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Frauenmobilisierung im Interesse der Familie 

In einer politischen Bewegung, die Repressionen ausge- 

setzt ist, werden Frauen als Hilfsmittel fur die von 

Mannern geleiteten Aktivitaten der Gemeinschaft mobi- 

lisiert. Sogar Entwicklungshilfeorganisationen, die 

sich u.a. mit dkonomischen Problemen befassen, konnen 

nur dann Frauen aktivieren, wenn sie deren Manner 

davon uberzeugt haben, daB die Mitarbeit der Frauen 

den Interessen der Familie und Gemeinschaft dient.

da sie groBen EinfiuB auf die lokalen Behorden hatten. 

Zusatziich stellten sich auch die mannlichen Angehd- 

rigen der angesprochenen Frauen mehrheitlich gegen 

deren Mitarbeit. Zu Beginn, als die Animatoren bei den 

Mannern die Erlaubnis fur die Beteiligung der Frauen 

an einem dreitagigen Ubungscamp in Ahmedabad einhol- 

ten, sagten viele, daB ihre Frauen Analphabeten und 

auBerdem dumm seien, und daB es besser ware, Manner 

zu schulen, da sie die "richtigen Bauern" seien. Als 

dann aber die Milchkooperative doch gebildet wurde, 

muBte ein fuhrendes Mitglied von SEWA die Familie 

jeder einzelnen mitarbeitenden Frau besuchen, um die 

persdniiche Einwilligung der mannlichen Angehdrigen 

einzuholen. Man muBte ihnen versichern, daB sich ihr 

Status in Familie und Gemeinschaft nicht verandern 

wurde. Sie konnten sogar Vorschlage bezuglich der 

Kommissionsmitglieder machen. SEWA argumentierte wei- 

ter, daB das Einkommen der ganzen Familie zugute 

kommen werde.

Beispiel 1

Ein fuhrendes Mitglied der Frauengewerkschaft SEWA 

berichtet uber die Arbeit der Organisation in 30 

Dorfern des Ahmedabad Distriktes folgendes: Man ver- 

suchte dort die armen Frauen, insbesondere Unberuhr- 

bare und Angehdrige niederer Kasten fur die Mitarbeit 

in einer Milchkooperative zu gewinnen. Die privaten 

Unternehmen und die Milchhandier leisteten jedoch 

groBen Widerstand, der nicht einfach zu ubergehen war,
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In jedem der 30 Dorfer veranstaltete SEWA Treffen, um 

den mannlichen Milchbauern zu versichern, daB keine 

Konkurrenzmolkerei ins Leben gerufen wurde, und daB 

niemand gegen die Manner und Ehemanner sei. Es werde 

allein eine aktive Beteiligung der Frauen an der 

Milchproduktion und am Verdienst angestrebt. Die Man

ner zogen die Frauen jedoch standig ins Lacherliche - 

und die Frauen wehrten sich kaum dagegen. Weiter 

bestanden sie darauf, die Organisations fuhrung in 

ihren Handen zu halten. SEWA muOte schlieBlich die 

Idee einer reinen Frauenkooperative aufgeben, weil die 

weiblichen Mitglieder die Wahl einfiuBreicher Manner 

als Mitglieder und Sekretare unterstutzten. Sie 

begrundeten das spater damit, daB man nicht in einem 

Ozean schwimmen konne, wenn man mit den Krokodilen 

verfeindet sei. Als sich spater herausstellte, daB 

einige Manner Gelder veruntreut hatten, war es fur 

SEWA frustrierend festzustellen, daB genau die Frauen, 

die die Korruption aufgedeckt hatten, erkiarten, sie 

wollten im Falle der Entlassung der Manner selber die 

Kooperative verlassen. Das lag of fensichtlich daran, 

daB sie den Zorn und die Rache dieser Manner furchte- 

ten.

erkannten, daB sie in ihren Auseinandersetzungen mit 

den ‘landlords’ und anderen dominanten Gruppierungen 

mehr Unterstutzung von organisierten Frauen erhalten 

wurden, als von den bis dahin unterdruckten und 

abgeschieden lebenden Ehefrauen.

