
Indien

Ethnische Unruhen in Sudasien, kommunale Ausschreitungen und blutige Konflikte zwischen niedrigen 

und hoheren Kasten sind Themen, die in der deutschen Presselandschaft Beachtung finden. Die 

Griinde werden meist in der okonomischen Struktur oder in ’unuberwindbaren* Jahrhunderte alten Ka- 

stengegensatzen gesucht. Dieser Artikel beschaftigt sich mit der Rolle von relativ jungen 'Ethnischen 

Alleinvertretungen', die sich als Interessenvertretung einer Minderheit verstehen und ihre Lebensum- 

stande verbessern wollen, doch dabei durchaus ungewollt Fronten zwischen Gesellschaftsgruppen 

aufbauen, und so zu ethnischen Konflikten fiihren konnen. Als Fallbeispiel werden zwei Organisationen 

in den Nilgiri-Bergen Sudindiens angefuhrt, deren Klientel, Landbesitzer bzw. Tagelohner, sich jeweils 

als schutzlose und potentiell gefahrdete Minoritat sehen.

Der folgende Beitrag von Frank Heidemann, Mitarbeiter am Institut fur Volkerkunde an der Universitat 

Munchen, ist die gekiirzte Fassung eines Vortrages, gehalten auf der Tagung der 'Deutschen Gesell

schaft fur Volkerkunde' in Munchen. Er erscheint demnachst ungekiirzt in den Tagungsbeitragen - her- 

ausgegeben von Matthias Laubscher - im Anacon Verlag Munchen.

Ethnische Alleinvertretungen

Probleme gesellschaftlicher Polarisierung und physischer Gewalt an 

einem Beispiel aus Siidindien

Badaga-Mann (links), Repatrianten-Frau in den Nilgris-Bergen (Fotos: Heidemann/Keller)
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Staatliche sowie nichtstaatliche Ent- 

wicklungszusammenarbeit und auch kri- 

tische Solidaritatsarbeit in der ersten 

Welt bedienen sich bestimmter Organi- 

sationsrahmen, in denen die Partner in 

den sogenannten Empfangerlandem in 

Vereinen, Aktionsgruppen, Hilfsorgani- 

sationen, Kooperativen etc. zusammen- 

geschlossen sind. Die Kriterien, die der 

Bildung dieser Gruppen und Institutio- 

nen zugrunde liegen, sind vielfaltig. 

Nicht selten sind es Minderheiten 

(gelegentlich auch Mehrheiten), die sich 

aufgrund ihrer Religionszugehorigkeit, 

Sprache, Geschichte, ihres auBeren Er- 

scheinungsbildes, ihrer Identitat von an- 

deren abheben und dieser Differenz auch 

im Aufbau von ethnischen Organisatio- 

nen Ausdruck verleihen; Grundungs- 

zahlen stiegen in vielen jungen National- 

staaten nach Erlangung der Unabhangig- 

keit, und auch im spaten 20. Jahrhundert 

folgten weitere Neugrundungen.

In diesem Beitrag stehen die identi- 

tatsgebenden und gesamtgesellschaftli- 

chen Wirkungen mit ihren polarisieren- 

den Tendenzen im Vordergrund, um - 

ungeachtet der positiven Leistungen - die 

Gefahren, die von diesen spezifischen 

Organisationen ausgehen, aufzuzeigen. 

Als Fallbeispiel werden zwei ethnische 

Organisationen in Sudindien, die jeweils 

Tagelohner bzw. Landbesitzer vertreten, 

angeffihrt. Die Mitgliedschaft ist zwar 

freiwillig, doch faktisch konnen sich In- 

dividuen selbst bei offener Opposition 

der Wirkung der beiden Organisationen 

nicht entziehen. Es besteht also keine 

Freiwilligkeit hinsichtlich der Zugeho- 

rigkeit zur Klientel einer Gruppe.

Beide Organisationen heben sich von 

den anderen ethnischen Organisationen 

in der Region durch ihren Alleinvertre- 

tungsanspruch ab: Sie stehen ihrem 

Selbstverstandnis entsprechend auch fur 

den AuBenstehenden als Reprasentant 

der ganzen Gruppe und beeinflussen so 

das Verhaltnis der Tagelohner und 

Landbesitzer zueinander. Durch die ex- 

teme Anerkennung der Organisationen 

als Interessenvertreter einer klar abge- 

grenzten Bevolkerungsgruppe erfahren 

ihre Fuhrer einen wachsenden EinfluB 

auf gesellschaftliche Prozesse, insbeson- 

dere auf die Formen der Konfliktfuh- 

rung. Da ethnische Organisationen an 

den langjahrigen blutigen Auseinander- 

setzungen in Sudasien nicht unbeteiligt 

waren, stellt die Wirkung der Interes- 

senvertretungen im Fallbeispiel keinen 

Einzelfall dar.

