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Das Indienbild im Werk Hermann Hesses1

Martin Pfeifer

"Tabeh tuan" - "Grub dir, Herr" - das waren vielleicht nicht die einzigen Wbrter 

einer indischen Sprache in Hesses Wortschatz; sie sind aber die einzigen geblie- 

ben, die er uns in seinem Werk iiberliefert hat.2 Er hat sie von einem Malayen 

gehbrt, und dies macht bereits deutlich, was Hesse unter Indien verstand: nam- 

lich nicht nur den Subkontinent, sondern auch die Inselwelt Indonesiens. Von 

dem Bild, das sich Hesse davon gemacht hat, soil in diesem Referat die Rede 

sein.

Aber, so miissen wir uns fragen, wie entsteht eigentlich das Bild, das wir uns 

von einem Land machen? Sind es nicht zunachst meist zufallig aufgenommene 

Informationen, die sich kaleidoskopartig anordnen, also weder ein statisches 

noch ein in sich geschlossenes Bild ergeben? Das wird es erst mit zunehmenden 

Informationen. Ein solches Bild bleibt jedoch auch dann noch allemal individuel- 

le Vorstellung und deckt sich nicht bereits mit der Realitat.

Information fiber Indien gab es fiir Hermann Hesse schon in seiner Kindheit. 

Sie bezogen sich allerdings vorwiegend auf den Subkontinent. Eine lebendig 

sprudelnde Quelle waren die Erziihlungen von Eltern, GroBeltern und durchrei- 

senden Missionaren und deren exotische Mitbringsel. Das alles vermittelte be

reits dem Knaben indische Atmosphare. Hesses Eltern und GroBeltern hatten, 

wie Sie wissen, in Indien gelebt und missioniert. GroBvater Gundert hatte die 

Lander Indiens bereist, ihre Sprachen gelernt, Wbrterbiicher und Grammatiken 

herausgegeben und das Neue Testament ins Malayalam iibersetzt; Hesses Mut

ter war in Indien geboren.

Wie Hesses Indienbild tatsachlich ausgesehen hat, kbnnen wir nur insoweit 

erschlieBen, als er davon in seinen Briefen und Essays berichtet und es in Dich- 

tungen gestaltet hat.

Unterscheiden lassen sich drei Bilder, die sich Hesse von Indien gemacht hat 

und die unterschiedlich aussehen. Das eine ist das Indienbild des Knaben Hesse. 

Das folgende Bild ist ein Gegenbild dazu. Es ist ein kritisches Bild und beruht 

auf Hesses Lektiire und damit auf seiner Beschaftigung mit der Philosophie und 

den Religionen Indiens.3 Gesehen werden muB Hesses Kritik allerdings zunachst 

im Zusammenhang mit seinem friihen Aufbegehren gegen die Eltern und deren 

Religiositat, spater dann auch im Zusammenhang mit seiner kritischen Einstel- 

lung gegenuber der biirgerlichen Welt des beginnenden 20. Jahrhunderts.

Aus dem zweiten Bild entwickelt sich mit friihen Ansatzen ein drittes, auf 

dem die Einheit hinter alien Erscheinungsformen von Philosophie und Religion 

sowie die Verschmelzung von Tradition und Weisheit des Ostens und des 

Abendlandes erkennbar wird.

Vom Indienbild des Knaben steht weder etwas in den Erinnerungen an seine 

Kindheit, die er 1901 als Hinterlassene Schriften und Gedichte von Hermann 

Lauscher verbffentlicht hat, noch erwahnt er etwas davon in seinem Kurzgefafi- 

ten Lebenslauf von 1924 oder in anderen Lebenslaufen, in denen er von sich und
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seiner Kindheit und Jugend erzahlt.4 Nur in der gar nicht autobiographisch ge- 

meinten Erzahlung Kindheit des Zauberers berichtet er von einem tanzenden 

Gbtzen aus Indien, "der in des GroBvaters schatzereichem Glasschrank stand"5, 

und von Schranken, in denen vieles andere lag, was seine Aufmerksamkeit anzog. 

