
Rezensionen

Verlsgfur wissenschaftliche Literatur

Fritzi-Marie Titzmann, Def indische Online-Heiratsmarkt.

Medienpraktiken und Frauenbild im Wandel, Frank u. Timme 

Verlag, Berlin 2014, 340 Seiten, 49,80 Euro.

Indien gilt als aufstre- 

bende Wirtschafts- 

macht. Gleichzeitig 

vermitteln medi

ate Darstellungen oft 

das Bild einet Gesell

schaft, in det alte Tra- 

ditionen und Brauche 

noch immer von mo

ralised hohem Wert 

sind. In dem Span- 

nungsfeld zwischen 

Tradition und Moder- 

ne miissen Fragen zu 

individueller und kul- 

tureller Identitat so- 

wie zu Kontinuitat 

und Wandel bei Hei-

und der gesellschaftliche Wandel beeinflussen sich gegen- 

seitig und auch die Form der EheschlieBung: Forderungen 

nach einem individuellen Mitspracherecht bei der Wahl des 

Ehepartners werden lauter. Der indische Heiratsmarkt hat 

sich so vom dorflichen Vermittler uber die Zeitungsan- 

nonce hin zu Online-Heiratsportalen als neuen Medien der 

Ehevermittlung weiterentwickelt.

Titzmann untersucht in ihrer Dissertation nicht nur den 

Wandel des indischen Heiratsmarktes, sondern stellt auch 

die Frage, inwiefern sich am Beispiel des indischen On- 

line-Heiratsmarktes ein nachhaltiger Wandel weiblicher 

Handlungsfahigkeit feststellen lasst. Der Beantwortung 

ihrer Forschungsfrage liegen mehrmonatige Forschungs- 

aufenthalte in Indien zugrunde, in denen sie Profile von 

Nutzer(inne)n der Online-Heiratsportale multiperspek- 

tivisch analysiert und Interviews gefiihrt hat. Titzmann 

untersucht, welche Konzepte von Weiblichkeit und Ehe 

durch den digitalen Heiratsmarkt transportiert werden, den

rat und Partnerwahl neu beantwortet werden. Denn eine Umgang der Nutzerinnen mit dem Spannungsfeld Ehe so-

EheschlieBung wird in Indien nicht nur als eine Verbin- wie die AuBerungen der Bewerber im Online-Heiratsmarkt

dung zwischen zwei Individuen, sondern vielmehr als ein 

soziales Biindnis zweier Familien betrachtet. Dariiber hi- 

naus gilt die Heirat als soziale Notwendigkeit, in der die 

Liebe zwischen zwei Menschen nebensachlich ist. Fur eine 

zu bestehenden Hierarchien wie Religion, Kaste und Klas- 

se. Ferner stellt sie am Fallbeispiel des Gujarati-Heirats- 

marktes dar, wie Online-Heiratsportale als regionale und 

transnationale Netzwerke dienen. Das brandaktuelle The- 

gute Verbindung wird auch heute noch der GroBteil der 

Ehen in Indien arrangiert. Fritzi-Marie Titzmann erklart, 

wie im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung die 

Bedeutung der Medien wachst und unmittelbaren Einfluss 

auf Kultur und Gesellschaft ausubt. Die neuen Medien 

ma wird in dieser herausragenden Forschungsarbeit erlau- 

tert und ist eine spannende Lektiire.

Milena Koch

Ram Dayal Munda und Ratan Singh Manki, Sosobonga. The Ritual of Reciting the Creation 

Story and the Asur Story prevelant among Mundas, adivaani Verlag, Kolkata (Indien) 2015, 

221 Seiten, zu beziehen liber sarini/Johannes Laping (sarini-jl@gmx.de), 15 Euro.

Ram Dayal Munda (1939-2011; Ranchi, Jharkhand) hat die 

Schopfungsgeschichte aus Sicht der Munda (eines der uber 

600 indigenen Volker in Indien) bearbeitet. Der Verlag adi

vaani (Stimme der Adivasi) hat diese Bearbeitung posthum 

in einer zweisprachigen Ausgabe veroffentlicht; Munda-De- 

vanagri und Englisch. Ram Dayal Munda war dafiir geeignet 

wie kaum ein anderer: Sprach- und Kulturwissenschaftler, po- 

litische Fuhrungsfigur der Adivasi und fur die politische wie 

kulturelle Selbstbestimmung der indigenen Volker Indiens en- 

gagiert. Als Sprachwissenschafder begann er fruh, die miind- 

lichen Uberlieferungen der Munda in eine schriftliche Form 

zu iibertragen. Die Anmerkungen des Ubersetzers, Gunjal 

Ikir Munda, zeugen vom Ringen um eine angemessene, au- 

thentische Ubertragung der Munda-Sprache in eine abge- 

wandelte Form des Sanskrit-Devanagri-Alphabets. Geradezu 

in Korrespondenz zur Varianz mundlicher Weitergabe stellt 

die Ubertragung in eine Schriftform ein nie endendes Projekt 

dar. Sprache und Ausdruck miissen immer wieder am sich an- 

dernden Alltagsleben und dessen Deutungsmuster gemessen 

und gegebenenfalls neu justiert werden.

