
Indien

Madchen in Indien

von Damodar Soar

Die Gruppe der 'Girl Child', der jungen Frauen bis zum Alter von 19 

Jahren, stellt fast ein Viertel der Gesamtbevolkerung Indiens. Bis 

zum heutigen Tag werden Madchen in Indien, vor allem in landli

chen Gebieten, auf vielfaltige Weise diskriminiert. Der folgende Bei- 

trag diskutiert verschiedene Facetten der Diskriminierung von Mad

chen sowie Vorschlage zur Verbesserung ihrer Lebenssituation.

Die Diskriminierung der Frau beginnt 

in Indien haufig schon vor der Geburt: 

weibliche Foten werden mit Hilfe von 

Fruchtwasseruntersuchungen als solche 

identifiziert und abgetrieben. 1984 war

den nachweislich allein in Bombay 

40.000 weibliche Foten abgetrieben, 

16.000 davon in einer einzigen Klinik. 

Unter den 8.000 in einer weiteren Klinik 

durchgefuhrten Schwangerschaftsabbrii- 

chen waren 7.999 ungeborene Madchen. 

Als Reaktion auf diese Entwicklung 

wurde kiirzlich von der indischen Zen- 

tralregierung ein Verbot filr medizini- 

sche Untersuchungen erlassen die darauf 

abzielen, das Geschlecht des Embryos 

vorzubestimmen (siehe dazu auch 'Siid- 

asien', 7/94).

Auch der in Indien seit 1870 geachtete 

Mord an weiblichen Sauglingen wird in 

einigen Gebieten mit Hilfe von giftigen 

Pflanzen, Rohreis oder Schlaftabletten 

weiterhin ausgeubt. Weibliche Nach- 

kommen sind vor allem aus fmanziellen 

Griinden unerwiinscht, derm die Verhei- 

ratung einer Tochter ist mit hohen finan- 

ziellen Ausgaben verbunden, weil eine 

Mitgift zu entrichten ist.

Obwohl die genetisch bedingte hohere 

Lebenserwartung von Frauen einen 

FraueniiberschuB erwarten lassen sollte, 

zeichnet die Realitat ein anderes Bild: 

das Geschlechterverhaltnis entwickelt 

sich zunehmend zu Ungunsten der weib

lichen Bevolkerung. Verglichen mit der 

Volkszahlung von 1901, als immerhin 

noch 972 Frauen auf 1.000 Manner ka- 

men, verschlechterte sich das Verhaltnis 

1991: auf 1.000 Manner kamen nur 

noch 929 Frauen. Nur im Bundesstaat 

Kerala sieht es anders aus. Dank des 

dort gut ausgebauten Bildungs- und 

Gesundheitssystems fiel dort der direkte 

Vergleich mit 1032:1000 zu Gunsten der 

Frauen aus. Die zahlenmaBige Domi- 

nanz der Manner ist u.a. die Konse- 

quenz der allgemeinen 'Bedeutungs- 

losigkeit' der Frau sowie die direkte 

Folge der frauenspezifisch hohen Sterb- 

lichkeitsrate, vor allem bei Kindem und 

Jungverheirateten (siehe auch Tab. 1 

und 2).

Die altersspezifischen Sterblichkeits- 

raten sanken in den letzten Jahren in 

Einklang mit der Sauglingssterblich- 

keitsrate. Die Daten des Zeitraums von 

1971 bis 1987 zeigen jedoch durchweg 

hohere Sterblichkeitsraten bei Madchen 

in landlichen als in stadtischen Gebieten. 

Die Muttersterblichkeit, geschatzt auf 

400-500 pro 100.000 Geburten. liegtum 

den Faktor 50 uber dem Wert in den In- 

dustrielandem. In einigen landlichen 

Gebieten betragt sie sogar bis zu 1.200- 

Die besonders gefahrdeten Gruppen un 

ter den schwangeren Frauen sind dieje- 

nigen unter 18 Jahren und solche, deren 

letzte Schwangerschaft weniger als zvvei 

Jahre zuriickliegt. Schatzungsweise 1
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Tab. 1- Geschlechter-Verhaltnis in Indien (Frauen auf 1.000 Manner)

