
Bhutan

Ethnische Sauberung im Himalaya
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Seit 1988 befindet sich das Konigreich Bhutan in einem Zustand der politischen Aufruhr. Als unmittel- 

bares Ergebnis der Konfrontation zwischen den Kraften der absoluten Monarchic Konig Jigme Singye 

Wangchuks und den Kraften der Demokratie sind mehr als 100.000 Einwohner Bhutans gezwungen 

worden, in die Nachbarlander Nepal und Indien zu fliehen. Diese Zahl ist alarmierend hoch, betragt die 

Gesamteinwohnerzahl des Landes doch nur 600.000. Wahrend 90 Prozent der Fluchtlinge in ostnepa- 

lischen Lagern Zuflucht gefunden haben, leben die ubrigen in den indischen Bundesstaaten Assam und 

Westbengalen. Die Fluchtlingslager in Ostnepal werden vom ’Hochkommissariat fur Fluchtlinge der 

Vereinten Nationen' (UNHCR) und einer Reihe internationaler Nichtregierungsorganisationen wie ’Save 

the Children’, ’Caritas', ’Rotes Kreuz', 'Oxfam' und anderen betreut.

Reisterrassen im "Drachenland" Bhutan (Foto: Benali-Sampers)

Die Furcht der nur 16 Prozent der Ge- 

samtbevolkerung stellenden Drukpas, 

die nepalische Bevolkerungsmehrheit im 

Siiden konne ihre Regierung in Thimphu 

sturzen, bildet den Hintergrund fur diese 

menschliche Tragodie und hat zu einer 

Reihe von politischen MaBnahmen ge- 

fiihrt, deren gemeinsames Ziel die ethni

sche Sauberung bzw. die Ausdurmung 

der Bevolkerung des Siidens ist. Dazu 

gehoren beispielsweise der ’Citizenship 

Act' von 1958, die Politik des 'Griinen 

Giirtels', durch die fruchtbares Land im 

Siiden zerstort wurde und der 

'KulturerlaB', der Sprache, Kultur und 

Traditionen Siidbhutans verbietet.

Vorwiirfe wie ’Terrorismus', 

' GroBnepal', ' illegale Einwanderung', 

Sezession', 'Bedrohung der Nation' und 

so weiter, sind nichts als eine gut ge- 

plante Strategic, die Internationale Auf- 

merksamkeit von den eigentlichen Fra- 

gen der Demokratie und der Menschen- 

rechte abzulenken. Es geht darum, ob 

das konigliche Regime die Menschen- 

rechte seiner Burger achtet. Ob die ko

nigliche Regierung das Mandat des Vol- 

kes als einzig legitimes Kriterium fur die 

Regierung des Landes anerkennt. Nur 

eine gewahlte Regierung kann ein fried- 

liches Miteinander und Harmonie zwi

schen den verschiedenen ethnischen 

Gruppen im Konigreich garantieren.

Die Nationalversammlung Bhutans ist 

nicht demokratisch. Es gibt keine politi

schen Parteien, keine Wahlkommission, 

und das Volk hat kein Wahlrecht. Die 

Rechtsprechung dient den Interessen des 

Regimes und agiert nicht als Beschiitzer 

burgerlicher Rechte und Freiheiten.

Das groBe Schweigen

Wahrend sich die Situation der Sud- 

bhutanesen im Land wahrend der letzten 

Jahre zunehmend verschlechtert hat, 

wird der 'Fall Bhutan' von der intema- 

tionalen Gemeinschaft noch immer nicht 

emstgenommen. So lobenswert die Be- 

muhungen Nepals auch sind, das 

Fluchtlingsproblem bilateral zu losen, 

sind sie doch mit allerlei Schwierigkei- 

ten befrachtet. Die indische Regierung 

schweigt sich hierzu ganzlich aus, sabo- 

tiert sogar Fortschritte, indem sie eine 

Intemationalisierung des Problems zu 

verhindem sucht. Im indisch-bhutanesi-
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Die Unruhegebiete im Siiden Bhutans

Phuntsholing

schen Vertrag von 1949 hat Bhutan zu- 

gestimmt, sich in seiner AuBenpolitik 

von Indien beraten zu lassen und so liegt 

das Ressort AuBenpolitik noch immer in 

den Handen Indiens. Dabei ist Bhutan 

als Teil der ostlichen Sicherheitszone In

diens zu China von besonderer strate- 

gischer Bedeutung. So erklart sich das 

Schweigen Indiens zum ’Problem 

Bhutan'.

Doch der Kampf des Volkes fur seine 

legitimen Rechte kann nicht auf dem 

Altar der nationalen Interessen auslandi- 

scher Regierungen geopfert werden. 

Siidbhutan leidet heute unter einer mas- 

siven Militarisierung. Die Menschen le- 

ben in einer standigen Angst vor Repres- 

sionen durch die Armee. Die von der 

Regierung Bhutans angestrebte militari- 

sche Losung wird langfristig katastro- 

phale Folgen haben.

Die jungst in bilateralen Verhandlun- 

gen zwischen Nepal und Bhutan vorge- 

nommene Klassifizierung der Fliicht- 

linge hat deren Ruckfuhrung noch kom- 

plizierter gemacht. Wahrend die nachste 

Gesprachsrunde fiber die Identifizierung 

von Fliichtlingen vorbereitet wurde, kam 

es zu neuen Vertreibungen. Im Lager 

von Khudunabari wurden allein im De- 

zember mindestens 280 neue Fluchtlinge 

registriert. Dies zeigt die Entschlossen- 

heit des Regimes in Thimphu, die 

Fluchtlinge nicht nur nicht zuriickkehren 

zu lassen, sondem die noch in Bhutan 

Verbliebenen auch noch zu vertreiben.

'Illegale' Einwanderer

Seit den Forderungen nach Einhaltung 

der Menschenrechte, mehr Demokratie 

und dem Ende des gegenwartigen par- 

teilosen und absoluten Herrschaftssy- 

stems durch die Errichtung einer parla- 

mentarischen Demokratie im Konigreich 

Bhutan, hat sich die konigliche Regie

rung in Thimphu eine Reihe von Ab- 

wehrmaBnahmen einfallen lassen. Dazu 

gehort die Diskussion um die sogenann- 

ten 'illegalen Ein wanderer', die von der 

Regierung immer wieder aufs neue ent- 

facht wird. Bis vor wenigen Jahren nie 

ein Thema, wird die Angelegenheit nun 

fortwahrend als Propagandamittel gegen 

den lauter werdenden Ruf nach Demo

kratie genutzt.

Es geht bei dieser Angelegenheit nicht 

um illegale Einwanderung, sondem um 

die illegale Durchsetzung staatlicher Po- 

litik und Gesetze, die allein durch die 

Interessen der Herrschenden motiviert 

sind. Es muB auBerdem daran erinnert 

werden, daB die Menschen nicht zum er- 

sten Mai die Abldsung des gegenwarti

gen Systems durch eine Demokratie for- 

dem. In den 50-er Jahren kampfte der 

'Bhutan State Congress' gegen das Re

gime und forderte Freiheit und Demo

kratie.

