
Sonderteil "50 Jahre Unabhangigkeit"

Wohl kaum ein anderer Inder ist weltweit so be- 

kannt wie Mahatma Gandhi, der allgemein als der 

gewaltlose Kampfer fur die Unabhangigkeit Indiens 

angesehen wird. In der Friedens- und Anti-Atom- 

kraftbewegung des vergangenen Jahrzehnts wurde 

Gandhi intensiv diskutiert und von vielen als Vor- 

bild fur die unterschiedlichen Formen des gewalt- 

losen Widerstands gegen die Stationierung ameri- 

kanischer Mittelstreckenraketen im Rahmen der 

sog. NATO-Nachrustung und den Ausbau der 

Atomenergie angesehen. Richard Attenboroughs 

"Gandhi"-Film kam im Jahr 1983 in die Kinos und 

stieB auf das Interesse einer breiten Offentlichkeit. 

Auch in seinem Heimatland Indien ist Gandhi uber- 

all prasent, auf Bildern, als Statue auf offentlichen 

Platzen, als Namensgeber vieler Institutionen und 

naturlich in den Sonntagsreden der Politiker, die 

nicht mude werden, bei jeder Gelegenheit auf die 

GroBe des Mahatma zu verweisen. Gerade zum 

50. Jahrestag von Indiens Unabhangigkeit werden 

sie alle ihm ihre tiefe Ehrerbietung darbringen und 

ihn in das Zentrum der Feierlichkeiten rucken. Man 

kann sagen, Indien hat Gandhi zum Heiligen erho- 

ben, der respektvoll "Father of the Nation" tituliert 

wird. Winston Churchill hingegen schatzte Gandhi 

ganz anders ein. Aufgebracht sowohl uber seine 

auBere Erscheinung als auch seine zunehmende 

politische Bedeutung, bezeichnete dieser ihn als 

"aufwieglerischen Fakir, der halbnackt die Stufen 

zum Palast des Vizekonigs aufsteigt, um dort auf 

gleicher Ebene Verhandlungen mit dem Vertreter 

des Konigs zu fuhren". Dies war zu Beginn des 

Jahres 1931, als Lord Irwin, Reprasentant der bri- 

tischen Krone in Indien, und Gandhi direkte Ge- 

sprache uber die politische Zukunft Indiens aufge- 

nommen hatten.

Die folgenden zwei Beitrage uber Gandhi und 

sein Leben gehen der Frage nach, wer dieser 

Mensch war, der zweifelsohne die Geschichte die

ses Jahrhunderts entscheidend mitgestaltet hat 

und offensichtlich auch heute noch fur das politi

sche Handeln vieler Menschen nicht ohne Bedeu

tung ist?

Satyagraha -

Das Festhalten an der Wahrheit 

M. K. Gandhis Ethik der Ge- 

waltfreiheit

von Clemens Jiirgenmeyer

Gandhi sah sich selbst primar nicht als Politiker, der allein 

Indiens Unabhangigkeit mit dem Mittel des gewaltlosen Wi

derstands erkampfen wollte. Auch den Ehrentitel "Mahatma" 

(GroBe Seele) lehnte er fur sich ab. Und er erhob auch nicht 

den Anspruch, etwas GroBartiges gedacht und getan zu ha- 

ben. "Mein Mahatmatum ist wertlos", schrieb er in 'Young 

India' vom 25. Februar 1926. "Es ist meinen auBeren Tatig- 

keiten zuzuschreiben, meiner Politik, die das Unwichtigste 

an mir ist und das, was am ehesten vergeht. Von bleibendem 

Wert ist jedoch mein Festhalten an der Wahrheit, an der Ge- 

waltfreiheit und an brahmacarya - das ist der wesentliche Teil 

meines Selbst."

Sein Leben verstand Gandhi als eine standige, demfitige 

Suche nach der Wahrheit, ohne sich dabei frei von Irrtfimem 

zu wahnen. Bezeichnenderweise gab er seiner Autobiographie 

den zusatzlichen Titel "Die Geschichte meiner Experimente 

mit der Wahrheit".

Gandhis Denken und Handeln in knapper Form darzustel- 

len ist nicht ohne Schwierigkeiten, da wir fiber keine Schrift 

aus seiner Feder verfugen, die die Grundlinien seines Den- 

kens in klarer, systematischer Form darstellt. Gandhi auBerte 

sich in der Regel zu konkreten Anlassen in Form von Aufsat- 

zen, die er, zum Teil als Fortsetzungen, in seinen verschie- 

denen Zeitschriften ('Indian Opinion', 'Young India', 

'Harijan') publizierte, sowie Briefen, Notizen, Ansprachen 

und Gesprachen. Einige wenige dieser Artikelserien wurden 

danach als Bucher publiziert, so auch seine bekannte Auto

biographie. AuBerdem verfiigte Gandhi fiber eine schier un- 

glaubliche publizistische Schaffenskraft: Seine posthum unter 

Federffihrung der indischen Regierung herausgegebenen 

Schriften fiillen mehr als 90 voluminose Bande, die alles be- 

inhalten dfirften, was Gandhi jemals geschrieben oder gesagt 

hat.

