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Gita

- die Wirklichkeit hinter dem Mythos -

von John Frederick

Gita Danuwar wurde von einem Cou- 

stn in Bombay verkauft. Nach neun 

johren ist sie wieder zuriick in ihrem 

Heimatdorf bei Kathmandu. Obwohl sie 

HlV-infiziert ist, arbeitet sie mit ihrem 

Vater auf dem Feld. Die meisten Frau- 

ea und Kinder werden jedoch nicht zur 

Prostitution 'gezwungen', sie haben 

einfach keine Alternative. Das auf der 

oasis der Familie betriebene Sex-Ge- 

sehbft ist in zunehmenden Mqfle eine 

verbreitete Reaktion auf Armut und ei- 

ne wichtige Quelle Uindlichen Einkom- 

mens geworden. Dieser Essay mbchte 

nicht nur den Handel mit Mddchen und 

Frauen in Siidasien beleuchten, son- 

d^em auch den 'Diskurs' Uber dieses 

Problem, d.h. das gtingige Bild, das 

Medien, Nichtregierungsorganisationen 

(NGOs), Hilfsorganisationen und Re- 

gierungen davon zeichnen.

Die Untersuchung ernes Diskurses ist 

nicht mehr allein Gegenstand abstrakter 

Sozialwissenschaft. Es befassen sich 

heute auch Joumalisten damit, die die 

Wirklichkeit und die Wirkung dessen 

hinterfragen, was sie in Wort und Bild 

uber Frauenhandel verbreiten. Einige 

wenige Mitglieder von Hilfsorganisatio- 

nen, die ihre Bodenhaftung bewahrt ha

ben, fragen sich, ob der Diskurs wirk- 

same MaBnahmen zur Einschrankung 

des Frauenhandels ermoglicht. Alltags- 

realitat und die Erfahrung, daB Gegen- 

maBnahmen schlicht verpuffen, haben 

v.a. in Kreisen ortlicher NGOs bewirkt, 

das Problem des Frauenhandels mit mehr 

Wirklichkeitsnahe zu betrachten.

Und nicht zuletzt die Regierungen: 

Regierungen haben, wie viele einfluBrei- 

che NGOs, ein Interesse daran, Mythen 

aufrecht zu erhalten. Je mehr sich aller- 

dings ein klareres Bild von Frauenhandel 

und Prostitution abzeichnet, desto mehr 

fragen auch sie sich, ob der vorherr- 

schende Diskurs nicht an der Sache 

vorbeigeht.

In den vergangenen Jahren habe ich 

viel mit Mitgliedem von NGOs, und 

Hilfsorganisationen, mit Aktivisten, Re- 

gierungsbeamten, Joumalisten und Fil- 

memachem gesprochen, um ihr Ver- 

standnis von Menschenhandel und des

sen Umsetzung in Aktion kennen zu ler- 

nen. Dem habe ich die konkrete Realitat 

von Madchen und Frauen gegenuberge- 

stellt. Aus beidem zusammen habe ich 

versucht, ein moglichst getreues Bild zu- 

sammenzusetzen.

In j edem Land Sudasiens dominiert ein 

eigener Diskurs, der vorgibt, ein wahres 

Bild vom Menschenhandel zu zeichnen. 

Im Ausland wird das Problem von Me- 

dien, Regierungen und Hilfsorga

nisationen eher in einer vereinfachenden, 

sensationslusternen Sprache dargestellt, 

die zur allgemeinen Unkenntnis uber 

Siidasien paBt und die v.a. dadurch mo- 

tiviert ist, das Problem 'an den Mann' 

zu bringen. Madchen aus Nepal in Bom

bay, Jungen, die sich als sogenannte ca

mel-boys zur Unterhaltung der Ober- 

schicht im Nahen Osten den Gefahren 

des Kamelreitens aussetzen, Devadasi- 

Tanzerinnen in Indien und einige andere 

mediengerechte Gruppen bestimmen das 

intemationale Bild. Dieses verengte und 

schiefe Bild verschleiert sehr viel we- 

sentlichere Probleme der Frauen und 

Kinder Sudasiens.

Siidasiatische Mythen

Es ist ganz wesentlich, die Wirklich

keit der Frauen und Madchen, die ins 

Sex-Geschaft einsteigen, und die My

then, die vorgeben, diese Wirklichkeit 

zu beschreiben, einander gegenuberzu- 

stellen. Am besten bekannt ist der 

nepalesische Mythos. Es ist die Ge- 

schichte eines armen Tamang-Madchens 

aus dem Sindhupalchowk-Distrikt, im 

Nordwesten des Kathmandu-Tals; sie 

muB Gita heiBen. Gita, passiv und hell- 

hautig (so mag man sie in Bombay), 

verlaBt eines Tages ihre Strohhutte, um 

fur ihre Mutter Speiseol zu kaufen. Im 

Laden trifft sie auf einen dunkelhautigen 

Fremden, der ihr einen mit Schlafmitteln 

versetzten 'Frooti' (ein beliebtes Mango- 

Getrank) reicht. Als sie wieder zu Be- 

wuBtsein kommt, blickt sie schlafrig aus 

einem schmutzigen Busfenster auf 

Muzaffarpur, Bihar. Etwas verwirrt 

glaubt Gita sich zu erinnem, daB man 

ihr eine Stelle als Kindermadchen in 

Delhi versprochen hat. Nach einem 

weiteren 'Frooti' wacht sie in einem 

schmutzigen, verschlossenen Zimmer in 

Bombay auf.

Sie sieht zwar die verfuhrerisch auf- 

gemachten Madchen unten auf der 

StraBe, bleibt jedoch ahnungslos. Als die 

knurrige Puffmutter, die 'gharwali', den 

ersten Kunden zu ihr bringt (ein krankli- 

cher, eitriger Mann, der uberzeugt ist, 

daB Sex mit einer Jungfrau ihn von Aids 

heilt), weist sie ihn wurdevoll zuriick. 

Da tritt der 'goonda' auf, um sie zu 

'trainieren'. Eine Woche lang 15 oder 

20 Vergewaltigungen pro Tag, da ver- 

steht sie endlich: Sie soil als Prostitu- 

ierte arbeiten. Sie fugt sich schlieBlich in 

ihr Schicksal, bedient jede Nacht 30 

Kunden, darf nicht ins Kino (obwohl sie 

doch in Bombay ist) und weiB nicht, daB 

sie der widerlichen 'gharwali' 25.000 

Indische Rupien bei 80 Prozent Zinsen 

taglich fur ihren Kauf schuldet.

