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allgemeine Lebenssituation von 

Witwen hat in Indien bislang kaum eine 

^tfassendere Aufmerksamkeit gefun- 

Wie insbe sonde  re Chen und Dreze 

(1992:1) sehr treffend feststellen, ist 

ft5 fiffentliche Interesse an den allttig- 

kchen Lebensumst&nden von Witwen 

ausgesprochen gering (von extremen 

Fallen wie Witwenverbrennungen abge- 

sehen). Weder in der Literatur fiber 

Armut noch bei den entsprechenden 

Pjrtitischen Programmen findet das 

Thema der Witwen eine besondere Be- 

achtung und selbst innerhalb der Frau- 

e*bewegung wird es nur am Rande dis- 

wtiert. Diese Vemachldssigung steht 

(dlerdings in Kontrast zu der eigentli- 

chen Dimension des Problems.

Es kann allgemein davon ausgegangen 

werden, daB Witwen in Indien eine so- 

zial benachteiligte Gruppe darstellen, da 

sie relativ schwierigen sozio-kulturellen 

Rahmenbedingungen ausgesetzt sind. Sie 

sind in ihren okonpmischen Erwerbs- 

moglichkeiten stark eingeschrankt und 

zumeist sozial, physisch wie emotional 

abhangig von mannlichen Verwandten. 

In nicht unerheblichem MaBe unterliegen 

sie auBerdem einer gesellschaftlichen 

Marginalisierung, da die Situation al- 

leinstehender sowie verwitweter Frauen 

von der Allgemeinheit stigmatisiert wird 

(Chen/ Dreze 1992, Kitchlu 1993).

Fur Frauen fallen in Indien zudem 

Witwenschaft und Alter mit einer beson- 

ders hohen Wahrscheinlichkeit zusam- 

men, eine Perspektive, die das Leben 

vieler Frauen in Hinblick auf ihre spate- 

ren Lebensjahre extrem unsicher er- 

scheinen laBt: nach dem Census von 

1981 waren innerhalb der Altersgruppe 

der uber 60-jahrigen etwa 65 Prozent der 

Frauen verwitwet, aber nur knapp 20 

Prozent der Manner (Gulati 1992:WS- 

97). Die Grunde dafur liegen vor allem 

in den geringeren Moglichkeiten fur 

Frauen, sich wiederzuverheiraten (in 

manchen Kastengrupppen ist dies sogar 

ganzlich untersagt) sowie dem Altersun- 

terschied zum Zeitpunkt der Heirat 

(Frauen sind im Durchschnitt um etwa 5 

Jahre junger als ihr Ehemann)^ Zudem 

sind die Konsequenzen einer Witwer- 

schaft fur Manner weitaus weniger gra- 

vierend. Neben den einfacheren Mog

lichkeiten, emeut zu heiraten, stehen 

dem Mann in der Regel auch mehr Mit- 

tel zur Verfugung, sich zu versorgen 

(sowohl in Hinblick auf den Arbeits- 

marktzugang als auch bezuglich der Ein- 

forderung familiarer Unterstutzung). 

Witwenschaft ist also vomehmlich ein 

Problem, das Frauen betrifft, und die 

generelle Vemachlassigung dieses The- 

mas mufi somit auch in dem ubergrei- 

fenden Kontext von gender-Ungleich- 

heiten gesehen werden (Dreze 1994:2).

Das Problem der Witwenschaft wird 

uberdies noch weiter an Relevanz ge- 

winnen, da der Anted alterer Menschen 

an der Gesamtbevolkerung in Indien sehr 

stark im Ansteigen begriffen ist. Der 

Anted an Menschen uber 65 Jahren be

trug 1980 in Indien 4 Prozent der Ge

samtbevolkerung (die Industrielander 

weisen demgegenuber Zahlen von etwa 

12 Prozent auf). In absoluten Zahlen 

hatte Indien aber bereits zu dieser Zeit 

die weltweit zweitgroBe Population alter 

Menschen. Nach einer Schatzung der 

Vereinten Nationen wird sich die Anzahl 

alter Menschen in Indien zwischen 1980 

und dem Jahr 2000 von 28 Millionen auf 

54 Millionen in etwa verdoppeln 

(Groskind/Williamson 1991:106).

Vor diesem Hintergrund erscheint es 

gerechtfertigt, Witwen als eine beson- 

ders verwundbare Zielgruppe anzusehen, 

die in besonderem MaBe einer Unterstut

zung von offentlicher Seite bedarf. Dem 

gegenuber steht allerdings ein erhebli- 

cher Mangel an detaillierten Informatio- 

nen uber die alltaglichen Lebensum- 

stande und Unterstutzungsquellen von 

Witwen.

