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Kinderehen in Nepal sind 

keine neue Erscheinung. 

gje stellen einen seit 

jahrhunderten praktizier- 

ten Brauch dar, sind von 

der Religion erlaubt und 

werden von der Gesell

schaft nicht sanktioniert. 

Nepal kann in zwei 

Hauptkulturen eingeteilt 

warden: die arische und 

die mongolische (tibeto- 

burmesische). Es ist je- 

doch die arische Kultur, 

die dominiert und den 

groBten EinfluR auf die 

Gesellschaft ausiibt.

Die Kinderehe ist eine von 

den alten Schriften und Geset- 

zen des Hinduismus bejahte In

stitution, die von seinen An- 

hangem treu praktiziert wird. In 

den alten, von 400 bis 100 

v.Chr. entstandenen, Hin-

duschriften gibt es strenge Moralgesetze, 

die es dem Vater erlauben, seine Tochter 

in einem sehr jungen Alter zu verheira- 

ten. Nach diesen traditionellen Texten ist 

das beste Heiratsalter fur Madchen zwi- 

schen dem 8. und dem 10. Lebensjahr. 

Es heiBt in diesen Schriften auch, daB 

ein Madchen nicht spater als drei Jahre 

nach Beginn der Pubertat verheiratet 

werden sollte, und fiir den Fall, daB ein 

Vater seine Tochter bis dahin nicht ver

heiratet hat, solle diese selbst die Initia

tive ergreifen und sich einen Ehemann 

suchen. Schriften wie das Bishnu Sutra 

oder das Gautam Sutra raten dem Vater, 

seine Tochter spatestens drei Wochen 

nachdem sie die Pubertat errreicht hat, 

zu verheiraten.

Um 200 v. Chr. sind die Heiratsregeln 

und -vorschriften offenbar noch strenger 

geworden. Im Manu Smriti heiBt es, ein 

Vater habe versagt, wenn er seine 

Tochter nicht vor dem Beginn der Pu

bertat verheiratet hatte. Der Gelehrte Pa- 

rasara droht zur gleichen Zeit in seinen 

Schriften Eltem einer Tochter, die zu 

Beginn ihrer Pubertat noch nicht verhei

ratet ist, an, daB sie zu ewiger Verdam- 

nis verurteilt seien und in die Hoile ka- 

men.

Solche, von Heiligen und Gelehrten 

aufgestellten Regeln wurden von der

glaubigen Bevolkerung befolgt und um 

200 v. Chr. waren Kinderehen fest in 

der Gesellschaft etabliert. Selbst die 

Verheiratung von Kleinkindem wurde 

alltaglich. Die Zeremonie, mit der eine 

Tochter verheiratet wird, heiBt noch 

immer Kanyadan, was wortlich iibersetzt 

das Geschenk einer Jungfrau bedeutet. 

Fiir einen glaubigen Hindu, bringt 

Kanyadan einem Vater eine Menge 

puny a oder spirituelle Pluspunkte.

Im allgemeinen bedeutet Kinderehe die 

EheschlieBung zwischen zwei Kindem, 

doch schlieBt der Begriff auch andere 

Formen ein. Das im hochsten MaBe 

Frauen-diskriminierende hinduistische 

Ehegesetz erlaubt auch Hochzeiten von 

sehr jungen Madchen mit sehr alten 

Mannem. Die hinduistischen Puritaner 

raumten den Mannem dabei groBtmogli- 

che sexuelle Freiheiten ein: sie konnten 

soviele Frauen heiraten, wie sie glaub- 

ten, zu ihrem Vergniigen und zur Erzie- 

hung ihrer Kinder zu bendtigen. Das 

Leben der Frauen wurde jedoch durch 

diese alten Vorschriften streng regle- 

mentiert. Und daraus entstand der 

Brauch der Witwenverbrennung, Sati, 

der selbst junge Frauen nicht davor ver- 

schonte, mit dem Leichnam ihres Man

nes verbrannt zu werden. Sati hat es in 

Nepal bis zum Ende des 19. Jahrhun- 

derts gegeben und wurde schlieBlich 

durch den Gesetzgeber verboten.

Obwohl der Heilige Parashar die Wie- 

derverheiratung von Witwen befiirwor- 

tete, wurde solch progressives Denken 

von den puristischen Hindus abgelehnt. 

