
Indien

Wie Schweigen gebrochen und Schmerz in Kraft verwandelt wird

Dalit-Frauen in Indien

von Erika Straubinger-Keuser

Als "Dalits unter den Dalits" gelten die Dalit-Frauen, da sie oftmals Zielscheibe von Kastenkonflikten 

und vielfaltigen Willkiirakten sind. Der offentlich gefuhrte Protest gegen ihre politische und soziodko- 

nomische Marginalisierung, gegen sexuellen MiBbrauch und Gewaltanwendungen hat schon eine lan- 

9ere Tradition und findet zunehmend Unterstiitzung. Erika Straubinger-Keuser dokumentiert Probleme, 

Strategien und Zielsetzungen der Selbstorganisation der Dalit-Frauen in Indien.

Das Madchen Ansuya war gerade 14 

Jahre alt, als sie eines Abends in einer 

Bananenplantage in einem sudindischen 

Dorf von einer Bande von Mannem ver- 

in den sozialen, politischen, kulturellen 

und okonomischen Bereichen korrespon- 

diert mit sozialer Randstandigkeit, 

Ohnmacht, Analphabetentum und Hun-

unter den Verachteten, die am meisten 

MiBbrauchten, Entwurdigten und Nie- 

dergetrampelten. Sie sind "die Dalits 

unter den Dalits", jener unterdriickten

gewaltigt wurde. Mit diesem Verbrechen 

sollte ihrem Vater, einem Dalit-Arbeiter, 

der in Schuldknechtschaft bei einem 

GroBgrundbesitzer lebte, eine Lektion 

erteilt werden. Die Regierung hatte seine 

Schuldknechtschaft aufgehoben und ihm 

als Wiedergutmachung ein Stuck Land 

gegeben, das ihm jedoch gleich wieder 

v°n seinem Grundbesitzer weggenom-

ger niederer Kasten, mit der Notlage von 

250 Millionen Unberuhrbaren, den Le- 

bensbedingungen von 45 Millionen ar- 

beitenden Kindem, von Stammesangeho- 

rigen, uberschuldeten Arbeitem und 

Frauen.

Die Frauen der Dalit-Gemeinschaften 

sind in der indischen Gesellschaft die 

Armsten der Armen, die Verachtetsten

Bevolkerungsschichten Indiens, denen 

im Laufe der Geschichte unterschiedli- 

che Namen gegeben wurden, wie "Unbe- 

ruhrbare" oder "Kastenlose", "Parias" 

oder "Harijans" (die "Kinder Gottes"), 

wie sie Mahatma Gandhi genannt hat. 

Alle diese Namen spiegeln jedoch eben- 

sowenig wie die britische Titulierung 

"unterdriickte Klassen" oder die heute

nten wurde. Anasuyas Vater 

forderte daraufhin bei den 

Behorden in Bangalore sein 

Land zuriick; eine mutige 

Tat, die den Grundbesitzer 

so auBer sich brachte, daB er 

und seine Handlanger einen 

Lachekomplott schmiedeten. 

Anasuya, das unschuldige 

Kind, war das Opfer. Ihre 

Geschichte ist kein Einzel- 

fell, sondem spiegelt das 

Leben der Entwiirdigung 

und Unsicherheit von Mil

lionen von Dalit-Frauen 

Rieder.

^n den Rand gedrangt

pie Situation der Unter- 

driickung, Gewalt und Ab- 

uangigkeit in Indien ist sehr 

complex. Sie wird sowohl 

uurch traditionelle Formen 

ajs auch durch modeme 

Krafte bestimmt. Traditio- 

oelle Machtstrukturen der 

Kasten haben sich heut- 

^utage mit den Kraften des 

Profits, der Habgier und 

Korruption verbunden, Un- 

utenschlichkeit, Elend und 

Lntbehrung erzeugt und den 

fod von Millionen verur-

sacht. Die Vorherrschaft der 

noheren Kasten und Klassen

Dalit-Frauen (Foto: Swapan Nayak)
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ubliche amtliche Bezeichnung dieser 

Gruppen als "Scheduled Castes" - d.h. 

die in einer besonderen Verfas- 

sungserganzung erfaBten Kastengruppen 

- das Selbstverstandnis dieser Bevofke- 

rungsteile wider. Sie nennen sich heute 

selbst "Dalits" - ein Wort, dessen 

Grundbedeutung mit "gebrochen", "zer- 

rissen", " gespalten", " niedergetreten" 

wiedergegeben werden kann.