Ein anderes Beispiel liefert der Bericht einer stadti- 

schen Aktivistin, die in einigen Dbrfern des Bundes- 

staates Haryana an MaBnahmen zur Verbreitung weniger 

gesundheitsschadlicher, rauchloser Kochstellen betei- 

ligt war. Aufgrund eines Wiederaufforstungsprojekts, 

an dem die ganze Gemeinschaft unter Leitung der 

mannlichen Dorffuhrer beteiligt sein sollte, besuchte 

sie verschiedene Dorfer. Die Frauen nahmen nie an den 

entsprechenden Dorfveranstaltungen teil, und als ei

nige nach langem Zureden doch kamen, saBen sie ver- 

schuchtert in einer Ecke, sprachen kein Wort und 

gingen auch bald wieder, um ihre hauslichen Arbeiten 

zu verrichten. In privaten Gesprachen mit der Akti

vistin sprachen sie allerdings sehr wohl davon, daB 

sie vollig "berlastet und uberarbeitet seien, und daB 

sie trotz allem keinerlei Entscheidungsgewalt uber ihr 

eigenes Leben hatten. Sie sagten, daB ihr Leben nicht 

besser sei, als das der Tiere, die sie pflegten. 

(‘Manushi’, Nr.35, 1986, S.26) Die Gujjar-Bauern die

ser Gegend sind sehr wohlhabend, und Frauen(-land)ar- 

beit ist fur diesen Wohlstand ein entscheidender Fak- 

tor. Dennoch konnte sich keine Frau eigenmachtig fur 

den Kauf eines neuen ‘chulha’ (Kochstelle/Herd) ent- 

scheiden, ohne vorher die Erlaubnis des Ehemanns 

eingeholt zu haben. Dabei sollte man wissen, daB die 

traditionellen Kochstellen nicht nur ein ernsthaftes 

Gesundheitsrisiko darstellen, sondern auch eine groBe 

Arbeitsbelastung fur die Frauen hervorrufen, da sie 

die Kochtbpfe sehr stark verruBen. Das hinderte einige 

Manner aber nicht daran, ihre Erlaubnis fur den Kauf 

eines ‘chulha’ (25 Rupien) zu verweigern. Die Akti

vistin berichtet, daB der anfangliche Erfolg beim 

Verkauf der neuen Kochstellen damit zusammenhing, daB 

er zeitlich unmittelbar vor der 'Heiratssaison' lag. 

"Uberall im Dorf wurden Heiratsverhandlungen gefuhrt. 

Vor diesem Hintergrund wurde der ‘chulha‘ sogar fur 

Manner zu einem Statussymbol. Ein Mann erklarte, daB 

der ‘chulha’ fur die von auBerhaib kommenden Familien 

Zeichen der Progressivitat der eigenen Familie sei." 

(‘Manushi’, Nr.35) Aber sogar die Familien, die eine 

neue Kochstelle kauften, waren nicht in der Lage, den 

‘chulha’ uber iangere Zeit funktionstuchtig zu halten, 

da die Frauen kaum Zeit fanden ihn ordnungsgemaB zu 

reinigen. Arbeiten, die den Frauen zugute kommen, 

stehen in der Rangfolge hauslicher Tatigkeiten an 

letzter Stelle.

Letztlich ist also die Fahigkeit, gut mit den Mannern 

umgehen zu kbnnen, unabdingbar fur einen Erfolg; denn 

wenn die Manner sich kontraproduktiv verhalten hatten, 

hatte SEWA ihre Arbeit erst uberhaupt nicht aufnehmen 

kbnnen. Die Autorin des oben erwahnten Berichts be- 

schreibt weiter, wie sie die Manner davon uberzeugte, 

daB - obwohl die Frauenkooperative direkten EinfluB 

auf die Belange der Geschlechterbeziehungen im Dorf 

habe und sie diese auch verandern konne - die Koopera- 

tiven dennoch nur dazu dienten, den familiaren Wohl

stand zu heben. Das zusatzliche Einkommen flieBt in 

den gemeinsamen Haushalt der Familien, da die indi

schen Frauen durch ihr Wertesystem so konditioniert 

sind, daB sie alles dem Ehemann und den Kindern 

opfern.

