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’■ Zur Situation der Frauen in Sri Lanka
? III

von Nandini Samarasinghe

Die 1978 in Sri Lanka verabschiedete Verfassung garantiert die fundamentalen Menschenrechte und 

beinhaltet damit auch das Verbot jeglicher Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sowie die Gleich- 

stellung von Mann und Frau. 1981 ratifizierte Sri Lanka die UN-Konvention zur Beseitigung aller For- 

! c'( men von Diskriminierung gegen Frauen (CEDAW: 'Convention on the Elimination of all Forms of 

erri( Discrimination against Women') und 1989 die UN-Konvention zum Schutz des Kindes. Mit der Unter- 

Schii zeichnung dieser Konventionen verpflichtete sich die Regierung Sri Lankas, die entsprechenden gesetz- 

lichen und sozialpolitischen Schritte einzuleiten, damit die Vorgaben der ratifizierten Konventionen, die 

politischen Rechte, das Recht auf Ausbildung, Gesundheitsversorgung und Arbeit und den Schutz vor 

”4 Gewalt und MiBbrauch beinhalten, realisiert werden konnen. Daruber hinaus verabschiedete das Par-

lament Sri Lankas die 'Women's Charter', die jedoch nur empfehlenden Charakter besitzt.
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Die Einfiihrung des allgemeinen Wahl- 

rechts in Sri Lanka 1931 und die seit 

1940 initiierte Sozialpolitik haben weit 

starker als gesetzgeberische MaBnahmen 

die Gleichstellung von Mann und Frau 

insbesondere in den Bereichen Ausbil

dung, Gesundheitsversorgung und politi- 

scher Partizipation gefbrdert.

Alphabetisierung und Ausbildung

Artikel 10 der UN-Konvention CE

DAW verpflichtet den Staat, alle MaB

nahmen zu ergreifen, um die Diskrimi

nierung von Frauen im Ausbildungsbe- 

reich abzuschaffen und fur Chancen- 

gleichheit zu sorgen. Verschiedene 

Faktoren, wie beispielsweise die 1945 

eingefuhrte kostenfreie Schulausbildung 

auf alien Ebenen bis hin zum Universi- 

tatsstudium, die Zulassung von Regio- 

nalsprachen als Unterrichtssprache, die 

Bereitstellung kostenloser Schulbucher 

oder die Ausschreibung von Stipendien 

garantieren Madchen und Frauen weit- 

gehend Chancengleichheit im Ausbil- 

dungsbereich. Sri Lanka verfiigt heute 

landesweit uber ein Netz von Schulen, 

die zu 96 Prozent gemischte Klassen ha

ben.

Seit 1963 gibt es in Sri Lankas Schu

len genauso viele Madchen wie Jungen. 

Nach einer Erhebung aus dem Jahr 1981 

gingen 83,7 Prozent der Jungen und

83.6 Prozent der Madchen in der Al- 

tersklasse 5-14 Jahre zur Schule, wah- 

rend in der Altersklasse 15-19 Jahre die 

Zahlen bei 41,2 Prozent fur Jungen und

42.7 Prozent fur Madchen lagen. Diese
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quantitative Ausgeglichenheit gilt 

sowohl fur stadtische als auch fur landli- 

che Gebiete und ist seit 1963 stabil 

geblieben. Eine Ausnahme in diesem 

Zusammenhang bilden die Muslimge- 

meinschaften insbesondere im Osten des 

Landes.

Am starksten benachteiligt in bezug 

auf den Zugang zu Schulen und Univer

sitaten ist die Bevolkerung stadtischer 

Randgebiete mit niedrigen Einkommen 

und in abgelegenen Dorfem und Planta- 

gengebieten. Dort konnte die allgemeine 

Schulpflicht noch nicht zufriedenstellend 

umgesetzt werden. Um dennoch ein Mi

nimum an Schulbildung anbieten zu 

konnen, wurden in den betroffenen Ge- 

bieten spezielle Schulzentren ('Non- 

Formal Literacy Centres') eingerichtet. 

Diese Schulen erreichen jedoch nur funf 

Prozent der benachteiligten Kinder.

Im Universitatsbereich variiert der 

Anteil von weiblichen Studenten seit 

1970 zwischen 40 Prozent und 44 Pro

zent. Der Anteil von Studentinnen in 

Fachem wie Jura, Kunst, Verwaltung, 

Landwirtschaft und Medizin liegt zwi

schen 42 Prozent und 52 Prozent, unter- 

reprasentiert sind Frauen hingegen in 

den Ingenieurswissenschaften.

Obwohl der Anteil von Frauen in den 

berufsbildenden Institutionen (Berufs- 

schulen, etc.) in den letzten Jahren stetig 

zugenommen hat, gibt es in diesem Be- 

reich noch erhebliche Disparitaten. 

Wahrend Frauen im Dienstleistungsbe- 

reich oder der Bekleidungsindustrie stark 

vertreten sind, finden sich in den techni- 

schen Berufen nur wenige Frauen.

Seit 1950 konnte der Alphabetisie- 

rungsgrad der Bevolkerung kontinuier- 

lich erhoht werden. 1981 lang die Al- 

phabetisierungsrate von Mannem bei 

90,5 Prozent (1946: 76,5 Prozent) und 

von Frauen bei 82,8 Prozent (1946: 

46,2 Prozent). An diesen Zahlen wird 

deutlich, daB die groBen Disparitaten 

fruherer Tage fast aufgelost werden 

konnten. Relativ niedrig hmgegen ist die 

Alphabetisierungsrate bei Muslim-Frau- 

en und bei Frauen der tamilischen Be- 

volkerungsgruppe - vor allem in den 

Teeplantagen.

