
Sudasiaten im Ausland

Von Freiheitskampfern zu 

Computer-lndern

- Sudasiaten in Deutschland -

Urmila Goel

„Als ich endlich vor ihm stand, schaute der Mann mich aufmerksam an ... und sagte:„ Was 

machst Du denn hler? Du gehst ins Ausland.“... und fuhr fort, im Ausland wurde ich 

einmal beruhmt und bekannt warden. Ich wurde Akademiker und konnte ein Leben ohne 

Geldsorgen fuhren.“

aus: Nepal Lodh, Kastenlose Gesellschaft - Ein Inder in Deutschland

Sudasiaten und 

Deutschland

D
eutschland ist kein Einwande- 

rungsland — zumindest war 

dies bis vor kurzem die allge- 

meine Uberzeugung. Trotzdem gab es im- 

mer Zuwanderung, insbesondere wenn sie 

im Interesse der Bundesrepublik erschien. 

Das Interesse Deutschlands aber wurde 

und wird zumeist in wirtschaftlichen Ka- 

tegorien gemessen. So werden Zuwande- 

rer immet dann gerufen, wenn es einen 

Mangel an Arbeitskraften gibt. Dies war 

der Fall in den 1950ern und 60ern als 

Arbeiter angeworben wurden — und es ist 

heute wieder der Fall bei der Suche nach 

IT-Fachkraften. Zwischendurch wurde die 

Tur zugemacht — auch fur Sudasiaten.

Im allgemeinen aber werden sie in 

Deutschland eher willkommen geheiBen 

als etwa die ungeliebten Tiirken. Denn mit 

Siidasien, oder genauer gesagt mit Indi- 

en, verbinden Deutsche ein romantisches 

Bild von Exotik, das von einer iiberlege- 

nen Spiritualitat gepragt ist. Die Wurzeln 

dieses Vorurteils liegen zum Teil in der 

deutschen Indologie des 19. Jahrhunderts. 

Aus ihr entstammt auch die besondere 

Beziehung, die Inder zu Deutschland 

empfmden. Waren es doch die deutschen 

Indologen, die die Bedeutung der alten 

indischen Schriften betonten und den 

Arier-Mythos auch nach Indien brachten. 

Der gute Ruf deutscher Wirtschaft und 

Forschung, Deutschlands fehlende kolo- 

nlale Vergangenheit im indischen Subkon- 

tinent und die ehemals liberale Asyl- 

gesetzgebung haben Deutschland fur siid- 

asiatische Migranten zusatzlich interessant 

gemacht.

Politische Instabilitat und Verfolgung, 

wirtschaftliche Stagnation und fehlende 

personliche Entwicklungsmoglichkeiten 

lieBen insbesondere junge siidasiatische 

Manner nach Zielen auBerhalb des Sub- 

kontinents suchen. Haufig war es nicht 

Not sondern Abenteuerlust, Wissensdurst 

und Neugier, die den Ausschlag hierbei 

gab. Fast vbllig fehlte den meisten die 

Kenntnis uber das Leben in Deutschland, 

seine Sitten und Sprache. Ohne ein Wort 

Deutsch, ohne Winterkleidung und mit 

nur ganz vagen Vorstellungen, was auf sie 

zukommen wurde, machten sich die mei

sten der jungen Migrantinnen und 

Migranten auf den langen Weg.

Es waren nicht viele, die in das Land 

der Dichter und Denker kamen. Das ver- 

traute England, die lockenden USA und 

der reiche Nahe Osten zogen sehr viel 

mehr Sudasiaten an. In Kontinentaleuro- 

pa aber war Deutschland eines der ersten 

Ziele und ist auch heute noch Heimat fur 

einen bedeuten Teil der Sudasiaten. Die 

groBte Gruppe stellen die etwa 51.000 

Menschen mit sri lankischem PaB. Mit 

etwa 37.000 bzw. 35.000 Staatsbiirgern 

folgen Pakistan und Indien. Die Zahl ck( 

anderen Sudasiaten — auBer den Afghsi' 

nen, um die es in diesem Artikeln nicW 

gehen wird — ist vernachliissigbar. Zu be' 

achten ist bei diesen Statistiken, daB sl£ 

all jene, die die deutsche Staatsbiirget' 

schaft angenommen haben - und das sin0 

nicht wenige -, verbergen.