Seinem eigenen Selbstverstandnis nach betrachtete Gandhi 

sich keineswegs als Wissenschaftler oder Philosoph, dem die 

logische Stringenz seines Systems am Herzen lag. Nein, sein 

eigentliches Terrain, auf dem er sich bewegte, war das Han

deln. Er versuchte stets, auf die konkreten Fragen des All

tags, wie sie sich ihm jeden Tag aufs neue gestellt haben, 

eine pragmatische Antwort zu finden. So verstand er sich 

selbst als pragmatischer Idealist: "Ich bin nicht geschaffen fur 

akademische Schriften. Mein Feld ist Handeln. Was ich nach 

meiner Ansicht fur meine Pflicht halte und was mir gerade in 

den Weg kommt, das tue ich. All mein Handeln wird vom 

Geist des Dienens befeuert. ... Die Welt hungert nicht nach 

shastras (Lehrbficher). Wonach sie sich sehnt und immer seh- 

nen wird, ist ehrliches Handeln. Wer diesen Hunger stillen 

kann, wird seine Zeit nicht auf die Abfassung von shastras 

verwenden." ('Harijan', 3. Marz 1946)

***

Mohandas Karamchand Gandhi, so sein eigentlicher Name, 

wurde am 2.10.1869 in Porbandar geboren, einer Stadt direkt 

am Meer auf der Halbinsel Kathiawar im heutigen westindi

schen Bundesstaat Gujarat gelegen. Er entstammte einer gut-
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situierten Familie, die, formal dem Stand der Kaufleute und 

Bauem ('vaishya') zugehorig, in politischen Diensten des 

Lokalfiirsten stand. Seine Mutter war tief religios und iibte 

friih einen starken Einfl uB auf ihn aus. Nach AbschluB seiner 

nicht sehr erfolgreichen Schulzeit machte er sich im Jahr 

1888 nach London auf, um dort das Jurastudium aufzuneh- 

men. Als Mitglied des Londoner Vegetarierclubs und der 

Theosophischen Gesellschaft interessierte er sich stark fur 

Fragen der Emahrung und Religion, nachdem seine zuweilen 

komisch anmu- 

tenden Bemiih- 

ungen, seinen 

Lebensstil den 

ublichen Kon- 

ventionen der 

britischen Ober- 

schicht anzupas- 

sen, klaglich ge- 

scheitert waren. 

Nach bestande- 

nem Juraexamen 

kehrte Gandhi 

sofort, im Juli 

1891, nach In- 

dien zuriick. Sei

ne Versuche, ei- 

ne eigene Exi- 

stenz als Rechts- 

anwalt in Bom

bay aufzubauen, 

waren nicht von 

Erfolg gekront: 

seine Schiich- 

temheit und Ner- 

vositat lieBen ihn 

nicht zum rheto- 

rischen Meister 

werden. Uber 

seinen Bruder 

Lakshmi das, 

ebenfalls Rechts- 

anwalt, erhielt 

Gandhi den Auf- 

trag, einen 

Rechtsfall in 

Siidafrika zu be- 

arbeiten. Im 

April 1893 reiste 

er dorthin. Sei

nen urspriingli- 

chen Plan, nur 

ein Jahr in Siid- 

afrika zu ver- 

bringen, lieB er 

angesichts der 

massiven Diskri- 

minierungen, de- 

nen seine Lands- 

leute dort ausge- 

setzt waren, bald 

fallen und blieb 

- von wenigen Auslandsreisen abgesehen - fiir weitere 21 

Jahre in diesem Land. In dieser Zeit kam er in Kontakt mit 

den Schriften Thoreaus, Ruskins und Tolstois, entwickelte 

und erprobte er Schritt fur Schritt Theorie und Praxis einer 

der Wahrheit und Gewaltfreiheit verpflichteten Lebensweise, 

die weit fiber die politische Sphare hinausreicht. 1904 

griindete er die Phoenix-Siedlung, eine Landkommune in der 

Nahe Durbans, die er sechs Jahre spater zugunsten der 

groBeren Tolstoi-Farm aufgab. In diesen kommunitaren 

Gemeinschaften untemahmen die Mitglieder den Versuch, 

ein einfaches, autarkes Leben zu fiihren, in dem die 

Trennung von Hand- und Kopfarbeit aufgehoben war: Jeder 

muBte durch seiner Hande Arbeit seinen Lebensunterhalt 

verdienen.

Ende 1914 kehrte M.K. Gandhi mit seiner Familie nach 

Indien zuriick. Fortan wurde er zur bestimmenden Figur der 

indischen Unabhangigkeitsbewegung, die erst durch ihn zu 

einer wirklichen 

Massenbewe- 

gung wurde. In

dien errang unter 

dramatischen 

U mstanden am 

15. August 1947 

die Unabhangig

keit, die gleich- 

zeitig die Tei- 

lung des Subkon- 

tinents in die 

zwei Staaten Pa

kistan und Indien 

besiegelte. Ein 

knappes halbes 

Jahr spater, am 

30. Januar 1948, 

wurde Gandhi 

auf dem Weg zu 

einer abendlichen 

Gebetsversamm- 

lung von einem 

Hindu erschos- 

sen.