Die Retter erscheinen: Ein engagierter 

NGO-Fuhrer, unterstutzt von Polizisten
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Mythen werden bestandig reproduziert (Fotos: Walter Keller)

mit humanitaren Anliegen, bricht die 

Tur des Bordells auf und findet Gita, 

versteckt hinter einem Haufen von 

Blechdosen. Nach einem angenehmen 

Urlaub in einer Jugendbessenmgsanstalt 

wird sie nach Kathmandu zuruckge- 

bracht. Allein, sie kann nicht nach Hau- 

se zuruck, da sie HIV-positiv ist. Gluck- 

licherweise gibt es Platz in einem Schup- 

pen, der von einer Wohlfahrtseinrich- 

tung betrieben wird; dort lemt Gita stik- 

ken und verbringt ihre letzten Tage in 

Wurde.

Dies ist der Kern des nepalesischen 

Mythos. Ohne Frage, es gibt Hunderte, 

vielleicht Tausende echte Gitas, und sie 

leiden unsaglich. Aber ist Gita typisch 

fur die Mehrheit? Oder bildet sie nur 

einen kleinen Bruchteil von Madchen, 

Jungen und Frauen, die sich unter weni- 

ger dramatischen Umstanden der Pro

stitution unterwerfen?

Der dominante Mythos in Sri Lanka 

laBt das arme buddhistische (hinduisti- 

sche, christliche) Madchen in den Nahen 

Osten verschwinden, wo es fur einen 

ubellaunigen, in Bettlaken gekleideten 

Mann als Hausmadchen arbeitet. Nach 

sexuellem MiB branch durch die Sohne 

des Hauses verliert sie ihren Job, kann 

der bosen Agentur ihre Schulden nicht 

zuruckzahlen, und findet schlieBlich Ar

beit in einer Bar in Qatar. Ihr funQahri- 

ger Bruder ist ubrigens ein 'camel-boy', 

und wir wollen nicht darauf eingehen, 

was ihm angetan wird.

In Bangladesh ist es das Dorfmadchen, 

das uber Hundert Grenzen geschleppt 

wird; vergewaltigt von Mannern in ver- 

schiedenen Uniformen, landet sie in ei

ner Fischfabrik in Karachi, bevor sie 

nach einigen Wochen mit einem Bauem 

im finstersten Baluchistan verheiratet 

wird.

GewiB, all diese Mythen grunden in 

einer Wirklichkeit, die man nicht igno- 

rieren darf. Es ist jedoch notwendig zu 

fragen, ob sie mit all ihren qualvollen 

Details nicht eine umfassendere Wirk

lichkeit verschleiem. Verhindern die 

Mythen wirksame MaBnahmen gegen 

den Menschenhandel? Und lenkt der 

herrschende Diskurs sogar vom Schick- 

sal unzahliger anderer Kinder und 

Frauen ab? Wenn dem so ist, dann ist es 

hochste Zeit, unser Verstandnis vom 

Menschenhandel in Sudasien zu andem, 

jene unerkannte Mehrheit und ihr Leid 

zu erkennen und etwas gegen ihren Zu- 

stand zu un tern eh men.

Uberpriifung der Realitat

Was sind die Tatsachen? Wir wissen es 

nicht, trotz einem Jahrzehnt von Semina- 

ren, joumalistischer Nachforschungen, 

Untersuchungen und AusschuB-Berich- 

ten. In einigen Fallen ist bekannt, woher 

die Madchen kommen, v.a. in Indien 

und Nepal. Wir haben keine Ahnung da- 

von, wieviele es sind. Wir wissen nur 

wenig daruber, wohin sie gehen - ob in 

die groBen Metropolen oder in Industrie- 

stadte - oder in welche Art von Prostitu- 

tionseinrichtung. Und wir wissen nicht, 

wer dafur verantwortlich ist. Es gab in 

den vergangenen Jahren einige glaub- 

wurdige Nachforschungen, aber das Bild 

bleibt verschwommen. Das schlimmste 

ist, daB wir nicht einmal mehr wissen, 

was das Wort 'Menschenhandel' eigent- 

lich bedeutet.

Soviel ist gewiB: Die Madchen des 

Mythos, die durch physischen Zwang
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°der Tauschung im Ausland in die 

Prostitution getrieben werden, bilden 

eine sehr kleine Minderheit. Aber nur 

diesen Sachverhalt erkennt der vorherr- 

schende Diskurs als 'Menschenhandel' 

an.

Wir mussen zuerst den intemationalen 

v°m nationalen Menschenhandel unter- 

scheiden. Ganz offensichtlich betrifft 

letzterer die groBe Mehrheit der Frauen 

nnd Kinder, im offentlichen Verstandnis 

nimmt er jedoch nur einen kleinen Raum 

ein. In dem uniangst von der indischen 

Regierung veroffentlichten 'Report and 

Plan of Action of the Committee on Pro

stitution' heiBt es ganz klar, daB Men

schenhandel groBtenteils im Inland be- 

tneben wird; doch vergiBt der AusschuB 

diese Feststelhmg sofort wieder und 

empfiehlt nur MaBnahmen, um intema

tionalen Menschenhandel zu unterbin- 

den.

Verschuldung von Familien

Unsere Definition sollte umfassender 

Werden. Faile, in denen Zwang, Entfuh- 

ning, Betaubung oder Tauschung invol- 

viert sind, sollten 'harter' Menschen

handel genannt werden. Dem stehen die 

Kinder gegenuber, die von Familien als 

'Lohnarbeiter' in Bordelle geschickt 

werden - dies konnte man 'weichen' 

°der 'familiar organisierten' Menschen

handel nennen.

'Weicher Menschenhandel' kann zwei 

Grunde haben: Er bietet annen Haus- 

halten ein Einkommen, und er entlastet 

von der Burde der Mitgift. Nach Nord- 

Thailand schicken vielleicht 80 Prozent 

der in Bangkoker Bordellen arbeitenden 

Madchen Geld zu ihren Familien, und 

entsprechendes durfte fur viele, wenn 

nicht die Mehrheit der Madchen gelten, 

die in den Bordellen in Indien und 

Bangladesh arbeiten. Familie und Ge- 

nieinschaft sind somit zu Komplizen ge- 

worden.

In Sex-Einrichtungen in Bombay fin- 

det man genugend Hinweise auf 'wei

chen Menschenhandel'. In vielen, wenn 

nicht den meisten Bordellen und Bier- 

Pars kommen die Madchen aus demsel

ben Bundesstaat, aus derselben Region 

Hnd oft aus demselben Dorf. Es gibt Me

ghalaya- oder Tamil-Bars, in denen sich 

viele Madchen seit ihrer Kindheit ken- 

nen. Es gibt Nepali-Bordelle, in denen 

alle Madchen aus demselben Dorf im 

Sindhupalchowk-Distrikt kommen, der 

fur seinen Export von Prostituierten all- 

gemein bekannt ist.