Die besondere Situation in Kerala

Der im Sudwesten Indiens gelegene 

Bundesstaat Kerala weist eine Reihe von 

Besonderheiten auf, als deren auffallig- 

stes Charakteristikum der Kontrast zwi

schen der sozialen und der wirt- 

schaftlichen Entwicklung angesehen 

werden kann. Eine nennenswerte Indu- 

strialisierung liegt nicht vor und gemes- 

sen am Pro-Kopf-Einkommen zahlt Ke

rala zu den armeren Bundesstaaten In

diens. Demgegenuber stehen ausgespro- 

chen positive Sozialindikatoren, wie z.B. 

ein hohes MaB an Alphabetisierung, eine 

hohe Lebenserwartung, eine geringe 

Kindersterblichkeit sowie ein allgemei- 

ner Ruckgang der Geburtenrate. Dies 

wird vor allem auf ein gut funktionie- 

rendes Gesundheits-, Erziehungs- und 

Wohlfahrtssystem wie z.B. ein effektives 

Lebensmittelverteilungssystem zu sub- 

ventionierten Preisen, eine - im indi

schen Kontext - konsequenter durchge- 

fuhrte Landreform sowie eine Reihe von 

Sozialprogrammen auch innerhalb des 

informellen Sektors zuruckgefuhrt. Ver- 

schiedene soziale und religiose Bewe- 

gungen haben zudem zu einem hohen 

Einforderungspotential innerhalb der 

Bevolkerung gegenuber dem Staat ge- 

fuhrt und auch die Position von Frauen 

wesentlich gestarkt (Jeffrey 1994).

Der regional-spezifische Kontext von
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Kerala kann als Hintergnmd fur eine 

Fallstudie zu den Lebensverhaltnissen 

von Witwen in zweierlei Hinsicht als ge- 

eignet angesehen werden: Zum einen 

zeichnen sich hier die Probleme einer 

anwachsenden Bevolkerungsschicht alte- 

rer Menschen bereits deutlicher ab, als 

in anderen Teilen Indiens (sowie uber- 

haupt den meisten anderen Landem der 

Welt). Zum anderen ist die Ausweitung 

staatlicher Sozialprogramme auf die 

schwacheren Teile der Gesellschaft in 

Kerala sehr weit fortgeschritten. Da- 

durch ergibt sich die Moglichkeit, auch 

den Losungsansatz einer Ausweitung 

formeller Sicherungssysteme kritisch auf 

seine Relevanz fur ein Problem zu hin- 

terfragen, das auch anderswo bald einen 

dringenderen Handlungsbedarf auslosen 

wird.

Vor diesem Hintergnmd soil im fol- 

genden anhand einer kleinen Fallstudie 

die Bedeutung staatlicher sozialer Siche

rungssysteme fur besonders verwundbare 

Gruppen in Kerala hinterfragt werden. 

Dabei wird insbesondere das 'Kerala De

stitute Old and Widows Pension 

Scheme' einer naheren Betrachtung un- 

terzogen, da dieses Programm den di- 

rektesten Versuch darstellt, formelle so- 

ziale Sicherungssysteme auch auf den in- 

formellen Sektor auszuweiten. Im Mit- 

telpunkt der folgenden Ausfuhrungen 

steht die Situation von Witwen.

Ausgangspunkt der Fallstudie ist ein 

Squatter etwas aufierhalb von Trivan

Es kann davon ausgegangen werden, daB Witwen in Indien eine sozial benachteiligte Gruppe darstellen, 

da sie relativ schwierigen sozio-kulturellen Rahmenbedingungen ausgesetzt sind (Foto: Walter Keller)

drum City, der Bundeshauptstadt von 

Kerala. Die Siedlung besteht aus 60 

Haushalten mit einer Wohnbevolkerung 

von insgesamt 264 Personen, die seit 

etwa 30 Jahren auf offentlichem Gelande 

leben. 95 Prozent der Haushalte zahlen 

zu 'Scheduled Castes' oder 'Other 

Backward Castes', die in Indien generell 

als besonders benachteiligte Bevolke- 

rungsgruppen angesehen werden und 

gemeinhin als wichtigste Zielgruppe von 

Armutsbekampfimgsprogrammen gelten. 

Arbeit finden die Squatterbewohner vor- 

nehmlich im Bausektor, der eine Reihe 

von Lohnbeschaftigungen fur ungelemte 

Arbeiter bietet. Eine Reihe von Regie- 

rungsinstitutionen in der naheren Umge- 

bung bietet vomehmlich fur Frauen Ar- 

beitsmoglichkeiten im Service-Sektor 

(Reinigungsaufgaben, Kuchendienste 

etc.). Im folgenden soli nun auf die all- 

gemeinen Lebensumstande der Witwen 

im Squatter sowie die Hintergrunde und 

Konsequenzen der Witwenschaft einge- 

gangen werden. Daran anschlieBend 

wird die Bedeutung staatlicher Pensio- 

nen fur die Witwen betrachtet und einer 

kritischen Beurteilung unterzogen.

Witwenschaft im

untersuchten Squatter

Der Anted an Witwen unter den 

Frauen im Squatter betragt knapp 14 

Prozent (etwa in jedem dritten Haushalt 

in der Siedlung lebt eine verwitwete 

Frau), der entsprechende Prozentsatz fur 

Witwer liegt unter einem Prozent. Fur 

Kerala liegen die entsprechenden Zahlen 

bei neun Prozent und 1,1 Prozent 

(Gulati 1992:WS-97). Damit wird nicht 

nur deutlich, daB der Anted an Witwen 

innerhalb des Squatters hoher ist als der 

Durchschnitt, es bestatigt sich auch das 

Bild, daB Witwenschaft vorrangig 

Frauen betrifft.