Dennoch sind die Bezeichnungen "Un- 

beruhrbare" und "Kastenlose" zunachst 

wichtig, weil sie auf das Kastensystem 

hinweisen, das die indische Gesellschaft 

in hierarchisch voneinander abgehobene 

Bevolkerungsgruppen strukturiert.

Unterdriickung durch

das Kastensystem

Die hierarchische Gliederung in vier 

Kasten-Gruppen, das sogenannte 

"Vama-System", ist nach der "Rig- 

Veda"-Uberlieferung religiosen Ur- 

sprungs. Als die Menschheit durch die 

Zerteilung des Urmenschen "Purusha" 

geschaffen wurde, wurden die Brahma- 

nen aus seinem Mund geformt, die Ks

hatriyas aus seinen Armen, die Vaishyas 

aus seinen Schenkeln und die Shudras 

aus seinen FiiBen. Mit dieser hierarchi- 

schen Gliederung werden zugleich eine 

Skala von Reinheit und Unreinheit und 

damit verbunden bestimmte Verpflich- 

tungen der einzelnen Kasten festgelegt: 

Die Brahmanen, die allgemein als die 

Reinsten betrachtet werden, sind als 

Priester und Gelehrte die Kenner und 

Lehrer der heiligen Schriften. Ihre ritu- 

elle Reinheit kommt einem religiosen 

Status gleich, geht aber meistens mit 

okonomischem Wohlstand und sozialer 

Achtung einher. Den Shudras, die im 

"Vama-System" als die Unreinsten gel- 

ten, werden die niedrigsten Dienste fur 

die Gemeinschaft zugewiesen; sie wer

den diskriminiert, verachtet und fuhren 

eine Art Sklavendasein.

Die allergroBte Verachtung gilt jedoch 

einer funften Gruppe, den "Avamas" 

(eigentlich: "Farblose"; gemeint sind 

aber die dunkelhautigen Ureinwohner 

Indiens vor der Invasion der Arier). Sie 

gel ten als so unrein, daB es fur sie kei- 

nen Platz im "Vama-System" gibt. Diese 

Kastenlosen sind nach der Logik der 

" Purusha"-Erzahlung keine Menschen, 

da sie nicht aus dem Leib des Ur

menschen entstanden; sie sind wie Tiere, 

verurteilt zu einer Schattenexistenz und 

mussen die allemiedrigsten, als unrein 

und verunreinigend erachteten Tatigkei- 

ten ausfuhren, wie die Arbeit mit Tier- 

hauten und Leder, das Wegschaffen von 

Unrat, Kadavem usw. Sie sind die "Un- 

beruhrbaren", ihre Beruhrung, ja selbst 

die Beruhrung ihres Schattens oder ihr 

Anblick wurde die Angehorige hoherer 

Kasten verunreinigen.

Kasten-Kampf in Indien 

fordert zehn Tote

Delhi (Reuter) - Im ostindischen Bundes- 

staat Bihar sind nach Medienberichten 

mindestens zehn Angehorige einer unte- 

ren Kaste von Angehbrigen einer hbhe- 

ren Kaste erschossen worden. Eine weite- 

re Person sei lebensgefahrlich verletzt 

worden. Der Angriff habe sich in einem 

Dorf rund 50 Kilometer von der Regions- 

hauptstadt Patna entfernt ereignet, mel- 

dete die Nachrichtenagentur PTI. Bei 

den Attentatern habe es sich um Mitglie- 

der eines privaten Sicherheitsdienstes ge- 

handelt, den Grundbesitzer einer hohen 

Kaste aufgestellt hatten. Die Polizei 

fahnde nach den Tatern.

Nur selten wird in Deutschland fiber

Kaste nkonflikte in Indien berichtet. Die Meldung 

entstammt der 'Siiddeutschen Zeitung' vom 

25.3.1997

Wenngleich es den Dalits in vielen 

indischen Dorfem oft immer noch 

nicht erlaubt ist, Wasser aus den 

Brunnen der "oberen Kasten" zu 

schopfen, konnen Dalit-Frauen doch 

vom hoherkastigen Grundbesitzer und 

seinen Gefolgsleuten sexuell 

miBbraucht werden, weil in diesem 

Fall die Theorie der "Verunreini- 

gung" nicht so eng gesehen wird. 