Gesundheitsversorgung

Artikel 12 der UN-Konvention zum 

Schutz der Frauen fordert nicht nur die 

Abschaffung jeglicher Benachteiligung 

in bezug auf den Zugang zu Gesund

heitsversorgung und Familienplanung, 

sondem auch die Sicherstellung einer 

ausreichenden Versorgung der Frauen 

vor, wahrend und nach der Geburt eines 

Kindes.

Die kostenlose Gesundheitsversorgung 

in Kombination mit den seit 1978 ge- 

wahrten Nahrungsmittelhilfen haben da- 

fur gesorgt, daB der Gesundheitszustand

Tab.l: Bildungsstattenbesuch- Stadt, Land (1981)

Quelle: Census Report 1981

Alter

Gesamt Stadtisch Landiick.

Gesamt Manner Frauen Gesamt Manner Frauen Gesamt Manner Frauen

05-09 84,4 84,5 84,2 86,6 86,4 86,9 83,8 84,1 83,6

10-14 82,4 82,9 81,8 85,2 86,4 84,4 81,6 82,1 81,1

05-14 83,7 83,7 83,6 85,9 86,4 85,6 82,7 83,1 82,4

15-19 41,9 41,2 42,7 46,7 44,9 48,0 40,6 40,02 41,3

20-24 8,9 8,7 9,0 9,7 9,4 10,2 8,7 9,1 8,7

05-24 55,8 56,0 55,6 56,6 55,3 57,3 55,7 56,3 55,1

Tab.2: Geschlechtsspezifische Einschulungsraten, 1991 

(mit Ausnahme der nordlichen und Teilen der bstlichen 

Provinz, auf Bevblkerungsprojektionen basierend)

Quelle: School Census 1991, Ministry of Education, Statistics Division

Altersgruppe Manniich Weiblich Gesamt

05-09 90,1 87,3 88,7

10-14 86,6 87,5 87,1

05-14 88,3 87,4 87,9

15-19 37,5 42,6 39,9

20-22 3,1 4,6 3,8

05-22 62,1 63,4 62,8

Tab.3: Einschreibung von Studenten an Universitaten

* Uberdurchschnittlicher Zuwachs in 1990 erklart sich aus dem Riickstand, der durch die 

unruhenbedingte SchlieBung der Universitaten zwischen 1987 und 1989 entstand.

Jahr Gesamt Manniich Weiblich % Weiblich

1942 904 813 91 10,1

1950 2.036 1.655 381 18,7

1960 4.723 3.587 1.136 24,1

1970 11.813 6.570 5.423 44,4

1980 17.494 10.544 6.950 39,7

1990 * 31.447 17.926 13.521 42,9

Quelle: University Council Reports, University of Sri Lanka, University Grants Commission

Tab.4: Verteilung der Studenten nach Fakultaten

Quelle: Statistical Handbook, 1985, 1990, University Grants Commission, Planning Division

Fakultaten

1985/86 1990/91

Gesamt Frauen % F Gesamt Frauen % F

Medizin 2.345 1.009 43,02 3.615 1.523 42,1

Zahnmedizin 289 161 55,7 398 192 48,2

Veterinar-Wissenschaft 170 73 42,9 261 118 45,2

Landwirtschaft 775 279 36,0 1.502 624 41,5

Maschinenbau 1.762 264 14,9 3.054 365 H,9

Architektur 108 49 45,4 281 100 35,6

Naturwissenschaften 3.125 1.306 41,8 5.795 2.410 41,6

Management 3.367 1.426 42,3 5.905 2.626 44,5

Recht 461 219 47,5 967 512 52,9

Sozial- und

Geisteswissenschaften

6.511 3.377 51,9 9.666 5.051 52,3

Gesamt 18.913 8.160 43,1 31.447 13.521 42,9

Gesamt - Naturwiss.schaften 3.125 1.306 41,8 5.795 2.410 41,6

Gesamt - Geisteswiss.schaft. 10.339 5.019 48,5 16.538 8.189 49,5

der Frauen in Sri Lanka deutlich verbes- 

sert werden konnte.

Im Jahre 1981 lag die durchschnittli- 

che Lebenserwartung der Manner bei 

67,7 Jahren, die der Frauen bei 72,1 

Jahren. Die Vergleichswerte von 1991 

verdeutlichen, daB durch verbesserte Ge

sundheitsversorgung die Lebenserwar

tung gesteigert werden konnte, bei Man

nem auf 70,1 Jahre und bei Frauen auf 

74,8 Jahre.

Die Kindersterblichkeitsrate lag ini 

Zeitraum von 1982-1987 fur Jungen bei 

3,12 Prozent, bei Madchen bei 1,88 

Prozent. Nach offiziellen Angaben gab 

es in den 80er und 90er Jahren bei den
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gebarenden Frauen 0,6 Todesfalle auf 

1000 Geburten. Bei der Interpretation 

dieser Zahlen muB jedoch beriicksichtigt 

werden, daB es sowohl regional als auch 

in Abhangigkeit vom sozialen Status 

zum Teil erhebliche Abweichungen gibt. 

So ist beispielsweise bei stadtischen Be- 

volkerungsgruppen mit niedrigen Ein- 

kommen und in Plantagengebieten die 

Kindersterblichkeitsrate nach wie vor 

relativ hoch.