Die Vorgeschichte

Die beiden Alleinvertretungen sind aus 

einem gespannten Verhaltnis zwischen 

den beiden groBten Bevolkerungsgrup- 

pen in den Nilgiri-Bergen Sudindiens 

hervorgegangen und reprasentieren je

weils eine der beiden Gruppen: die land- 

besitzenden Badaga und die als Tageloh

ner beschaftigten tamilischen Repatrian- 

ten.

Die Vorfahren der Badaga migrierten 

in vor-britischer Zeit in die Nilgiri- 

Berge und lieBen sich dort als Bauem 

nieder (vgl. Hockings 1980). Im 19. 

Jahrhundert arbeiteten viele von ihnen 

auf britischen Plantagen und waren dem 

EinfluB der sudindischen Ebene ausge- 

setzt. Eine Minderheit der Badaga eta- 

blierte sich zur Lokalelite und stellte im 

20. Jahrhundert erfolgreich Kandidaten 

fur politische Amter, beschaftigte tamili- 

sche Tagelohner aus der Ebene und do- 

mini erte die okonomie der Region.

Repatrianten sind Nachkommen der im 

19. und 20. Jahrhundert aus Sudindien 

nach Sri Lanka zur Plantagenarbeit an- 

geworbenen Tamilen. Nach 1968 muB- 

ten sie ihre Heimat, das Hochland von 

Sri Lanka, verlassen. Sie wurden infolge 

indisch-srilankischer Vertrage (soge

nannten Repatriierungsabkommen - da- 

her auch der Begriff 'Repatriant') nach 

Sudindien umgesiedelt. Diese ge- 

werkschaftlich orientierten und von den 

egalitaren Zugen einer Plantagengesell- 

schaft gezeichneten Migran ten sahen sich 

jedoch in ihren Ursprungsregionen mit 

einer kastenbewuBten Dorfbevolkerung 

konfrontiert (vgl. Fries und Bibbin 

1984).

Mit der Einwanderung der Repatrian

ten in die ostlichen Nilgiri-Berge begann
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Anfang der 70-er Jahre ein neues Kapitel 

ln der Lokalgeschichte, das in etwa drei 

gleichlange, also etwa siebenjahrige 

Phasen geteilt werden kann. In der er- 

sten Phase arbeiteten und wohnten die 

Repatrianten zersiedelt auf den Tee- und 

Gemusefeldem der Badaga. Sie fuhlten 

sich im patemalistischen Arbeitsverhalt- 

nis in direkter Abhangigkeit von der ar- 

beitgebenden Familie. Ihnen fehlte eine 

innere Organisation, die Kraft und de- 

mographische Starke, um sich 

zubehaupten (vgl. Heidemann 1989).

In der zweiten Phase besetzten Repa- 

trianten unbebautes Staatsland und er- 

nchteten dort Arbeitersiedlungen, in 

denen bald neue Identitaten, Solidaritat 

und Fiihrerschaft entstanden. Die Ta- 

gelohner wechselten oft ihre Arbeitgeber 

und begannen, kollektive Forderungen 

zu stellen. Badaga sahen sich nun erst- 

uuils mit einer Arbeiterschaft konfron- 

bert. Bei ihren Versuchen, den Bau von 

Siedlungen zu unterbinden, kam es gele- 

gentlich zu offenen Konflikten.

Die Konfliktlinie hatte sich gegeniiber 

der ersten Phase zwar vergroBert, sie 

blieb jedoch uberschaubar und auf Mi- 

kroregionen (meist ein Dorf und eine 

Siedlung umfassend) beschrankt. In der 

dritten Phase entstanden die ethnischen 

Organisationen, die als Alleinvertretun- 

gen Repatrianten und Badaga in zwei 

groBe, unvereinbare Lager spalteten, und 

somit (ungewollt!) die Voraussetzung fur 

ethnische Konflikte schafften.

Die Enstehung der Organisationen

Die Grundung der Repatrianten-Orga- 

nisation 'Malayaha Makkal Maruvazhoo 

Manram' (etwa: 'Organisation zur Re

habilitation der Menschen des Hochlan- 

des') - im folgenden MMMM - geht auf 

die Initiative von Tamilen zuruck, die 

als engagierte Sozialarbeiter bereits 

langjahrige Erfahrungen im Ursprungs- 

gebiet der Repatrianten, im Hochland 

von Sri Lanka, gemacht hatten. In Indien 

griindeten sie den 'Island Trust', aus 

dem 1984 die weitgehend unabhangige 

Organisation MMMM hervorgegangen 

ist. In den letzten Monaten meiner 

zweijahrigen Feldforschung uber die 

Migration und Integration der Repatri

anten eroffhete sie das Hauptquartier in 

der Kleinstadt Kotagiri, in deren Ein- 

zugsgebiet ich Untersuchungen durchge- 

fuhrt hatte. Ich begriiBte die Aktivitaten 

der MMMM und hielt bei meinen jahrli- 

chen Besuchen Kontakt zu den Mitar- 

beitem. Zu den Zielen zahlen Verbesse- 

rung der Unterkunfte sowie der Gesund- 

heits- und Ausbildungssituation, 

Rechtsbeistand und Forderung des poli- 

tischen BewuBtseins. Letzteres schdieBt 

beispielsweise die Anstrengungen, alle 

wahlberechtigten Repatrianten in den 

Wahllisten zu erfassen, ebenso ein wie 

auch die Organisation von Demonstra- 

tionen.

