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A.  E in le l t ung

" Das Könlgturn

zur  Arbei t  von Herrn Kar l -Heinz Krärner :

in  der  modernen nepal ischen Geschichte, ,

von Hans-Joachim Kl imkei t

Es is t  e in a l lgemeiner  Zug der  neueren Entwick lung der
nicht-kommunist ischen Länder Asiens in  der  post-kol0nia-
len Per iode,  daß d ie angestammten Rel ig ionen zunehmende
pol i t ische Bedeutung gewinnen uncl  das Bi ld  der  gesel I_
scha f t l i chen  und  rech t l i ch -s taa t l i chen  ve rhä l t n i sse  be -
s t lmmen .  Am au f fä l l i gs ten  i s t  d i ese r  Zug  zu r  Ze i t  s l che r_
l l ch  l n  de r  i s l am ischen  We l t ,  wo  j ede r  S taa t  s i ch  t a t_
säch l l ch  a l s  i s l am isch  ve rs teh t ,  d .h .  a l s  e in  so l che r ,
der  auf  den Grundsätzen des rs lam beruht .  Die Tendenz
zur re l ig iösen Fundierung des Gemeinwesens is t  n leht
etwa nur  im f ran,  sondern ebenso etwa in pakis tan er_
kennbar,  wo das angestammte re l ig iöse Recht  zunehmend
das t ibernomrnene,  f remde,  west l lche Recht  ersetzt .  Auch
d le  buddh l s t i schen  Lände r  Südas iens ,  S r i l anka ,  B i r_
na und Thai land ste l len s ich in  ihren Verfassungen und ge_
setz l ichen Ordnungen a ls  re l ig iös fundier te,  eben buddhi_
s t l sche  s taa ten  da r -  A1 le in  das  h indu i s t i sche  rnd ien  ha t
t rotz  der  Bemühung h indu-pol i t ischer  Kre ise um Etabr ie_
rung e i -nes h induist ischen Gemeinwohls das west l ich-säku-
lare staatsmoderr  mi t  se inem pr inz ip der  Trennung von Re-
l lg ion und staat  übernomrnen.  um so bedeutender wurde "b" . '
und  l s t  auch  we i te rh in  f ü r  h indu -po l i t i s che  K re i se  das
leuchtende vorb ik i  e ines h induist ischen staates,  v / ie  es in
Nepa l  ex i s t i e r t .  Auch  j ene ,  . i e  s i ch  n i ch t  unbed ing t  e in
Königtum al -s  e inz ige Regierungsform für  e i_nen Hincu_staat
vorste l len,  sondern auch andere Model le  e ines h induist i -
echen Gemeinwohles für  denkbar hal ten,  sehen doch im hin_
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dulst lschen Nepal  e in Vorbl ld ,  das insofern bedeutsam ls t '

a ls  d ie h induist lsche Lebensordnung,  der  Hindu-Dharma, h ier

a l s d i e m a ß g e b l l . c h e o r d n u n g s t a a t l l - c h g e s c h t i t z t u n d p r i v e .

legler t  ls t .  DaB eine solche Lebensordnung durchaus auch

Fremdgläublgen thren Raum beläßt ,  betonen h indulst lsche

Kreise in  Indien ebenso wLe in Nepal '

So is t  es n lcht  nur  das Königtum selbst ,  sondern d ie

Tatsache,  daß e ine h lnduist ische Autor i tä t  herrscht ,  e ine

hlndulst isehe ordnung etabl ier t  ls t ,  h lndulst ische symbole

im Gemelnwohl  zu respekt ieren seien,  das dem re l lg iös-po-

l l t lschen Selbstbewußtsein Nepals seine besondere Farben

ver le iht .

Und es ver le iht  thm nlcht  nur  seine Farben'  sondern es

wirkt  s lch auch auf  das Bewußtseln des h induist ischen

Indien aus,  das ebenfat ls  naeh der  Etabl ierung e iner  ind i -

g e n e n r e 1 1 9 1 ö s e n o r d n u n g r u f t . D i e v o m h l n d u l s t l s c h e n K ö n g l -

t r r m a u s g e h e n d e F a s z i n a t i o n a u f d l e h l n d u i s t i s c h e W e l t m a c h t

uns darauf aufmerksarn, daß auch hier unter der Oberfläche

des äußeren Geschehens Kräf te schlummern'  d ie jederzei t

wach werden können'  r tenn d ie entsprechenden äußeren Kon-

ste l la t ionen Voraussetzungen dafür  b ieten '

Dl-e vor l iegende,  aus e iner  Magisterarbei t  hervorgegangene

Untersuchung beschränkt  s ich zwar auf  das Königtum Nqeal

selbst .  Doch g ibt  s ie uns damit  e inen Einbl ick in  e inen

Aspekt  der  pol i t ischen Landschaf t  Asiens '  d ie so rasch in

Bewegung geraten kann,  wenn e in Ste in im Mosaik des ganzen

seine Farbe kräf t ig t  oder  ändert '

E s w ä r e z u w ü n s c h e n , d a ß M a g i s t e r a r b e i t e n m i t E i n s i c h t e n '

wie s ie h ler  vermi t te l t  werden'  \^ tenn auch n icht  publ iz ier t '
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so doch wenigstens b lb l iographlsch zentra l  er faßt  würden.
Es is t  der  Deutsch_Nepal ischen Gesel lschaf t  und spezle l1
Lhrem VorsLtzendenr Herrn Kretschmar,  zu danken,  daß e l ,ne
zusanurnenfassung der Arbelt von Herrn Karl-Helnz Krämer
ln vorliegrender Form der Allgemeinhelt zugänglich ge_
macht werden kann.
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B. Summary in  engl lsch und nePal i

S lnce ancient  t lmes Nepä1 has been a centre of  Hindü and

Aryan cul ture.  Besides th is  Buddhism and anlmist  pract lces

play an important  ro le wl th ln the Nepalese soclety '  In

mediaeval t imes flylng from the Musllms a lot of members

of the upper Indian castes came to the mountainous regions

of Nepäl. They soon galned power over the resident people

and set  ln  mot lon the process of  Hinduizat ion which was

crucia l  for  the uni f lcat ion of  modern Nepäl .  Codl f ted

Hindü laws invaded non-Hindü areas and superseded the

unvrr i t ten t r iba l  regulat ions,  what  ts  ca l led Sanskr i t l -

za t l on .

Af ter  the uni f lcat lon of  wepäl  by King Pr thv inäräy.r ,  Sät ,

the sovereign of Gorkhä, in the middle of the 18th century'

th is  process l tas extended to the whole area of  todayrs

WepäI. The Nepalese people was "unlted by the common bond

of  a l leg lance to the crohtn . . .  l r respect lve of  re l lg ion '

race ,  cas te  o r  t r i be "  (A r t .  2  ( I )  o f  t he  cons t i t u t i on  o f

L962r.  wepäI  as a whole became a Hindü monarchy '  So

Hlndi laws and regulatlons as handed down from anclent

timesare the foundatl0n of the constitutlon and other

Iaws of  modern NePä1.

There had been a break of more then loO years of nänä

ol lgarchy when k ingts power arose again dur ing the revo-

lut ion of  t9  5o/5I .  Af ter  the faLlure of  western democracy

in wepäl Klng Mahendra introduced the Pdfrcäyat System of

par ty less democracy as a pol i t ieat  s t ructure rooted in

the Nepalese sol l .  Even though there had been a st rong

opposi t lon by the banned pol i t lca l  par t ies,  especia l ly

the Nepä1I  congress,  Klng Mahendra was able to safeguard

hls lnher i ted posi t ion by incorporat ing modern pol i t ica l

ideas wi th in the t radl t ional  system of  Hindü monarchy.
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I f  you look at  the Nepalese const i tu t ion you wi l l  see that

the k lng is  the centre of  the state in  a l l  a f fa l rs .  "The

sovereignty of  Nepäl  ls  vested ln  His Majesty and a l l

poüters - executlve, leglslative and judlcal - srn3n6!s from

Hlm"  (A r t .  20  (2 ) ) .  Th l s  pos i t i on  o f  t he  K ing  l s  cond i -

t ioned by the ancient  ideal  of  rä jaanarma, the re l ig lous

duty,  the dharma of  the monarch,  whlch ls  h is  pol l t iea l

actlvity, is artha. Dharrna and artha are united onLy

wl th in the person of  the k lng,  who is  the upholder  and

protector  of  dharma, of  re l lg lous and moral  order  ln  h is

realm.

But  there ls  s t i l l  another  inst l tu t lon of  Hindü pol l t lcs

whlch ts  rä ianl t i .  NI t l  means "good behaviour"  but  a lso
"pol i t lcs" .  Both pr inc lp les -  rä iadharma as wel l  as

rä ianl t f  -  are at  the k ing 's  d lsposal .  Moral  t t r lnk lng

which ls  the ideal  of  rä iadharma has no considerat lon

wi th in rä i . t t l t r .  "R; janf t t  is  the way a k ing should

comport  h lmsel f  to  be successfu l .  näjaanarma is  the way

a  k ing  shou ld  be  r l gh teous "  (De r re t t ,  p .  606 ) .  So  a l l

act lv i t ies of  the monarch last ly  can be just i f ied as

appl lcat ion of  these two fundamental  Hindü pr inc lp les.

And l t  is  ln  th is  way that  the royal  pol i t ics of  modern

Wepäl  must  be understood.



t 2

rrft-{ qr-rq if,fi }qrq fa.q aur 3nf ffis} +E rat rrqfr} s I qwFT
{ftfü-tr- qtq q4 flrrT fiürT?srTqt qft }qrfr s'rTqqr F€rs{".f q}ircrq ql=1
s t qu{F-rfra {firrpr1 qTtaTq B-EE s'Tfi*rr }t rrfrrgrF q$eqTT{rF {Te ffiq
äqrc+1 c-+dtc' etäfi rr?rr ryrnr et'r fE?* s-{tüF s{rsl Ftrrqtc qq srrETq
rrfq ftq;qqr rr{ sr-a r{g ( Fqq cfb föFwrei-+} eq} x-q {t; ,{fi S{ {rg
fto iqrer+1 qetrqursl tifa rrt caF{.c-f fv-s '{qi r frA. t'f-ears'c FI-{T{F
rfr=q {mT$Ta6ErT fqcilrt qftq} qftrT{ ffircw rrFc;T T Fqs' ssd Gfr1
ffffisd rrEqrTqr fiqrftd ftqqärl crtIr qgr fie-f rfuq-p6 {sT {ürrrqT g
qf? arrrvu-1 rTT€ gTTT qcrfi {ardtfi} cuffdr }qrnl-+'r qeTrcc'r qqcfo c}
F-c {Srri ä.nc+'r H=T'"f TTIITT fterfco rrq}t }qrcfr qqo-r **,. t1 qrk
epq] rtzk 1 ( ? ) rr s-äq qg q$Tr..' qf firfr Tr qq-ffIrfr1 Yflrrq frF{
rrq-tge yfr+"rtrrrc rrftnrr qrilrsü qdigErsf irnq qr i€=E TTüRI;q s-s1l
ecwrrwl frfttq TTq ?f€ fidTsl r3-s{r rFa rrq-+l fg< ftcq 61a;6p}
{dqrr i.nr+} dfqq-rq 1 +'fiifr} qrtrT( qqp-r 6{ I

g{ ffc qE-f q;<r qat srq w qrd* TTITT rTm qfo ?iro-r? +} +-r
fä srrr *ft rrqr+1 {rFü- qq6rrta t{q} | qffqqT arqr+? FqTd;q {qrFe
fkq {qgfu fi r qtq qra iqrfr qra}rr trf,-ß} r fq+ftra dc Ft .iqrqaT
crfurrr qrq-rfTd qdfqfEr rqra=a-+1 Trqäfrq qrFTT {r€-
qft {ffiq1 | cefc rffi=qo rrqäfa+ ftraq FrqrT fqlT's-r rrü iTrfr w}s
rfcr tre} fffe rrfKrilT qfr ft I t'äFg {Te q{EqrTrrd fä;q TTsr;qqT qTq-
ft+ crqäfu{ fr{rr qrrrüF+1 q-yqE-€qt Tffir{ rrrFd{nq q-*ern+} Fsqr
d-arTB:t sqrq Eu q*r+} st

äqre+1 sftqqrTqfrl qrlrr{ rr-c} qt retr q-rfr'qTqT TTq-T+1 }Erq qr{=sr
' iqr6+1 sffifiryoar fr r rn ftfüd rals aqr st q,rftrli1, frqTfq-fil qrfi
;q1qqrftTl qref srfu{-rr6F qtgm- {Te TER {iq 

" 
fraln ro ( r )f rr-

q-rfii q1 rrfutrl{ rrfdr rrqq4+1 qrqf aqr qrtrfu qd-q rrrr qqrfqd 6;€ I
rrq-r+] q{q} q{ crErT+t rrfiftT rrfrffi q} r ,id r q{ rrq-rsl ={trffi-Hq-r
qqftern E=€ I fltl.T {rF* slrq-+l sf ( trrflf+ dfi äfrF =rEerrr+} yPoqr-
€rm q{T qFrrrrr q=st

fe< €rqr-d+1 sr+T \':t-r üRrr Ef i*tft' hfö#'+{ wqq€* Fr sr?
TTq{Tfr c-fr €} | rrqq4 f,qT TTwfTft qt gä fvsr< Trrra} ft'fq e}qsl
g{T Ec | äft{ fs-{rr qTTr {rfh TTqqdfr} fiilf €}, TrsqTfr+1 qqq rfn a} r
* ' .rut*+} qrrr-rrT TTrräsr {r+.ddT frftraot wc-rrqT F{ crql q-r.t
Trqqd+} ql{rcrrr uft1 udot' (fetc,f.t"t) as{ rrrr6l sqnf qfrffi q<
olqFön TT F{ ctföF faq frrr;re<r+} rgrnr-r ilTrl rF*a qtf+a d{-TrFl
qffis I t qt y€{ftTr qdqrr }qrc+1 Trürqlfr qrrri yrrq Et .r*o r



i
lr

Der nepal ische Hinduismus

Nepäl  is t  se i t  ä l testen Zei ten e in Zentrurn h induist ischer

oder ar ischer  Kul tur  ge\resen.  Die ä l teste Rel ig ion des Xätn-

mänaü-tates scheint enge Beziehungen aufzuweisen zu dem vor-

ar j -schen Pa6upat i -Kul t ,  welcher  anfangs ledig l ich in  der

Verehrung e ines Ste insymbols bestand,  später  jedoch aufge-

nonrmen wurde in d ie Doktr in  des Sivaismus.  PaSupat i  is t

dann 3 iva a1s Patron der  For tpf lanzung von Menschen,  T ie-

ren und Pf lanzen,  dessen Vor läufer  wohl  der  gehörnte Frucht-

barkei tsgot t  der  Industa lkul tur  gerdesen is t .  Es wurden b is-

her  keine Ausgrabungen aus vorar lscher  Zei t  in  Wepäl  ge-

macht ,  doch scheinen d ie Ki rät l  ,  welche d ie erste h is tor i -

sche Dynast ie Nepäls darste l len,  Anhänger PaSupat is  gfewe-

s e n  z u  s e i n .