MaBnahmen zur Geburtenkontrolle 

wurden seit den 60er Jahren stark aus- 

geweitet, heute liegt die Verbreitung von 

Verhutungsmitteln bei ca. 60 Prozent; 

Abtreibungen unterliegen jedoch gesetz- 

lichen Einschrankungen. Die Tatsache, 

daB nach wie vor sehr viel mehr Frauen 

als Manner eine Sterilisation vornehmen 

lassen, macht deutlich, daB Frauen in 

der patriarchalischen Sozialstruktur Sri 

Lankas groBe Schwierigkeiten haben, 

ihre Rechte durchzusetzen.

Chancengleichheit im Berufsleben

Nach Artikel 11 der Anti-Diskriminie- 

rungs-Konvention der UN sollen zur 

Schaffung von Chancengleichheit im Be

rufsleben bei der Auswahl von Bewer- 

bem fur einen Arbeitsplatz die gleichen 

Kriterien fur Manner und Frauen ange- 

wendet werden. Dariiber hinaus wird 

gefordert, Frauen die gleichen Lohne 

wie ihren mannlichen Kollegen zu zahlen 

und den Schutz der Gesundheit am Ar

beitsplatz zu sicherzustellen.

Die offiziellen Zahlen zur Beschafti- 

gungssituation von Frauen auf dem Ar- 

beitsmarkt sind oft wenig aussagekraftig, 

da die aus den Industrienationen stam- 

menden Klassifikationssysteme insbe- 

sondere die okonomischen Aktivitaten 

von Frauen zu Hause und im informellen 

Sektor der Landwirtschaft nicht beruck- 

sichtigen. So kann man davon ausgehen, 

daB die Zahlen aus den Jahren 1985/86, 

die den Anted der Frauen an der Ge- 

samtheit der okonomischen Aktivitaten 

mit 32,5 Prozent angeben, nicht der Re- 

alitat entsprechen.

Trotz des verfassungsmaBig festge- 

schriebenen Diskriminierungsverbots 

gibt es nach wie vor keine Chancen

gleichheit fur Manner und Frauen auf 

dem Arbeitsmarkt. Seit Ende der 60er 

Jahre, als die Arbeitslosigkeit Rekord- 

marken erreichte, war die Zahl der ar- 

beitslosen Frauen immer doppelt so hoch 

wie der Anted arbeitsloser Manner 

(1969: 11,4 Prozent Manner und 21,2 

Prozent Frauen; 1981/82: 7,8 Prozent 

und 21,3 Prozent und 1990: 9,1 Prozent 

bzw. 23,5 Prozent).

Am starksten von der Arbeitslosigkeit 

betroffen sind in der Regel Schulabgan- 

ger der Sekundarstufe (mittlere Reife), 

wobei in dieser Gruppe wiederum 

Frauen die groBeren Schwierigkeiten bei 

der Jobsuche haben. Im Laufe der 80er 

Jahre hat sich die Beschaftigungssitua- 

tion fur Frauen (und Manner) deutlich 

verschlechtert. Wahrend 1981 noch 79,4 

Prozent der arbeitenden Frauen einen fe- 

sten Arbeitsplatz mit regelmaBiger Be- 

zahlung hatten, waren es 1990 nur noch 

55,6 Prozent. Diese Entwicklung hat 

unter anderem dazu gefiihrt, daB viele 

Frauen nur im Familienhaushalt ohne 

jede Bezahlung tatig sind (1981: 6,5 

Prozent der Frauen; 1990: 25,1 Pro

zent).

Der GroBteil der Frauen ist nach wie 

vor in den Bereichen Landwirtschaft, 

Industrie und Dienstleistung in Jobs be- 

schaftigt, die fast keine fachlichen Quali- 

fikationen voraussetzen. In bestimmten 

Bereichen, wie der Plantagenwirtschaft, 

den traditionellen Handwerken oder dem 

Gesundheits- und Erziehungswesen, sind 

Frauen deutlich starker reprasentiert als 

Manner.

Benachteiligung von Frauen im Be

rufsleben

Die Rechte und Interessen von Frauen 

werden in fast alien Bereichen der Wirt- 

schaft verletzt; insbesondere deshalb, 

weil die Durchsetzung von Arbeits- 

schutzbestimmungen fur Frauen ungenii- 

gend ist. Frauen, die im informellen
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Sektor tatig sind, kommen uberhaupt 

nicht in den GenuB von Arbeitsschutzbe- 

stimmungen.

Artikel 14 der UN-Konvention be- 

riicksichtigt ganz gezielt die Interessen 

von Frauen aus landlichen Gebieten und 

verlangt von den Regierungen, die so- 

zialen und okonomischen Leistungen 

dieser Frauen anzuerkennen und ihre 

spezifischen Probleme zu berucksichti- 

gen. Insbesondere im landwirtschaftli- 

chen Sektor werden Frauen in Sri Lanka 

diskriminiert. Das gilt sowohl in bezug 

auf eine gerechte und gleiche Entloh- 

nung wie auch fur den Zugang zu und 

den Besitz von eigenem Land. Eine ent- 

sprechende Verordnung aus dem Jahr 

1935 sieht vor, daB Frauen keine Land- 

rechte besitzen, also kein Land erwerben 

durfen, und somit auch nichts untemeh- 

men konnen, um ihre individuelle sozio- 

okonomische Situation zu verbessem.

