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Keine Spur von 

Sicherheit und Wiirde

Von Martin Stiirzinger

sungspraxis fur Tamilen". Darin heiBt 

es, auf eine Ruckkehr groBerer Gruppen 

werde zwar weiterhin verzichtet. Trotz 

der instabilen Lage in Sri Lanka sei je- 

doch "in Einzelfallen ein Vollzug der 

Wegweisungen nach Colombo unter 

voller Beachtung des ' Non

Refoul ement-Prinzips' moglich, zulassig 

und zumutbar".

Seit zwei Jahren schafft - neben Indian - die Schweiz als einzh 

ges Land Tamilen nach Sri Lanka zuruck, die nicht straffdllig 

geworden sind. Um eine Ruckkehr dieser abgewiesenen Asylbe- 

werberin "Sicherheit und Wurde" zu ermoglichen, hatten cfie 

beiden Staaten am 12. Januar 1994 ein Abkomman unterzeich- 

net. Dieser Verainbarung kommt insofern gesamteuropaische 

Bedeutung zu. als sich etliche Lander interessiert zeigten, bei ei- 

nem Erfolg der Ruckfuhrungsaktion einen Shnlichen Vertrag mit 

Sri Lanka zu schlieSen. Nun beschloS die Schweizer Landesre- 

gierung Ende Dezember, das Abkommen um weitere zwei Jahre 

zu verlangern, und stallta fast, die getroffenen Regal ungen hat- 

ten sich aus der Sicht aller beteiligten Parteien bewShrt. Das ist 

mehr als schonfarberisch«' •:;

Die Boulevardzeitung "Blick", kein 

schlechtes Barometer fur die Stimmung 

im Volk, zeigte den Meinungsum- 

schwung deutlich. Hatte es im August 

1983 noch geheiBen: "Trotz aus Sri 

Lanka - die Schweiz will die Tamilen 

nicht!" schrieb das Blatt elf Jahre spater: 

Wirte klagen: Wir brauchen diese 

freundlichen Leute". Viele Schweizer 

haben die tamilischen Asylbewerber, die 

heute zum StraBenbild jeder Stadt geho- 

rcn, offensichtlich akzeptiert. Besonders 

beliebt als willige und billige Arbeits- 

krafte sind sie in Restaurants, wo sie 

mehrheitlich ein Auskommen gefunden 

haben.

Diesen Stimmungswandel machten die 

Behorden nicht mit. Schon 1984 ver- 

suchten Schweizer Behorden, uber eine 

beschrankte Anzahl von Ruckschaffun- 

gen ein Signal zu setzen. Nachdem be- 

reits 20 Tamilen des Landes verwiesen 

Worden waren, schaltete sich 'amnesty 

international' ein und der Bundesrat ver- 

sprach, die Praxis zu uberpriifen.

1986 wurde nicht zuletzt wegen der 

Zunahme tamilischer Asylgesuche Peter 

Arbenz zum Delegierten fur das Flucht- 

lingswesen (DFW) gewahlt. Damit sollte 

cndlich eine langfristig planende Flucht- 

lingspolitik mit Perspektiven und neuen 

Ansatzen moglich werden. Obwohl auch 

Arbenz wiederholt erklarte, Ruckschaf- 

fungen von Tamilen seien theoretisch 

moglich, wurde weiterhin abgewartet. 

Ziel der neuen Politik sei hingegen, 

sagte Arbenz, die negativen Entscheide 

vorzubereiten, um sie bei einer allfalli- 

gen Entspannung der Lage vollziehen zu 

konnen. So solle eine neue "Tamilenein- 

wanderungs welle" vermieden werden. 

Im Klartext: Mit dem Damoklesschwert 

einer standi g drohenden Ruckschaffung 

sollte die Schweiz als Asylland unattrak- 

tiv gemacht werden.