Als ein ressourcenarmes Bergland, in 

dem zuletzt in den 1960er Jahren Stra- 

BenbaumaBnahmen durchgefuhrt wurden 

und das in die Kategorie der am wenig- 

sten entwickelten Lander (LDC's) ge- 

hort, ist Bhutan wohl kein Land, das 

Massen sogenannter Wirtschaftsflucht- 

linge anlocken konnte. Realitat ist, daB 

Bhutan heute eher unterbevolkert ist und 

ein akuter Mangel an Arbeitskraften 

herrscht, um die Wirtschaft des Landes 

aufrecht zu halten. Die Burokratie ist 

bestiickt mit Fachkraften aus Indien, die 

hier leicht Jobs finden. Die industriellen 

Arbeitskrafte sind ausschlieBlich Gastar- 

beiter aus Indien. Ihre standige Prasenz 

wird sichtbar, wenn man die 'Bhutanesi- 

sche Kalzium und Karbid Fabrik' in 

Phuntsholing, die 'Bhutanesische Kar- 

tonfabrik' in Tala, den 'Cedu Sperrholz' 

Komplex und andere Untemehmen be- 

sucht.

Die iiberwaltigende Prasenz auslandi- 

scher Arbeiter und Bewerber um solche 

Posten wie Arzte, Ingenieure, Lehrer, 

Krankenschwestern, Techniker und Me- 

chaniker, Veterinarmediziner usw. deu- 

tet auf die enorme Knappheit gelemter 

Arbeitskrafte hin. Auslandische Freiwil- 

ligenorganisationen, zum Beispiel aus 

Japan, Neuseeland, GroBbritannien, Ka- 

nada, der Schweiz und den Niederlanden 

sind im Land aktiv.

Land der Einwanderer

Bhutan ist folglich ein Land von Ein- 

wanderem. Die herrschenden Ngalongs 

kommen urspriinglich aus Tibet, wo 

auch ihre Sprache wurzelt. Um sich von 

den Tibetem zu unterscheiden, nennen 

sie sich selbst Drukpas. Tatsachlich ist 

dies jedoch kein Begriff, der irgendeinen 

ethnischen Bezug hat. Es handelt sich 

vielmehr um eine Form des lamaistisch- 

tantrischen Buddhismus, der 1616 von 

dem ersten Konig Bhutans, Namgyel, 

der selbst aus Tibet eingewandert war, in 

Bhutan eingefiihrt wurde. Von vielen 

Autoren werden die in Ostbhutan ansas- 

sigen Sharchhops als die urspriingliche 

Bevolkerung Bhutans angesehen. 

Tatsachlich handelt es sich bei ihnen je

doch auch um Zuwanderer aus dem 

Nordosten Indiens, wie ein Blick auf 

ihre Sprache, Sitten und Gebrauche be- 

legt.

Die Bevolkerung Siidbhutans nepali- 

schen Ursprungs kam 1624 erstmals ins 

Land, wie historische Aufzeichnungen in 

Nepal belegen. Von den Herrschem in 

Thimphu wird dies vehement geleugnet. 

Ihrer Auffassung nach ist die Ankunft 

von Nepalis jungeren Datums und sie 

selbst seien die indigene Bevolkerung 

Bhutans. Dies wiederum wird von den 

Sharchhops heftig zuriickgewiesen.

Um die Herkunft der sogenannten 

'illegalen Einwanderer' festzustellen, 

fiihrte die Regierung 1980/81 eine 

Volkszahlung durch, die das Ziel hatte, 

die 'echten' Bhutanesen zu identifizieren 

und diese mit Personalausweisen auszu- 

statten. Dies ging so lange gut, bis det 

gewaltsame Aufstand der 'Gorkha Na

tional Liberation Front' (GNLF) das be- 

nachbarte indische Westbengalen ef' 

schiitterte. Der GNLF-Aufstand hatte 

weitreichende Auswirkungen auf Bhutan 

und schuf ein neues politisches BewuBt-

sein inn 
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sein innerhalb der Bevolkerung, die im 

Siiden Bhutans lebt. Gleichzeitig verun- 

sicherte der Aufstand die Drukpa-Herr- 

scher uber ihre eigene politische Zu- 

kunft. Uber Nacht begannen sie, der ne- 

palischen Bevolkerung im Siiden zu 

miBtrauen.

Sehr zum MiBfallen der Drukpa-Herr- 

scher ergab die Volkszahlung eine nepa- 

lische Mehrheit von uber 50 Prozent, 

eine Zahl, deren politische Implikationen 

nicht unterschatzt werden konnten. Es 

wurden daher geheime Plane entwickelt, 

diese Mehrheit durch eine Entvolkerung 

des Siidens Bhutans zu reduzieren. Le

gislative MaBnahmen wurden getroffen 

und die politische Verschworung bestand 

in der Schaffung ’illegaler Einwanderer’.

Ein ’Gesetz fiber die Staatsbiirger- 

schaft' wurde 1985 verabschiedet und 

sollte als Vehikel zur Vertreibung der 

'Einwanderer' dienen. Das neue Gesetz 

unterschied sich grundlegend von seinen 

beiden Vorgangergesetzen, dem 

'Nationality Law of Bhutan' von 1958 

und dem 'Citizen Act' von 1977. Wah- 

rend das Gesetz von 1958 zu einer Zeit 

erlassen wurde, als das Land eine groBe 

Zahl an Arbeitem fur den StraBenbau 

benotigte, hatte der 'Citizenship Act' 

von 1977 das Ziel, auslandische Ein- 

fliisse zu kontrollieren, indem die An- 

zahl von Auslandem reguliert wurde. 

Das 'Ministerium fur Registrierung' 

wurde zu dieser Zeit eingerichtet, um 

den Zustrom auslandischer Arbeiter, vor 

allem aus Indien, zu bremsen. Das ei- 

gentliche Motiv des Gesetzes von 1985 

war, die Bevolkerung des Siidens bis zur 

politischen Bedeutungslosigkeit zu redu

zieren.

Mogliche Implikationen fiirchtend, 

wurde die Implementierung des Gesetzes 

drei Jahre lang ausgesetzt. Diese Zeit- 

spanne wurde genutzt, die moglichen 

Auswirkungen des Gesetzes im Siiden 

Bhutans einzuschatzen. Diese Aufgabe 

oblag den Mitgliedem der 'Distrikt 

Entwicklungskomitees' (DYT), Mitglie

dem der Nationalversammlung (Chimis) 

und der Distriktverwaltung. Da weder 

DYTs noch die Nationalversammlung 

wirklich das Volk reprasentieren, gab 

ihre Berichterstattung an die Regierung 

nicht die wahren Gefuhle der Bevolke

rung wieder. 1988 begann die Regie

rung, das Gesetz unter Leitung des In- 

nenministeriums umzusetzen - die Vor- 

lage fiir die gegenwartigen Unruhen war 

gegeben.

Wer sind 'illegale Einwanderer'?

In der Volkszahlung von 1988 forderte 

das Innenministerium Nachweise fiber 

Landbesitz aus dem Jahre 1958. Jeder, 

der einen solchen Nachweis nicht brin- 

gen konnte, wurde als illegaler Einwan

derer klassifiziert, unabhangig davon, 

wie lange er schon im Land lebte. Ihre 

zuvor ausgestellten Personalaus weise 

wurden wieder eingezogen.

