
Indien

Die Religionen Indiens: 

Der Jainismus

Von Bernd Basting

Ahimsa paramo dharmah - „die hochste Religion ist die Friedfertigkeit“. - das Leitmotto des 

Jainismus - hat 2500 Jahre iiberlebt, pragte Mahatma Gandhis gewaltlosen Widerstand gegen 

britische Kolonialmacht und bestimmt heute Denken und Handeln von vier Millionen Indern, 

die der Jain-Religion angehdren.

Ursprung

Wie Christentum, Islam und Buddhis- 

mus besitzt auch der Jainismus einen Stif- 

ter: Vardhamana, der spater den Namen 

Mahavira („groBer Held“) bekam. 

Mahavira war der Uberlieferung gemaB 

Zeitgenosse des Buddha (5./4. Jh. v. Chr.). 

Seine Biographie wie die von ihm begriin- 

dete Religion weist entsprechend viele 

Analogien zu Lebensweg und Glaubens- 

lehre des „Erleuchteten“ (i.e. des Bud

dha) auf: Wie Siddhartha Gautama 

Shakyamuni, der spatere Buddha, ent- 

stammte Mahavira einer Adels familie 

Nordindiens. Im Alter von 28 schwort er 

dem oberflachlichen Luxusdasein ab und 

wahlt die Lebensform eines nackten 

Wanderasketen. Zwei Jahre spater wird 

ihm die vollkommene Erkenntnis zuteil. 

Als ,Jina“ — d.h. „Sieger“ und „Welt- 

iiberwinder“ — zieht er fortan in Nordost- 

indien umher und predigt vier Jahrzehn- 

te lang den Menschen den Weg zur Wahr- 

heit, damit sie ihm nachfolgen und selbst 

zu Jinas werden konnen.

Er ist nach der Lehre der Jainas der 

letzte von insgesamt 24 „Furtbereitern“, 

sogenannten tirthankaras, die uns Men

schen die Furt zur Erkenntnis bereiteten. 

Sie selbst haben bereits vollkommene 

Weisheit - kaivalya - erlangt, sich von al

ien Bindungen an die Welt der Dinge und 
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des Materiellen gelost und jegliche Be- 

durfnisse in sich ausgeldscht. Sie sind die 

Wegweiser, die Fahrleute, die den Glau- 

bigen den Ubergang von der materiellen 

zur geistigen Welt, von der Selbstfesselung 

zur Freiheit aufzeigen. Parshvanatha, der 

Vorlaufer des Mahavira, lehrte bereits 

einen Weg aus dem Kreislauf der Wie- 

dergeburten. Mahavira schlieBlich form- 

te aus den Lehren der Vorlaufer, gemischt 

mit der seinigen, ein religioses Gesamt- 

konzept. Er wirkte im Kontext eines all- 

gegenwartigen Brahmanismus, dessen re

ligiose Konzeption des Opferkultes und 

dessen Polytheismus er ablehnt. Ebenso 

wie der Buddhismus, ist die von ihm ins 

Leben gerufene Religion deshalb histo- 

risch auch als Reformbewegung wider 

den Brahmanismus zu verstehen. Nach 

einigen Quellen spaltete sich die Jain- 

Gemeinschaft im l.Jh.n.Chr. in zwei 

Hauptrichtungen: die orthodoxen digam- 

bara („Luftgekleidete“), deren nackte As- 

keten radikal dem Vorbild Mahaviras 

folgen und befreit von jedem materiel- 

lem Besitz — auch von der Kleidung — 

leben wollen, sowie die shvetambara („WeiB- 

gekleidete“), deren Asketen nur einfaches 

Leinentuch tragen. Die Laienanhanger 

beider Hauptrichtungen konnen durch 

ein erfolgreiches Leben „in der Alltags- 

welt“ den Pfad zum Jina-Sein allmahlich 

beschreiten.