Von den 18 Witwen, die im Squatter 

leben, sind 10 Frauen uber 60 Jahre alt. 

Der Anted dieser Witwen an der Perso- 

nengruppe der alteren Menschen uber 60 

Jahren, die sich insgesamt im Squatter 

befinden, betragt 62,5 Prozent. Auch 

hier bestatigt sich also das Bild, daB Al

ter und Witwenschaft vomehmlich fur 

Frauen haufig zusammenfallen. Die 

Zahlen fur Kerala sind diesbezuglich in 

etwa gleich (Gulati 1992:WS-97). Mehr 

als die Halfte der Frauen ist bereits lan- 

ger als 10 Jahre verwitwet. Die uber- 

wiegende Mehrheit der Ehemanner ar- 

beitete im informellen Sektor ohne Ver- 

sicherungsanspruche.

Fur die Moglichkeit, emeut zu heira- 

ten, bestehen in Kerala keine kastenbe- 

zogenen Tabus und viele Witwen be- 

richteten auch von Versuchen Angehori- 

ger, sie wiederzuverheiraten. Samtliche 

Witwen auBerten allerdings eine starke 

Abneigung gegen eine zweite Heirat.
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p’as wurde vor allem im Zusammen- 

Wg mit den eigenen Kindem gestellt: 

v°n einem neuen Ehemann wurde allge- 

^ein befurchtet, daB er die Kinder aus 

erster Ehe nicht akzeptieren und sie 

schlecht behandeln wurde. Gerade die 

eigenen Kinder bedeuten fur die Frauen 

aber ganz offensichtlich einen groBeren 

Garant fur spatere Sicherheit (insbeson- 

dere im Alter) als Ehemanner.

Sei der Betrachtung, zu welchem Zeit- 

PUnkt im Lebenszyklus der Frauen die 

witwenschaft eintrat, zeigt sich, daB 

^ei Drittel der Frauen unter 40 Jahre 

alt gewesen sind. Das durchschnittliche 

Alter bei der Witwenschaft fur den Bun- 

desstaat liegt hingegen bei 61 Jahren 

(Gulati 1992:WS-97). Innerhalb des 

Squatters scheinen Frauen also bereits in 

Wesentlich jungeren Jahren verwitwet zu 

^in als dies ansonsten der Fall ist. Die

ses Bild wird noch weiter untermauert

einer Betrachtung der Todesursachen 

der Manner.

Grsachen der Witwenschaft

In elf von 18 Fallen steht die Witwen- 

sehaft im Zusammenhang mit Selbst- 

Utord und/oder Alkoholproblemen des 

^erstorbenen Ehemannes. Von den funf 

Selbstmorden geschahen zwei im Zu- 

stand der Trunkenheit ohne nachvoll- 

^ehbare Grunde, die drei anderen hatten 

Familienstreitigkeiten zum Hintergrund.

diesem Zusammenhang muB darauf 

hingewiesen werden, daB die Selbstmor- 

Grate wie auch Alkoholismus in Kerala 

Weitaus hoher sind als im restlichen In- 

u^n. So liegt die Selbstmordrate in etwa 

Um das Dreifache uber dem nationalen 

Durchschnitt (Economic Times 1994; 

Saradamoni 1994:504) und der Alkohol- 

konsum pro Kopf ist ebenfalls schneller

Steigen begriffen als in anderen Tei- 

len Indiens (Krishnan 1994). DaB in ei

nem Bundesstaat wie Kerala, mit einem 

nohen MaB an Alphabetisierung und an- 

ueren positiven Sozialindikatoren, 

Selbstmord und Alkoholismus so deut- 

uch die nationalen Werte ubersteigen, 

stellt zweifellos ein wichtiges Feld fur 

Weitere Forschung dar.

Konsequenzen der Witwenschaft

Aus den unmittelbaren Konsequenzen 

einer Witwenschaft lassen sich zunachst 

uie wichtigsten Ruckschlusse auf die all- 

gemeinen Lebensumstande der Witwen 

nn Squatter ziehen. Die gravierendsten 

jeranderungen im Leben der Frauen 

durch den Tod ihres Ehemannes konnen 

Vor allem den Bereichen Wohnsituation 

und Arbeitsstatus zugeordnet werden.