Und er zahlt auf: "Ketten aus Holzperlen wie Rosenkranze, palmblatterne Rollen 

mit eingeritzter alter indischer Schrift beschrieben, Schildkrbten aus grunem 

Speckstein geschnitten, kleine Gbtterbilder aus Holz, aus Gias, aus Quarz, aus 

Ton, gestickte seidene und leinene Decken, messingene Becher und Schalen, und 

dieses alles kam aus Indien und aus Ceylon, der Paradiesinsel mit den Farn- 

baumen und Palmenufern und den sanften, rehaugigen Singhalesen, aus Siam 

kam es und aus Birma, und alles roch nach Meer, Gewiirz und Feme, nach 

Zimmet und Sandelholz, alles war dur ch braune und gelbe Hande gegangen, 

befeuchtet von Tropenregen und Gangeswasser, gedbrrt an Aquatorsonne, 

beschattet von Urwald. Und alle diese Dinge gehbrten dem GroBvater. [...] Hier 

wuBte man von Buddha und Lao Tse, Gaste kamen aus vielen Landern, den 

Hauch von Fremde und Ausland an den Kleidern, mit absonderlichen Koffern 

aus Leder und aus Bastgeflecht und dem Klang fremder Sprachen."6

Damit hat Hesse, wie er spater selber bekundete, "das geistige Indertum ganz 

ebenso von Kind auf eingeatmet und miterlebt wie das Christentum", und des- 

halb sei es auch kein Wunder gewesen, daB er, obwohl "inmitten eines echten 

und lebendigen Christentums aufgewachsen, die ersten Regungen eigener Reli- 

giositat in indischer Gestalt erlebte".7

Indien, das war fur den Knaben Hesse ein wunderbares femes Marchenland 

voller Geheimnisse, Magie und Zauber. Der tanzende Gbtze aus Indien in GroB- 

vaters Glasschrank war fur ihn namlich "nicht immer derselbe Gbtze, hatte nicht 

immer dasselbe Gesicht, tanzte nicht zu alien Stunden denselben Tanz",8 zu 

anderen Stunden war er ein Zauberwerk. Diese Vorstellung ist dann durch seine 

Lektiire zu einem Sinnbild verandert worden, das Vater und Mutter, Weib und 

Mann, Sonne und Mond war und das er Shiva, Vishnu, Gott, Leben, Brahman, 

Atman, Tao oder ewige Mutter nannte.

So gesehen, ist es gar nicht verwunderlich, daB in der ersten Dichtung Hesses, 

deren Handlung in Indien spielt, marchenhafte Motive anklingen. In der Erzah

lung Anton Schievelbeyn’s ohn-freywillige Reisse nacher Ost-Indien9 aus dem Jahre 

1905 berichtet der Titelheld, ein deutscher Siedler, die Geschichte seiner unfrei- 

willigen Abenteuer, Er sei vom Teufel verfiihrt worden, immer fressend und 

saufend leben zu wollen, weshalb ihn seine Frau iiberlistet und auf ein Schiff 

gebracht habe, das nach Batavia fuhr, wie die indonesische Hauptstadt Djakarta 

bis 1950 hieB. Er sollte dort wieder nuchtern werden, arbeiten und ein christli- 

ches Leben fiihren lernen.

Die Menschen, denen er auf Java begegnet, schildert Schievelbeyn als primi

tive OpiumgenieBer, die Amok laufen und jeden umbringen, dem sie begegnen. 

Er lernt ein Madchen kennen, von dem er erzahlt, sie habe den "Mohren-Glau- 

ben" und sei also "tiirckischen Glaubens". Uberhaupt werden die Ungetauften 

von ihm nach der weitverbreiteten Vorstellung damaliger Zeit mit alien ab- 

schreckenden Ziigen als Gegenbild zum rechtschaffenen Christen geschildert. 

Nach fiinf Jahren kehrt Schievelbeyn als ordentlicher, ziichtiger Christenmensch 

von seiner abenteuerlichen Reise zu seiner Frau zuriick.
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Hesse identifiziert sich keineswegs mit der von ihm geschilderten Ansicht 

Schievelbeyns, dab die Inder allesamt Heiden seien. Er distanziert sich vielmehr 

sogleich von der dargestellten Charakterisierung der Inder, die in der Erzahlung 

als Indianer bezeichnet werden, dadurch, dab er die Erzahlung ins 17. Jahrhun- 

dert und ins hollandisch besetzte Siidafrika verlegte, dab er sie von Schievelbeyn 

selbst berichten lieb und diesen Bericht in einer altertiimelnden, vollig verqueren 

Orthographic niederschrieb.