Eine Zeitlang praktiziert, wurde die 

Wiederverheiratung von Witwen im er- 

sten Jahrhundert nach Christus von der 

Gesellschaft immer weniger akzeptiert. 

Um 600 wurde ihr Verbot religids be- 

grundet und bis 1100 war die Wieder

verheiratung von Witwen ganzlich ver- 

schwunden.

Der Brauch der Kinderehen ist offen

bar von den Brahmanen eingefiihrt wor- 

den, der hochsten Kaste im Hinduismus. 

Die mittelalterlichen Sanskrit-D ramen 

erzahlen immer wieder von Tochtem aus 

Herrscherfamilien, die in Swayambar 

genannten Zeremonien ihre eigenen 

Partner wahlten. Dies deutet darauf hin, 

daB in anderen als Brahmanen-Kasten 

und Gruppen Kinderehen bis dahin noch 

nicht durch religiose oder gesellschaftli- 

che Zwange vorgeschrieben wurden.

Dies gilt bis zu einem gewissen Grad 

auch heute noch. Der Brauch der Kin

derehe ist in indo-arischen orthodoxen 

Hindugruppen wie z.B. den Parbatia 

starker verbreitet, als zum Beispiel in ti- 

beto-burmesischen Gruppen, wie zum
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Beispiel die Kirati, Magar, Tamang, 

Sherpa und anderen Gebirgsvolkem. Am 

weitesten verbreitet sind Kinderehen 

heute noch bei den Maithilis, die in den 

sudlichen Ebenen des Terai leben.

Statistiken

Statistiken zeigen, daB 18 Prozent der 

Madchen in Asien, 16 Prozent in Afrika 

und acht Prozent in Lateinamerika ver- 

heiratet werden, bevor sie vierzehn Jahre 

alt sind. In den Landem Siidasiens, in 

Bangladesh, Bhutan, Indien, den Male- 

diven, Nepal, Sri Lanka und Pakistan ist 

dieser Anted deutlich hoher und Nepal 

hat den zweifelhaften Ruf, die hochste 

Zahl von Kinderehen zu haben. Nach 

UNICEF-Quellen haben 40 Prozent der 

nepalischen Frauen geheiratet, bevor sie

14 Jahre alt waren. Anderen Quellen zu- 

folge werden uber 60 Prozent der Mad

chen in einem Alter von 15 bis 19 Jahren 

verheiratet und nach einer 1986/87 

durchgefiihrten Erhebung waren sieben 

Prozent der Madchen unter zehn Jahren 

schon verheiratet.

Die Volkszahlung von 1991 wies fiir 

die Altersgruppe der 10 bis 14-jahrigen 

118.541 Jungen und 109.054 Madchen 

auf. Von den Jungen waren etwa 3.900 

verheiratet, 117 verwitwet, 82 geschie- 

den und 33 lebten von ihren Frauen ge- 

trennt, uber 6.600 machten keine Anga- 

ben zu ihrem Ehestand. Von den 

109.000 Madchen waren uber 7.000 

verheiratet, mehr als 1.000 verwitwet, 

88 geschieden und 31 lebten von ihren 

Ehemannem getrennt, etwa 5.600 

machten keine Angaben zu ihrem Ehe

stand. Diese Zahlen belegen nicht nur, 

daB in dieser Altergruppe mehr Madchen 

als Jungen verheiratet waren, sondem 

daB etwa sieben Prozent der Madchen 

und Jungen in dieser Altergruppe verhei

ratet, verwitwet oder geschieden waren.

In stadtischen Gebieten ist der Anted 

verheirateter Kinder vergleichsweise ge- 

ring. In landlichen Gebieten liegt das 

durchschnittliche Heiratsalter der Mad

chen bei 17 Jahren, in stadtischen Ge

bieten bei 18,5 Jahren.

Ein Blick auf verschiedene Regionen 

zeigt, daB das durchschnittliche Hei

ratsalter der Madchen im Terai mit etwa

15 Jahren am niedrigsten ist, in den Ge- 

birgsregionen und im Kathmandutal liegt 

es bei etwa 18 Jahren. Am niedrigsten 

ist es mit 13 Jahren im Mohottari Di- 

strikt des Terais und mit knapp 26 Jah

ren ist es im Gebirgsdistrikt von 

Mustang am hochsten.

