
Sri Lanka

Psychische Folgen von Folter und "Verschwindenlassen"

von Barbara Preitler

Wenn Sri Lanka in unseren Medien Beachtung findet, sind 

es meist negative Schlagzeilen der Superlative: Uber 60.000 

Menschen "verschwanden" 1988 bis 1990 - mehr als in ir- 

gendeinem anderen Land in dieser Zeit; die Kinderkampfer 

und -kampferinnen der 'Tamil Tigers' (LTTE) werden immer 

junger; immer wieder kommt es zu Massakem an Bewohne- 

rlnnen der sogenannten "Grenzdorfer" im Norden und Osten 

des Inselstaates; bei einer Bombenexplosion in Colombo 

starben fast hundert Menschen und uber 1000 wurden ver- 

letzt, hunderttausende tamilische Fluchtlinge muBten Jaffna 

verlassen; bei Razzien werden Personen nur aufgrund ihrer 

ethnischen Zugehorigkeit verhaftet.

Die Situation ist angespannt - Zeit fur Reflexion uber das 

Geschehene und fur Trauer uber die groBen Verluste bleibt 

kaum. Das Bedurfhis nach einer Auseinandersetzung mit den 

psychischen Folgen der vergangenen Traumatisierung wird 

meist schon wieder durch neue Gewalttatigkeiten und men- 

schliche Tragodien uberdeckt.

Aus den verschiedenen extremen Belastungen, die aufgrund 

von Krieg und politischer Gewalt in Sri Lanka eine groBe 

Anzahl von Menschen betreffen, mochte ich zwei Themen- 

kreise herausgreifen: Belastung durch Folter und durch 

"Verschwindenlassen" eines Angehorigen.

Folter

Quantitativ hat nach Berichten von Menschenrechtsorgani- 

sationen die Folter in Sri Lanka in den letzten Monaten abge- 

nommen. Sowohl auf Seiten der Regierungskrafte wie auch 

auf Seiten der LTTE werden weniger Folterfalle bekannt. 

Trotz dieser erfreulichen Entwickhmg ist zu sehen, daB nach 

wie vor Folter auf beiden Seiten existiert und daB die Trau- 

matisierungen der Menschen, die in den letzten Jahren ge- 

foltert wurden, nicht vergessen und schon gar nicht geheilt 

sind.

Folter bedeutet einen schweren Eingriff in die personliche 

Integritat einer Person. Jean Amery, ein Folteruberlebender 

des Nazi-Regimes, beschrieb es so: "Wer der Folter erlag, 

kann nicht mehr heimisch werden in dieser Welt." Folter- 

uberlebende aus Sri Lanka leiden meist in ahnlicher Weise an 

den Folgen der Folter, sie haben aber kaum die Moglichkeit, 

ihre Erfahrungen und Leiden, so wie Jean Amery, in literari- 

sche oder andere kunstlerische Formen umzusetzen. Oft wird 

diese schlimme Lebenserfahrung nur dann Gegenstand 6f- 

fentlichen Interesses, wenn eine Person versucht, irgendwo 

in einem westeuropaischen Land politisches Asyl zu erhalten 

und dafur uber die Fluchtgrunde befragt wird. Dabei geht es 

wohl weniger um ein menschliches Einfuhlen in das Erlit- 

tene, sondem oft um eine auBerst zynische Uberprufung, ob 

die Angaben uber die Folterungen auch der Realitat entspre- 

chen und damit fur das Asylverfahren herangezogen werden 

konnen.

Die in Sri Lanka verwendeten Foltennethoden reichen von 

Schlagen mit verschiedenen Gegenstanden am ganzen Kor- 

per, uber Elektroschocks, Einreiben mit Chilipulver bis zu 

Verbrennungen und Zufugen von Stichwunden, sexueller 

Folter etc. Verbunden damit sind unmenschliche Haftbedin

gungen wie standige Dunkelheit oder standiges helles Licht; 

Haftraume, in denen es unmoglich ist, aufrecht zu stehen 

oder ausgestreckt zu liegen; zuwenig Nahrung, die uberdies 

oft verschmutzt und ungenieBbar ist.

