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Freiraume unter patriarchalischen Dachern?

Hinduistische Frauenbilder in ihren geschichtlichen Kontexten

Gabriele Reifenrath

Die traditionellen brahmanisch-hinduistischen Konzeptionen von Weiblichkeit verstehen 

sich als Leitfaden fur soziale Realitat. Dies gilt in unterschiedlicher Weise in den Stamm- 

landern des Hinduismus in Slid- und Siidostasien, als auch in der modernen Diaspora in 

Afrika, Europa und Amerika. Faktisch ubt eine kleine, aber einflussreiche Priesterelite 

die Deutungsmacht aus liber „die indische Frau“ bis in die Gegenwart. Jedoch lassen 

sich zu alien Zeiten der Geschichte subversive Elemente eigenstandiger weiblicher 

Perspektiven nachweisen, die sich sogar in den „GroBen Traditionen“ niedergeschlagen 

und diese teilweise mitgepragt haben.

S
eit Mitte der siebziger Jahre ist, 

hauptsachhch in Indian selbst, 

aber auch im Westen eine kaum 

noch iiberschaubare und immer noch 

zunehmende Menge an Literatur von 

unterschiedlicher Qualitat zum The- 

ma „indische Frau“ erschienen. Nach 

der extrem brutalen Vergewaltigung 

einer Studentin im Dezember 2012 in 

Delhi gab es auBerdem eine Flut von 

Presseartikein, sodass das Bild der 

Frau als Opfer einer patriarchalischen 

Gesellschaft in der westlichen Welt ge- 

radezu omniprasent ist.

Kaum wahrnehmbar sind da Frauen 

als Akteurinnen, als aktive Gestalte- 

rinnen ihrer Lebenswelt, die sie jedoch 

zu alien Zeiten waren und sind.

Bilder und Rollen

Es scheint, dass viele Bilder und Rol

len nebeneinander existieren und teil

weise uber Jahrhunderte hinweg er- 

halten bleiben. In einem solch riesigen 

und vielfaltigen Kulturraum wie Indi- 

en ist es kaum moglich, gesamtgesell- 

schaftlich einheitliche Geschlechter- 

rollen und -stereotypen vorzuflnden. 

Die Literatur spiegelt hier wohl auch 

kaum die soziale Wirklichkeit einer 

Gesamtbevolkerung wider.

Mit Sicherheit sind die ideologischen 

Konstrukte von hinduistischer Weib

lichkeit in den brahmanischen San- 

skritquellen zu suchen, den einzigen 

alteren literarischen Zeugnissen, die 

verfugbar sind. Hier handelt es sich je

doch um Mannerliteratur, die von ge- 

bildeten Mannern fur gebildete Man

ner geschrieben wurde und - sofern 

uberhaupt datierbar — nur einen sehr 

beschrankten Einblick in die Verhalt- 

nisse ihrer Zeit wiedergibt. Eine weib- 

liche Sicht der Dinge, das Alltagsleben, 

das Leben der Menschen, die nicht 

der Bildungsschicht angehbrten, fehlt 

weitgehend.

In Bezug auf das Bild der Frau be- 

deutet dies: Idealkonzepte und Rol- 

lenerwartungen einer bestimmten 

mannlichen Elite an ihre Frauen. Von 

Frauen verfasste Texte aus dieser Zeit 

sind kaum als solche erkenntlich, das 

heiBt, es gibt keine deutlichen Selbst- 

zeugnisse und kaum Auskunft uber 

das Leben von Frauen der unteren 

Gesellschaftsschichten, uber Da- 

lit-Frauen und Adivasi-Frauen, die 

nicht direkt unter dem Einfluss brah- 

manischer Wertvorstellungen und 

brahmanischer Ideale standen. Wie 

nicht anders zu erwarten, definiert 

dieses Schrifttum die Frau vor allem 

in Bezug auf den Mann. Trotz der all- 

seits bekannten Verherrlichung der 

Mutter in der indischen Vergangen- 

heit und Gegenwartskultur konzent- 

riert sich die normative brahmanische

Literatur hauptsachlich auf die Ehe- 

frau.