Die Lehre

Der Jainismus kennt keinen Schopfe® 

gott, im Mittelpunkt steht vielmehr die 

Lehre, sprich: der von den thirthankaM 

erhellte Weg zur Erkenntnis. Dieser vvif^ 

bestimmt von einigen Schliisselbegriffeft 

wie dem Prinzip der Vergeltung (karm^ 

ahimsa, den „drei Juwelen“ (triratna'), den1 

Daseinskreislauf und der Erldsung (r^' 

sara und nirvana). Jedes Lebewesen b®' 

sitzt demnach eine unverwechselbare aU' 

tonome Seele (jivd). Das Ziel jedes GlaU' 

bigen ist es, seine Seele aus dem Kreis' 

lauf der Wiedergeburten zu befreien 

in das Nirvana einzugehen. Dem liegt die 

auch im Buddhismus vorherrschend® 

Vorstellung zugrunde, dass Leben imtnef 

Leiden bedeutet. Leiden heiBt gefesseL 

verhaftet sein in Begierden und irdischeft 

materiellen Bediirfnissen, die den Weg zuf 

Erkenntnis versperren.

Karma bedeutet nicht etwa Schicksd 

(wie es im Westen meist falsch verstaO' 

den wird), sondern die Summe aller g®' 

ten und schlechten Taten, die ich im Laufc 

meines Daseins begehe. Dies hat entsche1' 

denden Einfluss auf meine nachste fit' 

scheinungsform — meine Inkarnation 

im Kreislauf der Wiedergeburten, def® 

samsara-. Uberwiegen meine im Sinne def 

Lehre „guten Taten“, dann kann ich d®' 

mit rechnen, in meinem nachsten Lebe® 

in eine hohere Daseinsform aufzusteigeft
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"'as auch bedeutet, dass ich mich zuneh - 

mend dem nirvana nahere. Das Befolgen 

von ahimsa und triratna stellt das wirksam- 

ste Instrument dar, mein karma positiv 

2u gestalten. VerstoBe ich hingegen vehe

ment dagegen und erwerbe mir somit ein 

schlechtes karma, wird meine nachste In

carnation unweigerlich eine niedere sein, 

mein Weg zum nirvana wird langer. Ahimsa 

Cedeutet „der Gewalt abschwdren“ und 

’>m Friedfertigkeit leben“. Damit wird eine 

radikale Gewaltlosigkeit der Jains mar- 

Ciert: keinem Lebewesen, sei es auch eine 

medrige Lebensform, darf absichtlich 

°der unabsichtlich Gewalt angetan wer- 

den. Triratna („drei Juwelen“) sind rech- 

ter Glauben, rechtes Wissen und rechte 

Lebensfiihrung nach den von den 

tlrthank.aras iiberlieferten Glaubens- 

mhalten. Auch Geist, Intellekt und 

^ewusstsein sollen davon gepragt sein 

mid so rechtes Wissen erzeugen. Rechte 

Lebensfuhrung schlieBlich impliziert ein 

Consequentes Vermeiden von Unwahr- 

Ceit, Diebstahl, Wollust, Gier und Gewalt.

Jeder Jain ist dem Kreislauf der Wie- 

dergeburten — samsara — ausgesetzt. Die 

Seele, die durchdrungen ist von Materie- 

teilchen, die den Weg zur Befreiung und 

Dkenntnis verbauen, wird mehrfach wie- 

dergeboren. Ziel jedes Glaubigen ist es 

mdes, aus dem samsara auszutreten. Die 

Crldsung bedeutet, dass die Seele sich dann 

aUer unguter Materie entledigt und end- 

Siiltig Frieden und Erkenntnis des Essen- 

Men, des Seins, gefunden hat. Den Weg 

1(is nirvana zu verlangern oder zu verkiir- 

?en — das hat jeder Jain in seinen eigenen 

Landen. Er allein ist es, der sein karma 

Cestimmt; nur auf ihn, sein Handeln und 

Menken, kommt es an; er ist der Schmied 

Seines eigenen Schicksals und nicht 

^gendwelchen metaphysischen Machten 

aUsgesetzt, die er nicht beeinflussen konn- 

fe- In welchem Grad er den Geboten von 

“himsa und triratna entspricht, determiniert 

'lie Dauer, in der er in samsara verhaftet 

lst, und das Tempo, in dem er das nirvana 

erreicht.