In dem 'Nationality Law' von 1958 

hieB es noch, daB jede Person bhutanesi- 

scher Staatsbiirger werden kann, "wenn 

ihr Vater bhutanesischer Staatsbiirger 

und Einwohner des Konigreichs Bhutan 

ist." Im Gegensatz dazu heiBt es in dem 

Gesetz von 1985, daB nur deijenige, 

dessen beide Eltemteile Biirger Bhutans 

sind, als gebiirtiger Bhutanese betrachtet 

werden kann. Da diese neue Regelung 

riickwirkend von 1958 gel ten sollte, 

wurden alle zwischen 1958 und 1988 

geborenen Kinder, deren Mutter als 

nicht-bhutanesisch erfaBt waren, zu 

'illegalen Einwanderem' erklart. Die 

Volkszahlung zielte vor allem gegen 

nicht-bhutanesische Frauen, die nach 

1958 aus den indischen Nachbarregionen 

Dooars, Darjeeling, Kalimpong, Sikkim, 

Assam und aus Nepal kommend einge- 

heiratet hatten. Da es bis 1980 keinerlei 

Einschrankung fiir EheschlieBungen mit 

Auslandem gab, kam es zu einer Viel- 

zahl von Ehen mit auslandischen Frauen. 

Das 'Nationality'-Gesetz von 1958 sah 

vor, daB auslandische Frauen nach ihrer 

EheschlieBung mit einem Bhutanesen die 

bhutanesische Staatsbiirgerschaft erlan- 

gen konnten, nachdem sie zehn Jahre im 

Land wohnten und fiber landwirtschaftli- 

chen Besitz verfiigten. Mit dem Inkraft- 

treten des Gesetzes von 1985 wurde 

diese Regelung ungiiltig und alle 

'auslandischen' Frauen, die nach 1958 

einen Bhutanesen geheiratet hatten, wur

den als 'illegale Einwanderer' registriert, 

selbst, wenn ihnen zuvor die Staatsbiir

gerschaft zuerkannt worden war. In dem 

Gesetz hieB es: "Eine Person, die am 31. 

Dezember 1958 dauerhaft in Bhutan 

wohnhaft war und deren Name im Zen- 

susregister des Innenministeriums regi

striert ist, soli als Biirger Bhutans aner- 

kannt und registriert werden." Dies wi- 

dersprach der friiheren Rechtsprechung.

Nach Auffassung des Innenministeri

ums gilt diese Regelung nur fiir 1958 

und nicht danach. Nimmt man diese In

terpretation wortlich, muB man schon 

1948 in Bhutan gewohnt haben, um als 

bhutanesischer Staatsbiirger zu gel ten. 

Die einmalige Giiltigkeit dieser Rege

lung nur fiir 1958 ist zweifelhaft, da sie 

im Gesetz selbst nicht erwahnt wird. 

Auch ob sie mit intemationalen Men- 

schenrechtsnormen und -prinzipien iiber- 

einstimmt, muB von Rechtsexperten ent- 

schieden werden.

AuBerdem hatte dieses Gesetz, ware es 

nur 1958 giiltig gewesen, Ende 1958 

aufgehoben werden miissen. Da es den 

lokalen Behorden oblag, die bhutanesi

sche Staatsbiirgerschaft zu verleihen, 

folgten sie dieser Praxis auch nach 1958, 

standen sie doch unter dem Druck, Ar- 

beitskrafte zum Beispiel fur den Stra- 
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Benbau zu gewinnen.

Es stellt sich nun die Frage, ob die 

Menschen, die von den lokalen Behdr- 

den als Staatsbiirger anerkannt worden 

sind, nun zu illegalen Einwanderem er

klart werden konnen. Kann das Innen

ministerium, das erst 1968 eingerichtet 

wurde, alle vorherigen Praktiken und 

Entscheidungen der lokalen Behorden 

iibergehen und so menschliche Trago- 

dien produzieren?

Wenn wir dem Argument des Innen

ministeriums folgen und die Theorie der 

'einmaligen' Giiltigkeit des 'National 

Law' von 1958 anerkennen, muBten 

auch alle anderen Vorschriften dieses 

Gesetzes nur fiir 1958 giiltig gewesen 

sein, was nicht der Fall ist. Tatsachlich 

wurden in den 60-er und 70-er Jahren ei

ner Reihe von Auslandem die Staatsbiir

gerschaft gewahrt. Unter ihnen befinden 

sich zahlreiche Inder, Briten, Japaner, 

Franzosen und Italiener, die bis 1958 

nicht die erforderliche Zahl von Jahren 

im Land wohnten.

Die Liste 'illegaler Einwanderer' 

schlieBt auch die landlosen Bevolke- 

rungsgruppen ein, denen von der Regie

rung Land versprochen wurde und die in 

den 70-er Jahren umgesiedelt worden 

sind. Infolge der Volkszahlung von 1988 

wurden sie ausnahmslos zu 'illegalen 

Einwanderem' erklart, da sie nicht die 

erforderlichen Dokumente von 1958 

vorlegen konnten. Die parteiische Politik 

der Regierung wird durch die Tatsache 

verdeutlicht, daB nur in Siidbhutan der 

Zensus so rigoros durchgefiihrt wurde. 

Wurden die gleichen Kriterien auf die 

Bevolkerung des Nord westens ange- 

wandt, bestiinde die Halfte der Bevolke

rung Bhutans aus 'illegalen Einwan

derem'.

Normalerweise sind illegale Einwan

derer Personen, die ohne Kenntnis der 

Behorden in einem Land leben. Die so- 

genannten illegalen Einwanderer 

Bhutans leben seit Jahren im Land und 

haben Grundbesitz, zahlen Steuem und 

tragen zum Aufbau Bhutans bei. Einige 

von ihnen dienten in der Armee oder 

Polizei oder hatten hohe Posten in der 

Verwaltung. Sie waren Staatsbiirger bis 

1987 und wurden 1988 zu illegalen 

Einwanderem erklart. Nur so erhielt die 

Regierung einen Hebei, um den Siiden 

des Landes zu entvolkem.

Die Nationalversammlung Bhutans

Kann die Nationalversammlung 

Bhutans mit den demokratischen Institu- 

tionen anderer Lander verglichen wer

den? Einem AuBenstehenden prasentiert 

sich Bhutan als feine Mischung einer 

Monarchic mit eingebauten demokrati

schen Institutionen, wie die Nationalver- 

sammlung (Tshogdu) oder dem 'Konigli- 

chen Berater Rat' (Lodroi Tshokde).
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1985 in besseren Zeiten: Konig Jigme Singye Wangchuk (hintere Reihe, 5.v.r.) mit seinen heutigen Kritikem Tek Nath Rizal (seit 1989 politischer 

Gefangener, hintere Reihe, 4.v.r.) und S.K. Pradhan (vordere Reihe, l.v.l.) vom 'Peoples Forum for Human Rights, Bhutan'

Beide erwecken den Eindruck einer kon- 

stitutionellen Monarchie und nicht einer 

absoluten Herrschaft. Die Propaganda- 

maschinerie der koniglichen Regierung 

hat nichts unversucht gelassen, der Of- 

fentlichkeit die demokratische Natur der 

Monarchie Bhutans zu verkaufen. Ein 

genauerer Blick auf die angeblich demo- 

kratischen Institutionen wird deren 

wirkliche Aufgaben und Intentionen ent- 

hullen.