Quelle: Census, Registrar of India, New Dehli

Altersgruppe

Jahr der Volkszahlung

1951 1961 1971 1981

0
974 995 927 963

1-4 998 971 943 978

5-9 967 966 951 941

10-14 938 948 906 896

15-19 946 942 944 890

Verhaltnis (Total) 946 941 930 934

Tab. 2: Sterblichkeit im ersten Lebensjahr auf 1.000 Lebendgeburten

Quelle: SRS Reports, 1972-1989

Kinder- 

Sterbl.keit

Jahr

1972 1976 1980 1981 1983 1986 1989

Manner 132 124 113 110 105 96 92

Frauen 148 134 115 111 105 97 90

Gesamt 139 129 114 110 105 96 91

Tab. 3: Trends in der Alphabetisierung (in Prozent)

Quelle: Census of India, 1981, paper II of 1984, p.l5;2. Census of India. 1991

Jahr der 

Volkszahlung

1951 1961 1971 1981 1991

Manner 24.95 34.44 39.45 46.89 63.9

Frauen 7.98 12.95 18.69 24.82 39.4

Gesamt 16.87 24.02 29.46 36.23 52.1

Altersgruppe - 5+ 5+ 5+ 7+

15 Prozent aller jahrlich geborenen Kin

der, das sind 26 Millionen, sind Nach- 

kommen dieser selbst noch unreifen, 

jungen Mutter.

Soziale Diskriminierung

Die Bildung der jungen Frauen be- 

stimmt maBgeblich die allgemeine Ge- 

sundheitslage der Familie, die Hohe 

ihres Einkommens, die Entwicklung der 

Sauglingssterblichkeitsrate, das AusmaB 

der Geburtenkontrolle und Familienpla- 

nung sowie die Starkung der Frauenbe- 

wegung. Artikel 45 der Verfassung sieht 

zwar das Recht auf freie und allgemeine 

Schulpflicht bis zum Alter von 14 Jahren 

vor. Die Realitat sieht jedoch haufig an- 

ders aus: In der Gruppe der 6-14 jahri- 

gen besuchten in den landlichen Regio- 

nen Indiens 53,48 Prozent der Jungen 

verglichen mit 30,94 Prozent der Mad- 

chen die Schule. In den stadtischen Ge- 

bieten sind es 74,72 Prozent bzw. 65,52 

Prozent (siehe auch Tab. 3).

Auch die Schulabbruchrate ist bei 

Madchen uberdurchschnittlich hoch. 

Wenn die Belastung ihrer Mutter durch 

viele Kinder, Armut und andere Fakto- 

ren zunimmt, werden die Tochter zu- 

hause zum Kochen und Versorgen ihrer 

jungeren Geschwister gebraucht. AuBer- 

halb ihres Zuhauses miissen sie Wasser, 

Brennstoffe und Futter fur die Tiere 

sammeln oder in der Landwirtschaft ar- 

beiten, um das ohnehin geringe Ein- 

kommen der Familie aufzubessem. So

ziale Tabustellung, friihe Verheiratun- 

gen, Einstellung der Eltem, wenige 

weibliche Lehrkrafte, fehlende Unter- 

kiinfte in Studentenheimen oder Herber- 

gen und die SchlieBung einiger, speziell 

fur Madchen eingerichtete Institute sind 

nicht weniger verantwortlich fur die ge- 

ringe Teilnahme vieler Madchen am Bil- 

dungssystem.

Jungen arbeiten zumeist kiirzer und 

weniger hart als Madchen, werden je

doch zumeist gesunder und quantitativ 

besser emahrt (siehe Tab. 4 und 5). 

Diese Bevorzugung beginnt nicht selten 

schon in der Sauglingsphase, in der Jun

gen langer gestillt werden als Madchen. 

Madchen werden zumeist nur in beson- 

ders dringenden Fallen ins Krankenhaus 

gebracht. Erforderliche Impfungen wer

den bei den Tochtem vemachlassigt. 

Mehr Madchen als Jungen sind von 

Atemwegsinfektionen, Eisenmangel, 

Magen- und Darmerkrankungen oder 

Karies betroffen. Erheblich mehr Mad

chen als Jungen sterben vor Vollendung 

ihres 14. Lebensjahres an Fieber, Infek- 

tionen, S to run gen der Verdauungsor- 

gane, Atemwegserkrankungen, Erkran- 

kungen des Zentralen Nervensystems, 

Blutkreislaufstdrungen und anderen 

Krankheiten.

