
Sri Lanka

Tapferer Kampfer fur die Rechte von Minderheiten

Zum Tod von Edmund Samarakoddy

Der kUrzlich verstorbene Veteran der srilankischen Linken, Edmund Samarakoddy, war ein engagierter Kdmpfer fUr die 

Rechte der Minderheiten des Inselstaates. Man wird sich an ihn erinnern als den Politiker, der in einer gescheiterten Geset- 

zesvorlage in den fUnfziger Jahren, wonach Tamil, die Sprache der grdfiten ethnischen Minderheit Sri Lankas, als offhielle 

Sprache anerkannt werden sollte. Samarakoddy trat kurz nach deren GrUndung in den dreifiiger Jahren der trotzkistischen 

'Lanka Sama Samaja Party' (LSSP), der 'Gleichheitspartei', bei, die zur ersten anti-imperialistischen Organisation des Lan

des wurde. Als MitgUed dieser Partei trug er zu einer marxistischen Ausrichtung der LSSP bei, die wdhrend des 2. Welt- 

krieges jede Unterstiitzug des britischen Kolonialregimes verweigerte, wdhrend die LSSP den 'Krieg des Volkes' (people's 

war') rechtfertigte und unterstiltzte.

1940 in Zusammenhang mit einem Streik von den Engldndern verhaftet, gelang ihm 1942 zusammen mit anderen LSSP- 

FUhrern ein spektakuldrer Ausbruch aus dem Gefdngnis. Als Konsequenz einer weiteren Verhaftung 1944 verlor er seine Zu- 

lassung als Anwalt im damaligen Ceylon, die ihm erst nach dem Krieg wieder zugesprochen wurde.

Von 1945 bis 1950 nahm er an den Aktionen des ceylonesischen FlUgels der 'Bolschewistischen Partei Indiens' (BLPI) teil, 

die sich als Mitglied der 'Vierten trotzkistischen Internationale' spdter mit der LSSP vereinigte. 1964 verliefi Samarakoddy 

zusammen mit 125 Genossen die LSSP als diese beschlofi, der von der damaligen Premierministerin, Sirimavo Bandaranike, 

angefuhrten Koalitionsregierung beizutreten.

Schon in den funziger Jahren wurde er Parlamentsmitglied und blieb Uber zwei Wahlperioden bis 1964 Abgeordneter. Er 

stammte aus einer Familie mit engen Verbindungen zur Politik - auch zwei seiner Bruder gehorten zum Parlament an, jedoch 

auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Als aktiver Verteidiger der Rechte von Minderheiten nahm er an der Bewe- 

gung gegen kastenbedingte Unterdruckung auf der nordlichen Halbinsel Jaffna teil. Die Linke, lange Zeit eine einflufireiche 

politische Kraft in Sri Lanka, wurde ein Opfer ihres Uberhandnehmenden sinhalesischen Chauvinismus, wurde marginalisiert 

und unterlag so dem Druck der populismschen politischen Hauptstrdmungen. Unbeeindruckt setzte Samarakoddy seine Arbeit 

unter den verschiedenen Kleingruppen der sogenannten revolutiondren Linken fort. Aufierdem blieb er weiterhin in Verbin- 

dung zur internationalen trotzkistischen Bewegung.

E.R.

Interview

mit L. Philip, einem katholischen (tamilischen) Priester aus der Didzese Batticaloa. Das Gesprach fuhrte Traudl 

Vorbrodt ('Pax Christi’, Berlin).

Sie sind zum ersten Mai in Deutschland, warum gerade jetzt?

Die Kommission Asyl/Fluchtlinge von 'Pax Christi' (PC) lud mich 

ein. Wissen Sie, es ist fast unmoglich, daB Tamilen aus Sri Lanka 

ein Touristenvisum in Colombo bekommen, wenn nicht von einer 

bekannten Organisation eine Einladung vorliegt. Ich glaube, die 

Europaer haben Angst, daB Tamilen nicht mehr zuriick in den 

Krieg gehen. Privateinladungen werden sowieso immer abgelehnt. 

So durften beispielsweise noch nicht einmal die Eltem zur Prie- 

sterweihe ihres Sohnes nach Rom reisen, obwohl sich sogar der Bi

schof und der Nuntius bei der italienischen Botschaft in Colombo 

eingesetzt hatten.