1990 wurde das Amt des DFW in das 

Bundesamt fur Fluchtlinge (BFF) um- 

gewandelt. "Damit ubemimmt der Bund 

die Fluchtlings- und Asylpolitik als 

Daueraufgabe", schreibt das BFF in sei- 

nem Leitbild. Kurz darauf wurde der 

faktisch geltende Ruckfuhrungsstop 

erstmals aufgeweicht. Am 8. Januar 

1991 namlich erlieB das BFF eine 

"interne Weisung uber die Wegwei-

Vollzogen wurden Wegweisungen in 

der Folge von solchen Tamilen, die 

rechtskraftig verurteilt worden waren 

und solchen, die gleich mehrere 

Gesuche eingereicht hatten. Als Grund 

reichte aber auch, daB sie in der Schweiz 

"durch asoziales Verhalten 

Schwierigkeiten" bereitet hatten oder 

sich nicht integrieren wollten. Zehn 

Jahre nach Ausbruch des Biirgerkriegs 

auf Sri Lanka waren in der Schweiz fiber 

25.000 Tamilen anwesend. Allein 1995 

hatten in der Schweiz nicht weniger als 

7.349 srilankische Staatsburger ein 

Asylgesuch gestellt. Um der 

schwierigen Lage in Sri Lanka Rech- 

nung zu tragen und trotzdem die Zahl 

der Ruckfiihrungen zu erhohen, ver- 

suchte das BFF, die srilankische Regie

rung fur ein Abkommen zu gewinnen. 

Diese zogerte jedoch eine Unterzeich- 

nung immer wieder hinaus: Der dama- 

lige BFF-Direktor Arbenz versuchte 

namlich gleichzeitig, zwischen der ta

milischen Guerilla und der srilankischen 

Regierung zu vermitteln, was letztere als 

Einmischung in innere Angelegenheiten 

betrachtete. Speziell ins Gewicht fiel, 

daB Arbenz dem hochrangigen LTTE- 

Fuhrer Kittu 1991 Aufenthaltsrecht in 

der Schweiz gewahrt hatte. Deshalb war 

der Notenwechsel erst am 12. Januar 

1994 perfekt, nachdem Urs Scheidegger 

die Nachfolge von Arbenz angetreten 

hatte.

Die Ziele waren hochgesteckt. "In Si

cherheit und Wiirde" sollten die Tamilen

Konnen sie bleiben oder miissen sie gehen? (Foto:'Sudasienbiiro')
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heimkehren, hieB es im Abkommen, das 

auf zwei Jahre befristet war. So wurde 

vereinbart, daB die Ruckfuhrung in 

Etappen und unter der Obhut des UNO- 

Hochkommissariates fur Fluchtlinge er- 

folgen solle. Zudem wurde garantiert, 

daB niemand in die umkampften Gebiete 

zuruckkehren sollte. In der Presse wurde 

der Notenwechsel als diplomatischer Er- 

folg mit Modellcharakter gefeiert.

Schon kurze Zeit danach begann aller- 

dings ein Zahlenschacher, der sich im 

Nachhinein als toricht und zudem uber- 

flussig entpuppte. Im Notenwechsel war 

die Nennung einer Zahl von Ruckkeh- 

rem bewuBt vermieden worden. Da hieB 

es lediglich, das Abkommen werde stu- 

fenweise umgesetzt, um die Zahl der 

Ruckkehrer kontrollieren zu konnen. 

Konkret sprach dann aber BFF-Direktor 

Urs Scheidegger von 300 Personen pro 

Jahr. Im Juni 1994 hingegen schrieb das 

BFF: "Die Zusage der schweizerischen 

Asylbehorden, daB es zu keinen Massen- 

ruckfuhrungen kommen solle, kann auf 

keinen Fall dahingehend interpretiert 

werden, daB lediglich ein paar Hundert 

pro Jahr die Schweiz verlassen mussen."

Inzwischen hatten namlich BFF-Be- 

amte die Doktrin ausgeklugelt, daB frei- 

willig Ausreisende nicht zu zahlen seien. 

