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0. EINLEITUNG 

0.1 Zum Begriff Reiseliteratur: 

Eine wissenschaftliche Arbeit uber ein Thema 

sollte mit der genauen Definition der verwendeten 

Begriffe und der klaren Abgrenzung des For

schungsgebietes beginnen. Aber da Reiseliteratur 

zu einer der wenig bekannten und untersuchten 

Gattungen der Literatur gehort, sind Definitionen 

dieses Begriffes nur in wenigen Worterbuchern und 

Lexika zu finden. AuGerdem sind die vorliegenden 

Definitionen kaum umfassend - manche sind zu 

verschwommen und manche zu eng bezogen, indem sie 

nur den einen oder den anderen Aspekt des Begrif

fes betonen. Auffallig bei diesen Definitionen 

ist der Mangel an Klarheit uber die verschiedenen 

Dimensionen des Begriffes und uber die verschie

denen Gesichtspunkte, unter denen das Thema be

handelt werden kann. 

Reisen war immer und ist immernoch eine der wich

tigsten menschlichen Beschaftigungen - der wach

sende Tourismus ist ein ausreichender Beweis 

dafur. Von Zeiten der Volkerwanderungen, in denen 

Reisen eine existentielle Bedeutung hatte bis zu 

unserem technischen Zeitalter, wo man das Jahr 
uber bei der Arbeit schuftet und jeden Pfennig 

s~rgsam beiseite legt, um ein paar Tage reisen zu 

konnen oder im extremen Fall die Aussteiger oder 

Landstreicher, die ihr Leben dem Reisen als eine 

Alternative zur SeGhaftigkeit widmen, hat Reisen 
den Menschen fasziniert. Reisen ist ofters mit 

Freiheit, Ungebundenheit oder Abenteuer gleichge

setzt. Eine Reise ist fur viele eine Erfullung 



- 2 -

der Traumvorstellungen, eine Welt, die einfach 

anders ist. Durch Reisen lernt man das Andere 

kennen. Auf diese Weise bietet Reisen Moglichkei

ten zur Bewu8tseinserweiterung an. Die Vorausset

zungen fur diese Erfassung des Anderen sind un

terschiedlich und die personlichen und auGer

lichen Bedingungen voneinander abhangig. Schon 
das Lesen von Reiseberichten kann fur manche eine 

Zuflucht in die Welt ihrer Traume und Hoffnungen 

bedeuten. "Eine Reise ist immer, wie der Genu8 

eines Kunstwerkes, ursprUngliche Begegnung mit 

dem gesuchten Gegenstand. Db wir selbst ihn sehen 

oder eine Meinung Uber ihn horen, bleibt also 

wohl zu unterscheiden, so unentbehrlich das eine 

wie das andere ist." (Inge von Wangenheim, Kal

kutta liegt nicht am Ganges: 5) Hier sollte man 

eigentlich von einer 'unmittelbaren' Begegnung 

sprechen anstatt 'ursprunglich'. 

In dem Band Sachworterbuch der Literatur umrei8t 

Gero von Wilpert den Begriff "Reiseliteratur" als 

"das gesamte dem Stoff nach von Reisen berichten

de Schrifttum" ... (Gero von Wilpert, Sachworter

buch der Literatur: 669 - 671) Nach ihm gehoren 

auch Reisehandbuch, ReisefUhrer, Reiseromane, 

utopische und fiktive Reiseberichte zur "Reiseli

teratur", well sie die Erlebnisse und das Aben

teuer der Reisenden in fremden Landern unter 

fremden Volkern beschreiben. 

Eine andere Definition versteht unter Reise

bericht, eine wichtige Komponente der Reiselite

ratur, eine "umfassende Bezeichnung fUr die viel

faltigen Darstellungen vom Reisen und Reiseerleb

nissen, die - im Unterschied zum Reiseroman -
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topographische, ethnologische, (kunst)-histori
sche, wirtschaftliche und gesellschaftspolitische 

Fakten sowie personliche Erfahrungen und Ein

drucke des Reisenden (manchmal ins Fiktive ausge

weitet) vermitteln wollen". (Hrsg. Gunther und 

Irmgard Schweikle, Metzler Literatur Lexikon: 

Stichworter zur Weltliteratur: 361) Im Unter

schied zu der Definition von Wilpert wird hier 

ein Unterschied zwischen Fiktion und Tatsachen 

gemacht. Meinung und Wirklichkeit sind zwei ver

schiedene Aspekte. Eine Analyse von Reiselitera

tur setzt eine klare Abgrenzung dieser beiden 

Aspekte voraus. 

0.2 Erkenntnisinteresse und Methode: 

Diese Arbeit ist ein Versuch, ein interessantes, 

aber leider vernachlassigtes Thema zu rechtferti

gen. Das methodische Interesse liegt in der Re
konstruktion von Fragen, die an die deutsche 

Interessen an Indien gestellt werden konnen. Die 

in dieser Studie behandelten Reiseberichte sind 

in Indien kaum bekannt, finden aber in Deutsch

land offenbar einen gro8en Leserkreis. Fast jeder 

Deutsche, der sich aus beruflichen oder person

lichen Grunden mit Indien beschaftigt, hat si

cherlich eins oder mehrere dieser BUcher schon 

gelesen. Au8erdem sind es vor allem dieser 

BUcher, die in gro8en Buchhandlungen und Beblio

theken unter dem Thema 'Indien' ausgestellt wer

den. Die Multiplikatoren der meinungsbildenden 
Schichten sorgen fUr die Verbreitung gerade die

ser Art von Literatur. 
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FUr diese Studie kommen nur die Reiseberichte in 

Frage, die von den Erlebnissen, Erfahrungen eines 

deutschen Autors in einem fremden Land, namlich 

Indien, berichten. <1> Dabei gehe ich von der 
Voraussetzung aus, daG der Berichterstatter nach 

Indien gereist ist und die Erlebnisse, die er 

schildert, selbst gemacht hat. Insoweit ist sein 

Bericht das Dokument siener personlichen Erfah

rung mit Indien. Jeder Reisende hat seine eigene 

Auffassung Uber das Land, je nachdem welchem 

Interesse er folgt. Der Bericht enthalt nicht nur 

tagtagliche Erlebnisse und Erelgnisse, sondern 

auch die Bemerkungen und Gedanken, zu denen der 

Reisende kam, durch das, was er gesehen und be

obachtet hat. Deshalb liegt einerseits die Ana

lyse fiktiver Reiseberichte und andererseits die 

der Reisefuhrer auGerhalb des Rahmens dieser 

Studie, weil sie direkt mit den Erlebnissen bei 

einer selbstgemachten Reise nichts zu tun haben. 

Hier geht es um verschiedene Mechanismen, die bei 

der Verarbeitung von Fremdenerfahrung operieren. 

Bei dieser Studie geht es nicht um die Geschichte 

des Reisens bzw. die Geschichte der Indienfahrten 

der Deutschen, sondern es handelt sich hier um 

Literatur, fur die eine klare Typologie fehlt. 

"Eine Geschichte der Gattung gibt es noch nicht 

und schon eine klare Trennung und Sonderung der 

verschiedenen Arten und Typen Uberfordert die 

Mittel, uber die wir verfugen". (Ralp~1-Rainer 

Wuthenow, Das Bild und der Spiegel: 9) Daher ist 

in dieser Arbeit keine Gattungstheorie zu erwar
ten. 
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An der Form der Reiseliteratur hat sich uber die 

Jahre nicht viel geandert: Immernoch konstituie

ren private TagebUcher, Briefe und ausfUhrliche 

Berichte die wichtigsten Formen der Reiselitera

tur. " ... die Geschichte der Gattung enthUllt sich 

kaum in der Entwicklung der Form, sondern in der 

Weise zu sehen, die sich allmahlich entfaltet, in 

der Art zu begreifen, in der Perspektive und vor 

allem in der Weise, zu wissen und gultige Erfah

rungen zu machen". (ebd: 9) In dieser Studie 

mochte ich zeigen, in welche Bahn die Indienre

zeption der Deutschen in der 7eit von 1965 bis 

1985 sich bewegt. 

Bei einer Studie der Reiseberichte ist es wichtig 

zu beachten, daG die Reise zu einem fernen Land 

eine Begegnung mit dem Fremden, mit dem Anderen, 

"mit einer Welt auGerhalb der ererbten Gewohnhei

ten" (ebd: 9) mit sich bringt. Diese Begegnung 

mit manchmal unverstandlichen Phanomenen ruft 

verschiedene Reaktionen bei dem Reisenden hervor 

- Wunder, Staunen, Begeisterung, Faszination und 

auch Kritik. Reisen k~nnen verschiedenartig klas

sifiziert werden - als Abenteuer-, Bildungs-, 

Forschungsreise, philosophische und kritische 

Reise. Ein anderes Merkmal des Reiseberichts ist 

das autobiographische Element, das man nicht 

total auszuschalten vermsg. Eine Autobiographie 

ist "die Darstellung des Gesamtverlaufs oder 

wesentlicher Abschnitte des eigenen Lebens, die 

nach Gehalt und Gestalt literarischer Geltung 

beanspruchen darf". (Brockhaus Enzyklopadie: Bd. 

17) Im Unterschied zum Tagebuch hat man in der 
Autobiographie einen ruhigen FluG der Gedanken 

und Ereignisse. Angefangen mit den Confessiones 
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von Augustinus (um 400) erreichte die Gattung mit 

Goethes Dichtung und Wahrheit ihren Hohepunkt. 

(Reallexikon der deutschen Literatur: 809-813) 

Autobiographie und Reiseliteratur sind deshalb 

eng miteinander verbunden, weil eine Reisebe

schreibung doch einen kurzen Ausschnitt aus dem 

Leben eines Menschen wiedergibt. "Die starke 

Bindung an die Empirie trennt die Selbstbiogra

phie vom fiktionalen Gattungen, vor allem vom 
Roman, aber die eigene Lebensbeschreibung ist 

doch wieder mehr als blo13er Tatsachenbericht". 

(ebd: 805) Diese Trennung von Tatsachen und Fik

tion ist auch von gleicher Wichtigkeit bei einer 

Analyse von Reiseberichten. Nach Wuthenow schil

dert ein Reisebericht die Erfahrungen bei einer 

Reise in die aul3ere Welt, wohingegen "die Auto

biographie selbst eine Art von Reise ist und zwar 

in das Innere des Ich und seiner Erinnerungen, wo 

fast immer >Entdeckungen< zu machen sind." (R.-R. 

Wuthenow: Das Bild und der Spiegel: 10) 

Was die Forschungsmethode anbelangt, mochte ich 

erwahnen, dal3 ich in dieser Arbeit mich primar 

auf die Texte gestutzt habe, die von Reiseerleb

nissen nach Indien reisender Deutschen berichten. 

Die Texte stammen aus der Nachkriegszeit bzw. aus 

den letzten zwanzig Jahren. Nach jedem Zitat sind 
in Klammern Informationen gegeben, die sich auf 

die Quelle des Zitats Gach Autor, Werk und Sei

tennummer beziehen. Die Zahlen in < > weisen auf 

die Anmerkungen hin. Informationen in Klammern 

mit dem Hinweis (vgl.) deuten auf eine Paraphra

sierung der Meinung des Autors hin. 
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KAPITEL I: DIE INTERESSENSPHAREN 

1.1 Historischer AbriO der deutschen Interessen 

an Indien (bis 1965) 

Indien a1s Reiseland hat die Phantasie der Oeut

schen schon seit jeher angeregt. Walter Leifer, 

der erste Korrespondent deutscher Zeitungen in 

Indien nach dem Zweiten Weltkrieg, der auch zahl

reiche Artikel uber verschiedene Aspekte indi

scher Kultur und besonders uber deutsch-indische 

Begegnungen in Bereichen der Kunst, Dichtung, 

Philosophie und Religion geschrieben hat, weist 

in seinem Buch Indien und die Deutschen darauf 

hin, daG schon am Beginn der Neuzeit eine Reise

beschreibung vorliegt, in der lndien erwahnt 

worden ist. (Walter Leifer, Indien und die Deut

schen: 286/287) <2> Schon zu der Zeit gab es 

Leute, die planlos nach Indien reisten. Oenen 

folgten Kaufleute, die sich dafur interessierten, 

was Indien an profitbringenden Gutern wie Pfeffer 

und Stoffe anzubieten hatte. Dann kamen Reisende 

nach Indien, die mehr Abenteuer suchten. "Bei dem 

einen sind es kulturgeschichtliche Aspekte, bei 

dem anderen ethnologische und religiose Bemerkun

gen, die die damalige Situation Indiens erhel

len". (ebd: 288) Als die Abenteuerlust allmahlich 

nachlieG, kam ein Orang zur wissenschaftlichen 

Betrachtung Indiens zum Vorschein. So wurde eine 

geschichtliche Betrachtung indischen Religionen 

und Kultur von deutschen Indologen unternommen. 

Im Zeitalter der Aufklarung versuchte man uber 

den Orient eine Kritik an der christlich-europai

schen Gegenwart zu uben. Ansatzpunkt fur die 
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Kritik am Christentum war die Ansicht, daB das 
religiose BewuBtsein in Asien ursprUnglicher sei 

als im Christentum. Herder, ein Wegbereiter der 

Romantik im allgemeinen und des IndienbewuBtseins 

im besonderen, war der Ansicht, daB der Orient 

die Kindheit des Menschengeschlechts, die Wiege 

aller Kul turen sei. "So ergibt sich eine neue 

Bereitschaft, die orientalischen Kulturen nicht 

nur als Gebilde eigenen Rechts und eigener Indi

vidualitat, sondern sie auch als Regionen der 

eigenen Herkunft, als Quellen des eigenen ge

schichtlichen Seins anzuerkennt:n." (Wilhelm 

Halbfass: Indien und Europa: 87) Indien lernte er 

Uber Reiseberichte und OriginalUbersetzungen von 

indischen Texten kennen. Er ist die Person, die 

das Interesse fUr Indien in Europa aufgemacht 

hat. Seine Sympathie galt dem 'kindlichen' Inder. 