Die erste Veranderung betraf zumeist 

eine Veranderung in der Wohnsituation 

Und zwar sowohl hinsichtlich des Wohn- 

°rtes als auch der Haushaltszusammen- 

setzung. Die Halfte der Witwen muBte 

ihren bisherigen Wohnort verlassen (in 

den meisten Fallen aufgrund von 

Besitzanspruchen der Familie des ver- 

storbenen Ehemannes) und zog daraufhin 

in den Squatter. Die Kriterien fur diesen 

Umzug waren uberwiegend gepragt von 

dem Wunsch nach raumlicher Nahe zu 

den eigenen Eltern oder anderen Bluts- 

verwandten. Nur 4 der 18 Witwen leben 

im Haus ihres Sohnes, die restlichen 

Witwen wohnen entweder alleine mit ih

ren Kindem oder - wie in drei Haushal- 

ten der Fall - in einer Mutter-Tochter- 

Konstellation, in der die verwitwete 

Tochter mit ihrer gleichfalls verwitweten 

Mutter zusammenlebt. Im Faile der im 

Haus ihrer Sohne lebenden Witwen han- 

delt es sich in drei Fallen um Sohne, die 

in den Nahen Osten migriert sind. Die 

Witwen leben mit der Schwiegertochter 

und deren Kindem zusammen und er- 

fullen damit eine wichtige soziale 

Schutzfunktion fur die zuruckgebliebene 

junge Ehefrau des migrierten Sohnes 

(Gulati 1993). AuBer diesen 4 Witwen 

ist die Unterstutzung der anderen Wit

wen durch Sohne oder andere mannliche 

Verwandte ausgesprochen gering. In den 

restlichen 14 Witwenhaushalten stellen 

Frauen die Hauptverdiener dar, was sich 

auch in dem hohen Anted von 35 Pro- 

zent an frauen-gefuhrten Haushalten im 

Squatter insgesamt widerspiegelt.

Die Anderungen im Arbeitsstatus der 

Witwen markieren die wichtigste Strate

gic, mit den veranderten Lebensbedin- 

gungen zurechtzukommen. Bis auf eine 

Witwe - die allerdings bereits uber 70 

Jahre alt war, als ihr Mann starb - waren 

unmittelbar nach dem Tod ihres Mannes 

alle Frauen bemuht, entweder uberhaupt 

erstmalig eine Arbeit zu finden oder sich 

nach besseren Beschaftigungsmoglich- 

keiten mit einem hoheren und/oder re- 

gelmaBigeren Gehalt umzusehen. Es ist 

in diesem Zusammenhang bezeichnend, 

daB auch von den alteren Witwen die 

Mehrzahl immer noch arbeitet. So lange 

ihre physische Kondition es ihnen er- 

laubt, bemuhen sie sich um Einkom- 

mensmoglichkeiten, ein deutlicher Indi- 

kator, daB ihre Versorgung durch famili- 

are oder offentliche Unterstutzung alles 

andere als sichergestellt ist. Nur vier 

Witwen sind ganzlich ohne Arbeit: bei 

zwei Witwen besteht dafur keine Not- 

wendigkeit, da sie Sohne in Golf-Lan- 

dem haben, die sie ausreichend unter- 

stutzen; die beiden anderen Witwen sind 

korperlich nicht mehr in der Lage, zu 

arbeiten und werden hauptsachlich von 

ihren Tochtem versorgt. Auffallend ist 

weiterhin, daB die Witwen vor allem auf 

der Suche nach regelmaBigen Einkom- 

mensquellen sind, auch wenn diese Ge- 

halter zumeist unter denen von Gelegen- 

heitsarbeitem liegen. Insbesondere die 

jungeren Witwen, die noch eigene Kin

der zu versorgen haben, verfugen nicht 

uber die Risikobereitschaft, sich auf un- 

regelmaBige Beschaftigungsverhaltnisse 

einzulassen.

In Hinblick auf ihre alltagliche Absi- 

cherung bilden bei fast alien Witwen fa- 

miliare Netzwerke das wichtigste Siche- 

rungssystem, wobei Frauen dabei ein be- 

sonders hoher Stellenwert zukommt: fur 

knapp 70 Prozent der Witwen ist eine 

verwandte Frau, i.d.R. die Tochter, die 

wichtigste Hilfe, die entweder im selben 

Haushalt oder in unmittelbarer Nahe 

wohnt. Dies gilt nicht nur in emotionaler 

Hinsicht, sondem auch in Form materi- 

eller Hilfen (z.B. in Form von Nahrung 

und Medikamenten). In den ubrigen 

Fallen wurde ein Sohn als wichtigste 

Hilfe genannt. Die Familie des verstor- 

benen Ehemannes leistet in keinem Fall 

Unterstutzung fur die Witwe.

Staatliche Pensionen als soziales Si- 

cherungssystem fur Witwen

Das 'Kerala Destitute Pension Scheme' 

umfaBt drei Komponenten, wobei die 

beiden ersten unter einem gemeinsamen 

Programm zusammengefaBt sind: Alter- 

spensionen fur notleidende Menschen 

uber 65 Jahre; Pensionen fur notleidende 

Witwen und Witwer; sowie Pensionen 

fur physisch und psychisch Behinderte 

ohne ausreichende Unterstutzung. Eine 

Witwe darf zur Berechtigung fur diese 

Pension kein Einkommen uber Rs. 100 

erhalten und keine erwachsenen Sohne 

haben.

Programme wie das 'Kerala Destitute 

Pension Scheme' existieren seit den 60er 

Jahren in praktisch alien indischen Bun- 

desstaaten. Allgemein ist allerdings 

festzuhalten, daB diese Programme eher 

auf dem Papier bestehen und den Be- 

durftigen kaum zugute kommen. Als 

Ausnahme gilt Kerala, wo schatzungs- 

weise etwa 40-60 Prozent der Witwen 

von armen Haushalten die Pension be- 

ziehen (Gulati & Gulati 1994:1). Da 

diese Programme den direktesten Ver- 

such darstellen, formelie soziale Siche- 

rungssysteme auch auf den informellen 

Sektor auszuweiten, soil die Bedeutung 

dieser Pensionen im untersuchten 

Squatter genauer betrachtet werden.