Die 'Federation of Badaga Associati

ons' (FBA) wurde 1986 von einfluBrei- 

chen Badaga als Dachverband mehrerer 

lokaler Badaga-Organisationen gegrun- 

det. Diese lokalen Badaga-Organisatio

nen existierten bereits seit mehreren Jah- 

ren einerseits in den Nilgiri-Bergen, an- 

dererseits in den Stadten Madras, Ban

galore, Coimbatore und Madurai und 

gingen auf die Initiative von Badaga zu

ruck, die dort als Studenten, Arbeitneh- 

mer oder Untemehmer lebten. Die Akti

vitaten waren eher auf Selbsthilfe oder 

gesellige Zusammenkunfte gerichtet und 

weniger auf exteme Representation. Die 

FBA verlagerte diese Gewichtung durch 

die Hervorhebung der politischen Di

mension und ubemahm zudem die Rolle 

einer lokalen- also fur die Nilgiri-Berge
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Anfang der 80er Jahre: Aus den Plantagen Sri Lankas zuriick nach Indien - Abtransport von Tamilen (Foto: Walter Keller)

zustandigen - Organisation.

Die erst kurzlich eingewanderten Re- 

patrianten hatten keine ubergreifende 

politische Organisation, sie hatten keine 

Lobby in den Nilgiri-Bergen und als Ta- 

gelohner keine Ressourcen zum Aufbau 

einer Interessenvertretung. Die Finanzie- 

rung erfolgte extern; europaische Geber- 

organisationen forderten die MMMM, 

und inlandische (also indische) Forde- 

rungsprogramme wurden zur Realisie- 

rung von HilfsmaBnahmen herangezo- 

gen. Die FBA konnte sich hingegen auf 

einen existierenden Organisationsrahmen 

stutzen und finanzierte sich aus den 

Mitteln ihrer z.T. wohlhabenden Mit- 

glieder.

Trotz dieser unterschiedlichen Aus- 

gangspositionen weisen Grundung und 

Organisation von MMMM und FBA 

starke Parallelen auf: Beide Organisatio- 

nen wurden von einer kleinen Gruppe 

konzipiert, die sich durch einen hohen 

Ausbildungsstand, politische Erfahrung 

und personliche Kontakte zu politischen 

Entscheidungstragem auszeichnete. Die 

federfuhrenden Personen heben zwei 

Momente, die zur Grundung fuhrten, 

hervor: zum einen die generelle Not- 

wendigkeit von Organisationen zur In- 

teressensvertretung, zum anderen die 

spezifische Situation in den Nilgiri-Ber- 

gen, die eine Bedrohung fur die eigene 

Gruppe darstelle. Repatrianten wollen 

ein Gegengewicht zu den wohlorgani- 

sierten Badaga bilden; Badaga meinen, 

der aus der Grundung von MMMM her- 

vorgegangenen Gefahr mit der Dachor- 

ganisation FBA zu begegnen.

Die Fuhrer beider Seiten nehmen fur 

sich in Anspruch, ihre Klien tel alleinig 

und umfassend zu vertreten. Sie 

schlichten Streitfalle, leiten Ressourcen 

wie Darlehen, Ausbildungs- und Ar- 

beitsplatze oder materielle Guter an die 

Basis und stellen wichtige Kontakte her. 

Ihre Buros sind Zentren, Anlaufstellen 

fur verschiedene Anlasse, sie geben der 

eigenen Gruppe Hoffnung und Sicher- 

heit.

Allianzen, offentlichkeit und Klientel

Die MMMM und die FBA sahen ihre 

explizite Aufgabe in der Verbesserung 

der Beziehungen zwischen Badaga und 

Repatrianten. Beide Organisationen tra- 

ten an die offentlichkeit, um ihre Pro- 

bleme und ihren Standpunkt zu demon- 

strieren sowie um Sympathie und politi

sche Unterstutzung zu werben. Die Ziel- 

gruppe war eigentlich die offentlichkeit, 

man marschierte in geschlossenen Rei- 

hen durch die Kleinstadte, doch bei 

lautstarken Reden stellte die eigene 

Gruppe das Auditorium. Man prazisierte 

seine Standpunkte, die offentlichkeit 

nahm Inhalte jedoch nur schemenhaft 

wahr.