***

Das Denken 

Gandhis wurzelt 

tief in der hindu- 

istischen Tradi

tion, trotz der 

unbestreitbaren 

europai schen 

Einfliisse. Als 

glaubiger Hindu 

bekannte er sich 

offen zu den von 

ihm als ewig er- 

achteten Glau- 

bensgrundsatzen 

des Hinduismus 

und meinte, daB 

der Hinduismus 

ihn vollkommen 

zufriedenstelle. 

Dennoch iibte 

der Westen einen 

starken EinfluB 

auf ihn aus, viel- 

leicht in einem 

groBeren MaBe, als es ihm selbst bewuBt war. Es sind vor 

allem christliche und liberate Vorstellungen, die Eingang in 

sein Denken gefunden haben. Namentlich zu nennen waren 

hier Henry David Thoreau, Leo Tolstoi und John Ruskin so- 

wie die Bergpredigt, die, wie er in seiner Autobiographic 

schreibt, "recht nach meinem Herzen war". Waren es bei 

Thoreau das Recht des Individuums auf biirgerlichen Unge- 

horsam gegeniiber dem Staat, bei Tolstoi das Ideal einer

Gandhi-Denknial in Delhi (Foto: Walter Keller)
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gewaltfreien Gesellschaft auf der Basis des Gesetzes der uni- 

versalen Liebe und bei Ruskin das Ideal eines briiderlichen 

Wirtschaftens, das dem Letzten genau so viel zum Leben gibt 

wie dem Ersten, so war es in der Bergpredigt die Aufforde- 

rung, seine Feinde zu lieben und "dem, der dich auf den 

Backen schlagt, auch den anderen darzubieten". Gandhis Re- 

zeption der indischen und der abendlandischen Tradition war 

deutlich eklektischer Natur. Er ubemahm nur das, was er fur 

sich als sinnvoll erachtete. Gandhi sah darin nichts An- 

stoBiges, und er beanspruchte ja auch nicht, etwas originar 

Neues hervorgebracht zu haben. In der Summe entstand so 

ein synkretistisches Denkgebaude, das seine Originalitat ge- 

rade aus der eigenwilligen und undogmatischen Selektion und 

Interpretation unterschiedlicher Denktraditionen aus Ost und 

West bezieht, die teilweise zu geradezu revolutionaren Deu- 

tungen althergebrachter hinduistischer Glaubensinhalte fiihr- 

ten.

Wahrheit ('satya') ist das ewige Grundprinzip alien Le- 

bens. Diese Wahrheit als das einzig wirkliche Sein ist Gott. 

"Das Wort satya (Wahrheit) ist abgeleitet von sat, d.h. sein. 

Nichts ist in Wirklichkeit auBer der Wahrheit. Darum ist sat 

oder Wahrheit der wohl wichtigste Name Gottes. ... Hingabe 

an diese Wahrheit ist die einzige Rechtfertigung fur unsere 

Existenz." (CWMG, Bd. 44, S. 38ff.) Gott erschafft und 

durchdringt alles Leben, mithin stellt die ganze Welt eine 

gottliche Einheit dar. Alles Leben ist eins. Natur und 

Mensch, Materie und Geist sind nicht getrennt, sondem Teile 

einer Einheit, die auf dem Urgrund der Wahrheit, also: Gott, 

ruht. Alles Leben ist somit gottliches Leben, fiber das die 

Menschen nicht ihrem Willen gemaB verfiigen konnen. Der 

Mensch steht nicht auBerhalb der Gesamtheit alles Lebendi- 

gen, Mensch und Natur sind nicht wesenhaft verschieden.

Diese Einheit des Lebens, zusammen mit der Fehlbarkeit 

des Menschen, verbindet das selbstlose Streben nach Wahr

heit untrennbar mit Gewaltfreiheit ('ahimsa'), die das einzige 

Mittel zur Verwirklichung der Wahrheit ist. Wahrheit und 

Gewaltfreiheit sind zwei Seiten einer Medaille. 'Ahimsa' ist 

nicht als passive Gewaltlosigkeit zu verstehen, sondem als 

aktive Nachstenliebe, die den Ubeltater nicht ausschlieBt und 

eigenes Leiden bewuBt auf sich nimmt, um dadurch das Gute 

im Gegner hervorzurufen. Wahrheitssuche und gewaltfreies 

Handeln stellen also hohe Anforderungen an den einzelnen. 

Diese zu erfullen, hangt direkt von der Fahigkeit zur umfas- 

senden Selbstkontrolle von Korper und Geist ('brahmacarya') 

ah. 'Brahmacarya', eigentlich: eine auf Brahma, d.h. Gott, 

ausgerichtete Lebensfuhrung, geht weit uber die gangige 

Vorstellung von Keuschheit hinaus und bedeutet im Ghandi- 

schen Sinne die vollige Leidenschaftslosigkeit in Gedanken, 

Worten und Taten. Sie allein ermoglicht die Illusion des Ichs 

zu uberwinden und damit die Ursache von HaB, Begierde und 

Gewalt. Der Wahrheitssucher muB sich selbst zurucknehmen, 

sein "Ich auf Null herabsetzen". Ohne 'brahmacarya', ohne 

"vollkommene Reinheit", bleibt das Gebot der Gewaltfreiheit 

"ein leerer Traum".