Das Interesse gait dabei zunachst der 

Frage, ob sich die allgemeine Behaup- 

tung der besseren Zielgruppenerfassung 

in Kerala im Kontext des Untersu- 

chungsgebietes bestatigt. Grundsatzlich 

ist dabei zunachst festzuhalten, daB 

samtliche Witwen innerhalb des Squat

ters von dem Pensionsprogramm wissen. 

Dies ist keineswegs eine Selbstverstand- 

lichkeit: in anderen Teilen Indiens ist 

gerade die mangelhafte Aufklarung der 

Frauen uber solche Moglichkeiten der 

Unterstutzung ein haufiger Kritikpunkt 

an dem Programm (z.B. Chen & Dreze
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1992:41/ Varsha 1994:11). In Hinblick 

auf die Berechtigungskriterien auBerten 

fast alle Witwen, daB die Pension nur 

Frauen ohne Sohne zuganglich sei, ob

wohl mindeijahrige Sohne eine Berech- 

tigung zunachst nicht ausschlieBen war

den. Samtliche Witwen bekundeten dar- 

uber hinaus ihre Sorgen hinsichtlich der 

burokratischen Hindemisse, die es ange- 

sichts des geringen Betrages generell 

fraglich erscheinen lassen, sich um die 

Pension zu bemuhen.

Von den 18 Witwen erhalten nur 4 

eine Pension, womit nur 22 Prozent der 

Witwen im Squatter erfaflt waren (eine 

Erfassung, die damit deutlich unter den 

geschatzten 40-60 Prozent fur Kerala 

lage, obwohl von dem sozio-okonomi- 

schen Kontext eigentlich fast alle Wit

wen zu dem Kreis der Berechtigten zah- 

len muBten). Bei den 4 Witwen hat eine 

Unterstutzung von auBen die ent- 

scheidende Rolle fur den Erhalt der Pen

sion gespielt: in zwei Fallen war die 

Mitgliedschaft des verstorbenen Ehe- 

mannes in der Kommunistischen Partei 

ausschlaggebend, in den beiden anderen 

Fallen setzte sich einmal die lokale Kir- 

che fur die Witwe ein, im anderen Fall 

die Familie, bei der die Witwe als Haus- 

haltshilfe arbeitete. Nur eine der 4 Wit

wen erfullte die offiziellen Berechti

gungskriterien. Die Auszahlung der Pen

sion erfolgt alle drei Monate als 'money 

order' uber das ortliche Postamt und 

wird den Witwen direkt zugestellt.

Zwei der Pensionsempfangerinnen 

sind noch unter 60 J ah re alt und beide in 

Beschaftigungsverhaltnissen mit einem 

Einkommen uber Rs. 100 im Monat. Da 

beide auch Kinder zu versorgen haben, 

erscheint ihnen der Pensionsbetrag als 

absolut unzureichend fur das tagliche 

Uberleben. Das Geld sehen sie besten- 

falls als eine zusatzliche Einkom- 

mensquelle an. Im Faile der beiden alte- 

ren Witwen erfolgt die hauptsachliche 

Unterstutzung durch Familienangehorige 

und das Pensionsgeld dient eher dazu, 

diese Burde etwas zu verringem.

Um zu einer Idee zu gelangen, welche 

Hindemisse dem Erhalt einer Pension im 

Wege stehen, ist es sehr aufschlufireich, 

die Erfahrungen von 5 abgelehnten Wit

wen zu betrachten, die uber keine ent- 

sprechenden Beziehungen verfugten. Das 

Hauptproblem stellt zunachst einmal die 

Besorgung der verschiedenen geforder- 

ten Dokumente und Zertifikate dar. Ge- 

nannt wurden: Geburtsurkunde, Be- 

scheinigung uber den Tod des Eheman- 

nes, Heiratsurkunde (bei nicht-arran- 

gierten Ehen oftmals nicht vorhanden), 

Schulbescheinigung der Kinder (wichtig 

vor allem bei mindeijahrigen Solmen als 

Nachweis, daB diese noch nicht arbei- 

ten), Bestatigung der materiellen Be- 

durftigkeit, PaBphoto. Die verschie

denen Amter, die solche Dokumente 

ausgeben konnen, liegen oftmals weit 

voneinander entfemt; insbesondere feh- 

lende Geburts- und Heiratsurkunden sind 

- sofem sie uberhaupt ausgestellt worden 

sind - nur an dem Ort erhaltlich, wo die 

Geburt bzw. die Hochzeit stattfand. Im 

Faile einer Witwe scheiterte der Antrag 

schlieBlich, weil eine Schulbescheini

gung nicht fristgerecht eingereicht wer- 

den konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte 

sie nach eigenen Angaben bereits einen 

Betrag von Rs. 90 investiert, einen fur 

ihre Verhaltnisse betrachtlichen Betrag.

Aber selbst die lokalen Behorden sind 

nicht immer einfach zu erreichen: im 

Faile des Squatters sind drei unter- 

schiedliche Buros fur die Beantragung 

der Pension zustandig und in alien Fal

len ist es erforderlich, daB die Witwe 

personlich vorstellig wird. Neben den 

meist langen und frustrierenden Warte- 

zeiten ist es fur eine Frau zudem keine 

einfache Aufgabe, sich bei auftretenden 

Komplikationen gegenuber den vorwie- 

gend mannlichen Beamten durchzuset- 

zen. Der vollstandige Antrag muB dann 

beim 'Taluk office' in Trivandrum, 14 

km vom Squatter entfemt, abgegeben 

werden.

