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Soziale Mobilitat und okonomische Fortschritte

Es ist nicht einfach, zwischen Verandemngen der tamili

schen Gesellschaft im Zuge von Modemisierungsprozessen 

und solchen, die ihren Ursprung im gegenwartigen Konflikt 

haben, zu differenzieren. Zweifelsohne hat letzterer ein neues 

Denken in verschiedenen Bereichen gefordert, wie Ergeb- 

nisse einer Befragung unter Frauen zeigen, die in 

Fluchtlingslagem leben.

Kaste

Obwohl die Mehrzahl der sozialen und okonomischen Ak- 

tivitaten von Kastennormen beeinfluBt wird, herrscht ein 

starker Druck in Richtung ihrer Uberwindung vor. 87 Pro- 

zent der befragten Frauen pladieren fur die Abschaffung des 

Kastensystems und halten es fur den gegenwartigen gesell- 

schaftlichen Zusammenhang fur irrelevant. Das Bil- 

dungsniveau ist daher nicht die einzige GroBe, die die Mei- 

nung zum Kastensystem bestimmt. Selbst die Frauen mit aus- 

gesprochen niedrigem Bildungsniveau nehmen eine vorwie- 

gend ablehnende Haltung zum Kastendenken ein. Dessen Be- 

furworterinnen machen jedoch darauf aufmerksam, das das 

Kastensystem maBgeblich zu einer funktionierenden sozialen 

Ordnung beigetragen hat und nicht verandert werden sollte. 

Sogar unter den Bedingungen des Lagerlebens haben manche 

Frauen ihre Lebensweise auf die Kastennormen ausgerichtet.

Heirat

Auch die Institution der Heirat wird von der Mehrzahl der 

Befragten in einer der traditionellen Denkweise entgegen- 

gesetzten oder diese zumindest modifizierenden Art und 

Weise interpretiert. 80 Prozent der Frauen sprachen sich da- 

fur aus, daB ein Madchen die letzte Entscheidung bei der 

Wahl des Partners haben sollte und die Familie lediglich kon- 

sultiert wird. Zehn Prozent mochten dem Madchen die allei- 

nige Verantwortung wahrend des gesamten Auswahlprozesses 

uberlassen. Die Eltem sollten ihrer Meinung nach nicht ein- 

mal ein Beratungsrecht haben. Demgegenuber wunschen sich 

die befragten Madchen zumindest letzteres, weil sie sich un- 

sicher fuhlen, die richtige Entscheidung zu fallen.

Obwohl die westliche "Verabredungs- und Ausgehpraxis" 

nicht befiirwortet wird, lassen die Antworten eine klare Ab- 

kehr von der traditionellen Praxis erkennen, die den Eltem 

die alleinige Entscheidungsgewalt in Heiratsangelegenheiten 

zuspricht. Die meisten Gegnerinnen des traditionellen Sy

stems finden sich, wie zu erwarten, bei den jungeren Befrag

ten. Ein gestiegenes Heiratsalter, die Schlichtheit der 

Hochzeitsfeierlichkeiten oder die von manchen Befragten in 

Erwagung gezogene Wiederverheiratung von verwitweten 

Frauen spiegeln mutmaBlich die durch den Krieg hervor- 

gerufenen Veranderungen wider. Wo der traditionelle 

"Emahrer" tot ist, soziale und wirtschaftliche Verpflichtun- 

gen indes weitergehen, ist es rational, eine Wiederverheira

tung ins Auge zu fassen, auch wenn es der traditionellen 

Auffassung widerspricht, wonach eine Witwe, gleich wel- 

chen Alters, bis zu ihrem Tode Witwe bleiben muB.