Soziale, kulturelle und wirtschaftliche 

Faktoren

Nepal ist eine Manner-dominierte Ge

sellschaft, in der Frauen einen deutlich 

niedrigeren Status als Manner haben. Es 

sind die Madchen, die am meisten durch 

diese diskriminierende Grundhaltung 

leiden. In einer Gesellschaft, in der 

weltweit die Geburt von Sohnen die 

groBte Bedeutung hat, sind Madchen von 

ihrer Geburt an eine Belastung. Sohne 

sichem den Fortbestand der Erblinie, 

Madchen konnen dies nicht. Madchen 

sind daher weniger Teil der Familie, sie 

miissen irgendwie groBgezogen werden 

und so schnell wie moglich in die Ehe 

gegeben werden.

Das Madchen nur als halbe menschli- 

che Wesen angesehen werden, fuhrt in 

den Familien zu einer Vielzahl diskrimi- 

nierender Praktiken. Die medizinische 

Versorgung der Madchen ist generell 

schlechter als die von Jungen, sie sind 

schlechter ausgebildet und oft auch 

schlechter emahrt als Jungen. Kein 

Wunder also, daB mehr Madchen als 

Jungen vor dem fiinften Lebensjahr ster- 

ben. In der Altersgruppe der bis zu 15- 

Jahrigen kamen 1987 auf 1.000 Jungen 

nur 925 Madchen. In Nepal ist von 15 

Kindem eines unteremahrt und der An

ted der Madchen ist dabei doppelt so 

hoch wie der ihrer mannlichen Altersge- 

nossen.

Die Erziehung einer Tochter bedeutet, 

sie auf ihre zukiinftige Rolle einer 

Ehefrau und Schwiegertochter vorzube- 

reiten. Von fruhester Kindheit an wird 

erwartet, daB sie hart arbeitet, gehorsam 

und aufopferungsvoll anderen zu 

Diensten ist. Madchen werden als Ei

gen turn anderer betrachtet und jede Inve- 

stition in Tochter, zum Beispiel in Form 

von Ausbildung, gilt als Verschwen- 

dung. Nur ein Drittel der Sechs- bis 15- 

jahrigen Kinder, die zur Schule gehen, 

sind Madchen.

Der Hinduismus beftirwortet und un- 

terstiitzt die Institution Ehe. Er macht 

Ehe und Mutterschaft zum alleinigen 

Lebensziel und einzigen Lebensinhalt 

der Frau und der gesellschaftliche Druck 

auch auBerhalb der eigenen Familien ist 

stark, die Madchen so friih wie moglich 

zu verheiraten. Dabei muB die Reinheit 

der Kaste bewahrt bleiben - Eheschlie- 

Bungen zwischen Angehorigen verschie- 

dener Kasten werden insbesondere von 

orthodoxen Hindus genii eden. Die Kin

der der folgenden Generationen aus sol- 

chen Beziehungen werden in der Kasten- 

hierarchie nach unten fallen und von al

ien geheiligten Riten bei Geburten, 

Hochzeiten und Bestattungen ausge- 

schlossen. Diese Haltung hat zu extre- 

men Formen gefiihrt, einen Brautigam 

fiir ein Madchen zu reservieren. So gibt 

es in einigen landlichen Regionen noch 

immer den magani genannten Branch, 

Verlobungen schon vor der Geburt der 

Kinder auszuhandeln.

Jungfraulichkeit bei der EheschlieBung 

und lebenslange Treue gegenuber dem 

Ehemann sind hohe soziale Werte. So 

entsteht fiir die Eltem eine Art Zwang, 

ihre Tochter zu schiitzen, bis ein ange- 

messener Brautigam gefunden wurde, 

der dann diese Rolle ubemimmt. Die 

Regel, die das Leben der meisten nepali

schen Frauen bestimmt, lautet: gehorche 

deinem Vater, solange du Tochter bist, 

deinem Mann, sobaid du verheiratet bist 

und deinem Sohn, wenn du Mutter bist. 

Ihr ganzes Leben wird so von Mannem 

bestimmt. In solch einer konservativen 

und traditionellen Gesellschaft, haben 

die Frauen fiber keinen Aspekt ihres Le- 

bens selbst zu bestimmen - schon gar 

nicht, wenn es um ihre Heirat geht.

