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Brennende Braute

Uber die Auswirkungen der indischen Mitgifttradition

Milena Koch

Die Mitgift ist in Indien eine jahrhundertealte Tradition und fester Bestandteil einer je- 

den hinduistischen Hochzeit. Der Brautpreis war urspriinglich eine freiwiliige Leistung. 

Doch mit der Zeit vollzog sich ein Wandel hin zu einem konsumorientierten Denken 

und immer hoheren materiellen Forderungen, welche die Familie des Brautigams an die 

Brauteltern stellt. Wird den Forderungen nicht Folge geleistet, bedienen sich die profit- 

siichtigen Ehemanner oft eines beliebten Weges, sich der Ehefrau zu entledigen - indem 

sie diese mit Benzin iibergieBen und in Brand stecken. Statistiken zufolge wird in Indien 

jede Stunde ein solcher Mord begangen. AnschlieBend steht dem Mann die Heirat mit 

einer neuen Frau, verbunden mit weiteren Mitgiftforderungen, offen.

Jeder junge Mann, der die Mitgift 

zur Bedingung fur die Ehe macht, 

bringt seine Bildung und sein Land 

in Verruf und entehrt das weibliche 

Geschlecht. — Mahatma Gandhi

F
ur eine indische Familie ge- 

hort es zu den wichtigsten 

Zielen, die eigene Tochter an 

einen geeigneten Ehemann zu ver- 

heiraten. Aus diesem Grund werden 

in Indien auch heute noch geschatz- 

te 95 Prozent der Ehen vom Vater ar- 

rangiert. Die arrangierte Ehe gilt fur 

die traditionelle Hindufamilie als die 

moralisch wertvollste und zweck- 

dienlichste Eheform, denn sie sichert 

gesellschaftliche und familiare Sta- 

bilitat. Der Partner der Tochter wird 

nach bestimmten Kriterien ausge- 

sucht. Besonders maBgebend sind 

die Kastenzugehdrigkeit des Zukiinf- 

tigen, das soziale Ansehen seiner Fa

milie, die finanziellen Verhaltnisse 

und oftmals auch ein astrologisches 

Gutachten. Bei der Wahl einer geeig

neten Braut seitens der Familie des 

Sohnes spielt in erster Linie der Wert 

der Mitgift eine bedeutende Rolle.

Die Tradition der Mitgift (dowry) ist in 

Indien weitverbreitet und gehort un- 

abhangig von der Kastenzugehdrig

keit zu jeder hinduistischen Hoch

zeit. Die Mitgiftzahlung umfasst die 

Gesamtheit aller Giiter, die anlass- 

lich einer Hochzeit von den Brautel

tern dem Brautigam oder seiner Fa

milie gewahrt werden. Urspriinglich 

gait die Mitgift als ein Brauch der rei- 

chen und koniglichen Familien. In 

Verbindung mit der Heirat war es iib- 

lich, Geschenke in Form von Bargeld 

und sonstigen Wertgegenstanden zu 

iiberbringen. Die traditionelle Mitgift 

wurde als Eigentum der Frau (stridha- 

nd) betrachtet und sollte fur die Toch

ter eine finanzielle Absicherung dar- 

stellen.

Missbrauch des Brautpreises

Im Laufe der Geschichte entwickelte 

sich dieser Brauch zu einem Pro

blem. Der wachsende Konsumgedan- 

ke steigerte das materialistische Ver- 

halten und Verlangen der Menschen. 

Wurde urspriinglich die Mitgift frei- 

willig iibergeben und die Hohe im 

Wesentlichen vom Brautvater be- 

stimmt, so bestimmt die dowry-Wo- 

he heutzutage die Familie des Brau

tigams. Der Awy-Brauch wurde in 

den letzten Jahrzehnten dazu ausge- 

nutzt, neben Geld auch Prestigegii- 

ter (zum Beispiel Fernsehgerate, die 

neuesten Smartphone-Modelle, mo- 

derne Autos oder Reisen ins Aus- 

land) einzufordern. Selbst armste Fa

milien der Shudras sowie Dalits sind 

heute von der Tradition betroffen, 

die sich friiher ausschlieBlich auf die 

brahmanischen Kasten beschrankte. 