"Mit freundlicher EinfUhlung zeichnet er den 

Gedanken des einen Seins in und hinter allem 

Seienden, die Idee der Einheit aller Wesen im 

Absoluten, in Gott." (ebd: 81) Trotz der Sympa
thie, die er Indien entgegenbrachte, hat er In

dien weder als ein Land zur Flucht und Heimkehr 

glorifiziert, noch sah er Uber das Problem der 

Aberglauben, der Macht der Brahmanen als Besitzer 

des geheimen Wissens hinweg. In der Kastenordnung 

sah er die Barriere zur Vervollkommnung der KUn

ste und in der indischen Lehre von der Seelenwan

derung schadliche Folgen. Bemerkenswert ist seine 

Bereitschaft, die Eigenartigkeit des indischen 

Denkens gelten zu lassen, sie aus der Sichtweise 

des Hindus zu sehen, dabei aber sein eigenes 

Christsein mit indischen Augen kritisch zu be

trachten und vor allem darUber nachzusinnen, was 

Europa bzw. das Christentum an Indien auszusetzen 
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hat. Aufgrund seines Pluralismus und seiner 

Offenheit fur die Vielfalt des Menschlichen hat 

sich Herder nicht ausschlieBlich der Indologie 

gewidmet. (Vgl. Wilhelm Halbfass, Indien und 

Europa. 88-90) 

Das durch Herder erwecktes Indieninteresse ver

folgte Schlegel weiter. Indem er die europaische 

Gegenwart immer heftiger kritisierte, wurde In

dien zum Synonym ursprunglicher Religiositat und 

der verlorenen Ganzheit menschlicher Existenz. Er 

sah in Indien das Gegenbild des Westens, die 

Stelle, wo Religion, Einheit und Harmonie noch 

vorhanden waren. Diese Begeisterung fur das ur

sprungliche fuhrte zu einem intensiven Studium 

von Sanskrit und zu grundliche, systematische, 

linguistische und philologische Arbeit. Er be

gann, Originalwerke zu ubersetzen. Sein 1808 

erschienenes Buch Uber die Sprache und Weisheit 

der Indier ist ein Grundwerk der europaischen 

Indologie, mit dem aber zugleich seine Indienbe

geisterung und seine intensive Auseinandersetzung 

mit indischer Altphi1ologie abbricht. 1808 kon

vertierte er auch zum Katholizismus. In seinem 

1828 erschienenen Werk Vorlesungen zur Philoso

phie der Geschichte werden Brahmanenstand, 

Seelenwanderung usw. ohne gro8e Reflexion er

wahnt. Eine geschichtliche Betrachtung indischer 

Religionen und Kultur wird vom deutschen Indolo

gen immerhin fortgesetzt. (Vgl. Wilhelm Halbfass, 

Indien und Europa: 92 ff) Jahrhundertelang waren 

die Deutschen einfach fasziniert von dem Fremd

artigen in Indien, soda8 Indien einfach als 

Marchenland bezeichnet wurde. "Die modernen Rei

seschriftsteller haben noch lange vom Wunder und 
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Zauber des Lotuslandes, der Heimat marchenhaften 

Glanzes getraumt. (Walter Leifer, Indien und die 

Deutschen: 290) Die Diamanten und Rubine der 

Maharadschas, der "Gegensatz zwischen finsteren 

Damonen und zarten Tanzerinnen, zwischen BuGern 

und lebensfrohen Tagesmenschen, zwischen gefahr

vollem Urwald und marmorglanzenden Palasten" 
(ebd: 293) trugen zu diesem Indienbild des 

'Wunderlandes' bei. Die Jager und die Missionare 

bildeten die andere Gruppen von Reisenden, die 

sich 'berufsmaGig' fur das Land interessierten. 

Die Lage der indischen Frau und ihre Rolle in dem 

Kampf urn Unabhangigkeit bilden ein anderes Inter

essengebiet der Deutschen. Viele Reiseberichte 

liegen vor, zum Teil von Missionaren, die sich 

mit diesem Aspekt Indiens auseinandersetzten. <3> 

Im ersten Jahrzehnt nach dem Ersten Weltkrieg 

fand die Betrachtung Indiens als Land der physi

schen Not und ein Land mit starkem politischen 

Interesse ihren Ausgang. Nach dem Zweiten Welt

krieg galt das deutsche Int8resse an Indien mehr 

der Stellung Indiens zu den verschiedenen Natio

nen der Welt. Schon seit .Jahrhunderten herrscht 

in Deutschland ein illusionares Bild von Indien. 
Indien war das ersehnte Land, wo es noch das 

Paradies gab, das Land, wo Milch und Honig noch 

flieGte. <4> Dieses romantische Bild von Indien 

konnte weiter bestehen, weil die geographische 

Entfernung zwischen den beiden Landern zu groG 

war und die Verkehrswege nicht so entwickelt 

waren, daG es zu einer personlichen Begegnung mit 
der indischen Wirklichkeit kommen konnte. 
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Im 20. Jahrhundert fand die groGe deutsch-indische 

Begegnung bereits in den zwanziger Jahren statt, 

zu der Zeit als man in Deutschland neue geistige 

Werte suchte. Man hegte immernoch Wunschvorstel-

1ungen von Indien und so erregten Tagores drei 

Deutschlandreisen groGe Aufregung. Tagore wurde 

geradezu als ein Prophet betrachtet. Vor dem 

gro8en Jubel und der Begeisterung bei diesen 

Angelegenheit blieb die Kritik zum graBen Teil 

unterdrUckt. <5> Bisher waren nur wenige Indien

schwarmer tatsachlich in Indien gewesen. Weiger

ten sich einige, wie Friedrich Max Mueller, das 

Land ihrer Sehnsucht zu besuchen, urn sich die 

Enttauschung zu ersparen und mit der Illusion des 

Paradieses sterben zu konnen, so korrigierte 

sich, wie bei Hesse, das illusiJnare Bild nach 

der Begegnung mit der Realitat. <6> Die Verbrei

tung des Dusenflugzeugverkehrs ermoglichte die 

Reise vieler Leute zu dem indischen Paradies: In 

der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts kamen 

viele Leute nach Indien aber mit so divergieren

den Interessen, daG von einem einheitlichen In

dienbild nicht mehr die Rede sein kann. Noch 

weniger kann man uber Indien mit einem einzigen 

Schlagwort sprechen. Da die Interessen vielge

staltig und manchmal widerspruchlich sind, kann 

man nur von verschiedenen Blickrichtungen, von 
Perspektiven reden. 

Indien ist ein Land voller Gegensatze. Das 

scheint das Leitmotiv vieler ReiseeindrUcke zu 

sein. Tiefer verwurzelt in der alten Tradition 

strebt Indien auch nach technischem Fortschritt. 

Die staatlichen Behorden und ihre Vertreter sind 
standig darum bemuht, Indien, besonders vor dem 



- 12 -

Westen, als ein progressives Land dazustellen, 

das sich auf dem Weg der Entwicklung zum Wahl

stand befindet. Allgemein laGt sich ein Versuch 

zur Nachahmung des Westens beobachten, sei es in 

der Industrie, in der Wirtschaft, in der Mode 

o.a. Kommt unter diesen Umstanden ein Deutscher 

nach Indien, der in seinem eigenen Land dem Mate

rialismus und seinen Folgeerscheinungen entflie

hen will und in Indien das im Westen im Zuge der 

Industrialisierung immer mehr schwindende Ver

trauen sucht, so besteht die Moglichkeit, daG 

eine Konfrontation mit der Witklichkeit zu groGen 

Enttauschungen fUhrt. 

In den 60er und 70er Jahren kamen viele junge 

Leute nach Indien. FUr sie war Indien das Land 

vieler Mystik und Religion, wo man sich durch 

einen Guru eine Perspektive im Leben suchen 

konnte. (Vgl. Timmersberg) Bisher hatte man ge

glaubt, daG alle Probleme gelost werden, wenn man 

im Wohlstand lebte. Indien wurde das Reiseziel 

vieler Hippies und Aussteiger, die weniger Nah

rung fur den Korper, als vielmehr fUr den Geist 

suchten. Indien wurde zum gesuchten und gelobten 

Land fur Menschen, die ihre religiose BedUrfnisse 

befriedigen wollten. Offenbar interessierte die 

Aussteiger das Mystische als eine Alternative zu 
ihrer eigenen westlichen Rationalitat. 

Immanuel Kant, der seine Heimat in Konigsberg und 

ihre nahere Umgebung nie verlassen hatte, 3ber 

doch Uber Informationen vieler Lander und Volker 

verfugte, schrieb: "Durch Reisen erwei tert man 

seine Kenntnis von der auGeren Welt, welches aber 

von wenigem Nutzen ist, wenn man nicht bereits 
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durch Unterricht eine gewisse Vorubung erhalten 

hat". (Immanuel Kant, Physiche Geographie - zi

tiert von Walter Leifer, Indien und die Deut

schen: 286) Auch in neuerer Zeit reflektiert man 

uber die Voraussetzungen fur Begegnungen mit 

einer fremden Kultur. Inge von Wangenheim meint: 

"Die Entdeckung der Wirklichkeit eines fremden 

Landes, das man zum ersten Mal betritt hat drei 

Voraussetzungen: man muG uber das eigene Land, in 

dem man lebt, hinlanglich Bescheid wissen; man 

muG einen Sinn dafur haben, daG die Menschheit 

eine Geschichte, namlich ihre Geschichte 

durchmacht; und schlieGlich braucht man eine 

Methode bei der Auffindung der Wahrheit, den 

sicheren Nerv dafur, wo der Zufall aufhort und 

die GesetzmaGigkeit beginnt. Fehlen diese drei 

Voraussetzungen, eleben wir den uns wohlbekannten 

"weitgereisten Mann", der nach Jahren an seinen 

heimatlichen Stammtisch zuruckkehrt, um uber 

Lander, Volker und Zustande, denen er begegnete, 

den blankesten Unsinn von sich zu geben. Dabei 
lugt er nicht einmal. Er hat auch alles, was er 

berichtet, "selbst gesehen". Nur erkannt hat er 

es nicht. Wer auf seiner Reise durch dieses Leben 

und seine Welt nicht nur etwas sehen und erleben, 
sondern auch erkennen will, sollte darum den 

Schlussel mitnehmen - den Schlussel zum Er

kenntnisgeheimnis. Das ist die Fahigkeit zu jener 

Metamorphose zu jener Stoffumwandlung, die aus 

der Wirklichkei t das Wirkliche macht". (Inge von 

Wangenheim, Kalkutta liegt nicht am Ganges: 6) 

<7> 

Die meisten Reisenden kommen einigermaGen vorbe
reitet nach Indien. Sie erwahnen nicht ohne Stolz 



- 14 -

in den Vorworten ihrer Reisebeschreibungen, daG 

sie die Reise unternommen haben, erst nachdem sie 

ihre Geschichtsbucher gelesen und sich uber In

dien, seine Leute und seine Traditionen infor

miert haben. Sie malen sich ein Bild von Indien 

aus, aber sie sind meistens nicht vorbereitet auf 

das, was sie bei der Ankunft in Indien erwartet, 

denn sie interpretieren die Informationen aus den 

Buchern nach MaGstaben, die in ihrem Land gelten. 

Zum einen die Armut und zum anderen die sozialen 

Schwierigkeiten in manchen Teilen von Indien, wo 

die Situation auch nicht so sprunghaft verander

bar ist, wirken auf den deutschen Wohlstandsbur

ger doppelt erschreckend. Weder dieses 

Schreckensbild noch die illusionare Vorstellung 

von einem Paradies stimmen mit der indischen 

Wirklichkeit Uberein. Beide sind Zerrbilder, wenn 

man ihre Einseitigkeiten fUr das Ganze halt. 

Dabei hat sich eine Polarisierung herausgebildet, 

die mit der Realitat nichts mehr zu tun hat: 

Indien als heiliges Wunderland, Indien als Armen

haus. 

In dieser Arbeit wird ein Versuch unternommen, zu 

zeigen, was die Deutschen in Indien in der Nach

kriegszeit bzw. nach 1965 suchten, welche Vor

stellungen von Indien und seinen Leuten gepflegt 

werden und wie die Reisenden auf die Konfronta

tion mit der indischen Realitat reagieren. Es 

wird beabsichtigt, mit Hilfe einer Analyse von 

Beschreibungen, von bestimmten in fast jedem 

Reisebericht vorkommenden Mustern zu veranschau

lichen, wie die Erfahrung mit Indien von den 

jeweiligen Interessen der Reisenden bestimmt 
wird. 
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1.2 Die Motive des Reisens bei den behandelten 

Aut oren 

Dem Versuch, die verschiedenen deutschen Perspek

tiven auf Indien anhand einer Analyse von Reise

berichten soll eine Erforschung der Motive fur 

den Indienbesuch vorausgehen. Es ist wichtig zu 

erfahren, warum ausgerechnet Indien, diesem fer

nen orientalischen Land, die Aufmerksamkeit des 

Reisenden gilt. Eine Lekture der Vorworte vieler 

vorliegenden Reiseberichte verschafft dem Leser 

ersten Eindruck von den unterschiedlichen Inter

essen an Indien. 

