft? Sicher 

kaim der Gesetzgeber noch viel tun, um 

ihre Ausbeutung zu lindem. Aber Ver

bote und Bestimmungen allein konnen 

das Schicksal nicht wenden, denn sie 

werden immer wieder unterlaufen und 

verletzt. Adivasi-Gruppen fordem daher 

mehr Selbstbestimmung. Ein neues Ge

setz, das eine ganze Reihe von Befugnis- 

sen der Regierung in die Zustandigkeit 

der Dorfrate ubertragt, stellt einen er- 

mutigenden Schritt in diese Richtung 

dar. Es ermachtigt die Dorfbewohner 

und ihre gewahlten Vertreter zur Kon- 

trolle der Naturressourcen in der Umge- 

bung, zum Betreiben eigener Schulen 

und Gesundheitsstationen und es wird 

langfristig dazu beitragen, daB sich unter 

Adivasi eine qualifizierte und talentierte 

Fuhrungsschicht bilden kann. Vielleicht 

kommt die indische Gesellschaft auf 

diese Weise dem Idealbild naher, das der 

Schriftsteller Khushwant Singh vom 

Zusammenleben mit den Adivasi ent- 

wirft. "Ich bin nicht dafur, alien Men- 

schen eine Einheitskultur aufzudrucken. 

Es muB den Adivasi selbst uberlassen 

bleiben, ob sie Lendentucher oder Hosen 

tragen wollen. Wenn es sie glucklich 

macht, ihr Leben mit Tanzen und Saufen 

zu verbringen, sollen sie doch. Aber ich 

nehme an, daB zumindest einige von ih

nen sich nach vemunftiger Schulbildung 

und einem sicheren Arbeitsplatz sehnen, 

anstatt mit Pfeil und Bogen auf die Jagd 

zu gehen. Ich wurde ihnen zwar nichts 

aufzwingen, aber ich wurde ihnen zu

mindest die Chance fur ein besseres Le

ben eroffnen."

Unruhiger Nordosten

Tshakrashila. Eine Ansammlung lehm- 

verputzter Bambushauser am FuBe be- 

waldeter Hugel im westlichen Assam. 

Auf den Feldem steht leuchtend grun der 

junge Reis, Biiffel und Kuhe grasen am 

nahen FluB. Auf jedem Bauemhof steht 

ein Webstuhl, denn die Frauen stellen 

die bun ten Stoffe fur ihre Wickelgewan- 

der selbst her. Die Bewohner von Tsha

krashila gehoren zum Stammesvolk der 

Bodos, den Ureinwohnem im Tai des 

Brahmaputra-Flusses. In der Antike 

herrschten Bodo-Konige uber ganz As

sam, aber heute mussen die Bodos das 

Land mit vielen anderen Volkem teilen. 

Der Bauer Darandra Mosahari beobach- 

tet argwohnisch die Siedlungen bengali- 

scher Fluchtlinge, die in Sichtweite aus 

dem Boden wachsen: "Wir leben hier 

seit tausenden von Jahren, aber ich 

lurchte, wir werden bald nur noch eine 

Minderheit sein. Seit zwanzig Jahren 

kommen Leute aus Bangladesh hierher, 

und es werden immer mehr. Sie haben 

unser Weideland besetzt und den Wald 

abgeholzt, der einst unser Dorf umgab.
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Viele Bodos muBten bereits ihre Dorfer 

verlassen, nachdem sie ihr Land verloren 

hatten. Wie lange werden wir wohl noch 

ausharren konnen?"

Darandra Mosahari hat nichts dage- 

gen, daB militante Bodos gegen die 

Fremden vorgehen. Seit Jahren uberfal

len Bodo-Guerillas Dorfer, brennen 

Hauser nieder, massakrieren Manner, 

Frauen und Kinder, um ihr Bodoland 

von unerwunschten Fremden zu be- 

freien. Mit Bombenanschlagen und 

Uberfallen auf Polizeistationen verleihen 

sie ihrer Forderung nach einem eigenen 

Unionsstaat Nachdruck, der die nordli- 

che Halfte von Assam umfassen soil.

Mehr als zwanzig Guerillagruppen 

operieren in Assam und den sechs 

Schwesterstaaten, die zusammen den in

dischen Nordosten ausmachen. Der 

dichte Dschungel und die nahen Grenzen 

zu Burma, Bhutan und Bangladesh be- 

gunstigen ihren Kampf. Delhi setzt mehr 

als 200.000 Soldaten und Paramilitars 

gegen die etwa zehntausend Untergrund- 

kampfer ein. Menschenrechtsgruppen 

berichten von willkurlichen Verhaftun- 

gen, von Fol ter und Vergewaltigung 

durch die Soldaten.

