
Tiere im sozialen, politischen und religidsen Kontext

Glucksbringer und Elendsstifter zugleich

Ratten zwischen Verehrung und Ursache 

gesellschaftlicher Ausgrenzung

Fabian Falter

In europaischen Kulturen gelten Ratten als feige und hinterhaltig, in Sudasien unter an- 

derem als ehrlich und kreativ. Die existierenden Rattenbilder kbnnten gegensatzlicher 

nicht sein. Aber auch in Sudasien ist das Verhaltnis zu den Nagern ambivalent: Wahrend 

im Karni-Mata-Tempel bei Bikaner (Rajasthan) Tausende Ratten hofiert werden, lebt die 

Gemeinschaft der Musahar - der sogenannten rat eaters - am untersten Ende der Ge

sellschaft. Die „Ratte“ wird hier zur Ursache von Ausgrenzung.

R
atten sind Nagetiere und ge- 

horen wie Mause, die vor 

allem uber einen kleineren 

Rumpf verfugen, zur Gruppe der 

Altweltmause {^NLurina^). Im Sprach- 

gebrauch wird die Bezeichnung „Rat- 

te“ oft unspezifisch fur alle Gat- 

tungen der Gruppe verwendet, also 

auch fur Mause. Umgekehrt werden 

Ratten auch Mause genannt. Die uber 

60 verschiedenen Arten weltweit un- 

terscheiden sich in Bezug auf Gro- 

Be, Fell, Korper-Schwanz-Verhaltnis, 

Kopfumfang, Gewicht, Lebensraum 

und bevorzugte Nahrung zum Teil 

erheblich. Wahrend die meisten Ar

ten das Lebensumfeld des Menschen 

meiden, haben sich Arten wie die 

Wanderratte und die Hausratte an die 

Umgebung des Menschen angepasst 

und werden darum auch als „Kultur- 

folger“ bezeichnet. Im Allgemeinen 

sind die Tiere Allesfresser und kon- 

nen sich je nach Art bis zu zwolfmal 

im Jahr reproduzieren.

Ratten sind auf keinen bestimmten 

Lebensraum spezialisiert und daher 

besonders anpassungsfahig. Aus die- 

sem Grund konnten sie sich miihe- 

los weltweit ausbreiten und wurden 

ein beliebtes Objekt fur Tierversuche. 

Wie fast alle Tiere kbnnen Ratten 

als Vektoren direkt oder indirekt 

Krankheiten iibertragen. Besonders 

bekannt sind sie als Trager der Pest, 

deren Bakterien durch Bisse von Rat- 

tenflohen auf den Menschen iibertra- 

gen werden. Ob dies allein die groBen 

Epidemien des Mittelalters ausloste, 

wird aber inzwischen angezweifelt. 

Dennoch sind in Deutschland die 

Betreiber der Abwassersysteme ge- 

setzlich zur Rattenbekampfung ver- 

pflichtet. Zu den natiirlichen Feinden 

von Ratten gehdren in erster Linie 

Raubvogel und Schlangen. Da letz- 

tere auch in Sudasien weit verbreitet 

sind und vor allem auf dem Land eine 

Bedrohung fur die Menschen darstel- 

len, wird versucht, Ratten von den 

Hausern fernzuhalten. In Sudasien 

sind hauptsachlich die weltweit vor- 

kommenden Wander- und Hausrat- 

ten sowie die Reisfeld- und die Hima- 

lajaratten verbreitet.