Indien ist eigentlich kein neues Thema fur die 
Deutschen. Zahlreiche Bucher Uber Indien, dessen 

Religionen, Kultur, gesellschaftliche und wirt

schaftliche Schwierigkeiten liegen in der deut

schen Sprache vor - einerseits in der Form von 

Reisefuhrern, die mit schonen Fotos auf Hoch

glanzpapier von der landschaftlichen Schonheit, 

den Palmen und den Traumstranden oder von den 

kulturgeschichtlichen Reichtumern Indiens be

richten. Sie stellen ein schones Bild von Indien 

vor, weil ihnen eine Absicht zugrunde liegt, 

Indien als ein Produkt zu verkaufen, daG derlei 

Traumvorstellungen erfUllt. Andererseits gibt es 

zahlreiche akademische, von deutschen Indologen 
veroffentlichten Werke, die sich mit dem Thema 

Indien wissenschaftlich auseinandersetzen. Eine 

solche Aufzahlung von topographischen und histo

rischen Fakten erzeugt bei vielen Lesern Distanz, 

vor allem deshalb, weil in diesen Berichten die 
personliche Anteilnahme des Verfassers nicht 

weitervermittelt wird. Dieses Fehlen des 'per-



- 16 -

sonlichen' Elements fuhrt dazu, da8 sich viele 

Leser durch die Berichte zwar angeregt, aber 

nicht angesprochen fuhlen. Ahnlich ging es der 

Studiengruppe von Marie-Luise Gotting und anderen 

(Marie-Luise Gotting u.a., Indien- ein Reisebe

richt:1) 

Viele wollen aus eigener Anschauung erfahren, was 

Begriffe wie Armut, Hunger, Tad, heilige Kuhe, 

die inzwischen als Synonyme fur Indien gelten, 

eigentlich bedeuten. Bemerkenswert dabei ist die 

Tatsache, da8 der fremde Reiz des Orients mei

stens nur die gebildeten Stande, die intellek

tuelle Elite, die Literaten und die Ethnofreaks 

ergreift. Es ist die Gruppe von Leuten, die von 

der eigenen Zivilisation genug hat und deshalb 

neue Werte sucht. (Vgl. Renate von Gizycki, Im 

Museum unserer Vorstellungen) Es ist auch merk

wurdig, da8 dieser Wunsch nach eigener Erfahrung 

sich nur da au8ert, wo es um physische oder 

seelische Not geht. Durch die Bilder von Not und 

Elend fuhlen sich einige wie Marie-Luise Gotting 

betroffen, aber diese Betroffenheit kehre sich in 

Gleichgultigkeit um, wenn man die "stabilen" 

Verhaltnisse in Deutschland berucksichtige. 
(Marie-Luise Gotting, Indien - ein Reisebericht: 

1) Durch Erfahrung aus erster Hand wollten sie 
ihre "eigene Tragheit und Abstumpfung diesen 

Problemen gegenuber verandern". ( ebd: 1) I hr Zi el 

liegt darin, auch andere ahnlich denkende Men

schen dazu zu motivieren, fur sich selbst Erfah

rungen zu mach en. ( ebd :8) 

Ferdinand Urbanek, der 1965 als Universitatslek

tor nach Bombay kam, meint, jedes Bild von dem 
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Phanomen Indien durch Vorwissen 'eingeschrankt' 

sei. (Ferdinand Urbanek, Indien hinter der Fas

sade: 1) Das Bild variiere von Person zu Person. 

Selbst ein kritischer Inder konne sich nicht von 

den angeerbten Vorurteilen ablosen. Oeshalb konne 

er als Autor auch kein objektives Bild weiterver

mitteln. (ebd : 8) Urbanek sieht Indien als ein 

westlicher Auslander, "durch die differenzierten 

Sinnes- und Bewuf3tseinslisnen", ( ebd.: 1) die 
seine Umwelt ihn verschaffen hat. Nachdem man die 

ersten 2-3 Seiten gelesen hat, bekommt man den 

Eindruck, als ob dies der bestmogliche Reisebe

richt uber Indien sei. Urbanek wirkt auffallig 

selbstbewuf3t. Alle Begunstigungen, Vorzuge und 

Tugenden nimmt er fur sich in Anspruch: Er ist 

weit gereist und seine Sinne hnben sich durch den 

Vergleich mit anderen Kul turer· und Vol kern ent

wickelt. Er ist kein einfacher Reisender, sondern 

hat in diesem Land gelebt und gearbeitet. Seine 

'Unvoreingenommenheit' gegenuber all dem, was ihm 

begegnete, behauptet er beibehalten zu haben. 

Seine "Aufzeichnungen" sind ein Produkt seines 

Unternehmens, "schauend, fragend, trachtend, die 

Erscheinungen aus ihrer Umwelt heraus zu verste

hen, und nicht so sehr nach vorgefaf3ten Katego
rien des eigenen Denkens, Urteilens und Wertens." 

(ebd: 8) Seine Fachkenntnisse uber die Literatur

wissenschaft sickern in die ganze Beschreibung 

ein. So verlangt "die Reichhaltigkeit des Erfah

renen" eine "epische Schilderung", "die Ichhaf
tigkeit der Erlebnisse" fUhrt zur "lyrischen 

Aussage", "die standige Begegnung mit dem Du des 

indischen Partners zu dramatischen Akzenten" und 

aus dieser drei Ebenen entsteht "das Essayisti

sche der Aufzeichnungen". (ebd: 9) Oesweiteren 
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gibt es eine "kritische Sondierung" und "tiefer 

bohrende Ergrundung" (ebd: 9), urn das Zufallige 

der Erfahrungen auszuschalten. Daruber hinaus 

wurden seine Eindrucke Liberpruft im Gedankenaus

tausch mit Indern, Auslandern und schlieGlich mit 

den Meinungen mehreren Indien-Experten. Es ist zu 

bedauern, daG trotz ehrgeizigen Plane ein Buch 

entstanden ist, daG weder etwas Neues Liber Indien 

sagt, noch von anderen Reiseberichten sich we

sentlich unterscheidet. 

So muG Urbanek als Indienkenn~r auch sein Urteil 

Liber die Inder aussprechen, schon in seinem Vor

wort: Indien sei alter als alle anderen, dem 

Verfasser bekannten Landern. Der Inder wird 

schnell alt, die indische Fra~ noch schneller. 

"Immer wieder verkriecht sich der Inder ins 

Schneckengehause seiner Tradition ... Ein moder

nes, wirtschaftlich technisches, demokratisch 

soziales, globales Denken ist dem Inder im allge

meinen noch fremd: (ebd: 10-ll) Ihn start das 
Indischerwerden an Indien, ihm ware es lieber, 

wenn Indien sich westlicher entwickeln wurde. 

Dieses 'Indischsein' bleibt nach ihm auch in 

Sachen des Fortschritts, der Entwicklung unveran

dert wirksam. Der standige Kreislauf allen Ge

schehens start Urbanek, weil er immer eine Zu

kunftsperspektive hat. So erwahnt er eine Liste 

von etwa 10 Punkten, die seines Erachtens die 

indische Kreislaufe beruhren, die trotz ihrer 

stichwortartigen Prasentierung einer schnellen 

Orientierung des deutschen Lesers dienen sollen. 

Urbanek geht offensichtlich davon aus, daG alles, 

was in Indien vorhanden und in Deutschland unbe

kannt ist, verspottet und verdammt werden muB. 
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Diese Eitelkeit des Europ~ers dr~ngt in das ganze 

Such ein. Deshalb ist sein Indienbild von oben 

nach unten gezeichnet - herabschauend, unklar, 

unscharf. 

Ein anderer Standpunkt vertritt der PEN-Autor 

Gerd Hoffmann, der versuchte, "sich in die Gedan

ken und Empfindungen eines Vishnu Sharma (eines 

beliebigen Inders) zu versetzen". (Gerd E. Hoff

mann, Erlebt in Indien: 8) Er sieht ein, daB es 

in einem Land wie Indien mit einer eigenst~ndigen 

Kultur (voller Kontraste) nicht mBglich ist, 

einfach europ~ische MaBstabe anzulegen, ohne der 

Andersartigkeit Indiens Aufmerksamkeit zu schen

ken. In einem Land wie Indien, wo fast 80 Prozent 

der BevBlkerung in den vielen DBrfern lebt, wird 

ein Besucher aus Europa als etwas Seltsames be

staunt. So fuhlen sich die Dorfbewohner durch die 

Bekanntschaft verehrt und sind gerne hilfsbereit. 

Andererseits ist man in Europa so sehr an die 

Gleichgultigkeit der Mitmenschen und die Anomymi

t~t des Einzelnen gewahnt, daG der Europ~er sich 
freuet, freundlich behandelt zu werden. So wird 

eine Begegnung mit einfachen Menschen zu einem 

ruhrenden Erlebnis stilisiert. <8> 

Die Zahl der Deutschen, die berufsm~Big nach 

Indien reisen, ist in den letzten Jahren gestie

gen. Viele deutsche Arzte, Ingenieure, Journali

sten, Lektoren verweilen zu Berufszwecken in 

Indien. Viele Studenten verbringen eine~ Teil 

ihrer Studienzeit mit Stipendien in Indien. Diese 

Studenten sind nicht unbedingt nur Indologen, 

manchmal sind es auch Forschungsstipendiaten wie 

Volker Sommer. Sie versuchen, Indien mBglichst 
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viel zu bereisen. Da sie mit keinen vorgeformten 

Vorurteilen nach Indien kommen, versuchen sie 

sich dem Land und seinen Leuten unbefangen zu 

stellen. Aber die weiGe Haut ist ein Stigma, das 

dem Neuankommling all den "Gaunern, Geldwechs

lern, Anquatschern (und) den aufgeklappten Hand

tellern" (Volker Sommer, Nekar der Unsterblich

keit: 10-11) ausliefert. 

Eine andere Gruppe von Indienreisenden bilden die 

Frauen, die ihren Mannern auf Dienst- oder For

schungsreisen nach Indien begleiten. <9> Ihre 

Berichte sind interessant, weil sie die Perspek

tive einer Hausfrau wiedergeben, die sich ~ur mit 

ihrem Mann und der Familie bEschaftigt. Sie hat 

mit alltaglichen Problemen der Umstellung und des 

Abfindens in einer neuen Umgebung zu kampfen. Sie 

sollen auch das Vertrauen der indischen Frauen 

gewinnen. (Vgl. Ruth-Tezner-Hallard, Indische 

Impressionen: 8-10) Diese Frauen haben ofters 

nichts Besonderes zu tun, (sie verschaffen sich 

Diener, die alle Arbeit fur sie verrichten) 

bleibt ihnen Zeit fur Handler, Wahrsager und 

andere, die sei betrugen wollen. 

Im November und Dezember 19B2 besuchte auf Einla

dung der deutschen Kulturinstitute in Indien eine 

Gruppe von Frauen aus verschiedenen Berufskreisen 

das Land. Die Gruppe bestand aus einer Komponi

stin, einer Journalistin, einer Filmemacherin, 

Soziologin, Malerin und einer Schrifststellerin 

namens Ingeborg Drewitz. Diese Frauen besuchten 6 

Stadte (meist GroGstadte) als Gaste des ortlichen 

Max Mueller Bhawans, nahmen an Seminaren und 

Diskussionen teil und bummelten durch die Stadte. 
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Sie hatten die Moglichkeit zur Interaktion mit 

indischen Kultur- und Literaturproduzenten. Man 

kann nur von den Erlebnissen der Schriftstellerin 

erfahren, weil ihr Tagebuch veroffentlicht worden 

ist. Diesem Bericht ist ihre "Erregung, Wut, 

Trauer, Begeisterung, Zuneigung" (Ingeborg Dre

witz, Mein indisches Tagebuch: 6) zu entnehmen, 

die sie bei ihrem Indienbesuch empfunden hat, die 

mitzuteilen sie sich nicht scheut. Sie hat das 

Land nicht entdeckt, sich in Indien, weder "ge

sucht, gefunden oder wiedergefunden". ( ebd. 6) 

Sie hatte " ... ja Arbeit zu leisten, nicht dem 

Kulturtourismus zu fronen". (ebd: 5) Ihr ist es 

nicht gelungen, Indien und seine Leute zu lieben, 

obwohl sie Land und Menschen lieben mochte. So 

ist fUr sie Indien ein hoffnungsloser Fall. 

Trotzdem mochte sie den vieleP danken, "die noch 

im Elend Menschen geblieben sind. Ich mochte die 

Menschen anklagen, die das Elend fUr selbstver

standlich nehmen". (ebd. 6) Das einzige, von dem 

sie wahrend ihrer Reise besessen zu sein scheint, 

ist die Angst vor dem Elend. 

Nicht so Ubermassig beangstigt ist der ostdeut

sche Schriftsteller Richard Christ, obwohl Indien 

ihm doch fremd und unvertraut war. Er hat ge

lernt, "seine eigene europide Rasse, Sprache und 

Kultur als Auslaufer dieses uraltehrwUrdigen 

Indien zu begreifen". (Richard Christ, Mein In

dien: 9) Seine Reise will er als eine RUckkehr zu 

seinen Wurzeln begreifen. Er mochte es absicht

lich vermeiden, "Indien von aul3en zu zeigen, oder 

schlimmer: von oben herab" (ebd: 10) Er mochte das 

Land weder durch, "eine nationale Brille" analy-

s i ere n , no c h an "M a 13 stab e de r Industries t a at e.~o:.U"': ·:.:."""' 
1
,.,, .. '.1,'\ 

;; ··, ·\.~ 
:P\SS ~ u. ~ c · .e:.~~ ~~)· 

1' a ,A"cf'\£>5~{,5' "-~~ 0 ~ \~<.~~~" .. ,/ 
U)O ~"'"\ _ ·~·Jt ,, .. ~;/ 

\\ ~ \'17 ....... ..... ------



- 22 -

(ebd: 10) messen. Sein einziger Vorteil so11 

seine "Unvoreingenommenheit" sein, die teilweise 

auch "Ahnungslosigkeit" (ebd: 10-11) uber Indien 

ist. So hat er versucht, bei all der Fulle von 

Eindrucken, sich an dem Ratschlag von Richard 

Katz zu halten - "Grundlich sehen ist besser als 

viel sehen". (ebd: 622) 

Alle andere Reisende lassen sich unter eine oder 

andere der vorgefuhrten Gruppen oder Typen unter

ordnen. Entweder sind es touristische Interessen, 

die wie bei Bernhard Sieper LU einem Besuch sei

ner indischen Verwandten nach Kalkutta fuhren 

oder ist es der Reiz des Exotischen, der Helge 

Timmerberg in Indien die Magie suchen la8t. 
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KAPITEL 2: RELIGIOSE UNO SOZIALE PERSPEKTIVEN 

2.1 Die Relevanz des Hinduismus in der modernen 

Zeit 

2 .1. 1 Bedeutende Relevanz des Hinduismus 

Indien ist das Land vieler Religionen. Der Hin

duismus ist die Religion von fast 80 Prozent der 

Bevolkerung. Fritjof Capra, der Autor des Reise

berichts Die Seele Indiens findet in dem Hinduis

mus "eine hochst flexible und anpassungsfahige 

Tradition, die durch Jahrhunderte hindurch nicht 

nur Indiens intellektuelles Leben geformt hat, 

sondern auch sein gesellschaftliches und kultu

relles Leben fast vollstandig bestimmte". 