Wenn Dalits es wagen, ihre Rechte 

einzufordem, sich zu organisieren und 

es dabei zu Kastenkonflikten kommt, 

tragen meist die Dalit-Frauen die 

Hauptlast. Die Logik ist einfach: Wer 

einem rebellischen Dalit eine Lektion 

erteilen will, braucht nur sein Feld zu 

zerstoren, sein Haus anzuzunden und 

seine Frau oder Tochter zu 

vergewaltigen. Hinzu kommt, daB 

Millionen von Dalit-Frauen auch in 

ihren Hausem in einer Atmosphare 

standiger Gewalt durch betrunkene 

Mannem oder anderen Familien- 

mitgliedem leben. Und trotzdem schin- 

den sie sich alleine zu Hause und auf den 

Feldem, um ihre Kinder vor Hunger zu 

bewahren.

Die indischen Dalit-Frauen werden 

somit zurecht als die "Dalits unter den 

Dalits" genannt; eine Bezeichnung, die 

von indischen Feministinnen unter Beru- 

fung auf den 1956 verstorbenen Dalit- 

Fiihrer Ambedkar gepragt wurde, der 

das Hindusystem als eine Pyramide von 

Tontopfen beschrieb. "Es ist nicht nur 

so, daB Brahmanen und die Kshatriyas 

an der Spitze und die Shudras und die 

Unberiihrbaren unten sind, sondem in 

jedem einzelnen Topf sind die Manner 

oben und die Frauen derselben Kaste 

unten, wie zerbrockelte und wegzuwer- 

fende Reste. Und ganz unten sind die 

Dalits und noch darunter die unter- 

driickten Dalit-Frauen."

"Entwicklung" -

Agonie der Dalit-Frauen

Dabei darf die Tatsache nicht auBer 

acht gelassen werden, daB Dalit-Frauen 

nicht nur das Stigma ihres " Outcast "- 

Seins tragen, sondem in der indischen 

Gesellschaft die Armsten der Armen sind 

und dabei Jahr fur Jahr armer werden. 

Obwohl sie die Kosten der sogenannten 

"Entwicklung" Indiens tragen, sind de- 

ren "Fruchte" nicht bis zu ihnen vorge- 

drungen. Die Dalit-Frauen werden ganz 

im Gegenteil systematise!! von den "Seg- 

nungen" dieser "Entwicklung" aus- 

geschlossen und aus produktiven Tatig- 

keiten, die sich in Modemisierung und 

GroBtechnologie ausdriickt, verdrangt. 

Solche Entwicklungsprojekte zerstoren 

die natiirlichen Lebensgrundlagen der 

Dalits. Wegen mangelnder Berufs- und 

Schuldbildung wird ihnen der Zugang zu 

" besseren Technologien", Werkzeugen

und Produktionsgeraten verwehrt sein. 

Gerade aber was die Bildungsmoglich- 

keiten anbelangt, sind die Dalit-Frauen 

die am meisten Benachteiligten und 

Ausgeschlossenen. Unter den Dalits 

kann nur jeder Funfte lesen und schrei- 

ben; noch niedriger, namlich bei rund 

elf Prozent, liegt die Alphabetisierungs- 

rate fur Dalit-Frauen, verglichen mit 30 

Prozent der Frauen, die nicht zur Kate- 

gorie der amtlich registrierten "Sche

duled Castes" oder -"Scheduled Tribes" 

gehoren. Dabei hat sich diese Schere in 

den letzten Jahrzehnten zunehmend 

vergroBert. Der Zugang zur besseren 

Schulbildung ist in Indien meist den 

hoheren Kasten vorbehalten, und dies 

gilt selbst fur christliche Einrichtungen. 

Viele Dalit-Kinder, vor allem Madchen, 

verlassen vorzeitig die Schule und bilden 

die Masse der arbeitenden Kinder 

Indiens.

Der Fortschritt im Erziehungswesen, 

der ohnehin gering ist, wird zusatzlich 

durch die neue Wirtschaftspolitik beein- 

trachtigt, die zum Riickzug der Bundes- 

staaten aus Erziehung, Gesundheitswe- 

sen und Sozialversicherung fuhrt. Die 

Privatisierung von Untemehmen verrin- 

gert die Arbeitsplatze, zu denen Minder- 

heiten durch ein Quotensystem Zugang 

haben. Dies fuhrt zu steigender Ar- 

beitslosigkeit und infolgedessen zu ei

nem Ausweichen in den informellen 

Sektor, was die Lohne driickt. Da die 

Mehrzahl der Dalit-Frauen im informel

len Sektor arbeitet, wird ihre Position 

dort durch ein zusatzliches Angebot an 

Arbeitskraften gefahrdet.