Modelie und Normen fur Mutter, 

Tochter, Witwen und so weiter tre- 

ten seltener in Erscheinung, ganz zu 

schweigen von Rollenmodellen fur 

Frauen, die sich auf andere Frauen be- 

ziehen, zum Beispiel die Beziehungen 

zwischen Mutter und Tochter oder 

zwischen Schwestern. Fur den ge- 

samten Korpus der Sanskritliteratur 

gilt daher das, was Gerda Lerner als 

„Die Dialektik der Frauengeschichte“ 

bezeichnet:

„Frauen haben ,Geschichte gemacht‘ 

in dem Sinne, daB sie das Geschehen 

mitgestaltet haben; aber sie wurden da- 

ran gehindert, ihre eigene Geschichte 

kennenzulernen und das Geschehene 

selbst zu interpretieren.“ (LERNER, 

Gerda: Die Entstehung des Patriar- 

chats. Miinchen, 1997, dtv, S. 22).

In den volkstumlichen Traditionen 

stehen dagegen zwei Rollenmodelle im 

Vordergrund: das Verhaltnis zwischen 

Schwiegermutter und Schwiegertoch- 

ter und das zwischen der Schwester 

des Ehemannes und seiner Gattin. Be

ziehungen, die entscheidend sind fur 

das Wohlergehen der Frau in der Fa- 

milie des Mannes, in einer traditionell 

patrilokal ausgerichteten Gesellschaft, 

das heiBt, in einer Gesellschaft, in der
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die Frau mit der EheschlicBung in die 

Familie des Mannes aufgenommen 

wird, wahrend der Ehemann keine be- 

sondere Beziehung zur Herkunftsfa- 

milie der Frau entwickelt.

Gewiss haben im Laufe der Geschich- 

te brahmanische Rollenvorstellungen 

auch die Volkskulturen und die ora- 

len Erzahltraditionen gepragt. Doch 

lassen sich hier durchaus Frauenbil- 

der auffmden, die nicht zu den kon- 

servativen Deutungsmustern passen. 

Ein klassisches Beispiel fur diese 

Interaktion zwischen brahmanischer 

Hochkultur und nicht-brahmanischer 

Volkskultur sind die Ramayana-Tra- 

ditionen. Das Epos mit seiner Erzah- 

lung von Rama und Sita, deren Ent- 

fuhrung und Wiedergewinnung sowie 

die gliickliche Riickkehr und Thron- 

besteigung in Ayodhya, existiert in 

zahllosen Versionen in Slid- und Siid- 

ostasien. Die Sanskrit-Version des my- 

thischen Verfassers Valmiki ist keines- 

wegs die normative Standardversion.

Viele volkssprachliche Versionen las

sen ganz unterschiedliche Erzahl- und 

Deutungsmuster der Handlung und Hi

rer zentralen Personen erkennen. Im 

gegenwartigen Indien hat sich jedoch 

die klassische Sanskritversion oder die 

recht brahmanische Hindi-Version von 

Tulsidas, in viele Landessprachen iiber- 

setzt, als normative Grundlage fur 

Film, Fernsehserie und Theaterstiick 

durchgesetzt. Dort dominiert das Ide

al der brahmanisch-hinduistischen „Su- 

perfrau” Sita, deren herausragende Ei- 

genschaften wie unbedingte Treue zum 

Ehemann, Keuschheit, Leidensfahig- 

keit und Opferbereitschaft in moder- 

nisierter Form innerhinduistisch im- 

mer noch als Modell einer vorbildlichen 

Ehefrau propagiert werden.