Beispiel 2

Im Falle der Organisation CROSS, die in Bhongir 

(Andhra Pradesh) arbeitete, verhielt es sich ahnlich. 

CROSS begann, separate Frauentreffen zu organisieren. 

Anfangs durften die Frauen an den Treffen teilnehmen, 

da die Organisation als mogliche Kreditquelle fur die 

Finanzierung von Buffeln, Brunnen, Laden, Gemusehandel 

und anderen einkommenschaffenden Projekten angesehen 

wurde.(‘Manushi’, Nr.15, 1983, S.12) Wahrend dieser 

Frauentreffen und Frauencamps wurden auch Themen wie 

‘Gewalt gegen Frauen' und 'Besitzrechte fur Frauen' 

angesprochen. Obwohl uber diese frauenspezifischen 

Themen 'nur' diskutiert wurde, war fur die Manner 

allein schon die Tatsache, daB sie auf der Tagesord- 

nung standen, Grund genug, diesen Veranstaltungen 

miBtrauisch gegenuberzustehen. Dennoch tolerierten sie 

die Frauenmobilisierung, die in erster Linie darauf 

abzielte, in den GenuB behbrdlicher WohlfahrtsmaBnah- 

men zu kommen. Dieser Uberiegung der Manner lag wohl 

auch die Erkenntnis zugrunde, daB Manner, die fruher 

gegen eine Beteiligung der Frauen protestiert hatten,

Desweiteren gelang es der Aktivistin nicht, ein paar 

Gujjar-Frauen fur die Verbreitung und Instandhaltung 

der Herde zu gewinnen, obwohl sie dafur bezahlt worden 

waren. Ihre Manner erlaubten es nicht, daB sie von 

einem zum anderen Haus zogen, um Herde zu reparieren. 

Eine junge Frau, die es gewagt hatte, diese Arbeit 

anzunehmen, wurde von ihrem Vater verprugelt und daran 

gehindert, ihre Arbeit fortzusetzen.
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groBen Mobilitat - wie folgt: "Sie durfen sich nur 

solange frei bewegen, wie es im Zusammenhang mit ihren 

familiaren Verpflichtungen steht, d.h. den lokalen 

Markt besuchen, um UberschuBprodukte zu verkaufen, in 

den Wald gehen, um Brennholz zu sammeln. Migration in 

wirtschaftlichen Notzeiten. All dies sind Arbeiten, 

die die Frau als Sklavin des Ehemannes verrichten muB. 

Sie dienen dazu, die Familie zu ernahren und gehoren 

zu den wichtigsten Verpflichtungen der Frau. Sobald es 

sich aber um eine Tatigkeit handelt, die nicht in Zu

sammenhang mit der Familie steht, ist es fast unmbg- 

lich, eine ‘tribal’-Frau dafur zu gewinnen - z.B. als 

Gesundheitshelferin (health worker) oder fur die poli- 

tische Arbeit.

Die Aktivistin fand heraus, daB ihre Arbeit mit den 

Frauen nur solange von den Mannern akzeptiert wurde, 

wie sie einen unmittelbaren Nutzen fur die Familie 

erkennen konnten - ohne dabei ihre Machtposition in 

irgendeiner Weise in Frage zu stellen. Frauen kbnnen 

also auch hier nicht aktiv werden, wenn Manner dies 

miBbiliigen.

Dieselbe Aktivistin schlug den Frauen vor, die tradi- 

tionellen Teppiche, die sie fur die Mitgift ihrer 

Tochter webten, auch fur den Markt zu produzieren. Auf 

diese Weise wurden sie zu einem eigenen unabhangigen 

Einkommen gelangen. Die Frauen lehnten diesen Vor- 

schlag schon von vornherein mit der Begrundung ab, 

ihre Ehemanner und Vater wurden es ihnen nie erlauben, 

daB sie (mit der Aktivistin) in die nachste Stadt 

gingen, um dort einen entsprechenden Markt aufzubauen. 

Nachdem die Aktivistin diese:Idee verworfen hatte, 

machte ihr ein mannlicher Dorfbewohner das Angebot, 

ihr soviele Teppiche zu liefern, wie sie nur wollte. 