Zum zweiten Teil Ihrer Frage: warum jetzt? Nun, ich erhielt die 

Einladung und da ich Kontakte mit PC-Berlin unterhalte und weiB, 

daB Sie sich fur Fluchtlinge einsetzen und daB Sie einen Bischof als 

Prasidenten haben, will ich versuchen, Interesse fur die Lage in Sri 

Lanka zu wecken. Vielleicht kann die deutsche Bischofskonferenz 

oder 'Justitia et Pax' etwas fur uns tun. Und aufierdem mochte ich 

geme meine Verwandten sehen, die in Deutschland als Fluchtlinge 

leben. Aber ich habe einen weiteren Grund, gerade jetzt zu kom- 

men: Wie Sie wahrscheinlich wissen, werden seit Januar diesen 

Jahres tamilische Fluchtlinge, die bisher in Siidindien lebten, nach 

Sri Lanka zurucktransportiert und leben unter miserablen Bedin

gungen in Fluchtlingslagem in Sri Lanka. Wir haben groBe Sorge, 

daB Deutschland vielleicht diesem schlechten Beispiel folgen wird.

Ihre Sorge deckt sich mit unseren Befiirchtungen; denn am 30. 

Juni lauft der sogenannte Abschiebestop fur Tamilen aus Sri 

Lanka aus, und im Moment wagt niemand hier eine Prognose 

zu stellen, wie es weitergeht. Kbnnen Sie uns etwas fiber die Si

tuation in den Fliichtlingslagern in Ihrem Land berichten und 

uber die Arbeitsmoglichkeiten des Hohen Fliichtlingskommis* 

sars der Vereinten Nationen (UNHCR) und des Internationalen 

Roten Kreuz (IKRK)?

Ich kann Ihnen nur uber die Lage in meiner Pfarrei und in der Dio- 

zese Batticaloa berichten. Was im Distrikt Jaffna los ist, weiB ich 

auch nur aus zweiter Hand; denn ich bekam schon lange keine Er- 

laubnis mehr, in den Norden zu reisen. Wir brauchen jetzt fast 

standig Genehmigungen, um von einem Ort in den anderen zu ge

hen. Das IKRK versucht, das eine oder andere Krankenhaus mit 

den notigen Medikamenten zu versorgen und auch mal Lebensmit- 

tel zu bringen. Aber eine regelmaBige oder zuverlassige Hilfe gibt 

es nicht. Mal kommen die Konvois an, mal nicht. Die sogenannten 

dry rations (d.h. Reis und Hiilsenfruchte, d.Red.), die alle zwei 

Wochen verteilt werden, reichen etwa fiinf Tage, wenn sich die 

Menschen satt essen wo lien. Haufig werden die Rationen aber nur 

alle vier Wochen verteilt. Eine Hungersnot, wie wir sie aus afrika- 

nischen Landem kennen, gibt es aber nicht. Natiirlich sterben sehr 

viele Menschen, aber wo ran, wird naturlich nicht gesagt.

Schwerer leiden die Menschen aber an der Unsicherheit und Un- 

gewiBheit. Sehen Sie, es gibt sehr haufig Razzien der Sicherheits- 

krafte in den Camps - immer in der Nacht - und am nachsten Mor

gen fehlen dann fiinf oder zehn Menschen, die dann oftmals nic 

wieder auftauchen. Dann werden die Fliichtlingslager plotzlich 

verlegt, weil sie in einem Kampfgebiet oder einer Sicherheitszone 

liegen. Oder ein ganzes Dorf wird niedergewalzt. Der UNHCR 

betreut in Sri Lanka sogenannte Inlandsfliichtlinge, iibrigens ein- 

malig, da er sonst nur fur Fluchtlinge zustandig ist, die ins Ausland 

geflohen sind. Aber was kann er schon tun? Es gibt zu wenig Geld 

und Personal. Und Macht hat er auch keine. Viele bei uns sind der 

Meinung, daB der UNHCR nur ein Feigenblatt fur die Regierung
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lst- Sie kann dann auf die Anwesenheit des UNHCR verweisen und 

Sagen, es gehe doch alles mit rechten Dingen zu.