Man weiB, daB die Rekrutierung neuer 

Madchen oft durch altere Prostituierte 

geschieht, die in ihr Heimatdorf zu- 

rdckkehren. Sie verschleppen keine 

Fremden nach Bombay, sondem bringen 

Familienmitglieder und Nachbam. Dies 

lst kein typisch sudasiatisches Phanomen 

- man findet es auch in Thailand, auf den 

Philippinen, in China, Kambodscha und 

anderen Landem Ostasiens.

Verschuldung einer Familie beim ort- 

lichen Geldverleiher oder bestehende 

Schuldknechtschaft kann eine weitere 

Ursache fur 'weichen Menschenhandel' 

sein. Aus Thailand, wo bessere Daten 

zur Verfugung stehen, wurde kurzlich 

berichtet, daB 40 Prozent der Prostitu

ierten im Norden des Landes die Schul- 

den ihrer Familien abzahlen. Familien- 

verschuldung ist, mit Schwerpunkt im 

indischen Bundesstaat Bihar, ein weit 

verbreitetes Phanomen in Sudasien, und 

sie spielt sicher eine wichtige Rolle. Im 

Diskurs der einzelnen Lander bleibt die- 

ser Aspekt interessanterweise ausgeblen- 

det.

Soweit bekannt ist der 'weiche Men

schenhandel' vorherrschend und invol- 

viert sehr viel mehr Madchen und 

Frauen als der 'harte'. Ferner ist klar, 

daB er eine kulturell akzeptierte Praxis 

geworden ist, und daB immer mehr Fa

milien aufgrund von Armut ihre Kinder 

in Bordelle schicken. Dies ist nicht ein- 

mal eine neue Erscheinung (viele 

sudasiatische Gemeinschaften tun dies 

seit Generationen), aber sie nimmt rasch 

zu, da die Armen immer armer werden. 

Er leistet zugleich einen entscheidenden 

Beitrag fur die verarmte, landliche Wirt- 

schaft.

Es gibt auch Hinweise, die nahelegen, 

daB sich Frauen in die Prostitution bege- 

ben, weil ihnen keine anderen Mog- 

lichkeiten offen stehen. Man denke an 

die junge Frau, die als Hausangestellte 

ins Ausland geht, sexuell von ihrem Ar- 

beitgeber miBbraucht wird, ihre Stelle 

verlaBt und aus Verzweiflung Sex ver- 

kauft. Oder die Frau, die von ihrem 

Ehemann allein gelassen wird und sich 

prostituiert, um ihre Kinder zu emahren. 

Oder die junge Frau, deren Eltem ge- 

storben sind oder die von ihren Eltern 

ausgesetzt wurde. Prostitution kann ihre 

einzige Uberlebensmoglichkeit sein. Mit 

diesen Madchen und Frauen wird nicht 

'gehandelt' - gewiB begeben sie sich 

nicht 'willentlich' in die Prostitution, im 

vorherrschenden Diskurs bleiben sie 

ausgeschlossen.

Die gegenwartige Diskussion be- 

schrankt sich somit auf die Opfer des 

'harten Menschenhandels'. Sie stehen im 

Blickpunkt der Medien, sie sind die 

Zielgruppe von Hilfsorganisationen, und 

Regierungen lassen sich wortreich uber 

sie aus. Warum bleibt die Mehrheit der 

Frauen im Sex-Geschaft ausgeschlossen? 

Warum andert man den Diskurs uber 

Ursachen und Modalitaten von Men

schenhandel und Prostitution nicht, 

wenn er nicht mehr mit der Realitat 

ubereinstimmt? Aber so einfach veran- 

dem sich Allgemeingut gewordene 

Denkgewohnheiten nicht, und es gibt 

mehrere Grunde dafur.

Zum einen besteht durchweg eine 

starke Tendenz zur Vereinfachung. Die 

Medien mochten eine aussagestarke und 

zugleich einfache Geschichte, von der 

sich Leser und Zuschauer ansprechen 

lassen. Viele NGOs mochten es einfach 

halten, weil es ihre Arbeit erleichtert - es 

ist sehr viel leichter, mit einem Vorbeu- 

gungslager in den Bergen Nepals ein 

Zeichen zu setzen, als wutenden Bauem 

gegenuberzutreten, die ihr Einkommen 

aus dem Verkauf ihrer Tochter beziehen. 

Hilfsorganisationen vereinfachen die 

Problematik aufgrund kulturellen Un- 

wissens (der Projektleiter hat die letzten 

drei Jahre in Ruanda verbracht), und 

weil sie auf einer intemationalen Buhne 

(die, wie die intemationalen Medien, 

peppig-scharfes 'masala' vorzieht) auf- 

treten und Geldmittel auftreiben mussen.

’ Frooti' -Miidchen

Die vorherrschende Wahmehmung 

laBt sich femer durch unzulangliche For- 

schung erklaren. In alien sudasiatischen 

Landem stehen Forscher vor einem aus- 

gesprochen schwierigen Gegenstand, den 

sie aufgrund mangelnder Ausbildung 

kaum werden losen konnen. Hinzu 

kommt der Druck, Forschungen schnell 

durchzufuhren, Geld zu sparen, und die 

Ergebnisse den Programmen von Regie

rungen und Hilfsorganisationen anzupas- 

sen. Ein groBer Teil unseres Wissens 

daruber, wie beispielsweise nepalesische 

Madchen nach Bombay gelangen, basiert 

auf kurzen Interviews mit Prostituierten. 

Haben Sie sich jemals gefragt, warum es 

nur drei oder vier Versionen derselben 

Geschichte gibt (das 'Mit-einem-Betau- 

bungsmittel-versetzte-Frooti', das ' Sie- 

versprachen-mir-einen-Job-in-der-Stadt', 

das 'Ich-habe-mich-auf-dem-Weg-zum- 

Markt-verlaufen' usw.)?

Jeder Sozialarbeiter weiB, daB die 

Puffmutter den Prostituierten solche Ge- 

schichten beibringt, und daB die 

Prostituierten selbst zuerst ihre Familien 

schutzen, ehe sie einem Forscher offen 

beichten, wie sie zur Prostitution ge- 

kommen sind. Sie werden kaum sagen: 

"Ja, meine Eltem haben mich herge- 

schickt, um in Tante Kamalas Bordell zu 

arbeiten, und meine Cousine Mina ist im 

Nebenzimmer mit einem Kunden." Der 

Diskurs akzeptiert die Lugen und leug- 

net - in diesem Fall - die Existenz fami

liar organisierten Menschenhandels.