Oem Sivaismus fo lgte der  Visnulsmusi  g le ichzei t ig  etwa h ie l t

der  Buddhismus sej -nen Einzug ins xäthmäpqü-taf .  Buddhas Hei-

mat ,  Kapi lavastu,  l iegt  im heut igen nepal ischen taräI -Ce-

biet .  Die buddhist ische Tradi t ion wei-ß zu ber ichten,  daß

cautama Buddha persöntich das Kälhmä+dü-Tal besuchte. An-

hal tspunkte für  e lnen solchen Besuch g ibt  es jedoch n lcht ,

ebensowenige für  e inen solchen des indischen Herrschers

A ' soka  ( ca .  274  -  232  v .Ch r . )  r  we l che r  soga r  d ie  S tüpas  i n

Pätan err ichtet  haben sol1.  überhaupt  scheinen d ie damals

herrschenden Kiräntf kaum Anhänger des Buddhismus g,ewesen

zu sein.  fhre Rel ig ion war wohl  d ie e iner  Mischung a,rs  6 i -

vaismus und Animismus. Der Buddhismus fand erst in der

L i cchav i -Ze i t  ( ca .  1 .  -  8 .  Jh .n .Ch r . )  we i t e re  Ausdehnung  i n

Nepäl .  Dennoch war der  Sivaismus wei terh in d ie dominieren-

de Rel ig ion zumindest  der  herrschenden Schichten.  Sei t  den

Zei tenAm'suvarmäs (Anf  .  d .  6.Jh.)  gal t  paSupat i  a ls  spezi_el -

le  Schutzgot thei t  des Landes.

Das Nepäl-Tal  is t  immer e ine der  bedeutendsten h induist i -

schen Pi lgerstät ten des Himälaya gewesen.  Die L icchavi  re-
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g ier ten ihr  Land im Namen Pa'supat is ,  d ie Herrscher jedoch

betrachteten s ich selbst  a1s fnkarnat ionen v isnus.  Etwa im

9.  Jh.  wurde 3 in.  " , , t r  wicht igsten Got thei t  n icht  nur  für  d ie

Herrscher,  sondern auch für  das volk .  Damit  erh ie l ten d ie

Kul te von Pa3upat i  und Bhairav d ie Bedeutung,  d ie s ie noch

heute innehaben.  Die musl imische Invasion in  Indien veran-

laßte v j -e le,  vor  a l lem höherrangige Hindüs und Buddhisten '

zur  F lucht  in  den Himälaya.  So gelangten Brahmanen und Ksa-

t r iya ins nepal ische Mi t te l land,  wo s ie d ie Herrschaf t  über

die e inheimische BevöIkenrng schnel l  an s ich zu re ißen

wußten.  l lepä1 selbst  wurde von den Musl ims wei tgehend ver-

schont .  Nur e inmal  kam es zu e inem kurzen Einfa l l  durch sul -

tän Shams ud-din Ilyäs von Bengalen ins Käthrnändü-Tal

( 1 3 4 9  n . C h r . ) .  D i e s e  I n v a s i o n  f i e t  i n  d i e  R e g i e r u n g s z e i t

Jayasth i t imal las,  welcher  e ine der  schi l lerndsten Persön-

t ichkei ten in  der  nepat ischen Geschichte war '  Er  t rug zu

einem Aufb lühen des Hinduismus in Xepäl  bei ,  indem er  d ie

gesamte nepat ische Gesel lschaf tsst ruktur  in  e inem str ik t

or thodoxen Hindü-Gefüge organis j -er te '

Nach der  Ein igung durch pr thv lnäräy.r ,  lan (1768/69)  zog es

vie le Brahmanen und Ksatr iya aus a l len Tei len des Landes

in d ie Hauptstadt  xät t rmändü,  welche ihren Einf luß auf  das

re l ig iöse Leben gel tend machten'  lVährend der  Hinduismus

eine immer mehr aufsteigende Tendenz zej-gte, näherte sich

der Buddhismus e inem Tiefpunkt .  Dennoch ger ieten d iese bei -

den Rel ig ionen in NepäI  n iemals mi te inander in  Konf l ik t '

Beide ex is t ieren nebeneinander,  über lappen und beeinf lus-

sen  s i ch .  Bes tes  Be i sp ie l  da fü r  i s t  das  s ta rke  Vo rhe r r schen

von h induj_st ischem 3akt ismus und buddhist ischem vaj rayäna.

W e g e n d i e s e r V e r m i s c h u n g d e r R e l i g i o n e n i s t e s a u c h s e h r

schwer,  zahlenmäßige Aussagen darüber abzugeben'  wiev ie le

Anhänger d ie e inzelnen Rel ig ionen haben.  v ie l fach is t  es

auch so,  daß in den e inzelnen Volksret ig ionen ledig l ich d ie

Namen der  Hindü-cot thei ten auf  d ie a l ten animist ischen Göt-

t e r  übe r t ragen , r r rd . r r . 1 )  fm  GegensaLz  zv  v i e l en  ande ren  Län -

dern is t  Rel ig ion in  Nepä} n iemals im Dienste der  Pol i t ik



l )

mißbraucht  worden.2)  Dennoch durchdr ingt  s ie a l re Bereiche
des nepal ischen Lebens auf  das Tj_efste.

Durch dle Ftucht der höheren indischen Kasten vor den Mus-
l imen in das schützende Gebirge und durch d ie dor t ige Macht-
übernahme durch di-ese Flüchtl inge wurde ein prozeß i_n Beh/e-
gung gebracht ,  der  noch heute anhärt  'nd der  s ich ars ent-
scheidend für  d ie Ein igung des modernen nepäl  erwiesen hat ,
näml ich der  prozeß der  Hinduis ierung.  Mi t  d .en neuen Macht-
habern fand auch d ie Hindü-Gesetzgebung ihren Eingang in
zum Tei l  vorher  n icht-h induist ische Gebiete und dränste d ie
Stanmesgesetze a l lmähl i -ch in  den Hinterqrund. .

Nepäl  war a1s Durchgangsrand für  d ie Handersrouten zwischen
rndien und Tibet  den Einf rüssen beider  Länder unterh/or fen.
Der kul turer le Einf luß rndiens zeig|  s ich besonders im Taräi - ,
wo der  Hinduismus dominier t ,  wenngreich s ich auch musl imi-
sche Bevölkerung h ier  n iedergerassen hat .  Ar ter  's t  d .er  ind i -
sche Einf luß im Mi t te lgebi rgsbereich.  Auf  Grund des Räjpüten-
zustroms handet t  es s ich h ier  um eine mi l i tante Form des Hin_
duismus.  Bei  den Ethnien ent lang der  t ibet ischen crenze
wiederum überwiegt  der  Einf luß des t ibet ischen Lamaismus.
rn gewissen übergangsgebieten zeigen s ich überrapp*ngen .er
beiden Einf rüsse unter  gre ichzei t iger  Beibehal tunq der  ur-
sprüngl ichen animist ischen Rel iq ionen.

so etwa war d ie s i tuat ion,  a ls  d ie Gorkhät l  i r r re Hi_ndü-Ge-
setze auf  den gesamten Vie lvölkerstaat  l tepäf  überrrugen.
Das  spez i f i s ch  nepa l i sche  p rob rem war  es  nun ,  d iese  H indü -
Gesetze mi t  den d iversen stammessi t ten in  Eink lang zu br in-
gen.  sowei t  d ie Ethnien schon vor  der  Ei -n igung durch d ie
corkrrä l i  h induis ier t  waren,  s terr te d ies kein probrem dar.
Bezügl ich der  übr igen vörkerschaf ten vrar  man jed.och zur  An-
wendung e ines gemi lder ten Hindü-Gesetzes gezh'ungen,  i_n wer-
ches d ie b isher lgen stanmesprakt iken e ingefügt  wurden.  Für
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d i e n e u g e s c h a f f e n e S i t u a t i o n r e i c h t e n d i e a l t e n , g e w ö h n -

lich mündtich übertragenen Stammesbräuche nicht mehr aus '

Von daher gesehen boten sich die tt indü-Cesetze zum Schlies-

sen d ieser  Lücke an.

Dieser Vorgang der Übertragung der Hindü-Gesetze auf Völker'

welche zuvor eine nicht-hinduistische Gesetzesregeh:ng kann-

ten,  wi rd,  a ls  , ,sanskr i t izat ion, ,  bezeichnet .3)  Damit  er fähr t

d ieser  Begr i f f  in  gewisser  lve ise e ine Erwei terungt  denn ur-

s p r ü n g l i c h w a r h i e r m i t l e d i g l i c h d i e A u f w ä r t s b e w e g u r r g e i n e r

Kaste innerhalb der  Sozia lh ierarchie gemeint '

Die Einführung h induist ischer  Ideale entspr icht  der  Natur

desGorkhä-staates.  Gnrndlage der  Gesel lschaf t  is t  der  dharma.

Das dharma-Idea} mußte auch in Gegenden eingeführt werden,

in denen es bis dahin unbekannt gewesen war, weil alle Funk-

tionen des staates in Übereinstimmung stehen mußten mit dem

dharma. Die geographische und geopolit ische Situation in

wepä1 er ford.er te jedoch e ine größere Toleranz bei  der  Ver-

wirklichr:ng der dharma-Theorj-e als auf dem indischen sub-

kontinent. so \^rurden teilweise selbst stalTunespraktiken tole-

r ier t ,  welche im Gegensal- ,z  z !  den re l ig iösen Idealen e ines

gindü-staates standen.  Anderersei ts  beeinf lußte d ie Verwirk-

l i c h u n g h i n d u i s t i s c h e r l d e a l e d i e S o z i a l s t r u k t u r i m S i n n e

einer  Aufwertung der  oberen Kasten und c lane'4)

,,Nepäl is an independent, indivisible and sovereign monarchi-

ca l  H indü -s ta te . " ) )  D iese r  Sa tz  de r  nepa l i schen  Ve r fass 'ng

gibt  n i -chL ganz d ie Verhäl tn isse im heut igen Nepäl  wieder '

zwar t r i f f t  es zu,  daß der  Hinduismus d ie dominierende Rel i -

g i o n d e s L a n d e s i s t r d o c h d ü r f t e d i e a m t l i c h e A n g a b e v o n S S S

h i n d u i s t i s c h e r B e v ö I k e r u n g e i n w e n i g ü b e r t r i e b e n s e i n . M a n

darf  a ls  s icher  annehmen, daß n icht  wesent l ich mehr a ls  60 *

der Gesamtbevölken:ng Hindüs sind. ursache für die Abweichung

der tatsächt ichen Prozentzahlen von denen des zensus is t  in

e r s t e r L i n i e d i e T a t s a c h e , d a ß d i e Z e n s o r e n d i e E t h n i e n ,
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welche noch ihre e igenen animist ischen stammesrel ig ionen be_s i t zen ,  a rs  H indüsau f füh ren ,  wenng le i ch  d iese  nu r  nomine r l
im oben angeführ ten Sinne h induis ier t  s ind.

