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Das Kastenwesen in Indien

Dynamik durch Wandel

Von Bernd Basting

Historisch-mythologische 

Genese

Das religios-soziale System des Kasten- 

wesens ist ein sehr altes und spezifisch 

indisches Phanomen. Entstanden ist es im 

Zuge det Einwanderung der Arier nach 

Indien zwischen 1500 und 1000 v.u.Z. 

Die regionale Herkunft der Arier war 

vermutlich der Kaspische Raum bzw. der 

Nordiran. Sukzessiv drangen sie von dort 

in die nordindischen Ebenen von Indus, 

Ganges und Yamuna ein und begannen 

— als ein ehemals nomadisierendes 

Viehzuchtervolk — in den fruchtbaren 

Flusslandschaften sesshaft zu werden und 

Ackerbau zu betreiben. In ihrem neuen 

Siedlungsraum fanden sie eine Bevolke- 

rung vor, die schon viel langer als sie selbst 

dort lebten: die Drawiden. Die arischen 

Eindringlinge aus dem Westen verfugten 

mit ihren pferdegezogenen Streitwagen 

uber eine iiberlegene Waffentechnologie, 

mit der sie die drawidische Urbevolke- 

rung schnell besiegen und unterdriicken 

konnten. Ein Teil der Drawiden schufte- 

te fortan als Arbeitssklaven auf den Fel- 

dern des neuen Herrschervolkes, ein an- 

derer Teil wurde in den Siiden Indiens 

abgedrangt, wo ihre Nachfahren auch 

heute noch leben (Tamil Nadu, Kerala, 

Andhra Pradesh, Karnataka). Vor diesem 

Hintergrund etablierte bereits die friihe 

arische Gesellschaft eine Kastenordnung. 

Sie trug den Namen Varna (Sanskrit: 

Farbe, Hautfarbe) und bestand aus zwei 

Gruppen: Einerseits aus der hellhautigen 

Bevblkerungsgruppe der Arier und an- 

dererseits aus der dunkelhautigen Bevol- 

kerung der Drawiden.

Brautpaar der Rajputen-Kaste (Foto: Bernd Basting)
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Die Grundlagen 

des Kastenwesens

Die Arier (Ariya, Sanskrit: „Die Rei- 

nen“) betrachteten sich als ein auserwahl- 

tes, gottlich inspiriertes, deshalb „reines“ 

Dolk. Ihre relative Hellhautigkeit gait ih- 

Uen als Beleg dieser Reinheit. Die 

Drawiden wurden wegen ihrer Dunkel- 

Diutigkeit deshalb als „ungdttlich“, „un- 

r£in“ sprich: „unwert“ betrachtet, weshalb 

^an sie auch ohne Not auch versklaven 

L|nd der eigenen Herrschaft unterstellen 

konnte. Das rassistische K/rw^-Konzept 

legitimierte ein gesellschaftliches Ord- 

^ungssystem: Das der ersten, religids be- 

griindeten Kastenordnung.

(Auch der deutsche Nationalsozialismus 

Versuchte das Kzzw-Konzept auf die 

«germanische, arische Rasse“ zu iibertra- 

Sen; die Rolle der Drawiden sollte den 

Deien zukommen).

Gottlicher Urmensch 

als Vorbild

Die heute in Indien existierenden vier 

hauptkasten sind ebenfalls eine Schop- 

Dng der friihen arischen Zeit, die dem 

D«r«a-System folgte und vor rund 3.000 

Jahren kreiert worden ist.

Sie sind in der mythologischen Vorstel- 

Dig von einem gottlichen Urwesen na- 

^ens Purusha, aus dessen Gliedern sie 

8estaltet, quasi „herausgeschnitten“ wor- 

Dn sind, begriindet. Ihr hierarchischer 

Status korrespondiert mit der Wertigkeit 

Dr einzelnen Kbrperteile des Purushas-. 

ben Kopf bilden die Brahmanen (Prie

st, Lehrer, Schriftenkundige); die Arme 

Kellen die Kshatriya (Krieger, Herrscher, 

Dlelige) dar; aus den Lenden entstanden 

'D Daishiya (Handler, Kaufleute, Kunst- 

Dndwerkcr, GroBbauern); und aus den 

Dfienwurden die Shudra (einfache Hand- 

'*erker, Pachter und Landarbeiter) er- 

Schaffen.