Hesse hat diesen Stoff dann zwar nochmals aufgegriffen und das Libretto Der 

verbannte Ehemann^ fiir eine komische Oper in funf Akten geschrieben; aber 

eine Vertonung kam nicht zustande.

Noch ehe Hesse die Posse vom verbannten Ehemann geschrieben hat, hatte 

sich ihm eine zweite Quelle fiir sein Indienbild aufgetan. Er war als Leser der 

Welt Indiens begegnet, als Leser indischer Offenbarungen.

Die Lekture wurde also zur zweiten Quelle seiner Informationen uber Indien, 

und sie flob nicht minder reichlich. Hesse nutzte sie; denn er war zeitlebens ein 

eifriger Leser. Unzahlig viele Bucher hat er gelesen, deutsche und in Uberset- 

zungen auch auslandische, nicht selten englische, franzbsische und italienische 

Werke sogar im Original. Auf diese Weise wurde er ein guter Kenner der in 

diesen Sprachen erschienenen und dann ins Deutsche iibersetzten literarischen 

und philosophischen Werke. Das war allezeit der Weg Hesses zum Kennenler- 

nen anderer Lander und Kulturen; sie hat er, abgesehen von Indien, nie durch 

Reisen, sondern stets von der Literatur her fiir sich erschlossen.

Der geistigen Welt Indiens als Leser begegnen konnte er schon als Heran- 

wachsender, weil die umfangreiche, bis in die damalige Moderne reichende 

Bibliothek seines Grobvaters es ihm ermbglichte, auch Dichtungen und religbse 

Schriften Indiens kennenzulernen. Hinzu kam, dab der junge Hesse, der mit dem 

Einjahrig-Freiwilligen-Examen seine Schullaufbahn endgiiltig abgeschlossen 

hatte, zum Grobvater Gundert mehr Vertrauen hatte als zu seinen Eltern, die an 

seinem Gemiitszustand zweifelten. Von Grobvater Gundert stammt ja, was aus 

Hesses Erzahlung bekannt ist und spater oft kolportiert wurde, das Wort "Ge- 

niereisle", mit dem dieser damals das Verschwinden seines Enkels aus dem 

Maulbronner Seminar giitig umschrieben hat.

Das Studium in der Bibliothek seines Grobvaters war fiir Hesse nicht zuletzt 

auch deshalb leicht mbglich, weil Hesses und Gunderts nahe beieinander wohn- 

ten. Bis zu seinem Tod hat Hermann Gundert in der Calwer Vereinsbuchhand- 

lung, Bischofstrabe 4, gelebt. Es war jenes Haus mit der im Herbst 1895 ange- 

bauten und aus Hesses Erzahlung Schon ist die Jugend^ bekannten Veranda. 

Abgesehen von den Jahren 1881 bis 1886, in denen sich die Familie Hesse in 

Basel aufgehalten hat, wohnte man also nahe beieinander, von 1886 bis 1889 

sogar und seit 1893 wieder im selben Haus.

Dort, im Saal des ehemaligen Gasthauses "Zum Kronprinzen" stand die grob- 

vaterliche Bibliothek. Hier bildete sich Hesse als Autodidakt, seit er vom No

vember 1893 an wieder im Elternhaus lebte, zunachst ohne berufliche Tatig- 

keit und dann wahrend seiner Praktikantenzeit in der Perrotschen Turmuhren- 

werkstatt als "Landexamensschlosser", wie er als ehemaliger Maulbronner Semi

narist damals von manchen Calwern genannt wurde.
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Fur wie wichtig er diese indische Literatur hielt, hat er in der 1927 geschrie- 

benen Betrachtung liber Eine Bibliothek der Weltliteratur eindrucksvoll hervor- 

gehoben. Darin stellt er namlich beim Aufbau einer fiktiven kleinen Weltbiiche- 

rei gleich an den Anfang neben die Bibel "jenen Teil der altindischen Weisheit, 

den man Vedanta, Ende des Veda, nennt, in Form einer Auswahl aus den Upa- 

nischaden. Eine Auswahl aus den Reden des Buddha gehbrt mit dazu."12

Damit beginnt das zweite Bild, das sich Hesse von Indien gemacht hat, Kon- 

turen zu gewinnen. Es ist das Indienbild, mit dem er sich gegen das, was ihm das 

Elternhaus vermitteln, ja geradezu aufnbtigen wollte, wehrt und literarisch ab- 

setzt.