In der Unabhangigkeitsbewegung wa- 

ren Frauen aktive Mitstreiterinnen an 

Gandhis Seite. Fur ihn war das Ideal die 

an Leidensfahigkeit und Opferbereit

schaft nicht zu ubertreffende Sita, die 

er als Prototyp der Frau im Kampf fur 

die Unabhangigkeit sah. Nach Gand

his Meinung waren Frauen wegen Hi

rer starkeren moralischen Integritat 

fur den Freiheitskampf besser geeignet 

als Manner. Das nahm einerseits das 

Stigma weiblicher Inferioritat von ih- 

nen und betonte Hire machtvoHe Sei

te (shakti). Andererseits basierten seine 

Vorstellungen auf der Idealisierung in- 

discher Weiblichkeit, hier jedoch nicht 

im Kampf fur den Ehemann, sondern 

fur die Nation.

Als Antwort auf die Kritik der briti- 

schen Kolonialmacht, die die ernied- 

rigte SteHung der indischen Frauen 

anprangerte und unter anderem da- 

mit die Kolonialherrschaft ideologisch 

rechtfertigte, wurde von indischen Re- 

formern des 19. Jahrhunderts der My

thos vom Goldenen Zeitalter in ferner 

vedischer Vergangenheit geschaffen. In 

der goldenen Antike, so hieB es, batten 

Frauen Zugang zu BHdung gehabt und 

Autoritat und Respekt genossen. Die

ses Ansehen habe sich im Laufe der 

Jahrhunderte aufgrund widriger histo- 

rischer Umstande verschlechtert. TeH 

dieses ArgumentationsmodeHs ist es, 

den islamischen Einfluss fur die Ver- 

schlechterung der Lage der Frau ver- 

antwortlich zu machen. Eine Riickkehr 

zur Antike sei also die Losung fur die 

gestorten Geschlechterverhaltnisse in 

Indien. Mit Beginn der sogenannten 

Genderstudies vor circa 30-40 Jahren 

wurden diese Argumentationsmuster, 

ihre Quellen und deren bisherige Aus- 

legungen systematisch hinterfragt und 

dekonstruiert. Zugleich geht es in den 

Genderstudies darum, die Frau als Sub- 

jekt und Akteurin Hirer jeweiligen Le- 

benswelt sichtbar werden zu lassen. 

Viele Quellen zur spezifisch weiblichen 

Alltagsreligiositat wurden erst in den 

letzten Jahrzehnten erschlossen, unter 

anderem durch Feldforschungen, durch 

Sammlungen von „Literatur“, die von 

Frauen verfasst oder (oral) uberliefert 

wurden.

Diskursverschiebungen

Die vedische Literatur (circa 1500 bis 

800 v. Chr.) lasst ein vom spateren 

Hinduismus sehr unterschiedliches 

Bild von Gesellschaft und Religion 

erkennen. Im Zentrum der Reli

gion steht das rituelle Verbren- 

nen von Opfergaben durch brahma

nische Priester. Zweck dieser Rituale 

war vorwiegend die positive Beeinflus- 

sung der Gotterwelt zur Erreichung 

der wichtigsten Lebensziele: Nachkom- 

men, Wohlstand und ein langes Leben. 

Wahrgenommen wurde die lebensspen- 

dende Kraft der Frauen, im BHd einer 

Agrargesellschaft wurde die Frau als 

„Mutter Erde“ gesehen, in die man Sa- 

men sat, da die Erzeugung von Nach- 

kommen, vor allem von Sohnen, fur die 

Altersversorgung wichtig war.

Auch fur das Gelingen der Rituale 

war die Ehefrau von essenzieller Be- 

deutung, sowohl als Partnerin ihres 

Mannes als auch als dessen Stellver- 

treterin. Gattin und Gatte wurden da- 

her als komplementare Teile eines Gan- 

zen betrachtet, die Frau als „Halfte des 

Mannes”. Moderne intellektuelle Hin

dus weisen gerne auf diese Komplemen- 

taritat hin, die in den auf den Hausstand 

bezogenen Ritualen auch liturgisch re- 

alisiert wird. Diese familienbezogenen 

Rimale der vedischen Religiositat haben 

zum Teil bis heute uberdauert.