Der indische Nordosten, ein Gebiet 

etwa so groB wie die alte Bundesrepu- 

blik, ist nur durch einen schmalen Kor- 

ridor um Bangladesh mit dem Mutter

land verbunden. Fruchtbare Boden, 

reichlich Wasser und ausgedehnte Wal

der locken seit zweitausend Jahren Sied- 

ler aus Nordindien und Sudchina, in 

jungster Zeit auch Millionen von Men- 

schen aus Bangladesh an die Ufer des 

Brahmaputra. Im vergangenen Jahrhun- 

dert eroberten die Briten die Region und 

schufen hi er das bedeutendste Tee- 

anbaugebiet der Welt. Die etwa zwei- 

hundert Bergvolker, besonders die stol- 

zen Naga, leisteten den Kolonialisten 

anhaltend Widerstand.

Heute betrachten viele die Regierung 

im femen Delhi als neue Kolonialmacht. 

Obwohl der Nordosten ganz Indien mit 

Holz, Erdol und Teeblattem versorge, 

werde er bei groBen Investitionen mei- 

stens ubergangen, heiBt es. Geogra- 

phisch isoliert, vom schwelenden Bur- 

gerkrieg erschuttert und von der Politik 

vemachlassigt hinkt die Region der wirt- 

schaftlichen Entwicklung hinterher. 

Unter Jugendlichen ist die Arbeitslosig- 

keit besonders hoch. Viele suchen im 

Guerillakampf eine Perspektive.

Die Geschichte der Region ist durch 

Einwanderungen und Eroberungen ge- 

pragt. Sicherlich ging es dabei nicht 

immer friedlich zu, aber bislang garan- 

tierten die naturlichen Reichtumer jedem 

ein Auskommen. Der Zustrom von Mil

lionen von Kriegs- und Elendsfluchtlin- 

gen aus Bengalen innerhalb von nur drei 

Jahrzehnten uberfordert jedoch die Kraf- 

te der Natur und auch die Toleranz der 

17 Millionen Einheimischen. Deren Ner- 

ven liegen blank, und sie machen Delhi 

dafur verantwortlich, daB Jahr fur Jahr 

weitere Hunderttausende die Grenze 

uberqueren. Wie ein Flachenbrand brei- 

ten sich ethnische Konflikte uber den 

ganzen Nordosten aus. Mit dem Kampf 

fur Selbstbestimmung, fur die Bewah- 

rung der kulturellen Identitat werden 

ethnische Sauberungen und Terrorakte 

gegen offentliche Einrichtungen gerecht- 

fertigt, und dabei geht es naturlich auch 

um die Kontrolle uber Land, Wasser, 

Wald.

"Ich sah den Mob kommen, mit Ge- 

wehren, Buschmessem und Stocken wa- 

ren sie bewaffnet," berichtet der 45jah- 

rige bengalische Bauer Abdul Haque. 

"Haut ab", hatten sie gerufen, "wir wis- 

sen, daB ihr Illegale aus Bengalen seid, 

jetzt geht gefalligst wieder zuruck! Die 

nackte Angst erfaBte die Menschen, auf 

der Suche nach Schutz stromten sie in 

Basantali zusammen. Doch der Mob um- 

stellte uns und jemand warf eine Bombe 

mitten in die Menge. Gewehrkugeln flo- 

gen durch die Luft. Alle sturzten in Pa- 

nik durcheinander, suchten einen Aus- 

weg. Ich wollte meine Eltem in Sicher- 

heit bringen. Wir flohen auf einen 

Buschwald zu, als eine Kugel mein Knie 

traf und ich in den Schlamm sturzte. Es 

gelang uns trotzdem, die Busche zu er- 

reichen. Aber die Angreifer holten uns 

ein und stachen mit Lanzen in die Bu

sche. Meine Mutter wurde getroffen und 

war sofort tot. Als ich am nachsten 

Morgen nachhause zuruckkehrte, fand 

ich unser Haus abgebrannt und geplun- 

dert vor. Vater lag tot am Boden. Ich 

stand vor dem Nichts, war vollkommen 

ratios, was ich nun tun sollte."