(Fritjof Capra, Die Seele Indiens: 33) Er will 

den Hinduismus weder als eine Philosophie noch 

als eine Religion im strengsten Sinne betrachten. 

"Er (der Hinduismus) ist vielmehr ein grof3es und 

kompliziertes religios-soziales System, das aus 

zahllosen Sekten, Kulten und Philosophien besteht 

und verschiedenartige Rituale, Zeremonien und 

spirituelle Disziplinen umfaf3t, wie auch die 

Verehrung von zahllosen Gottern und Gottinen". 
(ebd: 33) Mit diesen Bemerkungen Uber den Hin

duismus ist Capra auf fast alle Aspekte des Hin

duismus eingegangen, die dem Westler auffallen. 

"Die Erscheinungsformen des Hinduismus reichen 

von hochintellektuellen Philosophien mit Vorstel

lungen von auf3erster Breite und Tiefe bis zu den 

von den Massen vollzogenen naiven und kindlichen 

Kulthandlungen". (ebd: 33) Offensichtlich gilt 

Capras Sym~9thie den einfachgn MgngeR~n, der aile 
Rituale gemaG den Verordnungen der Religion vall-

( 
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zieht, ohne deren Rationalitat in Frage zu stel

len. 

Capras langjahriges Interesse fur die orientali

sche Mystik und seine Versuche, Losungswege fur 

die zukunftigen Probleme der europaischen und 

amerikanischen Gesellschaften des technologischen 

Zeitalters zu erdenken, fuhren ihn zu den Men

schen in den Dorfern von Tamil Nadu, deren Le

bensweisen und Technologien er faszinierend fin

det. Das tagliche Leben der sudindischen Dorfbe

wohner ist fest in der Spiritualitat und den 

Werten ihrer hinduistischen Religion verankert 

und zeigt eine gewisse "okologische Weisheit", 

deren Bedeutung uber den inaischen Kulturkreis 

hinausgeht und fur uns alle beispielgebend sein 

kann". (ebd: 12) Die neuen Ideen und Werte der 

okologischen Weisheit wie z.B. das Verbundensein 

von Tieren, Pflanzen und anderen Mikroorganismen 

in einem System, in dem sie sich wechselseitig 

beeinfluGen, stimmen mit denen der traditionellen 

Dorfgesellschaften der Tamilen uberein. Capra 

glaubt in Tamil Nadu die Wurzeln der modernen 

okologischen Weisheiten entdeckt zu haben. <10> 

Die religiose Praxis des einfachen Volkes beein

haltet die Anbetung von Idolen, von Gottersta

tuen, wobei die steinernen Gotterfiguren als 

Menschen behandelt werden. Dieser ganze Ritus, 

genannt Puja, bleibt fur den Westler nach wie vor 

unverstandlich, hinterlaGt auch den Hauch von 

Zauberei bei ihm. Manchmal ist das Gefuhl der 

Magie uberwal tigend. "Die Kul thandlungen dieser 

Glaubigen erscheint uns unerhort primitiv, doch 

... scheinen sie oft Erfolg zu haben". Obwohl 
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der Europaer die Phantasiekraft des indischen 

Geistes bewundert, der die Vielzahl der Gotter 

geschaffen hat sollte dieses Phanomen fUr ihn 

nicht unbekannt sein, denn mannigfaltige Cotter

gestalten hat, es auch in der westlichen Welt 

gegeben. Wirkt die sagenhafte Zahl der Gotter und 

Gottinnen fUr den europaischen Besucher als ver

wirrend, finden die Einheimischen es ziemlich 

leicht, mit dieser Vielzahl fertig zu werden. Den 
Einheimischen sind alle Gotter im Prinzip iden

tisch. "Sie sind alle Verkorperungen derselben 

gottlichen Wirklichkeit und zelgen nur verschie

dene Seiten des unendlichen allgegenwartigen und 

letztlich unbegrei flichen Brahman". (ebd : 44) 

Detlef Kantowsky kam mit einer festen Absicht 

nach Indien. Er wollte in Bencres seine These 

untermauern, daG das Kastensystem der Entwicklung 

und Modernisierung Hindernisse in den Weg stellt. 

Nach wenigen Tagen erkannte er, wie bestimmte 

Werte den Betroffenen "entkulturieren" (Detlef 

Kantowsky, Von SUdasien lernen: 13) mUssen, urn 

den angestrebten modernen Strukturen zu entspre

chen. Schon nach sechs Monaten erschienen ihm je

doch die mitgebrachten Konzeptionen und Katego

rien als auGerst fragwUrdig, vor allem im Hin

blick auf die Andersartigkeit der religiosen und 
gesellschaftlichen Formen. (ebd: 14) In Rameshvar 

hatte er die Moglichkeit, den Hinduismus als Le

bensform genauer zu studieren, indem er dart 

langere Zeit lebte. Dart fand bei ihm ein Ver

wandlungsprozeG statt. Seine Begeisterung fUr 

westliche Ideen kippte vollig in eine Schwarmerei 

Uber die hinduistische Lebensform urn. Sein Stre

ben anderte die Zielrichtung von westlichen Idea-
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len nach ostlichen Erkenntnissen. Nun sieht er 
den Bemuhungen indischer Sozialwissenschaftler 

mit Skepsis entgegen, die die Ma8nahmen zu einer 

Entwicklung und Modernisierung nach westlichem 

Muster befurworten. Er meint, die Gefahr bestun

de, daB Indien in absehbarer Zukunft durch den 

Westen uber seine eigene Philosophie und Werte 

belehrt werden mu8te. Angewidert durch den Uber

flu8 an Konsum und sozialer Sicherheit, suchen 
viele junge Menschen aus dem Westen ihr Heil in 

der Dritten Welt, wo sie mit einfachem Leben, 

Krankheit und Tad unmittelbar konfrontiert wer

den. Diesen 'armen' Leuten wollen sie helfen, 

"bessere Lebensbedingungen" zu entwickeln. ( ebd: 

18) Eine solche Art der Mission bleibt sehr wi

derspruchlich. 

2.1.2 

Die Frage nach der Relevanz des Hinduismus in der 

modernen Zeit taucht auf, weil das soziale System 

in Indien seinen Ausgang in der Religion hat. Die 

sozialen Gegensatze in der indischen Gesellschaft 

werden haufiger auf das strenge Kastensystem 
zuruckgefuhrt, das die Hierarchie und die Macht 

der oberen Schichten unterstutze. So wird ofters 

die Meinung vertreten, daB der Hinduismus keinen 

Platz in der modernen gesellschaftlichen Struktur 
habe. 

Der evangeli5che Prie5ter Gerhard Bergmann reiste 
1974 als Tourist nach Indien mit dem Ziel, die 

Hindus vom Christentum zu uberzeugen und Jesus 

Christus "groG zu machen". (Gerhard Bergmann, Wo 
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weder Milch noch Honig flieBt: 16) Ausgehend von 
der biblischen Vorstellung des Paradieses will er 

beweisen, daB gerade Indien kein Paradies ist. 

Fur ihn ist es die groBte Ironie, daB man von 

einem Land, wo noch "finsteres Heidentum•• 

herrscht mit groBen Worten wie "asiatische Hoch

religionen" schwarmt. (ebd: 46) Fest uberzeugt 

von dem Glauben "Christus sei die Erfullung reli

gioser Sehnsucht und die Antwort auf die Fragen 

der Menschhei t" ( ebd: 11) will er den Indern klar 

machen, daB die "Antwort auf Indiens Probleme ... 

nicht der Hinduismus mit seiner Schicksals- und 

Kastenreligion sondern Jesus Christus (ist)". 

(ebd: 22) Er miGbilligt Gandhis •Harijan• Bewe

gung, die Kastenlosen aufzuwerten, weil dies ein 

Ruckschlag fur die Konvertionshemuhungen der 

M i s s i o n a r e be de u t e t . ( e b d : 2 0 -· 21 ) N a c h • E u r o z e n

trismus• bei einigen anderen Indienreisenden, 

merken wir jetzt einen "Christozentrismus" bei 

Bergmann. "Jesus Christus" sei das Schlusselwort, 

das alle Probleme Indiens losen wurde - sei es 

das Problem der Gleichberechtigung der Frau, sei 

es das der Armut, der Hungersnot oder des Elends, 

so meint er. Er empfindet Indien als einen einzi

gen Schrei nach Christus. Er wollte zu einer 

offentlichen Entscheidung fur Christus aufrufen, 

(ebd: 31) wurde aber im letzten Moment von dem 

deutschen Botschafter davon abgeraten. Ihm ist es 

peinlich, daB den Indern der Zugang zum Christen

tum durch die Regierung gesperrt wird. "Furchten 

sie (die Regierenden) die Uberlegenheit des Evan

geliums im Vergleich mit ihren fatalistischen 

Kastenwesen?" ( ebd: 31) - fragt er voller MiG

trauen. 
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Die Ursachen des Elends fuhrt er auf die Struktu

ren der hinduistischen Gesellschaft zuruck. Fur 

eine Anderung der Strukturen setzt er eine Ande
rung der Religion voraus. (ebd: 38) Er verkundet 

seine Religion im Stil eines Profis, indem er 

durch Veranschaulichung, durch Nennen von extre

men Beispielen die Gleichheit des Einzelnen vor 

Gott im Christentum verdeutlicht, urn augenfallig 

erkennbar zu machen, 11 welch eine gesellschaft

liche Total-Revolution Jesus und sein Evangelium 

fur das indische Volk bedeuten (kann) 11
• (ebd: 44) 

Bergmann furchtet die 11 Giftbazillen 11 (ebd: 86) 

des Kommunismus am meisten. Besonders in Calcut

ta, in dieser 11 dreckigen 11 Stadt mit ihren 11 zer

lumpten, schmutzigen, ausgeme::gellen 11 Menschen, 

(ebd: 86) sei der Ruf des Evsngelismus doppelt 

dringlich. Seine Wut uber die Gesellschaft beson

ders uber die oberen Schichten, vor allem in 

Calcutta, kommt auf eine seltsame, aggressive 

folgendermal3en zum Ausdruck - "Wenn der Kommunis

mus kommt, hat diese verfettete Gesellschaft 

selbst schuld, diese herzlose, diese egoistische, 

profitgierige, korrupte, dekadente, sexversessene 

Gesellschaft, die Menschen in die Deichseln 

spannt, weil das Blut der Kulis billiger ist als 

Benzin. Ich bin zornig ... ich konnte sie zusam

menhauen, die Ausbeuter, die Blutegel". (ebd: 90) 

Aber er brauche sich nicht zu emporen, Christus 

sorge fur alles, gibt er nachsinnend zu. 

Die einzige Hoffnung fur die Sache des Evange

liums sieht Bergmann in der fragenden Haltung der 

indischen Studenten. Den Studenten und sogar den 

Schulern in den Missionsschulen der Grol3stadte 
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soll der Hinduismus sehr fragwUrdig erscheinen. 

Sie sind seines Erachtens die potentiellen Kandi

daten fur die Konversion und auf sie sollten die 

Missionare und GluabensbrUder sich konzentrieren. 

Schlimm am Hinduismus ist fUr ihn das totale 

Fehlen eines christlichen Schuldbegriffs. So 

verdammt seines Erachtens der Hinduismus Menschen 

"kaltlachend und erbarmungslos" (ebd: 93) 80 

Millionen Menschen zu Kastenlosen. Ein weiterer 

Punkt fUr seine Kritik am Hinduismus ist die 

gelassene Haltung zum Tad. Er bemangelt das "Heim 

fUr verlassene Sterbende" (ebd: 91) in Calcutta, 

wo niemand den Sterbenden oder eventuell den 

Gestorbenen vermiGt, weil immer neue Kinder gebo

ren werden. Dabei denkt er nicht an den Wiederge

burtsgedanken, auf den diese gelassene Haltung 

zuruckzufuhren ist, sondern sn ein rein statisti

sches Verhaltnis zwischen der Geburts- und Todes

rate. Desweiteren kritisiert er an dem Hinduismus 

das Fehlen einer einheitlichen Definition von 

Gott. DemgemaG fehlen dem Hinduismus auch ent

scheidende MaGstabe. Die Neigung der Hindus, in 

Tieren, Pflanzen und uberhaupt in der Natur Gott 

zu suchen, sei schuld daran, da8 Hindus wie 

Indira Gandhi Agnostiker sind. (ebd: 94) 

In gleichen Zugen, wenn nicht in so vielen War

ten, bewegt sich die Kritik Ingeborg Drewitzs am 

Hinduismus. Sie deutet die sozialen Gegensatze im 

Rahmen des Begriffs von Karma und Wiedergeburt. 

Immer wieder stellt sie kulturellen Reirhtum als 

Gegenbild zu Elend, Armut, Leprakranken oder 

Abfallhaufen in demselben Satz nebeneinander, urn 

einerseits ihre Bezweiflung an der Religion und 

andererseits ihre tiefe Betroffenheit und Sorge 
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darzustellen.<ll> In Indien begegnet sie nur "Wi

derspruche uber Widerspruche".<l2> 

2.2 Varanasi, Kali-Ghat, Kulten und Riten 

Die Stadt Varanasi am heiligen Ganges ist sowohl 

eine wichtige Pilgerstatte der Hindus, als auch 

ein wichtiges Ziel vieler Indienbesucher. Hier 

kann man an Ort und Stelle beobachten, was 

Klischees wie "Yogis" ocler "heilige Kuhe" bedeu

ten, mit denen der Hinduismus im allgemeinen 

beschrieben wird. Enge Gassen, Schmutz, rituelle 

Waschungen und Gebete an den Ghats, majestatisch 

herumlaufende, heilige Kuhe, Bettler, seidene 

Brokate, Tempel und TotenverbrEnnungen sind 

einige der Aspekte, die immer wieder in den Rei

sebeschreibungen von Varanasi auftauchen.<l3> 

Eine Bootsfahrt auf dem Ganges ist die obligato

rische Beschaftigung von fast jedem Touristen. An 

den Ghats gibt es beim Sonnenaufgang ein buntes 

Herumtreiben, wo das ganze "Geschaft mit der 

Frommigkeit" (Marie-Luise Catting, Indien: ein 

Reisebericht: 96) bluht. Meistens konnen die 

Europaer die Situation gar nicht fassen, wo zum 

einen die Menschen religiose Handlungen voll

ziehen, zum anderen ein paar Meter entfernt ein 

Toter verbrannt wird. Dazu die Touristen mit 

umherhangenden Kameras, die alles, was ihnen 

fremd ist, fotografieren wollen. "Irgendwie 

scheint die Situation pervers und pietatslos zu 

sein". (ebd: 96) 

In dem Text zu dem Photoband von Jenner Zimmer

mann werden die Szenen an den Ghats mit einer 
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peinlichen Genauigkeit beschrieben. Dabei werden 

mit einer leichten Ironie die Gegensatze betont. 