Spatestens seit den Brahmanas und 

Upanischaden (circa 800 bis 200 v. 

Chr.) treten frauenfeindliche Tenden- 

zen mit der zunehmenden Macht der 

Brahmanen als Ritualspezialisten of- 

fen zutage. Neben die Erwartung 

von Fruchtbarkeit und Nachkom- 

men werden sekundare Tugenden 

wie Ziichtigkeit und Reinheit immer 

wichtiger. Die Durchsetzung von 

Reinheitsidealen fuhrte zu verstarkter 

Segregation der Geschlechter, starke- 

rer Bewachung und Abhangigkeit der 

Frauen.

Mit der Hervorhebung der Polaritat 

zwischen rein und unrein verstarkte 

sich zunehmend die negative Sicht auf 

die Frauen. Die asketischen Stromun- 

gen, die seit der Zeit der Upanischa

den zu Tage traten, taten ihr Ubriges 

dazu. Die Opfer wurden zahlrei- 

cher und komplizierter, sodass bald 

die richtige Ausfuhrung des Opfers
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wichtiger wurde als der urspriingliche 

Zweck. Damit einher ging die zuneh- 

mende Deutungshoheit und damit 

der Machtzuwachs der priesterlichen 

Spezialisten. Es manifestierte sich die 

Bevorzugung von Sohnen, die aber 

auch schon vorher fur die Durch- 

fuhrung der Ahnenverehrungsrituale 

entscheidend waren.

In den ersten Jahrhunderten v. Chr. 

entstanden angesichts der Herausfor- 

derung durch religiose Stromungen, 

die die Vorherrschaft der Brahma- 

nen ablehnten, eine Fiille von Rechts- 

buchern und Gesetzessammlungen 

(dharmashastrasp in denen — aus Sicht 

der Brahmanen konzipiert - detail- 

lierte Vorschriften fur das Leben je- 

des Einzelnen enthalten sind. Hier 

wurde der Grundstein fur die hindu- 

istische Gesellschaftsordnung gelegt, 

den vier varnas wurden ihre unter- 

schiedlichen Funktionen zugewiesen, 

die Lehre von den vier Lebensstufen 

des Mannes wurde begriindet (varnas- 

hramadharma) und die untergeordnete 

Stellung der Frau explizit festgelegt. 

Shudras und Frauen wurden religi- 

ds auf eine Stufe gestellt, ihnen wur

de der direkte Kontakt mit den vedi- 

schen Texten untersagt.

Der Ehemann als Gott

In diese Zeit fallt auch die Heraus- 

bildung des Ideals der pativrata, der 

gattentreuen Ehefrau, deren heilsre- 

levante religiose Pflicht (stridharma) 

darin bestand, ihren Gatten als Gott 

zu verehren. Die Ehe wurde als einzi- 

ges Sakrament (samskara) fur die Frau 

festgelegt, wahrend es fur den Mann 

16 gibt. Oberstes Ziel der Frau, durch 

das sie spirituelles Verdienst erwerben 

kann, ist absolute Loyalitat zu ihrem 

Gatten, ihre Identitat sollte vollkom- 

men in der ihres Mannes aufgehen.

Diese von brahmanischen Gelehr- 

ten konzipierten Weiblichkeitskon- 

zeptionen finden sich nicht nur in 

der DZwrz^r^W/ra-Literatur, sondern 

ebenso in den didaktischen Teilen 

der beiden Epen, Mahabharata und

Selbst diese moderne Darstellung aus demjahre 2010 wird Sita, ihrer Willensstarke und 

ihrer Kraft, nicht gerecht.