Im Sog des an Industrialisierung und 

Gewinn orientierten Entwicklungsmo- 

dells hat die Erfahrung und die Arbeit 

von Frauen und anderen unterdriickten 

Gruppen, vor allem der Dalit-Frauen, 

keinen "Wert", sie zahlt nicht, es sei
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derm, sie kann fiir den Markt genutzt 

''■Verden. Wenn iiberhaupt, dann werden 

diese Randgruppen als "Zielgruppen", 

als Empfanger von extemen "Entwick- 

lungs" -Programmen gesehen. So zielen 

beispielsweise Programme zur Gebur- 

tenkontrolle besonders auf Dalit-Frauen 

ab, um ihre FamiliengroBe zu begrenzen 

und ihnen dadurch eine "Moglichkeit zur 

Entwicklung" zu bieten. Oft werden 

Frauen dabei, ohne ihr Wissen, zu Op

fern einspritzbarer Verhutungsmittel 

°der anderer hormoneller Medikamente. 

Die Regierung bedrangt Dalit-Frauen 

geradezu mit materiellen Anreizen und 

dem Versprechen von Krediten fur Exi- 

stenzgriindungen, wenn sie Verhutung 

akzeptieren, ohne daB es irgendeine 

Nachbehandlung gabe.

Abgesehen von dieser medizinischen 

Gewalt, deren dringende Dokumentation 

noch aussteht, ist die allgemeine Ge- 

sundheitsversorgung insbesondere fur 

Frauen und Kinder der Dalit-Gemein- 

schaften vollig unzureichend. Dies ist 

umso gravierender, als gerade die Dalit- 

Frauen infolge ihrer Armut und ihrer 

schlechten Arbeitsbedingungen beson

ders unter Unteremahrung leiden. Auch 

der Alkoholismus der Manner bedroht 

das Leben der Dalit-Frauen und Kinder, 

da das Einkommen der Manner durch 

eine maBlose Alkoholsteuerpolitik der 

Regierung geplundert wird.

"Entwicklung" bedeutet auch, daB die 

Dalit-Frauen in uberfullte und unge- 

sunde Gebiete in den Dalit- abgesonder- 

ten Bezirken der Dorfer oder Slums ab- 

geschoben wurden. In diesen "Chertes" 

haben sie kaum Zugang zur Grundver- 

s°rgung und sind darfiber hinaus dau- 

ernd von Vertreibung und Zerstorung ih- 

rer Hiitten bedroht. Dies und die 

^erschuldung der Familie erhoht die 

Last, die Dalit-Frauen zu tragen haben.

Obwohl die Regierung sich einer Poli

ak besonderer Forderung der Kastenlo- 

Sen mit dem Ziel sozialer Gleichstellung 

verpflichtet hat, ist die Situation der Da

lits inuner noch auBerordentlich depri- 

nuerend, vor allem in den Dorfem. Die 

oieisten Dalit-Frauen in den landlichen 

Gebieten sind Landarbeiterinnen ohne 

eigenen Boden. Mehr als 52 Prozent der 

Dalits und der Adivasi in landlichen Ge- 

oieten besitzen kein Land und weitere 36 

Frozent haben weniger als 1,25 Hektar 

Land. Andererseits arbeiten Dalits viel 

’n der Land- und Forstwirtschaft. Es ist 

hauptsachlich Gelegenheitsarbeit, zu der 

®s kaum alternative Einkommensmog- 

ochkeiten gibt. Die Dalit-Frauen arbei

ten dabei unter den ausbeuterischsten 

und ungesundesten Bedingungen. Sie ar- 

oeiten mit den Mannem zusammen in 

der Landwirtschaft, beim Bau oder sie 

sammeln Brennmaterial und Viehfutter 

und holen Wasser, um zu fiberleben.

In den Stadten kratzen sie ihren Le- 

Vertrauen ...

ist wesentlich ...

action five e.V. Bonn
fur internationale Verantwortung und Entwicklung

... fur die Zusammenarbeit 

mit unseren Partnern.

Und fur unsere Spender.