Der Hinduisrnus ste l l t  wowohl  e in Bindegl ied wie e ine schran_
ke dar  zwischen Gebirgs_ und farä i -_Bevölkerung.  Beiden 9e_me in  s i nd  d ie  g le i chen  Go t the i t en ,  Fes te ,  R j - t en ,  L i t e ra tu r ,
etc .  Sie betrachten den König von Nepäl  ats  Hindü und Ober_
haupt  des e i -nz igen Hindü-staates auf  der  h le l t .  Doch d ie Form
des Gebirgshinduismus is t  rängst  n icht  so or thodox wie d ie desH indu i smus  im  ra rä f_ee l i - e t ,  z .B .  bezüg1 i ch  so l che r  D inge
wie Fle ischgenuß und Heirat  zwi-schen ungle ichen Kasten.  Der
Hi-nduismus des Gebirgsraumes zeigt Einfr-üsse durch den Lama_
ismus,  während s ich im tarä i  gelegent l ich musl . imische Ein_
f lüsse bemerkbar *a"h.r r .  6  )

Bezeichnend für  e ine Hindü-Geser- lschaf t  is t  das Kastensystem,
so auch in l lepäl .  Jedoch auch h ier  ze igen s ich deut l iche un_terschiede zwischen Gebirge r :nd rarär .  E in ige Kasten unter-
scheiden s lch nur  dem Namen nach.  Jedoch kann d ie gte iche
Kaste auch unterschiedl iche ste l r .ngen i_n der  soziarh ierar_
chie e innehmen- sehr  r . :n terschiedl ich is t  auch d ie Anzahl
der  Kasten,  welche in d iesen beiden Bereichen vorkorunen.  fmZuge der  sanskr i t is ierung werden d ie Angehör igen der  d iver-
sen Ethnien in  das Kastensystem mite ingefügt .  Doch auch h ier
zeigen s ich unterschiede zwischen Gebirgszone r :nd tarär ;
in  Gebirgre können wei tgehend h induis ier te s tämme durchaus
hohe ste l rungren im Kastensystem einnehmen, während im tarär
d ie ursprüngl ich n icht-h induist ischen Ethnien auf  den unter-
sten Stufen der  Kastenhierarchie r . r rg i . r . r r .  7)

l l le  s teht  nun der  nepal ische Hinduismus zu anderen Rel ig io-
nen'  Rel lg ionen,  d ie a ls  echte Fremdrel ig lonen anzusehen
sind wie rsram und chr is tentum? vor  ar lem die Musl ime ster-
len mit einem Anteil von annähernd 3 E der Gesamtbevörke-
rung doch schon ej_ne recht beachtliche Gruppe dar, zumal
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in  ihrem Haupts iedlungsgebiet  1m rarä i  '  zwar wird e inem je-

den zugestanden,  s ich zu der  Rel ig ion zu bekennen'  welche er

von  se inen  Vo r fah ren  e re rb t  ha t  (A r t '  14  de r  Ve r fassung ) '  j e -

doch " ins ide Nepal ,  nobody is  a l lowed to preach creeds l ike

Is lam and Chr is t ian i ty  which destroy the dharma pract ised

b y t h e H i n d u p e o p l e i o r t o c o n v e r t t o t h o s e c r e e d s p e o p l e

pract is ing the Hindu dharma'"Ö/  Fremdrel ig ionen werden nur

to ler ier t  unter  s tarken Einschränkungen'  Vol ls tändige Rel i -

g i o n s f r e i h e i t u n d S c h u t z w i r d n u r d e m H i n d u i s m u s g e w ä h r t '

denn Hinduismus is t  der  dharma'

2.  Die Rol le  des Königs j -n der  modernen nepal ischen

Geschichte

2 . 1 .  D i e  A b s c h a f f u n g der nänä-Herrschaf t

In  der  Zei t  nach der  Ein igung NepäIs durch Pr thv lnäräyan 3an

kam es zu häuf igen Stre i tere ien und Machtkämpfen zwischen

den  e inze lnen  Ade l s fam i l i en .  o f t '  wenn  de r  Kön ig  noch  e in

Kind war oder  s ich a ls  schwach erwies '  gewann d ie Macht  des

A d e t s d i e o b e r h a n d . E i n e s o l c h e S i t u a t i o n n u t z t e n l 8 4 6 J a i g

Bahädur xunvär,  der  s ich später  Ränä nannte '  und seine Brü-

der ,  um al le  führenden Mi tgt ieder  der  a l ten Adelsfami l ien

zu ermorden.  rn der  Fotgezei t  verstanden es d iese Ränäs'

a l l e M a c h t i m s t a a t e a n s i c h z u r e i ß e n u n d d e n K ö n i g z u r B e -

deutungslos igkei t  zu verur te i len.  Trotz der  tota len Abge-

schlossenhei t  des Landes und der  vol ls tändigen unterdrückung

des volkes kam es mi t  der  Zei t  zu pol i t ischen Bewegungen ge-

gen das nänä-negime,  welche schl ießI ich in  der  bewaf fneten

Revo l t e  von  195O/51  g iP fe l t en '

über  e inen Zei t raum von 1OO Jahren hat te das nänä-Regime a1-

l e A n g r i f f e u n d S t ü r m e d e r Z e i t ü b e r s t a n d e n . D a ß d e r z u s a m -

menbruch s ich schl ießl ich innerhalb nur  weniger  Monate vol l -

zog,  t rsL wohl  n ichL zule lzL auf  d ie e igenmächt ige '  se lbst -
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bewußte und wei ts icht ige Handrungswelse König Tr lbhuvans
zurückzuführen.

Nach dem Aufkommen eines pol i t ischen Bewußtsei_ns innerhalb
bre i ter  Bevölkerungskre i -se,  den zunehmenden st re i t igkei ten
innerhalb der  Rinä-Fami l ie  und dem Ende der  br l t ischen
Herrschaf t  in  rndien,  h/ar  nur  noch e ine d.er  v ier  Hauptvor-
aussetzungen für  den Bestand des nänä_negimes er fü l I t ,  näm_
l ich d ie der  pol i t lschen Neutra l is iär , rng der  könig l ichen
Famir ie .  Auch schon vor  König Tr lbhuvan hat ten Mi tg l i_eder
der  Königsfami l ie  versucht ,  d ie Bande der  nänä-Herrschaf t
abzuschüt te ln,  doch sprachen damars noch d ie übr igen voraus-
setzung'en e lndeut ig zug'nsten der  Ränäs,  während nun nach
dem Abzug der  Br i ten aus rndien d ie denkbar günst igsten Be-
dingungen vor lagen.  Doeh entscheidend war wohl ,  daß der  Kö-
nig von s ich aus handerte,  ohne e in Bündnis mi t  i - rgendwel-
chen Personen oder Gruppen e inzugehen.  Noch immer funkt io-
n ier te das Spi tze lsystem der  nänäs so gut ,  daß derar t lge
Verschwörungen noch rechtzei t ig  aufgedeckt  werden konnten,
wie das Beispie l  e ines mißlungenen putschversuchs vom Sep_
tember 1950 zeigt .  so er fo lgte d ie F lucht  des Monarchen in
die indische Botschaf t  am 6.  November 195o zur  überraschung
a1ler  Par te ien-  Dennoch hat te er  e inen äußerst  günst igen
Zei tpunkt  gewäht t ,  da der  Nepäf i  Congress seine Truppen ge_
rade zum sturm ent lang der  nepal isch- indischen Grenze ver-
sammelt  hat te-  so konnte d.er  Handl 'ng des Königs durch d ie
Akt ionen des Nepärr  congress Nachdruck verr iehen werden.
Außerdem rüt ter te d ie Frucht  des Königs selbst  den wel t -
f remdesten wepär i  aus seinem schraf ,  handel te es s ich doch
un d ie re ibhaf t ige rnkarnat ion des Got tes v isnu,  d ie dor t
gef lohen war.  Al Ie Bewegungen d.er  Vergarrg"r r t " i t ,  se ien es
nun gewal t tä t ige putschversuche,  re l ig iös-sozlo l0gische Be-
wegungen oder pol i t ische par te ienbi ldungen gevresen,  hat ten
nicht  derar t  d ie Aufmerksamkei t  der  Bevörkerung wecken kön-
nen und sie zu Gegnern des nää-Regimes gemacht wie die
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F l u c h t K ö n i g T r i b h u v a n s " A u s d i e s e r n G r u n d e m u ß m a n d e n M o -

n a r c h e n a l s d i e S c h l ü s s e l f i g u r i m K a m p f u m d i e A b s c h a f f u n g

der nänä-Herrschaft ansehen'

2 .2 .  D ie  l e t z ten  v ie r  Jah re  de r  Reg ie rungsze i t  Kön ig

T r i b h u v a n s  ( ' 1 9 5 1  -  1 9 5 5 )

Die Regienlrgszeit von König Tribhuvan nach dem Ende der

nänä-t terrschaf t  dauerte genau v ier  Jahre,  vom 18'  Februar

t s i t  U i s  z u m  1 8 .  F e b r u a r  1 9 5 5 '  I n  d i e s e r  Z e i t  l e b t e  d a s

Selbstbewußtsein a l ler  Schichten des nepal ischen Volkes '

v o r a l } e m a u f l i t e r a r i s c h e r n r r n d k ü n s t } e r i s c h e m G e b i e t , w i e -

der  auf .  Man fand zurück zur  nat ionalen ldent i ta t '  xät i rmä-

ndüwurde zum pol i t ischen und kul ture l len zentrum von mehr

a l s  130  soz ia len  und  po l i t i s chen  o rgan i sa t i onen '  Übe ra } l

s c h o s s e n n e u e S c h u l e n r r n d B i b l i o t h e k e n a u s d e m B o d e n , m e i s t

auf  Pr ivat in i t ia t ive h in,  ungeachtet  a l ler  sozj 'a len Tradi -

tionen und Restrikti-onen'

Was dem Land jedoch fehl te,  war e ine pol i t ische Persönl ich-

k e i t , w e l c h e d a s L a n d a u s d e m M i t t e l a l t e r i n s 2 0 . J a h r h u n d e r t

führen konnte.  Die e inz ige Parte i ,  d ie d iese Lücke hät te

schl ießen können,  \dar  der  xepäl l  Congress '  Aber dessen ideo-

logischer Führer ,  Vi3eSvar Prasäd ro i räfä '  war zu sehr  auf

s e i n e p e r s ö n l i c h e M a c h t s t e l l r r n g e r p i c h t r r n d ü b e r s a h v o r a l -

l e m d i e G e d a n k e n r r n d B e s t r e b u n g e n e l i t ä r e r K r e i s e , w i e d e r

Inte l lektuel len und Stude"ten ' ' )  Der  e inz ige '  der  in  der  La-

ge \^ /ar ,  d ie Funkt ion e ines pol i t ischen Führers zu er fü l len '

w a r s o m i t K ö n i g T r i b h u v a n , d o c h v e r s a g t e d e s s e n G e s u n d h e i t '

a ls  er  gerade am dr inqendsten benöt igt  wurde'  Sein Günst l ing '

uätrxä prasäd ro i rätä,  war wei t  davon ent fernt '  e in vol l -

wert iger  Ersatz für  den Monarchen zu sein '  Kraf t  der  ihm

v o m K ö n i g ü b e r t r a g e n e n M a c h t , v e r f u h r e r b e i s e i n e n p o l i t i -

schen Aktivitäten und Verhandlungen mit anderen polit ischen

P a r t e i e n w a h l } o s n a c h d e n a l t e n h i n d u i s t i s c h e n P r i n z i p i e n
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von säman, U.:gu, däna^und bheda und führte so das Land anden  Rand  e ines  chaos '10 )  rön ig  T r i bhuvan  ha t te  d ie  e rns teAbsicht  gehabt ,  in  Nepäl  e in cGrun dl ase e ine r k on s r i tut, "". fil:n;::l::ff: :f :::, :;:"::,wie  se ine  p rok lama t i on  
vom 1g .  Feb rua r  1g51  deu t l i ch  mach te .Daß der weqr dorthin am Ende seines Lebens ferner denn jeschien '  war n icht  ihm, 5enf lern der  unfähigkel t  und unerfah_renhei t  der  pol i t ischen vorksver t reter  zuzuschreiben.

t r {ährend auf  der  e inen sei te d ie Führer  der  pol i t ischen par_te ien in  der  G,nst  der  Masse an Ansehen ver l0ren,  wurde an-derersel ts  der  König a ls  Ret ter  der  Nat ion und symbol  fürd ie Einhei t  des Landes betrachtet ,  \^ /omi t  d le t radi t ioner leste l lung der  Krone gerecht fer t i -g t  ! , /ar .  rnmer mehr wurae der ,König akt iver  Tei l  der  nepal ischen por i t ik  und entwickel tes ich im Laufe der ,  fo lgenden Jahre zur  s tärksten pol i t lschenK r a f t  i m  L a n d e .  t t )

2 .3 .  D ie  e rs ten  Jah re  un te r  Kön ig  Mahendra  (1955  _  1960 )

Mi t  König Mahendra kam nun e in junger,  charakter l ich ganzanders gearteter Monarch auf den Thron. Er bemühte sich vonAnfang an darum, die Fehler der vergangenen vier Jahre zuvermeiden'  se ine Akt iv i tä ten setzten dabei  an dre i  Fronteng le i chze i t i g  an :

i )  er  setzte d ie Gespräche mi t  den d lversen pol i t ischen par-te ien for t  und bemühte s ich um eine e lnhei t l iche L in ie.Um der d i rekten Königsherrschaf t  e in Ende zu setzen,

; : : : : : :  
s ich d ie par te ien zu mehr und mehr Konzessionen

2) f r  bemühte s ich um di rekten Kontakt  zum Volk.  Aus d iesemGrunde schickte er  persönr iche Vert reter  und könig l icheKommissionen in a l le  Tei ]e des Landes,  um die öf fent_r iche Mei-nung und d ie probleme des Volkes zu studieren.