In der 5’Z'^m-Kaste und bei den Ka- 

stenlosen war zuvor die Auszahlung 

eines „Brautpreises“ iiblich, bei der 

die Brautfamilie von der Familie des 

Brautigams Geschenke erhielt. Diese 

sollten den Verlust der Tochter sym- 

bolisch ausgleichen und die Familie 

fur die fehlende Arbeitskraft entloh- 

nen. Die Tradition dieses Brautpreises 

wurde jedoch durch das heute uberall 

ubliche dowry System abgeldst.

dowry in der Gegenwart

Gegenwartig liegen die Mitgiftfor

derungen selbst in den armeren Fa

milien meist nicht unter 10.000 Ru- 

pien (circa 130 Euro). Haufig sehen 

sich die Brauteltern dazu gezwun- 

gen, sich die Geldsumme zu leihen, 

wodurch sie sich hoch verschulden. 

Dariiber hinaus werden in der finan

ziellen Verzweiflung Versprechen ge- 

geben, den Rest der Mitgift nach der 

Hochzeit zu zahlen. Letztendlich eint 

die verschiedenen Familien, dass sie 

die Tochter schnellstmoglich verhei- 

raten wollen, bevor diese fur den Hei- 

ratsmarkt „zu alt“ wird und demzu-
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folge der eigenen Familie dauerhaft 

hohe Kosten verursacht.

Die verbreitete Annahme, ein hd- 

heres Bildungsniveau fuhre zu einer 

geringeren Nachfrage nach dowry, hat 

sich als unzutreffend erwiesen. Das 

allgemein angestiegene Bildungsni

veau hat nicht zu einer Verbesserung 

der Frauenrechte, sondern zu einer 

Verscharfung des Mitgiftsystems ge- 

fuhrt. Die Mitgiftforderungen an die 

Brautfamilie sind im Gegenteil wei- 

ter angestiegen, da gebildete Ehe- 

manner begehrt sind und die Nach

frage den Preis bestimmt (Laux: S.71). 

Gegenwartig wird dowry besonders in 

Bundesstaaten mit einer iiberdurch- 

schnittlichen Alphabetisierungsrate 

und einem hohen Wohlstandsniveau 

praktiziert.

Die Mitgifttradition ist heute in al

ien Teilen Indiens allgegenwartig und 

wird selbst von den meisten Frauen 

als eine notwendige Voraussetzung 

fur die EheschlieBung betrachtet. Sie 

sind davon iiberzeugt, dass eine groB- 

ziigige Mitgift eine Versicherung ge- 

gen Gewalt ist, ihnen die gute Be- 

handlung des Ehemannes sichert und 

in seiner Familie — in der sie fortan le- 

ben — einen hoheren Status gewahr- 

leistet.

In jiingster Zeit zeichnen sich Ent- 

wicklungen ab, bei denen die 

A^ry-Forderungen uber die Hoch- 

zeit hinaus weiter fortgefuhrt wer- 

den. Zu religidsen Feiern oder Fami- 

lienfesten, wie einer Schwangerschaft 

oder der Geburt eines Sohnes, bietet 

sich die Gelegenheit, erneut Ansprii- 

che zu erheben. Kommt die Brautfa

milie der Forderung nicht nach, leidet 

die Tochter nicht selten unter Dro- 

hungen, Erpressungen und Demuti- 

gungen und wird nicht selten Opfer 

hauslicher Gewalt.