Abzulesen ist das bereits an den ersten, an den Beginn des Johannes-Evange- 

liums anklingenden Satzen seines Romans Peter Camenzind, mit dessen Nieder- 

schrift Hesse 1902 begonnen hat: Diese Satze lauten so: "Im Anfang war der 

Mythos. Wie der grobe Gott in den Seelen der Inder, Griechen und Germanen 

dichtete und nach Ausdruck rang, so dichtete er in jedes Kindes Seele taglich 

wieder."13

Erstmals ganz augenfiillig wird die Wandlung von Hesses Indienbild durch 

die Lektiire in seiner Legende vom indischen Konig.14 Diese 1907 geschriebene 

Parabel spielt nach Hesses Worten "im alten Indien der Gbtterzeit, noch Jahr- 

hunderte vor dem Erscheinen Gotama Buddhas", und berichtet von einem Kbnig, 

der von zwei Weisen gelehrt wurde, "sich durch Fasten zu heiligen, die dem Blut 

innewohnenden Sturme seinem Willen zu unterwerfen und sein Denken zum 

Verstandnis des All-Einen vorzubereiten".15

Damals habe es unter den Brahmanen, die nach der letzten Wahrheit streb- 

ten, Zweifel und Streit dariiber gegeben habe, was Geist wirklich und was nur 

Name sei. Deshalb habe sich der Kbnig vierzig Tage lang kasteit und dann alle 

Brahmanen in die Halle des Tempels eingeladen. In einem Disput, den der 

Kbnig mit immer neuen Fragen vorantrieb, sollten sie die Wahrheit suchen und 

finden. Aber die Wahrheit haben sie nicht gefunden, nie beriihrt, sondern nur 

umkreist. Dariiber sei der Kbnig immer mehr in sich selber versunken, und auf 

diese Weise habe er die Wahrheit als reines Licht geschaut.

Diese Legende war ein erneuter Versuch Hesses, sich von der Vorstellungs- 

welt des Elternhauses zu Ibsen. An deren Stelle setzte er die Erkenntnis von der 

individuellen Entwicklung des Glaubens. Von nun an bleiben Hesses Dichtungen 

kritische Auseinandersetzungen mit dem Indienbild seiner Kindheit. Aber erst 

mit der Erzahlung Robert Aghion16 ist, wie schon Hugo Ball festgestellt hat, 

endgiiltig "der schwarmerische Indienkult aus dem Elternhaus [...] dem Dichter 

zerstoben".17

Hesse blieb nicht beim Protest stehen; vielmehr entwickelte sich, hier bereits in 

Ansatzen erkennbar, daraus das dritte Bild, das sich Hesse von Indien gemacht 

hat. Uber diesem dritten Bild steht der Gedanke der All-Einheit, ein von Hesse 

durch das Kennenlernen indischer Philosophie und Religion entwickelter wichti- 

ger Gesichtpunkt, der dann in seinen Werken zur grundlegenden Maxime seiner 

Weltbetrachtung wird.

Wie gut Hesse damals schon das Geistesleben Indiens gekannt hat, zeigt 

seine Darstellung der Lehre vom Karma im Roman Gertrud (1910). Als er dann 

die Erkenntnis von der individuellen Entwicklung des Glaubens in der Erzahlung
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vom Brahmanensohn Siddhartha vertieft hat, war zu den Informationen Hesses 

uber Indien, von denen bisher die Rede war, noch eine weitere hinzugekommen: 

seine Indienreise und damit das, was er aus eigener Anschauung und eigenem 

Erleben gewonnen hat.