Die tibeto-burmesische Kultur gibt den 

Frauen eine etwas groBere Freiheit bei 

der Partnerwahl und die Frau behalt in 

der Ehe einen relativ hohen Status. Doch 

unabhangig von ihren kulturellen Wur- 

zeln, sind Frauen in Nepal sozial und 

kulturell nur Burger zweiter Klasse.

Die vielen verschiedenen ethnischen 

Gruppen begriinden die Notwendigkeit 

friiher EheschlieBungen unterschiedlich. 

Die Gruppen der Maj hi und Danuwar 

bestehen auf friihen Hochzeiten, weil die 

Totenzeremonien die Anwesenheit einer 

verheirateten Tochter verlangen, die den 

Geistem einen Krug selbstgebrannten 

Whiskey und ein Hahnchen offeriert, um 

den Frieden der verstorbenen Seele zu 

gewahrleisten. Fur die indigenen Grup

pen der Ghasiyaran (Grassammler) und 

den Chidimar (Vogeljager) aus Nepal- 

gunj, ist die Kinderehe fiir Sohne und 

Tochter eine soziale Norm und Ver- 

pflichtung, an der kein Weg vorbeifuhrt. 

Und fiir die orthodoxen Brahmanen 

miissen die Madchen heiraten, bevor sie 

die Pubertat erreichen, um sozial akzep- 

tiert zu werden.

Kinderehen haben in der agrarischen 

Wirtschaft eine groBe wirtschaftliche 

Bedeutung. Bei den Tamang verheiraten 

die Eltem ihre Sohne an altere Madchen, 

um deren Arbeitskraft fiir die Famiie zu 

nutzen. Auch bei einigen ethnischen 

Gruppen im Terai gibt es ahnliche Brau- 

che. Dort gibt es Faile, in denen sehr 

junge Jungen an deutlich altere Madchen 

verheiratet werden. Um einen Charua 

(Hirten) oder einen Harua zum Pflugen 

der Felder einzustellen, bendtigt man 

Geld und man geht das Risiko ein, daB 

sie nicht emsthaft arbeiten und stehlen 

konnten. Eine Schwiegertochter ist frei 

von solchen Lastem und dariiberhinaus 

eine unbezahlte Arbeitskraft.

Obwohl Kinderehen vor allem in 

landlichen Gebieten geschlossen werden 

und die Praxis in den Stadten aufgrund 

des wachsenden Bildungsstandes und 

Entwicklungsmoglicheiten an Bedeutung 

zu verlieren schienen, erleben sie auch in 

den urbanen Zentren offenbar ein Come

back, das durch die wachsende Krimina- 

litatsrate gegen Frauen, wie Vergewalti- 

gungen, Frauenhandel und erzwungene
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prostitution ausgeldst wird. Die verunsi- 

cherten und verschreckten Eltem moch- 

ten ihre Tochter so friih wie moglich si- 

cher verheiratet sehen. Kinderehen sind 

eine weit verbreitete Praxis in den Slums 

und Squatter-Siedlungen der groBen 

Stadte. Nach einer 1994 von 'Child 

Workers in Nepal' (CWIN) durchge- 

fuhrten Studie in dreizehn Squattersied- 

lungen im Kathmandutal, waren elf Pro- 

zent der unter 16-jahrigen Madchen ver

heiratet.

Das Dowry-System

Die Geschenke, die den Madchen zu 

ihrer Hochzeit von den Eltem mitgege- 

ben werden - dabei handelt es sich vor 

allem um Haushaltsgegenstande und - 

utensilien, die es dem jungen Paar er- 

moglichen sollen, sich ihr Heim einzu- 

richten - wird Dowry (Mitgift) genannt. 

Die Ubergabe der Mitgift ist Teil des 

Hochzeitsrituals in alien Teilen des Lan

des, nimmt jedoch vor allem in den 

Terairegionen ganz extreme Formen an. 

Dort verlangt der Brautigam den Tilak 

genannten Brautpreis. Diese Forderun- 

gen uberschreiten oft die finanziellen 

Moglichkeiten der Brauteltem oder ma- 

chen die Verheiratung von Tochtem zu 

einer schweren Belastung fiir die Eltem 

von Madchen.