Mit steinemer Miene erinnert sich der 

Bauer an ein Ereignis vor 15 Jahren, das 

als das groBte Massaker nach der 

Kolonialzeit in die indische Geschichte 

einging. Bei einem Angriff von Lalung- 

Adivasi und Assami-Hindus auf Sied- 

lungen muslemischer Einwanderer nahe 

der Kleinstadt Nellie kamen im Februar 

1983 mehr als eintausend Frauen, Man

ner und Kinder ums Leben. Das Massa

ker hat keinen Massenexodus nach 

Bangladesh ausgelost, wie wahrschein- 

lich von den Akteuren beabsichtigt. Wo- 

hin sollten die Menschen auch fliehen? 

Selbst Abdul Haque und andere Uberle- 

bende sind geblieben. Kein Denkmal, 

nicht einmal ein Grabstein erinnert heute 

in Nellie an die grauenhafte Vergangen- 

heit. Uber den Massengrabem wachst 

der Reis. Nicht einer der Angreifer ist 

vor Gericht gestellt worden.

In Assam und vielen anderen Staaten 

des Nordostens herrscht ein Klima will- 

kurlicher Gewalt. Jeden Tag berichtet 

die lokale Presse uber todliche Gue- 

rillaangriffe und Feuergefechte mit Si- 

cherheitskraften. Bewaffnete Soldaten 

patrouillieren in den Stadten und entlang 

wichtiger UberlandstraBen. Die Durch- 

suchungen von Reisebussen und Pri- 

vathausem sind fast schon zur Routine 

geworden, kame es dabei nicht immer 

wieder zu Ubergriffen gestreBter Ord- 

nungshuter. Minister und hohe Poli- 

zeioffiziere bewegen sich in Kolonnen 

von bis zu zehn Fahrzeugen durch die 

Hauptstadt Guwahati. Lange vor ihrer 

Ankunft werden offentliche Platze und 

StraBenzuge von Polizisten abgesperrt. 

Die permanente Alarmbereitschaft, nicht 

nur bei den Sicherheitskraften, sondem 

auch in der Bevolkerung, fuhrt zu MiB- 

trauen und Angst. Jede Provqkation 

zieht unweigerlich neue Gewalt nach 

sich.

Soldaten und Paramilitars nehmen 

willkurlich Verdachtige fest, miBhandeln 

und vergewaltigen Frauen, wenden bei 

Verhoren Fol ter an. Andererseits, wen 

die Guerilla als Polizeispitzel verdach- 

tigt, der wird ohne Federlesen hinge- 

richtet. Die Untergrundkampfer entfuh- 

ren und erpressen Geschaftsleute, um ih

ren Kampf zu finanzieren. Emstzuneh- 

mende Beobachter nennen allein fur As

sam 15.000 Todesopfer in den vergan

genen 20 Jahren. Zur Zeit unterhalt die 

Regierung 74 Fluchtlingslager mit rund 

einer viertel Million Insassen. Ein Ende 

der Gewalt ist nicht abzusehen. Zu den 

Betroffenen gehort Sukanya Phukan, 

eine junge Regierungsangestellte in Gu

wahati. "Es geschah im Dezember des 

vergangenen Jahres. Nachts um eins 

klopfte es an der Tur. Soldaten. Mutter 

und ich wurden aus dem Haus gezerrt. 

Wir horten, wie die Militars drinnen 

meinen Vater befragten und ihn schlu- 

gen. Nach einer halben Stunde nahmen 

sie ihn mit, wohin wissen wir nicht. Un

ser Haus war weiterhin von Soldaten be- 

setzt, einige waren sogar maskiert. Mei

nen Bruder und meinen Cousin holten 

sie spater auch ab. Am nachsten Tag, 

mittags um elf, erfuhren wir, daB Vater 

tot war. Man hatte ihn brutal gefoltert 

und seine Leiche dann auf die Polizei- 

wache gebracht. In seinem Gesicht 

klaffte eine riesige Wunde, in der rech- 

ten Schlafe steckte eine Kugel. Das muB 

wahrend der Gefangenschaft bei der Ar- 

mee geschehen sein."

Mrinal Kumar Baruah, hochster Be- 

amter im Innenministerium von Assam, 

sieht das anders: "Die Regierung von 

Assam hat adaquate MaBnahmen zum 

Schutz der Burger bei Anti-Guerilla-Ein- 

satzen getroffen. Wir haben die Distrikt- 

verwaltungen auf das Problem aufmerk- 

sam gemacht. Wenn die Armee eine 

Durchsuchung vomimmt, hat ein Magi

stral und ein Polizeioffizier anwesend zu 

sein, der der lokalen Sprache machtig 

ist. Es mag zwei, drei Faile von Belasti- 

gung gegeben haben, aber die sind sofort 

untersucht worden. Die Armee und die
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Polizei fuhren in solchen Fallen eigene 

Untersuchungen dutch. Wenn nachge- 

wiesen wird, daB jemand Leute belastigt, 

wird er zur Verantwortung gezogen."