Es wird ein Eindruck vermittelt, als ob etwas 

Exotisches beschrieben wird, das vielleicht nicht 

zu unserer Welt gehort. Der Versuch, ein kriti

sches Auge zu behalten und die eigenen MaGstabe 

der Hygiene auf die Szenen in Varanasi anzulegen, 

scheitern anscheinend daran, daG der tiefe Glaube 

der Hindus sich nicht rational erklaren laGt. 

Obendrein betrachtet der Autor die religiosen 

Handlungen als etwas mechanisch Vollgezogenes, 

von eigentlich keiner groGen 8edeutung in der 

modernen Zeit. Er scheint darauf hinzuweisen zu 

wollen, daG es im Hinduismus nur auf die Gestik 

ankommt. Das Fehlen von Trauer bei den Totenver

brennungen (im Gegensatz zu den Trauerfeierlich

keiten bei Beerdigungen in Europa), indem man aus 

bloGer Neugier die Scheiterhaufen beobachtet, 

bezeichnet er als ein "entspanntes" Verhaltnis 

zum Tad. Seine Bemerkungen zur Seelenwanderung 

grenzen fast an einer Parodie des ernsten Glau

bens der Hindus.<l4> Auch der Besuch bei Yogis 

wird mit einer Leichtigkeit beschrieben, die zu 

den ernsthaften Glauben der Hingehenden gar nicht 

paGt. Uber das religiose Leben in Varanasi hat er 

folgendes anzumerken: "Selbst abgehartete Pragma

tiker kommen nicht umhin, von dieser Welle tief

ster Emotion gestreift zu werden. Der unter die· 

Haut gehende Eindruck wird nicht gemindert durch 

die Armut der meisten Pilger, durch die Gebrechen 

der anderen, durch das Chaos, den Schmutz, das 
Groteske und das offenkundig Betrugerische, das 

sich nebenher abspielt - auch nicht durch die 

ausschweifenden pantheistischen Abwege, die in 

den grundsatzlich monotheistischen Glauben der 
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Hindus integriert wurden. Die Existenz Gottes mag 

im Westen angezweifelt oder auch geleugnet wer

den; in Benares hingegen ist der Glaube uner

schutterlich und Gott wohlauf. Es konnte ihm 

nirgendwo besser gehen". (Jenner Zimmermann/ 
Carlos Widmann, Indien: Augenblick und Ewigkeit: 

64) <15> 

Fur Hieber ist Benares, die Ufer des Ganges ein 

Ort zum Traumen, zum Nachsinnen, wo sich frei 

atmen laGt. Bei ihm merkt man den Schauder bei 

der Totenverbrennung oder den Neugier bei den 

Kulthandlungen am wenigsten. Sein Interesse gilt 

mehr den sozialen Problemen der Stadt, den Unru

hen an der Universitat, wo die Studentenvertreter 

sich machtiger als die Professoren erweisen, den 

Fabriken in der naheren Umgebung von Benares, wo 

Arbeiter unter fast unmenschlichen Bestimmungen 

hart arbeiten mussen, wo es Arbeitsschutz und 

soziale Versicherung uberhaupt fehlt. Er beur

teilt die Situation nicht selbst, sondern laGt 

die Betroffenen ihre Geschichten erzahlen. 

Die Themen, die er behandelt, beziehen sich auf 

die 1 andere 1 Sei te der Geschichte, wobei er ver

sucht, nicht nur das Klischeehafte darzustellen, 

sondern auch andere Facetten aufzuwuhlen. Dabei 

vermeidet er jegliche Bemerkungen, die diese 

Facetten kultuurgeschichtlich oder sozialpoli

tisch erklaren sollen. Er stellt nur die Ge

schichten da, ab und zu kommt auch sein Erstaunen 

oder Fassungslosigkeit zum Ausdruck, aber im 

wesentlichen vermeidet es Hieber, Werturteile zu 

fallen. 
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Oagegen konnte sich Rothermund nicht ganz schnell 

auf Varanasi orientieren. FUr ihn war Varanasi 

der Treffpunkt von Verganglichkeit und Ewigkeit, 

von Leben und Tad Uberhaupt. Von der Traumwelt 

der stilisierten Skulpturen von Khajuraho heraus

gerissen, konnte er sich in der Lebendigkeit der 

Stadt nur schwer abfinden. Der erste Anblick des 

Chaos und der WidersprUche ruft bei ihm Angst 

hervor, die durch Angewohnung an die Szenen Uber

wunden zu sein scheint. Ein gro8er Teil seines 

Aufenthalts in Varanasi scheint er in den Ankauf 

von seidenen Saris verbracht zu haben. Dies ist 

ein Beweis seines Interesses an kunstvollem Glanz 

Indiens. Oabei scheint alles andere in den Hin

tergrund verdrangt zu sein. 

Varanasi wirkt auf Gerd Hoffmann marchenhaft. 

Hie8e er Vishnu Sharma, so ware Varanasi Teil 

seines Glaubens. <16> Aber da die Wirklichkeit 

anders ist, versucht er durch Gesprache an den 

Ghats, etwas Uber die indische Wirklichkeit zu 

erfahren. Er begnUgt sich mit dem Besuch von 

Tempeln und versucht dabei, seine westlichen 
Begriffe der Hygiene und der Religion Uberhaupt 

beiseite zu lassen. Er gibt zu, da8 ihm vieles 

dabei fremd ist, das er verstehen will, aber 

nicht verstehen kann. "Es ist verwirrend" (Gerd 

Hoffmann, Erlebt in Indien: 45) ist ein Leitmotiv 

seiner Erfahrungen, vorwiegend bei allem was das 

Spirituelle und das Soziale anbelangt. Die Zu

friedenheit, die er auf den Gesichtern der Armen 

sieht, kann er nicht begreifen. Oer Grund dafUr 

mage in den differenzierten Interpretation von 

dem Begriff "GlUck" liegen. Aufgrund ihrer hin

duistischen Lehre sind sie offentsichtlich mit 
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ihren Lebensumstanden einverstanden und deshalb 

zufrieden, wohingegen im Westen ein standiges 

Streben nach etwas Besserem zum Vorschein kommt. 

<17> 

Oer Kali-Tempel in Calcutta ist wie Varanasi ein 

Reiseziel, das bei den vielen Touristen obligato

risch zu sein scheint. Drewitz fand diesen Besuch 

"qualend beeindruckend" (Ingeborg Drewitz, Mein 

indisches Tagebuch: 49). Ihr war die unmittelbare 

Konfrontation mit Tieropfern, organisiertem Prie

stertum, Bettlern, der Tempelprostituierten und 

vor allem mit der Totenverbrennung sehr 

schreckenserregend. Diese Aspekte kol1idierten 

mit ihrem Glauben an dem Protestantismus, wo 

gerade diese Aspekte total abgelehnt werden. So 

ruft sie ganz entwaffnet aus - "Tod und Leben 

sind brutal miteinander verbunden. Calcutta oh 

Calcutta". (ebd.: 51) 

Ganz anders verhalt sich Rothermund beim Besuch 

des Kali-Tempels. Er scheint weder fassungslos 

noch zu tief betroffen zu sein. Er schildert die 

Geschehnisse, wie er sie eben sieht und wickelt 

sich in dem Ankauf von Muschelhohrnern, dessen 
Klang ihm gefallt. <18> 

Bernhard Sieper scheint sogar von der Leichenver

brennung ganz fasziniert zu sein. Er wollte ge

rade dart ein Foto machen. Ihm fiel bei der 

Totenverbrennung die mangelnde Feierlichkeit auf, 

die er darauf zurUckfUhren will, daG im Hinduis

mus dem Korper keine gro8e Bedeutung zugemessen 

wird. Wichtig sei die Seele. "Von unseren Be

suchswochen in Indien beeindruckte mich nichts so 
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sehr, wie solche Begegnung mit Leichen unterm 

Himmel Bengalens ... " (Bernhard Sieper, Heutiges 

Indien: 42) 

Timmerberg sieht in den Kulten und rituellen 

Handlungen, v.a. im Yoga Moglichkeiten zur Ent

wicklung von innerer Kraft.<l9> Die Kulten bein

halten seiner Meinung nach etwas Exotisches bzw. 

Magisches und deshalb gibt er sich ihrer Ubung 

hin. Diesen au8eren Erscheinungsphanomenen der 

hinduistischen Religion gilt das Interesse vieler 

Europaer, weil sie sich mit A~pekten bekannt 

machen, die die westliche Welt seit dem Chri~ten

tum nicht mehr kennt. 

2.3 Das sozial-politische Interesse 

Elend, Armut, Hunger, Slums - das sind e1n1ge der 

Begriffe, mit denen die gesellschaftliche Situa

tion Indiens beschrieben wird. Diese Begriffe 

gelten hauptsachlich fUr die Situation in den 

GroGstadten, wo die Unterschiede den meisten 

europaischen Reisenden ins Auge fallen. Die Si

tuation auf dem Lande wird eher durch Begriffe 

wie Autoritat, Hierarchie und Kaste beschrieben. 

FUr einen AuGenbetrachter sind die grellen Kon

traste in der Gesellschaft auGergewohnlich, be

sanders die Kluft zwischen den Armen und den 

Reichen. Schon bel der Ankunft in Indien werden 

sie mit den WidersprUchen konfrontiert. "Obgleich 

der Bundesstaat Indien neuerdings in der Liste 

der groGten Industrienationen den zehnten Platz 

einnimmt, gehort der Subkontinent zu den drei8ig 

armsten Landern der Erde ... Wenn es einen zutiefst 
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erschutterenden Kontrast innerhalb der zweit

gro8ten Bevolkerung der Erde gibt, dann ist es 

zwischen einer sehr kleinen Schicht au8erordent

lich reicher Menschen, auch fur europaische Ver

haltnisse und einer absoluten Mehrheit vom armen 

Menschen" (Gerd Hoffmann, erlebt in Indien: 60). 

Die Statistik soll die Situation veranschau

lichen. Diese Unterschiede fallen dem westlichen 

Wohlstandsburger besonders auf, da in Indien ganz 

andere Ma8stabe fur den Begriff Armut gelten. 

Au8erdem paGt die Situation im Bezug auf Aspekte 

wie Slums nicht in den dem Eu£opaern bekannten, 

herkommlichen Kategorien - die Wirklichkeit uber

steigt sogar die Phantasie.<20> Armut ist in 

Indien ein ganz relatives Konzept und deshalb 

gibt es eine ganze Hierarchie, auch bei den armen 

Leuten. Die wirklich Armen waren vielleicht die 

Leute, die fast am Verhungern sind. Im Vergleich 

mit denen ist ein Brotverkaufer oder Industrie

arbeiter im Leben besser gestellt. Au8erdem ware 

nicht jeder, der auf die Stra8e schlaft, als 

obdachlos zu bezeichnen. 

Die Auslander wundern sich uber die Zufrieden

heit, die auf den Gesichtern der Armen strahlt 

und in ihren Handlungen sichtbar wird. Die Armen 

beneiden die Reichen ihr Reichtum wahrscheinlich 

nicht. Der HaG fur die Bessergestellten, wie 

Timmerberg ihn in Harlem sieht, ist allem An

schein nach nicht zu spuren. Die Bessergestell

ten, die aufgrund ihrer Geburt in einer hoheren 

Kaste von Anfang an an Privilegien gewohnt sind 

und die nicht so Bessergestellten, bzw. die Un

terprivilegierten, die aufgrund ihrer guten Taten 

in diesem Leben Hoffnung auf Privilegien in dem 
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nachsten Leben setzen, fassen ihre wirtschaft

liche Lage wahrscheinlich anders als ein durch 

das Christentum gepragter Europaer, der alles in 

diesem einzigen Leben erwerben will - materielles 

sowohl wie geistiges Reichtum. Trotz Armut sind 

die armen Menschen in Indien bescheiden und an

spruchslos. Der Europaer wird fassungslos, wenn 

er von Mensch en, die nichts besi tzen, hart - "Wir 

brauchen nichts, Lord Shiva sorgt fUr uns". 

(ebd.: 48) Wo in Europa der soziale Status eines 

Menschen an dem Haben auf sein Sankkonto angemes

sen wird, gelten in Indien wahrscheinlich andere 

Ma8stabe. Obendrein werden vermutlich alle Zu

kunftssorgen dem Gott Uberlassen. 