Das Ritual und 

die heiligen Statten

Die Abwesenheit eines Gottes oder von 

^ottern veranlasst manche dazu, den 

Jainismus weniger als eine Religion, denn 

eine atheistische Philosophic zu betrach- 

ten. Die religiose Alltagsrealitat und die 

rituelle Praxis der Jains manifestiert al- 

lerdings einen Widerspruch zu dieser 

Auffassung. Zwar sind die tirthankaras 

vom Dogma her keine Gotter, sondern 

nur Lehrer und Wegweiser zur Wahrheit; 

dennoch werden sie im Tempel gemein- 

hin von den Glaubigen wie Gotter ver- 

ehrt und angebetet und nicht nur als Sym

bol der jainistischen Lehre und als Vor- 

bilder, denen nachzueifern ist, wahrge- 

nommen.

Die Orte des Rituals sind die thirthan- 

/feara-Nische zuhause und der Jain-Tem

pel. Vor ersterer wird taglich gebetet, letz- 

teren sucht man in der Regel einmal in 

der Woche mit der Familie auf, meist an 

Sonntagen. Zu bedeutenderen Tempel- 

statten, die nicht in heimatlicher Nahe lie

gen, macht man sich zu einer mehrtagi- 

gen Pilgerreise auf. Die hausliche Idol- 

Nische wie das AUerheiligste eines Tem

pels - garbha  griha, „MutterschoB“ genannt 

- sind immer einem bestimmten der 24 

„Furtbereiter“ gewidmet — etwa Adinatha, 

Parshva, Neminatha und Mahavira - , 

wobei die anderen tirthankaras zusatzlich

Der Adishwarnath-Tempel. Foto: Bernd Basting.

Sudcisien 2-4/05
29



Indien

hiiufig in einem den •ze.ntr^ie.n garbha griha 

quadratisch umrahmenden Wandelgang 

platziert sind.

Die Idole sind in Voll- oder Halbplastik 

immer gleich dargestellt; gleich ob 

Adinatha oder Parshva — sie besitzen keine 

Individualist; ihre Gestaltung ist standar- 

disiert, austauschbar. Keiner von ihnen 

tragt individuelle Ziige, denn es geht nicht 

um sie selbst; sie personifizieren keine in- 

dividualistischen Gotter (wie in Hindu- 

Tempeln die Gotter-Plastiken), sondern 

sind pures Symbol fiir die Lehre, den Weg 

zur Wahrheit. Im Lotus- (oder Diaman- 

ten-)sitz, wie Buddha, oder in stehender 

Meditationshaltung geformt, ist ihre Mi- 

mik betont emotions- und ausdruckslos, 

ihre Augen sind nach innen gewandt. Das 

Innendekor jainistischer Tempel wird 

iiberdies hiiufig geziert durch Skulpturen, 

Plastiken, Freshen und Reliefs, die der 

buddhistischen und der hinduistischen 

Ikonographie entlehnt sind: Dort sind 

Lotusbliiten (als Symbol der Reinheit der 

Lehre), Vishnu und Lakshmi, Devadasi 

(Tempeltanzerinnen), Musiker, Makaras 

(hinduistische Fabelwesen) Nymphen und 

Elefanten zu sehen. Damit demonstrie- 

ren die Jains ihre religiose Toleranz. Zum 

anderen versuch(t)en sie dadurch auch, 

Anhanger Buddhas und Shivas als Tem- 

pelstifter zu gewinnen.

Das meist kurze Gebets- und Opfer- 

ritual wird entweder von den Glaubigen 

allein oder durch Mediation eines 

jainistischen Tempelpriesters, der nicht 

selten, vor allem in Siidindien, auch ein 

Hindu-Brahmane sein kann, vollzogen. 

Dazu gehdren Lichtopfer und das Auf- 

sagen heiliger mantras, „Gebetsformeln“.

Die von Mahavira gestiftete Religion 

ist heute in Nord- wie in Siidindien ver- 

breitet. Die heiligsten Wallfahrtsorte lie

gen im Nordwesten des Subkontinents: 

Mount Abu und Ranakpur in Rajasthan 

sowie Girnar und Pali tana in Gujarat.

Die Dilwara-Tempel von Mount Abu 

aus dem 11./12. Jahrhundert, geschaf- 

fen aus reinem weiBen Marmor, geho- 

ren in ihrer beeindruckenden, filigran as- 

thetischen Ausgestaltung und ihrem fan- 

tastischen kiinstlerischen Dekor zum 

GroBartigsten der indischen Tempelbau- 

kunst iiberhaupt. Sie sind, neben dem Taj 

Mahal, vielleicht das Sehenswerteste, was 

die indische Baukunst insgesamt in Tau- 

senden von Jahren hervorgebracht hat. 