Wet mit Baruah sprechen will, muB 

griindliche Sicherheitskontrollen uber 

sich ergehen lassen. Zuweilen grenzt der 

Personenschutz fur Politiker und leitende 

Funktionare ans Absurde. Als ich von 

einem Ausflug aus Nellie nach Guwahati 

ins Hotel zuruckkehrte, war das Gebau- 

de von schwerbewaffneten Polizisten in 

Kampfuni form umstellt. Am Eingang 

Metalldetektoren. In der Lobby, im 

Speisesaal, in den Treppenaufgangen, 

nberall Uniformierte. Vor meinem Zim

mer patrouillierten zahlreiche Ordnungs- 

huter im Flur auf und ab, eine Hand 

inimer an der Maschinenpistole. Wessen 

Ordnung sie hier wohl huteten? Keiner 

v°n ihnen sprach mi ch an. Ich versuchte 

nioglichst unauffallig in mein Zimmer zu 

gelangen. Nach einem unruhigen Schlaf 

erfuhr ich am nachsten Morgen den 

Grund fur die Belagerung. Im Zimmer 

neben mir war der Polizeigeneral Gill 

abgestiegen, Indiens beruhmt-beruchtig- 

ter Terroristenjager. Er hatte seine Lauf- 

bahn in Assam begonnen. Mit der Aus- 

rottung der Untergrundkampfer im Pun

jab errang er den Status eines National- 

helden. Nach einer Sexaffare wurde er 

Pensioniert, nun dient er der Regierung 

v°n Assam als Sicherheitsberater. Men- 

schenrechtsanwalte werfen ihm vor, 

seine Erfolge mit illegalen Methoden er- 

kauft zu haben. Ich bat ihn um eine Stel- 

lungnahme. "Das sind doch alles Propa- 

gandalugen, diese Vorwurfe wegen 

Menschenrechtsverletzungen. Gegenfra- 

ge: Haben denn nur die Aufstandischen 

Menschenrechte? Was ist mit jenen, die 

von Rebellen getotet, terrorisiert, gekid- 

nappt, erpresst werden, haben die etwa 

keine Menschenrechte? Da wird also ei

ne Menge Propaganda gemacht. Je er- 

folgreicher die Sicherheitskrafte operie- 

ren, desto schriller werden die Be- 

schwerden uber Menschenrechtsverlet

zungen. "

Menschenrechtsgruppen machen Aus- 

nahmegesetze wie den 'Armed Forces 

Special Powers Act' fur die Willkiir der 

Militars verantwortlich. Das Gesetz he- 

bele die demokratischen Grundrechte 

aus, behaupten sie, denn es garantiert 

den Sicherheitskraften Immunitat vor 

Strafverfolgung, macht sie also zur ober- 

sten, niemandem Rechenschaft schuldi- 

gen Autoritat. Nicht einmal die 'Natio

nale Menschenrechtskommission' darf 

Vorwurfe gegen die Armee untersuchen. 

Die Zentralregierung kann dieses Gesetz 

in jeder Region des Landes in Kraft set- 

zen, wenn dort Aufstandische aktiv sind. 

Gegenwartig gilt es in den Nordoststaa- 

ten Assam, Nagaland und Manipur.

Kann man die Demokratie retten, in

dem man sie vorubergehend aussetzt? 

Fragen an einen Betroffenen, den 

Veranstaltungen im April I Mai

9 1 <1

■*’L April: Tempel - Seide - Curry, Indiens kulturelle Vielfalt in den Stiir- 

^en der Globalisierung, Gemeinschaftstagung der Deutschen Kalkutta 

ruPpe, des Sudasienbiiros und der Evangelischen Akademie Iserlohn, 

rt: Ev. Akademie Iserlohn, Berliner Platz 12, 58638 Iserlohn-NuBberg, 

'el: 02371-3520, Fax: 02371-352299;

^•■23. April: Innen- und auBenpolitische Konflikte in Indien und Pakistan, 

e'Qrenten des Sudasienbiiros, Ort: Arbeitnehmer-Zentrum Konigswinter, 

J°hannes-Albers-Allee 3, 53639 Konigswinter, Tel: 02223-73-0, FAX: 