Foto: Indi Samarajiva

Ikamayana und in den Puranas. Eine 

unabhangige Frau ohne mannliche 

„Kontrolle“ ist nicht vorgesehen, wie 

schon in dem beriihmt-beruchtigten 

Spruch aus der Manusmriti (9.3) be- 

tont wird, dass der Vater sie in der 

Kindheit behiiten soil, der Ehemann 

in der Jugend und der Sohn im Alter.

Zwei Verse weiter (Manusmriti 9.5) 

folgt dann die Begriindung fur die

se MaBnahmen: Sicherung der ritu- 

ellen Reinheit der Nachkommen, der 

Familienehre und des rituellen Ver- 

dienstes. Frauen miissen vor sich 

selbst geschiitzt werden, am besten mit 

Hausarbeiten aller Art, damit sie nicht 

dem Alkohol verfallen, sich nicht in 

schlechter Gesellschaft aufhalten, zu 

unangemessenen Zeiten schlafen oder 

sich gar von ihrem Ehemann trennen 

(Manusmriti 9.11-13). Denn von Natur 

aus haftet der Frau ein schlechter Cha- 

rakter an, der fur den Mann eine Ge- 

fahr darstellt, sexuelle Triebhaftigkeit 

und Falschheit sind hervorstechende 

Merkmale des Weibiichen. Deutlich 

wird auch hier, dass solche Werturtei- 

le uber Frauen als Mittel zur Betonung 

mannlicher und im Besonderen brah-

manisch-priesterlicher Machtanspru- 

che dienen und weniger als Urteile 

uber Frauen allgemein gelten konnen.

Herauslesen kann man hier auch 

eine gewisse Angst vor dem unbe- 

kannten Wesen „Frau“. Schon sehr 

fruh sind Konzepte vorhanden, 

die die Frau als Verkorperung der 

shakti sehen, jener gottlichen Ener

gie, die auch jeder Frau nach die- 

sem Konzept innewohnt. Sie kann 

ihrem Ehemann und ihrer Familie 

Gluck und Segen bringen, wenn sie 

nach traditioneller Vorstellung ihre 

Pflichten als gute pativrata erfullt 

oder aber ihre Familie durch deren 

Unterlassung ins Verderben stiir- 

zen. Nach der Manusmriti ruiniert 

sie bei Nichterfiillung ihrer Pflich

ten gleich zwei Familien, die ihres 

Mannes und ihre angestammte Fa

milie. In diesem Sinne gilt sie als 

die Energiequelle ihres Mannes, der 

von ihren Ritualen, die sie zu sei- 

nem Wohlergehen ausiibt, abhan- 

gig ist. Somit wird der Ehefrau eine 

gewisse religiose Macht (shakti) ein- 

geraumt, die durchaus auch als rea

le Macht verstanden werden kann.
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Auch hier findet sich ein positives 

Selbstbild, auf das Frauen sich be- 

ziehen konnen und dies auch tun. 

Von konservativen wie progressiven 

hinduistischen Frauen ist oftmals 

zu horen, dass Frauen Starke (shak- 

ti} und Manner Macht besitzen, as- 

soziiert ist damit auch eine morali- 

sche Uberlegenheit, die Frauen sich 

selbst zuordnen.

Starke Frauen

Betrachtet man die erzahlerischen Tei- 

le der epischen Literatur unter anderen 

Lesarten als die der brahmanischen 

Elite, so lassen sich deren weibliche 

Gestalten, die Gottergattinnen, zum 

Beispiel Sita, Savitri und Sati/Parvati 

auch anders interpretieren. Wahrend 

die traditionelle Sichtweise haufig Sita, 

Savitri oder Sati, Gestalten aus der epi

schen Mythologie, als Prototypen ide- 

aler Ehefrauen darstellt, kann man die 

entsprechenden Schriften auch anders 

lesen, namlich unter dem Aspekt der 

Willensstarke und Macht dieser Frau

en. Zum Ramayana gibt es zahlreiche 

regionale Versionen aus unterschied- 

lichen Zeiten und sozialen Schichten, 

die eine wiitende und willensstarke Sita 

zeigen. Manche von ihnen betonen die 

Starke Sitas und den schwachen Cha- 

rakter ihres Ehemannes Rama, der an 

der Treue seiner Frau zweifelt. In Tul

sidas Ramcharitmanas und Valmikis Ra- 

mayana ist sie dagegen ein vergleichs- 

weise geschlechtsloses Wesen, das von 

Rama nur im Zusammenhang mit 

der Familienehre und der Erzeugung 

mannlicher Nachkommenschaft ge- 

wurdigt wird.