Seit 1984 erhalten die Arbeiterinnen in 

der Plantagenwirtschaft offiziell die glei- 

chen Lohne wie ihre mannlichen Kolle- 

gen, die Frauen miissen aber insgesamt 

langer arbeiten.

Die Industrialisierung Sri Lankas in 

jiingster Zeit war zu einem groBen Teil 

nur durch die billige Arbeitskraft von 

Frauen moglich. Insbesondere in den 

Freihandelszonen Sri Lankas verrichten 

Frauen arbeitsintensive Tatigkeiten zu 

relativ geringen Lohnen, ohne die Mog- 

lichkeit zu einer weitergehenden berufli- 

chen Qualifizierung zu haben. Im Inter- 

esse des "industrial peace", des Arbeits- 

friedens, wird die Durchsetzung von ar- 

beitsrechtlichen Schutzbestimmungen fur 

die Beschaftigten nur sehr zuriickhaltend 

betrieben, Gewerkschaften sind in diesen 

Zonen uberhaupt nicht zugelassen.

In den 80er und 90er Jahren hat der 

Einsatz von Sub-Untemehmem im indu- 

striellen Sektor stark zugenommen. In 

dieser vielfach auf Heimarbeit basieren- 

den Produktionsform sind die Frauen 

das schwachste Glied und mussen sich 

mit niedngen Lohnen begniigen.

Im Dienstleistungssektor sind die mei- 

sten Frauen in Niedriglohn-Jobs be- 

schaftigt, insbesondere im hauswirt- 

schaftlichen Bereich besitzen weibliche 

Angestellte traditionell kaum Rechte. Es 

existieren zwar bereits seit dem 19. 

Jahrhundert Arbeitsschutzbestimmungen, 

doch sind diese weitgehend unbekannt 

und damit wirkungslos.

Der Bedarf an billiger Arbeitskraft im 

hauswirtschaftlichen Bereich in den rei- 

cheren Industriestaaten hat dazu gefuhrt, 

daB viele Frauen, die eine Beschaftigung 

als Hausmadchen im Ausland suchten, 

unter der skrupellosen Vermittlungspra- 

xis dubioser Agenturen zu leiden hatten. 

Da es weder gesetzliche Bestimmungen 

zu derartigen Arbeitsverhaltnissen gibt 

noch bilaterale Vereinbarungen zwischen 

Sri Lanka und den jeweiligen, die Ar-

Sri Lanka

beitskrafte aufnehmenden Landem exi

stieren, kommt es haufig zu Fallen von 

Ausbeutung und sexuellem MiBbrauch.

Madchenarbeit

Nach den existierenden Bestimmungen 

durfen Kinder unter zwolf Jahren nicht 

beschaftigt werden. Diese Regelung fin- 

det allerdings in den Bereichen Haus- 

wirtschaft, Landwirtschaft und im urba- 

nen informellen Sektor bisher keine An- 

wendung. Kinderarbeit ist weitverbreitet 

und gerade Madchen sind stark gefahr- 

det, besonders im hauswirtschaftlichen 

Sektor, als Arbeitskrafte ausgebeutet 

oder sexuell miBbraucht zu werden.

Zusammenfassend laBt sich sagen, 

daB, ungeachtet der verfassungsmaBig 

garantierten Menschenrechte und im 

Widerspruch zur Forderung nach 

Gleichberechtigung, arbeitende Frauen 

nach wie vor diskriminiert werden. Aus- 

schlaggebend dafur ist im wesentlichen 

die fehlende effektive Durchsetzung der 

Arbeitsschutzgesetze in den Bereichen, 

in denen Frauen zahlenmaBig am stark- 

sten reprasentiert sind. Generell gilt, daB 

vielen Frauen die ihnen zustehenden 

Rechte gar nicht bekannt sind und sie 

keinen ausreichenden Zugang zu staatli- 

chen Beratungs- und Hilfsangeboten in 

Fallen von Diskri mini erung haben.

Internationale Nonmen

Die von der Regierung Sri Lankas rati- 

fizierte UN-Konvention zur Abschaffung 

aller Formen von Diskriminierung gegen 

Frauen (CEDAW) dient dem Schutz der 

Frauen in alien Bereichen der Wirt- 

schaft, also im offentlichen, privaten 

und informellen Sektor. Die 1993 verab- 

schiedete ’Women's Charter' ubemimmt 

im wesentlichen die Vorgaben der CE

DAW im Hinblick auf die Beschafti- 

gungssituation von Frauen und sieht die 

Einrichtung einer Kommission vor, bei 

der betroffene Frauen Faile von Diskri- 

minierung und MiBbrauch zur Anzeige 

bringen konnen. Bedauerlich ist jedoch, 

daB die Charta keine Gesetzeskraft be- 

sitzt.

Die Regierung Sri Lankas hat in den 

80er und 90er Jahren verschiedene Kon- 

ventionen der UN-Unterorganisation 

ILO (International Labour Organisation) 

ratifiziert; bemerkenswerterweise wurde 

jedoch im Jahre 1984 die Anerkennung 

der ILO-Konvention zum Verbot der 

Nachtarbeit fur Frauen zuriickgezogen, 

wahrscheinlich auf Druck der Export-In

dustrie.