In Siidindien ist Sravana Belgola in Kar

nataka, mit seinem gewaltigen Bahubali- 

Granit-Monolith, der wichtigste Wall- 

fahrtsort.

Jain-Tempel sind oft in geographisch 

exponierter Lage, auf Hiigeln oder Ber

gen, lokalisiert. Damit soli zum einen sym- 

bolisch zum Ausdruck gebracht werden, 

dass der Ort „dem Himmel“ nahe ist, was 

seinen heiligen Charakter unterstreicht; 

zum anderen sollen die Pilger es niciJ d 

leicht haben, ihn zu erreichen; sie mil5' 

sen, gleichsam als BuBe und Verbesseruflg 

ihres Karmas, zur groBe Miihen und ph}’" 

sische Anstrengungen auf sich nehme11’ 

um dahin zu gelangen. So sind in GirnaF ; 

Palitana und auch in Sravana Belgola vid6 la 

Hohenmeter und Hunderte von Treppe0' L 

stufen zu iiberwinden, ehe man nad1 Ij, 

Stunden des hitzegeplagten Aufstiegs vo1 b

S

Tirthankara in einem Jain-Tempel - die Gestaltung ist stark standardisiert. 

Foto: Bernd Basting.
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11 das Allerheiligste treten kann.

g

Die Glaubigen

i,

c’ Die Gemeinschaft der Jain-Glaubigen 

c Hsst sich differenzieren in Asketen und 

■' Laien. Erstere haben sich von allem Welt- 

lichen gelost und leben fur ihren Glau- 

11 ben. Sie bezeugen die radikal-asketische 

Seite ihrer Religion und ziehen sich oft- 

teials in Hohlen zuriick oder sie wirken 

ds Gurus. Insbesondere in Gujarat fal

len die Monche der Luftgekleideten ge- 

legentlich im Stadtbild auf, wenn sie nackt 

tenherlaufen. Die shvetambaras -Laienan- 

hanger sind nicht ganz so puristisch und 

leben durchaus in der Alltagswelt. Beim 

Tempelgang kleiden sie sich in der Regel 

*n ein schneeweiBes Leinen. Diejenigen, 

die das Awzw-Gebot extrem einzuhalten 

sUchen, sind an weiBen Tiichern unbe- 

dingt uber Mund und Nase und an ei- 

lem kleinen Kehrbesen, den sie in der 

Hand tragen zu erkennen. Die Tucher 

verhindern, dass sie Kleinstlebewesen 

beim Einatmen verschlucken und tbten; 

•Hit dem Besen kehren sie den Weg, den 

de begehen, damit sie nicht auf kleine 

Here treten und diese verletzen und to- 

ten.

Dies Gewaltlosigkeitsoder fiihrt dazu, 

dass Angehorigen der Jain-Religion seit 

)eher Berufe verwehrt sind, bei deren 

Visiibung sie potenziell Lebendiges (Tie- 

re oder Pflanzen) verletzen oder toten 

bonnten. So nimmt es nicht wunder, dass 

Handel und unternehmerische Tatigkeit 

die professionelle Domane der Jains bil- 

den. Obwohl ihre Gemeinschaft mit vier 

Millionen Menschen bei einer Gesamt- 

bevolkerung von einer Milliarde Inder 

2ahlenmaBig eine kleine Minderheit dar- 

stellt, ist ihr Einfluss auf die indische 

| Mrtschaft doch gewaltig: Uber 30 Pro- 

te'nt des indischen Bruttoinlandsproduktes 

Mrd von Jain-Familien erwirtschaftet! 

Viele der groBten Unternehmen, Handels- 

nnd Industriekonzerne sind im Besitz von 

j Jains. Birla ist der wohl bekannteste un- 

| ter ihnen. Raumlich konzentrieren sich 

I die Jains deshalb auch, neben Rajasthan 

| teid Gujarat, auf okonmisch wichtige 

Handels- und Wirtschaftsmetropolen wie 

Helhi und vor allem Bombay.