Mitgiftmorde

Mit der Ausbreitung der Awy-Tradi- 

tion in der indischen Gesellschaft ha- 

ben in den vergangenen Jahrzehnten 

auch die mitgiftmotivierten Gewalt- 

taten und Morde zugenommen. In der 

vom Ministry of Health and family Wel

fare (MOHFW) durchgefuhrten Nati

onal Family Health Survey (NFHS) ga- 

ben 2005/2006 insgesamt 39 Prozent 

der verheirateten Frauen im Alter von 

15 bis 49 Jahren an, bereits Opfer von 

hauslicher Gewalt geworden zu sein. 

In besonders gravierenden Fallen er- 

fahrt sie korperliche Gewalt und psy- 

chische Demutigung. Daruber hinaus 

kann sie von ihrem Ehemann oder 

einem anderen Familienmitglied in 

den Selbstmord getrieben oder gar er- 

mordet werden. Die Mitgift der Braut 

bleibt nach einem Todesfall im Be- 

sitz des Ehemannes. Da der Witwer 

laut hinduistischem Recht erneut hei- 

raten darf, kann er infolgedessen von 

der neuen Brautfamilie abermals eine 

hohe Mitgift fordern.

Ist ein Mitgiftmord an einer Frau ver- 

ubt worden, tauscht die verantwort- 

liche Familie in den meisten Fallen ei

nen Selbstmord oder Unfall vor. Der 

Polizei wird zum Beispiel gemeldet, 

dass die Schwiegertochter beim Ko- 

chen versehentlich Kerosin verschiit- 

tet habe und daraufhin am offenen 

Feuer in Brand geraten sei. Auch Be- 

richte uber Herdexplosionen oder den 

eigens herbeigefuhrten Tod durch das 

Anziinden des Saris sind weitverbrei- 

tet. Nur wenige Frauen uberleben ei

nen solchen Anschlag. Immer wieder 

wird in den Zeitungen uber „bren- 

nende Braute“ berichtet.

Fur die Polizei sind die Umstande die- 

ser kuriosen Unfalle nur schwer nach- 

zuvollziehen, da durch das Verbren-

Die Schwiegerfamilie der Braut bereitet ihr als 

traditionellen WillkommensgruB ein FuBbad aus 

Milch und dem roten Farbstoff Alta, bevor sie ihr 

neues Zuhause betritt.

Foto: Shounak Ray
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nen in der Regel alle wesentlichen 

Beweise vernichtet werden. Auch 

werden sie von Beamten oft als Fa- 

milienangelegenheit abgetan, die au- 

Berhalb ihres Zustandigkeitsbereiches 

liegt. Seit vielen Jahren werden solche 

Faile jedoch von den Medien publik 

gemacht. So wurde 1979 die 24-jah- 

rige Tarvinder Kaur in Neu-Delhi mit 

Kerosin ubergossen und in Brand ge- 

steckt, nachdem ihr Ehemann sie zu- 

vor bereits einige Zeit unter Druck 

gesetzt hatte. Er verlangte von Tar

vinder s Eltern immer hohere Geld- 

summen fur die Erweiterung seines 

Geschafts. Unmittelbar bevor sie im 

Krankenhaus ihren Verletzungen er- 

lag, gab sie eine Erklarung ab, in der 

sie aussagte, ihre Schwiegermutter 

habe sie mit Hilfe der Schwagerin in 

Brand gesteckt. Trotzdem wurde ihr 

Tod von der Polizei als Selbstmord re- 

gistriert.

Unzureichende Ermittlungen 

und ausbleibende Strafen

Der Tod einer Frau wird letztend- 

lich schnell als Unfall oder Suizid ei

ner labilen Personlichkeit registriert. 