Mitgift

Die Mitgift als "Geschenk" fur die Tochter ist ein wichti- 

ger Bestandteil des Heiratsvertrages in der traditionellen ta- 

milischen Gesellschaft. Nahezu 90 Prozent pladieren fur eine 

Abschaffung der Mitgiftpraxis. Es ist vor allem deren MiB- 

brauch, den viele der Befragten kritisieren. AuBerdem stelle 

das Mitgiftsystem sowohl fur die Familie als auch fur das 

Madchen eine Belastung dar. 14 Prozent sprechen sich jedoch 

dafur aus, das diejenigen, die eine Mitgift zahlen wollten, 

dies auch weiterhin tun sollten. Fur die Befurworterinnen der 

Mitgiftpraxis liegt deren Wert in der Bereitstellung eines 

materiellen Grundstocks fur die jungen Familien.

Der gegenwartige Konflikt hat erheblich zum MiBbrauch 

des Mitgiftsystems beigetragen. Die meisten jungen Manner 

zwischen zwolf und 30 sind im tamilischen Gebiet in irgend- 

einer Weise mit dem Krieg verbunden. Die Madchen haben 

folglich Schwierigkeiten, einen geeigneten Partner zu finden 

und in Ubersee lebende Tamilen nutzen diesen Umstand, um 

oft horrende Mitgiftzahlungen zu verlangen.

Status der Frauen - Ihre Rolle und Verantwortlichkeiten

Traditionell haben Frauen in der traditionellen tamilischen 

Gesellschaft einen deutlich geringeren Status als Manner. 

Doch in jungster Zeit setzt sich unter Frauen ein Selbstver- 

standnis durch, wonach sie sich als den Mannem gleichwer- 

tig ansehen - dies antworteten 66 Prozent der befragten 

Frauen. Unter den befragten verheirateten oder verwitweten 

Frauen fuhlte sich die Mehrheit innerhalb ihrer Familien ih

ren Ehemannem gleichberechtigt, doch gaben immerhin 46 

Prozent der befragten Witwen an, einen niedrigeren Status 

als Manner zu haben. Doch es gab einige Ausnahmen. In 

Amparai fuhlt sich die Mehrheit der vertriebenen Frauen (67 

Prozent) Mannem gegeniiber minderwertig. Die Usache fur 

diese Selbsteinschatzung liegt moglicherweise an dem niedri- 

gen Ausbildungsstand der Frauen in dieser Region.

Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Schul- 

bildung der Frauen und der jeweiligen Selbsteinschatzung ih

rer gesellschaftlichen Stellung. Die Auffassung, der ange- 

messene Platz fur Frauen sei der eigene Haushalt, ist in Siid- 

asien traditionell weitverbreitet. Es ist gesellschaftlich ak- 

zeptiert, daB eine Frau als Mutter und Ehefrau festgelegte 

Aufgaben hat, die sie nicht ignorieren kann. Frauen dagegen, 

die davon ausgehen, daB sie den gleichen Status wie Manner 

haben, rechtfertigen dies mit ihrer Schulbildung; diese er- 

laube ihnen, die gleichen Arbeiten und Tatigkeiten zu ver- 

richten wie Manner; Frauen und Manner seien gleichberech- 

tig geboren und geschlechtsspezifische Diskriminierung sei 

aus religiosen Grunden nicht akzeptierbar. Zu dieser letzten 

Aussage bedarf es jedoch noch einiger klarender Forschung.

Entscheidungsmoglichkeiten der Frauen in der Familie

Die tamilische Gesellschaft miBt Mannem traditionell eine 

hohere Bedeutung zu als Frauen. Der Vater ist die bei 

weitem wichtigste Person in einer Familie. Doch die Manner 

verlieren zunehmend ihre Dominanz und Frauen beteiligen 

sich verstarkt an Entscheidungsprozessen. Knapp 53 Prozent 

der befragten vertriebenen Frauen gaben an, familiare 

Entscheidungen gemeinsam mit ihren Mannem zu treffen. 

Weitere 24 Prozent meinten sogar, sie seien die eigentlichen 

Entscheidungstrager in ihren Familien. Dies sind bedeutsame 

Veranderungen gegeniiber der traditionellen Position der 

Frauen.