Jan Myrdal, ein schwedischer Jndienreisender, 

sieht gerade in den Slums das Potential fUr eine 

Revolution in Indien. "Und gerade dart ... in dem 

Slum wachst die Kraft heran, die Indien begreifen 

und in ein fUr seine Menschen reiches Land ver

wandeln wird ... Und zur DurchfUhrung des Mordens 

(bei den Unruhen nach dem Tad von Frau Gandhi) 

wurden genau jene UnterdrUckten, die Armen und 

Kastenlosen, aus den Slums geholt ... Aber der 

Slum kann die Herrschenden auch stUrzen, wenn 

seine Sewohner durch den Kampf fUr ihre wirkliche 

Interessen aus ihrer Erniedrigung erweckt wer

den". (Jan Myrdal, Indien bricht auf: 8) 

Es wird behauptet, da8 die Settler den Glaubigen 

Hindus die Moglichkeit bieten, mit ihren Gaben 

gute Taten zu tun.<21> Aber mehr als den Indern 

bieten die Settler den Europaern die Moglichkeit, 

ihre karitative WUnsche zu erfUllen. Es sind die 

Europaer, die sich durch die Bettler am starksten 
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betroffen fuhlen. "Bettler und ihre Hande, 

die ... wie Blumenknospen, die sich gerade i:iffnen" 

(Ingeborg Drewitz, Mein indisches Tagebuch: 15) 

verfolgen eher die Europaer als die Inder, weil 

auch sie mittlerweile zu wissen scheinen, da8 die 

Europaer bereit sind, ihnen Geld zu geben, um der 

Last des Gewissensbissens los zu werden. Es sind 

wieder nur Auslander, die sich durch das Lacheln 

der Settler •geschmeichelt' oder •angenehm' fuh

len. Den Indern wird hierbei Gleichgultigkeit den 

armen Leuten gegenUber vorgeworfen. Das Interesse 

vieler Europaer gilt neuerdin~3 den BemUhungen 

der Slumbewohner, auf eigene ~nitiative ihr Los 

zu verbessern. Diese Art Selbsthilfe sei die 

beste Mi:iglichkeit, den Slumbewohnern ein men

schenwUrdiges Dasein zu garantieren. Hingegen 

sind Auslander mit einem sozial-politischen Enga

gement wie Drewitz zornig Uber die Regierung, die 

allem Anschein nach keine Entwicklungsma8nahmen 

fUr die Armen unternimmt. 

In Indien werden zahlreiche Feste gefeiert, die 

meisten von ihnen haben ihren Ursprung in der 

Religion und der Mythologie. Der Tradition gema8 

sind mit jedem Fest manche Riten geknUpft. Das 
gleiche gilt auch fUr die Hochzeitsfeier. Viele 

Europaer feiern offenbar solche Feste gern, aber 

bezweifeln den Sinn solcher Feier im Hinblick auf 

die Ausgaben, die fUr den Prunk gemacht werden. 

Das Peinliche an dem Problem der Armut ist die 

Tatsache, da8 wohlhabende Leute in schon ausge

statteten Zimmern bei Lunch mit einer leisen 

Dienerschaft im Hintergrund Uber die schlimme 

Lage der armen Leute gefUhlsvoll diskutieren. Das 

machen nicht nur die Inder aus der oberen 
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Schicht, sondern auch ~ie Ausl~nder wie Drewitz, 

die mit einem Gesellschaftsverbesserungsinteresse 

nach Indien reisen. Trotz Ausrufen uber diese 

"Irrealitat der Realit~t" doer "die Unwirklich

keit des Wirklichen" bleibt die Lage der armen 

Leute nach wir vor unver~ndert. (ebd.: 21) 

Frauenproblematik, Ehefragen, Wohnverhaltnisse, 

zwischenmenschliche Kontakte sind einige andere 

Aspekte, denen das Interesse der Europaer zu

kommt. Die Bemerkungen sind meist aus Neugier 

entstanden mit dem Bemuhen, das Unverst~ndliche 

an der fremden Kultur auf eigene Weise zu inter

pretieren. Diese Probleme werden ofters auf das 

Kastensystem oder Glaubensfragen zuruckgefuhrt, 
die ich am Anfang dieses Kapitals naher erl~utert 

habe. Ein Herumirren in diese~ben Fragen grenzt 

an Rhetorik, die ich zu vermeiden gedenke. Es 

gibt nur einen Ansatzpunkt, den ich fur neu bei 

der sozialen Perspektive halte. Dies ist das 

wachsende Interesse an den Naturvolkern in In

dien. Die Gruppe von Marie-Luise Gotting reist zu 

dem Stamm des Kuttia Khonds in den Bergen von 

Orissa. Abgetrennt von Zivilisation leben diese 

Volker in Isolierung und deshalb haben sie auch 

ihre Sprache, ihre Religion und ihre eigenen 

Sitten bewahrt. Viele Inder sollen versucht ha

ben, die fremden Leute vcn ihrem Vorhaben einer 

Reise zu diesen Volkern abzuraten. "Wir sollten 

uns doch schonere Gegende in Indien auswahlen". 

(Marie-Luise Gotting, Indien - ein Reisebericht: 

108) Diese Naturvolker verkorpern das Idealbild 

in der neueren Zeit - ein Leben ganz von der 

Natur abhangig, ohne finanzielle Sorgen, ohne 

UberfluG an Konsum, ohne StreG und Hektik. Die 
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weiBen Leute sind neugierig Ober die Naturv~lker, 

weil sie eine ganz andere Lebensweise haben. Von 

den Kuttias aber werden die fremden Leute nur 

nebenbei registriert. Das pl~tzliche Auftauchen 

von Ausl~ndern fDhren die Kuttias auf eine ihrer 

Sagen zurOck - sie werden "nicht als Fremde, 

Eindringlinge betrachtet, sondern als Menschen, 
die dem Geburtsort ihrer Ahnen einen Besuch ab

statten". (ebd: 117) Das natDrliche Idyll bietet 

den Auslandern M~glichkeiten zum Traumen, zum 

Nachsinnen. Den EntwicklungsmaBnahmen der Regie

rung bringt G~tting Skepsis entgegen. weil sie 

meint, daB "(die) Werte der sogenannten Zivilisa

tion - wie Leistungsdenken, Profitwirtschaft etc 

... sicher ihre festgefDgten Traditionen zum 

graBen Teil zerst~ren (werden~". (ebd: 130) 
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KAPITEL 3: STADTEBILDER VON BOMBAY 

"Bombay, <<urbs prima in Indis>> von der Flachen

groGe mit 603 km 2 die kleinste Stadt der Provinz 

Maharashtra, nach der Einwohnerzahl die groGte 

Stadt in ganz Indien, scheint beschreibbar nur in 

Superlativen: die reichste Stadt des indischen 

Subkontinents, ein giga~tisches Industrie-, Wirt

schafts- und Handelszentrum, die Hochburg der 
indischen Filmindustrie, Indiens kosmopolitische 

Stadt, die Stadt mit den modernsten privaten 

Krankenhausern und dem groGten Atomforschungszen

trum Indiens, dem dichtesten Verkehrsnetz, den 

hochsten Wolkenkratzern und den schwindelerre

gendsten Immobilienpreisen im ganzen Land. Bom

bay, die Stadt mit den groGten Slums Asiens, der 

starksten Luftverschmutzung unter Indiens GroG

stadten, der groGte Masse von Obdachlosen, der 

hochsten ZahJ von Verkehrsunfallen und den auf

falligsten sozialen Gegensatzen und Spannungen". 

(Barbara Malchow/Keyumars Tayebi, Menschen in 

Bombay: 1) Knapp laGt sich Bombay auf diese Weise 

beschreiben. Bombay, ein ehemaliges Fischer

dorfchen, das 1661 Katherina von Braganza als 

Mitgift fur das englische Konigshaus brachte, war 

von Anfang an ein begehrenswertes Objekt fur die 

verschiedenen Fursten und kolonia1en Machten. In 

der modernen Zeit ist es ein wichtiges kommer

zie1les Zentrum Indiens. Bombay ist das typische 

Beispiel der Folgen industriellen und wirtschaft

lichen Wachstums in Indien. "Im ersten .n.ugenblick 
erinnert mich Bombay an eine Metropole westlichen 

Ausschnitts ... " (Dieter KUhnel: Ratselhaftes In

dien: 126) vielleicht deshalb, weil der Stadtkern 

der reichesten Stadt Indiens aus Luxushotel, 
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Versicherungspalasten, Bankturme, Hochhauser und 

Konsulate zusammengesetzt ist. Hier wetteifern 

Betonbauwerke mit denen aus der viktorianischen 

Era. Deshalb wird Bombay als die 'unindischste' 

aller indischen Stadte bezeichnet. Moglicherweise 

gefallt Bombay denjenigen nicht, die mit einer 

festen Vorstellung des orientalischen Idylls 

hinreisen. Aus den Reaktionen der Reisenden und 

ihren Bemerkungen zu Bombay lassen sich Ruck

schlusse uber die Einstellungen der jeweiligen 

Autoren zu den Modernisierungsbemuhungen in In

dien ziehen. 

Hans Walter Berg, der eine Erfahrung von fast 50 

Jahren der Kontakte mit Indien hat, entdeckt in 

der Bevolkerungsexplosion in Bcmbay die Barriere 

zum Fortschritt. Der langjahrige Indienfreund, 

dem Indien fast eine zweite Heimat geworden ist, 

der mit den Indern und ihren Problemen tief ver

bunden fuhlt, kann aber fur die Millionen der 

Menschen in Bombay nur ein bi8chen Sorge aufbrin

gen. "Obwohl man durch weite Elendsviertel udn 

Slum-Siedlungen fuhr, dominierten hier nicht die 
Schreckensbilder einer hoffnungslosen Armut, son

dern - je mehr man sich dem Zentrum naherte - die 

Eindrucke einer prosperierenden Handelsmetro

pole". (Hans-Walter Berg, Indien - Traum und 

Wirklichkeit: 291) Und damit ist Berg ans eigent

liche Thema seines Interesses gelangt - Klubs, 

funf-sternige Hotels, gro8e Industrielle - Themen 

die sich mit der obersten Schicht der indischen 
Gesellschaft befassen. Sein Bombaybericht enthalt 

ausfuhrliche Beschreibungen seiner Besuche in den 

verschiedenen Clubs, wo Auslander und die Super

reichen der indischen Gesellschaft sich treffen. 
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Sein Lob fur das funf-sternige Luxus Hotel 

Tadsch-Mahal, diese "Nobelherberge" (ebd: 299) 

und die industrielle Familie der Tatas ist nur im 

Licht der Tatsache zu verstehen, daG Berg sich in 

Indien nur mit den Geld- und Machthabern gesellt. 

Diese Haltung des 'GroGburgers' ist auch dadurch 

ersichtlich, daG Berg eine Armee von Dienern 

anstellt, die seinen Haushalt versorgen sollen. 

(Vgl. ebd: 36 ff.) Dies sei sein Beitrag zur 

Linderung der Not und Armut in Indien. In seinem 

Bericht kommen aktuelle Probleme der GroGstadt

entwicklung nur nebenbei vor. Wie jeder Auslander 

ist auch Berg von der Schonheit der Elephanta

hollen begeistert - das erinnert ihn an die 

"groGe kulturelle Vergangenheit" (ebd: 302) In

diens. Er ist begeistert von rlomi Bhabha und 

seinen wissenschaftlichen Geist, der den Schritt 

Indiens in die Kernkrafttechnologie ermoglichte. 

"Hier hat Inrlien Zukunft, von der den technolo

giebegeisterte neue Premier Rajiv Gandhi traumt, 

schon begonnen ... Zwischen diesen Polen, die 

Trombay und Elephanta symbolisieren, muG das Sie

benhundert-Millionen-Volk seinen Weg ins 21. 

Jahrhundert finden". (ebd: 301-302) 

Ingeborg Drewitz, die Schriftstellerin, die nach 

Indien kam, urn Arbeit zu leisten, geriet total 

auGer Fassung, als sie die Stadt Bombay besuchte, 

"die von Slums wie von Geschwuren Uberzogen ist". 

(Ingeborg Drewitz, Mein indisches Tagebuch: 21) 

Ihre groGe Angst vor dem Elend hat ihre zogernde 

Annaherungsweise an ein sehr fremdes Land mitbe

stimmt. Diese Angst sei wahrend des Aufenthalts 

standig gewachsen. Sie behauptet, es begriffen zu 
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haben, "wie grof3 unser aller Versagen vor diesem 

Elend ist". (ebd: 1) 

In Bombay erlebte die Schriftstellerin auf 

Schritt und Tritt eine unmittelbare Konfrontation 

mit dem Elend. "Doch das Elend unmittelbar zu 

sehen, zu riechen, zu fuhlen, ubersteigt die 

Phantasie". (ebd: 21) Ihre Beschreibung ist von 

dem Nebeneinanderstellen von Gegensatzen durchzo

gen, durch das sie ihre tiefe Betroffenheit und 

personliche Einfuhlung zum Ausdruck bringen will. 

"Der Verkehr ... ist morderisch, der Gestank und 

Dreck fast unertraglich, die Zuge sind schwarz 

voller Menschen ... Und denncch die Lage Bombays, 

um marchenhafte Buchten geschmiegt. Verkommen. 