Indische Freiheitskampfer

Die Computer-Inder sind nicht die ef" 

sten, die aus Siidasien nach Deutschland 

kamen. Schon im 19. Jahrhundert warn*1 

einige wenige Inder gekommen. In clc° 

ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhundet1-' 

wurden es dann beachtlich mehr. Deutsch' 

land, das keinen Anteil an der Kolonid' 

herrschaft in Indien gehabt hatte, schi^ 

fur viele indische Freiheitskampfer als d1’ 

moglicher Verbiindeter im Kampf gegefl 

die Briten. So griindeten sie schon 

ersten Weltkrieg eine Organisation 

Deutschland, die die Aktivitaten von 

dischen Nationalisten im Ausland koOf' 

dinieren sollte. Die deutsche Regieru^ 

unterstiitzte dies gegen das Verspreche1’’ 

im Faile der Unabhangigkeit bevorzug^ 

Handelskonditionen zu bekommen. Ind1 

sche Unterstiitzter wurden unter den lf) 

Deutschland lebenden Studenten und de<l 

britischen Kriegsgefangenen geworbc11 

Zum Kriegsende hin verschlechterte si<| 

die Situation der indischen Freiheitskiitnp'
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Hochzeitsfest einer indischen Familie in Hamm (Foto: Urmila Goel)

in Berlin. Deutschland nahm seine 

Dnterstiitzung zuriick. Die britische Ko- 

l°nialverwaltung verhinderte eine Riick- 

k£hr nach Indien. Die in Deutschland ver- 

kliebenen Inder kehrten frustriert der

1 ^olitik den Riicken.

Die Freiheitskampfer wurden erst wie- 

der in den 1920ern aktiv, als M.N. Roy in 

Berlin ein neues Biiro eroffnete und aber- 

^als indische Studenten kamen. Letztere

• Dtttc allerdings nicht politische Uberzeu- 

1 gung nach Europa gefiihrt, sondern der 

i £ute Ruf dgj- deutschen Wissenschaft, 

i Kultur und Industrie. Auch N ehru erkann- 

S te bei einem seiner Besuche in Deutsch- 

tafld die guten Moglichkeiten fur indische

- Studenten. Die Entscheidung des Indian 

j National Congress, 1928 ein Indian Student 

i formation Buerau in Berlin zu eroffnen, 

j 1st vermutlich von ihm mit auf den Weg 

J §£bracht worden. Das Biiro sollte Indern 

C Dformationen fiber die Studienmoglich-

i keiten in Deutschland geben, ihnen in ih- 

■' tetl ersten Tagen im fremden Land helfen

- und Deutsche uber Indien informieren. 

i "fit der Machtiibernahme der Nazis aber 

i Verschlechterte sich die Situation der In

i' der, die zumeist Sozialisten waren, wie- 

f der. Einige wurden verhaftet, andere ver- 

:(i iieKen das Land.

r Diese Entwicklung wandelte sich mit 

J1 der Ankunft Subhas Chandra Boses 1941.

p
y ^hoffte, in Hitler einen Verbiindeten 

gegen die Briten zu linden, und hatte in- 

sofern Erfolg, als ein Zentrum, eine Zei- 

tung und ein Radiosender Azad Hind mit 

Hilfe der Deutschen in Berlin gegriindet 

wurden. AuBerdem wurde ab 1942 aus 

britischen Kriegsgefangenen eine indische 

Legion rekrutiert, die in Indien gegen die 

Briten eingesetzt werden sollte. Nichtsde- 

stotrotz blieb Hitlers Unterstiitzung fur 

die indische Sache sehr beschrankt. Zum 

Ende des Krieges waren nur noch wenige 

Inder in Deutschland.