Das Rattenbild

in europaischen Kulturen

In den europaischen Kulturen 

herrscht seit der Antike — Hausratten 

erreichten Europa vermutlich in der 

Romerzeit — ein negatives Bild der 

Nager vor. Dies ist vor allem der wei- 

ten Verbreitung der Tiere und der An- 

sicht, sie seien fur Epidemien verant- 

wortlich, geschuldet. Die Ablehnung 

der Ratten zeigt sich beispielsweise 

an Geschichten wie dem „Rattenfan- 

ger von HamelnT In Fabeln gelten sie 

als hinterhaltig und feige; Eigenschaf- 

ten, die zur weitverbreiteten Verwen- 

dung der Tiere in S chimp fwortern 

gefiihrt haben: „Ratte“, „Landratte“, 

„Rattenloch“, „Rattenschwanz“ oder 

„die Ratten verlassen das sinken- 

de Schiff“. — Ratten kommen in vie- 

len literarischen Werken vor, in Ger

hard Hauptmanns Theaterstuck „Die 

Ratten“ (1911) dient die Verwendung 

der Sozialkritik. Neuere Kinderbii- 

cher versuchen dem Trend entgegen- 

zuwirken und zeichnen ein positiver- 

es Rattenbild. Ein Beispiel hierfur ist 

auch der Animationsfilm Ratatouille 

(USA, 2007), in dem eine Ratte einem 

jungen Mann dabei hilft, ein Spitzen- 

koch zu werden.

Das Rattenbild in Asien: 

Ehrlichkeit, Kreativitat 

und hitziges Gemut

Obwohl — wie noch deutlicher wer

den wird - Ratten in Asien ambiva

lent gesehen werden, ist im Vergleich 

zu Europa ein deutlicher Unterschied 

in der Wahrnehmung feststellbar, 

wenngleich Ratten und Mause auch 

hier haufig gleichgesetzt werden. So- 

wohl im chinesischen wie auch im 

sudasiatischen Kulturkreis werden 

ihnen Eigenschaften wie Ehrlich

keit und Kreativitat, aber auch Gier,
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Verschwendungssinn und ein hitzi- 

ges Gemiit zugeschrieben. Die Rat- 

te ist das erste Tier der chinesischen 

Tierkreiszeichen. Wer im Jahr der 

Ratte geboren wurde, gilt als intelli

gent, selbstbewusst und hart arbei- 

tend, aber auch als geizig. In Siidasien 

verleihen die korperlichen sowie die 

zugeschriebenen charakterlichen Ei- 

genschaften einem Tier seinen Sym- 

bolcharakter: Ratten symbolisieren 

hier beispielsweise Fruchtbarkeit und 

Unaufhaltbarkeit, aber auch Gier und 

Plunderei. Fur die Prasenz des Tieres 

in der Hindu-Mythologie Siidasiens 

seien hier die beiden bekanntesten 

Beispiele genannt: der Kami Mata ge- 

weihte sogenannte „Ratten-Tempel“ 

und das Reittier des elefantenkopfi- 

gen Gottes Ganesha.

Heilige Tempelratten

In dem kleinen Ort Deshnok, 30 km 

sudlich von Bikaner in Rajasthan, 

liegt der groBte von drei1 Kami Mata 

geweihten Tempeln Indiens. Beson- 

derheit dieses Tempels ist es, dass dar- 

in tausende Ratten leben. Kami Mata 

soli im 14./15. Jahrhundert gelebt ha- 

ben und eine Weise gewesen sein, die 

der Herrscherfamilie von Bikaner na- 

hestand. Von ihren Verehrern wird sie 

als Reinkarnation der Gottin Durga 

angesehen. Ihr Tempel wird heute 

taglich von Tausenden Pilgern und 

schaulustigen Touristen besucht. Um 

ihn ranken sich zwei populare Ge- 

schichten. Eine besagt, dass ein toter 

Junge — teilweise ist die Rede davon, 

dass er ein Sohn der Herrscherfami

lie gewesen sei — zu Kami Mata ge- 

bracht wurde, damit sie ihn wieder- 

belebe. In Trance rang sie mit dem 

Totengott Yama um die Herausgabe 

des Kindes. Yama erwiderte jedoch, 

dass das Kind bereits wiedergebo- 

ren worden sei. Daraufhin habe Kar- 

ni Mata geschworen, dass kein Toter 

aus Bikaner jemals wieder das Reich 

Yamas betreten werde und stattdes- 

sen als Ratte wiedergeboren werden 

solle. Die zweite Geschichte besagt, 

dass eine 20.000 Mann starke Armee 

von einem nahegelegenen Schlacht- 

feld desertiert sei und bei Kami Mata 

Schutz gesucht habe. Obwohl fur 

Deserteure gemeinhin die Todesstra- 

fe vorgesehen war, verschonte Kar- 

ni Mata die Soldaten und verwandel- 

te sie stattdessen in 20.000 Ratten, die 

fortan im Tempel lebten.