Medien, Regierungen und Hilfsorgani

sationen wollen 'Zahlen' - uber eine 

Gruppe, die sich wohl unmoglich zahlen 

laBt. Forscher zucken zusammen bei 

dem Gedanken, Zahlen zu liefem, und 

zurecht versuchen sie, dies zu vermei- 

den. Zumindest die Medien aber konnen 

ohne Zahlen nicht leben, und so wird 

dieselbe Anzahl von Frauen aus Bangla-
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Landliche Armut: Einer der Grunde, weshalb junge Madchen ihre Dorfer verlassen

desh in Pakistan oder von Frauen aus Sri 

Lanka im Golfgebiet uber J ah re hinweg 

wiederholt. Niemand weiB, woher diese 

Zahlen kommen, und wenn ein Journa

list eine Null hinzufugt oder weglaBt, 

dann fallt es niemandem auf. Es ist eine 

Zahl, eine hohe Zahl, und das reicht.

Aber nehmen wir an, die wahren Fak- 

ten lagen vor (und in vielen Fallen tun 

sie es). Nehmen wir an, ein wahres Bild 

des Menschenhandels konnte ganz auf 

einfache Weise vorgestellt werden (und 

man kann es). Nehmen wir an, wir igno- 

rierten Zahlen und konnten das relative 

AusmaB bestimmen, d.h. welche Grup- 

pen und Regionen am meisten betroffen 

sind und welche Art des Menschenhan

dels vorherrscht (und das ist heute 

beinahe mbglich). Warum bleibt dann 

ein falscher Diskurs bestehen, warum 

wird die Mehrzahl der Opfer weiterhin 

ignoriert, und warum bleibt es bei sym- 

bolischen MaBnahmen, die einzig auf 

dem Konzept des 'harten Menschenhan

dels' basieren?

Alle Mitspieler - aufier den Prostitu- 

ierten - haben ein Interesse an dem Dis

kurs, dessen Systematik durch Geld und 

Macht in Funktion gehalten werden. Das 

ist es, was die Leute horen wollen, vor 

allem im Gegensatz zum Leiden von 

Kindem.

Medien als Mythenmacher

Die Medien haben ein immenses Inter

esse, den Gita-Mythos am Leben zu er- 

halten. Unzahlige Artikel und Filme be- 

legen, daB sich die Gita-Geschichte gut 

verkauft und sogar Preise gewinnt. Die 

Geschichte eines Madchen aus ir- 

gendeinem Dorf im Dekkan, das ihre 

Cousine begleitet, um in einer Bar in 

Bombay zu arbeiten, verkauft sich dage- 

gen schlecht. Ich habe es versucht. Ver- 

gangenes Jahr schrieb ich fur die ehr- 

wurdige Londoner 'Sunday Times' einen 

Beitrag uber ein Dorf in Nepal, dessen 

Bewohner seit Generationen Familien- 

bordelle in Bombay betreiben. Die 

'Times' schrieb den Bericht um und 

machte daraus den Gita-Mythos; nur 

sehr wenige meiner eigenen Worte blie- 

ben stehen. Sie nannten es 'Supermarkt- 

Bordelle' oder so ahnlich, gaben die 

Zahl nepalesischer Madchen in Bombay 

mit 400.000 an (was macht schon eine 

zusatzliche Null?), und nannten, sehr zu 

meiner Verlegenheit, mich als Verfasser. 

So etwas verkauft sich.

NGOs haben ihre eigenen Interessen. 

Abgesehen von einigen aufrichtigen Ak- 

tivisten, und abgesehen von den vielen, 

sehr guten NGOs, die unsichtbar an der 

Basis arbeiten und eher von den moneta- 

ren Futtertrogen verdrangt werden, fah- 

ren diejenigen NGOs, die sich in den 

Mittelpunkt des offentlichen Interesses 

vordrangen, mit dem Gita-Mythos die 

Geldmittel ein. Denn der Mythos spricht 

die einfach gestrickte Denkweise von 

Spendem an; MaBnahmen konnen sym- 

bolisch bleiben: man kann Ergebnisse 

schlieBlich simulieren - eine Dorfver- 

sammlung (man zahle die Anwesenden: 

alle wurden 'aufgeklart'), Fortbildun- 

gen, Broschuren fur Analphabeten, ei- 

nige traurige Madchen, die in einer 

Hutte Matten weben.

Und die Geldgeber? Nun, 

'Entwicklung' ist eine Industrie gewor- 

den, und jede Industrie mochte maxi- 

malen Output bei minimalem Input. 

Wurde eine Hilfsorganisation entschei- 

den, Aktivitaten gegen 'weichen', fami

liar organisierten Menschenhandel zu 

unterstutzen, dann kame sie in Schwie- 

rigkeiten, 'Erfolgsberichte' zu schrei- 

ben. Echte MaBnahmen sind immer ex- 

trem schwierig, sie dauem Jahre, und 

werden immer wieder Ruckschlage er- 

leiden, bevor sie Erfolg haben. Geldge

ber konnen damit nicht umgehen. Wie 

eine Firma mussen sie schnelle Profite 

aufweisen - etwa eine zunehmende Zahl 

geretteter Kinder. Jene MaBnahmen, die 

sich um Kinder kummem, die von ihren
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Familien verkauft werden, die Arbeits- 

nhgrantinnen schutzen, oder die gegen 

das immense AusmaB von Jungenpro- 

stitution in Indien und Pakistan vorge- 

hen, sind daher einfach nicht gut furs 

Geschaft.

Die Regierung mag, wie jeder andere, 

den gangigen Mythos, weil er leicht ver

kauft werden kann. Er klingt gut in Re

den, und das Bild vom 'bosen Men- 

schenhandler' schiebt die Schuld dem 

anderen zu - in Nepal ist es Indien; in 

Bangladesh Pakistan; in Sri Lanka sind 

68 die Golfstaaten. Der gangige Mythos 

lenkt den Blick von den grundlegenden 

Ursachen der Prostitution ab, denen sich 

die Regierungen nicht zuwenden kon- 

nen: landliche und stadtische Armut, 

Kasten- und Geschlechterdiskriminie- 

H^ng, Verschuldung, hauslicher sexueller 

MiBbrauch und unkontrolliertes stadti- 

sches Wachstum. AuBerdem, kein Poli- 

tiker wird sein Wahlvolk anklagen, daB 

es seine Kinder in Bordelle schickt.

Wenn sich der Diskurs nicht andert, 

sind die Folgen emsthaft und die Scha- 

den weitreichend. Derweil geht der 'har- 

te Menschenhandel' unverandert weiter. 

Da die GegenmaBnahmen irregeleitet 

teid unwirksam sind, werden die sich ab- 

muhenden NGOs und tatenlose Regie

rungen von den Menschenhandlem mit 

Leichtigkeit umgangen.

Die gangige Diskussion vereinfacht 

das Konzept des Menschenhandels so, 

daB 'kriminelle Netzwerke' von bosen 

Mafiosi als Schuldige dastehen. Man 

WeiB demgegenuber, daB der Menschen

handel in kleinem MaBstab, informell 

und dezentralisiert abgewickelt wird. 