Beide Organisationen unterhalten 

Kontakte zu den groBen politischen Par- 

teien, sind jedoch bemiiht, als Interes- 

senvertreter ihrer Gruppe iiberparteilich 

zu handeln. Dennoch werden Badaga 

weitgehend mit der uberregionalen 

'Congress-(I)'-Partei, und die Repatri

anten mit der AIADMK und der DMK, 

den dravidischen Parteien Tamil Nadus 

assoziiert.

Eine gute Beziehung zur lokalen Poli- 

zeifuhrung ist fur beide Organisationen 

auBerst wichtig, da sie bei der Schlich- 

tung intemer Konflikte nicht uber eine 

Exekutive verfiigen und sie an das indi

sche Rechtssystem gebunden sind; straf- 

rechtliche Vorgange miissen zunachst auf 

der Polizeistation zu Protokoll gegeben 

werden. Es liegt in der Entscheidungsbe- 

fugnis des 'circleinspectors', in einen 

physischen Konflikt einzugreifen und 

Tatverdachtige zu inhaftieren, oder bei 

einer offentlichen Veranstaltung Poli- 

zei schutz zu gewahren.

Im Friihjahr 1991 fanden in Kotagiri 

zeitgleich Veranstaltungen der Badaga 

und der Repatrianten statt, und Polizei-

26 Siidasien 4-5/92



Indien

Hauser zur Ansiedlung von Repatrianten aus Sri Lanka in den Nilgris-Bergen (Foto: Walter Keller)

einheiten eskortierten die Teilnehmer zu 

Aren Veranstaltungsorten, die kaum 

einhundert Meter voneinander entfemt 

Waren. Dieser Auftritt der beiden Grup- 

Pen, die jeweils keine direkten Informa- 

tionen von der benachbarten Veranstal- 

tung erhielten und jeweils ihren Fuhrem 

lauschten, steht sinnbildlich fur die jun- 

gere Geschichte der Nilgiri-Berge, in der 

zwar mehr Menschen auf einem be- 

grenzten Raum zusammenkommen, aber 

gespalten in zwei groBe Bevolkerungs- 

gnippen eine zunehmende Trennung er- 

fahren.

offen tliche Versammlungen werden 

v°n den Funktionaren der ethnischen 

Organisationen als MeBlatte fur erfolg- 

reiche Arbeit und fast wie ein Rechen- 

Schaftsbericht vorgestellt. Die groBte 

Versammlung in der Geschichte der Nil

giri-Berge wurde von der FBA am 15. 

Mai 1989 organisiert, zu der Badaga in 

einer stundenlangen Prozession durch 

die Distrikthauptstadt zogen und fur sich 

die gleichen Privilegien forderten, wie 

Sle von der Regierung fur Harijans und 

Stammesangehorige gewahrt werden 

(vgl. Heidemann 1990).

Diese Veranstaltung hat das Verhaltnis 

der Badaga zu den offiziell 

als'Stammesangehorige' klassifizierten 

Toda, Kota und Kurumba belastet, da es 

um die Quotenvergabe von Ausbildungs- 

und Arbeitsplatzen ging. Zu anderen 

Anlassen versuchten Badaga jedoch, ge- 

meinsam mit den Stammen eine Allianz 

gegen die Repatrianten aufzubauen; sie 

stellten die gemeinsame vorbritische Ge

schichte und die Jahrhunderte der Koexi- 

stenz in den Vordergrund und ideali- 

sierten die Zeit vor der Ankunft der Re

patrianten aus Sri Lanka. Aber auch die 

Repatrianten waren um Unterstutzung 

der Stamme bemuht und stellten sich als 

Land- und Mittellose mit ihnen auf eine 

Stufe; Badaga seien zur Lokalelite avan- 

ciert und dominierten alle okonomisch 

Schwachen. Eine eindeutige Zuordnung 

der politisch kaum reprasentierten 

Stammesbevolkerung erfolgte jedoch bis 

zur Gegenwart nicht.

Die Gruppe der Klientel erscheint auf 

den ersten Blick eindeutig definiert: Ein 

Repatriant hatte Vorfahren in Sri Lanka, 

und ein Badaga ist Nachkomme von 

Badaga, einer endogamen Gruppe. Den- 

noch gibt es zahlreiche Ausnahmen, 

etwa die einst in Sri Lanka im Manage

ment oder der Verwaltung von Plantagen 

tatigen Repatrianten, die sich von den 

Tagelohnem abheben, oder die aus den 

Badaga-Dorfem emigrierten Christen, 

die sich nicht mit den politischen Zielen 

der FBA identifizieren.

Das Bestreben der beiden Alleinvertre- 

tungen ist jedoch die Einbeziehung einer 

moglichst groBen Gruppe, da das politi- 

sche Gewicht mit der Klientel wachst. 