Gottessuche, Gewaltfreiheit und Selbstkontrolle gehoren 

also bei Gandhi untrennbar zusammen und bilden eine ganz- 

heitliche Lebensweise, die er mit dem Begriff 'satyagraha', 

also das Festhalten an der Wahrheit, bezeichnet hat. In ihr 

sind Religion und Alltag, Denken und Handeln, Ziel und 

Mittel nicht getrennt. Das letztendliche Ziel menschlichen 

Strebens nach Wahrheit ist, Gott zu finden und damit seine 

eigene Erlosung ('moksha'), d.h. den Austritt aus dem 

Kreislauf des Lebens fsamsara') zu erlangen.

Gandhi war sich dariiber im klaren, daB die Frage, was 

Wahrheit ist, schwer zu beantworten sei. "Die Frage ist 

schwierig, aber ich habe sie fur mich selbst gelost, indem ich 

sage: Es ist, was die Stimme im Innem sagt ... Jeder sollte 

darum seine Beschrankungen erkennen, ehe er von der 

'Inneren Stimme' spricht. Wir glauben darum, und dieser 

Glaube stiitzt sich auf die Erfahrung, daB diejenigen, die sich 

auf die personliche Suche nach der Wahrheit, die Gott ist, 

machen wollen, verschiedene Geliibde ablegen miissen, wie 

z.B. das Geliibde der Wahrheit; das Geliibde von brahmaca

rya, weil man unmoglich die Liebe zur Wahrheit oder zu 

Gott mit irgend etwas anderem teilen kann; das Geliibde der 

Gewaltfreiheit, der Armut und der Besitzlosigkeit ... Alles, 

was ich hier in wahrer Bescheidenheit sagen kann, ist, daB 

man die Wahrheit nicht in einem Menschen finden kann, der 

nicht einen iiberwaltigenden Sinn fiir echte Demut hat." 

('Young India', 21. Dezember 1931) Das eigene Gewissen, 

das einer dauemden und strengen Selbstpriifung unterworfen 

ist, wird so zur Entscheidungsinstanz von wahrhaftem Den

ken und Handeln. Das Gewissen der Individuen fallt jedoch 

nicht immer gleich aus, was der eine fiir sich als wahr er- 

kannt hat, kann ein anderer als unwahr ablehnen. Ehrenwerte 

Meinungsunterschiede werden stets weiterbestehen. Gewis- 

sensfreiheit und Gewaltfreiheit bedingen sich somit gegen- 

seitig. Im Alltag ist daher "gegenseitige Toleranz die goldene 

Verhaltensregel", die "Schonheit des Kompromisses" ein we- 

sentlicher Teil von 'satyagraha'.

satyagraha als ganzheitliche Lebenspraxis

Individuum 

moksha: Erlosung 

„Vision Gottes11

satya: 

Wahrheit, Gott

◄- - - ►
aktive 

Nachsten

liebe

◄- - - ►

ahimsa: . .  brahmacarya:

Gewaltfreiheit Kontrolle k

der Sinne

Mit-Welt 

gewaltfreie Assoziation 

freier Individuen

sarvodaya: 

Wohlfahrt aller, 

Dienst am Nachsten

svadeshi: 

dbrfliches, selbst- 

geniigsames 

Wirtschaften

satyagraha:

Festhalten an der 

Wahrheit gegen staat- 

liche Unmoral durch

gewaltfreie Aktionen
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Wir sehen, daB Gandhis Denken und Handeln nicht einfach 

mit gewaltlosem Widerstand im Sinne eines politischen 

Zweckmittels gleichzusetzen ist. 'Satyagraha' als reine politi- 

sche Strategic ist kraft- und wirkungslos. Ebenso ist das 

Streben nach Wahrheit keineswegs als nur personliche, welt- 

abgewandte Gottessuche in einer Hohle des Himalaya zu ver- 

stehen. Gott, so sagt Gandhi, kann nicht getrennt von den 

Mitmenschen gefunden werden. Dienst am Nachsten, also 

gewaltfreies Handeln in der Welt, und individuelle Gottessu

che des einzelnen sind identisch. "Das Endziel des Menschen 

ist, Gott zu erkennen, und alle seine Aktivitaten, seien sie 

sozial, politisch, religios, miissen von diesem Endziel geleitet 

werden: der Vision Gottes. Unmittelbarer Dienst am Men

schen wird einfach deshalb schon ein notwendiger Bestandteil 

der Bemiihungen, weil der einzige Weg, Gott zu finden, 

darin besteht, ihn in seiner Schopfung zu schauen und eins 

mit ihr zu sein. Dies kann allein durch den Dienst an alien 

geschehen. Ich bin ein Teil vom Ganzen und kann ihn vom 

Rest der Menschheit nicht getrennt finden." ('Harijan', 29. 