Er führ te den Vors i tz  über  e ine Konferenz sozia ler  und

kul ture l ler  organisat ionen und machte s ich so zum Spre-

che r  de r  n i ch t -po l i t i s ch  i n te ress ie r ten  ö f f en t l i chke i t '

3)  Regierung und Verwat tung wurden drast ischen Reformen un-

terworfen i rnd d ie schlüsselposi t ionen mi t  loyalen Per-

s o n e n  b e s e t z t . l 2 )

Entscheidend für  d ie Sicherhei t  und Zukunf t  Nepäls waren

d i e A k t i v i t ä t e n a u f a u ß e n p o l i t i s c h e m G e b i e t , i n s b e s o n d e r e

d i e N o r m a l i s i e n r n g d e r B e z i e h u n g e n z u c h i n a ' w e l c h e n i c h t

zulelczL auf der Init iative König Mahendras aufbauten' Im

November 1956 fand erstmals e ine in ternat ionale Konferenz

in fät t rmändü stat t ,  näml ich der  v ier te Kongress der  Wor ld

Buddhist  Fel lowshi-p zum Gedenken des 25OO' Geburts tages

Buddhas.  Buddhist ische Mönche und Lehrer  aus 32 Ländern

nahmen daran te i l .  König Mahendra,  der  e inz ige t t indü-Mo-

narch der  Wett ,  betonte in  seiner  Eröf fnungsrede d ie nepa-

l i s che  Na t i ona l i t ä t  Buddhas '  D ie  Kon fe renz  war  e in  g roße r

persönl icher  Er fo lg für  den König '  Da er  a ls  Hindü-Monarch

v o n d e n V o r s c h r i f t e n d e r i h n b e r a t e n d e n t r a d i t i o n s g e b u n d e -

nen Hindü-Pr iester  abhängig war '  bewies er  durch sein Auf-

t r e t e n a l s S c h i r m h e r r e i n e r b u d d h i s t i s c h e n K o n f e r e n z p e r -

sönl ichen Mut  und t ibera le Einste l lung'  Die Buddhisten hat-

ten unter  der  aggressiven brahmanischen Rel ig ionspol i t ik

des nää-Regimes sehr  gel i t ten '  König Mahendra zeigte nun'

d a ß e r d e n t r a d i t i o n e l l r r e p a l i s c h e n G e i s t r e l i g i ö s e r T o l e -

ranz wlederherste l len wol l te '  Das veranlaßte v ie le der

n a c h l n d i e n , s r i L a n k a u n d B u r m a v e r t r i e b e n e n b u d d h i s t i -

schen  Mönche  zu r  Rückkeh r  nach  s "pä f ' 13 )

Durch seine d i rekte Tei lnahme an den Regierr 'mgsgeschäf ten

s e t z t e K ö n i g M a h e n d r a b e r e i t s i m e r s t e n J a h r s e i n e r R e g i e -

rungszei t  neue Richt l in len für  d ie Rol}e des Königtums 1m

modernen Nepäl  a ls  e iner  nat ionalen pol iL ischen Kraf t '  Die-

se Bemühungen setzte er  auch in der  Zei t  der  Tar1ka prasäd
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Äcärya-negierung (Januar 1956 -  JuI i  1957) for t .  Er  brachte
s ich dem volk näher,  indem er  v ier  Monate lang a l le  Tei le
des Landes aufsuchte,  mi t  den Bewohnern sprach,  s ich ihre Be-
lange vor t ragen l ieß und große summen Geld für  öf fent l iche
Zwecke ver te i l te .  Damit  s icherLe er  s i_ch e in e indeut iges p lus
gegenüber den por i t ischen par te i -en in  der  Gunst  des volkes.

D le  Kunvä r  rnd ra j r t  s imh-Reg i -e rung  (15 .  Ju r i  -  14 .  November
1957 )  e rw i -es  s i ch  a l s  e in  Feh lg r i f f  i - n  den  po r i t i s chen  p rä -
nen König Mahendras und wurde daher schnel ls tens wieder-
au fge lös t .  S ie  ha t te  d ie  oppos i t i one l l en  K rä f t e  im  Lande
schwächen sor len,  bewlrkte jedoch genau das Gegente i r .  rn
den forgenden sechs Monaten sei -ner  d i rekten Herrschaf t  ver-
suchte der  Königr  den Rückschlag wieder auszugle ichen.
seln e inz iges Zugeständnis an d ie par te ien war im Grunde
genommen die präz ise Fest legung e ines wahl termins.  Dafür
s i -cher te er  s ich deren Einverständnis mi t  e iner  Ver fassung
für  d ie Zei t  nach den wahlen,  welche l -etz t l ich von ihm ent-
worfen werden so11te.  Das Royal  palace secretar iat  errang-
te e ine übergeordnete ste l lung und.  s tand zum Tei l  über  den
Regierungsabte i lungen.  Ein äußeres zeichen d.er  neuen ster-
lung des Kön1gs war,  daß d ie Regierung nun a ls  , 'H is  Maje_
sty 's  Government"  und d ie Botschaf ten j_m Ausland a ls  , ,Roval

Nepa lese  Embass les "  beze i chne t  wu rden .  14 )

An 12.  Februar  1959 wurde d ie neue ver fassung verkündet .
A l l geme in  l äß t  s l ch  sagen ,  daß  i n  d iese r  ve r fassung  d ie  e r -
erbte Macht  des Königs gefest i -gt  wurde.  Demokrat i_sch im
west l ichen s lnne war daran nur  das Exper iment  e iner  par la-
mentar lschen Regierung,  wenngle ich mi t  beschränkten vol t -
machten.  Die Parte ien \^ /aren natür l ich von d ieser  ver fassung
n i ch t  sonde r l i ch  bege i s te r t ,  f üg ten  s l ch  j edoch ,  da  d ie
lVahlen unmit tetbar  bevorstanden.

Da nur  der  d i rekt  gewäh1te Kandldat  ins
hen konnte, \^/ar das tr^lahl-erqebnis stark

P a r l a m e n t  e i n z i e -

v e r z e r r t .  S o  e r h i e l t
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der wepäl l  congress zwar nur  gut  e ln

men, gevüann damit aber mehr als zwei

im  Pa r l amen t ,  was  woh l  n i ch t  zu le t z t

unabhängiger  Kandidaten 1a9.

Dr i t te l  der  Wählerst im-

Dr i t t e l  a l l e r  S i t ze

auch an der hohen ZahL

So bl1eb König Mahendra keine andere wahl ,  a ls  den Führer

des wepäl l  corrgress,  Vi3veSvar Prasäd ro i räIä,  mi t  der

Regierungsbi ldung zu beauf t ragen.  Die neue Regierung ! ' tur -

de ml t  dre i  Hauptproblernen konfront ler t ,  denen s ie le tz ten

Endes n icht  gewachsen war.  Auf  außenpol i t ischen Gebiet  war

dl -e Sicherhei t  nepäls bedroht ,  da s ich d ie Konfrontat ion

de r  be iden  g roßen  Nachba rn ,  I nd len  und  Ch ina ,  zusp i t z te '

Da der  Nepäf l  Congress sei t  jeher  engere Bande zu Indien

ha t te ,  wa r  d ie  neu t ra le  S te l l ung  nepä l s ,  we l che  d le  Po l i t i k

des Könlgs i .n  den vergangenen Jahren gesicher t  hat te t  ge-

fährdet .  Innenpol i t isch sah s ich der  UepäI I  Congress e iner

unerwartet  s tarken Opposi t lon gegenüber,  insbesondere auf

außerparJ.amentar ischer  Ebene.  Zum Schaden der  eLgent l ichen

Regierungspol i t lk  schl ießl ieh verste i f te  s ich aer  nepäl l

Congress zu sehr  darauf ,  d ie Ste1lung des Königs zu schwä-

chen.

Als d ie Lage s ich immer mehr zuspi tz te,  l ieß Könlg Mahendra

schl ießl ich am 15.  Dezember 1960 unter  Anwendung von Art i -

ke l  55 der  Ver fassung at le  in  fät f rmänaü anwesenden Mi tg l ie-

de r  des  Kab ine t t s ,  e i nsch l i eß I i ch  P rem ie rm ln i s te r  V .P .

Xoirä lä,  verhaf ten und qab der  par lamentar ischen Demokra-

t ie  in  nepät  den Todesstoß.

Neben den oben angeführten Problemen mögen auch persönliche

Gründe König Mahendras e lne RoI Ie gespie l t  haben.  So dür f -

te  ihn wohl  vor  a l lem seine untergeordnete Rol le  im Re-

gi -erungssystem gestör t  haben.  Anderersei ts  verschärf -

ten eLnlge,  von Nepäf l  Congress-Pol i t ikern berei ts  vor

ihrem Regierungsantr i t t  abgegebene Erk lärungen selne Be-

fürchtung,  d ie congress-Regierung p lane d le Abschaf fung
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der Monarchie.  Sei t  se iner  Thronbeste igung hat te König

Mahendra stets d ie Meinung ver t reten,  daß d ie Krone d ie

Gnrndlage für  den For tschr i t t  und d ie Exis tenz Nepäls a ls

Nat ion bedeute.  Nur d ie Inst i tu t ion des Monarchen ste l le

e ine starke nat ionale Führungskraf t  dar .  Daher müsse der

König auf  pol i t ischer  Ebene seine Aufgaben d i rekt  und not-

fa l ls  endscheldend wahrnehmen und auch 1n weniger  kr i t i -

schen Si tuat ionen d ie le tz t l iche Autor i tä t  darste l len.  Dem-

gegenüber s tand d ie Auf fassung des wepäl l  congress,  der

Kön ig  so l l e  reg ie ren ,  abe r  n i ch t  he r r schen ,  a l so  d ie  kon -

s t i t u t i one l l e  Monar .h ie .  1  5  )

Der von König Mahendra unternommene Schritt war jedoch nur

mög1ich,  wei l  er  Unterstützung fand durch d ie landbesl tzen-

den und kommerzie l len Schichten '  welche wesent l ich besser  or-

ganis ier t  gnd e inf lußreicher  a ls  der  Wepäf i  Congress \ r tarenf

von dem s ie e inschneidende wir tschaf t l iche Reformen befürch-

teten.  Dazu kam eine Reihe t radi t ionsor ient ier ter  Gruppie-

nrngen,  insbesondere or thodoxer Hindüs.  Sie betrachteten

die demokratischen Reformen als Abweichungen von den Ge-

setzen des dharmaSästra,  welche in d.er  nätä-zei t  a ls  ge-

setz l iche Grundlage bestät ig t  worden waren und auf  denen

die nepal ische Sozia ls t ruktur  aufbaute.  Diese t radi t ionel -

Ien Hindü-Gesetze wurden auch von König Mahendra in  der

Verfassung von 1959 betont .  Daher betrachteten jene Grup-

pen den König a ls  le tz tes Bol lwerk gegen d ie unbel iebten

fremden Einf lüsse,  insbesondere aus Indien.  So konnte Kö-

nig Mahendra auf  e ine Reihe ant i ind isch e ingeste l l ter  Kre i -

se bauen,  d ie n icht  durchweg deshalb a l le  prochinesisch

sej -n mußten.  Dazu gehörten unter  anderen d ie Kommunisten,

Studenten,  junge Inte l lektuel le ,  d ie wieder wachsenden

buddhist ischen Gemeinden,  aber  auch e in ige modern e inge-

ste l l te  Gruppierungen,  denen das Kastensystem zuwider  war '

welches s ie a1s e ine Folqe des ewiqen indischen Einf lusses
' t Ä \

a n s a h e n . ' " '
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2 .4 .  oas  Pa f i cäya t -Sys tem

In der  Folgezel t  bemühte s lch König Mahendra um den Aufbau

einer  par te i losen Demokrat ie ,  des Paf icäyat-Systems,  dessen

Grund lage  d ie  ve r fassung  vom 16 .  Dezember  1962  b i l de te .  De r

eafrcäyat  (wört l ich = Rat  der  Fünf)  is t  e in gemeinsames Erbe

rndiens und Nepäls aus der  a l ten u indü-po1i t ik .  Tradi t io-

ne11 bedeutet  er  d ie Selbstverwal tung e ines Dorfes durch

ein Komitee von fünf  Repräsentanten der  Dorfgemeinschaf t .

Der Paf icäyat ,  der  heute n icht  mehr unbedingt  aus fünf  Per-

sonen  bes tehen  muß ,  s te l l t  e i nen  wesen t l i chen  Bes tand te i l

des indischen lokalen selbstverwal tungssystems dar .  Da d ie

heut ige nepal ische Verfassung der  Verwal tung e in Netzwerk

von paf icäyats auf  Dorf -  bzw. Stadt- ,  Dist r ik t - ,  Zonen- und

Nat ionalebene zugrunde 1egt ,  wi rd s ie a ls  Paf icäyat-Verfas-

sung (paf icäyat-samvidhän) bezeichrr . t -  
1  7)

Auf  der  untersten Stufe des nepal ischen Paicäyat-Systems

steht  der  Gäum eaicäyat  (Dorf rat )  bzw. der  Nagar Paf icäyat

(Stadtrat ) .  Zu e inem Gäum Paf icäyat  ger tör t  e in Gebiet  mi t

e lner  Bevölkerung von rund 2OOO Personen.  Al le  vol l jähr i -

gen Bürger  d ieses Gebietes b i lden zusammen den Gäum Sabhä

(Dorfversammlung).  Das Gebiet  j -s t  wj -ederum in neun soge-

nannte "vrards"  unter te i l t .  Die erwachsene Bevölkerung e ines

jeden "v/ard 's"  wähl t  e inen ver t reter  in  den cäum paicäyat '

Dazu kommen ein pradh-an paf ic  (Ratsvors i tzender)  und e in

upapradhän Paf ic  (s te l lver t retender Ratsvors i tzender) ,  wel-

che vom gesamten Gäum Sabhä gewählt werden.