Eine gesellschaftlich wichtige Folge ist 

die Nivellierung der Interessen der Teil- 

oder Untergruppen und eine fehlende 

Differenzierung. Zweifellos existierten 

Badaga als Gruppe vor der Grundung 

der FBA, doch fanden sich zuvor vege- 

tarische Lingayat oder auch Torrea, eine 

hierarchisch niedrig eingestufte Unter- 

gruppe der Badaga, in jeweils eigenen 

Organisationen zusammen. Repatrianten 

differenzierten zwischen den Torrea und 

anderen Untergruppen der Badaga, sie 

kannten die einzelnen Weiler und Dorfer 

in ihrer Umgebung, und ihr Urteil uber 

Badaga basiert auf personlichen Kon- 

takten; fur sie wurden die Badaga erst 

durch die offentlichkeitsarbeit der FBA 

zu einer geschlossenen Front.

Subjektive Standortbestimmung und 

Konfliktfiihrung

Die politischen und strategischen Aus- 

sagen pragten die Fremdbilder beider 

Gruppen. Die hier verkurzten und poin- 

tierten Thesen wurden mir von Fuhrem 

der MMMM und der FBA in zahlrei- 

chen Gesprachen bestatigt, doch, wie an-
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Auch Badaga-Frauen arbeiten zum Teil in den Teeplantagen der Nilgris-Berge (Foto: Walter Keller)

schlieBend ausgefuhrt, unterschiedlich 

erlautert.

- Wir sind friedliebend. (Die Vorfah- 

ren der Repatrianten haben uber einhun- 

dert Jahre ihr Los als Plantagensklaven 

ertragen und dann pazifistisch und ge- 

werkschaftlich agiert. Badaga lebten 

Jahrhunderte friedlich in den Bergen und 

kooperierten mit den verschiedenen 

Einwanderem vor den Repatrianten.)

- Wir sind plotzlich im Verlauf der 

Geschichte in eine unliebsame Situation 

gebracht worden. (Die Hochland-Tami- 

len wurden aus Sri Lanka gegen ihren 

Willen quasi ausgewiesen. Die Badaga 

sehen sich mit der Einwanderung einer 

ubermachtigen, landbesetzenden und un- 

ruhestiftenden Gruppe konfrontiert.)

- Die andere Gruppe veriugt uber eine 

starke politische Lobby. (Badaga haben 

Geld und EinfluB, ihre Kandidaten neh- 

men hohe Parteiamter ein und gewinnen 

haufig Sitze im Landtag und dem Zen- 

tralparlament. Repatrianten genieBen den 

Schutz der tamilischen Regierung in 

Madras, und durch die starke Einwande

rung von Repatrianten und anderen Ta- 

milen werden sie in Zukunft den Aus- 

gang der Wahlen bestimmen.)

- Wir werden von der Lokalverwal- 

tung vemachlassigt und bekommen - im 

Gegensatz zu den anderen - nicht unsere 

Rechte. (Repatrianten immigrierten erst 

kurzlich, sie kennen die Behorden nicht 

und verfugen uber keine Mittel zur Be- 

stechung. Badaga konnen seit der An- 

kunft der Repatrianten nur noch wenig 

durchsetzen, da Repatrianten unter dem 

politischen Schutz aus Madras stehen.)

- Wir sind faktisch in der Minoritat 

und in der schwacheren Ausgangsposi- 

tion. (Repatrianten sind nicht organi- 

siert, ohne Lobby, ohne Land, mittellos, 

unterbeschaftigt, noch nicht festange- 

siedelt und bilden in Tamil Nadu und in 

den Nilgiri-Bergen eine Minoritat. 

Badaga sind sprachlich, kulturell und 

politisch im Bundesstaat Tamil Nadu 

eine Minderheit, und die Politik ist pro- 

tamilisch.)

- Wir haben - im Gegensatz zu den an

deren - keine Alternative zum Leben in 

den Nilgiri-Bergen. (Repatrianten kon

nen weder in Sri Lanka noch in der 

Ebene leben, sie haben jedoch ein Recht, 

sich in den Nilgiri-Bergen anzusiedeln, 

zumal dieser Distrikt zu Tamil Nadu 

(nadu = Region, Land) gehort. Die 

Vorvater der Badaga haben die Felder 

angelegt und das Land urbar gemacht, 

Badaga besitzen nur in den Nilgiri-Ber

gen Grund und Boden, nur hi er wird 

ihre Kultur tradiert, und die Eingliede- 

rung dieser Region in den Bundesstaat

Tamil Nadu war ohnehin unrechtens.)