August 1936) Und bezogen auf den Bereich des Politischen 

fiihrt Gandhi in seiner Autobiographic deutlich aus: "Um den 

allgemeinen und alles durchdringenden Geist der Wahrheit 

von Angesicht zu Angesicht zu schauen, muB man fahig sein, 

das geringste Geschopf zu lieben wie sich selbst. Und je- 

mand, der danach strebt, kann es sich nicht leisten, sich aus 

alien Bereichen des weltlichen Lebens herauszuhalten. Des

halb hat meine Hingabe an die Wahrheit mich ins Feld der 

Politik getrieben. Ohne das mindeste Zogem kann ich sagen, 

daB derjenige, der da behauptet, Religion habe nichts mit 

Politik zu tun, nicht weiB, was Religion bedeutet."

***

Sein eigentliches Betatigungsfeld hat Gandhi jedoch nicht 

so sehr in der groBen Politik gesehen, sondem in einer spezi- 

fischen Form der dorflichen Sozialarbeit, die den Dienst am 

Mitmenschen in den Mittelpunkt stellt. Hierfur pragte 

Gandhi den Begriff 'sarvodaya', der die "Wohlfahrt aller" 

bezeichnet. 'Sarvodaya' ist Gandhis Ubersetzung des Buch- 

titels "Unto this Last", einer Schrift von John Ruskin, die er 

bereits wahrend seines Aufenthalts in Siidafrika 1904 ken- 

nengelemt und die ihn bleibend gepragt hat. Das Wohlerge- 

hen aller Lebewesen wird bewuBt in den Mittelpunkt men- 

schlichen Handelns gestellt und steht ganz in Gegensatz zu 

der utilitaristischen Maxime vom groBten Nutzen fiir die 

groBte Zahl. Menschliches Gluck und Maximierung des wirt- 

schaftlichen Nutzens sind fur Gandhi eben nicht identisch. 

Der selbstlose Dienst an den Armsten im indischen Dorf bil- 

det die alleinige Grundlage, auf der ein wirklich freies Indien 

gedeihen konne. Er wandte sich scharf gegen die Unberiihr- 

barkeit und gab den Unberuhrbaren den Namen "Harijans" 

(Kinder Gottes). Das selbstgenugsame Dorf, das autonom 

seine Angelegenheiten regelt, bietet allein die Gewahr, auch 

dem Letzten seinen Anted zu geben, den er fiir ein einfaches, 

im Dienst der Wahrheitssuche stehendes Leben benotigt. Ei

ner der wichtigsten Lehren, die Gandhi aus Ruskins "Unto 

this Last" zog, lautet, daB ein Leben in korperlicher Arbeit, 

d.h. das Leben des Ackerbauem und Handwerkers, das ei- 

gentliche gute Leben ist. Jeder soli durch seiner eigenen 

Hande Arbeit seinen personlichen Lebensunterhalt bestreiten. 

Brotarbeit ('bread labour') verzichtet auf die Ausbeutung an- 

derer, sie ist eine Form gewaltfreien Wirtschaftens und steht 

in Einklang mit 'svadeshi'. 'Svadeshi', also "jener Geist in 

uns, welcher uns auf die Nutzung und den Dienst an unserer 

unmittelbaren Umgebung einschrankt und die weiter ent- 

femte ausschlieBt", soil verhindem, daB der einzelne seinem 

"entfemten Nachbam auf Kosten des Nachsten" dient, andere 

ausbeutet oder verletzt, um seine eigenen, egoistischen Be- 

diirfhisse zu befriedigen. Daher kontrastiert das Dorf als der 

Ort der kleinraumigen, selbstgeniigsamen Produktion mit der 

Stadt als Ort eines fremdbestimmten, groBraumig vemetzten 

Industriesystems, das notwendigerweise auf Ausbeutung und 

Naturzerstorung, mithin auf Gewalt basiert. Sie ist der 

Wahrheitssuche abtraglich. "Die Gewaltlosigkeit kann man 

nicht auf einer Industriezivilisation griinden, wohl aber auf 

selbstgenugsame Dorfer. Eine landliche Wirtschaft, wie ich 

sie mir vorstelle, schlieBt Ausbeutung vollig aus, und Aus

beutung ist ja das Wesen der Gewalt. Man muB darum land- 

lich denken lemen, bevor man gewaltlos wird, und um land- 

lich zu denken, muB man an das Spinnrad glauben." 

('Harijan', 4. November 1939) So wird verstandlich, warum 

Gandhi dem Spinnrad eine so hohe Bedeutung fiir ein gewalt

freies Leben beimaB. Es war nicht nur ein Symbol politi- 

scher, sondem vor allem der personlichen Freiheit und 

Selbstbestimmung.

Entsprechend hart ging Gandhi mit der Industriegesell- 

schaft ins Gericht. Bereits in seiner Schrift "Hind Svaraj or 

Indian Home Rule" (1910), geiBelte er die westliche Zivili- 

sation als unmoralisch und gottlos. Die Maschine sei das 

Hauptsymbol der modemen Zivilisation, sie stelle eine groBe 

Siinde dar. Die Industrialisierung der Welt und insbesondere 

Indiens charakterisierte er als einen Fluch und eine Bedro- 

hung fiir die Menschheit: "Die Industrialisierung wird, wie 

ich fiirchte, ein Fluch fiir die Menschheit sein. Die Ausbeu

tung einer Nation durch eine andere kann nicht fiir alle Zei- 

ten so weitergehen. Der Industrialfsmus hangt vollig von der 

Moglichkeit ab, andere auszubeuten, von offenen auslandi- 

schen Markten und der Abwesenheit von Konkurrenten. ... 