Ein anderes Beispiel der „starken 

Frau“ in traditioneller Literatur ist 

Savitri. Alternative Lesarten beto

nen Savitris kluges Argumentations- 

geschick, als sie ihren Ehemann aus 

den Fangen des Todesgottes Yama 

befreit, ihre Klugheit und Charak- 

terstarke. Aspekte, die in der mann- 

lichen Auslegung des traditionellen 

Schrifttums nicht nur vollkommen 

vernachlassigt, sondern gar nicht in 

Betracht gezogen wurden. SchlieB- 

lich hat Sati ihren Ehemann Schi- 

wa gegen den Willen ihres Vaters ge- 

heiratet und gegen den Willen ihres 

Ehemannes stiirzt sie sich aus Pro

test in das Opferfeuer ihres Vaters, 

weil dieser ihren Ehemann nicht zu 

seinem Opferfest eingeladen hatte und 

dadurch gedemiitigt hat.

Wichtig ist an dieser Stelle die Fra- 

ge, warum im Laufe der historischen 

Entwicklungen bestimmte Auslegun- 

gen der mythischen Erzahlungen die 

Deutungshoheit gewannen, welche 

historischen Wandlungen der sozi

alen Ordnungen, welche Wahrneh- 

mung der Geschlechterverhaltnis- 

se kann man daraus schlieBen? In all 

diesen mythologischen Erzahlungen 

zeigt sich jedenfalls, dass sie schon 

in den Originalversionen und noch 

mehr in den regionalen Versionen 

mehrperspektivisch und vielschichtig 

angelegt sind und nicht einfach un

ter brahmanisch-patriarchalische Ide- 

alkonzepte subsumierbar sind. Sol- 

che Genderverhaltnisse finden sich 

auf der narrativen Ebene und sind na- 

tiirlich nicht eins zu eins auf die so

zialen Verhaltnisse iibertragbar. Auch 

wenn Gottinnen als mythische Rol- 

lenmodelle propagiert und betrachtet 

werden, tangiert dies nicht in vollem 

AusmaB die Position der Frau in der 

Gesellschaft.

Ab den Jahrhunderten nach der Zei- 

tenwende wurde die brahmanische 

Vorherrschaft durch die BAz^Zz-Tradi- 

tion herausgefordert. Im Mittelpunkt 

des BAz^/z-Kultes steht die personli- 

che Beziehung zu einer Gottheit, die 

ohne die Vermittlung durch brahma

nische Priester erreichbar ist. Die- 

se Form der Religiositat relativiert 

Kasten- und Geschlechtsunterschie-  

de hinsichtlich ihrer Heilsfahigkeit. 

Die spirituelle Erfahrung der Rhakti 

brachte weibliche Dichterheilige her- 

vor, Mirabai aus Rajasthan und Ak- 

kamahadevi aus Karnataka sind wohl 

die bekanntesten. Weibliche Rhaktas 

lebten als Wanderasketinnen und er- 

weiterten somit ihre Lebensentwiirfe 

uber das Spektrum Ehefrau und Mut

ter hinaus, den einzigen traditionell 

fur die Frau vorgesehenen Lebensent- 

wiirfen. Hier sind Lebenswege von 

Frauen zu finden, die sich nicht mit 

dem brahmanischen Ideal von Gattin 

und Mutter zufrieden geben wollten 

und einen endgiiltigen Weg zur Er- 

losung nur fur sich selbst gesucht ha- 

ben, somit ein Lebensweg fur Frauen, 

der sich nicht in den brahmanischen 

Vorschriften fur diese findet. Im 

Zuge der zahlreichen hinduistischen 

Bhakti-Traditionen entwickelten sich 

dann auch erste hinduistische Non- 

nenorden, die in Indien erst mit der 

Entwicklung von Jainismus und Bud- 

dhismus entstanden sind.