Die groBen Tiere, Polizisten und Politi- 

ker mogen ihren Anted aus Bordellpro- 

fiten abbekommen, aber groBe Netz

werke durften nur fur einen kleinen An

ted am Handel mit Frauen und Kindem 

verantwortlich sein.

Weicher' Menschenhandel im Inland 

weitet sich unbeachtet aus, weil er aus 

dem Diskurs ausgeblendet wird. Fami- 

lien, Gemeinden und Geldverleiher, die 

vom Verkauf der Kinder profitieren, 

werden nicht angeruhrt (auBer wenn man 

sie gelegentlich zwingt, Vortragen von 

NGOs zum Ubel des Menschenhandels 

zu lauschen).

Kurz, der gegenwartige Diskurs und 

die daraus hervorgehenden MaBnahmen 

ubergehen die Mehrzahl der Betroffenen. 

Er ignoriert zudem Regionen, die von 

Aktivisten nicht als Zielgebiet ausge- 

ruacht wurden, wie jene 90 Prozent ne- 

palesischer Kinder, die nicht in Nepals 

wenigen 'Gefahrenzonen' wie Sindhu- 

palchowk und Rasuwa leben. Er ist auch 

sexistisch, denn auBer mit Blick auf Sri 

Lanka werden, mit wenigen Ausnahmen, 

Jungen ubergangen.

Die gegenwartige Diskussion, aber 

auch die Entfernung von Kindem aus 

Bordellen, behindert wirksame MaBnah

men. Prostituierte sind ausgesprochen 

gegen 'harten Menschenhandel' und 

Kinderprostitution eingestellt, und daher 

potentielle Schlusselfiguren, um deren 

Ausbreitung zu verhindem. Mit stum- 

perhaften, medienwirksam durchgefuhr- 

ten 'Rettungsaktionen' macht man sich 

Bordellgemeinschaften zum Feind, er- 

stickt mogliche Unterstutzung durch 

'gharwalis', Prostituierte und Kunden, 

verstarkt den Polizeidruck auf bereits 

miBbrauchte Prostituierte, und erschwert 

Nachforschungen und MaBnahmen ge

gen Aids.

Der Nexus von familiarer Verschul

dung und Prostitution, der in Thailand 

allgemein anerkannt wird, wird in Sud- 

asien, mit Ausnahme von Bangladesh 

und den ostlichen Bundesstaaten Indi ens, 

nicht diskutiert.

Sri Lanka ist Vorreiter eines neuen 

Diskurses uber Arbeitsmigration - d.h., 

daB sexueller MiBbrauch als Teil eines 

weiteren Spektrums der Ausbeutung von 

Wanderarbeitem gesehen werden muB; 

und daB das Wort 'Menschenhandel' 

breiter aufgefaBt werden muB, indem es 

v.a. jene mit einschlieBt, die durch Wu- 

cher ausgebeutet oder gezwungen wer

den, unter umnenschlichen Bedingungen 

zu arbeiten.

'Menschenhandel' im Gita-Stil ist 

'demokratisch' - jedes kleine Madchen 

ist ein potentielles Opfer. Tatsache ist, 

daB dem eben nicht so ist. Denn die 

Vereinfachungen des Diskurses bewir- 

ken, daB die soziale und wirtschaftliche 

Unterdruckung ignoriert wird, die bei- 

spielsweise fur die Mehrzahl der Prosti- 

tuierten aus Stammesgebieten oder 

'Scheduled Castes' verantwortlich ist. 

Der Regierung paBt dies gut ins Kon

zept, wird dadurch doch die extreme 

Verzwei flung der landlichen Armut ver- 

schleiert, die dazu fuhrt, daB Familien 

ihre Kinder opfem. Es verschleiert so- 

mit, daB Prostitution zunehmend ein vi- 

taler und unverzichtbarer Teil der landli

chen Okonomie Sudasiens wird.

Die groBten Opfer des vorherrschen- 

den Bildes vom Sex-Geschaft sind viel- 

leicht die Frauen und Madchen, die 

nicht Objekt eines 'Handels' sind und 

die in diesem Bild ignoriert werden. Der 

westliche Diskurs uber 'willentliche Pro

stitution* kann nicht auf Siidasien ange- 

wendet werden. Praktisch keine Frau in 

Siidasien wurde ein Leben in Prosti

tution wahlen, wenn sie eine Alternative 

hatte - und die Mehrheit der Prostituier- 

ten hat keine, d.h. Frauen und Madchen 

mit Kindern aber ohne Ehemann; jene, 

die ihre Eltern oder Geschwister emah- 

ren miissen; jene, die vor sexuellem 

MiBbrauch und Gewalt zu Hause flie- 

hen; Kinder ohne Eltem, die alleine 

durch die Stadte treiben.

In gewisser Weise wurden all diese 

Personen Objekt eines 'sozialen Men

schenhandels'. Der gegenwartige Dis

kurs verschlimmert das Leid der 

'willentlichen' Prostituierten, indem er 

einen Gegensatz zwischen Prostitution 

und Menschenhandel herstellt - Objekte 

des Menschenhandels sind unschuldige 

Opfer, alle anderen sind Huren. Damit 

wird die Tatsache beiseite geschoben, 

daB nur wenige Prostituierte aus dem 

Sex-Geschaft aussteigen konnen; ihre 

Bedurfnisse nach Gesundheit und Si- 

cherheit werden minimalisiert, wie auch 

die Bedurfnisse ihrer Kinder, die so oft 

in der Gefahr stehen, ebenfalls in die 

Prostitution einzusteigen.

Die Kunden

Der Mythos vom 'bosen Menschen- 

handler' geht leicht uber in den Mythos 

von der 'bosen Prostituierten'. 

Verhinderung von Menschenhandel ist 

eine Sache, Abschaffimg von Prostitu

tion ist etwas ganz anderes. Der Diskurs 

ermutigt Aktionen, die Frauen und Mad

chen, die schon genug gelitten haben, 

weitere Qual zufugen. Dies kann 

'Illegalisierung' sein, schlichte Bestra- 

fung, wie die scharfen Anti-Prostituti- 

onsgesetze, mit denen einige NGOs in 

Nepal hausieren gehen. Das andere Ex- 

trem ware Legalisierung (d.h. Regulie- 

rung), wobei Prostituierte Eingriffen 

von Seiten der Regierung und von NGOs 

ausgesetzt werden - zwangsweise Ge- 

sundheitsuberprufung, Einschrankung 

auf 'Bordell-Distrikte', Registrierung 

durch die Polizei usw. Der gegenwartige 

Diskurs facht die Emotionen von Purita- 

nem wie von Liberationisten an und 

drangt sie zum Handeln, wahrend die 

Prostituierten einfach in Ruhe gelassen 

werden wollen.