Arbeitsschutzgesetzgebung fur Frauen

In Sri Lanka gibt es eine lange Tradi

tion der Arbeitsschutzgesetzgebung, die 

weitgehend intemationalen Standards

I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -—__ _ _ I

I 

entspricht. Das Hauptanliegen der ver» 

schiedenen Arbeitsschutzgesetze besteht 

darin, Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen 

und Entlohnung vemunftig zu regeln 

Die Einrichtung von speziellen Arbeits- 

gerichten ermoglicht es den Betroffenen, 

Faile von MiBbrauch und Diskriminie 

rung vor einem Gericht verhandeln zu 

lassen. Die Inanspruchnahme dieser Ge- 

richte hangt naturlich stark davon ab, 

inwieweit Frauen uberhaupt von der ► 

Existenz solcher Gerichte wissen und 

ihre Rechte kennen.

In den letzten Jahren gab es einige po

sitive Veranderungen in bezug auf die 

Situation von arbeitenden Frauen. 1984 

wurde die Entlohnung der Frauen in der 

Plantagenwirtschaft der der Manner an- 

gepaBt. Das gleiche gilt mittlerweile fur> 

sechzehn von achtzehn Industrieberei- 

chen des Landes.

In den Jahren 1987 und 1988 wurde 

der bezahlte Mutterschaftsurlaub im pri- 

vatwirtschaftlichen und im offentlichen 

Sektor von sechs Wochen auf zwolf Wo- 

chen ausgedehnt und schwangeren 

Frauen vor der Geburt Arbeitserleichte- 

rungen gewahrt.

Politische Rechte

Artikel 7 und 8 der CEDAW ver- 

pflichtet die unterzeichnenden Regierun

gen, die Teilnahme von Frauen am poli- 

tischen Leben (aktives und passives 

Wahlrecht, Mitarbeit in politischen Par- 

teien, etc.) zu ermoglichen und zu for 

dem. Seit der Einfiihrung des allgemei- 

nen Wahlrechts im Jahre 1931 konnten 

Manner und Frauen als Wahler/innen 

aktiv am politischen Leben des Landes 

teilnehmen. Aus der durchschnittlichen 

Wahlbeteiligung, die bis auf 1988 immer 

um die 80 Prozent lag, geht hervor, daB 

ein ausgepragtes politisches BewuBtsein 

bei der Bevolkerung vorhanden ist.

Fur die Mitarbeit von Frauen in politi

schen Gremien und Institutionen gibt es 

keinerlei gesetzliche Beschrankungen, 

dennoch sind Frauen in den Parlamenten 

auf nationaler und lokaler Ebene deutlich 

unterreprasentiert. Bemerkenswerterwei

se gab es in Sri Lanka die erste Premier- 

ministerin der Welt, Sirimavo Bandara- 

naike, deren Tochter Chandrika Kumara- 

tunga mittlerweile erste Prasidentin des 

Landes ist. Jedoch lag An fang der 90er 

Jahre der Anted von weiblichen Parla- 

mentsabgeordneten bei nur 5,8 Prozent.

Der Hauptgrund fur die ungeniigende 

Reprasentanz von Frauen in der Politik 

liegt darin, daB die politischen Parteiefl 

diesem Thema bisher nur wenig Beach- 

tung geschenkt haben und intern nichts 

untemommen wurde, die Nominierung 

von Frauen zu forcieren. Nicht zuletzt 

deshalb fehlt vielen Frauen die Motiva

tion, sich starker in der Politik zu profi' 

lieren. Daruber hinaus ist auch die tra-
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Sri Lanka
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Die Industrialisierung Sri Lankas in jiingster Zeit war zu einem groBen Teil nur durch die billige Arbeitskraft von Frauen moglich. Insbesondere in den 

Freihandelszonen Sri Lankas verrichten Frauen arbeitsintensive Tatigkeiten zu relativ geringen Lohnen, ohne die Moglichkeit zu einer weitergehenden berufli

chen Qualifizierung zu haben. Hier demonstrieren junge Frauen fur eine Lohnerhohung.
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ditionell patriarchal!sch gepragte Sozial- 

struktur, die eine klare Rollenverteilung 

vorgibt, einem verstarkten politischen 

Engagement von Frauen nicht gerade 

forderlich. Die meisten Frauen gelangen 

durch verwandtschaftliche Beziehungen 

zu einem mannlichen Abgeordneten ins 

Parlament; sie sind jedoch dann in der 

Lage, durch ein eigenstandiges politi- 

sches Engagement den Parlamentssitz zu 

halten.

Die Reprasentanz von Frauen in Re- 

gierungsamtem auf alien staatlichen 

Ebenen ist sehr gering. Ende der 80er 

Jahre gab es in den verschiedenen Mini- 

sterien auf nationaler Ebene nur sechs 

Frauen in verantwortungsvollen Positio

ned unter den 24 Kabinettsministem 

war nur eine Frau und die war, wie nicht 

anders zu erwarten, fur Gesundheits- 

und Frauenangelegenheiten zustandig.

Frauen und Familie

Artikel 16 der UN-Konvention ver- 

pflichtet den Staat dafur zu sorgen, dab 

Frauen und Manner die gleichen Rechte 

in bezug auf Heirat und Familie haben. 

Der Pluralismus der multi-ethnischen 

und multi-religiosen Gesellschaft Sri 

Lankas wird insbesondere an den ver

schiedenen 'Personal Laws' der ver

schiedenen sozio-religiosen Bevolke- 

rungsgruppen (Kandyan Law, Thesava- 

lamai Law, Muslim Law) deutlich. 