Durch diese Standortbestimmung se

hen sich Repatrianten sowie auch die 

Badaga als die Angegriffenen, als die ei- 

gentlichen Opfer, als Minoritat. Beide 

glauben auf der Seite des Rechtes zu ste

hen, in moralischer wie auch in legaler 

Hinsicht. Beide Seiten sind zudem iiber- 

zeugt, in ihrem Kampf gegen die andere 

Seite erfolgreich zu sein. Aus der Posi

tion des Angegriffenen (und des fur das 

Recht Streitenden) ergeben sich folgende 

- im politischen Kontext Indiens durch- 

aus ubliche - Denk- und Handlungsmu- 

ster:

Das im Konfliktfall angestrebte Ziel 

ist meist die Vermeidung von physischer 

Gewalt. Somit stehen aus der Sicht der 

Agierenden Mittel der psychologischen 

Konfliktfuhrung nicht im Widerspruch 

zum Handlungsziel. Im Gegenteil, beide 

Seiten verweisen stolz auf eigene Erfolge 

der 'Friedenssicherung', die meist auf 

Drohung, Einschuchterung oder auch 

zeitlich und ortlich begrenzten Ge- 

walteinsatz zuruckzufuhren sind. In die

ser Logik ist der Andere stets ein poten- 

tieller Aggressor, der nicht durch Kom- 

promisse oder Entgegenkommen, son- 

dem nur durch eine geringe Erfolg- 

schance vom nachsten Angriff abzuhal- 

ten ist. Eine verbale Drohung kann je-
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Gemeinsames Kochen wahrend eines hohen Festes der Badagas (Foto: Walter Keller)

doch den Aufmarsch einer kampfbereiten 

Gruppe oder das demonstrative Tragen 

von Waffen provozieren, und dies wie- 

derum zur (als defensiv verstandenen) 

Kampfhandlung fuhren. Zudem wird ein 

Angriff auf eine Person stets als ein An- 

griff auf die eigene Gruppe gewertet. 

Somit scheinen offene Konflikte vorpro- 

grammiert.

Diese Form der Konfliktfiihrung be- 

Wirkt einerseits die Akzeptanz von Mit- 

gliedern innerhalb der eigenen Gruppe, 

die durch ihre Konfliktbereitschaft kei- 

nen guten Ruf genieBen; somit werden 

die einstigen (intemen) Storenfriede zu 

(externen) 'Friedensstiftem'. Anderer- 

Seits tragen diese Individuen starker als 

andere zum Fremdbild der eigenen 

Gruppe bei und fordem somit die Feind- 

bilder.

Gesellschaftliche Polarisierung

Die gesellschaftlich wichtigsten Pro- 

zesse der vergangenen zwei Dekaden, 

Siedlungsbau und Aufbau von Organisa- 

bonen, trugen beide zur Abgrenzung der 

Gruppen bei. Vor dem Siedlungsbau wa- 

ren kaum klare Gruppenstrukturen zu 

erkennen, in Siedlungen entstanden 

kleine Gemeinschaften, und die Organi

sationen schufen schlieBlich Zentren der 

Bevolkerungsgruppen Badaga und Re- 

patrianten. Die groBe Gefahr ist die Er- 

weiterung der (potentiellen) Konflikt- 

fronten. Die auBerliche Abgrenzung von 

Badaga und Repatriant existierte seit 

dem ersten Kontakt beider Gruppen. 

Entscheidend ist in diesem Zusammen- 

hang Identitat und Fremdbild. Beides 

wurde durch den ZusammenschluB in 

Organisationen gefbrdert. Die physische 

Existenz eines Zentrums, in dem sich 

Badaga oder Repatrianten treffen und 

diskutieren, fordert ungeachtet der dort 

behandelten Themen das Selbstwertge- 

fuhl der eigenen Gruppe sowie die Angst 

vor den anderen. Badaga besitzen zwar 

die wichtigsten Produktionsmittel, sie 

rnachen sich gegenseitig aber glaubhaft, 

daB die MMMM uber riesige Geldbe- 

trage aus dem Ausland oder auch Waffen 

aus der tamilischen Separationsbewe- 

gung in Sri Lanka verfQgt und somit 

eine emsthafte Gefahr darstellt. Aus die- 

ser vermeintlichen Gefahr wachst der 

Wunsch, sich selbst starker zu organisie- 

ren. Repatrianten sehen somit ihr Urteil 

uber die Gefahr der Badaga retrospektiv 

bestatigt.

Obwohl Badaga Landbesitzer sind, 

und Repatrianten als Tagelohner arbei- 

ten, entspricht die von den ethnischen 

Organisationen mitgetragene Polarisie

rung keineswegs den okonomischen 

Verhaltnissen. Betrachtet man die fakti- 

schen Abhangigkeiten, so ist ein nicht 

unerheblicher Teil der Badaga trotz Be- 

sitz kleiner Landparzellen auf Einsatz 

der eigenen Arbeitskraft angewiesen und 

muB auf den Feldem anderer Badaga im 

Tagelohn arbeiten. Nur wenige Badaga 

besitzen groBere Landereien (uber zehn 

Hektar), doch es ist diese Minderheit, 

die die Gemeinschaft der Badaga repra- 

sentiert und in der FBA die Politik be- 

stimmt. Die Basis von MMMM und 

FBA - und somit die Polarisierung - ist 

somit eher ideologisch als okonomisch.

