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Feuerlauf fur Schiwa

Zur Bedeutung und zur Fotografie religioser Praxis

Frank Heidemann

Walter Keller

Die alljahrlichen Tempelfeste bilden in den meisten Dorfern Sudindiens einen religidsen 

und auch sozialen Hohepunkt. Oft sind sie mit einem offentlichen Feuerlaufen ver- 

bunden. Der Ritualverlauf gilt dabei als Hinweis auf eine moglichst gllickverheiBende 

Zukunft und wird zugleich als Visitenkarte des Dorfes gelesen. Der Ethnologe Frank Hei

demann und der Fotograf Walter Keller besuchten Anfang 2015 eines dieser Jahresfeste 

in der Nilgiri-Region. Ihr Beitrag dokumentiert den Festverlauf und reflektiert liber den 

Prozess des Fotografierens.

A
m friihen Nachmittag des 

2. Marz 2015 schritten 107 

Manner aus den Dorfern 

und Weilern nahe Jackanarai, einem 

Hauptdorf in den ostlichen Nilgi- 

ri Bergen Sudindiens, uber gluhende 

Holzscheite. Sie batten sich im Mor- 

gengrauen zuniichst einer rituellen 

Reinigung unterzogen, mit Feuerstei- 

nen ein kleines Feuer vor dem Tem

pel entfacht, Holzscheite schulter- 

hoch aufgeturmt und dann an beiden 

Enden der Feuerlaufstrecke ein Feu

er gezundet. Tagsiiber haben sie ge- 

fastet, in den Dorfern getanzt, gebetet, 

erneut ihre Reinheit gepruft und ge- 

meinsam Gott angerufen. Sie tragen 

ein weiBes Baumwollgewand, meist 

auch einen weiBen Turban, in der ei

nen Hand ein rotes Tuch, in der an- 

deren einen Bambusstock, und sind 

mit horizontalen weiBen Linien auf 

der Haut und mit einer gelben Blu- 

mengirlande geschmuckt. Einige ver- 

weilen auf dem Feuer, tanzen, greifen 

mit der Hand in die Holzkohle, hal- 

ten diese einen Moment und lassen 

sie wieder fallen. Andere tragen bun- 

te Ritualschirme, mit denen sie in den 

vergangenen fiinf Tagen in einer ein- 

drucksvollen Prozession durch um- 

liegende Taler gezogen sind. Einige 

wirken konzentriert, ins Gebet ver- 

tieft, andere strahlen vor Freude und 

Zuversicht. Nach kaum zehn Minu- 

ten haben alle das Feuer wohlbehal- 

ten uberquert und werden von den 

Festgasten gefeiert. Es folgen rituelle 

Speisen, Tanz, Opfergaben und die 

Asche des groBen Feuers wird von 

den Glaubigen in kleine Behaltnisse 

verpackt, in Papier eingewickelt oder 

direkt auf die Stirn gestrichen.

Die Vorgeschichte

Bei meinem ersten Besuchen in 

Jackanarai, es war wohl 1984, erlebte 

ich das Feuerlaufen als groBes Myste- 

rium. In den folgenden drei Dekaden 

habe ich das Fest mehr als zehnmal 

gesehen und ethnographisch — oft 

auch fotografisch oder audiovisuell 

— dokumentiert. Mein Interesse zielte 

auf die politische und religiose Ord- 

nung sowie die Lokalgeschichte und 

die Verwandtschaftsbeziehungen in 

der Region. Meine Beobachtungen 

sollten spater als Text kommuniziert 

werden. Fur mich war das Fest eine 

inszenierte Lokalverfassung mit ei

ner einjahrigen Halbwertzeit. In den 

Prozessionen, die physisch und visuell 

dominant die Dorfer verbinden, sah 

ich einen symbolischen Akt mit real- 

politischen Folgen, denn was auf dem 

Fest gesagt oder getan wurde, hatte 

eine normativ bindende Kraft. Mei

ne Besuche in den letzten Jahren er- 

folgten ohne Notizblock und Kame- 

ra. Ich war Gast und konnte das Fest 

besser spiiren. Die asthetische Di

mension und ihre emotionale Wir- 

kung auf die Teilnehmer riickten fur 

mich in den Vordergrund. In diesem 

Jahr, im Februar und Marz 2015, be- 

suchte mich der Fotograf Walter Kel

ler, der das Dorf und einige der Be- 

wohner schon von Besuchen in den 

1980er Jahren kannte.