Nicht Bestandteil des Diskurses ist die 

andere Halite der Prostitutions-Glei- 

chung: der Kunde. Wenn er uberhaupt je 

zur Sprache kommt, ist er in ganz allge- 

meinem Sinne zwar widerwartig, bleibt 

aber gesichtslos. Wenn dagegen ein 

Madchen aus Kerala oder Nepal aus 

Bombay mit Aids heimkehrt, dann wird 

ihr die Schuld zugeschoben. Die Gruppe 

mobiler Manner, die besonders fur die 

Ausbreitung von HIV verantwortlich ist, 

ist fein raus. Der Diskurs verbirgt die 

Identitat der Kunden - stereotyp sind sie 

schmierige alte Manner mit Geschlechts- 

krankheiten oder unwissende, sex-hung- 

rige Bauarbeiter.

Es wird geleugnet, daB Kunden ganz 

normale Burschen sind, daB Prostitution 

z.T. eine Reaktion der Manner auf ar- 

rangierte Heiraten ist, und daB sudasiati- 

sche Gewohnheit die Manner aus der 

Gleichung streicht - all dies erschwert 

MaBnahmen gegen Menschenhandel, 

Kinderprostitution und HIV ungemein.

Das Grundthema des gegenwartigen
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Junge Frauen in Bangladesh

Diskurses ist das Leid, die echte Qual 

eines Kindes, das in die Hoile entfuhrt 

wird. Er ubergeht das Leid vieler ande- 

rer - jene, die auf weniger dramatische 

Weise zpr Prostitution kommen, den 

alltaglichen, lebenslangen Schmerz der 

Prostituierten, die soziale Ausgrenzung, 

die zerstorten Traume, der MiBbrauch 

durch Kunden, das Ende in mittlerem 

Lebensalter, die emotionalen Narben, 

die der kalte Ersatz eines Aktes der 

Liebe bei Tausenden von Mannem zu- 

rucklaBt.

Trotz seiner Mangel muB der Diskurs 

weitergehen. Mythen haben eine positive 

Seite, indem sie eine Form von Ein- 

mischung sind: sie kommunizieren. Pro- 

bleme mussen vereinfacht werden, da die 

Konsumenten von Medienprodukten, 

Regierungen und Geldgeber in einfachen 

Begriffen denken. Man muB finanzielle 

Unterstutzung mobilisieren, Gesetze er- 

lassen, Probleme mitteilen.

Sollte man daher neue Mythen schaf- 

fen, Mythen uber diejenigen, die in der 

Sex-Industrie arbeiten und daruber, wie 

es dazu kam? Ich denke, ja. Mythen 

mussen nicht unwahr sein. Sie konnen 

die Wirklichkeit widerspiegeln und ihre 

wichtige Funktion der Kommunikation 

wahmehmen. Um aber in ihrer Funktion 

effektiv zu sein, d.h. das Leiden von 

Prostituierten zu verhindem oder zu er- 

leichtem, mussen sie sich aus einem re- 

alistischen Diskurs speisen. In umge- 

kehrter und verkehrter Weise speist sich 

der gegenwartige Diskurs aus Mythen.

Um unser gegenwartiges Bild zu an- 

dem, mussen wir einige unangenehme 

Wahrheiten zulassen - daB familiar 

organisierte Prostitution in wachsendem 

MaB eine Reaktion auf Armut und eine 

bedeutende Quelle landlichen Einkom- 

mens ist; daB der dorfliche Geldverleiher 

dazu beitragt, daB Kinder in Bordelle 

gehen; daB die meisten Frauen und Kin

der mit Prostitution beginnen, weil sie 

keine Alternative haben, und nicht weil 

sie ein Opfer des Menschenhandels wa- 

ren.

Wir mussen vielen schmerzhaften so- 

zialen Tatsachen ins Auge sehen. Halten 

wir dagegen an einer unrealistischen 

Perspektive fest, dann mussen auch alle 

Mali nah men unrealistisch und damit in- 

effektiv bleiben. Es ist nicht leicht, den 

gegenwartigen Diskurs in eine realisti- 

schere Richtung zu steuem. Denn das 

bedeutet, daB viele - in Medien, NGOs, 

Regierungen und Hilfsorganisationen - 

eine bittere Pille schlucken mussen. 

Glucklicherweise ist unter einigen weni- 

gen Aktivistengruppen in ganz Sudosta- 

sien eine realistischere Diskussion dar

uber im Entstehen begriffen, warum 

Madchen und Frauen ins Sex-Geschaft 

einsteigen. Dieser beginnenden Diskus

sion mussen wir zuhbren, um alte 

Denkweisen durch effektives Handeln zu 

ersetzen.

(Der Autor J. Frederick lebt in Siidasien und 

ist auf Geschlechter- und Kinderproblematik 

spezialisiert. Sein Artikel erschien ursprung- 

lich in der in Kathmandu erscheinenden Zeit- 

schrift 'HIMAL'. Die Ubersetzung aus dem 

Englischen besorgte Stefan Dietrich)
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Sudasiens Mythen uber das Sex-Geschaft

von John Frederick

Nepal

Ein Mythos vom regionalen und internationalen 

Menschenhandel entstand in Nepal. Gita und ihr mit 

einem Schlafmittel versetzter 'Frooti’-Fruchtsaft setz- 

ten in Siidasien den Prazedenzfall fur eine sensationell 

aufgemachte Geschichte, die Tranen und Geld zum 

FlieBen brachte. Die Zahigkeit des Mythos lieB den 

Diskurs in Nepal hinter die Entwicklung in anderen 

Landern zuruckfallen. Die Aufmerksamkeit hinsichtlich 

des Menschenhandels konzentriert sich auf einige 

Gefahrenzonen' in der Umgebung des Kathmandu- 

Tals. Dabei wird jedoch iiberdeutlich, dafi die groBe 

2ahl nepalesischer Madchen im Sex-Geschaft Indiens 

keinesfalls nur aus diesen diinn bevolkerten Distrikten 

kommen kann. Einige landliche NGOs verftigen uber 

wichtige Kenntnisse zum Thema Menschenhandel im 

Land, aber ihre Kenntnisse wurden gemeinhin igno- 

fiert, da die Szene von "machtigen NGOs" und den 

ihnen nahestehenden Hilfsorganisationen in Kath

mandu dominiert wird.

Die Wahrnehmung des 'Menschenhandels' hat sich 

•m Lauf des vergangenen Jahrzehnts kaum geandert. 

NGOs und Regierung leugnen mit Nachdruck, daB 

Familien direkt und willentlich beim Verkauf ihrer Kin

der involviert sind. Sie seien Opfer einer Tauschung 

Oder wurden durch aufierste Armut in eine Zwangs- 

iage gebracht. Fast alle bestreiten, daB die Madchen 

wissen, daB sie ins Sex-Geschaft eintreten werden. 