Nehmen wir die Ruckfiuhrung der Tamilen aus Indien nach Sri 

L^nka (etwa 25.000 wurden seit Anfang des Jahres nach Sri Lanka 

transportiert, d.Red.). Es heiBt, alles geschehe freiwillig und der 

UNHCR sei auch involviert. Aber in Indien - d.h. im Bundesstaat 

Tamil Nadu - ist der UNHCR uberhaupt nicht present. Er befragt 

nur die Fluchtlinge bei der Ankunft in Sri Lanka und weist ihnen 

Camps oder Ahnliches zu. Eine Sicherheitsgarantie kann er nicht 

Seben; braucht er auch nicht, da die Leute unterschrieben haben, 

daB sie "in Kenntnis der Situation in Sri Lanka freiwillig zuruck- 

kehren".

Cnd, wie gesagt, was im Jaffna Distrikt los ist, kann ich nicht sa- 

&en. Im ubrigen ist ja daruber schon sehr viel Detailliertes vom 

Sudasien Buro' geschrieben und publiziert worden. Dazu muB ich 

n°ch sagen, daB die Berichte des Buros sehr umfangreich und gut 

^herchiert sind. Die Leute dort kommen an mehr Informationen 

als wir im Land.

Seiche Rolle spielen die christlichen Kirchen in Sri Lanka, be- 

sonders die Bischofskonferenz?

Nissen Sie, die Situation ist sehr schwierig. Die Christen sind eine 

^linderheit und konnen nicht viel ausrichten. Einzelne Priester und 

Bischofe sowie Ordensleute sind sehr aktiv in der Betreuung von 

Tluchtlingen und versuchen auch, dem Schicksal 'Verschwundener' 

nachzugehen. Politisch aktiv ist die Bischofskonferenz aber nicht.

gesagt - es ist eine Minderheit, und es fehlt die breite Unter- 

stutzung aus dem Ausland. Das Verhaltnis zwischen sinhalesischen 

und tamilischen Bischofen ist aber besser geworden. Aber schwie

rig ist doch noch alles. Ein Beispiel: ein sinhalesischer Amtsbruder 

bat mich, nicht mit ihm im Auto zu fahren, da er sonst verdachtigt 

wiirde, mit Terroristen zusammen zu arbeiten und sich selbst ge- 

fahrde. Es ist uberhaupt sehr gefahrlich, sich um andere Menschen 

zu kummem. Ich war schon mehrmals im Gefangnis oder wurde an 

anderen Orten festgehalten. Bis jetzt hatte ich Gluck und kam im- 

mer wieder frei. Doch wie lange noch? Ich weiB es nicht. Jeden- 

falls lebe ich jetzt alleine, so gefahrde ich wenigstens andere nicht, 

die mich nicht schutzen wo lien.

Was konnte Ihrer Erfahrung nach eintreten, wenn Deutschland 

die tamilischen Fluchtlinge ausweist?

Das kann ich im einzelnen nicht sagen. Jedenfalls gabe es mit Si- 

cherheit viele Tote mehr. Die Gefangnisse und Sicherheitscamps 

sind schon jetzt uberfullt; Nahrungsmittel und Medikamente gibt es 

nicht ausreichend. Die Sicherheit und Uberlebensfahigkeit der 

Ruckkehrenden ware auf jeden Fall nicht gewahrleistet.

Gibt es Moglichkeiten, von hier aus einzuwirken?

Naturlich. Schicken Sie Delegationen ins Land. Informieren Sie 

uber die Lage bei uns. Ihre sogenannte Entwicklungshilfe diirfte 

nur ausgezahlt werden, wenn es Gerechtigkeit und Frieden im Land 

gibt. Wie kann sich ein so kleines Land wie Sri Lanka einen so lan- 

gen Krieg und so viele Waffen leisten?

Die Hauptsache ist erledigt 

von Helmut Budde

tn seiner Tasche fand die Polizei meinen Brief, mit dem ich ihm mitgeteilt hatte, daft das Verwaliungsgericht Ko In am 25. Oktober 1991 

die Klage des Bundesbeauftragten fur Asy lang eleg enheiten abgewiesen hatte, womit seinem Asylantrag vom 15. Juli 1987 stattgegeben 

wurde. Schon am 17. Dezember 1986 war er vom Bundesamt fur die Anerkennung auslandischer Fluchtlinge als Asylberechtigter an- 

erkannt worden, aber der Bundesbeauftragte hatte gegen diesen Bescheid Klage erhoben. Nun, nach mehr als sechs Jahren, schien der 

Kampf um die Asylberechtigung endgiiltig gewonnen zu sein. Aber Kannan hat sich mit meinem Brief in der Tasche umgebracht, zwei Wo- 

chen nachdem er ihn erhielt. Warum ?

