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da entscheidende Veranderungen im Subjekt 

selbst stattfanden. Was Wegner betrifft, der 

durch seine Sanitatseinsatze im Orient zu 

einem Augenzeugen und Chronisten der 

Entwicklungen im Osmanischen Reich zu 

Beginn des 20. Jh.s wurde, so werden seine 

Werke „Im Haus der Gliickseligkeit" (1920) 

und vier Novellen aus dem Jahr 1921 

betrachtet: „Der Knabe Hussein", „Der Ban

kier", „Osman“ und „Der Sturm auf das 

Frauenbad". Schwarzenbach und ihre Ar- 

beiten nehmen den groBten Teil der Studie 

ein. Ausfuhrlich werden ihre Kindheit und 

Jugend, ihr Verhaltnis zur Mutter, ihre sexu- 

elle Orientierung und ihre literarischen 

Tatigkeiten beleuchtet, was zum Verstehen 

ihre Vorstellungen und Erwartungen Vorder- 

asiens sowie ihres Werkes „Winter in 

Vorderasien. Tagebuch einer Reise" (1934) 

und ihrer Novellensammlung „Der Falken- 

kafig" (1934/35) beitragt. Nach Ansicht des 

Autors wurde ihr Orientbild entzaubert, da 

ihr das, wovor sie in Europa geflohen war, 

im Orient wieder begegnete - die Modemi- 

sierung von Wirtschaft, Handel, Alltags- und 

Kulturleben.

Die Ergebnisse der auBerst sorgfaltig durch- 

gefuhrten Studie werden in einem Nachwort 

(S. 367-372) zusammengefasst: Samsamis 

Analysen zeigen, dass die Reiseberichte 

nicht nur Eindriicke vom Fremden vermit- 

teln, sondem auch Zeugnis von der Entste- 

hungszeit der Werke selbst und den Stim- 

mungen der jeweiligen Epochen ablegen. 

Deshalb liegt m. E. ein besonderer Wert der 

Studie darin, dass Samsami eindriicklich 

herausarbeitet, in welcher Art und Weise 

Hesse, Wegner und Schwarzenbach durch 

das in ihren Zeiten vorherrschende imperia- 

listische und kolonialistische Denken vorge- 

pragt waren, was sich in ihren Einstellungen, 

(Vor-)Urteilen, Bildem und in ihrem Voka- 

bular zeigt. Nach ihren Reisen kam es den- 

noch aufgrund ihrer realen Erfahrungen 

dazu, dass sie die im Westen tradierten 

Orientbilder hinterfragten. Die Studie de- 

monstriert beispielhaft, dass das Andere als 

Spiegel dient, als „Kontrastfolie des Eige- 

nen, das sich uber die Begegnung mit dem 

Unbekannten [...] selbst erkennen und be- 

wusst werden mochte." (S. 367) Bei allein 

drei Autoren fuhrten zu hohe Erwartungen 

zur „Entzauberung des Fremden". Dies 

wiederum loste zweierlei aus, eine objekti- 

vere Beobachtung und Darstellung des er- 

lebten Fremden sowie eine Korrektur der 

Selbstwahmehmung und -beurteilung. Die 

Reisen fuhrten durch eine Veranderung der 

Betrachtungsweisen der Welt zu einer neuen 

Sicht auf das eigene Dasein, zu einer Be- 

wusstseinsanderung und zu einer Neuord- 

nung des Lebens.
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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der 

Situation berufstatiger Mutter in Indien vor 

dem Hintergrund der vorherrschenden sozi- 

alen und kulturellen Wandlungsprozesse und 

stellt einen intrakulturellen Vergleich zwi

schen Nord- und Siidindien an, indem der 

Fokus auf Bangalore und Varanasi gelegt 

wird. Die beiden ausgewahlten Regionen 

stehen in krassem Gegensatz zueinander, 

was beispielsweise die Stadien soziodkono- 

mischer Entwicklung anlangt. Die befragten 

Frauen waren vorwiegend im Bildungs- und 

im IT-Sektor tatig und wurden zum Work- 

Family-Konflikt befragt, da auch in Indien 

immer mehr Frauen berufstatig sind und sich 

deshalb im Spannungsfeld des Rollenkon- 

flikts von Beruf und Familie bewegen und 

den damit verbundenen Erwartungshaltun- 

gen begegnen mussen. Wie die Autorin 

ausfuhrt, „bringt dieser Wandel einerseits 

neue Moglichkeiten fmanzieller Unabhan- 

gigkeit mit sich, anderseits aber sind sie [die 

Frauen] auch mit neuen Spannungen und 

Schwierigkeiten konfrontiert. Gegenwartig 

andert sich auch die traditionelle Situation 

der Familie in Indien und die klassische
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GroBfamilie wird, zumindest in den 