Studenten und Praktikanten

Die ersten indischen Studenten kamen 

schon direkt nach Kriegsende wieder nach 

Deutschland. Ende der 1950er und An- 

fang der 60er Jahre waren die Zahlen be- 

triichtlich gestiegen. Wie zuvor machten 

sich aus den nun unabhangigen siidasiati- 

schen Staaten vor allem einzelne junge 

Manner auf den Weg nach Europa, in die 

Bundesrepublik Deutschland und einige 

auch in die DDR. Viele der Inder kamen 

aus West-Bengalen. Unter den Pakistanis 

scheinen Mohajirs, die im Verlauf der 

Unabhangigkeit aus dem heutigen Indien 

in das sich neu formierende Pakistan gin

gen, einen groBen Anteil zu stellen. Da 

aber die Entscheidung nach Deutschland 

zu gehen, in der Regel individuell getrof- 

fen und durchgefiihrt wurde, kamen die 

jungen Sudasiaten einzeln, ohne den Riick- 

halt in einer ethnischen Gruppe hier an. 

Auf der Suche nach anderen in der glei- 

chen Lage, spielten dann nationale, sprach- 

liche, religiose und ethnische Zuge- 

horigkeiten eine untergeordnete Rolle. 

Inder und Pakistanis bildeten angesichts 

des fremden Deutschlands Freundschaf- 

ten. Unterstiitzt wurde dies dadurch, daB 

die meisten einen ahnlichen sozialen Ur- 

sprung in stadtischen Mittelklassefamilien 

hatten.

Die individuellen Migrationsgeschichten 

unterscheiden sich in Details. So hatten 

sich einige der jungen Manner bei ver- 

schiedenen auslandischen Firmen bewor- 

ben, zufallig von einer deutschen ein An- 

gebot bekommen und waren deshalb ge- 

rade hierher gekommen. Andere bemiih- 

ten sich gezielt um ein Praktikum oder 

einen Studienplatz in Deutschland. Mit 

oder gegen den Willen ihrer Familien 

machten sie sich auf den Weg. Nur in 

wenigen Fallen holten sie spater Verwand- 

te zu sich nach Deutschland.

Viele der jungen Sudasiaten, die nach 

Deutschland gekommen waren, fingen 

fruher oder spater an zu studieren, ver- 

liebten sich in Deutsche, heirateten sie und 

suchten nach dem StudienabschluB eine 

Arbeitsstelle in Deutschland. Andere hei

rateten in Siidasien, holten ihre Frauen 

nach Europa und verlangerten so ihren 

Aufenthalt. Wieder andere kehrten zuriick 

auf den indischen Subkontinent oder wan- 

derten weiter, zum Beispiel nach Kanada 

oder in die USA. Die meisten gestalteten 

ihr Leben individuell, weitgehend unab- 

hangig von der in Siidasien verbliebenen 

Familie und kaum eingebunden in eine 

ethnische Gemeinschaft. Gerade jene, die 

binational heirateten, fiigten sich immer 

mehr in die deutsche Gesellschaft ein.

Neben der Migration auf eigene Initia

tive gab es auch direkte Anwerbung in 

Indien. Indische Arbeiter wurden ge- 

braucht, um den Arbeitskraftemangel in 

Deutschland zu reduzieren und so wei- 

teres Wirtschaftswachstum zu ermogli- 

chen. Die Hilfsarbeiten, die den Indern 

angeboten wurden, stellten diese in der 

Regel aber nicht lange zufrieden. Sie for- 

derten praktische Ausbildung. Viele ver- 

lieBen ihre Arbeitgeber, um zu studieren. 