Die Indienreise von 1911 ist fur Hesse durchaus wichtig geworden; sie steht 

an der Wende von der kritischen Auseinandersetzung mit dem Indienbild seiner 

Kindheit zu der aus seiner Lektiire immer starker gewonnenen Weltsicht. Des- 

halb miissen wir hier darauf eingehen. Weshalb Hesse diese Reise angetreten 

hat? Hugo Ball, Hesses erster bedeutender Biograph, konstatierte ganz schlicht 

"aus lauter innerer Not"18 und mutmaBte: "Vielleicht um die Heimat seiner 

Mutter zu sehen. Vielleicht um die indischen Traume seines Vaterhauses zu 

widerlegen."19

Die Reise fiihrte ihn aber nicht dorthin, wo seine Eltern und GroBeltern 

gelebt und gewirkt hatten, sondern nach Indonesien, mit Zwischenaufenthalten 

auf Ceylon bei der Hin- und Riickfahrt. Was Hesse von dieser Reise erhofft 

hatte - und es diirften noch einige Erwartungen mehr als die gewesen sein, die 

Hugo Ball vermutete -, war nicht eingetroffen. Er gab das auch unverblumt zu. 

Die indische und malayische Welt, meinte er gegeniiber der Redaktion der 

Zeitschrift Schwabenspiegel, sei nur ein "bunter und vergniiglicher ethnologischer 

Maskenball"20 gewesen. Freilich wuBte er sich auch zu trbsten: "Gesehen habe 

ich viel", schrieb er an Ludwig Thoma. "Ich habe eine Freude am Wachstum, 

sowie an Kafern, Schmetterlingen und solchen farbigen Naturdingen, da war 

denn im Urwald, auf den groBen Strbmen von Sumatra, in den Palmenpflanzun- 

gen und im Gebirg von Ceylon viel zu finden. Daneben aber ging es mir wie dem 

Juden Saul mit seines Vaters Eselinnen."21 Saul, auf den Hesse hier anspielt, 

sollte namlich die Eselinnen seines Vaters suchen. Die hat er zwar nicht gefun- 

den, aber statt dessen war er dem Propheten Samuel begegnet und von ihm zum 

Kbnig fiber Israel gemacht worden.22 Ihm, meinte Hesse, sei es selber auch so 

ergangen; er habe namlich statt dessen, wonach er Ausschau gehalten hat, so 

ganz nebenbei und ungesucht etwas viel Schbneres gefunden: "die Chinesen- 

stadte von Hinterindien und das chinesische Volk, das erste wirkliche Kulturvolk, 

das ich sah" 23 Seine Leser konnten sehr bald erkennen, daB ihnen Hesses In

dienreise doppelten Gewinn gebracht hat: einen literarischen und einen ideellen.

Seine Reiseaufzeichnungen, die ihn als scharfen Beobachter zeigen, erschie- 

nen 1912 in Zeitschriften und 1913 in dem Band Aus Indien^ Was ihn in Asien 

stbrte, waren der Larm, die Bettier, der Schmutz, aber auch die unertragliche 

Hitze, die iiblen Geriiche und immer wieder die AnmaBungen der WeiBen ge- 

gemiber den Eingeborenen. Um derlei AnmaBungen geht es auch in der gleich 

nach seiner Indienreise geschriebenen Erzahlung Die Braut^ Erzahlt wird von 

einem jungen Deutschen, einem Herrn StatenfoB, der Manager einer Teeplan- 

tage auf Ceylon ist und sich wahrend seines Urlaubs in Europa in eine hubsche 

Paduanerin verliebt. Fur unser Thema interessant ist die Erzahlung deshalb, weil 

Hesse hier einen jungen Mann von der sorglos herrschaftlichen Art eines Euro- 

paers in den Tropen charakterisiert, wo, wie es in der Erzahlung heiBt, "Leute 

seiner Art sich in weiBen, sauberen Landhausern von ameisenhaft zahlreichen 

farbigen Dienern facheln und mit Eiswasser bedienen lassen".26
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Ebenso um den in Indien lebenden Europaer ging es Hesse bereits im Jahr 

zuvor. Schon vor der Ubersiedlung in die Schweiz hat er die Erzahlung Robert 

Aghion geschrieben. Sie ist das umfangreichste und zugleich das SchluBstiick 

seiner Aufzeichnungen Aus Indien geworden und zeigt die literarisch gestaltete 

Kritik am Beruf des Indienmissionars.