Und als freiwillige Ausreise betrachtete 

man in Bern auch, wenn ein Asylsu- 

chender nach dem Ansetzen einer Weg- 

weisungsfrist und nach dem Verlust der 

Arbeitsbewilligung einen Antrag fur 

Reisedokumente unterzeichnete. Als 

zwangsweise ausgewiesen sollten nur 

Personen gelten, die von der Polizei an 

den Flughafen gebracht wurden. Auf 

diese Weise hoffte man, noch ein paar 

hundert Asylbewerber zusatzlich auswei- 

sen zu konnen. Fluchtlingsorganisatio- 

nen protestierten, Kirchenvertreter ubten 

Kritik, und schlieBlich schaltete sich das 

UNHCR ein. Nach einer Aussprache im 

Juli 1994 krebste das BFF zuruck. Al- 

lerdings bestand das Bundesamt nach 

wie vor darauf, 1994 und 1995 jeweils 

"mehrere hundert" Tamilen zuruckschic- 

ken zu konnen. Auf eine feste Zahl 

wollte sich das BFF nicht festlegen.

In diesem Sinne nutzte man das Ab

kommen zu einer groBangelegten Auf- 

raumaktion. Statt einigen hundert sorg- 

faltig ausgewahlten Tamilen mit Bezie- 

hungsnetz im Suden sandte man mehre- 

ren tausend einen negativen Asylent- 

scheid mit einer defmitiven Wegwei- 

sungsfrist. An das versprochene Prinzip 

"Last in - first out" hielt man sich eben- 

falls nicht. So wurde auch gut integrier- 

ten Familien und beliebten Angestellten 

eine Wegweisungsfrist angesetzt. War 

die Frist abgelaufen, verloren die Betrof- 

fenen ihre Arbeitsbewilligung und wur

den fursorgeabhangig. Auf diese Weise 

versuchte man Druck zu machen, daB 

moglichst viele den Antrag auf Reisepa- 

piere unterschrieben.

Weigerten sie sich trotzdem, schreck- 

ten mancherorts Beamte selbst vor ille- 

galen MaBnahmen nicht zuruck. Im 

Kanton Obwalden zwang man Tamilen, 

die Fingerabdrucke auf den Antrag fur 

Reisepapiere zu setzen; eine ungesetzli- 

che Praxis, wie das kantonale Oberge- 

richt feststellte. Und in Bern kam ein 

ubereifriger Beamter gar auf die Idee, 

Unterschriften aus Protokollen auszu- 

schneiden und auf den Antrag zu kleben.

Nichts von alledem ware notig gewe- 

sen. Fluchtlingsorganisationen stellten 

bald fest, daB die Papierbeschaffung au- 

Berst schleppend verlief. "Ich kenne Ta

milen, die im Dezember 1994 hatten 

ausreisen sollen, und immer noch hier 

sind. Die warten, und die Passe kommen 

nicht", sagt zum Beispiel Max Stuckel- 

berger von der Freiplatzaktion Basel. 

Michael Marugg. Jurist bei der Schwei

zerischen Fluchtlingshilfe SFH bestatigt: 

"Die Papierbeschaffung funktioniert 

nicht, vermutlich hat Sri Lanka gar kein 

Interesse daran, Passe auszustellen."

Dem srilankischen Konsulat in Genf 

ist nichts vorzuwerfen. Hier hielt man 

sich exakt an die mundlichen Vereinba- 

rungen. Hinter verschlossenen Turen 

hatten sich die Schweiz und Sri Lanka 

namlich auf die Ruckfuhrung von 300 

Personen fur 1994 und von 1.000 fur 

1995 geeinigt. Folglich stellte das Kon

sulat 1994 lediglich 260 Reisepapiere 

aus, und auch 1995 diirfte die verein- 

barte Zahl eingehalten worden sein. Das 

BFF schrieb stur weiter Wegweisungs- 

verfugungen. Diese Vertreibungspolitik 

erwies sich als humanitares Desaster: 