Religion ist ein weiterer Faktor, der die Einstellungen, 

Werte und sozialen Beziehungen einzelner Personen be

stimmt. So deutet die vorliegende Untersuchung daraufhin, 

daB tamilische Christinnen eher bereit sind, bei anstehenden 

Entscheidungen die Initiative zu ergreifen, als tamilische 

Hindufrauen. So war der Anted der Christinnen, die anga-
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ben, Entscheidungen gemeinsam mit ihrem Mann zu treffen, 

deutlich hoher, als der Anted der Hindufrauen - dies gilt 

insbesondere fur die Region Mannar, in der ein groBer Teil 

der vertriebenen tamilischen Christen Zuflucht gefunden hat. 

Doch in der muslimischen Region Amparai haben die Man

ner in Familienangelegenheiten noch immer eine groBere 

Autoritat. Auch die verbesserte Schulausbildung hat dazu 

beigetragen, die Bedeutung der Frauen in familiaren Ent- 

scheidungsprozessen zu erhohen. Prinzipiell gilt: je hoher die 

Schulbildung, umso wichtiger die Rolle der Frauen bei Ent- 

scheidungsprozessen.

Rolle und Verantwortlichkeiten

Es ist offensichtlich, daB tamilische Frauen aus alien Ge- 

sellschaftsschichten und Grupppen vom Burgerkrieg betrof- 

fen sind und ihre Rolle und Aufgaben neu definieren mussen. 

Sie sind oftmals Hauptverdiener und mussen gleichzeitig den 

Haushalt versorgen. Aufgrund des Burgerkrieges steigt die 

Zahl der Haushalte, in denen das Familienoberhaupt eine 

Frau ist. Auch die Zahl der Arbeitsmigrantinnen in den 

Mittleren Osten, die als Haus- und Kindermadchen Arbeit 

suchen, steigt.

Es gibt jedoch einige negative, wenn auch verstandliche 

Veranderungen. So ist eine groBe Zahl junger Frauen mili- 

tanten Gruppierungen beigetreten, nachdem sie mit ansehen 

niuBten, wie Familien von Soldaten angegriffen wurden und 

ihre Besitztumer verloren haben. Es gibt keinerlei Vorkeh- 

rungen, junge tamilische Frauen in den Kriegsgebieten zu 

schutzen und sie zu rehabilitieren. Viele junge Tamilinnen 

sahen sich daher gezwungen, die Schule zu verlassen und an- 

gesichts fehlender Beschaftigungsmoglichkeiten einer der 

vielen militanten Gruppen beizutreten. Obwohl jede dieser 

G nip pen uber weibliche Mitglieder und Unterstutzerinnen 

verfugt, gelang es bisher keiner Frau, bis in Fiihrungsposi- 

tionen aufzusteigen.

Das Interesse tamilischer Frauen, sich politisch zu betati- 

gen, ist aufgrund verschiedener beruflicher Benachteiligun- 

gen deutlich gestiegen. Daruberhinaus miBtrauen viele der 

sinhalesischen Bevolkerungsmehrheit so sehr, daB sie sich 

eme Losung ihrer Probleme nur durch einen eigenen Staat 

versprechen. Dies hat zu einem Anstieg der LTTE- 

Unterstutzerinnen gefuhrt. Junge tamilische Frauen kampfen 

auf dem Schlachtfeld, wahrend sich Mutter an der " Mutter

front "-Bewegung beteiligen. Diese protestieren und organi- 

sieren Widerstand gegen willkurliche Festnahmen, Ermor- 

dungen und Entfuhrungen junger Tamilen durch Re- 

gierungstruppen und militante Gruppierungen.