Der Kopf gilt den Ariern als wertvoll- 

ster Kbrperteil, da nach ihrer Vorstellung 

die Seele eines Menschen unterhalb der 

Dhadeldecke lokalisiert ist. Deshalb ist

hbchste Kaste der Priester und Leh- 

ter — die Brahmanen — aus diesem Kbr- 

Perteil Purushas geschaffen, wahrend die 

niedrigste Kaste der Shudra aus dem 

^Wertesten modelliert wurde, den Fii-
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Ben. Die Hierarchic dieser viergliedrigen 

Kastenordnung konstituiert sich auBer- 

dem nach dem Kriterium der „rituellen 

Reinheit“. Je naher ein Wesen Gott ist, 

umso groBere rituelle Reinheit besitzt es.

Die vier Kasten

Die Brahmanen sind demnach die ri- 

tuell Reinsten, die Gott am nachsten Ste- 

henden, ihre Seele ist der Verschmelzung 

mit der gottlichen Seele — Moksha, der 

hinduistischen Vorstellung des Paradie

ses — am wenigsten fern. Die Kshatriya 

und Vaishiya gelten rituell als weniger rein, 

denn die Brahmanen. Dennoch zahlt man 

auch sie zu den „reinen, weiBen, hellen 

Kasten“.

Die Shudra hingegen firmieren in der 

Kastenhierarchie signifikant unter den drei 

Erstgenannten, da sie als verhaltnisma- 

Big unrein angesehen werden. Es gibt aber 

eine Bevolkerungsgruppe, die sich sogar 

noch unterhalb der Shudra eingeordnet 

sieht: die der Paria, der „Unberiihrbaren“ 

oder Dalit (Hindi: ausgestoBen, benach- 

teiligt, an den Rand gedrangt), wie sie sich 

selbst bezeichnen. In den Kasteneliten eti- 

kettiert man sie als vollkommen unrein, 

„fern jeder Gottlichkeit"; sie bilden den 

„unwerten“ Bodensatz der indischen 

Kastengesellschaft.

Die Kaste im 

modernen Indien

Im Zuge der beruflichen Aus- 

differenzierung der arischen Gesellschaft 

entstanden neben den vier Hauptkasten 

zahlreiche Unterkasten, die so genannte 

jati. Die Zugehorigkeit zu einer Berufs- 

gruppe bestimmt seither die Mitglied- 

schaft zu einer jati. Heute gibt es in Indi

en uber 12.000 jati. Jede von ihnen ist 

eine der vier Hauptkasten zugeordnet. 

Die Kaste bzw. jati definierte nicht nur 

die hierarchische Rolle eines Individuums 

innerhalb einer Gesellschaftsordnung, 

sondern beschrieb uber Jahrtausende 

auch einen fixierten Lebens- und 

Verhaltensentwurf. Die Zugehorigkeit zu 

einer bestimmten jati bestimmte den Be- 

ruf, soziale Kontakte, Kleidung, Speisen, 

Freizeitgestaltung, Heiratspartner, Ritua- 

le, Rechte und Pflichten. Es ist ein er- 

staunliches historisches Phanomen, dass 

Indiens Kastenordnung mit ihren vier 

Hauptkasten und zahlreichen jati iiber 

drei Jahrtausende iiberlebt hat. De jure 

sind Kasten bereits durch die 1950 ver- 

abschiedete indische Verfassung verbo- 

ten, defacto existieren sie jedoch auch noch 

im Jahr 2004 weiter. Bemerkenswert ist 

auch, dass es das wohl einzige gesell- 

schaftliche System auf unserem Globus 

darstellt, welches seit Beginn und nach 

wie vor religids legitimiert wird.

Kastenzugehdrigkeit als 

Identifikation

In Deutschland, wie iiberhaupt im We

sten, ist das Kastensystem in Indien aus- 

schlieBlich mit einem negativen Image 

behaftet; es gilt als iiberholt, unmensch- 

lich, ungerecht, einer unmodernen, aber- 

glaubigen, riickstandigen Zivilisation zu- 

gehdrig. Dabei wird aber iibersehen, dass 

die Kastenordnung fur lange Zeit in der 

landlichen indischen Gesellschaft (die iiber 

neunzig Prozent der Bevolkerung aus- 

machte) eine wichtige Regel- und 

Ordnungsfunktion darstellte. Die jati in 

einem Dorf standen in einem gegenseiti- 

gen Abhangigkeitsverhiiltnis. Trotz der 

streng hierarchischen Struktur wurde die 

Kastentrennung im landlichen Alltag bei 

Bedarf gelockert und diente so in erster 

Linie der (gemeinsamen) Aufrechterhal- 

tung des Gemeinwesens, von dem alle 

profitierten.

