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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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ffiziellen Statistiken liegt das Durchschnittsalter von Brau- 

ten in Bajasthan bei 16 Jahren und etwa ein Fiinftel aller 

Madchen zwischen 10 und 14 ist schon verheiratet, in man- 

cheH Teilgebieten auch bis zur Halfte aller Madchen.

pie Familien verweisen auf vielfaltige soziale und auch 

wirtschaftliche Grunde fur solche Kinderehen. Je jlinger ein 

Madchen ist, desto geringer wird das Brautgeld sein, zudem 

ist die Gefahr umso geringer, daB sie noch unverheiratet ihre 

Unschuld verliert.

1st dies nun ein emstes soziales Problem oder eine miBver- 

stande, kulturelle Tradition? Die Meinungen hierzu gehen 

unter Sozialpolitikem in Indien weit auseinander. Fur die 

einen liegt das Problem, darin, daB die Madchen einzig in die 

Haushaltsarbeit der Schwiegereltem integriert werden und 

ihnen jegliche Schulbildung vorenthalten wird. Hinzu 

konunt, daB sie meist schon in jungen Jahren schwanger wer

den. ’’Haufig sind die Madchen so verwirrt, daB sie nach Be- 

suchen bei ihren Eltem nicht mehr zu ihren Schwiegereltem 

zuriickgehen wollen", sagt Abha Sharma von Regie- 

rungsprojekt fur mindeijahrige Madchen in Rajasthan.

Nach kritischen Einschatzungen der Regierungsprogramme 

genugt es aber nicht, nur durch Gesetze solche al ten Tradi- 

tionen zu verbieten. Vielmehr musse das eigentliche Problem 

geldst werden: der niedrige Status der Frauen. So liegt zum 

Beispiel die Analphabetenrate unter Frauen im landlichen 

Rajahsthan bei etwa 95 Prozent! ’’Kinderehen sind kein 

Thema in Stadten und uberall dort, wo sozialer und wirt- 

schaftlicher Aufstieg moglich sind’’ sagt Sharda Jain, die 

Bildungsexpertin vom Sadan Forschungszentrum in Jaipur, 

der Hauptstadt Rajasthans. ”Den Menschen geht es gut sie 

brauchen ihre Tochter nicht gut verheiraten. ”

Allerdings zeigen sich die Menschen im Dorf Bali, dem 

Heimatort von Sumitra, von dieser Diskussion unbenihrt. 

Ihre Hochzeit wurde schon drei Jahre zuvor festgelegt. Ihre 

GroBmutter erzahlt, daB die Familie viel Geld einsparen 

kann, wenn alle drei Tochter gemeinsam verheiratet werden 

konnen. Ihre Dreifachhochzeit kostete umgerechnet 650 US- 

Dollar, ungefiihr soviel, wie der Vater in zwei Jahren verdie- 

nen kann. Davon wurde vor allem das Festmahl fur die 

Dorfbevolkerung bezahlt. Herr Ratankatyayani schatzt, daB 

Sumitra etwa bis zum Alter von acht Jahren zuhause wohnen 

wird, bevor sie dann zu ihren Schwiegereltem umzieht. Dort 

bleibt sie noch unter der Obhut ihrer Schwestem, meist ist 

aber der sexuelle Druck auf die jungen Braute sehr hoch.

(John Ward Anderson, Ubersetzung: J. Clemens; siehe hierzu 

auch die Berichterstattung im Indienteil dieser Ausgabe)

Ethnische Bewegungen im 

modernen Nepal

von Karl Heinz Kramer

In wohl keinem Gebiet der Erde drangen sich so viele ethnische Gruppen auf relativ begrenztem Raum 

wie im Himalaya und den siidlich angrenzenden Gebieten. Bei rasch zunehmendem BewuBtsein organi- 

sieren sich diese Ethnien, zunachst kulturell, schlieBlich aber auch politisch, und wenden sich mit 

wohlformulierten Forderungen an die regionalen oder zentralen Regierungen der Staaten, in denen sich 

ihre Siedlungsgebiete befinden. Diese Forderungen reichen von einer groBeren Integration uber die 

Gewahrung autonomer Rechte bis hin zu Separationsbestrebungen. In einigen Gebieten, wie in Nord- 

ostindien, haben die Bewegungen zum Teil sehr militante Ziige angenommen (siehe die Berichte von 

Theo Ebbers in ’Siidasien’ 3, 4-5 und 7/94). In gleichem Atemzug sind die Autonomiebestrebungen 

von Uttarakhand, Jarkhand und Gorkhaland zu nennen, aber auch die ethnisch begriindeten Unruhen in 

Bhutan und die in jiingster Zeit erneut deutlich gewordenen Auseinandersetzungen in Sikkim. Wenn 

man die in den letzten Jahren immer starker in die Weltoffentlichkeit getragenen Bestrebungen der Ti- 

beter nach einer Beendigung der chinesischen Besetzung mit einbezieht, legen sich die genannten Ge- 

biete wie eine Klammer um Nepal. Da bleibt es nicht aus, daB sich auch in diesem von hochkastigen 

Hindus dominierten multiethnischen Himalayastaat (zur Bevolkerungszusammensetzung Nepals siehe 

Siidasien’ 1-2/92) ein ethnisches Erwachen bemerkbar macht.

Grundlagen ethnischer BewuBtseins- 

bildung

Die ethnischen Fiihrer bemuhen sich 

um eine Ruckbesinnung auf die eigenen 

kulturellen Werte, doch werden diese 

von den heutigen Eliten zum Teil anders 

interpretiert. Das erste Argument ist die 

Rasse. Fast alle ethnischen Gruppen Ne

pals gehdren in ihrer ursprunglichen Zu- 

sammensetzung zu den tibeto-mongoli- 

schen Volkerschaften. Es gibt nur we- 

uige ethnische Gruppen des Tarai, des 

sudnepalischen Flachlandgiirtels entlang 

der indischen Grenze, die eine Ver- 

wandtschaft zu den Munda-Volkem In- 

diens und Gruppen Siidostasiens aufwei- 

sen. Mit der Betonung der tibeto-mon- 

golischen Rassenzugehorigkeit wird 

nicht nur ein deutlicher Gegensatz zu 

den in Politik, Wirtschaft und Gesell

schaft dominierenden hohen Hindukasten 

der Bahun und Chetri, die aus rassischer 

Sicht Ari er sind, hervorgehoben, son- 

dem es wird gleichzeitig auch eine Ge- 

meinsamkeit betont, die die zum Teil 

recht di vergen ten ethnischen Gruppen 

Nepals binden soil. BewuBt auBer acht 

gelassen wird bei der Argumentation die 

Tatsache, daB bei vielen nepalischen 

Volkem die rassische Einordnung nicht 

immer eindeutig ist. Einige Gruppen, 

die heute unter einem gemeinsamen Na- 

men auftreten, sind ihrerseits das Ergeb- 

nis einer ethnischen Vermischung, die 

historisch noch nicht oder nicht mehr 

einzuordnen ist.

Das zweite Argument, das von den 

Eliten als ein bindendes Element aller
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