Diese 'Personal Laws' der einzelnen Be- 

volkerungsgruppen sind die Gesetze, die 

in verschiedenen zivilrechtlichen Ange- 

legenheiten wie Heirat, Erbschaft, 

Scheidung, etc. maBgeblich sind. Ein 

GroBteil der Bevolkerung unterliegt je

doch einem einheitlichen Zivilrecht, das 

auf sakularer Grundlage basiert. Aller- 

dings finden sich auch in diesem allge- 

meinen Zivilrecht mehrere Frauen be- 

nachteiligende Konzeptionen: beispiels- 

weise gilt der Mann als Haushaltsvor- 

stand, die Sorgepflicht fur ein uneheli- 

ches Kind liegt ausschlieBlich bei der 

Mutter und die Staatsburgerschaft des 

Kindes richtet sich immer nach der des 

Vaters.

Frauen in Sri Lanka heiraten heute im 

Durchschnitt mit 25 Jahren, obwohl 

rechtlich bereits mit zwolf Jahren eine 

Heirat moglich ware, was in der Konse- 

quenz bedeutet, daB auch Kinderheiraten 

legal sind. Nach dem Gesetz mussen 

sowohl die Frau als auch der Mann dem 

Heiratsvertrag zustimmen. Es gibt je

doch im Zusammenhang mit arrangierten 

Hochzeiten immer wieder Faile, in 

denen das Einverstandnis der Frau nicht 

eingeholt wurde. Eine Ausnahme bildet 

das patriarchalische 'Muslim Personal 

Law', das die Zustimmung der Braut 

nicht zwingend voraussetzt; hier kann 

auch der Vater an ihrer Stelle die Zu

stimmung erteilen. Im Gegensatz zum 

allgemeinen Zivilrecht akzeptiert das 

'Muslim Personal Law' die Polygamie, 

wobei ein Muslim bis zu vier Ehefrauen 

haben darf; in der Praxis kommt dies je

doch sehr selten vor. Auch ist eine ein- 

seitige Scheidung von seiten des Mannes 

moglich.

Nach den Vorgaben des allgemeinen 

Zivilrechts ('Married Women's Property 

Ordinance von 1923') besitzen Frauen 

die gleichen Rechte wie Manner in Ei- 

gentumsangelegenheiten. Sohne und 

Tochter erben zu gleichen Teilen, wenn 

kein Testament vorliegt. Eine Witwe 

hingegen erbt nur die Halfte des Besitzes 

des Ehemannes, wenn die Ehe kinderlos 

geblieben ist. Die andere Halfte des Er

bes fallt in solchen Fallen an die Familie 

des Verstorbenen.

Gewalt gegen Frauen

Gewalt gegen Frauen, insbesondere 

sexuell motivierte Gewalt, findet man in 

alien Bereichen. Sexuelle Belastigungen 

wahrend und nach der Arbeitszeit sind 

durchaus nicht ungewohnlich. Wehren
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sich Frauen gegen derartige Ubergriffe 

durch ihre mannlichen Vorgesetzten, 

laufen sie Gefahr, von diesen schikaniert 

zu werden oder sogar ihren Arbeitsplatz 

zu verlieren. AuBer ein paar wenigen 

Studien zur Beschaftigungssituation von 

Frauen, die in den Frei hand el szonen ar- 

beiten, gibt es wenig Literatur bzw. sta- 

tistische Daten zu diesem Problembe- 

gaben an, daB nicht nur sie, sondem 

auch die Kinder von den Ehemannem 

verprugelt worden sind. Selbst okonomi- 

sche Unabhangigkeit stellt keinen Schutz 

gegen die Gewalt in der Ehe dar: im- 

merhin waren 24 Prozent der befragten 

Frauen finanziell unabhangig von ihren 

Ehemannem. 38 Prozent der Frauen, die 

ihr zu Hause aufgrund der ihnen

zugefugten Gewalt verlassen hatten 

kehrten zu ihrem Ehemann zuriick. Of- 

fensichtlich ist aus der Sicht betroffener 

Frauen die Ruckkehr zu einem prugeln- 

den Ehemann der gesellschaftlichen 

Stigmatisierung und Isolierung, die al- 

leinstehende Frauen erdulden mussen, 

vorzuziehen.

Auch in diesem Bereich muB man von

reich.

In besonderer Weise sind 

die in den Freihandelszonen 

arbeitenden Frauen gefahrdet: 

Die meisten von ihnen haben 

ihren Heimatort erstmals fur 

langere Zeit verlassen. Sich in 

der neuen Umgebung zurecht- 

zufinden, ist oft nicht einfach, 

viele Frauen sind vollig auf 

sich allein gestellt und 

schutzlos. In dieser Situation 

kommt es immer wieder zu 

Vergewaltigungen, wie Be- 

richte aus den Freihan

delszonen Katunayake und 

Jaela belegen. Auch Frauen, 

die im Ausland arbeiten, kon- 

nen Opfer sexueller Uber

griffe werden, da sie vielfach 

ihre eigenen Rechte nicht 

kennen und keine Moglichkeit 

haben, derartige Straftaten zur 

Anzeige zu bringen. In Schu- 

len kommt es zu sexuellen 

Ubergriffen durch Lehrer. 

Viele Faile von sexuell moti- 

vierter Gewalt gegen Schiile- 

rinnen und Studentinnen wer

den jedoch nicht angezeigt, da 

die betroffenen Frauen auf

grund der Abhangigkeit von 

Lehrem und Professoren be- 

furchten mussen, ihre gesamte 

Ausbildung zu gefahrden, 

wenn sie sich gegen Uber

griffe zur Wehr setzen.