Psychologische Diskriminierung

Sind Sohne notwendig fur die soziale 

und wirtschaftliche Absicherung der El

tem, so werden die Tochter als Last und 

Biirde empfunden. Die Mutter sehen der 

Geburt einer Tochter zumeist angstlich 

und mit gemischten Gefiihlen entgegen. 

Diese Mentalitat spiegelt sich auch in 

der Tatsache wider, daB die Hebammen 

im Faile der Geburt eines Sohnes besser 

entlohnt werden und sich der Aufwand 

fur die anschlieBende traditionelle Ge- 

burtsfeierlichkeit erhoht.

Das Madchen nimmt nacheinander die 

Stellung einer Tochter, Schwester, 

Ehefrau und schlieBlich Mutter ein, 

niemals die eines eigenstandigen Indivi- 

duums. Seit fruhester Kindheit sind ihre 

Vorbilder die Gottinnen Laxmi, Sita 

oder Sati; in ihnen personifiziert sich die 

gesellschaftliche Stellung der Frau. Sie 

pragen auch die Frauen in ihrer stets 

frommen und fiigsamen Art, die es ihnen 

verbietet, Entscheidungen der Manner 

anzuzweifeln, selbst die fur ihr personli- 

ches Schicksal maBgeblichen.

Der Lebensraum der Frau beschrankt 

sich auf Haus und Kuche. Schon tags- 

iiber ist lautes Sprechen ebenso untersagt 

wie der Umgang mit dem mannlichen 

Geschlecht in der Offentlichkeit. Abends 

ist sie noch starker eingeschrankt. Sie 

steht unter permanentem Druck, ihren 

eigenen Freiraum, ihre Zeit und ihre 

Mobilitat einzuschranken.

Der Schwerpunkt der sozialen Erzie- 

hung liegt auf den Gebieten der Emah- 

rung und Erziehung eigener Kinder. Au- 

Berdem wird Wert auf die Herausbildung 

wichtiger Charaktereigenschaften geach- 

tet: Gehorsam, Pflichttreue, Zuriick- 

haltung, Ergebenheit bis hin zur Unter- 

wiirfigkeit, Akzeptanz der eigenen Ver-
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sklavung und Abhangigkeit, Toleranz 

und Anpassungsfahigkeit und nicht zu- 

letzt die vollkommene Hingabe - alles 

sind weibliche "Qualitaten". Sie wird

Tempelprostituierte (devadasis). Sobaid 

die Madchen die Pubertat erreichen, 

werden sie vom reichsten GroBgrundbe- 

sitzer oder Geschaftsmann sexuell be- 

Bemiihungen, den Tourismus auszudeh- 

nen, tragen ihren Teil zu der sich aus- 

breitenden Kinderprostitution bei.

niemals zu eigenstandigem Handeln be- 

starkt. Diese Entwicklung, die ihren Ur- 

sprung in friihester Kindheit hat, ent- 

wickelt sich uber die Jahre weiter.

Die Eltem stellen die Befriedigung der 

Interessen und Wiinsche ihrer Sohne in 

den Vordergrund. Die heranwachsenden 

Frauen werden stillschweigend aus dem 

Vorgang der Entscheidungsfindung der 

Familie ausgeschlossen. Selbst Entschei- 

dungen, die ihr eigenes Leben und ihre 

personliche Zukunft direkt betreffen, 

kann sie kaum beeinflussen. Wenn sie 

schlieBlich durch Heirat ihre 'eigene

nutzt, um von da an faktisch jedem 

Mann zur Verfugung zu stehen.

Haufig werden jiingere Madchen auch 

an ihren Arbeitsstellen von den Vorge- 

setzten sexuell ausgebeutet und spater 

weiterverkauft. Sie heiraten altere Man

ner und dienen diesen als deren zweite 

oder dritte Frau bis an ihr Lebensende. 

Die Madchen, die durch Schwindelhoch- 

zeiten verkuppelt oder die geschandet, 

vergewaltigt und dann verkauft werden, 

finden sich zumeist in Bordellen wieder. 