Menschenhandel im Inland wird ignoriert, trotz Hin- 

weisen von verschiedenen NGOs, daB Madchen im 

Bergland "eingekauft" werden, um in Bordellen in 

Biratnagar, Kathmandu und Pokhara zu arbeiten.

Uniangst kam das Thema der Wanderarbeit in der 

oepalesischen Diskussion auf. Wie in Sri Lanka ist 

man besorgt daruber, daB Arbeitsmigrantinnen un- 

wissentlich zu Prostituierten werden. Im Unterschied 

?u Sri Lanka sind die Zahl der Arbeitsmigrantinnen, 

ihre Bestimmungsorte und ihr Lebensstandard weit- 

Sehend unbekannt. In diesem Vakuum zeigen die Me

dion Filme der Art "Ich wurde von meinem Boss 

vergewaltigt"; diese drohen den Diskurs uber Men

schenhandel zu dominieren und andere wichtige Pro

deme weiblicher Arbeitsmigration zu uberdecken. Ak

tivisten schweigen uber die wissentliche Suche ne

palesischer Madchen in der Sex-lndustrie in Ubersee, 

obwohl es seit Jahren offentlich bekannt ist, daB ne- 

Palesische Frauen deswegen nach Hong Kong, Japan 

und Korea gehen.

Indien

In den vergangen Jahren hat sich die Diskussion in 

Indien rasch entwickelt, wenn auch zumeist in Medien 

und NGOs. Internationale Geldgeber sowie Regie- 

rungsstellen halten weiterhin ausschliefilich am Kon- 

ZePt des 'harten Menschenhandels' fest. Indien hatte 

mehr Gelegenheit, ein ehrliches Bild vom Weg der 

Madchen in die Prostitution zu entwickeln: weder die 

Medien noch die NGOs fuhlen sich an einen nationa- 

len Konsens zu diesem Problem gebunden. Journali- 

sten und Aktivisten in Tamil Nadu Oder Westbengalen 

beispielsweise neigen dazu, die Situation "ihrer Mad

chen" genauer zu erfassen; damit entstehen lokale 

Diskurse uber Menschenhandel und Prostitution. So 

gibt es ernsthafte Erwagungen uber den Zusammen- 

hang von Schuldknechtschaft und Menschenhandel in 

Westbengalen und Bihar, und von Kastenmarginalisie- 

rung und Menschenhandel in Karnataka.

Schreie der Entrustung uber 'harten Menschenhan- 

del' gibt es weiterhin, in gewissem AusmaB tritt aber 

eine Diskussion des 'weichen Menschenhandels' an 

ihre Stelle, insbesondere auch ein BewuBtsein uber 

die willentliche Partizipation von Familien. Vor einigen 

Jahren machten Aktivisten unter armen Bedias, Ra- 

jnats, Banjaras und Devadasis die unanstandigen Fa

milien aus, die ihre Kinder zur Hoile schicken. Heute 

wird zunehmend akzeptiert, daB landliche Armut 

schon lange eine verbreitete Ursache dafiir ist, daB 

Tochter in Bordelle geschickt werden, um Geld nach 

Hause zu schicken. Indiens Selbstwahrnehmung na- 

hert sich dem Stand, auf dem sich Thailand vor sie- 

ben oder acht Jahren befand, als akzeptiert wurde, 

daB Prostitution ein verbreiteter Ausdruck tochterli- 

cher Familienloyalitat ist.

Im Unterschied zu Nepal und Bangladesh konnen in- 

dische Aktivisten kaum ein anderes Land fur den 

Menschenhandel verantwortlich machen. Indien ist 

kein signifikanter "Fleisch-Exporteur", der indische 

Diskurs kann sich daher nicht das Bild der vergewal- 

tigten Wanderarbeiterin an die Fahne heften, wie dies 

in Sri Lanka, Pakistan und jetzt auch in Nepal der Fall 

ist. Die Probleme von Wanderarbeiterinnen werden 

mit wachsender Sorge betrachtet, Medien, NGOs und 

Regierung fiihren die Diskussion jedoch vergleichs- 

weise nuchtern und realistisch. Hierin ist die indische 

Erfahrung mit dem heutigen Sri Lanka vergleichbar. 

Im Gegensatz zu Nepal wird in Indien der sehr hohe 

Anteil von 'Tribals and Scheduled Castes’ unter Pro

stituierten zugegeben.

Sri Lanka

Einzigartige Probleme haben in Sri Lanka den viel- 

leicht am weitesten entwickelten Diskurs auf dem 

Subkontinent entstehen lassen. Das Land exportiert 

seit Jahren einen grofien Anteil seiner Frauen als 

Hausangestellte ins Ausland. Die Besorgnis um diese 

Frauen, deren Einkommen einen betrachtlichen Anteil 

an der nationalen Wirtschaft darstellt, hat zu griindli- 

chen Forschungen und ausfuhrlicher Berichterstattung 

in den Medien gefuhrt. Einige NGOs entstanden, um 

fur die Rechte der Frauen einzutreten. Hinsichtlich der 

weiterfiihrenden Probleme von Menschenhandel und 

Arbeitsmigration, die sexuellen MiBbrauch und Prosti

tution einschlieBen, ist der Diskurs in Sri Lanka fiih- 

rend (siehe dazu auch Berichterstattung im Sri Lanka- 

Teil dieser Ausgabe).

Hinzu kommt, daB Sri Lanka zu einem Zentrum von 

Sextourismus fur Jungenprostitution wurde, ein Uni- 

kum in der Region. Die Konzentration hierauf hat die 

Aufmerksamkeit von weiblicher Prostitution im Inland 

abgelenkt. Uber letztere ist bis heute nur wenig be-
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kannt, es wurde wenig geforscht und die Medien 

berichten nur sehr sparlich. Ebenso, und vielleicht aus 

demselben Grund, ist der Diskurs uber Aids in Sri 

Lanka noch unterentwickelt.

Der Handel mit Jungen nach Europa, betrieben von 

schabigen Auslandern, ist Teil des Diskurses, er hat 

sich aber nicht zu einem vollen Mythos wie der Gita- 

Mythos in Nepal entwickelt. Der Krieg in Sri Lanka 

wird in die Diskussion integriert: neben "armen Kin- 

dern aus dem Hinterland" werden Kriegswaisen nach 

Colombo und in die Sex-Urlaubsorte an der Kuste ge- 

bracht. Ihre Zahlen sind nicht ubermSBig groB, und 

ihre Bedeutung wird vielleicht uberschatzt, wenn man 

die vielen Kinder aus den Kustendorfem berucksich- 

tigt, die in die Sextourismus-lndustrie hereingezogen 

werden.