Bis heute definieren sich hinduistische 

Inder (iiber achtzig Prozent der Gesamt- 

bevblkerung) durch ihre Kaste. Die Ka

ste besitzt noch immer eine stark 

idendtatsstiftende Funktion fur den Ein

zelnen, mag er auch einer noch so niedri- 

gen jati angehdren oder gar ein Dalit sein. 

Solidaritatsgefiihl und Hilfsbereitschaft — 

sonst eher selten in der indischen Alltags- 

gesellschaft — sind innerhalb der eigenen 

Kastengruppe besonders ausgepragt. Die 

meisten Menschen in Indien definieren 

sich deshalb auch primar iiber ihre Fa- 

milie und ihrer Kaste, als iiber regionale 

Herkunft, z.B. als Bengale oder Tamile. 

Ganz am Ende steht erst die nationale 

Identitat als Inder.

Nicht nur bei Hindus gibt es Kasten, 

sondern auch bei indischen Muslimen 

und Christen. Allerdings ist bei ihnen das
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System nicht religibs fundiert und weni- 

ger hierarchisiert; eher ist es historisch 

gewachsen und dient der berufsmaBigen 

Differenzierung, vergleichbar mit der mit- 

telalterlichen Standegesellschaft des Ok- 

zidents. Entschieden abgelehnt wird das 

Kastenwesen von den iibrigen Religions- 

gemeinschaften in Indien, den Jainas, 

Buddhisten, Sikhs und Parsen.

Zunehmende Dynamik

Die indische Gesellschaft ist auch heu- 

te noch - im dritten J ahrtausend — eine 

Kastengesellschaft. Doch die fiber lange 

Zeit bestehende, statische Ordnung des 

Kastenwesens wandelt sich zunehmend 

in eine dynamische, soziale Mobilitat ge- 

stattende Ordnung um: Mit der Moder- 

nisierung, die im Zeitalter der Globali- 

sierung alle gesellschaftlichen Bereiche 

auf dem Subkontinent betrifft, gerat auch 

das Kastensystem zunehmend in Bewe- 

gung-

Allerdings variiert das Beharrungsver- 

mogen der alten Kastenordnung regional 

stark, sowohl von Stadt zu Land, als auch 

innerhalb der landlichen Regionen Indi- 

ens: Vor allem in Nordindien finden sich 

riickstandige, traditionell orientierte, von 

konservativen Hindus dominierte Gebie- 

te — wie Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh 

oder Bihar — in denen die Kaste weiter- 

hin als Instrument im Sinne einer ausge- 

pragten, stark hierarchisierten Apartheid- 

Ordnung fungiert. Die Zugehbrigkeit zu 

einer spezifischen Kaste/Jati bestimmt 

und regelt nach wie vor samtliche Lebens- 

bereiche regelt, Shudras und Dalit werden 

von den Mitgliedern der „reinen Kasten" 