Seit Implementierung des Abkommens 

kehrten lediglich 385 Asylsuchende nach 

Sri Lanka zuruck, und von diesen uber 

ein Drittel absolut freiwillig. Im No

vember 1995 muBten die Ruckfuhrungen 

gar fur unbestimmte Zeit ausgesetzt 

werden, weil sich die Lage im Inselstaat 

derart verschlechtert hatte. Dagegen sind 

in derselben Zeit schatzungsweise 3.000 

Tamilen verschwunden, untergetaucht 

oder illegal ins Ausland gereist. Zur Zeit 

leben weitere 1.800 Tamilen mit ab- 

gelaufener Wegweisungsfrist in der 

Schweiz und nochmals uber 700 haben 

bereits einen negativen Entscheid erhal- 

ten. Die meisten dieser Asylbewerber 

verloren ihre Arbeit und wurden fursor

geabhangig. Beliebte Kuchengehilfen 

oder Kellner fielen so plotzlich dem 

Steuerzahler zur Last. Erst nachdem etli- 

che Kantone und Gemeinden dem BFF 

geschrieben hatten, sah sich dieser zu ei

ner Kursanderung gezwungen. Seit No

vember durfen abgewiesene tamilische 

Asylbewerber wieder arbeiten - sofem 

sie bei der Papierbeschaffung mitgewirkt 

haben.

Ein Augenschein in Sri Lanka ergibt, 

daB sich nicht nur in der Schweiz Pro- 

bleme bei der Umsetzung des Abkom

mens ergaben. Weil festgehalten worden 

war, daB niemand gegen seinen Willen 

in umkampfte Gebiete reisen musse, be- 

auftragte die Schweizer Botschaft in 

Colombo das srilankische Rote Kreuz 

mit der Leitung eines Transitheims fur 

Ruckkehrer aus der Schweiz.

Nun steht das fur diesen Zweck ge- 

mietete Haus allerdings im sinhalesi- 

schen Stadtteil Nugegoda und zudem in 

einer Sackgasse ohne StraBenschild. Das 

Haus ist auch fur Einheimische schwer 

zu finden. Eine Hinweistafel fehlt. 

Warum steht ein Heim fur tamilische 

Ruckkehrer in einem sinhalesischen 

Quartier? H.P.D. Keerthiratne vom sri

lankischen Roten Kreuz meint: "In sin

halesischen Gegenden hat man ganz ein- 

fach weniger Probleme." DaB Ruckkeh

rer sagen, sie getrauten sich dort kaum 

auf die StraBe, ficht ihn nicht an: "Alle 

haben Angst in Colombo. Sogar ich habe 

Angst, wenn ich durch die Stadt fahre. 

Schon Dutzende wurden auf dem Ar- 

beitsweg getotet. Und da sagt ein Ruck

kehrer, er habe Angst. Das ist doch 

nicht der Rede wert." Auch, daB alle 

Angestellten im Transitheim Sinhalesen 

sind, macht fur ihn Sinn: "Bei allfalligen 

Problemen mit den sinhalesischen Nach- 

bam konnte ein sinhalesischer Manager 

diese Leute besser beschiitzen."

In der Tat iibemachteten seit Juni 1994 

nur gerade 27 der 385 Ruckkehrer im 

Transitheim. "Dabei geben in der 

Schweiz 90 Prozent an, sie wollten 

dorthin", wundert sich Urs von Arb, seit 

vier Monaten als Immigration Officer 

bei der Schweizer Botschaft in Colombo 

tatig. Das Haus, das 30 Ruckkehrer be- 

herbergen konnte, steht bisweilen mo- 

natelang leer. Trotzdem erlaubt die 

Schweizer Botschaft nur in Ausnahme- 

fallen, daB ein Ruckkehrer langer als 

einen Monat im Heim bleibt.