Daher ist action five mit 

alien Daten im Internet ver- 

treten:

Informationen (fUr Nichtver- 

netzte):

action five e.V. Bonn, 

Tel.: 0228 - 46 51 55 

Fax: 0228 - 47 49 24, 

Schaumburg-Lippe-Str. 6 

53113 Bonn.

http://privatschlund.de/action5

Spendenkonto: 14.241, SPK Bonn BLZ: 380.500.00

bensunterhalt als StraBenkehrerinnen, 

Putzfrauen, Flickschusterinnen, Hausan- 

gestellte, Gemuseverkauferinnen und Zi- 

garettendreherinnen zusammen. Sie ha

ben keine Arbeitsvertrage und keine 

festgelegten Lohne. Wenn sie das 

"Gluck" haben, in einer Fabrik einen 

Arbeitsplatz zu fmden, sind sie der Aus- 

beutung ihrer Arbeitskraft durch den ka- 

pitalistischen Markt und dem sexuellen 

MiBrauch durch die hoheren Angestell- 

ten und Besitzer der Fabriken ausgesetzt. 

Eine Dalit-Frau, die hauptamtlich fur die 

Gewerkschaft der Tabakverarbeiterlnnen 

in Nipani arbeitet, laBt das AusmaB von 

Abhangigkeit und Entwiirdigung, des 

MiBbrauchs und der Armut erahnen:

"Die Aufseher in der Fabrik machten 

uns viel Arger, und der Manager und 

der Besitzer waren noch schlimmer. 

Wenn sie eine gutaussehende Frau sa- 

hen, befahlen sie ihr, das Biiro des Be- 

sitzers zu putzen und vergewaltigten sie 

dort. Wir konnten zu jener Zeit nichts 

dagegen tun, weil wir sonst entlassen 

worden waren. Deshalb hat keine Frau 

etwas gesagt und zog es vor, zu schwei- 

gen. Auch ich hatte Angst, denn wie 

hatte ich bei einer Entlassung meine Kin

der durchbringen sollen? Und da uns 

niemand unterstutzte, lebten wir weiter 

mit unserer Angst. Alle Frauen waren 

gleich arm, die Mehrheit unter ihnen 

waren "Mahars". Das Kastenwesen war 

so streng, daB "Mahar"-Frauen nicht 

einmal Schusseln oder WassergefaBe an- 

fassen durften. Wenn wir um Wasser 

baten, wurde es uns aus einiger Entfer- 

nung gereicht (...). Die nachsten zehn 

Jahre arbeitete ich wie ein Tier. Auch 

Tiere durfen sich abends nach 

des Tages Arbeit ausruhen, 

aber wir durften nicht einmal 

das. Ich arbeitete bis ein oder 

zwei Uhr morgens. Dann 

schlief ich einige Stunden und 

stand wieder auf, um zu ko- 

chen, mi ch zu waschen und 

um acht wieder bei der Arbeit 

zu sein. Ich habe wirklich fast 

24 Stunden gearbeitet. Wenn 

ich krank wurde, hatten die 

Kinder damn ter zu leiden. 

Nie hatten wir genug Geld, 

um Medikamente zu kaufen, 

und auch wenn meine Kinder 

Hunger hatten, habe ich nie- 

manden um Hilfe gebeten. 

Nach dem Tod meiner Mutter 

arbeitete ich alleine weiter, 

um die drei zu emahren. 

Ganz langsam hat sich meine 

Angst in Mut verwandelt".

Der Kampf um Menschen- 

rechte

angefangen haben, ihr Schweigen zu 

brechen, sich selbst zu organisieren und 

ihre Angst in Kraft zu verwandeln. An- 

laBlich eines offentlichen Hearings zu 

"Verbrechen gegen Dalits und gegen die 

Menschlichkeit", das die Frauenorgani- 

sation 'Womens Voice' (Stimme der 

Frauen) im Marz 1994 in Bangalore ver- 

anstaltete, sagten mehrere Dalit-Frauen 

offentlich vor dem hohen Gericht uber 

Angriffe aus, die gegen sie veriibt wur

den. Einige der dort vorgebrachten Bei- 

spiele seien hier zusammengefaBt: Die 

Frauen, die die erlittene Tragodie immer 

noch nicht iiberwunden haben, berichte- 

ten fiber Angriffe nicht nur von Mannem 

der oberen Kasten, sondem auch sei tens 

der Polizei, deren Terrorwellen sich ge

gen ganze Dorfer richteten, wobei weder 

Kinder und schwangere Frauen noch alte 

und kranke Dalits verschont blieben. Die 

Sache kam zwar vor Gericht, doch die 

Dalits vom Dorf Panur warten immer 

noch auf Gerechtigkeit und daB die Be- 

schuldigten ihre verdiente Strafe erhal- 

ten. Darauf hofft auch das funfzehnjah- 

rige Dalit-Madchen Chitra, das in Tamil 

Nadu von Mannem vergewaltigt wurde, 

als sie vom Waschewaschen zurfickkam. 