Insgesamt sind dies alles ausgespro- 

chen kosten- und zeitaufwendige Forde- 

rungen fur eine Witwe, die laut Vorgabe 

der Berechtigungskriterien zu den Arm- 

sten der Armen zahlen sollte. Trotz des 

Wissens um das staatliche Programm 

und den notigen Bewerbungsformalien, 

erscheint die erfolgreiche Beantragung 

einer Pension kaum ohne institutionellen 

Beistand moglich zu sein. Auf solche 

"Beziehungen" konnen aber nur wenige 

Witwen zuruckgreifen.

Beurteilung der Pensionen

Fur den untersuchten Squatter ist 

zunachst festzuhalten, daB der Dec- 

kungsgrad des Pensionsprogrammes aus- 

gesprochen niedrig ist, obwohl grund- 

satzlich davon ausgegangen werden 

kann, daB in einer solchen Siedlung 

uberwiegend bedurftige Armutsgruppen 

nach den gangigen staatlichen Kriterien 

leben. Da das Programm auf der anderen 

Seite alien Witwen bekannt ist, konnen 

die burokratischen Hindemisse als das 

Hauptproblem angesehen werden, in den 

GenuB staatlicher Hilfen zu gelangen. 

Gerade besonders verwundbare Gruppen 

wie alte Menschen und/oder Witwen 

verfugen zumeist aber nicht uber die no

tigen Ressourcen und den psychischen 

Durchhaltewillen, die frustrierenden 

Prozeduren einer Antragstellung auf sich 

zu nehmen, zumal wenn das Ergebnis als 

ungewiB angesehen werden muB. Bei ei

nem Programm, das als Sicherheitsnetz 

fur Menschen gedacht ist, die uber keine 

anderweitige Unterstutzung mehr verfu

gen, ist es allerdings ausgesprochen 

fragwurdig, wenn ein Antrag nur mit in' 

stitutioneller Hilfe Dritter Aussicht auf 

Erfolg hat. Die Frage, inwiefem da> 

staatliche Pensionsprogramm ein effekti- 

ves Mittel verkorpert, die Lebenssitua- 

tion verwundbarer Gruppen zu verbes-

sem, stellt sich also zuallererst vor dem 

Hintergrund, wie der Zugang zu eineifl 

solchen Programm erleichtert werden 

konnte. Neben einer Verringerung def 

zu erbringenden Bescheinigungen muBte 

gleichzeitig nach Feststellungsmoglich- 

keiten gesucht werden, die weniger in 

der Verantwortung der Witwe liegen.

Neben den burokratischen Hindemis-

sen, stellt sich auBerdem die Frage nach 

der Sinnhaftigkeit der Kriterien. Insbe

sondere der pauschale AusschluB von 

Witwen mit erwerbsfahigen Sohnen ist 

sehr kritisch zu beurteilen. Die Realitat 

des Squatters zeigt schlieBlich sehr deut

lich, daB traditionelle Familienstrukturen 

sich auflosen (wie z.B. die hohe Anzahl 

der von Frauen gefuhrten Haushalte illu- 

striert) und insbesondere Sohne immef 

weniger bereit sind, ihren 

"traditionellen" Pflichten der Versor- 

gung ihrer Eltem nachzukommen. Als 

Ausnahme konnen im Squatter nur die 

Sohne genannt werden, die in den Nahen 

Osten migrieren konnten und entspre- 

chend uber ein weitaus besseres Ein

kommen verfugen. Gerade fur verwund

bare Armutsgruppen ist es aber heikel, 

wenn von staatlicher Seite unverandert 

von einem in der Realitat immer weniger 

anzutreffenden Ideal der familiaren Ein

bindung ausgegangen wird und ihnen 

daruber der Zugang zu offentlichen Hil- 

feleistungen verwehrt bleibt. Anderer- 

seits stellt sich aber auch die Frage, ob 

durch eine Aufhebung des "Sohn-Krite- 

riums" einer Auflosung traditioneller 

Verpflichtungen nicht noch weiter Vor- 

schub geleistet wird, da es den Sohnen 

unter Verweis auf die Zustandigkeit des 

Staates dann noch leichter fallen konnte, 

sich ihren familiaren Pflichten zu entzie- 

hen.

Die Frage, inwiefem die Pensionen 

einen relevanten Beitrag zur Reduzie- 

rung von Verwundbarkeit leisten, muB 

allerdings auch hinsichtlich der unter- 

schiedlichen Bedurfhislagen der Witwen, 

je nach ihrer Stellung im Lebenszyklus, 

betrachtet werden. Fur den Squatter las

sen sich diesbezuglich drei Gruppen von 

Witwen unterscheiden:

- Fur jungere Witwen, die noch andere 

Familienmitglieder zu versorgen haben, 

ist der monatliche Betrag der Pension 

viel zu gering, um sich darauf in irgend- 

einer Weise verlassen zu konnen. Fur 

diese Frauen ist es in jedem Fall unab- 

dingbar, nach weiteren Formen der oko- 

nomischen und sozialen Absicherung zu 

suchen. Daher ist es fur sie auch ganz 

offensichtlich fraglich, ob es sich fur die 

Pensionen in ihrer jetzigen Form lohnt,

50 Siidasien 1/99



Indien

Zeit und Geld fur eine Beantragung zu 

^vestieren. Fur diese Frauen ist vor al- 

eni der leichtere Zugang zu regelmaBi- 

gen Erwerbsmoglichkeiten ausschlagge- 

bend.