So folgten sie dem Weg der individuel

len Migranten.
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Krankenschwestern

Ende der 1960er herrschte in Deutsch

land Pflegenotstand. Es wurden dringend 

Fachkrafte fur den deutschen Gesund- 

heitssektor gesucht. Arzte aus Siidasien 

waren willkommen. Medizinstudenten 

bekamen sofort nach ihrem AbschluB gute 

Angebote. Krankenschwestern wurden 

direkt in Indien angeworben. Federfiih- 

rend hierbei waren katholische Kranken- 

hauser und Altenheime. Sie nutzten ihre 

Kontakte zu kirchlichen Einrichtungen in 

Kerala, um jungen christlichen Frauen die 

Ausbildung und Arbeit im deutschen 

Pflegebereich anzubieten. Da dies unter 

der Aufsicht der Kirche geschah, erlaub- 

ten viele Familien aus der unteren landli

chen Mittelschicht ihren Tbchtern nach 

Deutschland zu gehen. Ihre Aufgabe war 

es, dort Geld fur die Familie zu verdie- 

nen.

Die jungen Frauen kamen in kleinen 

Gruppen nach Deutschland, um dort ihre 

Ausbildung oder Arbeit aufzunehmen. 

Die Kirche sorgte mal mehr, mal weniger 

gut fur ihre sozialen und materiellen Be- 

diirfnisse. Im Gegensatz zu den Studen- 

ten und Praktikanten, die einzeln migriert 

waren, hatten die Krankenschwestern von 

Anfang an ihre eigene ethnisch-religibse 

Gemeinschaft. Einige heirateten Deut

sche. Die meisten, die nun gute Partien 

auf dem indischen Fleiratsmarkt waren, 

wurden in den 1970ern bei Heimaturlau- 

ben mit Akademikern verheiratet.

Ihm Rahmen des Familiennachzuges 

konnten die Ehemanner zwar nach 

Deutschland ziehen, bekamen aber in den 

ersten Jahren keine Arbeitserlaubnis. So 

waren die hochgebildeten Inder auf die 

Rolle des Hausmanns reduziert, kiimmer- 

ten sich um die Kindererziehung und 

griindeten eine Vielzahl von Vereinen. 

Nach der gesetzlich verordneten Warte- 

frist fanden die Ehemanner in der Regel 

keine ihrer Ausbildung angemessene An- 

stellung, sondern iibernahmen haufig ein- 

fache Hilfstatigkeiten in Krankenhausern. 

Die Krankenschwestern arbeiteten weiter, 

blieben Haupternahrerinnen der Familie 

und behielten ihre Zustandigkeit fur die 

AuBenkontakte. Diese Rollenverschiebung 

ging nicht ohne Probleme vor sich — haus- 

liche Gewalt und Alkoholismus waren ihre 

extremsten, aber nicht seltenen Folgen.

Die Migration in kleinen Gruppen, der 

Nachzug der Ehemanner, die relative eth

nisch-religibse Geschlossenheit und die 

Unterstiitzung dutch deutsche soziale Ein

richtungen fbrderte die Entwicklung ei- 

ner eigenen Malayali-Gemeinschaft — 

wenn auch mit diversen Unterteilungen - 

in Deutschland. Damit unterscheiden sich 

die Keralesen noch heute von den ande- 

ren etablierten Indern, die individuell nach 

Deutschland kamen und weiter individu

ell ihr Leben organisieren.

Asylbewerber

In den Zeiten des Arbeitskraftemangels 

in den 1950ern und 60ern konnten junge 

Siidasiaten problemlos nach Deutschland 

kommen und waren dort willkommen. Sie 

muBten sich zwar an das ungewohnte Kli

ma und die fremde Kultur gewbhnen, 

waren aber kaum Feindseligkeiten ausge- 

setzt. Mit dem wirtschaftlichen Ab- 

schwung verschlechterte sich auch die 

Stimmung gegeniiber Migranten und wur

den die Einreisebestimmungen  verscharft. 