Fotografie als sozialer Akt

In diesem Jahr hatte ich erstmals die 

Moglichkeit etwas zu beobachten, was 

bislang zu meiner eigenen Tatigkeit 

zahlte: die fotografische Dokumen- 

tation des Tempelfestes. Walter Kel

ler war zwar nicht der Einzige, der 

auf dem Fest fotografierte, denn viele 

Besucher machten von ihren Smart

phones Gebrauch. Er war jedoch der 

einzige Fotograf, also jemand, dessen 

Gegenwart und Einbindung primar 

durch den Akt des Fotografierens er- 

klart war. Mit zwei oder drei jeweils ki- 

loschweren Spiegelreflexkameras war 

seine Rolle eindeutig definiert. Die 

Position des Fotografen ist in Indien 

(soweit ich dies aus zahlreichen siid- 

indischen Kontexten beurteilen kann) 

durch eine uneindeutige Stellung im
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hierarchischen System gekennzeich- 

net. Zum einen ist er Dienstleistender 

und als solcher weisungsgebunden, 

zum anderen ist er Alleinverantwort- 

licher, der seine Auftraggeber zu 

Handlungen und Aufstellungen so- 

wie Mimik oder Gestik auffordern 

kann. Selbst ein korperlicher Kon- 

takt mit Personen des anderen Ge- 

schlechts zwecks Realisierung einer 

Pose ist kein Tabu, sondern im Studio 

eher die Regel. Fotografen sind wie 

Trickster raumlich ungebunden, sozial 

schwer fassbar, sie sind kreativ und ihr 

Werk, das friiher im Dunkel der Dun- 

kelkammer und heute unsichtbar auf 

Festplatten seine Form gewinnt, wirkt

Die Feuerlaufer gehen oft dichtgedrangt 

uber die gluhenden Kohlen. Wenn einer 

von ihnen, etwa durch den Blickkontakt 

ins Publikum oder zur Kamera, den Schritt 

verlangsamt, kann es fur die ihm Fol- 

genden extrem heiBwerden. 

in die Offentlichkeit hinein. Zudem 

erhohen Fotografen durch ihre Pra- 

senz das soziale oder rituelle Gesche- 

hen, denn sie schaffen ein Zeugnis 

fur die gefiihlte Ewigkeit. Vor diesem 

Hintergrund erschien Walter Keller 

auf dem Fest.

Der Unterschied zwischen einem be- 

obachtenden und einem professio- 

nell fotografierenden Besucher ist im- 

mens. Die Kamera, unabhangig ob 

sie fokussierend gehalten oder mit 

dem Objektivdeckel geschutzt abge- 

legt wurde, trat als Quasi-Akteur auf. 

Ihre Gegenwart wirkte stimulierend, 

sobaid sie aus dem Rucksack entnom- 

men wurde. Sie veranderte die soziale 

Situation und regte Fantasien an; ge- 

legentlich wirkte sie normierend oder 

motivierte Tanzer, Musikanten, Prie

ster und Feuerlaufer zu Ausdrucks- 

handlungen. Meine eigene Kamera,

leichter und kleiner als die des Foto

grafen, wanderte oft in die Hande der 

Anwesenden, die dann von ihr Ge- 

brauch machten. Walter Kellers Ka- 

meras batten eine besondere Aura 

und niemand fragte, ob er mit ihr fo- 

tografieren konne. Ein Blick auf die 

im Display sichtbaren Aufnahmen 

erfiillte alle Wiinsche. In der Pra

xis der Profifotografie sind Kamera 

und Fotograf untrennbar verbunden. 

Die Kamera zeigt eindeutig die Rolle 

des Fotografen an, wie es sonst Uni- 

formen oder Ehrabzeichen tun. Ge- 

meinsam werden sie zu einem klar de- 

finierten Akteur, der durch den Akt 

der Dokumentation genau das er- 

hoht, was spater im Bild erscheinen 

soil. Somit sind Dokumentation und 

Ereignis auch unmittelbar miteinan- 

der verwoben. Der Kamerablick ist 

ein Ausdruck der Aufmerksamkeit. 

Im Ritual wird das dokumentarischeBild: Walter Keller
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Bevor die Manner uber das Feuer laufen, 

testen sie ihre Reinheit. Sie fiihren einen 

brennenden Docht drei Mai in den Mund. 