Ihr GerichtsprozeB wurde zugunsten der 

Beschuldigten entschieden. Da die Sache 

jetzt vor der nachsthoheren Instanz an- 

hangig ist, ist Chitras Leben bedroht.

Doch selbst wenn die Opfer ins Recht 

gesetzt werden, heiBt das nicht, daB ihre 

seelischen und korperlichen Narben je 

heilen. So wurde bei dem Hearing auch 

uber das Schicksal von vier Frauen aus 

dem Punjab berichtet. Sie waren auf dem 

Weg zu einem Sikh-Tempel, als sie

Inzwischen gibt es Hoff- 

nung, weil Dalit-Frauen 
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plotzlich von der Polizei angehalten und 

verhort wurden, da ein reicher Mann 

seine Brieftasche verloren hatte. Die 

Frauen wurden verhaftet, ihre Hauser 

durchsucht, ihre Hande gefesselt und auf 

ihre Stim tatovierten die Polizisten die 

Worter "Jeb Katri" (Taschendiebe). 

Spater wurden zwar - auf Kosten der 

Regierung - die Spuren der Tatowierung 

durch plastische Chirurgie entfemt, doch 

die Narben dieser Operation sind haBli- 

cher und tiefer als die Tatowierung.

Neben ahnlichen Verbrechen, vor al- 

lem zahllosen Fallen von Vergewalti- 

gung, berichteten die Dalit-Frauen von 

der Vergiftung einer Dalit-Lehrerin 

durch ihren Mann, von Massakem an 

Dalits in Rajasthan und von weiteren 

Willkurakten gegen Dalits im ganzen 

Land. All dies geschah, obwohl die indi- 

sche Verfassung die "Unberuhrbarkeit" 

offiziell abgeschafft hat.

Nach der Anhorung der Willkiirakte 

gegen Dalits wurde - vor dem Hinter- 

grund der zunehmenden Haufigkeit und 

Brutalitat solcher Greueltaten, des oft 

geheimen Einverstandnisses zwischen 

den Privilegierten und der Polizei sowie 

der geringen Aussicht der Opfer auf Er- 

folg vor Gericht - unzweideutig erklart: 

"Wir mochten betonen, daB keine der 

Gewalttaten gegen Dalits als isolierter 

Fall betrachtet werden kann. Nach sorg- 

faltiger Untersuchung der Art der Will

kurakte gegen Dalits im ganzen Land 

kommen wir zu dem Ergebnis, daB dies 

eine durchgangige und systematische 

Gewaltanwendung des indischen Staates 

gegen die Dalits zum Ausdruck bringt, 

eine Art von Unterdruckung, die klar 

zur Definition des Volkermordes paBt, 

ein Verbrechen gegen die Menschlich- 

keit".

Die Rolle der Dalit-Frauen in der Be- 

wegung fur die Befreiung der Unberuhr- 

baren geht - wie das jungst erschienene 

Buch von Meenakshi Moon "Auch wir 

haben Geschichte gemacht" belegt - bis 

in die friihen zwanziger Jahre zuriick. 

Diese Studie zeigt, was bislang kaum zur 

Kenntnis genommen wurde: Dalit- 

Frauen haben in groBer Zahl zusammen 

mit dem Dalit-Fuhrer Ambdekar und 

dessen Anhangem an den Befrei- 

ungskampfen der Dalits teilgenommen; 

sie sind mutig fiir gleiche Menschen- 

rechte eingetreten, fiir eine Religion, die 

ihre Freiheit und Wiirde und einen den 

Mannem gleichberechtigten Status aner- 

kennt. Sie forderten kostenlosen und ob- 

ligatorischen Schulbesuch fiir Madchen, 

die Vertretung von Frauen in der Legis

lative und in ortlichen Korperschaften 

sowie das Verbot von Kinderheirat.

Schon in den vierziger Jahren verab- 

schiedeten aktive Dalit-Frauen eine Re

solution, die die Unabhangige Arbeiter- 

partei und spater die Federation der 

amtlich registrierten Kasten unterstiitzte. 