Ab den 1970ern war daher fur viele ein 

Asylantrag die einzige Mbglichkeit nach 

Deutschland zu kommen.

So stieg auch die Zahl von indischen 

Asylbewerbern zu diesem Zeitpunkt. Es 

waren wieder junge Manner, die aus Neu- 

gier und, um ihre Situation zu verbessern, 

kamen. Viele waren Sikhs. Sie hatten al- 

lerdings keine Chance auf Asyl, da die 

deutschen Behbrden von innerstaatlichen 

Fluchtalternativen innerhalb Indiens aus- 

gingen. Die jungen Manner versuchten 

daher, wahrend ihres Verfahrens so viel 

wie mbglich zu verdienen, um das Geld 

nach Hause zu schicken. Einige er- 

heirateten sich Aufenthaltsgenehmigun- 

gen, andere blieben illegal. Es entstanden 

Sikh-Gemeinschaften und Tempel, insbe- 

sondere im Frankfurter Raum. Zu den 

bereits etablierten Indern entwickelten 

sich allerdings kaum Kontakte. Der Un- 

terschied im sozialen Status war fur letz- 

tere weit bedeutender als der gemeinsa- 

me nationale Ursprung.

Wahrend bei den indischen Staatsbiir- 

gern in Deutschland, die etablierten Aka- 

demiker und Krankenschwestern die 

Mehrheit ausmachen, stellen bei Sri 

Lankern und Pakistanern, mit den Tami- 

len und den Ahmadis, Fliichtlinge die mit 

Abstand grbBten Gruppen. Im Gegensa® 1 

zu den Sikhs wurden ihre Asylantrage z11 c 

Beginn auch positiv beschieden und nod1 r 

heute miissen sie keine Abschiebung 1- 

fiirchten.

Die Anhanger der muslimischen Ahm1' 

diya-Sekte werden in Pakistan als Hare' 

tiker staatlich verfolgt. Als sich dies 198^ 

verscharfte, flohen viele Ahmadis nad1 

Europa und auch nach Deutschland. D>£ 

Flucht war in der Regel eine Familiefl' 

entscheidung. Die jungen Manner, cbe 

zuerst gingen, hatten die Aufgabe iht£ 

Verwandten in Pakistan zu unterstiitzefl' 

Spater kamen dann die Familien nach 

Heute hat die Ahmadiya-Gemeinschaft111 

Deutschland uber 20.000 aktive Mitglk' 

der. Sie hat Moscheen gebaut, bietet rd1' 

giosen Unterricht und andere GcmcinA' 

dienste an. Wie in Pakistan aber sind s1C 

auch unter den Muslimen in Deutschlafll 

nicht allgemein anerkannt.

Eine eigene Gemeinschaft mit eind 

Vielzahl von Tempeln und eigenen Ins11' 

tutionen haben sich mittlerweile auch 

Tamilen in Deutschland aufgebaut. Aud1 

sie sind schon seit langerer Zeit 111 

Deutschland. Die ersten jungen Manne( 

waren schon vor 1983 gekommen. A>5 

sich Mitte der 1980er der Biirgerkrieg111 

Sri Lanka verscharfte, erreichte die Zd 

der Fliichtlinge 1985 ihren Hohepunk1, 

Von 1986 bis 1988 nahm die Zahl der 

milischen Asylbewerber dann ab, da 

Einreisemoglichkeiten weiter beschrafl  ̂

wurden. Gleichzeitig stieg aber der Antd 

von Frauen und Kindern. Trotz der E111' 

reisebeschrankungen nahm die Zahl dd 

Asylbewerber seit 1988 wieder zu und deI 

Anted der Manner sank weiter. Durch 
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sich so normalisierende Geschlechte1' 

verhaltnis war die Grundlage fur den A^' e 

bau einer Gemeinschaft gelegt.