Ahnl ich verhäI t  es s ich mj- t  den Nagar eaf icäyats,  jedoch

fehl t  h ier  e in Nagar Sabhä.  Das gesamte Stadtgebiet  j -s t  un-

te r te i l t  i n  neun  b i s  d re iß ig  "wa rds " ,  j e  nach  Größe  de r

Stadt .  Auch h ier  wi rd aus jedem " l {ard"  e in Repräsentant  in

den Nagar eaicäyat  gewähl t .  Diese gewäh1ten Vert reter  wie-

derum wählen aus ihren e igenen Reihen e inen Pradhän- und

einen upapradhär,  nr f i . . t  
8  )
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Auf  der  nächsten stufe des paf icäyat-systems 
f indet  s ich derJ i -11ä  sabhä  (D i s t r i k t ve rsammlung ) ,  

we rche r  s i ch  aus  j e  e lnemVert reter  der  Gäum pafrcäyats sowie e inem Dr i t ter-  der  Mi t -

: : ' : : "^ :^ : : : " : .  
jeden Nasar eaicäyats o""  o i " t . ro."  _ derenc -  rn  L \epa r  / 5  g ib t  -  zusanmemse t r t . l 9 )  Jede r  J i l l ä  Sabhäwäh1 t  e inen  e l f köp f i gen  J i l l ä  pa i cäya t  (D i s t r i k t ra t ) .  D ieverbindung zur  r* tersten Ebene des systems wi- rd durch denGäum Sevak (= Dorfd iener ,  Dorfwart )  aufrechterhal ten,  weI_cher a ls  sekreLär des Gäum paicäyat  fungier t - . . r r ru .a"  so lcherde r  e inz i se  bezah l t e  eeamte  au f  d lese r  s ru fe  

- ; .  
t ö  

; ; ; " _ 'genüber q lbt  es auf  der  Dist r ik tebene e i -ne Reihe von Beam-ten '  welche d ie verb indung zur  Regierung :_n x l tnmändü her_ste l - len,  wj -e "Chief  Devel_opment  of f icer , i ,  , ,nuf i .ä
ryat  Develop-ment  of f icer"  und dazu gegebenenfa l ls  e inen od.er  mehrereAb te i l ungs le i t e r  sow ie  e ine  Anzah l  n i ede re r  Anges te r_ I t e rund  techn i sches  pe rsona l .  D ie  vo rgese tz te  s te l l e  d iese rBearntenund Angester-1ten is t  das "Min is t ry  

of  Home andPa f i cäya t "  i n  de r  Haup ts tad t .21 )

Nepä1 1st  darüber h inaus j_n v j_erzehn Zonen (=af ica l_)  unter_te i l - t .  Auf  d j -eser  Ebene g ibt  es keinen eaicäyat ,  sondernledig l ich e inen Af ica l  Sabhä (Zonenversammlung) 
r  dem al leMi tg l ieder  der  J j_ l lä  paf icäyats e iner  zone angehören.  DerAfrcal  nafrcäyat  wurde am 16.  Dezembe r  1967 aufgmnd der  er_sten ver fassungsände^rng abgeschaf f t  und durch e in f ica lcommit tee ersetzt ,  dem al le  vors i tzenden der  J i11ä paicäyats

angehören'  Der Vors i tzende des Af ica l  sabhä i "a ga.r .hzei -
t ig  ex of f ic io  s te l lver t retender vors i tzender des af icar_conmit tees '  Erster  vors i tzender desselben is t  der  vom Königernannte ef ica: -äafr iG (zonenbevol l -mächt lgter) .  

fn  seinen Hän_den l iegt  d ie e igent l iche verwal tung e iner  zonei  das Af ica lcommit tee d ient  led ig l ich zu seiner  Beratung.  Die ste l lungdes Afrcar-äar- t lg  entspr icht  der  e ines Assis tant  Min is ter ,s ,und ihm r :ntersteht  e in ganzer s tab von B"amten.22)
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Die e lnz igeAufgabe des Äf ica l  Sabhä is t  d ie i r laht  der  Mi tg l ie-

der  des Rästr iya eaf icäyat  (= Nat ional -eaäcäyat) ,  der  höch-

sten Stufe des eaf icäyat-Systems.  Die Zahl  d ieser  gewäh1ten

vert reter  beträgt  nach der  zwei ten Verfassungsänderung vom

Dezember  1975  e inhunde r t zwö l f ,  wobe i  genau  fes tge leg t  i s t '

wiev iete Delegier te aus den e inzelnen Dist r ik ten kommen müs-

sen.  Dazu kommen vom König ernannte Abgeordnete '  deren An-

zain i -  20 I  von der  der  gewähl ten Delegier ten betragen sol l '

D ie Amtszei t  der  Mi tg l ieder  des Rästr iya eaf icäyat  beträgt

v ie r  Jah re .

Die Anderung der  Ver fassung vom Dezember 1975 brachte auch

eine generel le  Regelung für  d le l r lah len auf  a l len v ier  Ebe-

nen des systems.  Demnach werden d ie e inzelnen Zonen in v ier

Gruppen aufgete i l t .  Jedes Jahr  f inden dann in e iner  d ieser

Gruppen l r lah len stat t ,  so daß jedes Jahr  e in v ier te l  der  Mi t -

g l ieder  des jewei l igen Pafrcäyats erneuert  wi rd und d ie Amts-

daue r  au f  a l ren  v ie r  Ebenen  e inhe i t l i ch  v i e r  Jah re  be t räg t .23 )

Die Macht des Gäum tafrcäyats ist beschränkt auf bestimmte

steuer l iche,  adminis t rat ive und just i t iare Aufgaben.  Dem

Nagar eaf icäyat  unter l iegen wei testgehend d ie ör t l ichen Ver-

wal tungsaufgaben sowie beschränkte steuer l iche Rechte,  je-

doch besi tz t  er  ke ine judikat ive Verantwortung.  Die J i I lä

eafrcäyats s ind in  erster  L in ie mi t  der  Ausführung vot t  Ent-

wick lungsprograrunen beauf t ragt .  Neben adminis t rat iven und

beschränkten steuer l ichen vol lmachten obl iegt  ihnen vor  a l -

Iem die Leitung .und Kontrolle der Gäum- qnd Nagar eaicäyats.

Auf  ef rcat-Ebene er fo lgt  d ie Verwal tung,  wie bere i ts  erwähnt ,

von oben.  Der Rästr iya Paicäyat  schl ießl ich er fü l l t  d ie

Frmkt ion e ines Par laments,  wenngle ich mi t  beschränkter

Macht .

Neben dem Rästriya faficäyat gibt es auch noch eine Art Ober-

haus,  den näj  Sabhä,  dem eine Reihe Ex-of f ic io-Mi tg l ieder
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sowie vor  a l1em Nominier te des Könlgs angehören.  Die Haupt-
aufgabe d leses nä3 saurä is t  d ie e ines Beratungsorgans des
Königs.  Darüber h inaus obl iegt  ihm die formel le Durchfüh_
rung der Thronfolge im Falle von Tod oder Rücktrrtt des Mo_
narchen und not fa l rs  d ie Bi ldung e ines Regentschaf tsrates,
fa1ls  der  neue König minder jähr i -g is t .

2 '5-  Die besondere sterrung des Königs i -n der  paf icävat-
Verfassung

Das nepal ische paicäyat-system beruht  auf  der  akt iven Füh-
rung durch den Monarchen.  "The soverej_gnty of  Wepäl is  vested
in His Majesty and a l l  po\^ /ers -  execut ive,  regisrat ive and
jud i c i a l  -  emana te  f r om H im. "  (A r t .  20 ,  Abs .  2  de r  ve r fas -
sung).  rn Ausübung d ieser  souveränen Macht  hat  König
Mahendra seinem volk d ie neue ver fassung ver l iehen.  Dieses
nepal ische selbstverständnls beruht  auf  dem hinduist ischen
rdeal  des rä jadharma, der  pf l ichten oder Aufgaben des Königs,
wonach der  König der  Beschützer  und Lei ter  se iner  unter ta_
nen 1st .  Doch dadurch wird der  nepal ische König n icht  zum
absoluten Herrscher,  v i -e lmehr l iegen dem rä jadharma re l i -
g iöse und morar ische rdeen zugrunde,  welche d ie Macht  des
Kön igs  genau  beg renzen .  Aus  d lese r  s i ch t  i s t  das  nepa r i sche
Kön ig tum s te t s  e in  kons t i t u t i one l l es  qewes  "n .24 )

Ein wei teres rdear  des modernen nepal ischen Königtums is t
d ie 3äh-Dynast ie.  So betont  auch d ie heut ige Verfassung:
" I n  t h i s  cons t i t u t j . on  t he  wo rds  'H i s  Ma jes t y '  mean  H is
Ma jes t y  t he  K ing  fo r  t he  t ime  be ing  re ign ing ,  be ing  a  des_
cendant  of  creat  Klng pr thv l  näräya" sär t  and adherent  of
A ryan  cu l t u re  and  H indü  re1 ig ion . , ,  i o ra .  20 ,  Abs .  1 )

Der König is t  das exekut ive Oberhaupt  des Staates.  Nach
Ar t '  24 ,  Abs .  1  de r  Ve r fassung  so l r  de r  Kön ig  d ie  exeku t l ve
Macht  auf  der  Gr 'ndlage der  ver fassung und der  anderen Ge-
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setze ausüben,  und zwar d i rekt  oder  durch Min j -s ter  oder  ande-

re Beamte.  In  erster  L j -n ie d ient  ihm dazu der  Min is terrat ,

dessen Hauptaufgabe es is t ,  dem König hel fend und beratend

zu r  se i t e  zu  s tehen .  Es  i s t  d i e  P f l i ch t  des  M in i s te r ra t s '

für  das re ibungslose Funkt ionieren des Verwal tungsapparates

zu sorg ien.  Ansonsten g ibt  d ie Verfassung dem Minis terrat

keine besondere Macht .  Der Min is terrat  setzt  s ich zusammen

aus e inem premiermj-n is ter  (Pradhän Mantr l ) ,  dessen Ste l lver-

t reter  (Upapradhän Mantr- i )  und den übr igen Min is tern der

Krone tSr l .  S ko uantr l ) ;  dazu kommen noch Staatsminis ter

(nä j yaman t r i - )  *na  Ass i s tan t  M in i s te rs  (Sahäyak  l { an t r l }  ,  we1 -

che zwar auch zum Minis terrat ,  n icht  aber  zu dessen innerem

Komj_tee,  dem Kabinet t ,  gehören.  Bis  zur  ersten Verfassungs-

ände rung  ( Janua r  1967 )  gab  es  ke inen  P rem ie rm in i s te r '  son -

dern nur  e inen vors i tzenden des Min is terrates und dessen

S te l  l ve r t re te r .

De r  M in i s te r ra t  i - s t  sowoh l  i nd l v i due l l  a l s  auch  i n  se ine r

Gesamthei t  dem König gegenüber verantwort l ich,  und es kön-

nen jederzei t  durch d. iesen Umbesetzungen er fo lgen'  Auch

wenn e in Premierminis ter  ernannt  is t ,  so kann der  König

doch  se lbs t  den  Vo rs i t z  im  M in i s te r ra t  ausüben ,  was  e r  zu -

mindest  immer dann tut ,  \^renn er  an dessen s i tzungen te i l -

n immt .  Be i  de r  Auswah l  se ine r  M in i s te r  ha t  de r  Kön ig  l ed ig -

11ch darauf  zu achten,  daß s ie l r { i tg l ieder  des Rästr iya

eafrcäyats s ind oder dessen Mi tgt iedschaf t  innerhalb des näch-

sten Jahres erwerben,  a lso gegebenenfa l ls  durch könig l iche

Nominierung.

Nach  A r t .  20 ,  Abs .  2  de r  Ve r fassung  geh t  auch  a l l e  l eg i s -

la t ive Macht  vom König aus.  Zwar werden d ie Gesetzesvor-

lagen vom Rästr iya eaf icäyat  formul ier t ,  jedoch bedürfen

sie der  anschl ießenden Zust immung des Königs.  Dieser  kann

sich dabei  der  Beratung durch den Räj  Sabhä bedienen.  Der

König hat  das a l le ln ige Recht ,  d iese Zust immung zu gewäh-

ren oder abzulehnen oder aber  d ie Gesetzesvor lage mi t  be-



stimmten änderungen versehen an den Rästriya eafieäyat
zurückzuschicken.  schl ießl ich kann der  König auch Gesetzen
seine Zustimmung erteilen, \^renn diese im Rästriya paficävat
e ingereicht  und d iskut ier t ,  jedoch noch n icht  . rerabs" t r ieaet
worden s ind.

Darüber h inaus hat  der  König außerharb der  s i tzungsper ioden
des Rästriya eafrcäyats das Recht, auf der Grundlage der ver_
fassung Anordnungen zu er lassen,  fa l Is  ihm diese d. r lngend
notwendig erschelnen.  Diese haben dann den status von Ge-
setzen,  müssen aber lnnerhalb der  ersten 15 Tage der  näch-
sten session -  welche übr igens ebenfa l ls  vom Kön'g e inbe-
rufen wird - dem parlament vorgelegt werden und können an-
sonsten jederzel t  durch den König wiederaufgehoben wer-
d e n .

Nach  A r t .  20 ,  Abs .  2  de r  Ve r fassung  i s t  de r  Kön ig  auch  d ie
Que l l e  a l l e r  j ud i ka t i ven  Mach t .  Höchs te  ge r i ch t - che  rn -
s tanz  i n  Nepä l  i s t  nach  A r t .  6g  de r  Obers te  Ger i ch t sho f
(Sa rvocca  Adä la t ) .  Dessen  Haup t r l ch te r  w i rd  vom Kön ig  e r_

nannt ,  wobei_ er  s ich durch Mi tg l j -eder  des näi  SaUfrä bera_
ten lassen kann'  vor  der  Ernennr:ng der  übr igen Richter  kon-
su l t i e r t  e r  zunächs t  d iesen  Haup t r i ch te r .  D ie  R i ch te r
können vom Monarchen ihres Arntes enthoben werden,  wenn
eine könig l iche Komniss ion ihnen Amtsmlßbrauch nachweist .