Der Tempel erhielt seine heutige 

Form sowie viele seiner kostbaren 

Verzierungen und Rattenstatuen An- 

fang des 20. Jahrhunderts auf GeheiB 

von Ganga Singh (1880-1943), dem 

Maharadscha von Bikaner. Die Rat

ten werden von den Besuchern mit 

Speisen und Milch versorgt. Lauft 

eine Ratte einem Besucher uber die 

FuBe, wird dies als glucksverheiBend 

angesehen. Noch groBere Ehre wird 

dem zuteil, der einer der wenigen wei- 

Ben Ratten eine Speise anbieten kann. 

Diese werden als Manifestationen 

von Kami Mata selbst oder ihren vier 

Sohnen betrachtet.

Mushika - das Reittier des 

elefantenkopfigen Gottes 

Ganesha

Neben den Ratten im Karni-Ma- 

ta-Tempel ist eine weitere Ratte in der 

Hindu-Mythologie prasent: Das Reit

tier des elefantenkopfigen Gottes Ga

nesha. Obwohl der Gott in den ver- 

schiedenen Paran as unterschiedliche 

Reittiere benutzt, wird er heutzutage 

meist mit einer Ratte oder Maus 

dargestellt. Die Reittiere der Gotter, 

vahana, sind wichtiger Bestandteil der 

Mythologie und vor allem der Iko- 

nographie. Sie sind eng mit der je- 

weiligen Gottheit verbunden und 

reprasentieren meist die gleichen Ei- 

genschaften: Der weiBe Bulle Nan

di steht genauso fur Kraft und Star

ke wie der Gott Schiwa, den er tragt. 

Manchmal symbolisiert das Reittier 

aber auch damonische Krafte, die 

die Gottheit besiegt und sich Unter- 

tan gemacht hat. Ganeshas Reittier 

als Ratte oder Maus wird Mushika ge

nannt, manchmal auch Akhu. Eine 

Interpretation smoglichkeit besagt,

Zwei Frauen im Musahar basti von Umraha 

gehen der traditionellen Arbeit nach: Sie 

stellen aus gesammelten Slattern Weg- 

werfteller her.

Bild: Fabian Falter
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dass Ganesha - der „Entferner der 

Hindernisse“ — nutzlose Gedanken 

zerstbrt, wenn er auf Mushika sitzt. 

Die nutzlosen Gedanken stellt man 

sich als Ratten vor, die in der Nacht 

wahrend der Nahrungssuche immer 

mehr werden, wenn sie etwas gefun- 

den haben.

Im Ganesha-Pz/wz^ wird eine Ge- 

schichte erzahlt, wie der Musiker 

Krauncha zu Mushika wurde: Der 

Musiker — diese Berufsgruppe ist hoch 

angesehen in der Hindu-Mythologie 

— trat aus Vers ehen auf den liegenden 

muni (Seher) Vamadeva. Da die FuBe 

die unreinsten Korperteile darstellen, 

war dies eine ernsthafte Beleidigung 

und Vamadeva verwandelte Kraun

cha im Zorn in eine Ratte — Mushika. 