Die zweite Generation
Fa 

lar

Alle drei Typen von siidasiatisch611 

Migranten sind mitderweile so lange 1(1 lS1 

Deutschland, daB eine zweite Generati011 11 

von Siidasiaten heranwachst, die ihre d 

gene Identitat und Institutionen aufbaut 1 

Die Kinder der Studenten und Praktika11 A' 

ten wurden in den 1960ern und 70efl’ 1 

vorwiegend in binationalen Familien ge ( 

boren. Sie wuchsen in einer deutsche11 e

Umgebung mit wenig Kontakt zu ano
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ren Siidasiaten auf. Viele machten sich 

dann als junge Erwachsene auf die Suche 

"acb ihren sudasiatischen Wurzeln, blie- 

ben dabei aber deutsch gepragt.

Eine Sozialisation in der deutschen 

brnwelt erfahren auch die anderen Mit- 

glieder der zweiten Generation. Die Kin- 

der der Krankenschwestern, der Ahmadis 

und der Tamilen wachsen aber eingebun- 

den in ihre ethnisch-religidsen Gemein- 

Schaften auf. Ihre sudasiatischen Wurzeln 

'*er<len ihnen von den Eltern und der 

c
,fctncinschafr standig vor Augen gefuhrt.

sind an der Durchfiihrung von Ritua- 

en und Traditionen beteiligt. Die meisten 

k£herrschen zumindest passiv die Spra- 

che der Eltern. Sie sind in ihre ethnischen 

^etzwerke eingebunden.

In jungster Zeit gibt es erfolgreiche Ver- 

Ache, nationale gegen diese ethnischen 

Netzwerke zu formieren. Die nationalen 

n
irtnzen wirken allerdings auch in 

'Eutschlarid weiter. Inder, Pakistanis und 

laniilen der zweiten Generation finden 

Selten zusammen.

Eleu zu der zweiten Generation stoBen 

dagegen immer wieder von Deutschen -

cf W allem in den 1970ern - adoptierte Siid- 

Js as>aten. Sie sind zwar deutsch sozialisiert 

iff aufgewachsen, an ihre siidasiatische Her- 

h> k ljn ft werden sie (von anderen) aber auf- 

4 Aund ihrer Hautfarbe immer wieder er- 

a'| 'inert. Daher machen sich viele auf die 

li£ Ache nach ihren so definierten Wurzeln 

k1 Und integrieren sich zum Teil in die neu 

eil entstehenden Netzwerke der zweiten Ge

lt ^ration.

■

id Motivation und Integration

,;r

Trotz der Verscharfung der Einreise- 

jf- Astin-imungen kommen weiterhin einzel- 

ne Studierende sowie Geschaftsleute, Wis- 

Aschaftler und seit neuestem auch IT- 

j achkrafte aus Siidasien nach Deutsch- 

arid. Bei ihnen handelt es sich wieder um 

eff ''^-rwiegend junge alleinstehende Siid- 

iff Platen, zunehmend nun auch Frauen, die 

off Af die Welt neugierig sind und sich wirt- 

Sckaftlich besser stellen wollen.

tfff Diese Motivation zieht sich durch die 

iff- ke«amte Geschichte der sudasiatischen 

:fff 'Station nach Deutschland. Egal ob man 

rt e Studenten zu Beginn des 20. Jahrhun- 

'el1 >tS’ d’e Praktikanten in dcr Zeit des 

iff' lrtschaftswunders, die Krankenschwcs- 

terschiilerinnen, die „Scheinasylanten“ 

oder die IT-Fachkrafte betrachtet, alle 

kamen und kommen aus einer Mischung 

von Abenteuerlust, Wissensdurst und der 

Hoffnung auf okonomischen Aufstieg. 

