
NICHT DER REDE WERT

Zweifellos muB das Schicksal dec Frauen in der indischen Presse behandelt werden. Aber 

weshalb wird nur uber Gewalttatigkeiten wie Vergewaltigungen und Mitgiftmorde berichtet? 

Im ersten einer Serie von Artikeln demontiert Madhu Kishwar, Mitherausgeberin der Frau- 

enzeitschrift 'Manushi', den "Sensationalismus der Unterdruckung", sei dies im Faile von 

Frauen Oder einer anderen Gruppe der indischen Gesellschaft.

In den letzten zehn Jahren haben die indischen Massen

medien Frauenthemen vermehrt Platz eingeraumt - eigent- 

lich eine wrklich begruBenswerte Entwicklung. Sobaid 

'frau' jedoch die Art der Berichterstattung naher be- 

trachtet, muB sie ihr Lob wieder zurucknehmen. Denn 

geschildert werden fast ausschlieBlich Schauergeschich- 

ten uber sensationelle Gewaltanwendungen wie beispiels- 

weise Vergewaltigungen und Mitgiftmorde. Solche Berich- 

te lassen sich gut verkaufen, sie treffen den gangi- 

gen Publikumsgeschmack. Medienleute scheuen sich auch 

nicht zuzugeben, daB sich Magazine mit einer Vergewal- 

tigungsstory auf der Titelseite besser vermarkten 

lassen, als wenn es sich urn eine Analyse der Situation 

der Landarbeiterinnen handelt.

Die universelie Popularitat dieser Sensationsbericht- 

erstattung kann daran gemessen werden, daB Gewalt gegen 

Frauen in Indien oft schlechthin mit Mitgiftmorden 

assoziert wird - sowohl im Inland als auch im Ausland. 

An sich ware dies wiederum zu begruBen. Aber in den 

meisten Zeitungen und Zeitschriften beginnt und endet 

die Gewalt auch damit.

Alle, die sich fur eine Verbesserung der Situation der 

indischen Frauen einsetzen, mussen sich immer wieder 

differenziert von dieser sensationslusternden Annahe- 

rung distanzieren, da die geschilderten Faile nur die 

Spitze eines Eisbergs darstellen. Der Eisberg, das 

sind die alltaglichen Lebensbedingungen von Frauen, 

die ihnen selbstverstandlich aufgeburdeten Entbehrun- 

gen.

Hinter jeder wegen der Mitgift ermordeten Frau stehen 

Tausende von gedemutigten und gefolterten Frauen, die 

eines langsameren und vergleichsweise weniger dramati- 

schen Todes sterben. Hinter jeder auf offener StraBe 

vergewaltigten Frau stehen Tausende, die taglich sexu- 

ellen Belastigungen und Attacken ihrer mannlichen Ver- 

wandten im eigenen Haus ausgesetzt sind. Aber diese 

Formen von Gewalt werden sorgfaltig hinter der den 

Frauen eingetrichterten Kultur des Schweigens vor der 

ijffentlichkeit versteckt.

Aber damit noch nicht genug: Millionen von Frauen un- 

terliegen mehr als nur krankmachenden Restriktionen, 

durfen nicht frei mit ihren Verwandten verkehren, 

werden daran gehindert, sich bkonomisch unabhangig zu 

machen, u.v.m. - und all das unter dem Deckmantel des 

sogenannten Schutzes der Frauen vor Gewalt von auBen.

Die Medien haben die Tausende von Mordfallen an indi

schen Ehefrauen pro Jahr aufgegriffen, aber sie kum- 

mern sich kaum urn die Tatsache, daB Millionen von 

Frauen jahrlich sterben, well sie unterernahrt, uber- 

arbeitet und bei Geburt nicht mit den grundlegendsten 

gesundheitlichen Notwendigkeiten versorgt sind (siehe 

auch 'Sudasien', 1/91 "Schbne Reden und Sonderbrief- 

marken").

Fur diese einseitige Gewichtung sind zu einem gewissen 

Teil auch die stadtischen Frauengruppen verantwortlich- 

Denn ihre Nahe zu den Massenmedien sichert ihnen eine 

eigentlich eine ubermaBig umfangreiche Berichterstat

tung uber ihre Aktivitaten, die z.T. keine nennenswer- 

ten Veranderungen fur Frauen bringen. Weiter haben die 

stadtischen Frauengruppen teilweise selbst die sensa- 

tionellen Ereignisse in den Vordergrund gestellt, well 

dadurch eher Leute aufzurutteln und zu mobilisieren 

sind. Daraus resultiert jedoch in der Regel eine kurz- 

lebige Begeisterung, die selten in langerfristige poll' 

tische Aktionen umgesetzt werden kann.

Als Beispiel sollen nur die vielen Protestaktionen von 

Frauengruppen genannt werden, die vor etlichen Poli- 

zeistationen und Behbrden stattfinden und dort auch 

enden. Desgleichen haben stadtische Frauengruppen z.B. 

in Durrezeiten nie auf die Situation ihrer Leidensge- 

nossinnen auf dem Land aufmerksam gemacht, deren be- 

reits prekare Lebenssituation in solchen Notzeiten 

geradezu unmbglich wrd, weil dann weder Wasser noch 

Brennholz, Nahrung oder Viehfutter aufzutreiben sind. 

Nein, die Stadterinnen konzentrier(t)en sich darauf, 

eine Anderung der Mitgift- und Vergewaltigungsgesetz- 

gebung zu fordern.