Sie fragte ihn, wie er es anstellen wollte, daB so 

viele Teppiche produziert wurden, wenn doch die Frauen 

nur wahrend zweier Monate im Jahr zum Weben kamen. Er 

antwortete spontan: "Oh, die Frauen tun ja nichts. Sie 

kbnnen so viele Teppiche weben, wie eben nbtig." Die 

Aktivistin erkannte so, daB eine Vermarktung der Tep

piche das Leben der Frauen nur noch erschweren wurde. 

Die Manner wurden ihre Frauen skrupellos unter Druck 

setzen, mehr Teppiche zu produzieren. Das zusatzliche 

Einkommen wurde naturlich weiterhin von den Mannern 

verwaltet. Folglich lieB die Aktivistin ihre anfangs 

gutgemeinte Idee fallen.

7

.

Auch die Organisation SUTRA berichtet, daB sie die 

Betonung in der frauenspezifischen Arbeit darauf ver- 

legen muBten, den Frauen Darlehen fur den Kauf von 

Buffeln zu gewahren und sie im Bereich der Tiermedizin 

auszubilden - dies, nachdem die Manner der Organisa

tion infolge einer Anti-Alkohol-Kampagne sehr ableh- 

nend gegenuberstanden.

Es ist eine gemeinsame Erfahrung aller im landlichen 

Bereich arbeitenden Entwicklungsorganisationen, daB es 

einfacher ist, Frauen fur SchulungsmaBnahmen im 

tierpflegerischen Bereich zu gewinnen, damit sie die 

Haustiere besser versorgen kbnnen, als sie fur Gesund- 

heitskurse zu mobilisieren, die ihnen selbst zugute 

kommen wurden. Dieser Umstand gilt auch fur den GroB- 

teil der Stammesgesellschaften, in denen die Frauen in 

ihrer Bewegungsfreiheit vergleichsweise weniger einge- 

schrankt sind. Stammesfrauen verrichten nicht nur die 

meiste landwirtschaftliche Arbeit, einschlieBlich der 

Vermarktung der Produkte, sie mussen in Notzeiten auch 

saisonal migrieren, wobei sie selten von Mannern ihrer 

Gemeinschaft begleitet werden. Dennoch haben Aktivist- 

innen auch in diesen Bevblkerungsgruppen feststellen 

mussen, daB Frauen sehr schwierig zu organisieren sind.

Foto: Bruni WeiBen
Beispiel 3

Folgendes Beispiel aus dem Bodhgaya-Kampf (siehe: 

'Sudasien', 4/89) soil dies noch einmal verdeutlichen. 

"Im Dorf Piparghati erbffnete eine Witwe mit Hilfe von 

anderen eine Schule fur erwachsenen Frauen, insbeson- 

dere fur solche, die sich aktiv an der Bewegung betei- 

ligten. Die Dorfbewohner sahen die Notwendigkeit der 

Alphabetisierung ein, da sie selbst vollig von den 

stadtischen Aktivistinnen abhangig waren, wenn es um 

die Erstellung von Flugbiattern, Pressemitteilungen 

oder Verhandlungen mit den Behbrden ging. Zur besagten 

Zeit gab es aber im ganzen Bodhgaya-Gebiet keine einzi- 

ge Schule fur erwachsene Manner. Daher waren die Man-

Eine Aktivistin, die in einem Stammesgebiet in Bihar 

arbeitet, erkiart die Grunde fur die periphere Rolle 

der Frauen in der ‘tribal’-Politik - trotz ihrer
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nisierter Form zum Ausdruck zu bringen, nicht einmal 

in Form einer Anfrage an die Fuhrung, die Entscheidung 

noch einmal zu uberdenken.

ner empbrt, daB die erste derartige Einrichtung fur 

Frauen bestimmt sein sollte. Die Manner dachten, daB 

die Frauen ihnen dadurch uberiegen sein wurden, und 

begannen, das Projekt zu boykottieren. Obwohl die 

Manner bei ihrem Kampf um Land nach den Prinzipien der 

Gewaltlosigkeit vorgingen, scheuten sie nicht davor 

zuruck, ihren Widerstand gegen das Frauenbildungspro- 

jekt mit ganzlich anderen Mitteln zu fuhren. Ihre 

Aktionen gipfelten in physischer Gewalt, so daB Frauen 

auf ihrem Weg zur Schule beiastigt und sogar geschla- 

gen wurden. Etliche Frauen wurden zuhause von ihren 

Brudern und Ehemannern verprugelt, ihnen wurde verbo- 

ten, das Haus zu verlassen. Die Schule wurde daraufhin 

kaum mehr besucht, so daB sie geschlossen werden 

muBte. (‘Manushi’, Nr.14)