Die Mitgift hangt ab von der Ausbil- 

dung und Qualifizierung sowie dem so- 

zialen Status des Brautigams. Je hoher 

seine Qualifikationen, um so hoher der 

von ihm verlangte Tilak. Dies bringt die 

Eltem dazu, ihre Tochter so friih wie 

moglich zu verheiraten, ohne hinsicht- 

lich des Brautigams allzu wahlerisch zu 

sein. Eine unverheiratete Tochter zu 

Hause zu behalten, kann zu einer standi- 

gen Sorgenquelle fiir die Eltem werden, 

denn ihre Verheiratung wird immer 

komplizierter und teurer, je alter sie 

wird.

Ein jfingeres Madchen dagegen kann 

einen jfingeren Brautigam bekommen, 

der weniger qualifiziert ist und daher 

weniger Tilak verlangen wird. So ist 

denn auch im Terai das durchschnittliche 

Heiratsalter fiir Madchen am niedrig- 

sten, im Mahottaridistrikt betragt es nur 

13,7 Jahren und liegt damit niedriger als 

irgendwo sonst in Nepal. In der Maithili 

sprechenden Volksgruppe des Terai s 

sind uber 95 Prozent der Madchen ver

heiratet, bevor sie 16 Jahre alt werden. 

Hierfiir ist vor allem das Dowry-System 

verantwortlich.

Die Mitgifthohe wird bei der Ehe- 

schlieBung vereinbart und erst nach 

Vollzug der Ehe, wenn das Madchen die 

Pubertat erreicht hat, ausgezahlt. Die 

Auszahlung kann zwischen Eheschlie- 

Bung und -vollzug, also solange, wie das 

Madchen noch bei seinen Eltem wohnt, 

auch in Raten erfolgen. Daruberhinaus 

besteht in manchen Gruppen der Brauch, 

dem Brautigam in dieser Zeit teure Ge

schenke zukommen zu lassen, um den 

Ehevertrag aufrecht zu erhalten. Wegen 

dieser fiir die Brauteltem recht teure 

Praxis, wird oftmals an der Ausbildung 

der Madchen gespart, da diese zusatzli- 

che Ausgaben bedeuten wiirde.

Gefahrliche Folgen

Kinderehen konnen eine Vielzahl 

nachteiliger Auswirkungen auf das kor- 

perliche und psychische Wohlergehen 

eines Madchens haben, das in keinster 

Weise auf das eheliche Miteinander vor- 

bereitet ist. Eine friihe Ehe beraubt sie 

aller Moglichkeiten zur weiteren Ausbil

dung und der Auspragung ihrer eigenen 

Personlichkeit und Fahigkeiten. Einmal 

verheiratet, wird von ihr erwartet, in die 

vielschichtige Rolle einer guten Ehefrau, 

einer perfekten Schwiegertochter, eines 

gefiigigen Hausmadchens und einer ver- 

antwortungsvollen Mutter zu schlfipfen. 

Dieser Rollenwandel kann fur ein junges 

Madchen zu einem enormen StreBfaktor 

werden. Neben psychologischen und 

emotionalen Schwierigkeiten sind es 

physische und men tale Torturen, die 

Madchen, die eigentlich zu jung fiir ein 

aktives Sexualleben sind, erdulden mfis- 

sen. Vor allem im Terai leiden viele 

zehn- bis zwolfjahrige Madchen an Ver- 

letzungen, Schmerzen und Krankheiten, 

die durch den Geschlechtsverkehr mit 

oftmals deutlich alteren Partnem entste- 

hen.

Die Kinder von mindeijahrigen Mad

chen, die in ihrer Kindheit vemachlas- 

sigt wurden, sind oftmals schwach und 

unterentwickelt. Die Risiken von Kom- 

plikationen wahrend der Geburt sind 

groBer, da der Korper so junger Mad

chen noch nicht voll entwickelt ist. Der 

noch nicht voll ausgebildete Uterus bie- 

tet moglicherweise noch nicht genugend 

Schutz fiir den Fotus und wegen man- 

gelnder Elastizitat des Gebarmutterhals' 

besteht fur das Kind bei der Geburt Er- 

stickungsgefahr. Schwangerschaftskom- 

plikationen sind weltweit die Hauptto- 

desursache fiir 15 bis 19-jahrige Mad

chen. Frauen, die schon friih Kinder ge- 

baren, tendieren dazu, in schneller Folge 

noch mehr Kinder zu bekommen - dies 

schadet sowohl den Madchen, als auch 

ihren Kindem und erhoht sowohl die 

Sterblichkeitsrate der Mutter als auch 

der Kinder.