Ich lernte ihn kurz nach seiner Ankunft in Lippstadt kennen, den J ungen aus Point Pedro im Norden Sri Lankas. Gerade 19 Jahre alt 

war er, leise und langsam, sanft und still, freundlich und ein wenig scheu, allein und ein wenig unbeholfen. Heimw eh futile ihn mehr und 

mehr aus und lahmte ihn, er sehnte sich nach seinen Eltern und Geschwistern und nach seiner vom Biirgerkrieg zerrissenen Insel. Einsam 

uud frerndfUhUe er sich in Lippstadt, untergebracht im Ubergangsheimfur Asylbewerber in der Hospitalstrafie, mit befristeter 

Aufenthalisgestattung, mit Arbeitsverbot und Aufenthaltsbeschrdnkung. Jahrelang verurteilt zum Nichtstun, zum Warten und zum Grilbeln. 

Sein dlterer Bruder war erschossen worden, er selbst war wochenlang im beriichtigten Point Pedro Armeelager eingesperrt und mifihan- 

deli worden, bis ihm im Juli 1985 die Flucht gelang.

Kannan hielt durch und hojfte, sehnte den Tag seiner Anerkennung herbei und trdumte von einer Zukunft in Freiheit und Wiirde. Er 

hielt auch noch stand, als der Bundesbeauftragte seine Klage erhob und so das ersehnte Ziel erneut in weite Feme gerUckt wurde. Er 

nahm den Kampf wieder auf, wieder bat er, leise und unbeholfen und vergeblich, um eine Arbeitserlaubnis, eine Besuchserlaubnis, eine 

Oenehmigung zum Schulbesuch usw., usw...

Am 10. Januar 1989 versuchte er zu entkommen, mit einem gefdlschten niederldndischen Paft und einem Ticket nach Montreal. Schon 

War er uber Frankfurt, Paris und Nizza bis London gelangt, als er dort entdeckt und wieder in eine Maschine nach Dusseldorf gesetzt 

wurde. Der Richter am Amtsgericht in Lippstadt verhangte eine Geldstrafe, und Kannan hatte gelernt, daft esfur einen Flilchtling ebenso 

schwer ist, das ungastliche Deutschland wieder zu verlassen, wie es zu erreichen.

Zwei Jahre spdter fand Kannan einen Arbeitsplatz und er hoffte, daft vielleicht doch noch alles gut werden wiirde. Seine Eltern hatten 

Zwischenzeitlich aus Sri Lanka nach Tamil Nadu in Siidindien fliichten konnen, und Kannan sparte fur ein Wiedersehen mit ihnen.

Dann kam der Termin vor dem Verwaliungsgericht Kbln. Kannan war punktlich erschienen und horte um 10.20 Uhr vom Vorsitzenden 

^as Urteil im Namen des Volkes. Jubelndfuhr er heim und wartete auf meinen Brief, um schwarz auf weift nachlesen zu konnen, worauf 

er mehr als sechs Jahre gewartet hatte. Mein Brief kam am 20. oder 21. November 1991, und Kannan las die gottverdammte Wahrheit, 

daft der Bundesbeauftragte sich auch dieses Urteil wahrscheinlich nicht gefallen lassen und Berufung einlegen wiirde. Die Rechtsmittel- 

frist liefe Mine Dezember ab. Kannan wuftte, was das bedeutete: mindestens ein weiteres Jahr der Ungewiftheit und Angst, der behbrdli- 

chen Auflagen und Kontrollen, kein Wiedersehen mit den Eltern, stattdessen die Qualen des Heimwehs und der Demiltigung. Und seine 

Kraft erlosch wie die Kerzenflamme im eisigen Wind. Er wartete die Rechtsmittelfrist nicht ab, er war am Ende und gab auf. In der Baum- 

schule seines Gartenbaubetriebs schluckte er am Mittag des 4. Dezember Polytanol, ein atzendes Mittel zur Vernichtung von Schddlingen. 

Dr starb in der Universitdtsklinik von MUnster, Landsleute bestatteten seine Asche in der Ostsee. Das Verwaliungsgericht erkldrte pflicht- 

gemdft sein Urteilftir gegenstandslos und die Hauptsache filr erledigt.

(Helmut Budde ist Rechtsanwalt in Milnster)
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