Metropolen des Landes, mehr und mehr 

durch Kemfamilien ersetzt. [...] Und da 

Frauen neben ihrer Berufstatigkeit nach wie 

vor den grbBten Teil der Verantwortung in 

Haushalt und Kinderbetreuung tragen [...], 

kann sich die Situation fur sie durch diese 

strukturellen Anderungen noch verscharfen, 

wenn aufgrund der physischen Distanz die 

Unterstiitzung durch das Familiennetzwerk 

eingeschrankt ist. So wird der Balanceakt 

zwischen Beruf und Familie auch in Indien 

zu einem neuen Thema fur Frauen und auch 

ihre Arbeitgeber, insbesondere da die traditi- 

onelle Rolle der Frau als Versorgerin der 

Familie nach wie vor tief in der Kultur 

verwurzelt ist.“ (S. 2)

In der Arbeit werden diverse Theorien zum 

Thema Kultur behandelt, wobei dann spezi- 

fisch Traditionalitat und Modeme, Religio- 

sitat und Wandel, Modemisierung und 

Familienwandel u.a. besprochen werden; als 

Ausgangspunkt der Studie erfolgen im Rah- 

men einer Vorstellung des soziokulturellen 

Kontexts in Indien eine Beschreibung des 

Wertesystems und eine Diskussion der Situ

ation und Rolle der Frau in Indien.

Im Rahmen der Studie wurden 259 Frauen 

zwischen 23 und 56 Jahren befragt, wobei 

159 aus Bangalore und 100 aus Varanasi 

kamen. Die Befragten aus Bangalore arbei- 

teten sowohl im Bildungs-, als auch im IT- 

Sektor, die Befragten aus Varanasi hingegen 

alle im Bildungssektor. Dies ist insbesondere 

deshalb von Bedeutung, da die Alphabetisie- 

rungsrate bei Frauen in Indien nur knapp 

fiber 50 Prozent liegt. Die Ergebnisse zeigen 

sowohl, dass sich innerhalb der soziokultu

rellen Wandlungsprozesse in Indien einige 

Bereiche anders verandem, als man es er- 

warten wiirde, als auch, dass die psychologi- 

schen Prozesse hinsichtlich des Work- 

Family-Konflikts zwischen verschiedenen 

Kontexten innerhalb Indiens unterschiedlich 

sind. So zeigt die Studie, dass die Mutter in 

Bangalore weniger traditionell eingestellt, 

aber religibser sind. Der Grund dafur kbnnte 

unter anderem in der unterschiedlichen 

soziobkonomischen Entwicklung der Regio- 

nen liegen, oder auch darin, dass im Norden 

Indiens iiberwiegend patrilineare Verwandt- 

schaftsverhaltnisse einflussgebend sind, 

wahrend es im Siiden matrilineare Traditio- 

nen gibt, die ein positiveres Frauenbild 

vermitteln. Fiir die vorliegende Studie ist 

weiter zu bemerken, dass die in Bangalore 

befragten Frauen, die im Bildungssektor 

arbeiten, Christinnen sind und auch in 

christlichen Schulen christliche Werte unter- 

richten, und demgegeniiber Frauen, die im 

Manner dominierten IT-Sektor arbeiten, 

mbglicherweise ein weniger traditionelles 

Selbstverstandnis haben. Emotionale Nahe 

zur Familie und die erhaltene Unterstiitzung 

wurden von den Befragten in beiden Kon

texten gleich bewertet, ebenso der Konflikt 

zwischen Arbeit und Familie, jedoch zeigten 

sich die Befragten in Bangalore zufriedener. 

Emotionale Nahe zur Familie und die erhal

tene Unterstiitzung tragen sowohl bei den 

Befragten in Bangalore, als auch in Varanasi 

zur Lebenszufriedenheit bei, obwohl ein 

Effekt auf den Work-Family-Konflikt nicht 

augenscheinlich ist.

Die Arbeit setzt sich zum Ziel, „am Beispiel 

von Indien innerhalb eines kulturver- 

gleichenden Modells zum Work-Family- 

Konflikt zu untersuchen, in welcher Weise 

sich traditionelle Werthaltungen, Religiositat 

und familienbezogene Faktoren, wie erhal

tene Unterstiitzung und emotionale Nahe zur 

Familie, auf den Work-Family-Konflikt und 

die Lebenszufriedenheit berufstatiger Miitter 

auswirken“ (S. 193). Da Studien zu Work- 

Family-Konflikten meist auf westliche 

Aspekte abzielen und fur einen nicht- 

westlichen Kulturkreis nur beschrankt 

verfugbar sind, bietet das vorliegende Buch 

wertvolle Einblicke in diesen Themenkreis 

im indischen Kontext.

Karin Sixl-Daniell