Die jungen Mutter verfiigen oft nicht 

fiber das notwendige Wissen zur Saug- 

lingspflege und fiberlassen diese entwe- 

der ihren alteren Kindem oder ihren 

Schwiegermfittem, wahrend sie selbst 

auf den Feldem arbeiten gehen. Werden 

mehrere Kinder schnell hintereinander 

geboren, fiihrt dies oft zu deren Ver- 

nachlassigung.

In Nepal bringt eine Frau ihr erstes 

Kind im Alter von 15 Jahren zur Welt, 

im Durchschnitt folgen sechs weitere 

Kinder. Nach Angaben eines Kranken- 

hauses entfallen von jahrlich 14.000 hier 

durchgefiihrten Entbindungen 2.500 auf 

mindeijahrige Mutter. Andere Statisti- 

ken zeigen, daB fiber 80 Prozent der 

Mutter in Nepal keinerlei Schwanger- 

schaftsvorsorge in Anspruch nehmen 

und uber 90 Prozent entbinden zu 

Hause. Beinahe zehn Prozent mfissen bei 

der Entbindung auf jede Hilfe verzichten 

und knapp 60 Prozent mfissen sich mit 

der Hilfe unausgebildeter Helferinnen 

zufrieden geben. Bei diesen Zustanden 

verwundert die Hohe der Mutter- und 

Sauglingssterblichkeitsrate in Nepal 

nicht: nach Statistiken von 1991 liegt die 

Mfittersterblichkeitsrate bei etwa 850 pro 

100.000 und die Sauglingssterblichkeits

rate liegt bei 107 pro 1.000 Lebendge- 

burten; die Sterblichkeitsrate bei unter 

fiinfjahrigen Kindem liegt bei 165 pro 

1.000.

Mangelndes BewuBtsein fiber die ne- 

gativen Effekte von Kinderehen macht 

viele Menschen, vor allem im landlichen 

Raum, diesen grimmigen Statistiken ge- 

genfiber blind und apathisch. Sie sehen 

nicht den Zusammenhang zwischen Kin

derehen und Gesundheit und machen fiir 

schlechte Gesundheit und Tod das 

Schicksal und den Unwillen der Gotter 

verantwortlich. Wird das Thema der 

nachteiligen Effekte von Kinderehen in 

den Dorfem angesprochen, wird von den 

Dorfbewohnem mit Sicherheit auf das 

Bei spiel einer al ten Frau verwiesen, die 

im Alter von sieben oder acht Jahren 

verheiratet wurde, zehn oder zwolf Kin

der zur Welt brachte und inzwischen 70 

oder 80 Jahre alt sei - und das bei voller 

Gesundheit. Sie hat moglicherweise ein 

paar Kinder durch friihen Tod verloren, 

doch das passiert in jeder Familie, das 

ist der Wille der Gotter.

Frauenhandel

Die friihe Verheiratung von Madchen 

ist auch in Verbindung mit dem wach- 

senden Frauenhandel zu sehen. Die mei- 

sten Eltem sind froh, ihre Tochter so 

friih wie moglich an den erstbesten 

Mann zu verheiraten, ohne Riicksicht 

auf dessen Alter, seine Qualifikationen, 

seinen Charakter oder seine Motive zu 

nehmen. In den letzten Jahren haufen 

sich jedoch die Berichte fiber junge 

Frauen und Madchen, die von ihren 

Ehemannem in die Bordelle Indiens ver- 

kauft werden. Clevere Geschaftemacher 

und Frauenhandler tauschen Eheschlie- 

Bungen vor, um den Nachschub an jun

gen Madchen aufrechtzuhalten und tau

schen in den Hochzeitszeremonien Eltem 

und Madchen. Das Gefiihl der Sicher

heit, das friihe EheschlieBungen den El-

Siidasien 4-5/95 69



Nepal

tern vermitteln, kann nur von kurzer 

Dauer sein, da die Moglichkeit eines 

Sinneswandels des Ehemanns sehr groB 

ist. In Nepal ist es nicht unublich fiir 

einen Mann, nachdem er seine Ausbil- 

dung beendet und eine gute Stelle in der 

Stadt gefunden hat, seine Meinung fiber 

den "Dorftrampel", dem er einst ein 

Eheversprechen gegeben hat, zu andem, 

ein Madchen seiner Wahl zu heiraten 

und seine ehemalige Braut zu einem 

schmachvollen Leben als zuriickgewie- 

sene Ehefrau in einer konservativen Ge

sellschaft zu verdammen. Diese Frauen 

fiihren ein genauso schwieriges Leben 

wie Witwen. Sie miissen den konservati

ven gesellschaftlichen Normen folgen, 

die ihre Wiederverheiratung verbieten.