Mushika wurde jedoch immer groBer 

und zerstorte alles, was auf seinem 

Weg lag. Ganesha fing Mushika mit 

seinem Russel ein und machte ihn zu 

seinem vahana. Fortan konnte Gane

sha bei seiner Aufgabe als Entferner 

aller Hindernisse auch durch kleine 

Locher und uber enge Pfade — sogar 

bei Dunkelheit — gelangen. Da Ga

nesha als Entferner aller Hindernisse 

ein sehr popularer Gott ist und in der 

Vorstellung der Glaubigen mit dieser 

Aufgabe auch alle Hande voll zu tun 

hat, kommt dem Reittier Mushika bei 

der Ubermittlung von Wiinschen eine 

wichtige Rolle zu. So lasst sich beob- 

achten, dass viele Glaubige bei ihrem 

Besuch eines Ganesha-Tempels auch 

sein Reittier mit prasad (siiBen Op- 

ferspeisen) versorgen und ihm ihre 

Wiinsche an Ganesha ins Ohr flus

tern, damit Mushika sie an Ganesha 

weitergebe. Obwohl sich aus der My- 

thologie eher ein untertaniges Ver- 

haltnis des Reittieres zum Gott her- 

auslesen lasst, gehen die Glaubigen in 

der Praxis davon aus, dass Mushika 

leichter fur sie bei Ganesha Fiirspra- 

che halten konne. SchlieBlich gibt es 

noch die Interpretation, dass Gane

sha, da er sich eine Ratte zum Reittier 

gemacht hat, symbolisch das Hinder- 

nis der „Bedrohung der Ernten durch 

Nagetiere auf den Feldern“ beseitigt. 

Diese Aufgabe, die Felder von Rat

ten freizuhalten, hatte in der Region 

des heutigen ostlichen Uttar Pradesh, 

Bihar und der Terai Region Nepals 

die Gemeinschaft der Musahar inne.

Die Musahar

Der Name Musabarleitet sich von musa 

(Ratte) und ahar (Ernahrung) ab, also 

diejenigen, deren Ernahrung aus Rat

ten besteht, was im Englischen mit rat 

eaters iibersetzt wird. Vermutlich wa- 

ren die Musahar in friiherer Zeit eine 

Untergruppe des Bbuij/a-Stammes, die 

in den Waldern der heutigen Grenz- 

region zwischen den Bundesstaaten 

Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Ch

hattisgarh und Madhya Pradesh lebte 

und deren Mitglieder Blatter und me- 

dizinische Krauter sammelten. Auf- 

grund der fortschreitenden Besiede- 

lung der Ganges-Ebene wurden sie 

aus ihrem Siedlungsgebiet und von 

ihren traditionellen Tatigkeiten ver- 

drangt und arbeiteten fortan als land- 

lose Feldarbeiter. Zu ihren Aufgaben 

gehbrte seither, die Felder von Rat

ten zu befreien. Die Stigmatisierung 

als „Rattenesser“ riihrt daher, dass 

ihnen die iibrigen Bevblkerungsgrup- 

pen bald unterstellten, sie wurden die 

Ratten nicht nur vertreiben, sondern 

in Ermangelung anderer Nahrungs- 

mittel auch essen. Daran hing ein 

ganzer „Rattenschwanz“ an Vorurtei- 

len und Ausgrenzungen: Die den Rat

ten zugeschriebenen negativen At

tribute, wie schmutzig, gierig, wenig 

spezialisiert und Allesfresser zu sein, 

Krankheiten zu iibertragen, Schlan- 

gen anzulocken und sich rasant zu 

vermehren, wurden auf die mit ihnen 

assoziierten Menschen, ihren Geis- 

teszustand und ihre Lebensumwelt 

ubertragen. Ihre schmutzige Arbeit 

fiihrte zur Verurteilung als unreine 

Gemeinschaft. Sie mussten auBerhalb 

der Siedlungen wohnen, durften die 

Brunnen nicht benutzen, keine Tem

pel und offentlichen Platze betreten 

und mussten niedere Tatigkeiten ver- 

richten, nicht zuletzt als bonded labou

rer. Wie vielen anderen Dalit-Gemein- 

schaften wird ihnen heute zusatzlich 

der Verzehr von Schweinefleisch und 

ein massiver Drogenkonsum, vor al- 

lem von Alkohol, Bidis2, und Kautabak 

(khainip vorgeworfen.