Dalit-Frauen nahmen an gewaltfreien 

Protesten in den Parlamenten der Bun- 

desstaaten teil und nahmen dabei auch 

Verhaftungen auf sich. All dies zeigt, 

daB sie nach und nach politisches Be- 

wuBtsein erlangt haben.

Die Kultur des Schweigens brechen

Dalit-Frauen, deren Leben jahrhun- 

dertelang gepragt war von der "Kultur 

des Schweigens", die - verletzt in ihrer 

Wiirde und ihrem Menschsein - keinen 

Spielraum hatten, sich politisch, wirt- 

schaftlich oder gesellschaftlich zu au- 

Bem, sind nicht langer bereit, ihre Un

terdruckung stillschweigend hinzuneh- 

men. Langsam wachst das Image der 

Dalit-Frauen als starke Frauen, die fahig 

sind, Entbehrungen und Leiden zu trot- 

zen, um ihre Familien zusammenzuhal- 

ten, fur deren Uberleben sie allzuoft al- 

leine verantwortlich ist, und auch in der 

Gemeinschaft mit kraftvoller Stimme zu 

sprechen.

DaB die Dalit-Frauen jetzt selbst ihre 

Stimme erheben, ist von groBter Bedeu-

Dalit-Frauen und -Kinder werden als billige Arbeitskrafte in der Landwirtschaft eingesetzt (Foto: Walter Keller)

32 Siidasien 2/97



Indien

tung, denn ihr Kampf und mit diesem 

auch die Dalit-Frage ist weder von der 

Frauenbewegung noch von den anderen 

Bewegungen emsthaft aufgegriffen wor

sen, obwohl Dalits in diesen Bewegun

gen und in den politischen Parteien mit- 

arbeiten. Gerade in den letzten Jahren 

haben Frauen im ganzen Land bei den 

Kampfen der Dalits groBen Mut bewie- 

sen und heroisch fiir ihre Sache ge- 

kampft: sei es bei Landkonflikten oder 

beim Protest gegen Willkiirakte. Die 

Notwendigkeit, den Kampf weiterzufuh- 

ren, ergibt sich zunehmend auch auf- 

grund des Anwachsens fundamentali- 

stischer und kastenorientierter Krafte in 

Indien.

Im vergangenen Jahrzehnt untemah- 

nien Dalit-Frauen bedeutsame Schritte 

zum Aufbau eines landesweiten Netz- 

Werkes. Die Spannbreite der Frauen, die 

auf Dorfebene bis hin zur nationalen 

Ebene zusammenkamen, reicht von 

Mullsammlerinnen bis zu "Devadasi"- 

Frauen, von Bewohnerinnen von 

Elendsvierteln bis zu berufstatigen 

Frauen hoherer Schichten. In diesem 

Rahmen wurde unter anderem im Marz 

1987 eine nationale, von der Christli- 

chen Dalit-Befreiungsbewegung in Ban

galore organisierte Studie zu "Kampf 

und Wiinschen der Dalit-Frauen" durch- 

gefuhrt. Im August 1992 gab es in der 

Sudregion einen runden Tisch zum 

Thema: "Die Beteiligung der Frauen am 

Politischen EntscheidungsprozeB - die 

Beteiligung der Dalit-Frauen". Des 

Weiteren organisierte das Dalit-Solidari- 

tatsprogramm im Marz 1994 in Neu 

Delhi einen nationalen Konvent fur Da

lit-Frauen. Bei dem bereits erwahnten 

Hearing uber Willkiirakte gegen Dalits 

und gegen Dalit-Frauen haben sich die 

teilnehmenden Frauen entschieden fur 

eine "Nationale Vereinigung der Dalit- 

Frauen" ausgesprochen.

Ein Beratungskomitee ubemahm die 

Aufgabe, die Strukturen, Programme 

und Texte dieser nationalen Vereinigung 

zu entwickeln. Zu den formulierten Pro- 

grammpunkten gehoren die Bildung ei- 

ner unabhangigen nationalen Menschen- 

rechtskommission, die sich mit den 

Willkiirakten gegen Dalits und insbeson- 

dere gegen Dalit-Frauen beschaftigt so

wie die Griindung von Kampagnenko- 

mitees in den Bundesstaaten; die Verbes- 

serung der Bildungsmoglichkeiten fiir 

Dalit-Frauen auf alien Ebenen ein- 

schlieBlich der Bereitstellung von 

Wohnheimen, Stipendien und anderen 

Hilfsmitteln; die Entwicklung von Pro

grammen zur Linderung der Armut, die 

Durchsetzung von Landreformen, die 

Schaffung von wirtschaftlichen Altema- 

tiven sowie die Ermoglichung von Ei- 

gentumsbildung fur Dalit-Frauen. Wei- 

tere Programmpunkte gelten dem Kampf 

gegen den Alkoholismus, der Griindung 

eines Komitees zur Beendigung des 

"Devadasi"-Systems und zur Schaffung 

von Programmen zur Forderung der po

litischen Partizipation vom Dorfrat bis 

zum Parlament.