Die aus einer Kammer bestehende Na

tional versammlung Bhutans wurde 1953 

von Konig Jigme Doiji Wangchuk, dem 

Vater des gegenwartigen Konigs, einge- 

richtet. Die 151 Mitglieder zahlende 

Versammlung setzt sich zusammen aus 

Vertretem des Volkes, Vertretem der 

Monarchie und aus ’offiziellen’ Vertre

tem. Die Vertreter des Volkes und des 

koniglichen Establishments werden vom 

Volk und den Monchen fur jeweils drei 

Jahre ausgewahlt. Die ’Offiziellen' wer

den fur einen unbefristeten Zeitraum 

vom Konig bestimmt. Die Sitzungen der 

Versammlung werden von einem Spre- 

cher geleitet, der alle drei Jahre von den 

Mitgliedem neu gewahlt wird. Alle Ent- 

scheidungen werden auf der Basis einer 

einfachen Mehrheit getroffen.

Anders als in demokratischen Lan- 

dem, sind politische Aktivitaten im Kd- 

nigreich vollig verboten. Politik wird als 

Vorrecht der koniglichen Familie und 

der inneren Palastkreise betrachtet. Op

position zum Konig und seiner Regie

rung gilt als Hochverrat und kann mit 

dem Tod bestraft werden. Mangels jegli- 

cher Opposition ist die Versammlung le- 

diglich ein Forum, die Regierungspolitik 

zur Kenntnis zu nehmen und einstimmig 

gutzuheiBen.

Die Verfassung der National ver

sammlung ermachtigt den Konig, alle 

Entscheidungen der Versammlung mit 

seinem Veto zu belegen. Mit anderen 

Worten: Nicht die Nationalversammlung 

ist die entscheidende Autoritat im 

Lande, sondem der Monarch. Die Bil- 

dung von Gruppen und Vereinigungen, 

Gewerkschaften und politischen Par- 

teien, ist im Konigreich verboten. Die 

weltweit anerkannten burgerlichen und 

politischen Rechte haben in diesem Land 

keinen Platz. In einem Land, in dem alle 

politischen Aktivitaten und Parteien ver

boten sind, wo das allgemeine Wahlrecht 

nicht existiert, fragt man sich, wie die 

sogenannten Volksvertreter denn nun 

wirklich gewahlt werden.

Die Verfassung der National ver

sammlung gibt keinerlei Auskunft uber 

politische Entscheidungsprozesse, das 

Wahlsystem und Art und Weise der Re

presentation. Dr. A.C. Sinha schreibt in 

seinem Buch "Bhutan Ethnic Identity 

and National Dilemma": "Die in die 

Tshogdu gewahlten Volksvertreter lassen 

sich grob in zwei Kategorien einteilen: 

Es handelt sich entweder um die traditio- 

nellen ethnischen Fuhrer und Dorfvor- 

steher aus den Bergen oder um zuverlas- 

sige, loyale und treue Einwohner Siidb- 

hutans. In beiden Fallen wird von ihnen 

keine kritische Position gegenuber det 

koniglichen Befehlsgewalt erwartet. So 

mogen die Vertreter der Monche nach 

ihrer Feuerholzbewilligung fragen, ein 

Verwaltungbeamter mag fiber die 

'herausragenden' Leistungen seiner Be- 

horde berichten oder fiber seine Teil- 

nahme an dem einen oder anderen inter

national en Treffen und die 'Volksvertre

ter' mogen um die Einrichtung einer 

Grundschule in ihrem Dorf bitten. Doch 

was der Tshogdu als nationaler Korper- 

schaft fehlt ist ein Mechanismus, durch 

den die Regierung auf eine freie und 

kritische Begutachtung ihrer Leistungen 

aufmerksam gemacht wird."

Die Vertretung der Monche in der 

Versammlung ist nicht nur diskrimim6' 

rend, weil es noch andere religiose Ge-
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meinschaften im Land gibt, die in der 

Versammlung nicht reprasentiert wer- 

den, sie ist auch nicht wiinschenswert, 

da sie die Entscheidungen der Ver- 

sammlung zugunsten der herrschenden 

Klasse, die buddhistisch ist, beeinfluBt. 

Die offiziellen, vom Konig bestimmten 

Mitglieder der Versammlung, setzen 

sich aus den Ministem und ihren Stell- 

vertretem, den Mitgliedem des konigli- 

chen Beraterstabes sowie regionalen 

Verwaltungschefs und Distriktvertreter 

zusammen.

Ein wichtiges Kennzeichen der politi- 

schen Organisation Bhutans ist, daB die 

Minister nicht gewahlt werden, sondem 

vom Konig aus den Reihen der Beamten 

bestimmt werden. Diese hohen Beamten 

verbleiben bis zum Tod auf ihren Po- 

sten. Der gegen wartige AuBenminister 

ist einer der dienstaltesten Au

Benminister Sudasiens. Ein anderes 

wichtiges Kennzeichen der Biirokratie 

Bhutans ist, daB alle hohen Beamtenpo- 

sten von Ngalongs belegt werden. Von 

den zwolf Ministem gehdren nur zwei 

anderen ethnischen Gruppierungen als 

den Ngalongs an. Die iiberwiegende 

Mehrheit der offiziellen Reprasentanten 

gehort der herrschenden Klasse an und 

kann so die Entscheidungen der Ver- 

sammlung zu ihren eigenen Gunsten be- 

einflussen.

Konig Jigme Singye Wangchuk war 

recht offen, als er einmal in einem Inter

view zugab, das Konigreich sei im 

Grunde in drei Hauptgruppen unterteilt, 

namlich die Ngalongs (die herrschende 

Klasse, welcher der Konig angehort), die 

im Osten lebenden Sharchhops und die 

im Siiden beheimaten Bhutanesen nepali- 

scher Abstammung. Die Ngalongs, die 

nur einen Bevolkerunganteil von 16 Pro- 

zent haben, stellen 41 Volksvertreter, 

die Sharchhops 53 (bei einem Bevolke- 

runganteil von 31 Prozent) und die Ne

palesen, deren Bevolkerungsanteil 53 

Prozent betragt, haben nur 14 Repra

sentanten in der Nationalversammlung. 

Rechnet man die Offiziellen und die k6- 

niglichen Vertreter hinzu, wird das un- 

faire Verhaltnis noch ausgepragter: 

Naglongs 77, Sharchhops 58 und Nepa- 

lis 16 Vertreter.

Zusammenfassend laBt sich feststellen, 

daB die ubliche Rhetorik der Herrscher 

Bhutans, die nationale Politik werde von 

der Nationalversammlung entschieden, 

die uber das Mandat des Volkes verfiige, 

falsch ist. Tatsachlich werden alle polit- 

schen Prozesse und Entscheidungen von 

einem Haus formuliert und getroffen, 

das nur die Interessen der herrschenden 

Klasse vertritt. So zum Beispiel das Ge- 

setz uber die Staatsbiirgerschaft von 

1985 (s.o.), das 'Dirglam Namsha' 

(soziale Verhaltensvorschriften die auf 

buddhistischen Traditionen beruhen), die 

'Kleidungsverordnung', die das Tragen 

traditioneller Kleidung der Drukpas vor- 

schreibt und die Sprachenpolitik, die 

Nepali als Sprache abschaffen will und 

Dzongkha verpflichtend macht, und ei

ner Reihe weiterer Gesetze, die alle das 

Ziel haben, die Vorherrschaft der Druk

pas festzuschreiben. Die konigliche Re

gierung praktiziert in ihrem Konigreich 

Apartheid.