Gewalt in der Ehe

Im Rahmen einer von der 

Frauenhilfsorganisation 

'Women-In-Need' (WIN) er- 

arbeiteten Studie zum Thema 

Gewalt gegen Frauen in der 

Ehe wurden 200 Frauen ver- 

schiedener ethnischer Grup- 

pen aus urbanen Haushalten 

mit geringen Einkommen be- 

fragt. Aus der Studie geht 

hervor, daB 60 Prozent der 

befragten Frauen in der Ver- 

gangenheit unter Ubergriffen 

zu leiden hatten. Fast alle Op

fer von Gewalt in der Ehe wa

ren Mutter (98 Prozent), von 

denen wiederum 42 Prozent 

sogar wahrend der Schwan- 

gerschaft geschlagen worden 

waren. 29 Prozent der Frauen

Tab.5: Alphabetisiemng nach Sektor und Geschlecht

Volks- 

zahlung 

1946

Volks- 

zahlung 

1953

Volks- 

zahlung 

1963

Volks- 

zahlung 

1971

CF& 

SE 

Survey 

1978/79

CF& 

SE 

Survey 

1981/82

Volks- 

zahlung 

1981

LF& 

SE 

Survey 

1985/86

Gesamt-

Insei

Gesamt 62,8 69,0 76,8 78,5 86,2 85,4 86,5 84,2

Manner 76,5 80,7 85,6 85,6 90,0 89,9 90,5 88,6

Frauen 46,2 55,5 67,1 70,9 81,9 81,1 82,8 80,0

Stadtisdi

Gesamt 76,2 82,6 87,7 66,2 90,7 89,7 93,3 89,1

Manner 84,5 88,5 91,8 90,3 92,9 92,9 95,3 92,4

Frauen 65,7 74,1 82,7 81,6 88,7 89,8 91,0 86,1

LandHch

Gesamt 60,1 66,4 70,1 76,2 87,8 86,0 84,5 84,6

Manner 74,7 79,0 83,9 84,1 91,6 90,1 89,0 88,5

Frauen 41,0 52,4 63,6 67,9 83,2 82,1 79,9 80,7

Siedhmg

Gesamt 65,6 64,8 59,4

Manner 79,3 78,0 74,5

Frauen 52,1 52,6 45,9

CF & SE Survey - Consumer Finances and Socio-economic Survey, Central Bank of Ceylon

LF & SE Survey - Labour Finance and Socio-economic Survey, Department of Census and Statistics

Quelle: Department of Census and Statistics, Central Bank of Ceylon

Tab.6: Arbeitslosenraten

Quellen:

Census of Ceylon 1963

Socio-economic Survey of Ceylon, Dept, of Census and Statistics 1969/70

Census of Ceylon 1971

Consumer Finances and Socio-economic Survey 1973, Central Bank, Colombo

The Determinants of Labour Force Participation Rates in Sri Lanka 1973, Central Bank of Ceylon, 

Colombo 1975

Land and Labour Utilization Survey 1975, Central Bank of Ceylon, Colombo

Consumer Finances and Socio-economic Survey 1978/79, Central Bank of Ceylon

Labour Force and Socio-economic Survey, Dept, of Census and Statistics 1982

Census of Ceylon 1981

Consumer Finances and Socio-economic Survey 1981/82, Central Bank of Ceylon

Labour Force and Socio-economic Survey 1985/86, Dept, of Census and Statistics

Labour Force Survey, 1990 (First Quarter), Dept, of Census and Statistics

Jahr Gesamt Manner Frauen

1963 7,3 8,9 7,6

1969/70 13,9 11,4 21,2

1971 18,7 14,3 31,1

1973 24,0 18,9 36,3

1973 17,4 13,7 26,8

1975 19,9 14,3 32,9

1978/79 14,7 9,2 24,9

1980/81 15,8 12,4 23,0,

1981 17,8 13,2 31,8

1981/82 11,7 7,8 21,3

1985/86 14,1 10,8 20,8

1990 14,0 9,1 23,4

einer hohen Dunkelziffer aus- 

gehen, viele Gewalttaten ge

gen Frauen in der Ehe bleiben 

ungeahndet. Opfer von Ge

walt konnen jedoch nicht nur 

die Ehefrauen werden, auch 

Tochter, Schwiegertochter 

und sogar weibliche Hausan- 

gestellte sind haufig betrof- 

fen. In vielen Fallen ist die 

Schwiegermutter die trei- 

bende Kraft hinter den Uber

griffen gegen ihre Schwie

gertochter.

Zusammenbruch staatlicher 

Strukturen

Immer wenn staatliche 

Strukturen zusammenbrechen 

und die Einhaltung der Men- 

schenrechte nicht mehr ga- 

rantiert werden kann, sind 

Frauen und Kinder am stark- 

sten davon betroffen. Der 

mittlerweile fiber zehn Jahre 

andauemde Biirgerkrieg im 

Norden und Osten Sri Lankas 

und bewaffnete Aufstande in 

anderen Landesteilen haben 

tausende von Menschen zu 

Obdachlosen gemacht. Insbe- 

sondere Frauen sind in 

Kriegssituationen massiv 

Menschenrechtsverletzungen 

ausgesetzt; Tausende wurden 

vergewaltigt oder brutal er- 

mordet.

