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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)

isfflto

M ®i /

Literatur

Arimpoor, J. 1992. Street children of Ma

dras. NOIDA: Child Labour Cell, NLI.

Barsa, S. 1991. " Girl Child: A Statistical 

Portraiture of Discrimination," in J. A. 

William (ed.), An Anatomy of the Girl

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
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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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schaftigt, ein Viertel davon sind Kinder. Der Frauenanteil 

liegt bei nur fiinf Prozent. In den Statistiken der Behorden 

sieht das ganz anders aus: 13 Prozent von insgesamt 65.000 

bis 70.000 Arbeitern seien Kinder. Uber die Halfte der Fa- 

briken stellt Glasarmreifen her.

Anders als in der Teppichindustrie wird in Firozabad 

hauptsachlich fur den heimischen Markt produziert. Die 

Glasarmreifen haben eine religiose Bedeutung, doch das ist 

nur ein zusdtzliches Hindernis, urn die Kinderarbeit in der 

Glasindustrie durch ein verandertes Konsumentenverhalten 

abzuschaffen. Der amerikanische Politikwissenschaftler My

ron Weiner ist 1991 in seiner Studie "The Child and the State 

in India" zu dem Schlufi gekommen, dafi sich das Fortbeste- 

hen von Kinderarbeit in Indien weitgehend aus den Einstel- 

lungen und Wertvorstellungen der Inder (insbesondere der 

Eliten) erkldren lafit. Insofern zielen die Nichtregierungsor- 

ganisationen in Sachen Verbraucherbewufitsein eher auf die 

westlichen Mdrkte.

Vigahy Kishore ist einer der Millionen Kinderarbeiter. Er 

ist zwolf Jahre alt, seit vier Jahren arbeitet er fiir einen Fa

brikbesitzer in Firozabad. Er hat einen der besseren Jobs: Er 

transportiert die Glasreifen von der Fabrik zu den Familien- 

Workshops und zuriick. Vigahy stammt aus dem zwolf Kilo

meter entfernten Makhanpur. Seit Anfang September gibt es 

fur ihn eine Alternative zur Arbeit in der Fabrik: SACCS hat 

in Makhanpur eine Schule erojfnet. 100 Kinder sollen dort 

eine praktische Ausbildung bekommen und medizinisch be- 

treut werden. Bedingung ist allerdings, dafi die Kinder ihre 

Arbeit aufgeben. Vigahy hat sich noch nicht entschieden, 

aber immerhin ist er zur Eroffnung der Schule gekommen und 

duifte mit der Schere das Band am Eingang durchschneiden.

Die meisten Kinder und ihre Eltern haben allerdings gar 

nicht mehr die freie Entscheidung darilber, ob Kinder in der 

Schule besser aufgehoben sind als in einer der Fabriken oder 

einem Workshop. In den letzten anderthalb Jahren haben Ak- 

tivisten der SACCS 500 Kinder aus der Schuldknechtschaft in 

der Glasindustrie befreit.

Kinder hat aber die zustandige Ar- 

beitsbehorde den Vorschlag gemacht, 

(jbernachtungsmoglichkeiten einzu- 

richten. Die Uberlegung hinter dieser 

Idee ist wohl eher, das Arbeitsangebot 

fiir die Fabrikbesitzer zu erhohen.

10 Rupien pro Schicht bekommen die 

Kinder, die in den Fabriken arbeiten. 

Die einfachen Arbeiter verdienen 14 

Rupien am Tag, fast genau die Halfte 

des vorgeschriebenen Mindestlohns 

von 27 Rupien, als sogenannte semi

skilled Arbeiter erhalten sie 22 Rupien.

Ein Teil der Kinder erhalt gar keinen 

Lohn. Gegen eine "Vorauszahlung" 

von 200 bis 1000 Rupien (10 bis 50 

Mark) an ihre Eltern sind sie zu de 

facto-Leibeigenen der Fabrikbesitzer 

geworden. Die "Vorauszahlung" wird 

wie ein Kredit behandelt und mit hor- 

renden Zinsen belegt. Die Kinder ar

beiten so ihr Leben lang, um Zinsen 

und Zinseszinsen abzuzahlen. Dieses 

System der Zinsknechtschaft ("bonded 

labour") war schon in den 3Oer Jahren 

von einer Kommission der britisch-in- 

dischen Regierung festgestellt worden 

und ist zumindest formal verboten.

Friiher oder spater leiden die Kinder 

an Tuberkulose, Atemwegserkrankun- 

gen und Wachstumsstorungen. Die "ju- 

dai worker" haben zudem Augenleiden, 

da sie bei ihrer Arbeit unentwegt in die Flamme des Brenners 

schauen. In den Fabriken gehoren Verbrennungen und Ver- 

letzungen durch Glassplitter zum Alltag. Zudem sind die 

Kinder und Arbeiter den enormen Temperaturen der Ofen 

(bis zu 1.500 Grad) ausgesetzt. Die Lebenserwartung der Ar

beiter in der Glasindustrie liegt zehn bis fiinfzehn Jahre unter 

dem Landesdurchschnitt. Nur wenige konnen langer als bis 

zu ihrem 35. Lebensjahr in der Glasindustrie arbeiten. 76 

Prozent der gesamten Bevolkerung von Firozabad leiden nach 

Angaben der 'Indian Environmental Society' (IES) an Tuber

kulose. Das ist die hochste Rate in Uttar Pradesh.

Die Fabrikbesitzer stort das alles wenig. Angeblich konnten 

ihre Firmen ohne die billige Kinderarbeit nicht existieren. 

Die zustandige Arbeitsbehorde in Firozabad bezeichnet die 

meisten Arbeiten, die Kinder in der Glasindustrie verrichten, 

als nicht gesundheitsschadlich. Die Kinder der Armen hatten 

ohnehin kein Interesse an einer Schulausbildung und "miissen 

im friihen Alter anfangen zu arbeiten, damit sie sich an die 

enorme Hitze in den Fabriken gewohnen konnen. "

50.000 Kinder unter 14 Jahren arbeiten nach vorsichtigen 

Schatzungen in der Glasindustrie in der Gegend von Firoza

bad, viele davon in Heimarbeit. Die Arbeit Zuhause ist auch 

in gesundheitsgefahrdenden Industrien unter dem 'Child La

bour (Prohibition and Regulation) Act' von 1987 erlaubt. 

Fiir die Arbeit in den Fabriken miissen die Kinder mindestens 

14 Jahre alt sein. Eine entsprechende Bescheinigung gibt es 

allerdings auch bei einigen Arzten in Firozabad. Fiir 3.000 

Rupien (150 Mark) bescheinigen sie auch Neunjahrigen (bzw. 

ihren Eltern), dafi sie 14 sind, so die Erfahrung von Ashu- 

tosh, einem Mitarbeiter der 'South Asian Coalition against 

Child Servitude' (SACCS).

Gias wird in Firozabad schon seit 300 Jahren hergestellt, 

63 Prozent aller Arbeiter sind in der Glasindustrie beschdf- 

tigt. Die Fabriken befinden sich alle in einem Umkreis von 20 

Kilometern, die meisten in den beiden Stadten Firozabad und 

Makhanpur. Insgesamt werden in rund 300 (registrierten) 

Fabriken und 1.322 kleinen Firmen 200.000 Menschen be-

Kailash Satyarthi ist einer der Kampfer gegen Kinderarbeit (Foto: Marcus Lindemann)
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