Indien wird, wenn es anfangt, andere Nationen auszubeuten 

- was es tun muB, wenn es industrialisiert wird -, ein Fluch 

fiir diese Lander werden, eine Bedrohung fiir die ganze 

Welt." ('Young India', 12. November 1931) An anderer 

Stelle formulierte er: "Die Wiedergeburt des Dorfes ist nur 

moglich, wenn es nicht mehr ausgebeutet wird. Die massen- 

hafte Industrialisierung muB zwangslaufig zu direkter oder 

indirekter Ausbeutung der Dorfbewohner fiihren, weil dann 

die Probleme des Wettbewerbs und der Marktbeherrschung 

auftauchen. Wir miissen unsere Aufmerksamkeit darauf kon- 

zentrieren, daB das Dorf in allem sich selbst erhalt und 

hauptsachlich fiir den eigenen Gebrauch produziert. Voraus- 

gesetzt, daB dieser Charakter der dorflichen Industrie erhal- 

ten bleibt, ware nichts dag egen einzuwenden, wenn die 

Dorfbewohner sogar jene modemen Maschinen benutzen, die 

sie selbst herstellen und verwenden konnen. Sie diirfen nur 

nicht zum Mittel der Ausbeutung werden." ('Harijan', 29. 

August 1936)

Fiir Gandhi war die politische Freiheit Indiens Folge der 

personlichen Freiheit ('svaraj') des einzelnen, die eingebun- 

den ist in das dauemde Streben nach Wahrheit. "Indiens Un

abhangigkeit muB von Grund auf beginnen. So wird jedes 

Dorf eine Republik oder ein panchayat mit alien Vollmachten 

sein. Daraus folgt, daB jedes Dorf selbstandig und im Stande 

sein muB, mit den eigenen Angelegenheiten fertig zu werden, 

ja sogar sich gegen die ganze Welt zu verteidigen. Letztlich 

ist darum das Individuum die Einheit ... In dieser Struktur 

von unzahligen Dorfem wird es nur sich standig ausweitende 

Kreise geben, die nie aufsteigen. Das Leben wird nicht einer 

Pyramide gleichen ..., sondem es wird ein Ozean gleicher 

Kreise sein, dessen Mittelpunkt das Individuum ist." 

('Harijan', 28. Juli 1946)

Gandhis politische Ordnungsvorstellungen tragen eindeutig 

anarchistische Ziige. Sein ausgepragter Individualismus stellt 

das Gewissen des einzelnen uber das Recht des Staates. Da

her lehnt er einen "starken Staat" ab: "Zentralisierung als Sy

stem ist mit gewaltfreier Gesellschaftsstruktur unvereinbar." 

Und in geradezu revolutionarer Weise auBerte er sich einst 

uber den Charakter modemer Staatlichkeit: "Der Staat stellt 

Gewalt in konzentrierter und organisierter Form dar. Das In-
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dividuum hat eine Seele, aber der Staat ist eine seelenlose 

Maschine. Man kann ihn nie von der Gewalt abbringen, weil 

er dieser ja seine Existenz verdankt." Dieser staatlichen Ge- 

Wit stellt er sein Ideal einer gewaltfreien, dezentralen Ge

sellschaft gegeniiber, die eine freiwillige Assoziation von In- 

dividuen bildet. Jeder folgt der Wahrheit gemaB seinem Ge- 

wissen. Daher lehnt Gandhi eine Demokratie auf der Basis 

gegensatzliche Richtungen. Gandhi empfand dies alles als 

eine personliche Tragbdie. Obwohl er mit all seiner Kraft 

und Autoritat versuchte, in den Zentren der schlimmsten 

Gewaltausbriiche, namentlich in Calcutta, personlich zu in- 

tervenieren, um dem Ausbruch von HaB und Gewalt Einhalt 

zu gebieten, konnte er den Gang der Ereignisse nicht aufhal- 

ten. 32 Jahre Arbeit, so sein Resiimee, "sind zu einem un-

von Mehrheitsentscheidungen ab, da sie stets ihre Ziele auf 

Kosten der Minderheit verfolgt. Das Gewissen des Individu- 

ums ist die Entscheidungsinstanz fur eine moralische Politik, 

es allein gibt dem einzelnen das Recht, Widerstand gegen 

Unmoralische Gesetze des Staates zu leisten. Fur Louis Fi

scher, den bekannten Biographen Gandhis, gilt Gandhi 

"sicherlich als der gliihendste Verfechter des Individualismus 

Unserer Zeit".

***

ruhmlichen Ende gekommen".