Bhutanesisches Rechtsswesen

Das Konigreich folgt noch den Geset- 

zesgrundlagen, wie sie von dem im 16. 

Jahrhundert lebenden ersten Herrscher 

Bhutans, Shabdrung Ngwang Namgyel, 

verordnet wurden. Wenig Anstrengun- 

gen wurden bislang untemommen, um 

die Gesetze den Veranderungen anzupas- 

sen, die in den vergangenen drei Jahr- 

hunderten in der Welt, wie auch insbe- 

sondere in Bhutan, stattgefunden haben. 

Die Rechtsgrundlagen basieren auf den 

Prinzipien und Vorschriften des tantri- 

schen Buddhismus, die als spirituelle 

Krafte gelten und Quelle staatlicher 

Macht und Autoritat sind.

Shabdrung Ngwang Namgyel war ein 

tibetischer Monch, der 1616 die Drukpa 

Kayugpa Gedankenschule des lamaisti- 

schen Buddhismus in Bhutan einfiihrte. 

Als ein mit spirituellen Kraften ausge- 

statteter Monch gelang es ihm, alle an

deren Rivalen um die Macht auszu- 

schalten und die Alleinherrschaft in 

Bhutan zu iibemehmen. Er erklarte sich 

zur einzigen Quelle der geistlichen und 

irdischen Macht in bezug auf die Len- 

kung der Geschicke des Landes. Spater 

schuf er die Stelle eines 'Dharma Raja', 

der fur geistliche Angelegenheiten zu- 

standig war, sowie eines 'Dev Raja', der, 

sich um die weltlichen Anliegen sorgte, 

und erhob sich selbst zu deren oberstem 

Fiihrer.

Interessanterweise verbietet das sich 

auf die dargestellten Rechtsgrundlagen 

beziehende bhutanesische Gesetz strikt 

jegliche Opposition gegen die 'TSA WA 

SUM', das sind die drei Hauptelemente 

in Gestalt des Konigs, der Regierung 

und des Konigreiches.

Menschenrechte verletzende Gesetze

Bhutanesische Gesetze beriicksichtigen 

kaum individuelle Rechte oder Freihei- 

ten. Der Konig, der auch als Regierung 

angesehen wird, ist nach den Gesetzen 

die oberste Person, gegen die kein Bur

ger das Wort ergreifen kann. Wer Konig 

oder Regierung kritisiert, verliert gar 

den Staatsbiirger-Status. In Artikel 1 des 

Biirgerrechts-Gesetzes heiBt es: "Jeder, 

der die bhutanesische Staatsangehorig- 

keit erworben hat, wird diese verlieren, 

wenn er in Aktivitaten gegen den Konig 

oder die konigliche Regierung involviert 

ist oder gemeinsam mit anderen gegen 

die konigliche Regierung agiert".

Das Eherecht von 1980 sieht eine 

Reihe von Strafen vor im Faile der Ehe- 

lichung von Auslandem. Unter anderem 

ist die Beforderung im offentlichen 

Dienst eingeschrankt (bis Grad sieben), 

landwirtschaftliche oder Industriekredite 

werden nicht gewahrt und einiges mehr. 

Das Staatsbiirger-Gesetz von 1985, wel

ches 1988 durch einen nationalen Zensus 

in Kraft trat, verweigert einem groBen 

Teil der bhutanesischen Gesellschaft die 

Biirgerrechte. Die fortdauemden Tu- 

multe im Konigreich gehen unmittelbar 

auf dieses Gesetz zuriick. Das Gesetz 

hebt willkiirlich alle vorherigen Gesetze, 

Regelungen, Praktiken und Entschei

dungen beziiglich der Staatsangehdrig- 

keit auf. Wer Dokumente aus dem Jahr 

1958 nicht vorweisen konnte, wird als 

illegaler Einwanderer betrachtet (siehe 

oben).

Das bhutanesische Rechtswesen basiert 

folglich auf dem Prinzip, wonach das 

'TSA WA SUM' die oberste Autoritat 

verkorpert. Jegliche Opposition hierge- 

gen wird als ein Vergehen interpretiert 

und entsprechend behandelt. Der Konig 

steht an der Spitze des Staates und der 

Regierung. Er ist das hochste Appellati- 

onsgericht. Die Quelle des Gesetzes ist 

der Konig selbst oder die unregelmaBig 

erlassenen koniglichen Dekrete. Da es 

keine geschriebene Verfassung oder ein 

Grundgesetz gibt, besteht auch keine 

Moglichkeit, die Macht der Regierung 

zu kontrollieren.

’High Courts' und 'District Courts'

Bhutans Appellationsgericht, der High 

Court, befindet sich in der Hauptstadt 

Thimphu. Es gibt 20 andere Distriktge- 

richte. Bevor in den spaten 70er Jahren 

Gerichte in Bhutan etabliert wurden, lag 

die Entscheidungsmacht bei den Di- 

striktbehorden. Konnte der Dorfchef 

keine Entscheidung fallen, wurden die 

nachst hoheren Ebenen, die 'Subdivisio- 

nal Officiers' oder 'District Commissio

ners' (Dzongdag), eingeschaltet. Bis vor 

einem Jahr bestand der 'High Court' aus 

acht Richtem, wobei zwei die sudlichen 

und ostlichen Regionen reprasentierten. 

Letztere wurde jedoch fallengelassen; 

zur Zeit sind es noch sechs Richter, in- 

klusive eines obersten Richters. Die 

Richter haben ungewohnliche Biogra- 

phien. Einer war Mitarbeiter des Ge- 

sundheitsministeriums, ein anderer ar- 

beitete fur den Postdienst, ein dritter fur 

die Zivilverwaltung. Der oberste Richter 

gehorte der 'Royal Civil Service Com

mission' (RCSC) an. Keiner von ihnen 

kam vor der Berufung jemals mit der 

Rechtsmaterie in Verbindung. Fur ihren 

Aufstieg waren allein Kriterien wie 

Dienstalter, Aufrichtigkeit, Loyalitat 

und Hingabe an das 'TSA WA SUM'
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Fliichtlinge aus Bhutan in Nepal: Illegale Emigranten oder Opfer von Willkiirgesetzen? (Foto: Ingrid Decker)

verantwortlich. Aus diesem Grund ar- 

beiten sie ausschlieBlich fur die Regie

rung und agieren nicht als Verteidiger 

der Rechte und Freiheiten der Burger.

Auch Rechtsanwalte gibt es in Bhutan 

nicht. Die Richter selbst verhandeln den 

Fall und verkiinden die Urteile. Ledig- 

lich 'Rabjams' helfen den Richtem, in

dem sie die Verhandlungen protokollie- 

ren und die Entscheidungen schriftlich 

niederlegen. An den Distriktgerichten 

wird jeder Richter von einem Assi- 

stenten unterstiitzt. Auch hier ist kei- 

nerlei juristische Ausbildung notwendig.

Politisch Gefangenen wird nur vor 

dem 'High Court' der ProzeB gemacht. 

Kiirzlich wurden 41 Personen verurteilt. 