Die Aufklarungsbereitschaft der 

mutmaBlichen Mitgiftmorde durch 

Arzte, Polizei und Justiz ist mini

mal. Obduktionen werden nachlas- 

sig durchgefuhrt, Zeugenaussagen 

verschwinden oder sind fehlerhaft 

und medizinische Protokolle sind 

durch ihre Unvollstandigkeit nicht 

gultig. Demzufolge kommt es iiber- 

aus selten zu einem Gerichtsverfah- 

ren. Selbst die Eltern des Opfers er- 

heben fur gewohnlich keine Anklage, 

denn sie fiirchten die Schande, die 

auf sie fallen wurde und sich negativ 

auf die Verheiratung weiterer Toch- 

ter auswirken konnte. Am Tod der ei- 

genen Tochter fuhlen sich die Eltern 

jedoch fast immer mitschuldig, da 

sie ihr nach der Tradition gemeinhin 

die Riickkehr in das Elternhaus ver- 

wehren (miissen). Die jungen Frauen 

haben in der Regel keine Zufluchts- 

orte in Form von Frauenhausern oder 

Ahnlichem, wie es in den westlichen 

Landern iiblich ist, um sich vor den 

Gewalttaten zu schiitzen.

Obwohl das <7d^ry-System seit Jahr- 

hunderten besteht, ist die Rate der 

Mitgiftmorde erst in den letzten Jahr- 

zehnten gestiegen. Nach Angaben der 

National Commission for Women (NCW) 

wurden 1983 rund 427 z/o^ry-Tode re

gistriert. Im Jahr 1998 waren es be

reits 6917 aufgezeichnete Faile. Dem 

Parlament in Neu-Delhi wurden im 

Sommer 2000 die Zahlen der vergan- 

Eine Braut unter einem Baldachin mit Casten und 

Ceschenken - ein Aquarell auf Clanzpapier aus 

Murshidabad in West Bengalen, circa 1800 n.Chr., 

das der Offentlichkeit von Frau Gertrude McCh- 

eyn zurVerfugung gestellt wurde.

Foto: Public Domian

genen beiden Jahre ubermittelt: In die- 

sem Zeitraum sind 13.612 Frauen der 

Mitgifttradition zum Opfer gefallen. 

In jiingster Zeit hat sich die Situati

on weiter verschlechtert. Das indische 

National Crime Reports bureau (NCRB) 

gab im September 2013 bekannt, dass 

2012 insgesamt 8233 Frauen im Zu- 

sammenhang mit der Mitgifttradition 

ermordet wurden. Statistisch gesehen 

findet demnach in Indien jede Stunde 

ein Mitgiftmord statt. Durch die Tar- 

nung als Haushaltsunfall, dem Vertu- 

schen durch Verwandte sowie der To- 

leranz von Nachbarn ist auBerdem 

von einer nicht unerheblichen Dun- 

kelziffer auszugehen.

Der Mitgiftmord ist die letzte Stufe 

von Misshandlungen infolge einer an- 

geblich ungeniigenden Mitgift. Auch 

die dowry-Gewalttaten sind nicht auf 

einzelne Teile der Gesellschaft be- 

schrankt. Vielmehr sind sie auch in 

der konsumorientierten Mittel- und 

Oberschicht der Stadte verbreitet. Die 

Kriminalitat betrifft nicht bloB un- 

gebildete, sondern besonders die ge- 

bildeten und selbststandigen Frauen, 

die durch ein gesteigertes Selbstwert- 

gefuhl haufiger in einen Konflikt mit 

dem Ehemann und den Schwieger- 

eltern geraten. In einer ohnehin an- 

gespannten Lage kann die Situation 

schnell in eine erhohte Gewaltbereit- 

schaft eskalieren.
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Gesetzlicher Schutz gegen 

Mitgiftmorde

Um die Mitgiftgewalt gegeniiber 

Frauen zu stoppen, wurde bereits 

1961 das gesetzliche Verbot der Mit

gift erlassen. Der Dowry Prohibition Act 

stellt die Auszahlung und den Emp- 

fang einer Mitgift unter eine maximal 

funfjahrige Haftstrafe. Die Mitgift- 

forderung kann sogar mit sechs Jah- 

ren Gefangnis bestraft werden.