Urspriinglich hieB die Erzahlung namlich Der Missionary und in der Tat nahm 

Hesse darin zum Beruf des Missionars Stellung. Es wird von Robert Aghion, 

einem jungen Englander berichtet, der als Missionar nach Indien geht, dort mit 

dem Volk in engen Kontakt kommt und schlieBlich seine missionarische Tatig- 

keit aufgibt. Gleich als erstes hatte er in Indien die keineswegs christliche Ver- 

heiBung erfahren: "Mit den Schlingeln von Dienern werden Sie ja bald umzuge- 

hen lernen." Auch wurde ihm sogleich erklart, warum er sich so verhalten miisse. 

Der Grund liege darin, "daB kein Mensch sich in dem scheuBlichen Wirrwarr 

und Unflat dieser Gbtzendienste auskenne, daB die Brahmanen eine heillose 

Bande von Ausbeutern und Faulenzern seien und daB iiberhaupt diese Inder alle 

zusammen ein schweinisches Pack von Bettlern und Unholden waren". Jedenfalls 

ware es notwendig, diesen Indern "langsam ein wenig Kultur und einen schwa- 

chen Begriff von Anstandigkeit" beizubringen.27

Was der junge Aghion feststellt, das hatte Hesse schon bei seiner Lektiire 

indischer Schriften erkannt; und nun zeigt er es am Beispiel Robert Aghions: 

"Wohin er blicken mochte, uberall war Religion."28 Aghion sieht Brahmanen, 

Mohammedaner, Feueranbeter und Buddhisten vergniigt nebeneinander leben, 

ohne daB es dem Anhanger des einen Glaubens einfiel, den anderen zu hassen 

oder totzuschlagen. Damit wird fiir Aghion die Missionierung ein fragwiirdiges 

Unterfangen, und er gewinnt die Einsicht, die Hesse am Ende der Erzahlung in 

einem zweifachen Bild darstellt: Wie sich Robert Aghion im Traum predigend 

auf den Stufen einer christlichen Kirche in Bombay wahnt und sieht, daB Gott- 

vater jetzt gleich indischen Gottheiten drei Kbpfe hat und mit seinen sechs Ar

men zum Tempel der Hindugbtter hinuberwinkt, so weiB er zwischen dem Hin- 

dumadchen Naissa und deren ebenso hiibschen Schwester nicht mehr zu unter- 

scheiden, welche von beiden es ist, die er liebte.

Hesse hat die Erzahlung Robert Aghion spater umgeschrieben und die neue 

Fassung erstmals 1933 in den Band Kleine Welt29 aufgenommen. Die Anderun- 

gen betreffen vor allem die Einleitung, in der Hesse die Heidenmission charak- 

terisiert,30 und eine Stelle, in der er uber "das kalte kaufmannische oder her- 

risch abenteuerhafte Wesen dieser Leute" schreibt, "die das reiche Land aus- 

beuten und von denen keiner ein gutes Wort fiir die Eiiigeborenen hatte". "Das 

alles", heiBt es in dem spater getilgten Passus weiter, "tat ihm weh und verschob 

allmahlich alle seine Begriffe, so daB er, der stets fiir die Hindus Partei nahm 

und von den Pflichten der Europaer gegen die eingeborenen Volker sprach, sich 

lacherlich und unbeliebt machte und als ein Schwarmer und naiver Bursche 

verachtet wurde".31

Unverkennbar ist in dieser Dichtung der biographische Bezug zu den Anfan- 

gen der Laufbahn von Hesses GroBvater Gundert, der auch durch einen engli- 

schen Kaufmann als junger Doktor der Philosophie nach Indien gekommen ist 

und Land und Leute kennen und lieben lernte. Das trifft zu, auch wenn der 

Missionsdirektor Albrecht Oepke 1921 in seinem Biichlein uber Modeme In- 

dienfahrer und Weltreligionen2,2 gemeint hat: "In Wahrheit ist Robert Aghion kein 

anderer als - Hermann Hesse."



Hermann Hesses Indienbild 21

Obwohl Hesse auf seiner Reise den Indern und Malayen zunachst fremd 

gegeniiberstand und sie als Uberreste einer einst paradiesischen Menschheit 

ansah, wuchs in ihm, wie das die Erzahlung Robert Aghion und die Schilderun- 

gen in seinem Buch Aus Indien zeigen, "das starke Gefiihl von der Einheit und 

nahen Verwandtschaft alles Menschenwesens, das ich unter Indern, Malayen, 

Chinesen und Japanern gewonnen habe" 34 Hesse hat diesen Satz im Bericht 

uber seine Rilckreise geschrieben und damit gleichsam die Summe seiner Reise- 

erfahrungen gebildet.