Im Verlauf unserer Feldforschungen wurde uns auch be- 

nchtet, daB sich einige verwitwete Tamilinnen der Prosti

tution zuwenden. Mangels anderer Einkommensmoglichkei- 

ten ist vor allem in Gebieten wie Trincomalee, Batticaloa und 

Amparai ein Anstieg der Prostitution zu beobachten. Doch es 

gibt auch positive Entwicklungen. Die vertriebenen Frauen 

smd besser organisiert als zuvor. Sie haben Selbsthilfeorgani- 

sationen sowie Spar- und Kreditgenossenschaften gegrundet. 

Pie Frauen bemuhen sich um verbesserte Ausbildungsmog- 

lichkeiten fur ihre Tochter, um diesen besser bezahlte Be

schaftigungsmoglichkeiten oder Wege in die Selbstandigkeit 

zu eroffhen.

Hoffnungen und Traume vertriebener Tamilinnen

Es ist schwierig, ja unmoglich, vorherzusagen, wie die Ge

sellschaft nach einer Beendigung der Konflikte aussehen 

wird. Viele der Vertriebenen glauben nicht an einen baldigen 

Frieden und drucken in den Interviews Hoffhungslosigkeit 

und Verzweiflung aus. Andere sind optimistischer und glau

ben an eine politische oder auch militarische Konfliktlosung. 

Doch wie auch immer sich die Situation entwickeln wird, 

Frauen wollen in diesem ProzeB eine wichtige Rolle spielen. 

Wenn der Krieg andauert, werden Frauen neue Strategien 

entwickeln mussen, um mit den Herausforderungen, denen 

sie sich in den Fluchtlingslagem gegenuber sehen, fertig zu 

werden. Die Frauen sind sehr darum bemuht, ihre Ausbil- 

dung zu verbessem, sich neue Fertigkeiten anzueignen, die 

Gesundheitsversorgung fur ihre Kinder in den Fluchtlingsla

gem zu verbessem und ihnen Schulbildung zu vermitteln. 

Hierzu hoffen sie auf Unterstutzung von auBen.

Wenn die Situation sich wieder normalisiert, wollen sie in 

ihre jeweilige Heimat zuruckkehren und ein neues Leben be- 

ginnen. Doch sie fuhlen, daB sie in ihren Familien keine un- 

tergeordnete Rolle mehr spielen konnen. Da viele ihre mann- 

lichen Angehorigen und ihren Besitz verloren haben, werden 

sie sich auBerhalb ihrer Haushalte Arbeit suchen mussen. 

Mehr als 80 Prozent der befragten Frauen wollen im Faile 

einer Beendigung der Konflikte in ihre alte Heimat zuruck

kehren. In einigen Gebieten, wie in Vavuniya und in Man

nar, sind die Frauen hinsichtlich einer Ruckkehr in ihre Hei- 

matorte eher zogerlich - ihnen fehlt das Selbstvertrauen, ihr 

altes Leben in den Dorfem wieder aufzunehmen. In den ost- 

lichen Provinzen ist die Bereitschaft der Frauen sehr hoch, 

wahrend Fluchtlingsfrauen in Colombo, Mannar oder Vavu

niya weiter entfemt sind vom Ort des Geschehens und die 

dortige Situation schlecht einschatzen konnen. Es wurde fest- 

gestellt, daB Fluchtlingsfrauen in den ostlichen Provinzen 

ihre Zukunftsaussichten deutlich positiver beurteilen, als 

diejenigen in anderen Gebieten. Die meisten von ihnen sind 

bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen und ihre 

landwirtschaftliche Tatigkeit wieder aufzunehmen, sei es nun 

mit Unterstutzung ihres Mannes oder ohne mannliche Hilfe.

(Dieser Beitrag entstammt dem Buch "Women, Transition and 

Change", das vom 'Institute of Agriculture and Women in Deve

lopment' und der 'Friedrich Ebert Stiftung', Colombo, herausgege- 

ben wurde. Ubersetzung und Bearbeitung: Theo Ebbers/Jurgen 

Clemens)
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