Im Verlauf der 80-er Jahre haben das 

gegenseitige MiBtrauen und die Furcht 

voreinander zweifellos zugenommen. So 

war es mir in den Jahren 1982 bis 1984 

noch problemlos moglich, mit alien Be

volkerungsgruppen gute Beziehungen 

aufzubauen; Badaga stellten mich Repa

trianten vor, und uber Repatrianten 

lemte ich weitere Badaga kennen. Ende 

der 80-er Jahre hingegen wurde ich nicht 

selten verdachtigt, ein Spion der anderen 

Gruppe zu sein, und es bedurfte langerer 

Gesprache oder gar EinfluBnahme von 

Freunden, um diesen Verdacht zu ent- 

kraften. Auch die Darstellung des Ver- 

haltnisses zu den Anderen spiegelte ein 

Auseinanderdriften der Standpunkte und
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eine Verhartung der Fronten wider.

Die Gefahr der Gewalt

In zahlreichen personlichen Gespra- 

chen bemuhte ich mich, die Wogen zu 

glatten, doch - wie ich glaube - mit we- 

nig Erfolg. Die Vertreter von Organisa- 

tionen halten mir (zurecht!) vor, daB ich 

als AuBenstehender einen leichten Stand 

hatte, und von den Problemen nicht un- 

mittelbar betroffen ware. Sie spielen 

meine Bedenken herab und zeigen sich 

zuversichtlich, da die andere Seite hin- 

reichend eingeschuchtert sei. Meine Ein- 

schatzung ist jedoch nicht so optimi- 

stisch, da Gewaltanwendung - zumindest 

in Sudasien - stets eine Eigendynamik 

entwickelt hat, wenn klar abgegrenzte 

Gruppen mit einer zentralen politischen 

Fuhrung, die zudem zahlenmaBig stark 

sind und sich in der Defensive fuhlen 

(selbst wenn sie in die Offensive gehen), 

in einem langjahrigen Konflikt stehen. 

Die mir bekannten blutigen Konflikte 

zwischen groBen Bevolkerungsgruppen 

sind niemals gelost worden; sie hatten 

Hohepunkte, sind abgeflacht, Unter- 

stromungen entstanden, Bruderzwist in- 

nerhalb der Gruppen forderte Opfer, die 

Staatsgewalt intervenierte, und an meh- 

reren solcher Fronten wachst bereits eine 

Generation heran, die im lokalen Krieg 

geboren wurde.

Wenn ich solche Worte an Freunde in 

den Nilgiri-Bergen richte, wird mir be- 

statigt, daB alle Voraussetzungen fur 

einen groBflachigen Konflikt gegeben 

seien. Verallgemeinemd scheint mir das 

Problem in multikulturellen Gesell- 

schaften folgendes zu sein: Organisatio- 

nen, die eine ethnische Gruppe mit ei

nem erheblichen Bevolkerungsanteil zu- 

sammenfuhren und bei der Verteilung 

von Ressourcen fur die eigene Gruppe 

eintreten, treiben damit einen unuber- 

schaubaren ProzeB an. Ethnische Allein- 

vertretungen konnen zwar den inneren 

Zusammenhalt einer Gruppe fordem, ru- 

fen jedoch auBerhalb dieser Gruppe Re- 

aktionen hervor, die der Zielgruppe die

ser Organisation oft mehr schaden als 

nutzen.

Als ein moglicher Ausweg erscheint 

mir eine grundsatzliche Neuorientierung, 

die einerseits ethnische Barrieren auf- 

weicht und okonomische Interessengrup- 

pen formiert und andererseits gegen 

Krafte auBerhalb der Nilgiri-Berge Front 

macht; dabei stehen im Vordergrund die 

okonomische Abhangigkeit von den 

Marktfruchten und die Verantwortung 

des indischen Staates, der die Repatriie- 

rung verursacht und Verantwortung fur 

die Folgen ubemommen hat.

Die MMMM stand als Empfangeror- 

ganisation im Gesprach mit den europai- 

schen Partnem und hat die Projektpolitik 

zum positiven verandert, indem die 

Zielgruppe nicht wie ursprunglich auf 

die Repatrianten beschrankt blieb, son- 

dem auch andere Unterprivilegierte ein- 

bezogen wurden. Die FBA verhinderte 

in einigen Fallen das Ausbrechen von 

physischer Gewalt, indem sie die Bevol- 

kerung von einzelnen Badaga-Dorfem 

besanftigte und versprach, den Konflikt 

durch Einbeziehung der Polizei oder auf 

politischer Ebene zu losen. Beides for

derte jedoch nicht eine Annaherung der 

beiden groBen Bevolkerungsgruppen, 

sondem bewirkte das Gegenteil.