Gelebte weibliche Religiositat

In den von Frauen durchgefiihrten 

Ritualen (yratas, wortlich: Geliibde) 

finden wir die gelebte Religiositat 

der Frauen, uber die wir in der brah

manischen Schriftkultur kaum et- 

was erfahren. Obwohl auch schon 

zu vedischen Zeiten und besonders 

in den dorflichen Traditionen prak- 

tiziert, spielen sie im Rahmen der 

BAz/Oz-Frommigkeit eine zentra- 

le Rolle. Die Frau ist nicht nur fur 

die Verehrung der Gotter im Haus- 

schrein zustandig. Ihre religiose Pra

xis besteht in einer Vielzahl von 

familienbezogenen Gottesdienstfor- 

men, die teilweise am Rande und au- 

Berhalb der traditionellen Weiblich- 

keitskonzeption angesiedelt sind. 

Auch wenn diese Frauenrituale sich 

typischerweise um das Wohlergehen 

der Familie drehen - Frauen fasten 

und beten fur das lange Leben ihrer 

Ehemanner, fur (mannlichen) Nach- 

wuchs, die Gesundheit der Familie 

und alle moglichen Alltagsprobleme 

- kann man diese religiose Tatigkeit 

nicht als selbstlos bezeichnen oder 

als reines Pflichtgefuhl im Diens- 

te ihrer Familie ansehen. Von Frau

en selbst wird immer wieder bezeugt, 

dass es ein gutes Gefuhl sei, durch 

die Ausiibung dieser Fastenrituale 

Kontrolle uber den eigenen Korper 

zu erlangen und ebenso uber das ei- 

gene Schicksal und das Schicksal ih-

Sudasien 1 / 201 6 | 15



Frauenpower ausgebremst

Bildungs- und Berufsmdglichkeiten fuhren zu neuem Selbstver- 

standnis und Aushandlungsmdglichkeiten. Die Parameter weiblicher 

Emanzipation sind in drei Gdttinnen der indischen Mythologie sym- 

bolisiert: Lakshmi als Symbol fur Wohlstand und damit wirtschaftli- 

che Unabhangigkeit, Saraswati fur Bildung und Wissen und die Gbttin 

Kali fur Selbstbehauptung und Selbstverwirklichung.

rer Familie. Solche Fest- und Fasten

tage werden auch heute durchaus in 

der stiidtischen Mittelklasse als ge- 

sellschaftliche Ereignisse begangen. 

Frauen treffen sich, sie fasten zusam- 

men, unterhalten sich, bereiten zu- 

sammen die Mahlzeit fur den Abend 

vor. Da zu diesen Ritualen immer 

mal mehr mal weniger ausgepragt 

ein Fastengeliibde gehort, vergniigen 

sich Frauen, die es sich leisten kon- 

nen, heutzutage auch gerne im Kino 

oder bei der Kosmetikerin, das lenkt 

von dem aufkommenden Hungerge- 

fuhl ab.

Eben solche Freiraume finden wir 

im Bereich der Volksreligiositat. De

votionale Lieder spiegeln den Erfah- 

rungshorizont der Frauen wider. Sie 

handeln von Gottheiten, aber ebenso 

von ihren Erlebnissen mit Eheman- 

nern, ihren Kindern, ihr Zusammen- 

leben in groBfamiliaren Strukturen. 