noch immer als Untermenschen betrach- 

tet und entsprechend sozial und raum- 

lich an die Peripherie gedrangt, von Tem- 

peln und offentlichen Brunnen und Plat- 

zen verbannt sowie von menschenwfir- 

digen Wohn-, Arbeits- Lebensmbg- 

lichkeiten ausgeschlossen. Doch in den 

expandierenden modernen GroBstadten 

Indiens wie Delhi, Bombay, Bangalore, 

Chennai oder Hyderabad fragt kaum 

noch jemand nach der Kastenzugehb- 

rigkeit. AuBer in punkto „Wahl der Ehe- 

partners“ verliert sie hier ansonsten zu

nehmend an Bedeutung: Das gesellschaft- 

liche Ansehen des Einzelnen wird nun 

weniger durch seine „Kaste“, als durch 

seinen Beruf, sein Einkommen und sei- 

nen damit verbundenen sozialen Status 

gepragt. So finden sich nicht selten sozial 

verarmte Brahmanen, die als Kbche oder 

Grundschullehrer mit einem geringen 

Einkommen ihr Leben fristen mfissen, 

wahrend es mancher Shudra oder Dalit 

geschafft hat, durch eine gute Ausbildung 

sozial in die wohlhabende Mittelschicht 

aufzusteigen. Als Modernisierungs- 

gewinner in einer der zukunftstrachtigen 

Sektoren — wie etwa in der Computer-, 

Elektro- Raumfahrt- oder Autoindustrie 

arbeitend — kann er sein gesellschaftliches 

Ansehen unabhangig von seiner Kasten- 

zugehbrigkeit deutlich zu steigern. Dazu 

tragen sowohl der Globalisierungsprozess, 

der auch Siidasien erfasst hat mit der 

darauf ausgerichteten neuen, stark markt- 

wirtschaftlich orientierten Wirtschaftspo- 

litik Indiens („NEP“) bei, als auch das 

staatliche Quotensystem, welches fiber 

dreiBig Prozent aller Studienplatze, 

Schulplatze an hbheren Schulen sowie 

Arbeitsplatze im offentlichen Dienst den 

Angehbrige der unteren Kasten, Dalit 

sowie anderen der so genannten Other 

Backward Castes (OBC) vorbehalt.

Nachhaltiger Wandel

Die sozial-kulturellen Veranderungen, 

die die landliche Gesellschaft Indiens be- 

treffen und zu einer enormen Steigerung 

der Land-Stadt-Mobilitat gefiihrt haben, 

fbrdern jedoch auch eine andere Ent

wicklung: Eine wachsende Konzentrati- 

on bei den Landbesitzstrukturen, herbei- 

gefiihrt durch die aktuelle zweite Phase 

der „Grfinen Revolution" in Indien, die 

den Einsatz hochproduktiver und teurer 

Inputs in der Landwirtschaft bedingt (mo- 

dernes Saatgut, Dfingemittel, Agrar- 

maschinen, Bewasserungstechno-logie) . 

Die Folge: Immer weniger Bauern besit- 

zen immer mehr Land. Viele vormals 

landliche Familien, die sich die kostspieli- 

gen Inputs nicht leisten kbnnen, werden 

zu „Modernisierungsverlierern“, ver- 

schulden sich, mfissen ihren Grund und 

Boden verkaufen, degradieren zu einfa- 

chen Landarbeitern oder sind gezwungen, 

in die Stadte abzuwandern, wo sie ande

ren, oft niederen Berufen oder Jobs, meist 

im informellen Sektor nachgehen. Dar- 

fiber hinaus lassen sich die jfingeren Ge- 

nerationen inspiriert u.a. von den belieb- 

ten Hindi-Filmen aus Bollywood — immef 

haufiger anziehen von dem Glitzern det 

GroBstadt. Sie verlassen GroBeltern und 

Eltern, ergreifen nicht mehr den kasteti- 

geregelten Beruf ihres Vaters, realisieret* 

fur sich wombglich eine soziale Mobil1' 

tat, die in der urbanen Wohnstatten des 

heutigen Indien ihre Kastenherkunft z$ 

einer relativen Randnotiz werden lasst. 

Der Verstadterungsprozess hat in den1 

groBen siidasiatischen Land ein atembe' 

raubendes Tempo angenommen: Det 

Anted der stadtischen Bevblkerung an det 

Gesamtbevblkerung (von fiber einer Mil' 

liarde) wuchs von zwanzig Prozent (1971) 

fiber 25 Prozent (1991) auf heute 3$ 

Prozent (2004).

Ungewisse Zukunft

Je mehr Indien in den Sog der Globa' 

lisierung gerat, wird sich auch die tradi' 

tionelle landliche Gesellschaft des Lat*' 

des verandern, modernisieren, ver-west' 

lichen und auch die alte Ordnung des 

Kastenwesens nachhaltig verandern, went1 

nicht sogar hinwegfegen, und so d|C 

Hierarchiestrukturen relativieren. Aud1 

sind inzwischen zahlreiche NROs utd 

politische Parteien aktiv, die sich expliz1* 

fur die Verbesserung der Rechte und L«' 

bensbedingungen der unteren Kasten utd 

so genannten Unberfihrbaren einsetzeft 

wie sie schon Gandhi und Ambedkar, de* 

Vater der indischen Verfassung und DaU> 

forderten. Dennoch darf nicht fibers^' 

hen werden, dass die groBe Mehrheit de* 

am oder unter dem Existenzminimut*1 

lebender Inder (ca. 300 Millionen) sicb 

noch immer aus den unteren Kastefl' 

gruppen bzw. den /Wrekrutiert. Bis sick 

deren soziale Situation und ihr geseB' 

schaftliches Ansehen in der indische*1 

(Kasten-) Gesellschaft wesentlich posit1' 

verandert, wird noch viel Wasser de*1 

Ganges hinunter flieBen. D
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