Die Folgen, unter denen die Uberlebenden der Tortur lei

den, sind korperlicher, psychosomatischer und psychischer 

Art. In einer Untersuchung an 160 ehemaligen Haftlingen aus 

Vavuniya kommt die britische Psychologin Anna Doney 

(1996) zu dem SchluB, daB Hauterkrankungen und Schmer- 

zen im Brustkorbbereich, Kopfschmerzen und andere 

Schmerzsymptome als haufigste Beschwerden noch wahrend 

der Haft auftreten.

Diese Ergebnisse decken sich weitgehend mit einer Befra- 

gung von Folteruberlebenden in Colombo uber die Probleme 

nach der Entlassung aus dem Gefangnis oder Lager 

(Sivayogan, 1993). Neben den Schmerzzustanden sind es 

Appetitlosigkeit, Verdauungsstorungen, Schlafstorungen, 

Alptraume und visuelle Wahmehmungsstorungen unter denen 

die Uberlebenden leiden. Weit mehr als die Halfte der Be- 

fragten nennen daruber hinaus folgende psychische Verande- 

rungen: Mudigkeit, Nervositat, immer wiederkehrende Erin- 

nerungen an das Trauma, Konzentrationsstorungen und ex

treme Angst.

Dieses Zustandsbild wird als posttraumatische Belastungs- 

storung (PTSD - Post Traumatic Stress Disorder) beschrie- 

ben, das zur Diagnose von psychischen Leiden nach extre

men Belastungen - wie Folter - weltweit herangezogen wird.

Dies ist wichtig, um ein allgemein gultiges Leiden sichtbar 

zu machen: Folter endet nicht mit der Entlassung aus der 

Gewalt der Folterknechte, sondem kann weit daruber hinaus 

destruktiv wirken - und zerstort oft das Leben des Gefolterten 

und das seiner Angehorigen.

Die Grunde dafur liegen in der Struktur der Folter. Es 

seien hier drei der wichtigsten genannt:

1. Wer gefoltert wird, verliert das Vertrauen an einen 

Mindeststandard an menschlichen Umgangsformen. Er oder 

sie erlebt, daB er/sie vollkommen hilflos den Folterem aus- 

geliefert ist und diese mit ihm/ihr machen konnen, was sie 

wollen. Er/sie selbst kann nichts tun, um die Folter abzu- 

wenden oder das Leben zu retten. Wer dies erlebt hat, ver

liert meist das Vertrauen in die Menschlichkeit - das MiB- 

trauen und die Angst, dies konne emeut geschehen, bleibt 

bestehen und wird auf alle Beziehungen ubertragen.

2. Durch die Folter werden oft Gestandnisse und Informa- 

tionen erpreBt. Wer dabei etwas preisgegeben hat, leidet un

ter Schuldgefuhlen.

3. Die Folter verletzt die intimsten Bereiche eines Men

schen. So bedroht oder zerstort Folter fast immer die sexuelle 

Integritat des Opfers. Dies kann durch Entkleiden, sexuelle 

Notigung, Drohung oder Vergewaltigung geschehen. Uber 

diese erlittene Schmach zu sprechen, wagen viele nicht. Ge- 

rade in einer Gesellschaft, in der Werte wie "Jungfraulich- 

keit" und "Reinheit" nach wie vor eine zentrale Rolle spie- 

len, befurchten die Opfer Sanktionen und Bestrafung fur das 

was ihnen angetan worden ist.

Der weltweite Trend, Zentren aufzubauen, die auf psy- 

chologische und psychotherapeutische Behandlung von Fol

teruberlebenden spezialisiert sind, findet auch in Sri Lanka 

Resonanz. Nur ergeben sich hier verschiedenste Pro- 

blemstellungen, die eine tatsachliche psychische Aufarbei- 

tung fraglich erscheinen lassen. Psychologie und Psychothe-

6 Siidasien 5/96



Sri Lanka

rapie sind fur Sri Lanka neue und importierte Wissensge- 

biete. Beides hat in Sri Lanka keine Tradition und es muB 

daher auf Wissen, das hauptsachlich in Europa und den USA 

entwickelt wurde, zuruckgegriffen werden.

Zugleich ist die quantitative Notwendigkeit von Psychothe- 

rapie aufgrund der hohen Zahl der Opfer fast unuberschau- 

bar. Wahrend es durchaus sinnvoll erscheint, mit Menschen, 

die gemeinsam Krieg, Bombardierungen und Vertreibungen 

erlitten haben, auch in Gruppen therapeutisch und beratend 

zu arbeiten, da es sich um kollektive Traumatisierungen han- 

delt, die gemeinsam erlebt wurden, erscheint mir Psychothe- 

rapie mit Folteruberlebenden ntir in Einzeltherapie sinnvoll. 