Die von der literarischen Qualitat her weitaus bessere und in ihrer Wirkung 

auf die Leserschaft starkere Frucht seiner Indienreise ist seine Erzahlung 

Siddhartha, die er seine "indische Dichtung" nannte.35

In dieser Ende 1919 begonnenen, im August 1920 mit dem Kapitel "Am 

Flusse" fur fast zwei Jahre unterbrochenen und im Mai 1922 vollendeten Dich

tung ging es Hesse nicht um die Darstellung der Situation der Inder. Vielmehr 

wollte er am Beispiel des fiktiven Lebenslaufes eines Inders seinen Glauben 

darstellen. Dab dieser Glaube hier einen indischen Namen und ein indisches 

Gesicht bekommen habe, sei, wie Hesse betont hat, "kein Zufall" gewesen, son- 

dern sei das Resultat seiner Herkunft aus einem Haus rechtschaffener Protestan- 

ten und seiner Lektiire indischer Offenbarungen 36 In Siddhartha zeigt er nun 

seine Skepsis gegeniiber Lehre und Lehrer und den Weg der Individuation, der 

von allem Kollektiven und Autoritativen wegfuhrt, und dab vita activa und vita 

contemplativa einander gleichgestellt sind.

Damit hat das neue Bild, das sich Hesse von Indien gemacht hat, geschlosse- 

ne Gestalt gewonnen und zugleich eine ideelle Wirkung insofern ausgelbst, als 

damit ein west-bstlicher Dialog angeregt wurde, der in der Hesserezeption heute 

noch spurbar ist.

Spater dann verband Hesse noch eine andere, allerdings nicht zutreffende 

Vorstellung mit Indien. In einem im August 1955 an Wolf Mohr geschrieben 

Brief hat er nicht ohne Stolz berichtet: "Die Inder haben mit der Zeit auch ge- 

merkt, dab ich ihr Bruder bin, und haben den Siddhartha schon in fiinf indische 

Sprachen iibersetzt."37 Als Hesse dies schrieb, wahnte er sich vermutlich in 

Indien gleich bekannt und beliebt, wie es sein Grobvater war, und betrachtete 

das als beachtliche Wirkung seiner Siddhartha-D\cbl\\ng. Zmar ist Siddhartha 

nunmehr schon in 15 indische Sprachen iibersetzt worden, doch hat Hesse bis 

heute in Indien keine grobe Resonanz gefunden, und dies nicht etwa, weil die 

Ubersetzungen allesamt den ins Englische ubersetzten Text, also nicht das deut- 

sche Original zur Grundlage haben. Zudem wurde auber Siddhartha nur noch 

ein einziges anderes Buch Hesses in eine indische Sprache iibersetzt: Narzifi und 

Goldmund 1953 ins Bengali.

Doch vbllig unbekannt ist Hesses Name in Indien durchaus nicht geblieben, 

auch nicht bei denen, die keine der SzWhzz/tha-Ubersetzungen gelesen hatten. 

1976 ist namlich der vier Jahre zuvor auf den Filmfestspielen in Venedig uraufge- 

fiihrte, aber ansonsten kaum in die Kinos gekommene Siddhartha-Film des 

Englanders Conrad Rooks in verschiedenen Stadten Indiens gezeigt worden und 

hat sich als Kassenschlager erwiesen. Diejenigen, die den Film in der urspriingli- 

chen Version 1975 wahrend der Filmfestspiele in Delhi ansehen durften, priesen 

sich gliicklich; denn danach waren etliche Szenen der indischen Zensurbehbrde
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zum Opfer gefallen, ehe die neue Fassung freigegeben wurde. Kiissen auf der 

Leinwand sei, wie mir Vridhagiri Ganeshan38 versicherte, in Indien verboten! 