Die Haftstrafen reichten von zwei Jahren 

bis zu lebenslanglich. Einen Verteidiger 

hatte niemand von ihnen. Sie wurden zu 

Op fem eines unfairen Prozesses. Die 

ausgesprochene lebenslangliche Haft

strafe gegen T.N. Rizal, Vorsitzender 

des 'Peoples Forum for Human Rights', 

durch den 'High Court' in Thimphu, il- 

lustriert, wie die Rechtssprechung von 

einem Regime manipuliert wurde, uber 

das die Welt wenig weiB. Der Urteils- 

spruch gegen Rizal (siehe Foto) ist zu 

verurteilen und seine bedingungslose 

Freilassung zu fordem.

Fliichtlingsklassifikation

Die mit Spannung erwarteten nepale- 

sisch-bhutanesischen Gesprache auf Mi

ni sterebene, von denen man sich eine 

Losung des Fliichtlingsproblems erhofft, 

fanden erstmals vom 4.-7 Oktober 1993 

in Kathmandu statt. Obwohl seitens der 

Teilnehmer Zufriedenheit uber die Ge- 

sprachsergebnisse artikuliert wurde, 

bleiben doch viele Fragen offen. Das 

Schicksal der 100.000 bhutanesischen 

Fliichtlinge ist nach wie vor ungewiB. 

Weit entfemt von einer Losung des Pro

blems, hat die eingefiihrte Fluchtlings- 

klassifikation die Repatriierung der 

Fliichtlinge weiter kompliziert.

Der einzige sichtbare Erfolg der Ge

sprache besteht darin, daB Thimphu zum 

ersten Mai die Existenz eines Fliicht

lingsproblems anerkannt und einem 

Dialog zur Losung des Problems zuge- 

stimmt hat. Folglich konnen die Herr- 

scher in Bhutan nicht langer die Proble- 

matik leugnen.

Die Art und Weise, wie die Fliicht

linge in verschiedene Katagorien unter- 

teilt wurden, provoziert jedoch Zweifel 

iiber den Nutzen einer solchen Vorge- 

hensweise. Tatsache ist, daB Thimphu 

alle Ziele erreicht hat. Es ist sicherlich 

nicht unangebracht, zu erwahnen, daB 

die gesamte Klassifikation auf bhutanesi

schen Gesetzen und Regelungen basiert. 

Zum einen, weil Bhutan sie ins Spiel 

brachte, zum anderen, weil nur Bhutan 

davon profitieren kann. Nicht ohne 

Uberraschung muB festgestellt werden, 

daB weder die intemationalen Fliicht- 

lingsstatuten noch die nepalesische Ver- 

fassung bei der Festlegung der Klassi

fikation beriicksichtigt wurden.

Man darf nicht vergessen, daB die ge- 

genwartigen Probleme Bhutans aus sei

ner Entvolkerungspolitik im Siiden des 

Landes erwachsen. Das Regime in 

Thimphu fiirchtet den Machtverlust 

durch die Siidbhutanesen, die - wie be- 

reits erwahnt - hinsichtlich ihrer ethni- 

schen Abstammung mehrheitlich nepale- 

sisch sind. Aus diesem Grund greift die 

Regierung zu repressiven MaBnahmen. 

Nun, wo die Zahl der im Siiden leben- 

den Menschen auf ein fiir Thimphu er- 

tragliches MaB beschnitten wurde, soli 

man erwarten, daB die Herrscher ihre 

Leute zuruckhaben wollen? Wurde dies 

nicht ihrer politischen Strategic wider- 

sprechen?

Betrachten wir die Klassifikation. Die 

erste Kategorie umfaBt alle rechtmaBigen 

Bhutanesen, die mit Gewalt vertrieben 

wurden. Diese Kategorie wurde einge- 

fiihrt, um einen Trennstrich zwischen 

den sogenannten Emigranten, deren Ent- 

schluB angeblich freiwillig gefaBt wurde, 

und der genannten Gruppe zu ziehen. 

Wahrend die Einfiihrung dieser Katego

rie Faile von Vertreibungen bestatigf 

gibt sie anderseits vor, es habe auch 

freiwillige Emigrationen gegeben. Dies 

jedoch entspricht nicht der Wahrheit.

Die zweite Kategorie besteht aus 

rechtmaBigen Bhutanesen, die ihr Land 

freiwillig verlassen haben. Es fall* 

schwer, eine Erklarung fiir den Tatbe-
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stand zu finden, daB die Bhutanesen erst 

nach 1990 diesen Weg wahlten und nicht 

fruher. Im allgemeinen optieren Men- 

schen fur die Emigration, wenn sie sich 

bessere Aussichten hinsichtlich Ein- 

kommen und Beschaftigung in anderen 

Landem erwarten. Warum sollten 

Bhutanesen emigrieren, um in Fliicht- 

lingslagem zu leben? Dies, so die Ant

wort, liegt in dem Umstand begriindet, 

daB die sozio-politische Atmosphare in 

Bhutan kein normales Leben insbeson- 

dere fur die Sudbhutanesen zulieB. Zur 

Untermauerung seien die Amnesty Inter

national Berichte fur den Zeitraum 1991- 

92, Berichte des 'US State Departments' 

iiber die Menschenrechtspraktiken oder 

die Berichte der 'Siidasiatischen Staaten- 

gemeinschaft' (SAARC) und von diver

sen Nichtregierungsorganisationen ange- 

fuhrt.

Die zweite Kategorie ist die zahlenma- 

Big starkste. Es ist sicherlich nicht 

falsch, zu behaupten, daB ihre Chancen 

auf eine Riickkehr sehr gering sind. Die 

Diskussionen in der 72. Sitzung der Na- 

tionalversammlung Bhutans vergangenen 

Juli geben ein beredtes Zeugnis ab. Die 

Versammlung sprach sich entschieden 

gegen eine Riickkehr der Fliichtlinge 

aus. Dabei gab die Erklarung des Regie- 

rungssprechers den Grundtenor wieder. 

"Als Reaktion auf den nachdriicklichen 

Wunsch der 14 'dzongkhags' (Distrikte) 

sowie der zentralen Monchskorperschaft, 

die Riickkehr der Emigranten zu verwei-

gem, erklart die Versammlung hiermit, 

daB die die Staatsangehdrigkeit regeln- 

den Gesetze von 1958, 1977 und 1985 

sowie die auf der 67. Sitzung verab- 

schiedete Resolution nach wie vor ver- 

bindlich sind. GemaB dieser Gesetze hat 

jede Person das Recht zu emigrieren. 

Entscheidet er sich, das Land zu verlas- 

sen, verwirkt er damit seinen Status, 

Biirger Bhutans zu sein."

Die dritte Katagorie bilden die Nicht- 

Bhutanesen, die sich als bhutanesische 

Fliichtlinge ausgeben. Die Kemfrage 

lautet: Wer ist ein Nicht-Bhutanese? Das 

Innenministerium in Thimphu fordert ja 

im allgemeinen jeden Bewohner auf, 

Dokumente aus dem Jahre 1958 vorzule-

gen, welche ihn als bhutanesischen Biir

ger ausweisen. Wer die Papiere nicht 

prasentieren kann, hat Pech - es droht 

die Ausweisung. Wird dieses Kriterium, 

das heiBt der Besitz eines Dokuments 

von 1958, auch auf die Fliichtlinge in 

Nepal angewandt? Wird Kathmandu es 

akzeptieren, das bhutanesische Gesetze 

in Ostnepal zur Anwendung kommen? 