Auch die neue Wirtschaftspolitik der 

Regierung und die daraus resultierenden 

Wirtschaftliche Diskriminierung

Indien ist das Land, wo es die meisten 

Kinderarbeiter gibt. Die Volkszahlung 

von 1981 offenbarte, daB 8,1 Millionen 

Jungen und 5,5 Millionen Madchen un- 

ter 14 Jahren arbeiten. Damit stellen die 

Jungen 4,47 Prozent aller mannlichen, 

die Madchen 8,65 Prozent aller weibli- 

chen Arbeitskrafte. (Unabhangige Erhe- 

bungen uber die Zahl der Kinderarbeiter 

gehen von wesentlich hoheren Zahlen 

aus. So schatzen Menschenrechtsorgani- 

sationen in Indien die Zahl der Kinder-

Familie' griindet, erfahrt sie die Aus- 

wirkungen der Diskriminierungen noch 

unmittelbarer. Gepragt durch die ihr jah- 

relang vorgelebte Praxis, setzt sie jedoch 

die Tradition fort. Dieses Verhalten 

steht im krassen Gegensatz zu den Inter

essen ihres eigenen Geschlechts.

In der Schule schenken die Lehrer der 

Forderung der mannlichen Schuler mehr 

Beachtung und animieren sie zu besseren 

Lei stungen. In den Lehrbuchem werden 

Manner als Schopfer und Ausfuhrer von 

Ideen und Planungen dargestellt, Frauen 

hingegen zu einfallslosen, unbeteiligten 

Zuschauem degradiert. Sogar Werbean- 

zeigen von Banken und Versicherungs- 

gesellschaften fordem und begiinstigen 

diese vorherrschende Meinung. Eltem 

werden dahingehend beeinfluBt, in die 

Heirat ihrer Tochter und die Ausbildung 

ihrer Sohne zu investieren. Kino und 

Femsehen arbeiten in die gleiche Rich- 

tung, indem sie den Wert friiher Verhei- 

ratungen und den niedrigen Status der 

Frauen rechtfertigen.

Haufig werden junge Madchen Opfer 

sexuellen MiBbrauchs, doch werden 

diese Faile auBerst sei ten aufgedeckt; 

nicht zuletzt wegen der zu erwartenden 

'Brandmarkung' der Vergewaltigungsop- 

fer. Tatsache ist, daB Vergewaltigungen 

nicht nur in Waisenhausem, Besserungs- 

anstalten, Behindertenanstalten, Schul- 

unterkunften oder an Arbeitsplatzen ver- 

iibt werden, sondem auch im privaten 

Bereich - von Verwandten. Die sprich- 

wortliche Unantastbarkeif des Mannes 

ist in der Gesellschaft so manifestiert, 

daB er sich vollig sicher fiihlen kann und 

weder eine Anklage noch eine Verurtei- 

lung oder gar Bestrafung zu erwarten 

hat.

Sexuelle Ausnutzung erfolgt auch im 

Namen der Religion. Armut und Aber- 

glaube zwingen Eltem dazu, ihre Toch- 

ter im Alter von acht oder zehn Jahren 

der Gottin 'Yellamma' zu weihen. Da

mit ist ihr weiterer Lebensweg 

vorgezeichnet: sie dienen den Rest ihres 

Lebens zum Beispiel in den Bundesstaa- 

ten Karnataka und Andhra Pradesh als 

Men Bundess 
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arbeiter auf mindestens 55 Millionen, 

Anin.d.Red.).

In der Altersgruppe der 5-14jahrigen 

arbeiten speziell in landlichen Gebieten 

mehr Madchen als Jungen als Hilfskrafte 

in der Landwirtschaft; sie nehmen Um- 

pflanzungen vor, jaten Unkraut und 

werden bei Dresch- oder Emtearbeiten 

genauso eingesetzt wie zu Produktions-, 

Service oder Reparaturarbeiten. Jungen 

hingegen arbeiten nur am Rande, da sie 

im Gegensatz zu den Madchen, die hau- 

fig den ganzen Tag arbeiten, zumindest 

stundenweise die Schule besuchen. Im 

Zeitraum zwischen 1971 und 1981 stieg 

die Anzahl der arbeitenden Madchen 

kontinuierlich; die der Jungen war hin

gegen riicklaufig. Dieser Trend spiegelt 

sich auch im Ergebnis der letzten Volks- 

zahlung von 1991 wider.