' Fur altere Witwen, die noch arbeits- 

*ahig sind, kann die Pension unter be- 

stimmten Rahmenbedingungen einen 

Beitrag zur Uberlebenssicherung leisten. 

Diese Rahmenbedingungen stellen den 

Problemlosen Zugang zu subventionier- 

ten Nahnmgsmitteln, eine effektive und 

*reie Heilfursorge sowie eine sicherge- 

stellte Unterbringung dar. Die minima- 

*en Grundbedurfnisse an Nahrung kon- 

Uen mit dem Pensionsgeld im Kontext 

v°n Kerala zwar gerade befriedigt wer- 

den, fur weitere Ausgaben besteht aber 

keinerlei Spielraum. Insofem wird die 

Pension nur als ein Beitrag gesehen, ein- 

geschrankte Beschaftigungsmoglichkei- 

ten aufgrund des Alters bis zu einem be- 

stinunten Grade zu kompensieren, nicht 

atar sie zu ersetzen.

' Nicht mehr arbeitsfahige, altere Wit- 

^®n hingegen benotigen zuallererst die 

binbindung in einen Familienverband. 

^sbesondere bei altersbedingten, chro- 

ni$chen Krankheiten sind auch in Kerala 

die medizinischen Einrichtungen nicht in 

der Lage, eine Versorgung zu gewahr- 

*eisten; die Versorgung durch Familien- 

^gehorige, wird spatestens dann unab- 

dingbar. Eine Pension kann hier besten- 

falls einen Beitrag dazu leisten, die Auf- 

nahmeakzeptanz pflegebedurftiger und 

nicht mehr erwerbsfahiger alter Men- 

^hen innerhalb verwandtschaftlicher 

pnippen zu erhohen, da die Last zusatz- 

hcher Ausgaben dadurch etwas verrin- 

|^rt wird (ein durchaus wichtiger Faktor 

verwundbare Haushalte, die nur uber 

eine sehr knappe Ressourcenbasis verfu- 

gen).

Zusammenfassend kann also festge- 

halten werden, daB MaBnahmen von au- 

hen nicht nach der pauschalen Kategorie 

notleidende Witwe" aufgebaut sein diir- 

*en, sondem daruber hinaus der jeweili- 

|eu Lebenslage angepaBt sein mussen. 

. ® streben jungere Witwen mit minder- 

Jahngen Kindem vor allem nach einer 

dauerhaften Einkommenssicherung, wo- 

bingegen altere Witwen starker auf eine 

Versorgung durch Familienangehorige 

^gewiesen sind. Diesen unterschied- 

bchen Bedurfhissen muB in entsprechend 

differenzierter Weise Rechnung getragen 

Verden.

^orschlfige zur Starkung sozialer Si- 

c«*erungssysteme von Witwen

Fur die Erweiterung von Handlungs- 

^Pielraumen der Witwen im Squatter 

(und damit einer Reduzierung ihrer so- 

^alen Verwundbarkeit) bestehen zwei 

^dcnupfungspunkte. Die eine Moglich- 

Keit ist die direkte Starkung der Position 

besonders verwundbarer Witwen: dies 

sind altere, pflegebedurftige Witwen, die 

auf keine ausreichende familiare Einbin

dung zuruckgreifen konnen sowie Wit

wen, denen nach dem Tod ihres Mannes 

ihr Besitz streitig gemacht wird und die 

gleichzeitig noch mindeijahrige Kinder 

zu versorgen haben. Die andere Mog- 

lichkeit liegt in einer Starkung der Posi

tion deijenigen Personengruppen, die in

nerhalb informeller Netzwerkstrukturen 

die Hauptburde tragen, verwundbare Fa- 

milienangehorige zu unterstutzen; im 

Squatter sind dies vor allem Frauen, mit 

oftmals ahnlichem Schicksal. Vor die- 

sem Hintergrund werden folgende Vor- 

schlage gemacht:

- Altere Witwen, zumal wenn sie auf

grund korperlicher Gebrechlichkeit nicht 

mehr arbeitsfahig sind, benotigen vor 

allem die Unterstutzung durch Angeho- 

rige. Zieht man auch die emotionale 

Komponente der familiaren Einbindung 

mit in Betracht, die gerade fur altere 

Menschen sehr wichtig ist, so konnen 

staatliche MaBnahmen eine solche Unter

stutzung kaum ersetzen. Insofem mussen 

staatliche MaBnahmen hier vor allem 

darauf abzielen, die "Aufnahmeakzep- 

tanz" von alten Menschen unter Angeho- 

rigen zu erhohen. Die staatliche Pension 

in ihrer bisherigen Form konnte dabei 

als eine Art "Pflegegeld" fur diejenigen 

Personen angesehen werden, die einen 

alten Menschen in ihrem Haushalt auf- 

nehmen. Wichtig ware dabei allerdings

Die Anderungen im Arbeitsstatua der Witwen markieren die wichtigste Strategic, mit den veranderten 