Etliche verlassen das Transitheim, 

ohne zu wissen, wohin: Eine Reise in 

den Norden, woher die meisten Asylbe

werber stammen, ist seit dem emeuten 

Kriegsausbruch lebensgefahrlich. Viele 

landen in einer Lodge. In diesen Billig- 

stunterkunften leben fast ausschlieBlich 

Tamilen, die aus dem Kriegsgebiet ge- 

fluchtet sind. Arbeit hat kaum einer. 

"Unter Transit versteht man im allge- 

meinen eine Zwischenstation vor einer 

besseren Situation. Hier ist es genau 

umgekehrt. Wer vom Transitheim in 

eine Lodge wechselt, macht einen enor- 

men Abstieg", kritisiert der tamilische 

Abgeordnete Neelan Tiruchelvam.

Aus Angst vor der Infiltration von 

Attentatem wurden zudem zahlreiche 

Lodges geschlossen. "Die Polizei be- 

hauptet, sie habe dort schon etliche 

LTTE-Verdachtige verhaftet", erklart J. 

Claude Alwis von der staatlichen Human 

Rights Task Force. Tiruchelvam bekraf-
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tigt: "Viele werden ohne jeden Grund 

verhaftet, einfach weil es Tamilen sind. 

Es kam vor, daB die Polizei ganze War- 

teschlangen vor tamilischen Kinos ein- 

kreiste und zur Polizeistation brachte."

Die meisten Verhafteten werden nach 

einer Uberprufung der Identitat wieder 

freigelassen. Das allerdings kann Stun- 

den, Tage oder gar Wochen dauem. 

Verhaftet die Polizei einen Ruckkehrer 

aus der Schweiz, sollte sie das UNHCR 

infonnieren. Doch das klappt nicht im- 

naer. "In der Praxis ist es eher so, daB 

sich Verwand  te, Nachbam, Freunde 

oder der Lodgebesitzer melden, wenn ir- 

gend etwas passiert", sagt Gottfried Ko

ehler vom UNHCR. "Das System ist 

nicht wasserdicht", gibt Urs von Arb zu: 

Die Polizei behauptet nachher jeweils, 

der Betreffende habe nicht erwahnt, daB 

er in der Schweiz gewesen sei. Wem soli 

man dann glauben?"

Besonders gefahrdet sind Personen 

ohne Identitatskarte. Wer keine hat, 

lauft Gefahr, wochenlang im Gefangnis 

zu sitzen. "Im Normal fall erhalt man 

eine ID in einer Woche", glaubt Urs von 

Arb. Doch um diesen Ausweis zu be- 

kommen, braucht man neben seinem 

Geburtsschein eine Art Leumundszeug- 

nis des Kreisvorstehers des Wohnorts. 

Der stellt das Papier nur Leuten aus, die 

personlich bei ihm vorsprechen und von 

diesen im Prinzip nur solchen, die schon 

ein halbes Jahr am Ort leben. Wer nie in 

Colombo lebte und nun eine Identitats

karte braucht, hat Probleme. Das weiB 

Milroy Christy Mahendran Aloysius. Er 

war wahrend des Waffenstillstands im 

Marz 1995 freiwillig nach Sri Lanka zu- 

ruckgekehrt, weil seine Mutter krank 

war und er auf dauerhaften Frieden 

hoffte. Da Schweizer Beamte seine 

Identitatskarte verlegt hatten, muBte er 

ohne zuriickreisen. In Colombo ist der 

Neuankommling ohne ID doppelt ver- 

dachtig. Aloysius getraut sich wegen der 

vielen Strassensperren selbst tagsiiber 

kaum aus dem Haus.

Allerdings schutzt auch die ID nicht 

vor Verhaftung. Karthigesu Rathinam 

War im November 1994 nach Sri Lanka 

zuruckgeschafft worden und hatte dank 

der Mithilfe der Angestellten des Tran- 

sitheims eine ID erhalten. Doch Monate 

spater - der Ruckkehrer lebte inzwischen 

in einer Lodge - war er nach einer Poli- 

zeikontrolle genau wegen diesem Papier 

zehn Tage in Haft. Ein Tamile aus dem 

Norden mit einer Adresse im sinhalesi- 

schen Stadtteil Nugegoda? Die Polizei 

vermutete eine billige Falschung. Rathi

nam fluchtete unmittelbar nach seiner 

Freilassung nach Deutschland.