Folter zielt auf die Zerstorung des Individuums. Was erlitten 

wurde ist oft so ungeheuerlich, daB nicht daruber gesprochen 

werden kann. Aus der Erfahrung in europaischen und ande- 

ren Landem ist bekannt, daB in diesen Fallen eine Langzeitt- 

herapie durchaus eine Verbesserung des Leidenszustandes 

bringen kann. Voraussetzung dafur ist aber genugend Zeit, 

um eine Beziehung zwischen Therapeutln und Patientin 

wachsen zu lassen und ein kreativer Umgang mit Kommuni- 

kationsmoglichkeiten. Manchmal ist es moglich, unaus- 

sprechliches Leiden in Farben, Musik oder Bewegung auszu- 

drucken. Es handelt sich also um eine aufwendige Form der 

Therapie, die in Sri Lanka am Ungleichverhaltnis zwischen 

psychologischen Beraterlnnen/Arzt/Arztlnnen und Patientln- 

nen kaum durchfuhrbar erscheint.

Daruber hinaus spricht die Diagnose von einer "posttrau- 

matischen Stoning", das heiBt also die Traumatisierung(en) 

sind vorbei ("post"). Dr. Selvaratnam, ein Psychologe und 

Priester, der in Jaffna Hilfe fur Folteruberlebende anbot, 

spricht hingegen von einer "Ongoing Traumatisation". Die 

Menschen im Kriegsgebiet sind standig von emeuten 

Extremerfahrungen durch Krieg und politische Gewalt be- 

droht. Solange diese Bedrohung nicht vorbei ist, kann sich 

psychologische Intervention nur auf das Zurechtkommen mit 

dem taglichen StreB des Uberlebens und die Beherrschung 

der realen Todesangst rich ten. Fur eine Psychotherapie im 

Sinne einer psychischen Aufarbeitung des Geschehenen und 

eines Trauerprozesses uber die erlittenen Verluste gibt es in 

dieser Situation kaum eine Moglichkeit.

Mitarbeiterlnnen von Hilfsorganisationen im ehemaligen 

Jugoslawien berichten, daB es jetzt nach Beendigung des 

Krieges zu verstarkten psychischen Problemen kommt - eine 

Entwicklung, die Sri Lanka, sollte es zu einem politischen 

FriedensschluB kommen, noch bevorsteht.

" V erschwindenlassen"

1995 wurden von der neuen Regierung drei Kommissionen 

zur Aufklarung von "Verschwundenen-Falle" eingesetzt. Ca. 

60 000 Faile von Personen, die vor allem 1988 - 1990 

"verschwunden" sind, wurden den Kommissionen gemeldet.

Im Suden des Landes konnten davon bereits 5000 Anfragen 

erledigt werden. Das heiBt, der Tod der Person wurde durch 

Indizien soweit nachgewiesen, daB die betreffende Person of- 

fiziell fur tot erklart wird und die Angehorigen einen Toten- 

schein ausgestellt bekommen konnen. Damit verbunden ist 

der Anspruch auf finanzielle Entschadigung. Dies ist ein 

durchaus wichtiger Schritt in der Vergangenheitsbewaltigung 

und verbessert die Situation von tausenden Witwen und 

(Halb-)Waisen.

Neben der materiellen Absicherung einer groBen Anzahl 

von Frauen und Kindem bedeutet diese MaBnahme aber auch 

eine groBe psychische Entlastung. "Verschwindet" ein Fami- 

lienmitglied, richtet sich meist die ganze Familie auf die 

niogliche Ruckkehr dieser Person aus. Es wird viel Energie 

in die Nachforschung und Suche gesetzt, Moglichkeiten des 

Aufenthaltes werden phantasiert. Wenn die verschwundene 

Person wiederkommt, soli sie alles so vorfinden, wie sie es 

verlassen hat. Dies fuhrt zu einer Erstarrung des Familienle- 

bens, eine Weiterentwicklung ist nicht moglich.