Nach Art ike l  87 1st  der  König für  ke ine Handlungen,  d ie er
kraf t  se lnes Amtes vorn i -mmt,  i rgendeinem Ger icht  gegenüber
ve ran twor t l i ch .  Sch l i eß l i ch  i s t  da  noch  A r t i ke l  81 ,  we l_
cher im Grunde glenonrmen eine übernahme des Artikers 55 der
Ve r fassung  von  1959  i s t ,  au f  G rund  dessen  Kön ig  } l ahend ra
eben  j ene  ve r fassung  am 15 .  Dezember  1960  außer  K ra f t
se t z te '  D lese r  A r t i ke l  g l b t  dem Kön ig  das  aussch r i eß t i che
Recht ,  den Notstand auszurufen 'nd e inen oder a l le  Ar t i -
ke l  d i ese r  Ve r fassung  außer  K ra f t  zu  se t zen ,  außer  eben
dem Ar t i ke l  81  se lbs t .  E in  so l_che r  No ts tand  1s t  gegeben ,
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wenn clie Sicherheit Uepäls durch Krieg, auswärtige Aggres-

s ion oder in terne Unruhen bedroht  is t '  E ine Ausrufung des

Notstandes würde die direkte Machtausübung des Königs in

al len Belangen bedeuten.

3.  Voraussetzungen des Hind-u-Königtums im modernen Nepäl

Auf den vorhergehenden seiten habe ich versucht deutlich

zu machen,  daß das Königtum ein fester  Bestandte j - l  der  mo-

d e r n e n n e p a l i s c h e n G e s c h i c h t e r r n d K u l t u r i s t . l { e n n a u c h i n

n e u e r e r Z e i t e i n i g e v o n m o d e r n e n w e s t t i c h e n l d e e n b e e i n -

f lußte Kräf te versucht  haben,  das nepal ische Königtum

seiner  t radi t ionel len Gnrndlagen durch d ie Einführung

eines west l ichen Demokrat iesystems zu berauben,  so hat

e s d o c h K ö n i g M a h e n d r a v e r s t a n d e n , d i e e r e r b . t e S t e l l u n g

z u s i c h e r n , i n d e m e r n i c h t s o s e h r d i e R o l l e d e s K ö n i g s

a n d i e n e u e G e s e l l s c h a f t s a u f f a s s u n g a n p a ß t e . s o n d e r n e h e r

moderne pol i t ische Tdeen in das system des t radi t ionel len

gindü-xönigtums einarbei tete '  Daher g i l t  es '  in  d iesem

K a p i t e } h e r a u s z u a r b e i t e n , i n w i e w e i t d i e a l t e n l d e a l e d e s

hinduist ischen Königtums im modernen nepäI  verwirk l icht

werden.

Die verwurzelung j_n der Tradition ist für den tt indü die

w ich t i gs te  Grund lage  se ine r  Lebensanschauung . | ' Jede r  mehr

oder weniger  bewußte Inder  weiß,  daß er  se lbst '  a l le  an-

deren lrlesen und alles andere an Umgebung und Gemeinschaft'

an d ie vergangenhei t ,  an das wel ta l l  gebunden s ind.  "  25)

Der grundlegende Begr i f f  d ieser  Vorste l lung is t  dharma'

Dieses wort  is t  le tz t l ich unübersetzbat ,  und man kann

durch Übersetzungen in west l iche Sprachen ledig l ich e in-

z e l n e A s p e k t e w i e d e r g e b e n . A m u m f a s s e n d s t e n e r s c h e i n t m i r

i n d i e s e m Z u s a n m e n h a n g d i e U m s c h r e i b u n g v o n P a u l H a c k e r :
"Der Dharma, seinem Inhal t  nach auf  d ie Kasten und Lebens-

stände bezogen,  den gesamten Bereich von Moral '  Kul tus '
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Recht  und s i t te  umgrei fend,  durch seinen Vor lzugr  jensei t i -
ges Hei l  wi rkend,  1st  n icht  aus e inem phi_ losophischen pr in-
z ip oder  e inem re l ig iösen Ursprung able i tbar ,  sondern nur
empir isch festste l lbar ,  se i  es aus dem Veda,  sei_ es aus
dem consensus der  Guten mi t  Rücksicht  auf  den geographi-
schen  o rL . "26 )

D ie  k rass i schen  h indu i s t i schen  samsk r t - sch r i f t en  vo l r z i e -
hen e ine begr i f f l iche Trennung zwi-schen dharma und ar tha,
zw ischen  re l i g i öse r - s i t t l i che r  und  po l i t i s che r_we l t l i che r
ordnung.  "Dennoch 1st  k tar .  daß dharma und ar tha jeden-
fa l ls  an e inem punkt  mi te lnander verbunden s ind,  näml ich
in der  Person des Fürsten.  Für  d iesen fa l len beide Berei -
che zusammen. Die re l ig iöse pf l icht  des Herr_
schers ( rä ja-dharma) ls t  d ie Ausübung pol i t lscher  Tär ig-
ke i t ,  i s t  a r t ha . "27 )  De r  Kön ig  i s t  de r  Au f rech te rha l_ te r
und Beschützer  von dharma in seinem Relch.

Dies is t  auch der  Lei tgedanke der  nepal ischen ver fassungen
der fünfz iger  und sechzj -ger  Jahre.  or thodoxe Gruppen des
indischen pol i t ischen Hinduismus ste l l ten immer wieder
l lepät-  a ls  e inen rdearstaat  und Bewahrer  des Hindütums dar ,
wLe z.B-  der  Akhi l  ahärat  Hindü Mahäsabhä,  insbesondere
dessen  Füh re r ,  v .D .  savä rka r :  "The  K ingdom o f  Nepa r  s tands
out  today as the only Hindu Kingdom in the wor ld . . .
Nepal  is  bound to Hindudom as a whore by the dearest  t ies
of a common Race and Religj-on and Language and Culture,
inherit ing with us this our common Motherland and our com-
non Holyland . . . I^Ihatever contri-butes to the strength of
Hindudom as a whole must strengthen Nepal . Ever:/ Atom
of s t rength added to Nepal  e levates and st rengthens the
prest ige and the posi t ion of  Hindudom al l  round. , ,28)
und bezügl ich der  person des nepal ischen staatsoberhauptes
he iß t  es :  "The  nob le  i dea l s  o f  H indu i sm f i nd  t he i r  bes t
expression in  the t i fe  of  your  Highness,  and we who cher ish
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the best  t radi t ions of  Hindutva '  look up to you as the

greatest  exponent  and foremost  upholder  of  our  ancient

culture we look up to Your Highness - the only inde-

pendent  Hindu ru ler  of  the wor ld '  -  äs the defender of  our

fa i th  as a t rue Hindu Your Highness stands before us

as the most  accredi ted cul tura l  representat ive of  our  an-

) q

c ien t  Dha rma . " - - )  obg le i ch  d iese  spez ie l l e  Rede  an  den

nepal ischen nänä-premierminis ter  ger ichtet  t " l :  
: " :u : :  

n"-

nau d ie Aspekte des Königtums betont '  In  der  Rana-Zei t

wurde a l le  könj -g l iche Macht  auf  den Premierminis ter  über-

t ragen und damit  auch a l le  Rechte und Pf l ichten des Königs '

w e l c h e r n u r n o c h e i n e M a r i o n e t t e i m g o l d e n e n K ä f i g d a r s t e l l _

t e . D i e s e a b s o l u t e S t e l l u n g d e s P r e m i e r m i n i s t e r s w u r d e d e u t -

l i ch  i n  de r  Ve r fassung  von  1948 '  i n  we l che r  vom Kön ig  nu r

bei läuf ig  d ie Rede war '  Das änderte s ich grundlegend nach

dem Ende der  nänä-Herrschaf t '  a ls  der  König sofor t  wie-

der  seine at te i te l tung e innahm und gegen d ie opposi t ion

west l ich beeinf lußter  Gruppierungen zu ver te id igen wußte '

Selbst  in  der  Ver fassung von 1959 stand der  König an der

Spi tze des Staates und das vom Volk gewähl te Par lament

spie l te  nur  e ine untergeordnete Rol le  und konnte vom

König jederzei t  in  se ine Schranken verwiesen werden'  Die

endgüI t ige Wiederherste l lung der  t radi t ionel len könig-

l ichen Rechte brachte dann die eaficäyat-verfassung von L962 '

w o n a c h d e m K ö n i g a b s o l u t e M a c h t i n s ä r n t l i c h e n B e l a n g e n z u -

s t e h t u n d e r s l c h n u r d a n n d u r c h k o n s t i t u t i o n e l l e K ö r p e r -

s c h a f t e n b e r a t e n l ä ß t , w e n n e s i h m b e l i e b t ; e i n e n d e f i n i -

n i t j -ven Einf luß brauchen <1iese Ratschläge n icht  auszu-

üben.

Dafür ,  daß das Königtum sofor t  wleder  d ie a l te  Ste l lung

elnnehmen konnte,  nachdem <l ie  Ränä-Herrschaf t  besel t ig t

wa r ,  i s t  woh l  i n  e rs te r  L in ie  d ie  I so la t i onspo l i t i k  de r

nänäs verantwort l ich,  welche d ie Masse der  Bevölkerung

g"g"r ,  E inf lüsse von außen abschi rmte und dem Volk jegl iche

Art  von Bi ldung vorenth ie l t '  Dadurch wurde d ie t radi t lo-
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ner re  s te r rung  des  Kön igs  a rs  se lbs t ve rs tänd r i ch  akzep t l e r t .Dazu kommt d ie auch in t tepäl  ex is tente Kastenordnung,
welche im xätnmänaü-tat  zumindest  se i t  dem Ende des 14.  Jh.i n  kod i f i z l e r t e r ' r o rm  u " " t . i t .  Auch  d ieses  Kas tensys tem1st  e in Tei l  der  h induist ischen dharma_Ordnung.  , ,Dle r ich_t lge Ar t '  w 'e e in auf tauchendes Lebensprobrem zu behan-deln is t ,  wi rd durch d ie Gesetze (dharma) d.er  Kaste (varna) ,der  jemand angehört ,  und der  besonderen Lebensstufe(ä6 rana ) ,  d i e  se lnem A l te r  en tnlcht rrei wählen; .. ;3öi ;:::';:j;"illlii:':;":;.*."'

wird ars svadharma bezeichnet .  Jeder kennt  se inen pratzund selne Aufgaben'  und so lebt  lm rdealzustand von rämräiya,e lner  Ar t  goldenem Zei ta l ter ,  der  myth isch vorgegeben is tund angestrebt  wi rd,  e in jeder  i "  r . i "a" ; - ' ; ; - r " rnem Nach_barn.  In  Zwei fe ls fäI len hat  der  Könlg jedem den ihm gebüh_renden  p la t z  zuzuwe isen .  D ies  i s t  e i n  Te i l  des  spez le r l endharma des Königs,  des rä iadharma. , ,This  
adaptabl l i ty  tobel leve in  an idear '  r ighteous state of  af fa l rs  whi le  atthe same tlme adoptlng demoerat

as idears r ; " ; ' : : : , , : : : " : : : : tc '  
rorersn '  rmported not ions;-ri) ;:; ;:.";.:;:".i:?::,liiil :i:i:,T:;:::::pol i t ischer  Hindü-Gruppierungen.  

In Nepäl ,  dem einz igent t lndü-xönigre ich,  das es heute noch g lbt ,  lassen s lch d iealten rdeale ln modernem Gewande am ehesten venrirkllchen.