Beispiel 4

Im Bodhgaya-Kampf verhielt es sich ahnlich. Frauen 

sollten in groBen Massen teilnehmen, weil dies die 

Bewegung starkte, aber an Entscheidungen wurden sie 

nicht beteiligt. Es ist auch in diesem Fall signifi- 

kant, daB die Frauen sich mit ihren Anliegen und 

Forderungen nicht an die manniiche Fuhrung wandten.

Beispiel 5

Die Shetkari-Sanghatana ist eine der wenigen Bewegun- 

gen, die landliche Frauen in groBem AusmaB mobilisiert 

und versucht hat, den Frauen ein eigenes Programm zu 

geben. Dennoch scheint es, daB dabei keinerlei Druck 

von den betroffenen Frauen ausgeubt wurde. Die Art und 

Weise, wie frauenspezifische Angelegenheiten durch 

diese Bewegung in die Tat umgesetzt wurden (resp. 

nicht werden konnen) soli folgendes Beispiel veran- 

schaulichen: Die Chandwad-Resolutionen haben die zu- 

nehmende Gewalt gegen Frauen auf dem Land zwar betont, 

aber weder haben die beteiligten Frauen es verlangt, 

noch hat die Fuhrung es fur opportun gehalten, das 

Thema 'Gewalt gegen Frauen in der Familie’ anzupacken.

Frauen haben inhaltlich nichts mitzureden 

Weil die Zustimmung der Manner eine grundlegende 

Bedingung fur die Teilnahme der Frauen in einer 

Bewegung ist, und weil die Initiative zur Bildung 

einer Frauengruppe ebenfalls meist von der mannlichen 

Fuhrung ergriffen wird, zielt die inhaltliche Ausrich- 

tung der Frauenfraktionen letztlich immer auf die 

Starkung der Organisation als ganzes. Sie ist zudem 

meist so angelegt, daB sie den Interessen der mann

lichen Mitglieder nicht widerspricht. Wichtiger noch, 

auch wenn bestimmte frauenspezifische Belange teil- 

weise ins Programm aufgenommen werden, geht die Ini

tiative dazu im allgemeinen von der mannlichen Fuhrung 

aus. Es hangt somit vom Willen und der Beurteilung 

der Manner ab, inwieweit diese Dinge effektiv umge

setzt werden. Es gibt kaum Beispiele dafur, daB Frauen 

auf dem Land in der Lage sind, Frauenprogramme inhalt

lich mitzubestimmen - geschweige denn, daB sie Grund- 

legendes, das die Bewegung als ganzes betreffen 

kbnnte, einbringen konnen.

Auch die Chandwad-Resolution zu den Besitzrechten von 

Frauen wurde nicht ins Aktions-Programm aufgenommen. 

Die Resolution verknupfte Mitgift, Mitgiftmorde 

und den niedrigen Status von Witwen und geschiedenen 

Frauen mit dem Mangel an Besitzrechten. Sie schlug 

vor, daB Frauen vollstandig gleiche Rechte uber den 

Familienbesitz haben sollten. "Jedes weibliche Fami- 

lienmitglied soll aufgrund seiner Geburt in der Fami- 

lie die gleichen Besitzrechte haben wie die mannlichen 

Familienangehdrigen." Die Resolution vertrat auch ein 

Konzept von gemeinsamem ehelichen Besitz: "Das Gesetz 

uber den Familienbesitz sollte sowohl fur den Ehemann 

als auch fur die Ehefrau gelten... Im Faile einer 

Scheidung oder Trennung soll die Frau in der Lage 

sein, einen gleichmaBig verteilten Besitzanteil fur 

sich und die unter ihrer Obhut verbleibenden Kinder zu 

fordern."