So wie Rathinam, von dessen Ausreise 

der Manager der geschlossenen Island- 

Lodge wuBte, sind die wenigsten der 

Ruckkehrer zu eruieren. Etliche reisten 

in den Norden, andere sind bereits wie-

StraBenkontrollen und Razzien der Sicherheitskrafte: Auch riickkehrende Tamilen sind ihnen oft 

ausgesetzt (Foto: 'Sunday Leader')

der in Europa. Die wenigen, die dank 

Mithilfe der Schweizer Botschaft oder 

Adressen zu linden sind, die sie bei Be- 

kannten in der Schweiz oder im Transit- 

heim hinterlassen haben, leben ohne Per- 

spektive. Ponniah Mylvaganathan reiste 

im Mai 1995 zu Frau und Tochter zu- 

ruck. In Colombo fand der 29jahrige, 

der in der Schweiz zweieinhalb Jahre in 

einem China-Restaurant gearbeitet hatte, 

einen Job in einem chinesischen Lokal. 

Doch nachdem ihn die Polizei im Sep

tember zwei Tage inhaftiert hatte, kun- 

digte ihm der Besitzer wieder. Nun lebt 

die Kleinfamilie in einem einzigen Zim

mer in einem sinhalesischen Quartier.

In einer Lodge lebt Gerogory Manoha- 

ran. Dort verhaftete ihn die Polizei im 

Oktober schon acht Tage nach seiner 

Riickkehr zum ersten Mai. Als er nach 

zwei Tagen frei kam, wechselte er das 

Domizil. Seither geht er aus Furcht vor 

einer emeuten Verhaftung kaum noch 

auf die StraBe. Die 300 Franken Start- 

hilfe, die er vor seinem Abflug in der 

Schweiz erhielt, sind praktisch aufge- 

braucht.

In seiner Pressemitteilung fiber die 

Verlangerung des Vertrages Ende De- 

zember stellte die Schweizer Regierung 

fest: "Die getroffenen Regelungen haben 

sich aus der Sicht aller beteiligten Par- 

teien bewahrt." Das wurde wohl keiner 

der Ruckkehrer unterschreiben. Doch 

auch die Beziehungen zu Sri Lanka ha

ben Schaden genommen. Nanda Godage 

vom srilankischen AuBenministerium ar- 

gert sich noch heute daruber, daB der 

fruhere BFF-Direktor Peter Arbenz Gue- 

rillafuhrer Kittu den Aufenthalt in der 

Schweiz ermoglichte. Er halt es deshalb 

fur moglich, daB aus der Schweiz auch 

LTTE-Mitglieder nach Sri Lanka kom- 

men konnten und begruBt den Entscheid 

des BFF, die Ruckfuhrungen fur einige 

Monate auszusetzen: "Wir denken, es sei 

jetzt nicht der richtige Zeitpunkt fur 

Leute, hierherzukommen. 300 Ruckkeh

rer im ersten Jahr, 7.000 im zweiten, das 

wurde alles zu einem Zeitpunkt verein- 

bart, da man hoffte, die Lage werde sich 

verbessem. Das hoffen wir immer noch, 

aber im Moment ist das Klima schlecht." 

Godage rechnet damit, daB es noch sechs 

Monate oder gar ein Jahr dauert, bis dfe 

Schweiz ihre Ruckfuhrungen wieder 

aufnehmen kann.

Damit scheint fur langere Zeit ausge- 

schlossen, daB die srilankische Regie

rung ahnliche Abkommen mit andem 

Staaten schlieBt. Nanda Godage jeden- 

falls wedelt ab: "Die Hollander haben 

uns gefragt, Schweden und Norwegen. 

Aber das ist nicht die Zeit dafur."

(Der Autor lebt als Journalist in Zurich)
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