Seit den 1970er Jahren veranstalteten 

Frauengruppen zahlreiche Kampa- 

gnen, die der Bevolkerung das Ge- 

waltsystem der Mitgift aufzeigen sol- 

len. Sie organisierten Sitzstreiks vor 

den Hausern der mutmaBlichen Mor- 

der, Demonstrationen vor dem Par

lament und fuhrten das Geschehen 

bei ^wy-Gewaltverbrechen in Stra- 

Bentheatern auf. Daraufhin wurden 

1984 und 1986 signifikante Gesetzes- 

anderungen beschlossen. Der Begriff 

„Mitgiftmord“ wurde in das Straf- 

recht aufgenommen, welches fortan 

die Obduktion von Todesfallen un

ter unnatiirlichen Umstanden vor- 

schreibt. Innerhalb von sieben Jah

ren nach der EheschlieBung miissen 

diese Todesfalle auf mbgliche Mit- 

giftmotive untersucht werden. Zu- 

dem wurden von der Regierung Be- 

amte ernannt, die dowry im Voraus 

verhindern sollen, indem sie Beweise 

gegen mogliche ^cw^-Vorhaben sam- 

meln. 2005 trat der Protection of Women 

from Domestic Violence Act in Kraft, der 

es den Frauen erleichtern soil, in ei

ner durch Mitgiftgewalt verursachten 

Notlage in sozialen Einrichtungen 

fur misshandelte Frauen unterzukom- 

men. Das Gesetz sieht auch vor, die 

Frauen bei Behordengangen zu un- 

terstiitzen. Fur viele Frauen ist ein 

solcher Schritt allerdings mit einem 

groBen Schamgefuhl und der Angst 

vor einem schlechten Ruf verbunden. 

2006 hat sich ein unter Fiihrung der 

Griinderin Sampat Pal Devi ein Zu- 

sammenschluss von Frauen mit dem 

Namen Gulabi Gang formiert. Sie set- 

zen sich vor allem im nordlichen Bun- 

desstaat Uttar Pradesh gegen die all- 

gemeine soziale Ungerechtigkeit an 

Frauen ein und versuchen den Druck 

auf die Polizei zu verstarken, die To

desfalle durch dowry erneut zu unter- 

suchen und aufzuklaren.

Die Gesetze sind — wie so viele andere 

auch — wirkungslos geblieben. Nicht 

zuletzt weil die indischen Frauen 

haufig die vorherrschenden patriar- 

chalischen Werte der indischen Ge

sellschaft im Denken und Handeln 

verinnerlicht haben. S elb st in einer 

Notlage gilt sie als die dafur Verant- 

wortliche und lauft Gefahr, im Faile 

einer Anzeige bei der Polizei von den 

Beamten verspottet, misshandelt oder 

gar vergewaltigt zu werden.

Die Frauenrechtsaktivistin Nandi- 

ta Gandhi auBerte sich dazu: „Diese 

Morde werden weiter passieren, so- 

lange sich an der Stellung von Mad- 

chen in ihrer Herkunftsfamilie nichts 

Wesentliches andert“.

Mittlerweile wirkt sich die Mitgift- 

tradition auch auf die Geburtenrate 

von Madchen aus. Da die Geburt ei

ner oder gar mehrerer Tochter die Fa- 

milie durch die Mitgiftzahlung in die 

Armut treiben kann, werden weib- 

liche Foten haufig noch vor der Ge

burt abgetrieben1 (vgl. SUDASIEN 

32, 2012, S.25-28).
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Endnote_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'Nach dem dritten Cutachten des indischen 

National Family Health Survey aus dem Jahr 

2005/2006 (NFHS-3) sank die Anzahl der 

Madchen pro 1000 Jungen (im Alter von 

null bis sieben Jahren) von 934 (1992/1993) 

auf 926 (1998/1999) und schlieBlich auf 918 

(2005/2006).
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