Kurz: Die Dalits kampfen um ein 

menschenwiirdiges Leben und fiir die 

Schaffung einer Dalit-Identitat. Die Da

lit-Frauen stehen im Mittelpunkt dieses 

Kampfes. In dieser Vision der Dalits, 

die ausgerichtet ist auf die Befreiung von 

Jahrhunderte andauemden Fesseln der 

Armut, der Beraubung, des Leidens und 

der sexuellen sowie anderer Diskriminie- 

rungen, geht die Rolle der Dalit-Frauen 

uber die einer dem Mann gleichberech- 

tigten Partnerin hinaus.

Nach den Worten von Ruth 

Manorama, einer Mitarbeiterin der 

Frauenorganisation 'Womens Voice', ist 

die Vision der Dalits und ihr alternatives 

BewuBtsein "wesentlich feministisch, 

nicht patriarchalisch, nicht-hierarchisch 

und okologisch. Dalit-Frauen mussen im 

ganzen Land fiir Freiheit, das unverau- 

Berliche Recht auf menschliche Wurde, 

fur Gleichberechtigung mit den Mannem 

und mit Mitgliedem anderer Kasten ein- 

stehen".

Eine Bewegung mit dieser Perspektive 

aufzubauen, bedeutet in der Tat, eine ge- 

schichtliche Aufgabe in Angriff zu neh- 

men. Mit diesem Ziel vor Augen, er- 

warten die Dalit-Frauen in Indien zu- 

recht die notwendige Internationale Soli- 

daritat und Unterstiitzung.
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Savi Sawarkar: "Stimme der Stummen".

Der 35-jahrige Dalit-Kunstler Savi 

Sawarkar stellte kurzlich seine 

Werke im Ravindra Bhavan, der re- 

nommierten La I it Kala-Akademie, in 

'*evv Delhi aus. Auf 150 zum Teil 

sehr groBflachigen Olgemalden, 

Drucken und Zeichnungen versucht 

^er engagierte Kunstler, der seit 

*urzem als Dozent an der 'Delhi 

School of Fine Arts' lehrt, die Lei- 

der Dalits ("Unterdruckten") im 

System der brahmanischen Ord- 

nun9 und Unterdruckung" darzu- 

stellen. Die GroBmutter Sawarkars, 

Seir>e Leitfigur in jungen Jahren, 

Verdingte sich als StraBenbauarbei- 

terin in Maharashtra. Sie steckte 

a Iles ver fug bare Geld in die Erzie- 

hung ihres Sohnes, um getreu den 

Lehren der legendaren Symbolfigur 

des Dalit-Aufbruchs, Dr. Ambedkar, 

zur Gegenmacht gegen die unter- 

drtickerischen Methoden der feinen 

Oberkasten-Netzwerke beizutragen. 

Sawarkar zeigt, ohne dabei agitato- 

risch zu werden, die vielfaltigen Er- 

niedrigungen der "Menschen zwei- 

ter Klasse", die zum Beispiel mit 

umgehangten Spucknapfen den 

"Herrenmenschen der oberen 

Kasten " aus dem Wege gehen muB- 

ten.

Savi Sawarkar will mit seiner Bil- 

dersprache soziale Probleme, wie 

die Unberuhrbarkeit, Tempel-Prosti- 

tution (Devdasi-System) und das 

schwere Los von Minderheiten in 

der indischen Gesellschaft anpran- 

gern. Mit seiner "Plastik-Kunst" ver- 

tritt er eine "nicht-brahmanische 

Asthetik", die u.a. an die Maurya- 

Hochkultur, die praktisch keine Un

beruhrbarkeit kannte, anknupfen 

will.

Sawarkar, der seit 15 Jahren ak- 

tiv malt und bei nationalen und in- 

ternationelen Kunstlern Erfahrungen 

sammelte, bekennt sich zu einer ra-
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