Wenn er nicht erlbscht und kein Schmerz 

erfahren wird, sind sie rituell gereinigt 

und bereit fur das Feuerlaufen.

Bild: Walter Keller 

Potenzial der Spiegelreflex somit von 

ihrem kommunikativen Gestus iiber- 

schattet. Das Klieken des Auslosers 

„spricht“ zu den Abgebildeten, die 

mit Haltung den Kamerablick erwi- 

dern. Doch nach einigen Tagen ist die 

„Stimme“ der Kamera eine unter vie- 

len. Der Klang der Musikinstrumente 

und der Rhythmus des Kreistanzes 

iiberlagern die Aura des Fotografie- 

rens. Somit sind die Bilder, die an den 

Tagen um den 2. Marz 2015 belich- 

tet wurden teils dialogisch, teils par- 

tizipatorisch. Sie zeigen zugleich den 

Blick des Fotografen und wie die Fo- 

tografierten sich sehen.

Der Mythos

Das Feuerlaufen findet fur den Gott 

Jedayasamy (Jedaya bedeutet Filzhaar; 

samy bedeutet Gott) und vor dem Hin- 

tergrund seines Mythos statt. Einst

Der Tempel fur Jedayasamy steht au- 

Berhalb des Dorfes nahe Jackanarai in 

Sudiendien inmitten von Teefeldern, wo in 

mythischer Vorzeit dichter Wald war. Bart, 

Filzhaar und eine Halskette des Asketen 

zeigen den indigenen Gott, der heute als 

Shiwa verehrt wird.

Bild: Walter Keller

kam ein Bettier in diese Bergregion 

und fragte nach einem ruhigen Platz, 

wo er verweilen konne. Die Vorfah- 

ren verwiesen ihn auf das ostliche Tai 

als einen guten Ort zum Rasten. Er 

blieb dort mehrere Tage, und die Be- 

wohner von Jackanarai brachten ihm 

taglich ein Bohnengericht mit Ragi. 

Seine einzige Bitte lautete, dass man 

sich nicht umsehen solle, wenn man 

seinen Rastplatz verlasst. Eines Ta- 

ges jedoch wandte sich einer der Bo- 

ten um und sah, dass der Bettier mit 

den ihn umgebenden Tigern sprach. 

Somit wurde offenkundig, dass er 

nicht Bettier, sondern eine Gottheit 

war. Er dankte den Bewohnern von 

Jackanarai fur die Speisen und bot 

an, diesen Ort einmal im Jahr zu be- 

suchen. Fortan feiern die ansassigen 

Badaga dieses Ereignis jedes Jahr, 

denn sein Kommen gilt als gliickver- 

heibend. Heute gilt er als Inkarnati- 

on von Schiwa und seine Verehrung 

findet in vier Dorfern auf dem Nilgiri 

Plateau und ostlich der Berge in Ger

ma statt. Seine Biiste auf dem Tempel-
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Die Musiker auf dem Fest fur Jedayasamy sind Kurumba, die auch andere rituelle Dienste leisten. Sie liefern die Bambusstdcke fur die 

Feuerlaufer und entfachen mit Feuersteinen das Feuer im Morgengrauen vor dem Tempel.

Bild: Walter Keller

portal zeigt Jedayasamy als bartigen 

Asket zwischen zwei Tigern.

Der Festverlauf

Die Dramaturgic des Festes fiigt My

thos und Gegenwart sowie Sollen 

und Sein zusammen. Gottheit Je

dayasamy besucht das Dorf und die 

Dorfgemeinschaft empfangt ihn. Ei- 

nige Dutzend Manner ziehen meh- 

rere Tage durch die Weiler, die juri- 

stisch und verwandtschaftlich zum 

Hauptdorf Jackanarai zahlen, tanzen, 

rufen Gott an, essen gemeinsam ve- 

getarische Kost, ubernachten in loka- 

len Tempeln und vermeiden jedmog- 

lichen Kontakt zu verunreinigenden 

Substanzen, zu denen auch Fleisch 

und Alkohol zahlen. Ihre Prozes- 

sion ist das sichtbare Verbindungs- 

glied zwischen den Weilern. Kurz 

vor dem Feuerlauf testen die Manner 

ihre Reinheit, indem sie einen bren- 

nenden Docht in ihren Mund fiih- 

ren. Wenn man keinen Schmerz ver- 

spiirt und die Flamme nicht erlischt, 

ist man bereit. Den Hohepunkt bildet 

dann das kollektive Feuerlaufen. Da- 

nach wird prasad, eine Speise fur und 

mit den Gottern, unter alien geteilt. 