Oder werden internationale Fliichtlings- 

statute beachtet?

Die vierte Kategorie enthalt Bhutane

sen, die ein Verbrechen begangen haben 

und sich in den Lagem verstecken. Es ist 

sicherlich nicht leicht, eine Definition 

von 'kriminell' in diesem Kontext zu 

finden. Nach bhutanesischem Recht ist 

ja bereits jeder ein Krimineller, der es 

wagt, den Konig oder die Regierung zu 

kritisieren.

Ware es nicht interessant, die Verbre

chen des Regimes in Thimphu festzu- 

halten? Sind Entfuhrung von Oppositio- 

nellen, illegale Verbannung, Erschie- 

Bung, Folter, Vergewaltigung, Mord, 

Raub, Hauserzerstorung und Zwangs- 

vertreibungen keine Verbrechen? Sind 

100.000 Menschen nicht Beweis genug 

fur den kriminellen Charakter des bhuta

nesischen Regimes?

Nachdem sich die beiden Regierungen 

nun auf eine Klassifikation verstandigt 

haben, folgt als nachster Schritt die 

Durchfiihrung. Nach Stand der Dinge ist 

nicht davon auszugehen, daB Thimphu 

einer Riickkehr insbesondere der unter 

Kategorie II fallenden Personen zustim- 

men wird. Es ist fraglich, ob die 

nepalesische Regierung daraufhin eine 

Intemationalisierung dieser Frage suchen 

wird. Sie steht unter Druck der indi

schen Regierung, die fur eine lokale L6- 

sung optiert, das heiBt einer Ansiedlung 

der Fliichtlinge in Nepal das Wort redet. 

Man kann nur hoffen, daB sie diesem 

Druck nicht nachgibt; nur der Anruf in- 

temationaler Organisationen kann dem 

Regime Bhutans den TodesstoB verset- 

zen (In einem Interview mit Siidasien- 

biiro-Mitarbeiterin Ingrid Decker er- 

klarte Nepals Innenminister Sher Baha

dur Deuba kiirzlich auf die Frage, 

warum die Regierung Nepals die 

Fliichtlingsfrage nicht intemationalisiert 

habe: "Da wir akzeptiert haben, 

zunachst bilaterale Gesprache zu fuhren, 

ist die Position Nepals klar: zunachst 

versuchen wir, das Problem mit Bhutan 

zu losen. Wenn das schiefgeht, dann 

werden wir erst Indien einschalten, das 

seinen EinfluB nutzen soil. Wenn auch 

das nichts nutzt, werden wir die 

Fliichtlingsfrage vor ein intemationales 

Forum bringen".).

Die Klassifikation von Fliichtlingen ist 

grundsatzlich ein falscher Schritt. 

Fliichtlinge werden nicht geboren, sie 

werden durch Herrscher und Staaten ge- 

schaffen. Menschen verlassen nicht in 

Massen ihre Lander, besonders Frauen 

und Kinder, werden sie nicht durch 

untragbare Umstande dazu gezwungen. 

In Wahrheit sind die bhutanesischen 

Fliichtlinge staatenlos und politische Op- 

fer eines rassistischen Regimes, die des 

intemationalen Schutzes bediirfen.

Es ist hochste Zeit, daB die Internatio

nale Gemeinschaft interveniert und eine 

unabhangige Einschatzung der Implika- 

tionen einer solchen Klassifikation vor- 

nimmt. Eine lokale Option, wie oben 

angefiihrt, widersprache sowohl den In- 

teressen der Fliichtlinge wie denen Ne

pals. Es ware zugleich der Sieg eines 

autokratischen Regimes uber die demo- 

kratischen Krafte. Aus diesem Grund 

kann es nur eine Handlungsoption ge

ben. Den 'Druk'-Herrschem muB klar- 

gemacht werden, daB sie alle Fliichtlinge 

bedingungslos wiederaufzunehmen 

haben.

Menschenrechtsverletzungen

Seit 1988 sind mehrere tausend Bhuta

nesen ohne gesetzliche Grundlagen fest- 

genommen worden. Die bhutanesische 

Regierung hat ihre Zahl nie publik ge- 

macht. Nicht alle sitzen in Gefangnissen 

ein, sondem - gesetzeswidrig - auch in 

Polizeistationen oder Anneelagem. In 

vielen Fallen liegen keine Beweise vor, 

die eine Inhaftierung rechtfertigen wiir- 

den. Es geniigt der Verdacht, Dissiden- 

ten-Organisationen zu unterstiitzen. Kri- 

tik an die Adresse der Regierung oder 

die Teilnahme an friedichen Protesten 

sind ebenso haufig Grund fur eine Ver- 

haftung. Selbst die Familienangehorigen 

des Inhaftierten wissen oft nicht, wo sich

^itehtiinge in lhapa, Ostnajai 1 
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dieser aufhalt. Die einzige Hoffnung auf 

eine Freilassung sind die regelmaBigen 

Amnestien, die vom Konig ausgespro- 

chen werden und seit 1990 etwa 2.500 

Menschen zur Freiheit verhalfen. Der 

Preis ist indes nicht selten hoch. Viele 

miissen als Gegenleistung das Land ver

lassen.

Entfuhrung von Oppositionellen

Zwischen 1989 und 1993 wurden viele 

Oppositionelle und Fliichtlinge aus ihrer 

Zuflucht in Indien oder Nepal entfuhrt. 

In vielen Fallen geschah dies in Zusam- 

menarbeit mit den lokalen Behorden, der 

Polizei und Gangstem. Dabei wurden 

von der Regierung in Thimphu hohe 

Summen an Bestechungs- und Ent- 

fuhrungsgeldem bezahlt.

Oft inhaftierten Polizeibehorden im 

indischen Assam oder Westbengalen die 

Dissidenten und ubergaben sie in die 

Hand der bhutanesischen Behorden ohne 

Beachtung der geltenden Gesetze. Diese
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Praxis wurde Harka Bahadur Sapkota 

zum Verhangnis. Er starb an den Folgen 

schwerster Folterungen, die ihm bhuta- 

nesische Polizisten beibrachten, nachdem 

indische Kollegen ihn ausgeliefert hat- 

ten.

Folter

Extreme Folter zum Beispiel in Form 

elektrischer Schocks oder langanhalten- 

der Verpriigelungen ist ein beliebtes 

Mittel, um aus den Inhaftierten Infor- 

mationen und Gestandnisse herauszu- 

pressen. Die Gesetzgebung Bhutans bie- 

tet Inhaftierten keinerlei Schutz vor 

Folter. Bestimmungen, wonach ein 

Festgenommener spatestens nach 24 

Stunden einem Haftrichter vorgefuhrt 

werden muB, oder die Gestandnisse un- 

ter Zwang sowie Einzelhaft verbieten, 

existieren nicht.

Die Aussagen von Fluchtlingen in Ne

pal werfen Licht auf die Foltermethoden 

in bhutanesischen Gefangnissen. Schlage 

mit Rohren, Stocken, Knuppeln, Ketten, 

Ledergiirteln oder mit Gewehrkolben auf 

Riicken, Kopf, Arme und FiiBe sind iib- 

lich. Manche berichten, daB sie "wie 

FuBballe getreten wurden" oder "gegen- 

seitig wie Tiere aufeinander einschlagen 

muBten", gleichsam zur Unterhaltung 

der Polizisten. Oft werden Wasser und 

Nahrung verweigert oder absichtlich 

verunreinigt. Manche Gefangene werden 

mit dem Kopf nach unten aufgehangt. 