Versehrt". (ebd: 28) 

Sie bezweifelt die Bedeutung der Religion fur die 

indischen Massen. Weder die Religion noch die 

Regierung sei imstande, den Armen auf irgendeine 

Weise zu helfen. "Hat Vishnu, hat Shiva, hat 

Lakshmi noch irgendeine Bedeutung fur die Frauen, 

die Kinder, die in armlichen, aber sauberen 

Saris, in durftigen Kleidchen oder nackt am Weg 

hock~n, wahrend gleichzeitig im neuen Stadion in 
New-Delhi die neen Gotter residieren, die Asiade 

eroffnen und Indhira Gandhi zu ihrem 65. Geburts

tag wie eine Kaiserin gefeiert wird?" (ebd: 29) 

Sie ist voller Lob fur die Sikhs, aber hat ihr 

Bedenken uber das Kastensystem der Hindus und den 

Begriff des Karmas. Sie ist emport uber die Ge

duld, mit der die Armen ihre Armut hinnehmen und 

die Macht der Oberen Kasten, die die jeweiligen 

Angehorigen als ein religioses Recht betrachten, 

dessen sie sich nicht zu schamen brauchen. "So 
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banal kann sich eine Religion im Taglichen dar

stellen, so entbl68t von ihrem spiritualistischen 

Gehalt". (ebd: 30) 

In Bombay muGte sie sUindig veruschen, " ( ihre) 

Abwehrhaltung zu Uberwinden, eher zu fragen, als 

zu verneinen". (ebd: 32) Aber sie hat auch vieles 

gesehen und erlebt. Sie hat nicht nur die Sehens

wurdigkeiten der Stadt besichtigt, sondern auch 

Seminare mitgemacht, Vortrage gehalten und Thea

terstucke gesehen. Sie kommt ins Gesprach mit 

Leuten aus verschiedenen Schichten, bei jedem 

aber hat sie etwas zu bemangeln. Wo sie sich 

einerseits uber ein TheaterstUck freut, daG die 

"Befreiung der Frau aus dem t<afig der Ehe und, in 

der Folge, die Rollenwandlung des Mannes ungemein 

witzig" darstellt, (ebd: 33) argert sie sich Uber 

die falsche Interpretation des Begriffs "Emanzi

pation", von dem die Frauen aus der Mittelschicht 

reden. Wo sie bei dem TheaterstUck Emanzipation 

als eine Art Selbstvergewisserung sieht, kriti

siert sie diese Auffassung bei den anderen, wo 

sie Emanzipation als eine Art soziales Engagement 

sehen will. Nach einem Besuch des Prostituierten

viertels, wo sie die Frauen anscheinend 'gluck

lich' sieht, stellt sei Uberlegungen Uber Lebens

qualitat an, aber merkt sofort an, daB solche 

Fragen sehr europaisch seien. In Bombay hat sie 

keinen Hauch von Indiens Gr68e gespUrt. Elephanta 

- die Tempelh6hlen haben sie gefesselt. "Viel

leicht sind sie der Schlussel zum indischen Ge

heimnis, zu der Wirklichkeit hinter der durch

sichtigen Wand, die mich noch immer von Indien 

trennt". (ebd: 39) tifters ist bei ihr von der 

"indischen Wirklichkeit" die Rede, die manchmal 
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auch als die Reali tat bezeichnet wird, die "ir

real" oder auch "krank" ist. Diese Wirklichkeit 

liegt offensichtlich in den Slums, in den bet

telnden Handen und Stimmen, die sie uberall ver

folgen und, die sie nie vergessen kann. Sie 

scheint mit allen Leidenden zu sympathisieren, 

wobei sie an Vorschlagen nichts Konkretes anzu

bieten hat. Sie hat die Stadt nicht als eine 

AuGenseiterin einschatzen wollen, sondern in ihr 

wirksam werden. Sie hatte uber die ausgestellten 

kulturellen Reichtumern in dem Museum von Bombay 

schwarmen mussen, aber sie sicht sich gezwungen 

von dem Baby zu erzahlen, das im Staub vor dem 

Museum liegt. (ebd: 43) Ihre anscheind unertrag

lichen Erfahrungen will sie mit ihren Vorstellun

gen von der Uppigkeit beider i~dischen Kultur 

kontrastieren. Dieser Kontrast ist das Leitmotiv 

ihres Bombaybilds. 

Ganz anders ist die Haltung des Abenteurers Die

ter Kuhnel, der wegen seines Motorrads, mit dem 

er eine Reise durch Indien machte, mit den ver

schiedensten Menschen in Begegnung kam. Naturlich 

ist fur indische MaGstabe ein Mann, der mit einem 

prunkvoll aussehenden Motorrad durch die ganze 

Welt fUr einige Monate reist, auGergew6hnlich 

reich. Kontakte mit so einem Mann wUnscht sich 

jeder, vor allem aber die Reichen, die dadurch 

vielleicht ihr Ansehen erhohen wollen. Uber einen 

Studenten lernt er eine Familie von Parsen kennen 

und damit die Schicht der Reichen, eine ihm 

"bisher noch nicht bekannte Klasse". (Dieter 

KUhnel, Ratselhaftes Indien: 125) Diese Begegnung 

mit den Reichen scharft seinen Blick fUr die urn 

herumexistierende Armut. Bombay ist auch eine 
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Stadt der Gelehrten, wo es an Gesprachspartnern 

selten mangelt. In Bombay fuhlte sich KUhnel 

sowohl bei den Reichen als auch bei den Gelehrten 

zu Hause, den Gelehrten aber scheint er vorzu

ziehen. 

Oer Abenteurer auf der Weltreise entdeckt in 

Bombay andere Abenteuerer, namlich die Tritt

brettfahrer, fur die jede Fahrt ein Abenteuer mit 

unbekanntem Ausgang ist. Der Kontrast zwischen 

Hochhausern und Elendsvierteln fallt Kuhnel auf, 

wollte aber nicht "aus blof3er Sensationslust" 

(ebd: 127) das Elend photographieren. Bombay 

scheint von fast keinen Problemen der Grof3stadt

entwicklung verschont geblieben zu sein. Prosti

tuierte, Orogen- und Opiumsuchtige, Gettler, 

Leprakranke - alles gibt es in Bombay. Durch 

Erblicken von so viel Elend auf so engem Raum hat 

KUhnel sich innerlich dagegen verhartet und abge

stumpft. Er war froh, Bombay zu verlassen und 

wieder seine Freiheit zu genief3en. Offenbar hat 

er sich in Bombay zu eingeengt gefuhlt. 

In seinem Reisebericht Alltag in Indien kommt 

Wolfgang Hieber auch auf seine Erlebnisse in 

Bombay zu sprechen. Sein Bild von Bombay weicht 

in vielen Hinsichten von denen der anderen ab. 

Schon der Titel des Kapitels "Bombay-Tor zum 

Westen" (ebd: 231) schafft den Einblick in seine 

Annahrungsweise an Bombay. Das vermeintliche Tor 

zu Indien sei eher ein Tor zum Westen. In Bombay 

entdeckt er Aspekte, die typisch fUr Bombay sind, 

die ganz besonders fur Bombay gelten, z.B. daf3 
gerade das Wohnort ein Indikator der sozialen 

Position wird und nicht die Ublichen Merkmale. Im 
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ganzen Buch hat Hieber es vermieden, selbst wel

che Bemerkungen zu machen, sondern hat viele 

Inder interviewt und manchmal ganz naive Fragen 
aus der Sicht eines durchschnittlichen deutschen 

Burgers gestellt, um herauszufinden, wie die 

Inder ihre Lage, ihren Alltag sehen. Zu dem All

tag in Bombay gehoren bei ihm 1) Chawls, diese 

"in Stein gehauene Ameisenhaufen" (ebd: 23), 

Bustees und Squatters, die Wohnorten vieler 

Bombaybewohner neben Apartments in Hochhausern 

mit einem schonen Blick auf das Meer, 2) ein Ort, 

wo man standig ums Uberleben kampfen muG, aber 

die Moglichkeit hat, sich auf irgendeine Weise 

eine Existenz zu erkoren, 3) ein drittes Leben im 

Zug neben Leben im Haushalt und im Buro, wobei 

die Menschen versuchen, Spa8 8n ihren taglichen 

unvermeidbaren, langen Fahrten zwischen Arbeits

platz und Wohnort zu haben, 4) die Traumwelt der 

Kinos, wo das Dargestellte den Idealvorstellungen 

der meisten Leute der unteren Schicht enspricht, 

5) die Welt der Superreichen, die der heutigen 

Maharajas, der Geld- und Machtbesitzer, die die 

Meinung vertreten, "da8 die meisten Europaer doch 

... einen recht armseligen Lebensstandard haben 

... " ( ebd: 271) Und trotzdem habe Bombay seinen 
eigenen Anreiz - fast keiner, der ein paar Jahre 

in Bombay gelebt hat, wolle ausziehen. Bombay 

platzt schon aus allen Nahten, aber der Strom der 

Zuwanderer will nicht anhalten. Hieber hat ver

sucht, den Reiz einer Stadt herauszuarbeiten, in 

der man doch das Westliche einer indischen Gro8-

stadt sieht, sowohl die Folgen einer industriel

len und kommerziellen Entwicklung als auch das 

Dorfahnliche mit Stallen und Heuhaufen. (ebd: 

259) Anscheinend spurt er den Unterschied zwi-
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schen den menschlichen Bustees und der Fassade 

der Boutiques. So bleibt er vor der Frage stehen 

- Was ist Normalitat? "Bombays Turen sind weit 

offen zum Westen hin ... Konnen Automatisierung 

udn Computerisierung eine Antwort auf die Pro

bleme sein? ... Warum mussen Betonwohnblocks 

gebaut werden, wenn Menschen in sanierten Bustees 

viel menschenwurdiger wohnen?" (ebd: 265) Zwar 

macht Hieber keine Losungsvorschlage, aber im 

Grunde genommen scheint er gegen die Modernisie

rungsversuche zu sein. Offenbar bedeutet Bombay 

fur ihn das nebeneinander Existieren von Tradi

tionellem und Modernem, wobei das Traditionelle 

viel menschlicher sei als d&s Moderne. 

Helge Timmerberg ist ein Vertr=ter der jungen 

Generation Deutschlands, denen das Indien der 

Traumstrande und Orogen heranzieht. Sie suchen in 

Indien ein Abenteuer, ein Leben voller Freiheit, 

Mystik und Liebe, das Gegenbild ihrer westlichen 

Lebensweise. Dabei beschrankt sich ihr Interesse 

fur Tempel, Kulten und Riten auf das ganz Ober

flachliche, als etwas Exotisches, dem ihre Kurio

sitat gilt. Auch die Sprache ist ganz locker und 

der Stil bezeugt eine Leichtlebigkeit, mit der 
sie in Indien herumreisen. Einem Erlebnis in der 

Gro8stadt kann ein Auslander schlecht entweichen, 

weil er mit dem Flugzeug da landen muG, von 

Landstreichern ist hier nicht die Rede. "Ein 

chaotisches Gewimmel und Getummel, Larm, Abgase, 

Dreck, Hitze und Elend. Alle Damonen Indiens auf 

einem Fleck". (Helge Timmerberg, Im Palast der 

glasernen Schwane: 33) So sieht Timmerberg Bombay 

und rat den anderen, nicht langer in der Gro8-

stadt zu bleiben, wenn sie nicht an dem Chaos 
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scheitern wollen. Will man aber in der Gro8stadt 

wie Bombay bleiben, so mu8te man bestimmte Fer

tigkeiten zum Umgang mit Taxifahrern, Bettlern 

und Gaunern entwickeln. Seinen personlichen 

Empfehlungen zu einer Abenteuerreise in Indien, 

die er besten Gewissens hinUberreicht, sollten 

andere Reisende Folge leisten, wenn sie aus ihrer 

Indienreise etwas zu machen gedenken. 

Der Gegensatz von Armut und Reichtum entgeht ihm 

nicht. Er beklagt die Demut, mit der die Armen 

ihre Armut hinnehmen und setzt sich fur die 

Aggressivitat der Armen in ~arlem (New York) ein. 

(ebd: 35) Durch die Begegnung mit der Armut in 

Bombay wird er seiner besseren okonomischen Lage 

bewu8t, kommt aber auch auf di8 Schuld der Ersten 

Welt bei der Armut in der Dritten Welt zu spre

chen. (ebd: 36) Uber die Armut sagt er schlie8-

lich etwas "Relativierndes" - auf dem Land gabe 

es keine solche Armut. (ebd: 31) Sein Bombayauf

enthalt war nur eine Zwischenstation auf seinem 

Weg nach Goa. Nicht Bombay sondern Goa sollte 

eigentlich "das Tor Indiens" hei8en, so meint er. 

Bombay hingegen ist "lausig". (ebd. 42) Bombay 

ist der Anfang Timmerbergs "Abenteuergeschichte 

der achtziger Jahre", die er "erfrischend direkt 

und mit Uberraschenden Einsichten" (Meinung des 

Herausgebers) erzahlt. Timmerberg sieht zwar die 

Probleme, aber macht sich keine Gedanken uber 

ihre Ursache. Noch weniger beschaftigt er sich 

mit den moglichen Losungen dieser Probleme. Fur 

ihn ist die Hippie- und Drogenkultur und dabei 

sein eigenes Wohlergehen viel wichtiger als das 

Land Indien. 
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Richard Christ hat einen langen Aufenthalt in 

Bombay gemacht und hat in aller Ruhe sich alles 

angeschaut, was Bombay an Sehenswurdigkeiten 

anzubieten hat. Seine Bombaybeschreibung umspannt 

ein breites Spektrum von Themen - von der Ge

schichte Bombays anfangend erzahlt er auf eine 

leicht humorvolle Weise seine Erlebnisse in der 

GroGstadt. Christ hat vermutlich zwei Vorteile 

bei seinem Bombaybesuch gehabt - erstens hatte er 

Bekannte in Bombay, die ihm selbst vieles zeigen, 

an Kontaktpersonen aufweisen, ihm ein Blick in 

die "Innenwelt" verschaffen und zweitens war er 

selber erlebnisbereit. Er betrachtet sich selbst 

als ein Vasco da Gama, der sich auf einer Ent

deckungsreise befindet. Sein erster Eindruck von 

Bombay ist der von einem "Betonjungel" (Richard 

Christ: Mein Indien: 16-17) Seine Entdeckungslust 

fuhrt ihn zu Beg~gnungen mit Ohrenschmalzgrabern 

und Schuhpolierer. Er sieht schnell ein, daG 

europaische Vorsatze in Indien von keinem groGen 

Nutzen sind. Allerdings neigt Christ dazu, aus 

tagtaglichen Erlebnissen philosophische Bemerkun

gen wie "die Zuversicht in des Menschen Zukunft" 

(ebd: 24) zu machen. Er geht systematisch an die 

Stadt an - zuallererst zu den Elphantahohlen, urn 

sich die erste Begegnung mit der indischen 

Gotterwelt zu schaffen. Oabei denkt er auch an 

die unzahligen namenslosen Arbeiter, die dieser 

erhabenen Hollenarchitektur die schone Form gege

ben haben. Der Zweck seiner religionsgeschicht

lichen Betrachtungen scheint darin zu liegen, die 

herrschenden MiGverstandisse aufzuheben. <22> Er 

hat zwei Maler besucht und konnte sich mit ihnen 

uber Kunst unterhalten. Er hat Swami Dayanand in 

ISKCON besucht und war als Gast bei einem Empfang 
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zum AnlaG der Brahmanenweihe eines jungen Brahma

nen. Er hat viel in die Geschichte Indiens re

cherchiert, bevor er das Buch geschrieben hat. Er 

erweckt den Eindruck eines Indienliebhabers, der 

uber Bombay in das restliche Indien eingefuhrt 

wurde. Sein Bericht ist ausfuhrlich. Seine Skep

sis uber die Auslander, die in indischen Religio

nen ihr Heil suchen, ist ersichtlich von seiner 

Beschreibung uber die Audienz bei dem Swami in 

ISKCON. <23> Er hat versucht, alles zu sehen und 

erleben, wofur Bombay bekannt ist - Filmwelt, 

Rotlichtviertel, Fabriken, di8 Begrabnisstatte 

der Parsen (nur von auGen), Juhu-strand, Marine 

Drive usw. Er ist weder sichtbar emport uber die 

Armut, noch verwickelt er sich in eine Beschrei

bung der Gegensatze, wie es hiufig der Fall ist. 