Zu den Bundesstaaten, die prozentual 

mehr weibliche als mannliche Kinderar- 

beiter aufweisen, gehdren Maharasthra, 

Manipur, Nagaland, Sikkim, Arunachal 

Pradesh, Goa, Mizoram, Tamil Nadu,

Jammu Kashmir und Andhra Pradesh. 

Die indische Verfassung schreibt fest, 

daB Kinder vor Vollendung ihres 14. 

Lebensjahres weder in Fabriken oder 

Minen noch in irgendwelchen anderen 

risikoreichen Wirtschaftssektoren be- 

schaftigt werden durfen. Doch ungeach- 

tet dessen arbeiten junge Madchen in den 

Teppichwebereien, verrichten Handar- 

beiten in Kashmir, arbeiten mit hochgif- 

tigen Chemikalien bei der Produktion 

von Feuerwerkskorpem und Streichhol- 

zem in Sivakasi (Tamil Nadu), in indu- 

striellen Webereien in Maharashtra, in 

der Bidi-Produktion (indische Zigaret- 

ten) in Tamil Nadu, in den Ziegelbren- 

nereien von Bihar und Bengalen sowie in 

der Schieferindustrie von Madhya Pra

desh und in den Bergbau-Minen von 

Meghalaya (siehe dazu auch den Artikel 

’Kinderarbeit in der Glasindustrie’ in 

dieser Ausgabe).

In landlichen Gebieten arbeiten junge 

Madchen zum groBten Teil im Primar- 

sektor, in stadtischen Regionen hingegen 

Tab. 4: Nahrungsmittelzufuhr von Kindern

Nahrungs- 

mittel 

(Gewicht 

ing)

mannlich

3-4 Jahre

mannlich

7-9 Jahre

weiblich RDA+ weiblich RDA+

Getreide 118 90 175 252 240 25

Hiilsen- 22 18 55 49 25 70

fruchte 

grimes 3 0 62 0 3 75

Gemuse 

Wurzeln 15 13 40 42 0 50

& Knollen 

Friichte 30 17 50 17 6 50

Milch 188 173 225 30 12 30

Zucker 13 16 22.5 30 12 30

Ole 5 2 30 23.3 8 50

Quelle: Devedas, R. & Kamalanathan, G. April 1985. "Women's First Decade", Paper presented on Women's 

KESI, New Dehli: UNICEF

Tab. 5: Unterschiede in der Aufnahme von Eisen und Vitamin A nach 

Geschlecht

Quelle: NNMB Rural Survey (1975-1980)

Altersgruppe Geschlecht
Eisen (mg/Tag) Vitamin A (pg/Tag)

RDA Aufnahme RD;k Aufnahme

Jugendliche: 

13-15 Jahre Madchen 43 22.4 600 194

Jungen 28 24.5 600 238

16-18Jahre Madchen 30 23.7 600 242

Jungen 50 28.7 600 244

Erwachsene Frauen 30 25.0 600 236

Manner 28 31.6 600 276

RD A = Recommended daily allowance 

in Handel, Wirtschaft und anderen 

Dienstleistungsbranchen. In der Land

wirtschaft sind sie extremen Witterungs- 

bedingungen wie Hitze und Kalte ausge- 

setzt und miissen zumeist liber Stunden 

in stehender oder gebuckter Haltung ar

beiten.

In Stammeskulturen arbeiten die Mad

chen sowohl innerhalb als auch auBer- 

halb ihres Zuhauses. Neben der auf dem 

Feld zu verrichtenden landwirtschaftli- 

chen Arbeit miissen sie mit ihren Miit- 

tem Feuerholz, Gemusepflanzen, Wur- 

zeln, Friichte, Blumen und sonstige fiir 

das tagliche Uberleben notwendige 

Dinge in den Waldem sammeln und 

Uberschiisse verkaufen. Ebenso miissen 

sie ihren Eltem helfen, Steine zu bear- 

beiten, die zum Beispiel im StraBenbau 

ihre Verwendung fmden. Bei der Her- 

stellung von Bidi helfen die Madchen 

den Eltem bei der Bearbeitung der Ta- 

bakblatter und sind permanent den dabei 

entstehenden gesundheitsschadlichen 

Stauben ausgesetzt.