Lebensbedingungen zurechtzukommen. (Foto: Walter Keller)
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eine Vereinfachung der Berechtigungs- 

kriterien. Ein Haushalt, der nach durch- 

aus pauschalen Kriterien mehr oder we- 

niger als arm bezeichnet werden kann 

und einen alten Menschen beherbergt, 

sollte ein solches Pflegegeld gezahlt be- 

kommen, auch wenn theoretisch weitere 

Personen existieren (wie z.B. erwerbsta- 

tige Sohne), die eigentlich eine Hilfe- 

stellung leisten sollten. Die Pflegegeld- 

zahlung konnte dann vielmehr einen 

wichtigen Beitrag zur Unterstutzung von 

frauen-gefuhrten Haushalten leisten.

- Fur jungere Frauen mit minderjahri- 

gen Kindem ist vor allem die Zeit nach 

dem Tod ihres Ehemannes ausgespro- 

chen kritisch, zumal wenn sie bis dahin 

keiner Erwerbstatigkeit nachgegangen 

sind. Zum einen sehen sie sich oftmals 

mit Besitzforderungen seitens der Ange- 

horigen ihres verstorbenen Mannes kon- 

frontiert, zum anderen mussen sie sich 

um eine neue Perspektive bemuhen, sich 

und ihre Kinder alleine zu versorgen. In 

einer solchen Situation konnte einer Pen

sion eine wichtige Funktion als Uber- 

bruckungshilfe zukommen, die die Ver- 

handlungsbasis der Witwen entscheidend 

starken und ihr den Aufbau einer eigen- 

standigen Zukunft erleichtem konnte. 

Voraussetzung ist allerdings, daB eine 

solche Uberbruckungshilfe schnell und 

unburokratisch gezahlt wird. Vor allem 

bei Witwen mit minderjahrigen Kindem 

bleibt es dann in jedem Fall unabding- 

bar, nach weiteren Quellen der okono- 

mischen Unterstutzung zu suchen.

- In diesem Zusammenhang ist es all- 

gemein notwendig, die Zugangsmoglich- 

keiten von alleinstehenden Frauen zur 

Erwerbstatigkeit deutlich zu verbessem. 

Eine Pension wird ab dem Moment wie- 

der uberflussig, in dem die Witwe ihrer 

Bedurfhislage entsprechend in den Ar- 

beitsmarkt integriert ist. hmerhalb staat- 

licher Armutsbekampfungsprogramme 

werden zwar in zunehmenden MaBe die 

von Frauen gefuhrten Haushalte als neue 

Zielgruppe benannt (z.B. Lingam 

1994:704), an sich aber sind bislang we- 

der die staatlichen noch die nicht-staat- 

lichen Forderungsprogramme gesondert 

auf die spezielle Situation von Witwen 

ausgerichtet. Zumeist sind die Program

me an die Vorstellung eines "Geldver- 

dieners" geknupft, dessen Familie durch 

den Ehepartner versorgt wird. Eine al- 

leinstehende Frau muB also nicht nur mit 

den allgemeinen Benachteiligungen am 

Arbeitsplatz zurechtkommen (z.B. nied- 

rigere Lohne fur Frauen), sondem dar- 

uber hinaus auch die Sorge um ihre Kin

der und eventuell weitere von ihr abhan- 

gige Familienangehorige tragen. Daher 

sind Tatigkeiten notwendig, die keine zu 

weiten Wege benotigen und auch auf 

Teilzeitbasis moglich sind. Wichtig fur 

diese Frauen ware auBerdem eine star- 

kere Forderung ihrer Kinder, wie z.B. 

die Moglichkeit zur Unterbringung in 

einem Kinderhort bzw. ein erleichterter 

Schulzugang.

AbschlieBend ist festzuhalten, daB vor 

allem der Zugang zu Bildung, Gesund- 

heitsfursorge, Wohnrechten und Nah- 

rung ausgesprochen wichtig ist. Dies 

sind sehr wesentliche Errungenschaften 

in Kerala, die sozusagen ein 

"Sicherheitsnetz" unter die Lebensbedin- 

gungen verwundbarer Bevolkerungs- 

gruppen legen. Trotz der steigenden 

Verschuldung des Staatshaushaltes, der 

in letzter Zeit zunehmend zu einer Kriti- 

sierung der fehlenden Wachstumserfolge 

des "Kerala Modells" gefuhrt hat, sind 

geplante Schritte wie z.B. eine Privati- 

sierung von Schulen oder eine Ein- 

schrankung des freien Zuganges zu me- 

dizinischen Diensten als auBerst bedenk- 

lich anzusehen. Besonders verwundbare 

Gruppen wie alte Menschen und Witwen 

waren die ersten "Opfer" solcher 

Restrukturierungen des Wohlfahrtsyte- 

mes. Hier ist es auf der Ebene der Re- 

gierungsberatung ausgesprochen wich

tig, solche (Ruck-)schritte zu vermeiden.
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