Gandhi selbst wurde ein Opfer der Gewalt. Seine Ermor- 

dung am 30. Januar 1948 und die Geschichte des unabhangi- 

gen Indien belegen, daB sein Heimatland all seine Lehren 

ignoriert hat - sogar sein Weggefahrte Nehru sah in Stahl- 

werken und nicht im einfachen Dorfleben die Zukunft In- 

diens. Industrialisierung, Massenkonsum und ein modemes, 

zentral ausgerichtetes Staatswesen sind heute die allgemein 

anerkannten Ziele von Entwicklung. Ob diese allerdings ihr 

Versprechen materiellen Wohlstands fur alle einlosen kon-

nen, darf angesichts der sozialen Verhaltnisse in Indien nach

Der Tag der indischen Unabhangigkeit am 15. August 

1947 war fur Gandhi kein Tag der 

Freude. Bezeichnenderweise nahm er 

an den offiziellen Feierlichkeiten 

nicht teil, sondem harrte in den 

Brennpunkten der aufflammenden 

Gewalttatigkeiten zwischen Hindus 

Und Moslems aus. Bereits im August 

1934 war er aus dem Indian National 

Congress ausgetreten. Kurz vor sei

nem gewaltsamen Tode pladierte er 

fur die Auflosung der Congress-Par- 

tei, da sie ihr Ziel, die politische Un

abhangigkeit des Landes, erreicht 

Babe. Die Mitglieder der Partei soil- 

ten sich in einer "Union der Volks- 

diener" ('lok sevak sangh') zusam- 

nienschlieBen, um den Millionen von 

Armen zu helfen, ein menschenwiir- 

diges Leben aufzubauen, das frei von 

Ausbeutung und Gewalt ist. Die oko- 

nomische, soziale und moralische 

Unabhangigkeit Indiens miisse erst 

noch erreicht werden, die weitaus 

schwieriger zu bewerkstelligen sei als 

die politische, u.a. auch deshalb, weil 

Sle nicht so spektakular ist.

Gandhi hatte zuerst 1941, dann in 

uberarbeiteter Form 1945 sein 

Constructive Programme" verfaBt, 

m dem er seine konkreten Vorstel- 

lungen von dorflicher Aufbauarbeit 

niederlegte: Achtung und Toleranz 

den Mitmenschen gegeniiber, Ab- 

schaffung der Unberiihrbarkeit, Auf- 

bau des dorflichen Handwerks, Er- 

Ziehung, Bau von sanitaren 

Einrichtungen, Gleichstellung der 

Frau, wirtschaftliche Gleichheit. Sein 

Constructive Programme sieht 

Candhi als den wahrhaften und ge- 

Wltfreien Weg, die vollstandige Un

abhangigkeit ('puma svaraj') zu er- 

reichen.

Die Unabhangigkeit Indiens ging 

einher mit der Teilung des Landes in 

die Indische Union und das muslimi- 

sche Pakistan. Bei schweren Unruhen 

fanden viele Menschen den Tod. 

Endlose Fliichtlingsstrome von Hin

dus und Moslems bewegten sich in

fiinfzig Jahren Entwicklungsplanung bezweifelt werden.

Inschriti am Gandhi Monument in Delhi (Foto: Walter Keller)
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Gandhi maB seinem eigenen Leben eine sehr bescheidene 

Rolle bei. "Ich habe der Welt nichts Neues zu lehren. Wahr- 

heit und Gewaltfreiheit sind so alt wie die Berge. Alles, was 

ich getan habe, ist, daB ich versuchte, beide Experimente auf 

einer moglichst breiten Basis durchzufiihren. Dabei habe ich 

mich manchmal geirrt, und ich habe aus meinen Fehlem ge- 

lemt. So wurden das Leben und all seine Probleme fur mich 

zum Experiment in der praktischen Anwendung von Wahr- 

heit und Gewaltfreiheit." ('Harijan', 28. Marz 1936) Gandhi 

betrachtete sich also als einen ganz normalen Menschen, der 

seinen bescheidenen Beitrag zu einem gewaltfreien und der 

Wahrheit verpflichteten Leben in dieser Welt leisten wollte. 

Er wollte keine Sekte oder gar einen Gandhismus zur Erret- 

tung der Welt begriinden. Er war durch und durch Realist: 

"Ich weiB, Indien ist nicht auf meiner Seite. Ich habe nicht 

genug Inder von der Weisheit der Gewaltlosigkeit iiber- 

zeugt", gestand er im Juli 1946 seinem Biographen Louis Fi

scher. Dieses Scheitem bezog Gandhi allerdings allein auf 

seine personlichen Unzulanglichkeiten und nicht auf die ewig 

giiltigen Prinzipien von Wahrheit und Gewaltfreiheit. Denn 

die Wahrheit ist immerwahrend und kann nie zerstort wer- 

den. "Die Welt ruht auf dem Felsen von satya oder der 

Wahrheit. Asatya bedeutet nicht nur Unwahrheit, sondem 

auch nichtseiend, und satya oder die Wahrheit bedeutet auch 

das, was ist. Wenn die Wahrheit nicht einmal existiert, steht 

der Sieg der Wahrheit auBer Zweifel. Die Wahrheit als die 

Existenz kann niemals zerstort werden. Dies ist in Kiirze die 

Doktrin des satyagraha."