Da die Gemeinschaft der Musahar 

seit 1981 im Zensus nicht mehr sepa- 

rat gezahlt wurde, gibt es keine ver- 

lasslichen Zahlen uber ihre GroBe. 

Schatzungen der wenigen Nichtregie- 

rungsorganisationen (NRO), Journa- 

listen und Wissenschaftler, die sich 

mit den Musahar beschaftigen, ge

hen von 500.000 bis 700.000 in Ut

tar Pradesh, von bis zu drei Millionen 

in Bihar und von etwa 170.000 auf 

der nepalischen Seite der Terai-Regi- 

on aus. Fur Bihar und Nepal liegen 

einige NRO-Berichte und kleinere 

Forschungsarbeiten vor, die sich 

vor allem mit dem Bildungsstatus, 

der Situation der Frauen und der 

gesundheitlichen Versorgung der 

Musahar beschaftigten. Ashish Ba- 

jracharya listet fur Bihar beispielswei- 

se auf, dass in diesem Bundesstaat die 

Alphabetisierungsrate bei Mannern 

2006 bei etwa 47 Prozent gelegen 

habe, bei Frauen bei 33 Prozent. Bei 

den scheduled castes seien 12 Prozent al- 

phabetisiert, bei den Musahar nur 4,6 

Prozent und von den weiblichen Mu

sahar gerade einmal 1,3 Prozent.

Musahar im Distrikt Varanasi

Im ostlichen Uttar Pradesh wurde der 

Gemeinschaft bislang kaum Beach- 

tung geschenkt. Die von den Sozial- 

arbeitern der Organisation ~Lok Cheta- 

na Samiti (Organisation zur Starkung 

der Gesellschaft) im Winter 2010/11 

durchgefiihrte Studie zum sozialen, 

okonomischen und edukativen Status 

der Gemeinschaft im Distrikt Varana

si diente der Grundlagenforschung, 

um eine erste Idee von ihren Lebens- 

verhaltnissen zu bekommen. So war 

die Umfrage auch nicht reprasenta- 

tiv, es wurden insgesamt 125 Perso- 

nen aus 26 Musahar-bastis (Ortsteilen) 

befragt. Dabei lieB sich eine extre

me Ausgrenzung der Gemeinschaft 

feststellen: Die bastis der Musahar lie

gen meist auBerhalb des eigentlichen 

Dorfes auf staatlichem oder als was-

Sudasien 2/2015 | 31



Tiere im sozialen, politischen und religidsen Kontext

te land gekennzeichnetem Land oder 

auf den Grundstucken von Ziegelei- 

en. Hochkastige Sozialarbeiterinnen 

weigerten sich, fiir die Studie in die 

Musahar-bastis zu fahren und auch Lo- 

kalpolitiker, die fur kommunale Wah- 

len fiir sich warden, betraten die bas- 

tis nicht, sondern lieBen Alkohol, 

Geld und Zigaretten am Auto abho- 

len. Demgegeniiber waren die B efrag- 

ten haufig auch argwohnisch gegen- 

iiber den Sozialarbeitern, da sie in der 

Vergangenheit schon haufiger von 

staatlichen Programmen, Politikern 

und NRO enttauscht worden sind. In 

Schulen mussten manche Kinder se- 

parat von den anderen essen und in 

manchen Dorfern erlauben selbst an- 

dere Dalit-Gemeinschaften wie die 

Chamar (Gerber) den Musahar nicht, 

ihre Brunnen zu benutzen. In Ein- 

zelfallen waren Musahar aber auch in 

Netzwerke auBerhalb ihrer Gemein- 

schaft integriert, zum Beispiel in von 

NRO angeleiteten Selbsthilfegruppen 

fur Frauen.

Diskriminierung und Armut

Obwohl nicht reprasentativ, zeigt die 

Studie doch einige wichtige Merk- 

male der Lebensumstande der Mu

sahar im Distrikt Varanasi auf. Diese 

Merkmale stehen in engem Zusam- 

menhang mit dem Stigma als rat eaters. 