Jains sind entsprechend dem ahimsa- 

Grundsatz Vegetarier. Auch jedweder 
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Konsum von Alkohol ist tabu (fur indi

sche Manner eher ungewohnlich). Viele 

verbieten sich auf ihrem Speiseplan so- 

gar Zwiebeln, Knoblauch und anderes 

Knollengemuse, weil die Vorstellung exi- 

stiert, dass diese Pflanzenteile von beson- 

ders vielen Seelen (jivas) bewohnt sind.

Ein bedeutendes Mittel zur Verbesse- 

rung des personlichen karmas stellt die 

Stiftung von sakralen Objekten oder gar 

von Gebetsstatten (gleich ob Jain- oder 

Hindutempel) dar. Die monumentalen 

Marmortempel, wie die von Mount Abu 

aus dem 11./12. Jahrhundert, dokumen- 

tieren einen damals schon enormen 

Reichtum mancher Jain-Handlerfamilien. 

Heute sind in Delhi oder Bombay neue 

groBe Tempelanlagen zu bewundern, die 

ebenfalls mit dem Geld von Jain-Unter- 

nehmern wie Birla realisiert worden sind. 

Dieser Brauch hat also eine vielhun- 

dertjahrige Kontinuitat.

Desgleichen gilt fur den Einfluss der 

Anhanger Mahaviras auf die indische 

Politik. Schon in friiheren Zeiten waren 

wohlhabende Jains Minister an Fiirsten- 

hbfen. Im heutigen Indien haben sie nach 

wie vor eine - gemessen an ihrem Bevol- 

kerungsanteil - weit iiberproportionale 

Teilhabe nicht nur an den Wirtschafts- 

eliten, sondern auch am politischen Esta

blishment: Viele Jains sind Abgeordnete, 

Gouverneure, Minister oder Politikbe- 

rater; eine enge Verflechtung zwischen 

Politik und Wirtschaft ist auch in der in

dischen politischen Kultur nicht zu iiber- 

sehen und hat im Zeitalter der „New 

Economic Policy" und freien Marktwirt- 

schaft (seit 1991) quasi naturgemaB und 

augenfallig zugenommen. So steht auch 

der groBe Reichtum mancher Jain-Fami

lien in scharfem Kontrast zur asketischen 

Ausrichtung der Religion der tirthankaras. 

Materielle Wohlhabenheit wird jedoch - 

anders als oft bei Sikhs oder Hindus, die 

zur hoheren Mittelschicht oder Ober- 

schicht gehoren - nicht offen und opu

lent zur Schau getragen. Jains bleiben 

sogar oft bescheiden in ihrer Lebensfuh- 

rung; dafur ist u.a. der Besitzer des mil- 

lionenschweren Mahindra-Konzerns aus 

Jodhpur in Rajasthan ein typisches Bei- 

spiel (Mahindra produziert u.a. die in In

dien nachgefragten Gelandewagen und ist 

auch in der Tourismus-Industrie tatig): Er 

kleidet sich einfach, fahrt einen Mittel- 

klassewagen, isst vorwiegend nur Gemu

se und Reis, trinkt keinen Alkohol und 

engagiert sich stark in Wohltatigkeits- 

aktionen.

Die tffewzz-Orientierung der Jiinger 

Mahaviras, die ja schon Gandhi (der aus 

der Jain-„Hochburg“ Gujarat stammte) 

in seinem gewaltlosen Freiheitskampf 

gegen die repressive Kolonialherrschaft 

der Briten inspiriert hat, fordert ebenfalls 

die Friedfertigkeit in der indischen Alltags- 

gesellschaft und kann nach wie vor Vor- 

bild sein fur manch andere religids-gesell- 

schaftliche Gruppen, die ihre kommuna- 

listischen Konflikte nicht selten mit Ge- 

walt austragen. Die religiose Minderheit 

der Jains tragt deshalb nicht unwesent- 

lich zur Stabilitat des heterogen-komple- 

xen Gesellschaftssystems im heutigen 

Indien bei.

SUDASIEN beginnt hiermit eine Beihe, in 

der aide wichtigen Beligionen des indischen 

Subkontinentes vorgestellt werden sollen. Beleuch- 

tet werden jeweils ihre Entstehungsgeschichte, die 

philosophisch-mythologischen Inhalte und ihre 

aktuelle gesellscbaftliche Bedeutung. Auch wird 

pointiert der Frage nachgegangen, wie die Ange- 

horigen der ein^elnen Beligionen im heutigen 

Indien leben. jv)
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