Und wo bleibt das Gesetz?

Seit 1963 ist das minimale Heiratsalter 

fur Madchen auf 16 Jahre festgelegt und 

Polygamie und Kinderehen sind verbo- 

ten. Ist ein Madchen 16 Jahre alt, kann 

sie mit Einwilligung ihrer Eltem heira

ten, ab einem Alter von 18 Jahren 

braucht sie die Zustimmung ihrer Eltem 

nicht mehr. Fiir Manner liegen diese 

Altergrenzen bei 18 und 21 Jahren. Die 

Strafe fiir VerstoBe gegen diese Vor- 

schriften hangen ab vom Alter der be- 

troffenen Madchen und reichen von 

Geldstrafen bis hin zu Gefangnisstrafen, 

wobei das Geld im Faile von mindeijah- 

rigen Madchen diesen zugute kommen 

soli. Bestrafungen sind auch vorgesehen 

fiir Priester, Heiratsvermittler und an- 

dere an dem Arrangement beteiligten 

Erwachsene, die auch wieder vom Hei

ratsalter der Madchen abhangen und 

Geldstrafen von bis zu 300 Rupien und 

Gefangnisstrafen von bis zu einem Mo- 

nat vorsehen.

Die gesetzlichen Regelungen sind je- 

doch weitgehend wirkungslos, insbeson- 

dere in den landlichen Gebieten. Auch 

sind die Gesetze widerspriichlich. So 

werden Mitgiftzahlungen zwar grund- 

satzlich verboten, dann jedoch erlaubt, 

wenn sie in einer bestimmten religiosen 

oder ethnischen Gruppe Tradition sind. 

Die Bestrafung von Erwachsenen, die 

Ehen von unter 10-jahrigen Madchen ar- 

rangieren, ist oftmals unzureichend, da 

die entsprechende Strafe von mindestens 

drei Monaten in der Regel als Hochst- 

strafe interpretiert wird. Von den betei

ligten Heiratsvermittlem wird immer nur 

einer bestraft und er kann gegen eine 

Kaution von sieben Rupien pro Tag der 

vorgesehenen Haftstrafe auf freien FuB 

gesetzt werden. Solche Bestrafungsprak- 

tiken reichen nicht aus, den Menschen 

mit dem Gesetz drohen zu konnen. Auf- 

grund der hohen sozial-kulturellen Be- 

deutung, die Kinderehen in der Gesell

schaft zukommt, werden solche Ehe- 

schlieBungen nur in den allerseltensten 

Fallen zur Anzeige gebracht.

So weist ein Polizeibeamter darauf 

hin, daB er nur dann etwas untemehmen 

konne, wenn eine formelie Beschwerde 

oder Anzeige eingereicht wiirde, doch 

wiirde dies nie geschehen - der Distrikt, 

in dem er arbeitet, ist bekannt fiir den 

hohen Anted der Kinderehen. Nach An- 

gaben des Innenministeriums wurden im 

Finanzjahr 1994/95 nur sieben Anzeigen 

erstattet, im Jahr zuvor waren es nur 

zehn.

Ausblick

Die Zukunft eines Landes kann daran 

ermessen werden, wie es seine Kinder 

behandelt. Sie haben ein Recht darauf, 

in Gerechtigkeit und Frieden ihre Fahig- 

keiten voll zu entwickeln. Dies ist das 

Recht eines jeden Kindes, unabhangig 

von seinem Geschlecht, seiner Nationa- 

litat, Kaste oder Religion. Kinderehen 

sind deshalb eine schwere Verletzung 

der Rechte der Kinder; sie rauben ihnen 

ihre Kindheit, behindem ihren Wachs- 

tums- und ReifeprozeB und zwingen sie 

in den dunklen Abgrund einer unsiche- 

ren Zukunft. Madchen sind diejenigen, 

die am schwersten unter dieser men

schen verachtenden Praxis leiden.