2223-73111, eMail: StiftungCSP@t-online.de;

^•■■9. Mai: Lernfeld Asienkrise, Ort: Diakonische Akademie Deutschland, 

Berl'n-Pankow, Goethestr. 26-30, 10625 Berlin, Tel. 030-3191271;

2-"8. Mai: Sri Lanka. Uberleben auf dem PulverfaB, Ort: Okumenische 

erkstatt der Vereinten Evangelischen Mission, Missionsstr. 9, 42285 

WuPpertal;

^■-16. Mai: Siidasientagung des Sudasienbiiros zu aktuellen Themen aus 

ndien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesh:

slam in Siidasien, DiaprSsentation

~*ri Lanka: Menschenrechte, Fliichtlinge und Fliichtlingsschutz

ndien/Pakistan: Nach dem Gipfel von Lahore - Neue Hoffnung auf eine 

^ntsPannung?

~-JlLArbeitnehmer-Zentrum Konigswinter (s.o). Infos: Sudasienbiiro.

Schriftsteller Khushwant Singh. Er 

stammt aus dem Punjab und gehort der 

Religionsgemeinschaft der Sikhs an, die 

auch nach mehr Selbstbestimmung ruft. 

Weil der einfluBreiche Punjabi Khush

want Singh Aktionen dortiger Unter

grundkampfer offentlich verurteilte, er- 

schien er auf deren Todeslisten und 

muBte 15 Jahre lang vom Personenschutz 

der Polizei bewacht werden. Eine ziem- 

liche Qual, wie er durchblicken laBt. 

Vielleicht pladiert der aufgeklarte Demo- 

krat, der nach eigenen Angaben regel- 

maBig mit 'amnesty international' zu- 

sammenarbeitet, deshalb fur drakonische 

MaBnahmen? "Im Fall der Aufstandsbe- 

kampfung bin ich nicht ganz sicher. Die 

Terroristen halten sich an kein Gesetz, 

aber die Polizei soil sich danach richten. 

Wie sollen sie dann Terrorismus bekam- 

pfen? Im Punjab beispielsweise war 

selbst die Justiz unter den EinfluB der 

Rebellen geraten. Einige Richter waren 

so eingeschuchtert, daB sie sich scheu- 

ten, uberfuhrte Morder ins Gefangnis zu 

stecken. Also nahm die Polizei das 

Recht in die eigenen Hande. Wenn sie 

sicher war, einen bekannten Killer ge- 

schnappt zu haben, banden sie ihn an 

einen Baum und erschossen ihn. Man fa- 

brizierte eine falsche Aussage und be- 

hauptete, der Mann sei bei einem Feuer- 

gefecht umgekommen. In einem solchen 

Fall, wenn die Rechtsprechung zusam- 

menbricht, kann ich keine endgultige 

Meinung formulieren. Man muB die 

Terroristen mit den eigenen Mitteln be- 

kampfen. Das fiihrt, zugegeben, zum 

Recht des Starkeren. Aber ich habe mich 

auch offentlich gegen Exzesse gewandt. 

Vor zwei Jahren wurde bekannt, daB 

unter der Regie des Terroristenjagers 

Gill hunderte von Leichen ohne Obduk- 

tion oder Identifizierung der Personen 

eingeaschert wurden. Als einige Aktivi- 

sten mir davon berichteten, schenkte ich 

ihnen zunachst keinen Glauben, es klang 

so ungeheuerlich. Ich fragte nach Bewei- 

sen. SchlieBlich fand ich heraus, daB an 

den Berichten etwas Wahres dran war. 

Dann schrieb ich auch daruber und for- 

derte Rechenschaft von den Verantwort

lichen. Zum Gluck haben wir eine freie 

Presse in diesem Land, daher kann man 

Tendenzen zur Besserung ausmachen. 

Letztlich ist die Ursache after Aufstande 

jedoch, daB wir viel zu viele sind, und 

es zuwenig zum Verteilen gibt. Die Be- 

volkerung wachst standig, aber das Land 

kann nicht mehr werden. Also wird das 

Problem weiter bestehen und neue Auf

stande provozieren. Falls die Bevolke- 

rung nicht durch Krieg oder Epedemien 

halbiert wird, miissen wir weiter mit der 

Gewalt leben, unser ganzes Leben lang."

(*) Anm. der Red.: Kailash Satyarthi wird im Mai 

den Menschenrechtspreis der 'Friedrich Ebert 

Stiftung' verliehen bekommen.
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