Nach P'v '  Kane 1st  der  König entsprechend selnern rä iadharmaeinerselts der Kopf von verwaltung und Justlz und hat ande_rersel ts  auch auf  d ie Bewahrung der  re l rg lösen und geist l -gen Inst l tu t lonen zu achten.  Es is t  erstaunl ich,  ln  welchwei tgehendem Maße di -e rdeare des k lass lschen h lnduist ischenKönigturns ln den Verfassungen der
splegelt werden. Ganz besonders 

s modernen uepäl wi-derge-

tlse verrassune """ rr.rlä;;r:iä :i:"_i::"i::rT"ä::t-tn eln modernes Gewand gehtil l t slnd.
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Auf fä l l ig  ts t  d ie deut l iche Betonung'  daß es s lch um eine

Hindü-I',tonarchie handelt. In der Präambel der Verfassung

v o n l g 5 g l s t d l e R e d e v o n d e m ' . e s t a b l i s h m e n t o f a n e f f i c i e n t

monarchical  form of  government"  i  1962 scheint  d leses Zie l

erre icht  zu seln,  wenn es helßt :  "Nepäl  ls  an independent '

lnd lv is ib le and soverelgn monarchlcat  Hindü state. ' '

( A r t .  3 ,  A b s .  I )

D l e K r o n e w l r d a l s e i n i g e n d e r F a k t o r d e r n e p a l i s c h e n N a t l o n

angesehen: "Having colnmon aspiratlons and unlted by the

conmon bond of allegiance to the cro!{n, the Nepalese

people l r respect ive of  re l lg lon,  race '  caste or  t r ibe

co l l ec t i ve l y  cons t i t u te  t he  na t i on ' "  (A r t '  2 '  Abs '  I )

Der nepal lsche Könlg erweist  s ich a ls  äuBerst  akt iver  Mo-

narch auf  a l len dre l  Ebenen der  StaatsführuDl f r  Exekut lve '

Legis lat ive und Jur isd lk t lon,  besonders unter  der  eaf icäyat-

Verfassung.  Dlese Akt iv l tä t  zähl t  nach der  Manusmrt l  zu

d e n P f l l c h t e n d e s K ö n l g s r v t e n n d i e s e A k t i v i - t ä t e n d o r t a u c h

etwas anders geartet sind und nlcht so konkret auf die Ge-

waltensphären Bezuggenonmen wird' In dl-esem Zusammenhang

ist auch dle Entsendung von Daurähäs ' InsPektlonskommisslo-

nen,  zu sehen,  welche König Mahendra zu e inem Mit te l  der

Ubervrachung belm Aufbau des Paficäyat-systems machte'

Der nepallsche König ist das exekutive Oberhaupt des Staa-

tes.  AI le  exekut lve Gewal t  l legt  in  seinen Händen'  Doch

"even an undertaklng easy ln itself is sometlnes hard to

be accompllshed by a slngle mani how much harder ls lt for

a k ing,  especia l ly  i f  he has no assl -s tant '  to  govern a

klngdom whlch ylelds great revenues"' 
32) So stehen dem

K ö n l g M l n l s t e r ' ' b e r a t e n d u n d h e l f e n d ' , z u r S e l t e , w e l c h e

vom Köntg ernannt werden' Auch nach Kautllya's RrthaSästra

is t  es d ie Aufgabe des Königs,  d ie Mln is ter  zu ernennen

bzw. abzusetzen. während der Köntg im alten Indlen jedoch

t h e o r e t l s c h d e n B e s c h l ü s s e n d e s } l l n i s t e r r a t s u n b e d i n g t
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Folge le ls ten mußte,  is t  retz tere rnst i tu t lon lm modernen
t ' tepäl  nur  e in r {erkzeug des Königs,  der  seine Entscheidungen
auch durchaus ohne vorherige Beratung durch sei.ne Minister
fä l len kann.  So hat  der  Könlg Ln den vergan€renen 2g Jahren
mehrfach d i rekt  d le Macht  ausgeübt ,  ohne e ln e igentr iches
Kablnet t  zu b i lden.  Dabei  bedr .ente er  srch dann mer-st
eines fünfköpfigen Beratergremlurns, wodurch dle Form demo-
krat ischer  Aspekte gewahrt  br ieb und er  g le lchzei t rg dem
klassischen rdear  des Mln is terrats t reu b l1eb.  Ars Bei-
sple l  möchte lch h ier  auf  d le zei t  nach der  Thronbeste i -
gung Könlg Mahendras h lnwelsen,  a ls  d leser  zunächst  se lbst
dle Leltung der porit ik i. ibernahm, um porit lsche und admi-
n ls t rat ive Reformen durchzuführen,  welche d ie Voraussetzuncr
f t i r  se ine zukünf t ige pol i t tk  darste l len sol_ l ten.

Auch d le Ernennung e ines ersten Min i .s ters is t  in  der
Manusmrt l  vorgesehen.  Dleser  sol l  der  s te l lver t reter  des
Könlgs bel  der  Bewäl t igung der  adminis t rat lven Aufgaben
sein.  Dles g i l t  insbesondere 1m Falre von Krankhei ten des? ? \
Kön igs .  uu '  f n  d iesem S lnne  übe r t rug  Kön ig  T r i bhuvan  1953
wei tgehende adminis t rat ive Befugnlsse auf  se inen premler-
minster ,  rqätr t<ä prasäd Norrärä.

Nach der  la f icäyat-Verfassung von 1962 s lnd dre l  Gruppen
von Minis tern vorgesehen.  Die Min is ter  der  Krone (sr l
5  ko Mantrr )  haren vol le  Min is terposten inne mi t  e lgenen
Ressorts .  Dle Staatsminis ter  (näjyamantr i - )  haben zwar
ebenfa l ls  e lgene Ressorts ,  s le brauchen jedoch nur  dann
zu den Min is terratss i tzungen herangezogen zu werden,  r^renn
lhr  Aufgabenbereich betrof fen is t .  Den"Assistant  Min ls ters, ,
(sahäyak Mantrr )  schl ießl ich steht  ke in e igenes Ressort
zu,  sondern thre Aufgabe is t  d ie unterstützung best immter
M ln i s te r  ode r  S taa tsm in i s te r .  34 )  

rn  den  a l t en  sch r i f t en
wle Mahäbhärata,  Rämäyana und Kaut l ryas Ar tha6ästra f in-
det  s ich e ine ähnl iche Staf fe lung.  Demnach gab es auch



38

außerhalb des inneren Kabinet ts  noch andere Mln is ter  mi t

u n d o h n e P o r t e f e u l l l e , w e l c h e w o h l d e n h e u t l g e n ' . M i n i s t e r s

o f  S ta te "  und  "Ass i s tan t  M in i s te rs "  en tsp re th t " ' 35 )

B e i d e r z u s a m m e n s t e l l u n g d e s t " l i n i s t e r r a t e s w u r d e h ä u f i g b e .

sondere Betonung auf  e ine Bete i l lgung der  unterschiedl lch-

sten Bevölkerungsschlchten und -gruppen gelegt '  Berei ts  im

uarraShärata is t  davon d ie Rede,  daß Mi tg l ieder  a l ler  varnas

in Mln ls terrat  ver t reten seln sol l " r r .35i  l r  *od"rnen wepäl

erh le l ten d ie a l ten Richt l ln ien jedoch noch e ine Ente i te-

rung.  Da NePäl  e ln Vie lvö lkerstaat  is t '  wurde darauf  ge-

achtet ,  daß nö911chst  v le le Ethnien im Mlnis terrat  ver t re-

ten htaren.

A u c h e i n e d e m e a i c ä y a t - S y s t e m ä h n l i c h e G l i e d e r u n g d e r V e r -

wal tung f indet  s ich berel ts  in  den a l ten g indü-schr i f ten.

Im heutigen laficäyat-System werden dle Vertreter der bei-

d e n u n t e r e n S t u f e n a u f d e m o k r a t i s c h e m , w e n n g l e i c h p a r t e i -

Iosern Wege gewäh1t. Von König ernannt wlrd jedoch weiter-

hin der höchste Beamte auf zonaler Ebene ' der lf icafäanl3 '

E ine Neuerung jedoch s lnd der  ind i rekt  vom Volk gewähl te

gesetzgebende Rästr iya Paicäyat  und d ie "Publ lc  Serv ice

Commission"  ( f ,ok Sevä Äyog),  d ie e ine Auswahl  unter  den

Kandidaten für  den Staatsdienst  vorn innt '  E ine solche

K o t m l i s s i o n w a r e r s t m a l s i n d e r V e r f a s s u n g v o n 1 9 4 S v o r g e -

sehen.  Dle durch d le zwei te Verfassungsänderung vom Dezem-

ber 1975 e lngeführ te "Prevent ion of  Abuse of  author i ty

Commission" (Akhtiyär Durupyog Nivärap iyoel solI der im-

mer wieder zu beobachtenden Korrupt ion in  Beamtenkreisen

e i n E n d e b e r e i t e n . B e r e i t s l n d e r l u l a n u s m r t i w i r d d e m K ö n i g

e m p f o h l e n r P e r s o n e n m i t d e r Ü b e r : w a c h u n g d e r S t a a t s d i e n e r

z u b e t r a u e n u n d f ü r A m t s m i ß b r a u c h h a r t e S t r a f e n a u s z u .
.  3 7 )

sprecnen.

Besonders enrähnt  wi rd d ie Ernennung könig l lcher  Botschaf-

ter und Gesandter durch den König in Artikel 85 C der heute



gül t igen ver fassung.  Dieses Amt wurde berei ts  lm a l ten
Indien besonders hervorgehoben aufgrund der repräsen-
tat iven Funkt lonen solcher  personen.  38)

Der Rästriya eaficäyat ist im Grunde genorunen eine rein
formel le Inst l tu t ion.  Letzten Endes können keine
Gesetze beschlossen werden,  d ie dem Könlg n lcht  passen.
Dieser Rästrlya naficäyat f indet keine direkte Entsprechung
ln den a l ten g lndü-schr l f ten.  v ie l le lcht  kann man ihn arn
ehesten mi t  der  vedischen Nat lonalversammlung,  samlt l ,  ver-
g le lchen,  welche später  auch a ls  par isad bezelchnet  wurde.
Auch damals wurden vertreter der Dörfer und städte tn dre
san l t i  en t sand t .  39 )  

D iese  saml t l  ha t t en  b i s  i ns  7 . Jh . v . ch r .
Bestand und wurden dann durch den paura-Jänapada abgeröst,
dem konst l t ionel le  und pol l t ische Aufgaben zustanden.  Der
Paura-Jänapada war d ie gesetzgebende Körperschaf t  der  mi t -
te la l ter lLchen Htndü-rönlgre iche.  rm cegensatz zum heutr -
gen nepal ischen Rästr iya paf icäyat  bedeutete der  paura-

Jänapada jedoch e i iä  s tarke Einschränkung der  könig l ichen
Macht .  so schreibt  K.p.  Jayasvra l ,  er  se i  e in organlsmus ge-
t resen,  welcher  den Könlg habe absetzen können,  der  den
Thronfo lger  ernannt  habe,  der  vom Könlg in  a l ler  unterwt i r -
f igkei t  um die Festsetzung e lnes neuen steuersatzes gebe-
ten worden se1,  dessen ver t rauen in e inen Mln ls ter  a ls
Giundvoraussetzung für  dessen Ernennung zum Kanzrer  ange-
sehen worden sei .  und welcher  Gesetze habe beschl ießen kön-
nen,  d ie dern König n icht  paßten.  40)  

Demgegenüber hat  das
heut lge nepal ische par lament  noch n lcht  e lnmal  d le retz t -
l lche regls lat ive Gewal t  lnne.  Auch d iese beruht  auf  dem
König,  da a l le  vom Rästr iya eaf icäyat  ausgearbei teten Ge-
setzesvor lagen erst  durch d ie zust immung und unterschr i f t
des Königs rechtskräf t lq  werden.

Der nepal ische König is t  n icht  nur  leg is lat ives und exe-
kut lves,  sondern auch judikat ives oberhaupt  des staates.
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Er ernennt den Hauptrlchter des Sarvocca Adä1at, des höch-

sten Ger lchtshofs,  und nach Beratung mi t  d lesem dle übr l -

gen Richter .  Nach den a l ten t t lndü-Schr l f ten äußert  s ich

dle Gerecht igkei t  des Kön19s dar in,  daß er  d ie verd iente

Bestrafung ausspr icht ,  wenn s lch jemand e lnes Vergehens

schuld lg gemacht  hat ,  d .h.  se lnem svadharma nlcht  nachge-
4 r  I

komrnen ls t .  
" '  Handel t  der  Kön19 so gerecht ,  dann erwlrbt

er  s lch damlt  Verdlenste.  Dle Pf l icht ,  für  Gerecht lgkei t

zu sorgen,  ls t  e ln Tei l  aes rä jaaharma des Königs.  Nach

der Manusmrti soll der König entweder persönllch Recht

sprechen oder aber zu dlesem Zweck kundige Rl-chter ernen-
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nen .

Der Feind oder besser  gesagt  der  Gegner des nepal lschen

Könlgtums vor l95l $taren die Ränä-Autokraten, welche dl-e

Macht des KönJ.gs bewußt unterdrückten. Könlg und pollt l-

sche Parteien konnten ln gemelnsamem Kampf der Famil-len-

herrschaft der nänäs ein Ende bereiten. Doch nachden dle-

se dr i t te  Kraf t  ihre entscheldende Macht  ver loren hat te,

wurden die beiden ehemal-igen Verbündeten zu zeitweise er-

b i t ter ten Gegnern.  Härteste ! { idersacher der  Pol l t lk  des

Ivlonarchen lraren j-mmer wieder Vi3ve6var prasäd Xoirälä und

selne Anhänger vom Nepä1I Congress. Während das Könlgturn

durch Betonung a l ter  h lnduist ischer  Ideale seine t radi -

t ionel le  Ste l lung wahren wol l te ,  legte es V.P.  xofrätä

darauf  an,  d le a l ten Richt l j -n len und Werte der  Hindü-Po1l-

t ik  abzuschaf fen.  So soI I  er  wört l lch vor  den ! {ahlen von

1959 gesagt  haben:  " I f  I  come to Po!{er  I  wi l l  put  t t ' to

thlngs ln the Nepalese Museum - the crown and the ldol

of  Pashupat inath."  
=J '  Sein Zie l  war a lso e ine Trennung

von Staat und Rellglon nach lndischem l' luster.

Um seine Pol i t ik  er fo lgre lch durchzusetzen,  wandte der

nepal ische König bewußt d le Pr inz lp len des rä janl t l  an.

NI t l  bedeutet  wört l lch "gutes Benehmen, Verhal ten" ,  wi rd
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aber insbesondere auch lm s inne von "pol i t lk ' ,  gebraucht .
näianf t i  unterscheidet  s ich deut l ich von rä iadharma.
"näjanl t l  ls  the r ray a k ing shourd comport  h lmsel f  to  be
successfu l .  näiaaharrna ls  the \ . ray a k ing should be
r ighteous."  44)  

uor . l  und Gewissen.  werche belm rä iadharrna
so betont  werden,  f inden bel  rä janf t i  ke ine Beachtung;
h ier  zähl t  nur  der  Er fo lg.  Dle v ier  Hauptml t te l  (upäya)
des rä janf t i  s tna s-aman (Versöhnung,  Verhandlung),  danda
(Bes t ra fung ,  Züch tJ -gung ,  Zwang ,  Ang r i f f ) ,  däna  (SchenXung ,
Geschenk,  Bestechung) und bheda (Spal tung,  Verrat ,  Säen
von Zwletracht  unter  den Gegnern) .  Dazu kommen noch dre l
wel tere Mi t te l ,  mäyä (Täuschung,  Betrug) ,  upek3a (Vernach-
läss igung,  Ignor leren)  und lndra jä la (Beschuld lgung,  Vor-
täuschen fa lscher  Tatsachen) .