Aus dieser tiefen Uberzeugung schopfte Gandhi seine 

ganze Kraft und seinen geschichtlichen Optimismus. Ge- 

schichte ist fur Gandhi nicht sinnlos. Sie hat ein letztes Ziel, 

auf das alles historische Geschehen ausgerichtet ist: die Ver- 

wirklichung von satya. Dieses theologische Verstandnis von 

Geschichte, die einer eschatologischen Zukunft einen hohen 

Stellenwert zuspricht, geht konform mit der jiidisch-christli- 

chen Tradition, die die Weltgeschichte als ein linear gerich- 

tetes, providentielles Heilsgeschehen (Karl Lowith) versteht, 

die mit der Erlosung der Menschen ihr sinnvolles Ende fin- 

det. Bei Gandhi wird dieser Endzustand als 'ramarajya', die 

Herrschaft des Gottes Rama, bezeichnet, in dem 'satya', 

Wahrheit, Wirklichkeit geworden ist. 'Ramarajya' bedeutet 

die vollstandige innere und auBere Unabhangigkeit des ein- 

zelnen und seiner Mitmenschen, also "die Verwirklichung 

des Reichs Gottes inwendig in euch und auf dieser Erde".

Was also bleibt von Gandhi in der heutigen Zeit noch iib- 

rig? Man konnte geneigt sein, ihn allzu leichtfertig zu den 

Akten der Geschichte zu legen. Doch konnte es sich ange- 

sichts der globalen Unvertraglichkeit des abendlandischen 

Entwicklungsmodells auch erweisen, daB seine Botschaft von 

groBerer Aktualitat ist, als es manchen "Machem" lieb ist. 

Gefragt, was er als Essenz seines Denkens und Handelns an- 

sieht, antwortete er: "My life is my message." Nicht neue 

Denkmodelle braucht die Welt, um besser zu werden, son

dem die iiberall praktizierte Nachstenliebe jedes einzelnen 

Menschen, der nach Wahrheit strebt, die Gott ist. Jeder be- 

ginne emsthaft bei sich selbst, seine eigenen Experimente mit 

der Wahrheit durchzufiihren, hier und heute, iiberall und 

ohne Ende. "Ein einzelner kann den Lebensstil der Zukunft 

praktizieren - den gewaltfreien Weg ohne auf andere war- 

ten zu miissen. Und wenn es ein einzelner kann, konnen es 

nicht auch Gruppen, ganze Nationen? Die Menschen zogem 

oft, einen Anfang zu machen, weil sie fiihlen, daB das Ziel 

nicht vollstandig erreicht werden kann. Diese Geisteshaltung 

ist genau unser groBtes Hindemis auf dem Weg zum Fort- 

schritt, ein Hindemis, das jeder Mensch, sofem er nur will, 

aus dem Weg raumen kann." ('Harijan', 10. Februar 1946)

Quellenhinweise:

Die aufgefiihrten Gandhi-Zitate sind alle in der Gesamtausgabe 

"The Collected Works of Mahatma Gandhi" (Delhi 1958 ff.) belegt. 

Der Einfachheit halber sind sie groBtenteils der Anthologie "My 

Life is my Message. Das Leben und Wirken von M.K. Gandhi" 

entnommen, z.T. in leicht iiberarbeiteter Form. Diese Sammlung 

von Texten, Bildern und anderen zeitgendssischen Dokumenten ist 

vom Gandhi-Informationszentrum in Berlin herausgegeben worden 

und im Verlag Weber, Zucht & Co. in Kassel 1988 erschienen. Sie 

empfiehlt sich fur jeden, der sich intensiver mit Leben und Werk 

Gandhis auseinandersetzen mochte.

Eine wichtige Quelle ist natiirlich die Autobiographie von 

M.K. Gandhi (Eine Autobiographie, oder: Die Geschichte meiner 

Experimente mit der Wahrheit. Gladenbach: Hinder & Deelmann 

1984). Sie deckt seine Lebenszeit bis etwa 1925 ab.

Einen besinnlichen Zugang zu Gandhis Denken eroffnet der von 

Detlef Kantowsky und Andreas Hoffmann herausgegebene Bild- 

band "Mahatma Gandhi. Gewaltfrei leben" (Zurich: Benziger 

1992), der ausgewahlten Zitaten M.K. Gandhis eindriickliche 

Schwarz-WeiB-Fotos aus Indien gegeniiberstellt.

Die beste Biographic uber Mahatma Gandhi stammt immer noch 

von seinem Zeitgenossen Louis Fischer, Das Leben des Mahatma 

Gandhi. Munchen 1951 (gekiirzte Taschenbuchausgabe unter dem 

Titel: Mahatma Gandhi. Prophet der Gewaltlosigkeit. Miinchen: 

Heyne 1983).

Die fundierteste Auseinandersetzung mit Gandhis Lehre von 

Wahrheit und Gewaltfreiheit in deutscher Sprache hat Michael 

Blume, Satyayraha. Wahrheit und Gewaltfreiheit, Yoga und Wider- 

stand bei Gandhi (Gladenbach 1987), vorgelegt.
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