Der Begriff Sosobonga beschreibt ein Rimal zur Lobpreisung 

des Soso-Baumes, das iiblicherweise mit Beginn der Reis- 

pflanzung im August/September begangen wird. Der Soso- 

Baum wird traditionell in die Reisfelder gepflanzt, da ihm eine 

insektenschadliche Wirkung zugeschrieben wird. Die Ayurve- 

da-Heilkunst nutzt das aus den Soso-Blattern gewonnene O1 

ebenfalls als Insektenschutz. So verwundert es nicht, dass die 

Adivasi den Soso-Baum als Gottheit verehren. Als einer der 

wenigen Mythen der Adivasi wird die Geschichte zum Soso-
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bonga-Ritual 

in Balladen- 

form vorge- 

tragen - und 

erinnert un- 

willkurlich an 

Pablo Neru

das Canto Ge

neral. Soso- 

bonga reiht 

sich ein in die 

lokal ausge- 

deuteten Va-

rianten der Schopfungsgeschichte und des kollektiven Unbe- 

wussten.

Sosobonga erganzt in Sprachform und Inhalt Ram Dayal 

Mundas Erlauterungen uber die Grundziige der traditio- 

nelle (Natur-) Religion der Adivasi: Adi.-dh ar am. Religious Be

liefs of the Advasis of India (57 Seiten, 10 Euro). Beide Bu

cher sind Zeugnisse der eigenstandigen Adivasi-Identitat  

und Lebensentwiirfe, die Ram Dayal Munda und seine Mit- 

streiter auf so vielfaltige Art gegen die Vereinnahmung 

durch die Hindu-Nation verteidig(t)en.

Theodor Rathgeber

Katharina Kakar, Frauen in Indien: Leben zwischen Unterdru- 

ckung und Widerstand, Verlag C.H.Beck, Miinchen 2015, 

231 Seiten, 14,95 Euro.

Katharina Kakar

Die Grundaussage ihres Buches spiegelt Katharina Ka

kar mit einem Zitat von Letty Cottin Pogrebin1 wider: 

„IF7w men are oppressed, it‘s a tragedy. When women are op

pressed, it‘s tradition.“ In ihrer 2015 erschienenen Mono

graphic geht die Autorin auf tiefverwurzelte patriarchale 

Denkstrukturen der indischen Gesellschaft ein. Sie deckt 

verschiedene Ursachen fiir ungleiche Machtverhaltnisse 

und Gewalt an Frauen auf. Ihre Thesen bettet sie in den 

gesellschaftlichen und geschichtlichen Kontext ein und 

untermauert diese mit alter Mythologie und personlichen 

Erfahrungen interviewter Frauen und Manner. AuBerdem 

erlautert sie grundlegende Strukturen der indischen Ge

sellschaft, wie die Mitgifttradition oder das Kastensystem 

und macht es so auch thematischen Neulingen leicht, Zu- 

sammenhange nachzuvollziehen.

Kakar ist promovierte Anthropologin und Religions- 

wissenschaftlerin. Sie lebt und arbeitet als Autorin und 

Kiinstlerin in Goa.

Am Anfang des Buches geht die Autorin darauf ein, wie 

die Gleichstellung der Frau durch tiefgreifende patriar

chale Werte verhindert wird. Als Beispiel fiihrt sie die 

Mitgifttradition an, die noch immer eine Entwertung be- 

deutet, da okonomische und statusgebundene Interessen 

uber den Korper und die Qualifikationen der Frauen ver- 

handelt werden.

Im vertiefenden Teil 

des Buches geht es 

um Machtverhalt- 

Frauen in Indien

Leben zwischen

nisse, hausliche Ge

walt — auch unter 

Frauen — und sexu- 

Unterdriickung

und Widerstand

ellen Missbrauch. Die 

Gesetzeslage in Indien 

zum Schutz der Frau 

sei zwar gut, jedoch 

mangele es an vorur- 

teilsfreier Hilfeleistung 

und Zugang zu recht- 

licher Beratung. Au

Berdem prangert sie 

an, dass sich aktuelle 

Debatten vor allem 

um Mitschuld, Scham 

und die Ehre der Frau drehen, statt Geschlechterverha.lt- 

nisse zu hinterfragen.

Zum Schluss zeigt Kakar die groBe Vielfalt an Bewegungen 

auf, die Widerstand leisten und Unrecht sichtbar machen. 

Organisierte Frauengruppen setzen sich fiir gleiche Land- 

rechte fiir Frauen ein (erfolgreich in Uttah Pradesch). Sie 

protestieren lauthals vor den Hausern von Gewalttatern 

und bilden Schliigertrupps gegen priigelnde Ehemanner,
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