Die Massenmedien haben diese Tendenz zugunsten des 

Sensationellen naturlich enorm verstarkt. Sie erwecken 

dabei den Eindruck, daB es sich bei den Mitgiftmorden 

und Vergewaltigungen urn die einzigen graBlichen Vor- 

kommissse im Leben einer indischen Frau handelt. Wenn 

ausnahmsweise auch mal eine weniger spektakulare Frau- 

ensache zur Sprache kommt, dann wird eine vergleichs

weise indifferente Haltung eingenommen. Folgendes Bei

spiel soil dies aufzeigen: 198o lancierte die 55- 

jahrige Maki Bui, Adivasi-Frau (Angehorige der Stam- 

mesbevolkerung) aus einem Distrikt im Bundestaat 

Bihar, liber die Frauenzeitschrift 'Manushi' eine an 

das hbchste Gericht des Bundesstaates gerichtete Peti

tion. Darin wurde verlangt, daB den Adivasi-Frauen 

endlich erlaubt werde, Land zu besitzen. Maki Bui 

riskierte dabei ihr Leben, da die Adressaten unter 

anderem auch die mannlichen Verwandten ihres Mannes 

waren. Diese versuchten, die unbequeme, ihre Rechte 

einfordernde Frau loszuwerden. Maki Bui muBte fluch- 

ten. Uber Jahre hinweg verfolgte sie mit Unterstutzung 

von 'Manushi' die Angelegenheit, wahrend das Gericht 

eine endgultige Entscheidung bis heute hinausschob. 

Ein positiver Entscheid hatte zur Folge gehabt, daB 

Millionen von Frauen zu ihrem Besitzrecht verholfen 

worden und ihre soziale Position dadurch nachhaltig
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Verbessert worden ware. Die diversen Medien und Jour- 

"alisten, die in dieser Zeit angegangen warden, uber 

den Fall der mutigen Frau zu berichten, wanden sich in 

Ausfluchten und Entschuldigungen. Der Fall sei schlicht 

und einfach viel zu wenig sensationell.

Nebst dieser Nichtbeachtung vieler Frauenprobleme 

ftihrt die geschilderte Form der Berichterstattung wei- 

ter zu einer Trivialisierung der Unterdruckung und 

Ausbeutung (nicht nur) von Frauen. Niemand fragt, wie 

es dazu kommt, daB Frauen und Madchen bestandig Gewalt 

ausgesetzt sind; weshalb sie so unfahig sind, sich 

aktiv gegen die taglichen MiBhandlungen zu wehren. Auf 

s°lche Fragen laBt sich anhand der Sensationspresse 

keine Antwort finden. Vielmehr muBten dafur der Alltag 

der indischen Frauen, die Machtverhaltnisse in Fami

ne, Gemeinschaft und Nachbarschaft, analysiert wer

den.

Das sensationsorientierte Angehen von sozialen Proble- 

n'en und Ungerechtigkeiten hat ernstzunehmende negative 

F°lgen. Es erlaubt dem nichtbetroffenen Teil der 

Gesellschaft, sich selbstgerecht indigniert zu fuhlen 

Und sich gleichzeitig von allem zu distanzieren. Im 

^alle der Ermordung einer Ehefrau lautet dann der Kom- 

mentar beispielsweise: 'Ach die lieber Gott, was fur 

eine graBliche Familie muBte das sein. So was konnte 

bei uns nie vorkommen'. Auch Gruppenvergewaltigungen 

Und ahnliche Brutalitaten, die nicht alle Tage in der 

Zeitung zu lesen sind, konnen mit dieser Haltung als 

^at von 'kriminellen Einzel-Elementen' abgetan werden.

Es bleibt somit bei nichtssagenden Kommentaren, bei 

wirkungsloser Kritik am Verhalten der Polizei, beim 

Gefiihl, daB einen all das nicht wirklich etwas angeht.

Naturlich schlagt nicht jeder Mann seine Ehefrau, aber 

was 1st mit den Ohrfeigen und Tritten, denen Frauen in 

sehr vielen Familien standig ausgesetzt sind, was ist 

mit den nicht enden wollenden Anweisungen von Vatern 

und Brudern an ihre Tbchter und Schwestern, sich im 

Interesse der ganzen Familie (!) anzupassen? Der Mord 

an einer Ehefrau ist letztlich uberhaupt nichts Spe- 

zielles, er ist letztlich nur die Kulmination dieser 

routinemaBigen Ohrfeigen und Tritte.

Indien Seminar: Umwelt und Entwicklung in 

Indien, vom 28.-3o. Juni. Fachtagung an 

der Universitat Frankfurt. Weitere Infor- 

mationen: Hildegard Scheu, Padagogik Drit- 

te Welt, J.W. Goethe Universitat, Postfach 

111932, 6 Frankfurt, Tel.: 069/798-3446.

Indem Gewalt gegen Frauen als Gesetzes- und Ordnungs- 

problem hingestellt wird und indem sich Presse und 

Publikum lediglich auf sensationelle Faile sturzen, 

werden die eigentlichen Themen und ursachlichen Pro- 

bleme ubergangen: die alltagliche Machtlosigkeit von 

Frauen, die es ihnen unmoglich macht, sich zu wehren 

oder die Tatsache, daB die schlimmsten Angriffe auf 

ihre Rechte in der Familie selbst stattfinden.

(Ubersetzung: Claudia Indira D'Souza) Wlrd fort9esetzt

41 Sudasien 2-3/91