Ein Beispiel: Die Organisation Stree Akali Dal (SAD) 

im Bundesstaat Punjab diskutierte die Frage der Frau- 

enunterdruckung nicht, weil sie nicht im Hauptprogramm 

der ganzen Bewegung enthalten war. Sant Longowals 

Botschaft an die Frauen lautete, so Harwant Kaur, 

Sekretarin des SAD: "Schadet niemandem. Lebt in Frie

den und Liebe mit allen. Wenn ihr zu euren Schwieger- 

eltern geht, liebt dort alle. Dient euren Ehemannern. 

Pflegt keine Beziehung mit irgendeinem anderen Mann 

als eurem Ehemann."

Im landlichen Kontext konnen Besitzrechte von Frauen 

nicht getrennt von den Landrechten gesehen werden, da 

Land die Hauptform von Besitz darstellt. Allein schon 

eine teilweise Umsetzung der Vorschiage der Resolution 

wurde eine Umverteilung der Ressourcen und folglich 

auch eine Umverteilung der Macht innerhalb der Familie 

nach sich ziehen. Dies mete eine Gemeinschaft aber 

aus eigenem Antrieb heraus beschlieBen, d.h. die 

Manner muBten ihr Monopol uber entscheidende Familien- 

guter freiwillig aufgeben. Die Shetkari Sanghatana hat 

dem Problem der Besitzrechte von Frauen jedoch keine 

Prioritat eingeraumt, und auch die Frauen haben dies- 

bezuglich keinen Druck auf die Fuhrung ausgeubt. 

Sharad Joshi, leitender Mitarbeiter der Organisation, 

meint, die Umsetzung der in der Resolution enthaltenen 

Vorschlage sei zum gegebenen Zeitpunkt sehr schwierig.

Die Akali-Fuhrer schlugen sogar eine Einschrankung der 

Rechte der Frauen vor, indem sie ein Gesetz der Sikhs 

einfuhren wollten, das den Frauen jegliche Erbschafts- 

rechte abgesprochen hatte und das das Levirat legiti- 

miert hatte. Trotz der militanten Beteiligung der 

Frauen im landlichen Kampf, protestierte die Frauen- 

fraktion nicht gegen diesen VorstoB. Der Protest, der 

in diesem Zusammenhang laut wurde, kam von stadtischen 

Frauengruppen aus Chandigarh und Delhi, obwohl die 

Frage der Erbschaft von Landrechten primar Landfrauen 

betraf. In privaten Gesprachen stimmten viele Frauen 

der Autorin zu, daB Frauen Besitzrechte haben sollten. 

Sie versuchten aber nicht, diese Einstellung in orga-
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Die Fuhrer der Organisation haben zumindest vorlaufig 

entschieden, diese zentrale Angelegenheit, die ent- 

scheidend mit der Machtlosigkeit der Frauen im land- 

lichen Raum verbunden und deren Regelung fur eine 

echte Gleichberechtigung unabdingbar ist, beiseitezu- 

legen. Dies, wahrend Tausende von Frauen, die diese 

Resolution von 198o mitverfaBt und verabschiedet 

haben, bisher nicht gegen die Passivitat der Fuhrung 

protestiert oder eine alternative Strategie vorge- 

schlagen haben.

daB die Frauen weniger anfallig gegenuber korrupten 

Praktiken sein werden.

Zwar haben viele Frauen aus landlichen Gebieten im 

Bundesstaat Maharashtra mit groBem Enthusiasmus auf 

die Frauenlisten reagiert, aber an den Treffen, bei 

denen die Autorin anwesend war, und auf denen festge- 

legt wurde, wieviele Frauen in den 13 verschiedenen 

Distrikten aufgestellt werden konnen, haben hauptsach- 

lich mannliche Aktivisten berichtet, bestimmt, organi-

Foto: Bruni WeiBen

siert und gehandelt. Tenor der Diskussionen war es, 

daB die Manner es als ihre Aufgabe betrachten, Kandi- 

datinnen zu finden und zu lancieren. Langfristig mag 

die Tatsache, daB reine Frauenlisten aufgestellt wur- 

den, weitreichende Konsequenzen haben, aber es ware 

falsch, das Ganze als Zeichen fur einen zunehmenden 

EinfluB der Frauen auf dem Land zu werten.