Keinesfalls sollen Fuhrem ethnischer 

Organisationen unehrenhafte Intentionen 

unterstellt oder Schuld zugewiesen, noch 

in der entwicklungtheoretischen Diskus- 

sion global von der Forderung ethni

scher Organisationen abgeraten werden. 

Im Gegenteil: Viele Fuhrer haben ihrer 

Gruppe groBe Dienste erwiesen und die 

heutigen, oft existentiellen Probleme der 

Minderheiten rufen nach Unterstutzung. 

Diese kann jedoch eine Vielzahl von un- 

gewollten Folgen hervorrufen, von 

denen an dieser Stelle eine thematisiert 

wurde.

Ethnische Alleinvertretungen

Ethnische Organisationen mit einem 

Alleinvertretungsanspruch, die ihre Kli- 

entel in der offentlichkeit reprasentieren, 

werben nicht nur um Sympathie und 

stellen Forderungen, sondem zeichnen 

auch ein Bild von der Gruppe, die sie 

vertreten: Sie interpretieren ihre Ge- 

schichte, schreiben ihnen bestimmte 

Charakterzuge zu, unterstreichen ihre 

Identitat, begrunden ihre Rechte und le- 

gitimieren die Mittel, mit denen sie diese 

Rechte verfolgen. Die Identitat, die in 

der offentlichkeit hervorgehoben wird, 

kann durchaus vermeintlich sein, da die 

Klientel, so wie sie von den Fuhrem 

dieser ethnischen Alleinvertretungen de- 

finiert wird, a priori keine feste Gruppe 

bildet. Dieser ProzeB wird durch das ge- 

samtgesellschaftliche Umfeld gepragt, 

denn Identitat wird gleichsam durch das 

Selbst wie auch durch die Anderen be- 

stimmt. Die neue Identitat wirkt ihrer- 

seits auf das Umfeld zuruck und ruft so 

weitere Prozesse hervor. Mit anderen 

Worten: Ethnische Alleinvertretungen 

fugen kleinere Gruppen zu groBeren 

Gruppen zusammen, sie ziehen somit 

Grenzen, die zuvor in dieser Scharfe 

nicht existierten.

Die Exklamation von Identitat ist eine 

Neuerung, die auf lokaler Ebene oft erst 

von den ethnischen Alleinvertretungen 

eingefuhrt wurde. Parallelen zu politi

schen Parteien sind offensichtlich, doch 

diese schufen Identitaten von Nationen 

oder groBen Bevolkerungsgruppen. 

Identitaten in Lokalgesellschaften ent- 

wickelten sich langsam; eine gemein- 

same Sprache, ein gemeinsamer Kult, 

eine einheitliche Tracht etc. fugten Indi- 

viduen zu Gemeinschaften, die sich wie- 

derum in kleinere Gruppen teilten, und 

auf einer anderen Ebene mit benachbar- 

ten Gemeinschaften durchaus eine ge- 

meinsame Identitat haben konnten. Es 

gab auch territoriale Identitaten, die 

mehrere Gruppen einer Lokalitat mitein- 

ander verbanden. Ethnische Alleinver

tretungen proklamieren monolithische 

Gruppen mit monochromen Identitaten. 

Sie beziehen Splittergruppen mit ein 

oder schlieBen sie aus; die Grenzziehung 

ist letztlich willkurlich.

Eine solche Grenzziehung in einer Lo- 

kalgesellschaft ruft meistweitere Markie- 

rungen hervor. Fuhrer formulieren in ei

ner neuen Umwelt neue Standortbestim- 

mungen, sie bauen neue Demarkationsli- 

nien auf, die ihre eigene Gruppe zusam

menhalt. So konnen Interessengruppen 

entstehen, die nach ethnischen Kriterien 

(oder nach Kastenzugehorigkeit) gebildet 

werden, deren Mitglieder kaum (oder 

keinen) EinfluB auf ihre Representation 

in der offentlichkeit haben, und ihrer- 

seits nur durch ein Informationsmonopol 

von den benachbarten Gruppen erfahren. 

Interessenvertretungen an sich stellen 

m.E. kein Problem dar - im Gegenteil, 

sie sind notwendiger Bestandteil einer 

jeden funktionierenden Demokratie - 

vorausgesetzt die Mitgliedschaft ist frei- 

willig und kann jederzeit widerrufen 

werden. Problematisch hingegen er- 

scheinen die selbstemannten ethnischen 

Alleinvertretungen, die ohne qualitative 

oder quantitative Kontrolle die Ge- 

schicke ihrer Klientel bestimmen. Bei 

zahlenmaBig groBen Gruppen laBt sich 

kaum umgehen, daB im Bild der offent

lichkeit Individuen zu Gruppen geeint 

werden, ohne sie selbst gefragt zu ha

ben. Einigen heiBt aber zugleich Spalten.
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