Etwa die Halfte der Befragten gab an, 

regelmaBig in der Offentlichkeit dis- 

kriminiert zu werden, uberwiegend 

durch das Verbot, offentliche Platze 

oder Einrichtungen zu besuchen. Be- 

zeichnend waren beispielsweise Be- 

richte dariiber, dass Kinder in staat

lichen Schulen von anderen Kindern 

mit eingefangenen Ratten gehanselt 

wurden, im Unterricht separat sit- 

zen oder in der Pause separat essen 

mussten. Die Alphabetisierungsra- 

te unter den Musahar ist sehr niedrig, 

haufig konnen nur die Kinder lesen 

und schreiben. Doch nur die wenigs- 

ten von ihnen gehen langerfristig zur 

Schule. Als Griinde hierfur wurden 

zu hohe Kosten, Diskriminierung, 

Heirat, Kinderarbeit und Arbeits- 

migration genannt. Eine Rolle spiel- 

ten auBerdem der Bedarf, im Haus- 

halt zu helfen, oder die Tatsache, dass 

die Eltern den Sinn einer weiterfiih- 

renden Bildung nicht erkannten.

Auch die Arbeitssituation zeichnete 

sich im Rahmen der Studie als pro- 

blematisch ab. Die groBe Mehrheit ar- 

beitet als Tagelohner, hinzu kommen 

einige Familien, die als bonded labourer 

in Ziegeleien schuften. Das Durch- 

schnittseinkommen der befragten 

Personen lag bei 1500 Rupees im Mo- 

nat, etwa 25 Euro. Die meisten be

fragten Familien waren daher hoch- 

verschuldet. Die psychische Last der 

finanziellen Not und der Perspektiv- 

losigkeit lieB sie verstarkt zu Drogen 

greifen.

Dennoch blickten viele der befragten 

Musahar positiv in die Zukunft und 

gaben an, dass sich ihre Situation in 

den letzten Jahren auch aufgrund 

von staatlichen Programmen verbes- 

sert habe. Zwar kamen sie selten in 

den Genuss der vollen FordermaB- 

nahmen, setzten aber vor allem Hoff- 

nungen in das Arbeitsprogramm 

NREGA* 1 2 3.

Die Zeiten, in denen die Musahar die 

Felder von Ratten saubern mussten, 

sind vergangen. Diese Aufgabe iiber- 

nehmen jetzt chemische Mittel und 

technische Gerate. Aber ihr Stigma 

fuhren sie weiterhin im Namen. Und 

die Gesellschaft grenzt sie weiterhin 

aus.

Bislang haben sie in solcher Abgren- 

zung gelebt, dass sich selbst NRO 

kaum mit ihnen beschaftigen. Den 

Musahar selbst fehlt das Wissen und 

das Kapital, mit dem sie sich an Selbst- 

hilfeprogrammen beteiligen konnten. 

Mit Milch und SiiBigkeiten gefuttert 

— sprich anerkannt zu werden wie die 

Ratten im Karni-Mata-Tempel, bleibt 

fur die Lebensrealitat der Musahar in 

Uttar Pradesh, Bihar und Nepal vor- 

erst ein ferner Traum.

Endnoten

1 Die anderen beiden befinden sich in Udai

pur und Alwar.

2 Indische zigarettenahnliche Tabakware aus 

einem Tendublatt als Hullblatt und Tabak 

oder anderen Krautern als Fullung.

3 Der 2005 von der UPA-Regierung unter 

Premierminister Manmohan Singh initi- 

ierte Mahatma Gandhi National Rural Em

ployment Gurantee Act (NREGA) garantiert 

theoretisch jedem Haushalt in landlichen 

Gebieten 100 Tage bezahlter und unqua- 

lifizierter Arbeit im Jahr, beispielsweise in 

Infrastrukturprojekten.
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