Die Ehe ist ein wichtiger Bestandteil 

menschlichen Lebens. Sie ist eine Insti

tution, die Reife und Verantwortung er- 

fordert. Von einem jungen Madchen, 

selbst noch ein Kind, kann nicht erwartet 

werden, daB sie die Ehe genannte Ver

bindung schatzt, das Gluck ehelicher 

Vereinigung in einer aufgezwungenen 

Verbindung kennenlemt und eine ver- 

antwortungsbewuBte Mutter wird.

Kinderehen miissen abgeschafft wer

den, trotz der starken gesellschaftlichen 

Krafte, durch die sie gefordert und un- 

terstiitzt werden. Doch dies ist in einer 

Gesellschaft wie der nepalischen, mit ih

ren Jahrhunderte al ten Traditionen und 

Brauchen, in der die Menschen nur fiber 

unzulangliche Bildungsmoglichkeiten 

verfiigen, leichter gesagt als getan. So

lange den Menschen die vielen gefahrli- 

chen Folgen der Kinderehen nicht deut- 

lich werden, werden sie deren Abschaf- 

fung nicht anstreben.

Regierung, Nichtregierungsorganisa- 

tionen, Sozialarbeiter und Privatperso- 

nen aus alien gesellschaftlichen Schich- 

ten sind gefordert, durch Aufklarungs- 

kampagnen BewuBtseinsbildungspro- 

zesse in Gang zu setzen und die offentli- 

che Meinung gegen Kinderehen zu wen- 

den.

Ein wichtiger Faktor hierbei wird eine 

Verbesserung der Schulbildungssituation 

sein, denn mit steigender Schulbildung 

geben die Menschen schadliche Tradi

tionen zunehmend auf. Bildung kann 

dazu beitragen, daB Frauen selbstbe- 

wuBter werden, ihre Rechte kennen und 

sich gegen Diskriminierung und Unter- 

driickung zur Wehr setzen. Eine starkere 

Betonung der Ausbildung von Madchen 

und ihnen die Moglichkeit zu geben, 

wirtschaftlich unabhangig zu werden, 

wird automatisch zu einem Anstieg des 

Heiratsalters fiihren. Gesetze konnen al- 

lein zwar nicht gesellschaftliche Prakti- 

ken andem, doch ihre strikte Anwen- 

dung kann zu Verhaltensanderungen 

beitragen. SchlieBlich diirfen Kinderehen 

nicht mehr allein eine Privatangelegen- 

heit der betreffenden Familien sein, son- 

dem miissen zu einem offentlichen An- 

liegen werden. Nur wenn sich mehr und 

mehr Menschen daran beteiligen, kann 

der Kampf gegen das soziale Verbrechen 

Kinderehe gewonnen werden.

(Der Beitrag erschien in der Zeitschrift der 

Child Workers of Nepal Concerned Centre, 

CWIN, Kathmandu. Ubersetzung und Bear- 

beitung: Theo Ebbers)

Kinderehen auch in Indien
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Sumitra Jogi weinte wahrend ihrer Hochzeit, allerdings 

nicht aus den iiblichen Griinden. Im Alter von elf Monaten 

wurde sie mit einem sechsjahrigen Jungen aus einem Nach- 

bardorf im landlichen Rajasthan verheiratet. Nur an der Hand 

ihrer Mutter konnte sie mit dem Turban geschmiickten Brau- 

tigam als Zeichen ihrer Vermahlung dreieinhalb Runden um 

ein rituelles Feuer gehen. GemaB einem in Rajasthan ver- 

breiteten Brauch wurde Sumitra gemeinsam mit ihren Schwe- 

stem, 12 und 16 Jahre alt, an drei Bruder, 6, 14 und 17 Jahre 

alt, verheiratet. ’’Im landlichen Rajasthan werden alle Mad

chen bis zum Alter von 14 Jahren verheiratet" sagt Ratankat- 

yayani, ein An wait und Mitarbeiter der 'Mukti Dhara San- 

sthan' Wohlfahrtsvereinigung. "Dies sind arme, ungebildete 

Familien und sie wollen ihre Madchen nicht langer als bis 

zur ersten Menstruation in der Familie behalten."

Gesetze verbieten in Indien die Ehe von Mlndeijahrigen 

unter 18 Jahren. Doch gerade in landlichen Gebieten sind 

solche Kinderehen noch weit verbreitet. Nach den jiingsten
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