Beispiel 6

Wenigstens hat die Shetkari Sanghatana vorgeschlagen, 

fur die Wahlen Frauenlisten aufzustellen. In Anbe- 

tracht der peripheren Rolle, die Frauen auf der Dorf- 

und Distriktebene spielen, ist dies ein bemerkenswer- 

ter Schritt. Es scheint auch, daB diese radikale 

MaBnahme von den Mannern der Bewegung akzeptiert 

wurde, weil sie von der Fuhrung als Bestandteil der 

"rananiti" (Kampf- und Aktionsstrategie) vorgeschlagen 

wurde, um die korrupte und gewalttatige Politik der 

regierenden Kongress(I)-Partei zu bekampfen. Die Man

ner unterstutzten die Kandidatinnen bereitwillig, weil 

sie dies als Mittel zur Starkung der Basis der Bewe

gung betrachteten. Dennoch sind sie davon uberzeugt, 

daB Frauen - sogar wenn sie gewahit werden - nicht in 

der Lage sind, ohne die Fuhrung der Sanghatana-Manner 

effektiv und effizient zu arbeiten. Sie hoffen auch,

Beispiel 7

Die Telugu-Desam-Bewegung ist ein weiteres Beispiel 

fur eine von Mannern geleitete Bewegung, die gegenuber 

Frauen wichtige Konzessionen macht, ohne daB die Frau

en ausreichend in der Lage waren, diese ihnen gewahr- 

ten Rechte auch wahrzunehmen. N.T. Rama Rao, Mi- 

nisterprasident des Bundesstaates Andhra Pradesh und 

Parteifuhrer der Telugu Desam Partei kam vor allem 

durch die massive Unterstutzung von Frauen aus den
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landlichen Gebieten des Bundesstaates an die Macht. Er 

machte daraufhin gerade den Frauen viele Versprechun-

gen und hielt diese auch weitgehend ein, indem er 30 % 

der offentlichen Stellen fur Frauen reservierte, die 

Registrierung aller staatlichen Wohnungen im Namen von 

Frauen durchsetzte, Ernahrungsprogramme fur schwangere 

Frauen, Pensionen fur arme Witwen und - vor alien 

Dingen - die Ausweitung der Erbrechte der Frauen bzgl. 

Familienbesitz einfuhrte. Als die Gesetzgeber in 

Andhra Pradesh diese wesentliche Verbesserung des 

‘Hindu Succession Act’ (Erbgesetz) verabschiedeten, 

die den Frauen beinahe die gleichen Erbrechte zuge- 

stand wie den Mannern, verweigert die Zentralregierung 

in New Delhi ihre Zustimmung uber ein Jahr hinweg. 

Trotzdem ruhrte sich bei den Frauen keinerlei Protest. 

Als das Gesetz dann endlich in Kraft trat, kam es laut 

Auskunft der Sekretarin der Frauenfraktion der Telugu 

Desam Partei zu keinerlei erwahnenswerter Reaktion: 

"Sehr wenige Frauen sind effektiv in der Lage gewesen, 

von diesem Gesetz zu profitieren. In Wirklichkeit 

kommt es ‘nur‘ zu Streitigkeiten zwischen dem Ehemann 

einer Frau und deren Bruder, und niemand denkt dabei 

an die Rechte der Frau." Vor diesem Hintergrund kommt 

sie zu der folgenden abschlieBenden Bewertung: "... 

nicht nur die Gesetzgeber, sondern auch die Betrof- 

fenen mussen uber gewissen EinfluB verfugen. Es wird 

noch lange dauern, bis die Frauen soweit 'ermachtigt' 

sind, daB sie ihre Rechte fordern konnen." (‘Manushi’, 

Nr.42/43) Gegenwartig liegen allerdings noch keine 

Informationen vor, inwieweit bisher die Frauenwohl- 

fahrtsprogramme in Andhra Pradesh durchgefuhrt worden 

sind.

Madhu Kishwar

(Ubersetzung: Claudia Indhira D'Souza, dritter und 

letzter Teil in 'Sudasien', 7/89)
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