Ich mochte dies an zwei Beispielen illustrieren:

Eine junge Frau, Mutter zweier Kleinkinder, hat uber eine 

NGO eine Sekretarinnenausbildung erhalten und verdient 

sich seither mit kleinen Nebenjobs das Notigste, um mit 

ihren Kindem uberleben zu konnen. Von der Organisation 

wurde ihr ein gut bezahlter Fulltime-Job angeboten, den sie 

zur Verwunderung - und auch Verargerung - der 

Mitarbeiterlnnen der NGO abgelehnt hat, da es scheinbar 

keinen Grund dafur gab. Von der Psychodynamik her ist es 

dieser Frau nicht moglich, die Position ihres verschwundenen 

Mannes als Familienerhalter einzunehmen. Sie halt mit 

enormen Einsatz und unter groBen Entbehrungen diese Posi

tion fur ihn offen. Alles andere kame in ihren Augen einem 

Verrat gleich.

Eine sechsundzwanzigjahrige Frau steht kurz vor ihrer 

Wiederverheiratung. Ihr erster Mann ist "verschwunden", als 

sie 18 Jahre alt war. Seither hat sie von ihm kein Lebenszei- 

chen. Sie mochte jetzt einen neuen Lebensabschnitt beginnen, 

aber sie qualt sich noch immer mit der Frage, was ware, 

wenn ihr erster Mann doch noch am Leben ist.

Wird in der Familie das "Verschwinden" als endgultig ak- 

zeptiert, ist dies meist mit groBen Schuldgefuhlen verbunden. 

Die Angehorigen fuhlen sich am Tod mitverantwortlich.

Um den Tod eines geliebten Menschen akzeptieren zu kon

nen, ist es wichtig, den toten Korper zu sehen. Es verhindert 

Phantasien, wie die, daB die Person ja noch am Leben sei 

und bald wiederkommen wird. Erst dann, wenn der physi- 

sche Tod akzeptiert wird, ist es moglich, eine Person auch 

"sozial" sterben zu lassen, sie zu betrauem und eine Zukunft 

ohne diesen Menschen zu planen. In Sri Lanka sind die To- 

tenrituale, psychologisch auBerst sinnvoll, stark von der 

Sichtbarkeit des Todes gepragt: Die Toten werden offen auf- 

gebahrt und sind daher fur die Familie und fur die ganze 

Gemeinde sichtbar. Es ist durchaus ublich, Fotos von dem 

Verstorbenen zu machen. Der Tod als Realitat des Lebens 

muB von der Umgebung wahrgenommen werden.

Die jetzt eingesetzten Kommissionen konnen der Familie 

zwar nicht mehr die Konfrontation mit den sterblichen Uber- 

resten des Angehorigen ermoglichen, sie ubemehmen aber 

die Funktion des "sozialen Todes". Dieser muB damit nicht 

mehr von der Familie selbst vollzogen werden, sondem wird 

von einer staatlich eingesetzten Autoritat ubemommen. Die 

Familien werden damit psychisch stark entlastet. Zugleich 

werden soziale Rollen in der Gesellschaft klar. Frauen von 

"Verschwundenen" werden zu Witwen und ihre Kinder zu 

"Waisen".

Erforderlich ware daruber hinaus auch die Bestrafung der 

fur das "Verschwindenlassen" Verantwortlichen. Die zuruck- 

gebliebenen Angehorigen sollten die Bestatigung bekommen, 

daB es unrecht und ungesetzlich war, was ihrem Vater, Ehe

mann oder Sohn widerfahren ist. Das erscheint aber in der 

jetzigen Kriegssituation eine kaum verwirklichbare Forde- 

rung. Als die fur die zentralen Provinzen zustandige Kom- 

mission der Prasidentin die Namen von 200 verantwortli

chen Armeeangehorigen, die im Zuge ihrer Arbeit ermittelt 

werden konnten, nannte, gab es ein tagelanges Verwirrspiel 

um deren mogliche Suspendierung vom Dienst. Am Ende der 

Diskussion stand die Emporung uber die Verunglimpfung 

von "Kriegshelden" und eine mogliche Schwachung der Ar- 

mee in dieser wichtigen Kriegsphase. Keiner dieser Soldaten 

ist aus dem aktiven Dienst im Kriegsgebiet abgezogen wor- 

den.

Die Frage, wieweit die Aufarbeitung von staatlichen Ver

brechen in einem Land im Kriegszustand uberhaupt moglich 

ist, bleibt unbeantwortet.

(Die Autorin ist Psychologin und lebt in Wien)
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