Sechs oder sieben Jahre alte Madchen 

werden wie Lehrlinge in verschiedenen 

Industriezweigen eingesetzt, erhalten je- 

doch zumeist nicht mehr als ein Mit- 

tagessen oder neun bis zehn Rupien pro 

Tag. Erst im Alter zwischen zwolf und 

14 Jahren erhalten sie mehr. Hinzu 

kommen regionale Unterschiede: In 

Bombay oder Neu Delhi erhalten sie fiir 

ihre Arbeit zwischen 100 und 400 Ru

pien pro Monat, in Madras hingegen 

wesentlich weniger.

Zwischen acht und vierzehn Stunden 

taglich fuhren die Madchen die sich 

wiederholenden monotonen Arbeiten 

aus; oft in schlecht beleuchteten und un- 

zureichend beliifteten Arbeitsstatten. 

Dazu kommen schlimme hygienische 

Verhaltnisse - selbst einfachste Wasch- 

moglichkeiten fehlen -, fehlende Aufent- 

haltsraume und gesundheitliche Betreu- 

ung der Arbeiterinnen. Viele der Frauen 

leiden an den Folgen der Mangel- und 

Unteremahrung. Fiir ein geringes Ein- 

kommen bezahlen sie oft mit einem frii- 

hen Tod. Mangelnde Konzentration, 

fehlende Erfahrung im Umgang mit Ma- 

schinen und Geraten sowie fehlende 

Schutz- oder Sicherheitsvorrichtungen 

lassen die Frauen oft zu Opfern von Un

fallen mit teilweise fatalen Auswirkun- 

gen werden.

Die Arbeitgeber interessieren sich 

meist nicht fiir die Sicherheitsinteressen 

der Arbeiterinnen, genieBt deren Tatig- 

keit doch wenig Ansehen. Oft wird im 

Akkordsystem gearbeitet, um den Ver- 

dienst zu sichem. So entstehen u.a. Tep- 

piche und Schmuck fiir den Export

Arbeitgeber rechtfertigen die Beschaf- 

tigung von Kindem mit dem Hinweis, 

daB dadurch das Familieneinkommen 

gesteigert und die Familie von einem 

’Esser’ entlastet wiirde. AuBerdem saBen
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Kinderarbeit in der Glasindustrie
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(Der Beitrag - der redaktionell gekurzt wur- 

de - erschien in ’Social Action’, Indian So

cial Institute, New Delhi. Ubersetzung: Sil

via Herwig)
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Die Kinder von Firozabad blicken konzentriert auf ihre 

Hande, auf die diinnen, an einer Stelle noch ojfenen Glas- 

ringe, deren Enden sie in der Flamme zusammenschmelzen. 

Seit acht St unden, manche schon seit zehn Stunden, sitzen sie 

auf dem Boden vor der Flamme und halten immer wieder 

einen Glasring ins Feuer, bis die Enden miteinander ver- 

schmolzen sind. judai heifit dieser Arbeitsgang.

Acht Kinder sitzen im uberdachten Innenhof des Privat- 

hauses, eine Gliihbirne kann die Atmosphare des Flacker- 

lichts nicht andern. Der aufsteigende Qualm und Ruf des Ke- 

rosinbrenners treibt dem Besucher die Tranen in die Augen. 

Die Kinder sitzen mit ausdruckslosen Gesichtern vor den 

kleinen Flammen, zwei Dutzend Glasringe in der Hand. Ein

Id wfflschrie 

.llRupien,

01 der Ku

ring. Auch die Gewerkschaften haben 

bisher nur geringes Interesse gezeigt, die 

Belange der Kinderarbeiter zu vertreten 

(Anfang Januar 1995 haben zwei der 

fuhrenden Gewerkschaften mitgeteilt, sie 

wollten die Kinderarbeit bekampfen. Die 

kommunistische Gewerkschaft CITU 

und die der ’Congress-Party' naheste- 

hende INTUC unterzeichneten am 10. 

Januar eine entsprechende Vereinbarung 

mit der Intemationalen Arbeitsorganisa- 

tion ILO, Anm.d.Red.).