Er ist begeistert von den kulturellen Reichtumern 

in Bombay und entzuckt von der naturlichen 

Schonheit. Er erwahnt in seinem Nachwort, daG 

Indien ihn mehr als alle andere Lander der Welt 

imponiert hat. Von Bombay war er ebenfalls impo

niert. Das Grundprinzip seiner Indieneindrucke 

liegt vielmehr in der Intensitat des Beobachtens 

und Erlebens als in der Breite der Erlebnisse. 

<24> 
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KAPITEL 4: SCHLUSSFOLGERUNG 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde ein Versuch 

unternommen, mittels einer Analyse ausgewahlter 

Reiseberichte uber Indien aus den letzten zwanzig 

Jahren die verschiedenen deutschen Perspektiven 

auf Indien herauszuarbeiten. 

Im Unterschied zu fruheren Zeiten merken wir 

keine intensivere Auseinandersetzung mit dem 

indischen Kultur- und Gedankengut, die deutschen 

Indologen bleiben hier ausgeschlossen. Die Rei

senden sind nicht unbedingt groGe Schriftsteller 

und Denker, sondern auch andere Intellektuelle, 

die der Entwicklung in Europa mit Vorbehalt ge

genuberstehen und aus diesem Grund in anderen 

Kulturkreisen die m5glichen L5sungen fur ihre 

Probleme suchen. Sehr wenige haben genauere 

Kenntnisse uber das Land und die Leute in Indien. 

Die moglichen Informationsquellen sind entweder 

Reisebucher oder Fernseh- und Zeitungsbilder uber 

Not und Hunger in Indien. 11 Der Blick in die arme 

Welt ist eine Ruckschall, eine 'Revue• der Dinge, 

die man uberwunden zu haben glaubt ... Die Posi

tion des eigenen entwickelten Landes stellt den 

Endpunkt einer langen Wegstrecke und damit auch 

einen MaGstab dar. Diese ausgesprochen der frem

den Welt anzumessen (ohne das Ergebnis explizit 

zu machen) ist die Leistung der Zeitungen. 11 

(Jakob Rosel: Die arme Welt als Panoptikum: Eine 

Polemik wider die Berichterstattung uber Asien) 

Obwohl das Lesen von Geschichtsbuchern einigen 

Reisenden doch ein Bild von Indien vermittelt, 

ist dieses Bild eine Wunschvorstellung, ein 
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Idealbild, das mit der indischen Wirklichkeit 

nicht ubereinstimmt. So gilt das Interesse vieler 

Reisenden dem modernen Indien, um zu beweisen, 

wie es von dem Idealbild abweicht. In dem heuti

gen Indien finden sie wenige AnschlUsse an die 

Lehre Gandhis oder die Mystik des Hinduismus. 

Sagar die Uberschriften der Reiseberichte betonen 

diese Konfusion Uber das 'eigentliche Indien'. 

Z. B. : 

Indien - Traum und Wirklichkeit (Berg) 

Indien - Geheimnisse und Tatsachen (Knobl) 

Indien - Augenblick und Ewigkeit (Zimmermann) 

Ratselhates Indien (KUhnel) 

So bleibt Indien ein Thema, mit dem man nicht 

leicht fertig werden kann. Wo bei einigen der 

Wunsch bleibt, immer wieder nach Indien zu kom

men, um Indien naher kennenzulernen (R. Christ), 

wollen andere wie Drewitz, die mit einem groGen 

sozialen und padagogischen Engagement nach Indien 

kommen, nie wieder Indien besuchen, weil ihr 

Vorhaben an die indische Wirklichkeit gescheitert 

ist. 

Oft kritisieren die Reisenden die existierenden 

Zustande in Indien. Was die Regierung tut bzw. 

nicht tut, was Inder fUr ihre Mitmenschen tun 

oder nicht tun, wird unter die Lupe genommen. 

Vielen liegen Vorschlage fur die Losung der ge

genwartigen Probleme auf der Hand, ohne dabei die 

geringste Ahnung davon zu haben, wie man diese 

Vorschlage in die Tat umsetzen sollte und an was 

fUr Probleme man dabei stoGen konnte. Diese Lo

sungen sind manchmal ganz simple Rezepte, aber 

dabei ignorieren die Vorschlapmacher die wichti-
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gen Glaubensfragen. <25> Je oberflachlicher die 

Kenntnisse uber Indien, desto flatter wird das 

Urteil. Es gibt nichts als 'das' eigentliche 

Indien so wenig wie es 'das' Deutschland gibt. 

Die Wirklichkeit muG sich jeder aus der Vielfalt 

der Erscheinungen fur sich herausarbeiten. 

DaG Indien fortwahrend ein fremdes Land fur die 

Europaer ist, bleibt nach wie vor unbestritten. 

Die Andersartigkeit Indiens bietet vielen eine 

Moglichkeit zum Nachsinnen uber sich selbst. 

Durch das Bemuhen, sich mit der fremden Wirklich

keit Indiens abzufinden, wird man der eigenen 

Fahigkeiten und Schwachen bewuGt. Indien wird 

dann zum AnlaG zur Selbstverwirklichung, zur 

Selbstentdeckung. 

Bei einer Indienbetrachtung kann ein Europaer 

sich von den ihm vertrauten Werten und Einstel

lungen schwer ablosen, auch wenn man den Eurozen

trismus absichtlich vermeiden will. Der Orang 

vieler Europaer, die vielfaltigen Erscheinungen 

in Indien nach diesen mitgebrachten MaGstaben zu 

messen und dabei die eigene Vorstellung als die 

richtige Einstellung zu propagieren, ist auf eine 

eurozentristische Haltung zurUckzufuhren, daG die 

'bessere' Zivilisation alles besser weiG. Mitt

lerweile sind die Werte dieser 'besseren' Zivili

sation gerade im Land ihres Ursprungs in Frage 

gestellt worden. Der padagogische Eifer, diese 

fragwUrdigen Einstellungen in Indien durchzuset

zen, ist die neuere Form von Missionierung, die 

Indien uberhaupt nicht braucht. Es bleibt zu 

wUnschen, daG man im Interesse des gegenseitigen 

Verstandnisses diese Art von Missionierung ver

meiden wurde. 
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Anmerkungen 

1) Ich habe sowohl ostdeutsche als auch west

deutsche Autoren behandelt. Ich habe ab

sichtlich die Reiseberichte der Schweizer 

und Yugoslawen ausgelassen, obwohl sie 

originell auf Deutsch geschrieben worden 

sind. Es besteht aber die Moglichkeit, daG 

ich beilaufig aus einem Reisebericht eines 

Schweizers oder eines Schweden zitiere, um 

einen Punkt zu erlautern. 

2) Dies ist die Reisebeschreibung des Bayern 

Hans Schiltberger, der von 1394 bis 1425 als 

Kri~gsgefangener in moslemischen Landern 

weilte. Walter Leifer weist nicht nur auf 

das Vorhandensein dieser Reisebeschreibung, 

sondern auch auf den Zweifel mancher deut

scher Historiker uber diesen Reisebericht. 

3) Walter Leifer weist auf folgende Reisebe

richte hin: 

0. Grundler: Frauenelend und Frauenmission 

in Indien 

H. Lorbeer: Frauenleben und Frauenland am 

heiligen Ganges 

E. Pohl: Die Knechtschaft der indischen 

Frau 

H. E. Rhiem: Bilder aus dem indischen Frauenleben 

S. Stamm: Durch Nacht zum Licht 

4) Es liegt eine Reisebeschreibung des evange

lischen Missionaren Gerhard Bergmann mit dem 

Titel "lndien, wo weder Milch noch Honig 

flieGt". So muG irgendwo diese Vorstellung 
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von Indien als ein Schlaraffenland ihre 

Wurzel haben. 

5) Vgl. Dietmar Rothermund: Tagore in Germany. 

MMB Publications. New Delhi, 1961. 

6) Vg1. Vridhagiri Ganeshan: Das Indienerlebnis 

Hermann Hesses. Von demselben Autor liegt 

auch eine Arbeit - Das Indienbild deutscher 

Dichter um 1900 - vor. Diese Arbeit ist sehr 

ausfuhrlich und reich an Informationen uber 

deutsch-indische Begegnungen am Anfang des 

Jahrhunderts und das Indienbild von sechs 

deutscher Autoren namlich Max Dauthendey, 

Waldemar Bonsels, Fritz Mauthner, Karl 

Gjellerup, Graf Hermann Keyserling und Ste

fan Zweig. 

7) Uber manche Begriffe, die die Autorin ver

wendet laGt sich streiten. Vielleicht liegt 

es daran, da8 die ostdeutsche Schriftstelle

rin von einer ganz bestimmten Ideologie 

beeinfluGt ist. 

8) Gerd Hoffmann scheint gro8e Freundschaften 

mit seinem Fahrer, dem Riksha Mann, dem 

Blumenhandler usw. geschlossen zu haben -

mindestens ist es seiner ausfuhr1ichen Be

schreibungen uber seine Begegnungen mit 

einfachen Menschen zu entnehmen. Der indi

sche Germanist Prof. Paranjpe interessiert 

ihn offenbar nicht (vgl. S. 89). 

9) Die Reiseberichte, die unter diese Kategorie 

kommen, sind: 
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Clarissa Leifer: Memsahib in Sunder Nagar 

Margit Knobl: Indien: Geheimnisse und Tat

sachen 

Ruth Tetzner-Halland: Indische Impressionen. 

10) Vgl. Kapitel Uber die okologische Weisheit 

in Capras Reisebericht, die in den Dorfge

sellschaften in Tamil Nadu hervortritt. 

Dabei handelt es sich urn verschiedene Metho

den, die die Familien verwenden, urn das 

okologische Gleichgewicht der Natur auf

rechtzuerhalten. S. 12-33. 

11) Vgl. Ingeborg Drewitz: S. 43, 59, 81. 

12) Vgl. Drewitz S. 46. 

13) Vgl. Marie-Luise Gotting S. 95-96; Gerd 

Hoffmann S. 15, Jenner Zimmermann, S. 60-61, 

Wolfgang Hieber, S. 298, Dietmar Rothermund, 

s. 112-115. 

14) Vgl. "Man schlagt dem Papa den Schadel ein, 

auf dal3 er weiterleben konne". oder "Mitt

lerweile steigt die befreite Seele des Ver

storbenen in den Himmel auf". Alle Handlun

gen werden hier so beschrieben, so ganz von 

ihrem glaubensbezogenen Gehalt entblo13t. 

15) Bei der Reisebeschreibung "Indien-Augenblick 

und Ewigkeit" stammen die Photos von Jenner 

Zimmermann und die entsprechenden Texte von 

Carlos Widmann. Die Motive bei den beiden 

sind die gleichen. 
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16) "Wenn ich Vishnu Sharma hiel3e" - dieser 

Versuch Gerd Hoffmanns, als Deutscher in die 

Rolle eines Inders hineinzuschlupfen und 

Indien aus dieser Perspektive zu betrachten, 

wirkt rhetorisch, denn er bleibt auf alle 

Falle ein Aul3enbetrachter. 

17) Gerd Hoffmann stellt drei Definitionen des 

Begriffs 'GlUck' in Erwagung, weil3 aber 

nicht genau, durch welche Definition die 

unbegreifliche Zufriedenheit zu erklaren 

ware. a) GlUck als Schicksal oder gUnstige 

FUgung. b) GlUck als ein GemUtszustand inne

rer Befriedigung und Hochstimmung besonders 

nach ErfUllung ersehnter WUnsche, wobei die 

eigene Anstrengung vorausgesetzt wird, um an 

das bestrebte Ziel heranzukommen. c) GlUck 

als gUnstiger Zufall, wobei man selbst 

nichts zu unternehmen braucht. Immerhin ist 

ein Mensch zufrieden, der mit seinen Lebens

umstanden einverstanden ist und keine grol3en 

WUnsche hat. (S. 119-121). 

18) Vgl. Dietmar Rothermund, 5 mal Indien, S. 

126. 

19) Vgl. Timmerberg Helpe, Im Palast der g1aser

nen Schwane: s. 212 ff. 

20) Vgl. Gerd Hoffmann, S. 45-46. 

21) Vgl. Jenner Zimmermann: S. 61. 

22) Er bemerkt wahrend seiner Fahrten in Bombay, 
dal3 der Kastengeist in Bombay von Anfang an 
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im Hintergrund geblieben ist oder daO es 

keine heilige Kuhe in der Stadt gibt. Die in 

Klischees erstarrte Bilder will er andern, 

indem er zeigt, wie seine Erlebnisse in 

Bombay gerade das Gegenteil von den 

Klischees beweisen. 

23) Vgl. Richard Christ, S. 130-33. 

24) Er versucht, sich auf den Satz von Richard 

Katz, zu halten: "Grundlich sehen ist besser 

als viel sehen". Siehe S. 622. 

25) Richard Christ erwahnt ein Beispiel solcher 

dummen Vorschlage - wen~ die Hindus endlich auf

horten, fur jede Leiche einen Baum zu opfern 

und den Kuhdung zu verheizen, ware es bald 

um ihre Walder und Boden besser bestellt. 

(Damit ist er nicht einverstanden.) Ein 

anderer haufig erwahnte Vorschlag ist, daO 

die Losung der Hungersnot in Indien in dem 

Fressen der Kuhe liege. 
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