Eine unbekannte Anzahl an Todesfallen 

sind die Folge dieser Folterungen.

Die infolge von Folter Verstorbenen 

schafft man in die offentlichen Kranken- 

hauser - Privatarzte sind in Bhutan nicht 

zugelassen. Die dort praktizierenden 

Arzte stehen auf der Gehaltsliste der Re

gierung und stellen falsche Gutachten 

aus.

Seit Beginn der Auseinandersetzungen 

sind auch die Frauen zu Op fem des 

Zorns der koniglichen Soldaten gewor- 

den. Ein knappes Drittel der Fliichtlinge 

in Nepal sind Frauen. Sie haben nicht 

nur mit ansehen miissen, wie ihre Man

ner geschlagen und gefoltert wurden, 

sondem erfahren ebenso Schmerz und 

Demiitigung. Viele Frauen sind von ih- 

ren in Gefangnissen einsitzenden Man- 

nem getrennt worden; oft befmden sich 

unter den Fluchtlingen auch Witwen 

oder Mutter vaterloser Kinder. Letztere 

wurden noch in Bhutan von Angehori- 

gen der koniglichen Sicherheitskrafte 

vergewaltigt.

Demonstranten niedergeschossen

Auseinandersetzungen von Demon

stranten mit den Sicherheitskraften haben 

schon eine Reihe von Todesopfem 

gefordert. Nicht nur auf bhutanesischem 

Staatsgebiet, sondem auch in indischen

Grenzstadten haben Bhutans Sicherheits

krafte auf Demonstranten, damn ter auch 

indische Staatsbiirger, geschossen, ohne 

daB sich ein Protest Indiens artikuliert 

hatte. Den Friedenskundgebungen vom 

19. bis 24. Oktober 1990 begegneten die 

Militars mit Gewehren, und im Chirang- 

Distrikt hat die konigliche Armee auf 

Anweisung eines Distrikt-Beamten vier 

Menschen erschossen. Es gibt bisher 

keine Anzeichen dafiir, daB diese Ver

folgungen auch nur untersucht wurden.

Vertreibungen und Brandschatzungen

In ihrem Vemichtungsfeldzug gegen 

die Sudbhutanesen wendet die Koniglich 

Bhutanesische Regierung eine Reihe von 

Strategien an. Zum einen wird eine At- 

mosphare von Terror und Unterdriik- 

kung aufgebaut, indem den koniglichen 

Soldaten vollig freie Hand gegeniiber 

den Dissidenten gegeben wird. Die Sol

daten verschonen niemanden, selbst 

Kinder, Frauen und Alte nicht. Massen- 

verhaftungen, nachtliche Hausdurchsu- 

chungen, Folter - selbst in der Offent- 

lichkeit -, Vergewaltigung und Mord 

schaffen in Sudbhutan eine Atmosphare 

der Angst, Unsicherheit und Lebensbe- 

drohung, die Tausende von Un- 

schuldigen in die Flucht treibt. Viele 

Familien sind geflohen, um die Ehre ih- 

rer Frauen vor den Soldaten zu schiitzen. 

Die zweite Strategic spiegelt sich in ei- 

ner Entscheidung der National ver- 

sammlung vom Oktober 1991 wider, 

wonach jeder, der sich in der gegen war- 

tigen Menschenrechts- und Widerstands- 

bewegung engagiert, inklusive seiner 

Familie, aus Bhutan vertrieben werden 

soli. Dazu kommt als dritte Strategic die 

systematische Bedrohung und Ein- 

schiichterung unschuldiger Dorfbewoh- 

ner durch die Militars: Es wird ihnen 

immer wieder nahegelegt, das Land zu 

verlassen, andemfalls muBten sie die 

Konsequenzen tragen. Die Alternative ist 

nur, freiwillig Haus und Hof zu verlas

sen und sich mit der von der Regierung 

angebotenen lacherlich geringen Ent- 

schadigung von einem Hundertstel des 

Marktpreises fiir die zuriickgelassenen 

Grundstucke zufriedenzugeben. Die an- 

gedrohten Konsequenzen im Faile der 

Weigerung sind bewaffnete Militaraktio- 

nen.

Ein 45-jahriger Bauer aus Dara Gaon, 

Kalikhola berichtet nach seiner Ankunft 

im indischen Fliichtlingslager am 19. 

Februar 1992: "Wir konnten West Ben- 

galen nur erreichen, weil wir uns standig 

versteckt hi el ten. In Bhutan hatte uns die 

Armee standig terrorisiert. Sie drohten, 

uns zu toten und unser Haus abzubren- 

nen, verlangten unsere Tochter zur Be- 

friedigung ihrer sexuellen Gier, schlugen 

und bedrohten uns mit ihren Gewehren. 

In dieser Lage blieb uns keine andere 

Wahl als zu fliehen."

Ein 54-jahriger Bauer aus Dagapela 

berichtet: "Am 1. Oktober 1991 wurde 

ich von der Polizei verhaftet und ins Ge- 

fangnis gesteckt. Ich wurde gefesselt und 

bis zum 15. Oktober mehrfach geschla

gen. Durch Schiisse in die Luft schuch- 

terten sie mich ein und fragten mich, ob 

ich freiwillig das Land verlassen wurde 

oder lebenslanglich eingesperrt bleiben 

wolle. Ich hatte keine Wahl als das Do- 

kument, welches die freiwillige Emigra

tion regelt, zu unterschreiben."

Ahnlich auBert sich ein 41-jahriger 

Bauer aus Yuba: "Wir wurden aus 

Bhutan wegen anti-nationalistischer 

Umtriebe ausgewiesen. Unsere Habse- 

ligkeiten muBten wir zurucklassen, um 

nicht in Gefangenschaft zu geraten. Sol

daten hatten uns fiir den Fall der Weige

rung eine hohe Haftstrafe angedroht. 

Manche drohten unverbliimt mit unserer 

ErschieBung oder wollten uns lebendig 

in Sacke stecken und ertranken."

Ein 25-jahriger aus Neoli: "Als ich am 

4. Februar 1992 aus dem Gefangnis 

entlassen wurde, befanden sich meine 

Eltem bereits im Ausland; unser Haus 

war zerstort. Ich konnte keinen Moment 

langer bleiben und verlieB Bhutan." Die

ser letzte Fall steht stellvertretend fiir die 

vielen anderen, in denen Hauspliinde- 

rungen und Brandschatzungen von den 

Sicherheitskraften als Mittel eingesetzt 

wurden, um die Menschen zur Flucht zu 

zwingen.

Die Dokumentation beruht auf einer Publi- 

kation 'Bhutan, Ethnic Cleansing in the 

Himalayas', die im Januar 1994 vom 

'Peoples Forum for Human Rights, 

Bhutan', herausgegeben wurde. An der 

Ubersetzung und Bearbeitung wirkten mit: 

Thomas Stukenberg, Martin-Peter 

Houscht, Theo Ebbers, Walter Keller.

Seit dem 
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