Zu dem MiBbrauch von Jungen durch Fremde ist 

kurzlich ein weiterer Bereich hinzugekommen. Er be- 

trifft nicht Menschenhandel, sondern sexuellen MiB

brauch von Kindern in Sri Lanka selbst. Alle Teilneh- 

mer am Diskurs (Medien, NGOs, Hilfsorganisation und 

Regierung) geben inzwischen zu, daB Padophilie im 

Inland ein groBeres Problem als der internationale 

Sextourismus ist (und moglicherweise sogar dessen 

Vorlaufer). Die Verbreitung von sexuellem MiBbrauch 

von Kindern wurde durch solide Nachforschungen be- 

legt; die Medien berichteten im weiteren Verlauf ein- 

drucklich daruber. Die Sache wird von NGOs sorgfal- 

tig angegangen, u.a. mit Hilfe von Organisationen aus 

den Philippinen. In Indien beginnt man, hauslichen 

MiBbrauch von Kindern zuzugeben; Nepal und Paki

stan leugnen ihn noch; in Sri Lanka entstand eine 

ernsthafte Diskussion, wirksame MaBnahmen werden 

unternommen.

Bangladesh

Der Handel mit Frauen nach Pakistan und manchmal 

bis in den Nahen Osten bestimmte im vergangenen 

Jahrzehnt den Diskurs in Bangladesh. Im allgemeinen 

ist die Diskussion bis vor kurzem recht konfus gewe- 

sen. Medien und geldhungrige NGOs versuchten, ei- 

nen Mythos vom ’harten Madchenhandel' zu prasen- 

tieren, was aber auf mehrere Schwierigkeiten stieB. 

Eine davon ist, daB das Wort "Menschenhandel" 

kaum auf ein Transportsystem des Untergrunds ange- 

wendet werden kann, das seit Jahrzehnten existiert, 

hauptsachlich urn Arbeitsmigration und Familienkon- 

takte zwischen dem friiheren West- und Ost-Pakistan 

aufrecht zu erhalten. Viele Menschen haben sich seit 

Jahren in diesem System bewegt, je nach wirtschaft- 

lichen Aussichten, politischem Druck und familiaren 

Verpflichtungen.

Die anderen Schwierigkeiten bestehen darin, daB die 

Mehrheit derjenigen, die sich auf der 'Handelsroute' 

von Bangladesh nach Pakistan bewegen, erwachsene 

Frauen sind, oft mit Kindern, und daB die Mehrheit 

Arbeit sucht und eine Arbeiterin wird, nicht eine Pro- 

stituierte. In Pakistan gibt es keine hohe Nachfrage 

nach Prostituierten aus Bangladesh, und sicherlich 

nichts vergleichbares mit der indischen Nachfrage 

nach Prostituierten aus Nepal. Noch schwieriger fur 

die Mythenmacher ist die Haufigkeit, mit der Frauen 

aus Bangladesh in Pakistan in Schuldknechtschaft 

landen. Ein vereinfachter 'Prostitution-Opfer-Diskurs' 

wie der in Nepal war nicht haltbar. Das alles uber- 

schattende Problem des Menschenhandels ist die 

Schuldknechtschaft, nicht die Prostitution. In den ver

gangenen Jahren haben die intellektuellen NGOs in 

Bangladesh jedoch einen durchdachten Diskurs ange- 

regt, der Menschenhandel in einem umfassenderen 

Sinne definiert und zahlreiche Probleme von Arbeits- 

migrantinnen abdeckt.

Hinsichtlich der Diskussion des Zusammenhangs 

von Menschenhandel und des Problems der Schuld

knechtschaft ist Bangladesh in der Region fiihrend. 

Ausgezeichnete Nachforschungen und gute Berichter- 

stattung der Medien haben das 'tsukri'- 

Schuldknechtschaftsystem aufgedeckt, mittlere Regie- 

rungsinstanzen und einige Hilfsorganisationen haben 

zugehdrt, auch wenn sie noch nicht reagiert haben. 

Da Bangladesh - wie Indien - keine Prostituierten im- 

portiert, ist sich der Diskurs zudem voll der Prostitu

tion im Inland bewuBt. Vielleicht besser als in jedem 

anderen Land Sudasiens wissen Aktivisten in Bangla

desh, woher die Madchen kommen und wo sie als 

Prostituierte landen.

Pakistan

In Pakistan ist der Diskurs uber Menschenhandel 

weniger entwickelt als in irgendeinem anderen Land. 

Dafiir gibt es gute Griinde: Pakistan hat sich sehr 

ernsthaft mit dem Problem von Gewalt gegen die 

durchschnittliche Frau auseinandergesetzt. Die hochst 

intelligenten Frauenrechts-NGOs in Pakistan entstan- 

den als Antwort auf die Einschrankungen durch isla- 

misches Recht und lokales Brauchtum, hinter dem 

sich viele Faile des MiBbrauchs verstecken.

Die Dominanz dieses Themas und die Tendenz bei 

Medien und Regierung, Prostitution nur in abstoBen- 

der Sprache zu diskutieren, fuhren dazu, daB diesbe- 

zuglicher Menschenhandel in der Offentlichkeit und in 

den Medien nur wenig thematisiert wird. Dasselbe 

kann man vom HIV/Aids-Diskurs sagen. Weibliche 

Prostitution wird zwar nicht geleugnet, aber wenig 

diskutiert; die weit verbreitete mannliche Prostitution 

ist wie in Indien so gut wie gar kein Thema.

Das Szenario des Menschenhandels in Pakistan 

zeigt typischerweise Frauen (nicht notwendigerweise 

Madchen), die in den Golfstaaten arbeiten und dort 

miBbraucht werden. Hierin hat die Diskussion in Pa

kistan viel Ahnlichkeit mit der in Sri Lanka. Zusammen 

mit Bangladesh erweitern diese beiden Lander ihren 

Diskurs, um die weiteren Probleme von Arbeitsmi- 

grantinnen anzusprechen. Hierzu gehort auch der Dis

kurs uber die interne Schuldknechtschaft.

Begrenzte aber solide Nachforschungen, ein gewis- 

ses MaB an ordentlichem, investigativem Journalis- 

mus, Berichte und Eingaben bei NGOs und der Men- 

schenrechtskommission Pakistans haben das Bild vom 

internen Menschenhandel geklart und auf die offentli- 

che Agenda gebracht. In Pakistan ist der Diskurs zu 

'hartem Menschenhandel zwecks Prostitution' somit 

vergleichsweise unbedeutend. Er mag vielleicht noch 

mehr an den Rand gedrangt werden, wenn die Riick- 

kehr zur 'Sharia' wirksam wird und die Freiheit der 

Durchschnittsfrau einengt.

(Der Beitrag erschien in 'HIMAL', Kathmandu; Ubersetzung 

S. Dietrich)
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