Gekocht wird sie gemeinsam von den 

Nachkommen des Dorfgriinders und 

den eingeheirateten Familien (jeweils 

gerechnet in mannlicher Abstam- 

mungslinie). Der Priester tragt einen 

Teil der Speise in den Tempel als Op- 

fergabe fur Jedayasamy; der verblei- 

bende Teil wird anschlieBend un

ter alien Festteilnehmern geteilt. Die 

Speise fur Gott wird zur Speise mit 

Gott, und seine Anwesenheit bringt 

Zuversicht und Gluck fur die gesamte 

Region.

Das Fest als Inszenierung

Das Fest fur Jedayasamy ist somit ein 

Gottesempfang, eine Glaubensbe- 

kundung und eine kollektive Insze

nierung mit Tanz und Musik, die im 

Feuerlaufen am letzten Festtag den 

Hohepunkt findet. Es ist jedoch zu- 

gleich ein sozialer Event, bei dem 

die Schwiegerverwandten eingeladen 

und bekostigt werden. Die grundge- 

reinigten und oft frisch gestrichenen 

Hauser, die sanierten Wege und ge- 

sauberten Platze sind Teil einer Tota- 

litat, die nicht selten als Visitenkarte 

des Dorfes bezeichnet wird. Okono- 

mische Entscheidungen, wer mit wem 

Geschafte macht, oder wohin die ei- 

genen Tochter verheiratet werden, 

sind untrennbar mit dem Ruf eines 

Dorfes verbunden, dessen deutlichs- 

ter Ausdruck das groBe Jahresfest ist.
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Bild oben: Das Feuer wird an beiden Enden 

entfacht, jeweils von den Nachkommen 

des Dorfgrunders und den eingeheirateten 

Schwiegerverwandten. Wenn sich das 

Feuer in der Mitte vereint, steht es fur die 

Einheit der Dorfbevblkerung.

Bild: Walter Keller

Welche Stellung die einzelnen Weiler 

im Gesamtgefuge einnehmen, driickt 

sich in den Privilegien aus, die Ge- 

meinschaft der Feuerlaufer zu beko- 

stigen und zu beherbergen. Zugleich 

dient das Fest als inszenierte loka- 

le Ver fas sung, denn wer Rang und 

Namen hat, muss dies in diesen Ta- 

gen zeigen. Das Fest ist GroBinsze- 

nierung und Gesamtkunstwerk, Ver- 

dichtung und Deutung. Verwandte 

riicken zusammen und Gott gesellt 

sich zu ihnen. Das Sprechen uber das 

Fest wird zur Exegese des Eigenen, 

letztlich ein identifikatorischer Dis- 

kurs im Namen Gottes. Dieses Spre

chen ist metaphorisch, man spricht 

in Bildern, mit und uber Bilder, die 

in den Kopfen und auf den Speicher- 

chips der Kameras entstehen.

Zum Autor_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Frank Heidemann ist Professor fur Ethnolo- 

gie an der Universitat Munchen und forscht 

seit vielen Jahren in Sudindien. Zum Jeda- 

yasamy Fest siehe auch Akka Bakka (Ber

lin 2006: 381-446) und ein kurzes Video 

auf YouTube: https://www.youtube.com/ 

watch?v=APk6mnAw4nO

Zum Fotograf_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Walter Keller ist Grundungsmitglied des 

Sudasienburos und war viele Jahre sein Ce- 

schaftsfuhrer. Ab Ende der 1970er Jahre 

hat er auBerdem fur zahlreiche Zeitungen 

in Deutschland, der Schweiz und Osterreich 

sowie fur den Horfunk uber Siid- und Sud- 

ostasien berichtet. Zwischen 2003 und 2013 

arbeitete er fur die Gesellschaft fur Internati

onale Zusammenarbeit (GIZ) als Projektleiter 

in Sri Lanka.

Kontakt: www.third-eye-photography.jimdo.com 

Bild unten: Einige der Manner, die hier in BegleiG- 

von Verwandten auf dem Weg zum Tempel sindf ■ 

den erstmalig uber das Feuer laufen, andere nem 
seit mehr als vierzig Jahren jahrlich an diesem k1 , 

teil. Blickkontakt zur Kamera suchen nur einigev 

ihnen.

Bild: WaKer
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