Einige Szenen aber, in denen die beiden indischen Schauspieler sich kiissen oder 

sich in erotischen Haltungen zeigen, waren nicht herausgeschnitten worden und 

warden zur Attraktion furs dortige Publikum 39

Weil seine Siddhartha-Dichtung in viele indische Sprachen iibersetzt worden 

ist, sah Hesse mit Recht die Beziehung zwischen GroBvater Gundert und sich 

jetzt in einem besonderen Zusammenhang. GroBvater Gundert sei Missionar in 

Indien und Gelehrter von groBem Format gewesen, habe mehrere indische 

Sprachen beherrscht und sogar eine zur Schriftsprache erhoben. Er selber hinge

gen habe nur eine kurze Reise40 nach Hinterindien gemacht, und der Geist 

Indiens habe drei- oder viermal anklopfen miissen, ehe er ihm seine Tur gebffnet 

habe. Er habe gefiirchtet, so erlauterte er in einem Gesprach mit Romain Rol

land, von diesem Geist iiberwaltigt, ja verschlungen zu werden 41

"DaB der Geist Indiens ihn so erstaunlich anzieht, erklart er mit dem Ata- 

vismus", heiBt es in Rollands Aufzeichnungen vom August/September 1922 fiber 

dieses Gesprach mit Hesse.42 Diesen Atavismus, das Wiederauftreten von gei- 

stig-seelischen Verhaltensweisen seiner Ahnen, sah Hesse darin, daB sich nach 

drei Menschenaltern mit den Ubersetzungen seiner Siddhartha-Dichtung in 

indische Sprachen, also mit, wie Hesse in einigen Briefen formulierte, "Siddhar

thas Heimkehr nach Indien"43 der indische Kreislauf seiner Familie auf merk- 

wiirdige Art vollendet habe.44

Wenn Hesses GroBvater Gundert wahrend seines 22jahrigen Aufenthalts in 

Indien zu einem "schwabischen Inder" herangewachsen war, so wurde sein Enkel 

von Erzahlungen und Erlebnissen her und durch seine intensiv aufgenommene 

und verarbeitete Lektiire zu einem "indischen Schwaben".

Seine Vertrautheit mit indischer Philosophie, Kunst und Literatur zeigt auch 

der Vortrag Uber indische Kunst und Dichtungf5 den Hesse Mitte Januar 1922 

im Stadttheater von St. Gallen gehalten hat. Er habe, so wurde berichtet, das 

Indien des Gbtzenkults und das vom Buddhismus durchgeistigte Indien gezeigt, 

die beide zueinander den scharfsten Gegensatz bilden, und nachzuweisen ver- 

sucht, "wie die westliche Welt ein Verlangen nach Verinnerlichung habe und wie 

deshalb die Medidation des Buddhismus fur die unglaubig gewordenen Kbpfe 

und Herzen ein neues Evangelium bedeute, das er in seinem ethischen Wert 

naher beleuchtete."

Wohin Hesse auch immer den Blick bei seinen Betrachtungen und Besinnun- 

gen gerichtet hat, er kannte die hohe Philosophie des alten Indien und die iiber- 

aus vielgestaltige, an Tiefe und an Humor reiche Mythologie, die volkstumliche 

Gotter- und Damonenwelt und eine Kosmologie von iippigster Bildkraft46 Dies 

hat sein Indienbild gepragt, viel mehr aber noch sein Weltbild mit der Verbin

dung von abendlandischer und asiatischer Lebens- und Gedankenwelt.

Hesses Indienerlebnis wirkte fort bis hin zum Indischen Lebenslauf, dem 

letzten der drei Lebenslaufe aus "Josef Knechts hinterlassenen Schriften", mit 

dem er den architektonischen Bau seines Romans vom Glasperlenspiel abge- 

schlossen hat. Hier ist das Indische Teil der universellen Welt geworden, und mit 

der Geschichte des Kbnigs Dasa zeigt Hesse zugleich die Schein- und Trugbild- 

haftigkeit der auBeren Erscheinungswelt, die uns von unsren Sinne vorgegaukelt 

wird, das Majaspiel des Lebens.
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Mit leicht veranderten Worten aus seinem Bericht fiber Dasas Leben im 

Indischen Lebenslauf durfen auch wir schlieBen: Mehr als das, was uns Hesse in 

seinem Werk berichtet hat, ist liber sein Indienbild "nicht zu erzahlen, das iibrige 

vollzog sich jenseits der Bilder und Geschichten".47

Vortrag am 15. Mai 1993 an der Akademie Calw im Beiprogramm zur Dr.-Hermann-Gundert-Kon- 

ferenz
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