Angehdrige der 'scheduled castes' und 

'scheduled tribes' sind wegen der akuten 

Armut in den landlichen Gebieten ge- 

zwungen, sich Geld von privaten Geld- 

verleihem zu besorgen. Ihre Kinder 

bzw. deren Arbeitskraft dienen nicht 

selten als Sicherheit. Nach Schatzungen 

der 'Indian Labour Organisation' werden 

so fiber zehn Millionen Kinder zu 

'Leibeigenen' der Kreditgeber. Die mei- 

sten von ihnen arbeiten in der Landwirt- 

schaft, der Teppichproduktion, in Stein- 

briichen oder stellen Feuerwerkskorper 

her, um die Schulden ihrer Eltem zu be- 

gleichen, ungeachtet des 'Bonded La

bour Abolition Act' von 1976. Die Kin

derarbeiter genieBen keinen Schutz: 

femab von Zuhause mtissen sie unter 

den schwierigsten Bedingungen ohne 

ihre Grundrechte auf Emahrung, Ge- 

sundheit und Ausbildung arbeiten.

Glasring wird kurz in die Flamme gehalten, dann lassen sie 

ihn sachte auf einen Stofi mit den anderen Armreifen fallen 

und halten den ndchsten in die Flamme. Akkordarbeit. Fur 

300 Ringe zahlt die Fabrik 2 Rupien (10 Pfennige), davon 

gehen dann aber noch die Provision fur einen Mittler und fa1 

den Transport in die Fabrik ab.

Die judai-Arbeit ist eine der haufigsten Arbeiten fur Kinder 

in der Glasindustrie. Die Kinder arbeiten Zuhause oder in 

der unmittelbaren Nachbarschaft, oft zusammen mit ihren 

Muttern.

Hier wird auch nachts gearbeitet, davon werden auch Kin' 

der nicht ausgenommen, obwohl fur sie Nachtarbeit seit 194° 

per Gesetz verboten ist. Gerade fiir diese illegal arbeitenden

die Kinder nicht faul und untatig herum. 

Andere hingegen argumentieren - zu Un- 

recht - mit der qualitativ hochwertigen 

Produktion von handgekniipften Tep- 

pichen, die vor allem durch die flinken 

und behenden Finger der jungen Mad- 

chen ermoglicht werde. AuBerdem seien 

sie angeblich die einzigen, die mit der 

erforderlichen Schnelligkeit und dem 

notigen Geschick Millionen von Streich- 

holzem in Schachteln packen konnen.

Oftmals ist die von den Madchen ver- 

richtete Arbeit 'unsichtbar', da sie im 

Haushalt ablauft. Sie laBt sich zumeist 

weder mengenmaBig noch monetar in 

Werten ausdriicken und wird somit hau- 

fig zu Unrecht als 'unproduktive' Arbeit 

abgestempelt. In der Kleinindustrie und 

im informellen Sektor wird die Tochter 

als Faktor zur Erhohung des Familien- 

einkommens gesehen, ohne als Arbeite

rin zu gel ten - sie ist nur Heiferin.

Arbeiten in einer Familie Mann und 

Frau, so bedienen sie sich haufiger eines 

zehn bis zwolfjahrigen Dienstmadchens, 

das die im Haushalt anfallenden Arbeiten 

wie Wasser holen, Kochen, Fegen, Wa- 

sche waschen, Putzen oder die Versor- 

gung der Kinder ubemehmen muB. Al- 

lein in Delhi sind etwa 100.000 StraBen- 

kinder, davon hauptsachlich Madchen, 

teilweise mit Hausarbeiten beschaftigt. 

Sie erhalten fur ihre Arbeiten zumeist 

nur freie Verpflegung, Unterkunft und 

ein kleines Taschengeld. Die jungen 

Madchen stammen nicht selten aus weit 

entfemten Dorfem. Werden sie entlas- 

sen, hilft ihnen niemand; es bleibt die 

Hoffnung, moglichst schnell wieder eine 

ahnliche Stelle zu bekommen.

Arbeitsschutzgesetze fiir zumeist 

weibliche Hausangestellte gibt es nicht. 

Die bestehenden Gesetze gegen Kinder

arbeit werden kaum umgesetzt, wird je- 

mand verurteilt so sind die Strafen ge

■wrden. Die ” 
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