Vergewaltigung als 

Straftatbestand

Paragraph 363 des Strafge- 

setzbuches beschreibt den 

Straftatbestand der Ver

gewaltigung, der mit bis zu 

20 Jahren Gefangnis bestraft 

werden kann. Ebenfalls straf- 

bar sind sexuelle Beziehungen 

zu Madchen; Bestimmungen 

zum Tatbestand der Verge

waltigung in der Ehe existie- 

ren jedoch nicht. Im Jahre 

1990 wurden der Polizei 369 

Faile von Vergewaltigungen 

gemeldet. Die tatsachliche 

Anzahl von Vergewaltigungs- 

fallen liegt aus bekannten 

Griinden jedoch weit hoher.

Nach Polizeiangaben
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Gewalt in der Ehe wird aufgrund der existierenden sozialen Normen, die den staatlichen Eingriff in die Privatsphare der Familie fast unmoglich machen, nur 

selten verfolgt.
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es aus den landlichen Gebieten fast keine 

Anzeigen wegen sexueller Ubergriffe. 

Etwa ein Fiinftel aller bei der Polizei zur 

Anzeige gebrachten Vergewaltigungsfal- 

le kommen nicht vor die Gerichte. Ver- 

gewaltigungsfalle werden haufig dann 

nicht weiterverfolgt, wenn beispielswei- 

se das Verbrechen zu spat gemeldet wur- 

de, es verwandtschaftliche Beziehungen 

zwischen dem Opfer und dem mutmaBli

chen Tater gibt oder das Opfer sich einer 

medizinischen Untersuchung entzieht.

Der sexuelle MiBbrauch von Kindem 

unter zwolf Jahren wird wie der in Para

graph 363 niedergelegte Straftatbestand 

der Vergewaltigung geahndet. Trotz be- 

sonderer Bestimmungen zum Schutz von 

Kindem, kommen immer wieder Faile 

von sexuellem MiBbrauch vor. Auch 

hier ist die Dunkelziffer enorm, da auf

grund von Scham, Demutigung und Fa- 

milienehre meist auf eine Anzeige ver- 

zichtet wird.

Vergewaltigung und Inzest

Entgegen der weit verbreiteten An- 

nahme, Vergewaltigungen passierten nur 

an einsamen Platzen und in dunklen Ek- 

ken, kann man davon ausgehen, daB der- 

artige Ubergriffe auch in Heimen, Kran- 

kenhausem, Gefangnissen, psychiatri- 

schen Kliniken und Schulen vorkommen. 

Faile von Inzest werden selten zur An

zeige gebracht, in den Jahren 1988-91 

wurden nur acht Faile dokumentiert.

Obwohl die Verfassung jede Diskrimi- 

nierung von Frauen verbietet, reichen 

die existierenden Schutzbestimmungen 

nicht aus, um der Benachteiligung von 

Frauen entgegenzuwirken. Die genauere 

Betrachtung der gesetzlichen Bestim

mungen zu wichtigen Straftatbestanden 

wie sexueller Belastigung, Gewalt in der 

Ehe und Vergewaltigung machen deut- 

lich, daB es erhebliche Defizite in die- 

sem Bereich gibt. Solange es bei einer 

sexuellen Belastigung nicht zum Korper- 

kontakt kommt, kann die betroffene 

Frau kaum auf wirksame gesetzliche 

Hilfe hoffen.

Die Effektivitat und Qualitat eines 

Rechtssystems ist stark davon abhangig, 

inwieweit auch schwache soziale Grup- 

pen dieses Rechtssystem fur sich in An- 

spruch nehmen konnen. Fur viele Frauen 

in Sri Lanka, die Opfer von Gewalttaten 

werden, wird es keine Gerechtigkeit ge- 

ben, da ihr Zugang zu Strafverfolgungs- 

behorden und Gerichten stark einge- 

schrankt ist. Verantwortlich dafur sind 

haufig die Unkenntnis der eigenen 

Rechte, finanzielle Probleme und frauen- 

feindliche soziale Konzepte, die auf Be- 

griffen wie Scham und Schuld basieren.

Insbesondere die Ahndung von Gewalt 

in der Ehe wird aufgrund der existieren

den sozialen Normen, die den staatlichen 

Eingriff in die Privatsphare der Familie 

fast unmoglich machen, erschwert. Es 

gibt kein spezielles Gesetz zur Verfol- 

gung von Gewalt in der Ehe. Polizei und 

Gerichte tun sich schwer, einen solchen 

Straftatbestand anzuerkennen. Folglich 

ist die Verfolgung und Verurteilung von 

gewalttatigen Ehemannem eher die Aus- 

nahme als die Regel. Es ist dringend 

notwendig, sowohl bei den Strafyerfol- 

gungsbehorden als auch in der Offent- 

lichkeit das BewuBtsein dafiir zu schaf- 

fen, daB Gewalt in der Ehe nicht als Ka- 

valiersdelikt anzusehen ist.

Daruber hinaus gibt es nur wenige 

kompetente und engagierte Anwalte, die 

bereit sind, die meist armen Frauen zu 

verteidigen. Oft dauem Prozesse zu 

Vergewaltigungstraftaten viele Jahre, 

was fur die betroffenen Frauen psychisch 

und finanziell kaum durchzustehen ist. 

All dies fuhrt dazu, daB es selten zu 

Verurteilungen kommt, womit die 

Wurde der betroffenen Frauen ein zwei- 

tes Mai mit FuBen getreten wird.

(Der Beitrag erschien in: Sri Lanka State of 

Human Rights, 'Law and Society Trust', 

Colombo, 1994. Ubersetzung: Stephanie 

Lovasz und Oliver Stege)
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