Beschwerden uber unangenehme 

Charaktereigenschaften der Eheman- 

ner werden ebenso angesprochen 

wie die Sehnsucht nach einer inti- 

men Zweierbeziehung mit ihnen, die 

oftmals in Kontrast zu den tatsachli- 

chen Verhaltnissen steht. Eine enge 

Bindung zwischen den Ehepartnern 

ist in der traditionellen joint family 

nicht vorgesehen, da sie den patriar- 

chalisch ausgerichteten Familienver- 

band zerstdren konnte. Auseinander- 

setzungen mit der Schwiegermutter 

gehdren haufig auch zum inhaltlichen 

Repertoire. In diesen Liedern bekla- 

gen sie die Missstande in ihrer All- 

tagswelt und untergraben damit auch 

das Bild von der passiv leidenden, un- 

terdriickten indischen Frau. Kritik an 

der Mannerwelt ist ein dominanter 

Bestandteil dieser oralen Traditionen

In der Gegenwart werden dagegen 

durch die Popularisierung religioser 

Schriften, insbesondere in den sich 

uber Jahre erstreckenden Fernsehseri- 

en der Epen Ramayana und Mahabha

rata, einige normative weiblichen Fi- 

guren — insbesondere Sita — miihelos 

als moderne Vorbilder der indischen 

Frau prasentiert und zu Symbolen der

nationalen Kultur hochstilisiert. Ge- 

gensatze zwischen Tradition und Mo

der nitat werden hier aufgegriffen, 

verarbeitet und harmonisiert — im

mer mit dem Ziel der Affirmation 

der Tradition. Frauenspezifische The- 

men wie Spannungen in der joint fa

mily, Diskriminierung von Madchen, 

Arbeit, Beruf, Mitgiftproblematik 

werden hier im Rahmen des iiberge- 

ordneten Wohls von Familie und Ge

sellschaft abgehandelt. Damit werden 

Frauenbilder wieder neo-konservativ 

festgelegt. Subversiv genutzte tradi- 

tionelle Freiraume kommen nicht vor 

oder werden zumindest beschnitten.

Im Zuge der durch den Hindu-Na- 

tionalismus gezielt geforderten Ra- 

ma-Verehrung wird die sogenannte 

„Frauenehre“ neu innerhinduistisch 

thematisiert. Eine moralische Visi

on familiarer und sexueller Normen 

auf dem Boden alter Familiensolida- 

ritat wird hier affirmativ verfestigt. 

Scheidungen, Wiederverheiratung 

von Witwen, feministische Ideen und 

Frauenbewegung werden als Gefah- 

ren betrachtet.

Hindu-Frauen sehen sich in Gegen

wart und Vergangenheit im Span- 

nungsverhaltnis zwischen zugeschrie- 

benen, insbesondere brahmanisch 

definierten Rollen und ihren eige- 

nen subkulturellen Reprasentations- 

formen. Die Verfassung brachte zwar 

Gleichheit vor dem Gesetz, aber nicht 

unbedingt im sozialen Raum. Traditi- 

onelle Vorstellungen sind mit einigen 

Modifizierungen immer noch von 

Bedeutung. Individualismus westli- 

cher Pragung ist nicht unbedingt ver- 

einbar mit der Vorstellung vom Hin- 

duismus als way of life.

Nichtdestotrotz wurde zu lange nur 

die mannliche Perspektive der klas- 

sischen Sanskrit-Literatur untersucht 

und wiederholt die Diskriminierung 

der Frauen festgestellt. Neuere For- 

schungen liefern hier differenzierte- 

re Bilder, machen Frauen als einflus- 

sreiche Akteurinnen sichtbar. Auch 

wenn Mitgiftmorde, geschlechtsspe- 

zifische Abtreibungen immer wieder 

die Missachtung und Verachtung, die 

die indische Gesellschaft Frauen ent- 

gegenbringt, zum Vorschein bringen, 

gibt es auch eine andere Seite der Me- 

daille. Frauen verfugten und verfu- 

gen fiber Machpotenziale, das jedoch 

nicht unbedingt an der Oberflache 

sichtbar ist.
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