Unterschiedlich ist allerdings die wirt- 

schaftliche Situation in der diese Mi- 

granten in Indien lebten. Die meisten der 

Praktikanten, Studenten und Fachkrafte 

lebten in Indien okonomisch gut abgesi- 

chert. Ihre Familien waren nicht auf Zu- 

satzeinkommen angewiesen, konnten hau- 

fig sogar die Uberfahrt und zum Teil auch 

das Leben in Deutschland mit finanzie- 

ren. Bei den Krankenschwestern und vie- 

len Asylbewerbern hingegen war der 

Grund fur die Migration, daB das Famili- 

eneinkommen fur besondere Ausgaben 

aufgebessert werden sollte. Bei den Fliicht- 

lingen, insbesondere den Tamilen aus Sri 

Lanka und den Ahmadis aus Pakistan, 

diirften wirtschaftliche Uberlegungen eine 

untergeordnete Rolle gespielt haben. Sie 

flohen vor konkreter Verfolgung und 

Gefahrdung.

Fur das Leben der Siidasiaten in 

Deutschland ist ihr rechtlicher Status und 

die Umstande ihrer Migration pragend. Je 

nachdem ob sie arbeiten diirfen oder nicht, 

ob sie sich individuell auf den Weg ge- 

macht haben oder in Gruppen kamen, ob 

sie deutsch heirateten oder ihre Familie 

nachziehen lieBen, haben sie sich hier an- 

ders eingelebt. Die individuellen Migran- 

ten haben sich zwar auch indische, paki- 

stanische etc. Netzwerke aufgebaut, sind 

in ihrem alltaglichen Leben aber im we- 

sentlichen in der deutschen Gesellschaft 

und ihren Institutionen eingebunden. Die 

kollektiv Migrierten hingegen haben in 

Deutschland schnell begonnen, ihre eige- 

nen ethnisch-regligidsen Gemeinschaften 

und Institutionen aufzubauen. Ein GroB- 

teil ihres privaten sozialen Lebens verbrin- 

gen sie in diesem Umfeld, ihre Kinder 

wachsen in ihm auf. So gibt es heute in 

Deutschland aktive indisch-christliche, 

tamilisch-hinduistische, Sikh- und 

Ahmadiya-Gemeinden.

>Zur flutorin: Dr. Urrnila Goel forscht 

zu Siidasiaten in Deutschland, insbeson

dere zur zweiten Generation der etablier- 

ten Inder. Sie ist Sudasien-Referentin der 

Friedrich-Ebert-Stiftung.

Kontakt: goel@urmila.de

► Intemet-lnfotip:

Im letzten Jahrzehnt ist das Interesse an 

der Geschichte der Siidasiaten in Deutsch

land spurbar gestiegen. Wissenschaftler 

aus verschiedenen Disziplinen forschen in 

dem Bereich, Studierende schreiben 

Magisterarbeiten, die Siidasiaten selbst 

geben Publikationen heraus, es entstehen 

Internetplattformen. Auf www.urmila.de 

sind ein Uberblick liber den aktuellen Stand 

derForschung, Materialien, eine Bibliogra

phic und eine Sammlung von Links zu fin

den. Diese Website ist gerade im Aufbau 

und soil standig erweitert werden. Hier fin

den sich auch Veroffentlichungen, auf de- 

nen der vorliegende Artikel basiert.

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Khovar und Sohrai - 

Kunst der Frauen bei 

den Ureinwohnern in 

Indien

Ausstellung im Rathaus 

Eppelheim

vom 17. Marz - 27. April 2002

(Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 

8:30 - 11:30 Uhr, Di 13:30 -15:30

Uhr, Mi 13:30 - 18:00 Uhr)

Die Fotoausstellung wurde unter 

Verwendung der Fotos von Susan

ne Gupta, Berlin, und von Johan

nes Laping, arrangiert.

Im Internet:

www.sanskriti-hazaribagh.com

Kontakt und weitere Informa- 

tionen:

sarini

c/o Johannes Laping

Christophstr. 31, D-69214

Eppelheim

Telefon ++49-6221-766557 

Fax ++49-6221-766559

E-Mail sarini-jl@t-online.de
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