Gegner der  Pol i t ik  des nepal ischen Königs r ' /aren d ie pol i -
t lschen Parte len,  a l len voran der  l lepäl l  Congress.  Die
Ze i t  von  l 95o  b i s  1959  war  i n  e rs te r  L ln le  du rch  d ie  An -
wendung von säman bestLmmt. rmmer wieder versuchte der
König,  durch VerhandLungen mi t  den d iversen par te len d le
Grundlage für  e ine handrungsfähige Regierung zu schaf fen.
Dennoch führten seine Bemühungen nicht zum gewünschten Er-
fo19.  Doch berei ts  tn der  Manusmrt i  wi rd auch ganz beson-
ders das Ml t te l  des danda gepr iesen.  ' ,Danda is t  jede Ar t
von Aggression,  d ie schamlos unverhül l te 'wie d ie unter
dem Scheln des Rechtes a ls  Strafe für  e ine Bele ld igung
oder Bedrohung unternommene. ' ,  45)  

Die Nepäl l  congress-
Reglerung von 1959/60 ste l l te  d ie Exis tenz des t radi t lo-
nel len nepal ischen Königtums in Frage.  Die präne der  demo-
krat ischen Regierung und König Mahendras r r raren grundsätz-
l ich anderer  Natur .  Daher gr i f f  König Mahendra am 15.  De-
zember l950 e in,  um den Erfo lg seiner  persönl ichen por i t ik

s icherzuste l len.  Dazu fühl te er  s ich a ls  Hindü-uonarch an
der spi tze e ines h indulst ischen Könlgre ichs durchaus be-
rufen.  Der verhäl tn lsmäßig ger inge protest  aus den Relhen
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des Volkes gegen dLese Maßnahme zeigt ,  wie sehr  d ie Htndü-

Gesetze in  der  nepal ischen Gesel lschaf t  veranker t  s ind und

vom VoIk anerkannt werden.

Dle Macht  des danda er laubte es dem nepal ischen König,  d ie

Führer des nepäli 'Cor,gt""s zu verhaften und über Jahre

hinaus ohne Prozeß lm Gefängnis s i tzen zu lassen.  Die über-

raschende Durchführung der Maßnahme des Königs ist unter

dem Aspekt von mäyä als rechtsmäßlg zu betrachten. Ob

dle Gründe,  welche von Könlg Mahendra für  se in Eingre i fen

angegeben wurden,  auch wirk l ich zutrafen,  Lst  le tz ten En-

des unwicht lg ,  da der  König aufGrundvon lndra jäta durch-

aus fa lsche Behauptungen aufste l len dar f ,  um den Erfo lg

seiner  Pot i t ik  zu s lchern o45) Die Maßnahmen des Könlgs

lassen s lch im Endef fekt  a l le  recht fer t igen auf  Grund sei -nes

rä iaanarma und seines Rechtes zur  Anwendung von rä ianl t t .

Denn "belde Ar ten der  Welshel t ,  d ie gerade und d ie krum-

me, sol l ten dem Könige zu Gebote stehen."  
47)

4.  t tepäl  heute unter  König Vl rendra

Als Könlg Mahendra am 31.  Januar 1972 starb,  fo lgte ihm

sein Sohn Vlrendra auf  dem Thron.  Dieser  deutete bere l ts

in seiner  ersten Ansprache an,  daß er  d ie Pol t t ik  se lner

Vorväter  for tsetzen wol l te ,  schloß jedoch gewisse Verände-

rungen nicht aus, vtas die Gegner des faficäyat-systems

neue Hof fnung schöpfen l ieß.  Mi t  Könlg Vl rendra war e in

äußerst  junger -  er  etar  gerade erst  26 Jahre a l t  gewor-

den - ,  aber  dennoch recht  wel ter fahrener Monarch auf  den

Thron gest iegen.  Er  war der  erste nepal ische Könlgr  der

e ine methodische und systemat ische Ausbi ldung erhal ten

ha t te .  So  besuch te  e r  u .a .  d i e  S t .  Joseph ' s  Schoo l  i n

Dar jeel lng und das Eton Col lege 1n Großbr l tannlen.  Er

bereis te wiederhol t  d iverse Länder Europas,  Süd- und Nord-



43

amer i kas ,A f r i kasund  As lensund  h ie l t  s l ch  zu  S tud ienzwecken

f i . i r  längere zel t  ln  Japan auf  .

Wie sehr  d ie Opposi t lon ihre Erwartungen auf  den jungen

König setzte,  ze lgen d le worte Hrs lke3 3än"" ,  der  von e inem

anfängllchen Befünrorter aer paficäyat-Pollt lk König Mahendras

schl leß11ch zu e inem ernsthaf ten Kr i t iker  geworden r i tar :  " I f

the present  Klng of  Nepal ,  K ing Bi rendra,  endorses h is

grandfather ts  solemn commitment  to the people in  some form

or other  and endeavours s lncerely  to fu l f i l l  i t ,  Nepal  may

have a stable and ordered progress as a modern nat ion.  The

people of  Nepal  should be able to evolve in  due course a

v lable pol i t lca l  s t ructure on a t r ia l  and error  basls  by

learn ing f rom thei r  ovtn exper ience and that  of  others.

Such a course of action could ensure not only the permanent

lnterests of  the people but  a lso those of  the monarchy 1-n

N e p a l .  "  4 8 )

So g ing Könlg Vfrendra ml t  groBen Vorsätzen an d le Arbel t .

Mi t  gewlssen Lei tsätzen versuchte er ,  der  Arbei tsweise und

den Zielen von Regierung und Verwaltung neue !{ege zu wei-

sen oder a l te  wleder in  ErLnnerung zu rufen,  Der Könlg ver-

t r l t t  dabei  e inen nepal ischen Elnhei tsgedanken,  der  über

die Grenzen von Rasse und Rel lg ion h lnweggeht .  "To h im a

Nepalese ls  a Nepalese.  He does not  v iew him as Nehrar t

Pahar i  or  Madesl .  Nei ther  he sees h im as a Hindu or  a

Buddh is t  o r  a  I ' t us l lm  o r  a  Ja in . "  
49 )

Schon bald nach seiner Thronbesteigung nahm Könlg Vlrendra

seine hochgesteckten Zie le in  Angr i f f .  Besondere Betonung

legte er  dabei  auf  d ie Entwlck lung des Landes.  Dazu ord-

nete er  d ie Auf te i lung in v ier  regionale Planungszentren

an,  welche er  nun ln regelmäßigen Abständen aufsucht ,  um

die Ef fekt iv l tä t  d ieser  Arbel ts ! . re lse pgssgnl ich zu über-
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wachen.  Gle lchzel t lg  kommt der  König auf  d iese Weise in

di rekten Kontakt  zur  Bevölkerung der  e inzelnen Entwlck-

lungsregionen und kann s ich so persönl ich mi t  ihren pro-

b lemen und Nöten ver t raut  machen.  So l le fern ihm diese Be-

suche neue Erkenntn isse für  d le zentra le Regierungspol i t ik

ln Käthmändu. Nebenbei tragen dlese Besuche auch noch zu

einem Anwachsen der  Popular i tä t  des Königs a ls  e ines

nat ionalen Führers bel .

An 9.  Februar  1975 b i l -dete König Vl rendra e lne "Const i tu-

t lon Reform Commission" .  Deren Arbei tsergebnis war dLe

zweLte Anderung der  Ver fassung,  welche am 12.  Dezember 1975

verkündet  wurde.  Dlese Verfassungsänderung brachte,  wie

nlcht anders zu er:warten, keine umwerfenden Veränderungen

lm pot i t ischen Gef i ige l lepäls.  Das Könlgtum hat te es im Ver-

lauf  e lnes Vler te l jahrhunderts  verstanden,  aufbauend auf

den Grundpfe i lern t radl t ionel ler  h lnduist ischer  Ideale von

Staat  und Gesel lschaf t ,  s ich e ine fast  absolut  anmutende

Macht  anzuelgnen.  So räumte auch d le Verfassungsänderung

von 1975 durch ger lngfüglge Veränderungen des Wort lauts

etwaige le tz te Zwel fe l  an d ieser  Ste l lung des Königtums

aus dem Wege.  Darüber h inaus fanden berei ts  bestehende In-

st i tu t lonen thre konst i tu t ionel le  Verankerung,  wle z.B.

d le "Back- to-Vi l lage Nat lonal  Campaign" (Gäumpharka

näl f r iya abhlyän) .  In  d ieser  Form ls t  d ie Fol i t lk  König

Vlrendras ein Fortschreiten auf dem von seinem Vater ge-

w lesenen  Wege .  So  k r l t i s i e r t  dann  auch  S .D .  Mun i :  , 'K i . ng

Birendra,  soon af ter  h is  comlng to the throne,  gave h ints

that he was prepared to rnake some compromises with the

emergLng rant i - thesj .sr  and change the Panchayat  System

accordlngly .  The constut ional  changes of  December 1975

are a delayed and hesi tant  s tep in  that  d l_rect lon . . .

Besldes,  the young k lng f l rmly mainta lns that  t radl t lons

and customs are the source of his psrer and authority and

that  the Panchayat  System and i ts  par ty less character  would

be susta ined for  ever .  '  50)
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Daß die Macht  des danda auch heute noch spürbar  wird,  ze igt
z -8 .  d i e  Vo l l s t reckung  de r  Todess t ra fe  an  zwe i  M i tg l i ede rn
des Uepä1f  Congress,  d ie s ich mi t  Waffengewal t  gegen das
bes tehende  sys tem au fge lehn t  ha t ten ,  im  Feb rua r  1979 .  rm
Apr i l  und Mai  kam es,  geschürt  und geförder t  von ausrändi-
schen Mächten,  zu hef t igen studentenunruhen im ganzen Lan-
de.  Gal t  d ie Kr i t ik  der  s tudenten auch d i rekt  dem Erz ieh-
ungsv/esen,  so hrar  s ie doch indi rekt  qegen das gesamte
System ger ichtet .  Hef t ige Ausschrei tungen am Vortag ln
xätr rmänaü veranlaßten den König schl ießl ich zu sei -ner
h i s to rLschen  P rok lama t i on  vom Morgen  des  24 .  Ma i  1979 ,  i n
welcher  er  e in nat ionales Referendum ankündigte.  Al le  er-
wachsenen r r iepärr  so l l ten nun d ie wahl  haben zwischen der
Beibehal tung des eaäcäyat-systems un<1 der  wiedereinführung
de r  po l i t i s chen  pa r te len .  " rn  t h i s  re fe rendum,  a l l  e l i g i b l e
c i t izens wi l l  be asked to vote on one of  two choices:
whether  we should reta in the present  panchayat  system wl th
sui table reforms or  wether  we should set  up a mul t i -par ty
system of  government .  , ,52 )

Das angekündigte Referendum fand landeswei t  am 2.  Mai  rggo
stat t  und führ te zu e inern ceutr ichen s ieq der  pro-pai icävat-
S e i t e .

ob d ieses Ergebnis nun zu e inschneidenden Veräncrerungen
füh r t  ode r  n i ch t ,  bJ -e ib t  abzuwar ten .  Jeden fa r r s  sp rach
König vrrendra am Ende seiner  prok lamat ion wei terh in von
"unse rem ge ) - i eb ten  H indü -xön ig re i ch "53 ) ,  r " "  andeu ten  mag , ,
daß er  d ie lvesenszüge des Hindü-Königtums aufrechterhal -
ten wi} l .  Unqeachtet  des Ausganos der  Wahl  säen an
e i -nem Sys temwande l  i n te ress ie r te  aus länd i sche  Mäch te  j e -
doch wei terh in unzufr iedenhei t  in  Vork.  I t ie  ich erst
kü rz r i ch  aus  zuve r l äss ige r  eue l1e  e r fah ren  habe ,  wenden
sie s ich nun,  nachdem man über c l ie  s tudentenunruhen n icht
zum anges t reb ten  Z le l  ge tanq t  i s t ,  i nsbesonde re  de r  Nevä r_
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Bevölkerung des xät f rmänaü-Tales zu,  indem s ie an ihre g lor-

re iche Vergangenhei t  er innern und ihre anqebl iche Unter-

d rückung  dageoenha l ten .  S i che r  i s t  das  bes tehende  Sys tem

in Xepäl  dr inqend reformbedürf t ig ,  c loch muß man bei  a l - ler

K r i t i k  bedenken ,  daß  po l i t i s che  Sys teme ,  d ie  s i ch  i n  wes t -

l ichen Industr iestaaten bewährt  haben,  n icht  auch unbecl ingt

d ie  i dea le  S taa ts fo rm fü r  wepä l  se in  m i i ssen .  D ie  besonde re

geopol i t ische Lage,  d ie e i .genständige Geschiehte und Kul-

t u r ,  de r  n led r i ge  En tw ick lungs -  und  B i l dungss tand ,  e t c . ,

a l l  d tes  s i nd  Fak to ren ,  d j -e  be i  e i ne r  Beu r te i l ung  und

Ausrrrer tung des nepal ischen Staatswesens mi t  berücksicht lg t

werden müssen.

Die nepal lsche Monarchie hat  den Machte lnbruch,  den d ie

nänä-zet t  ml t  s ich brachte,  recht  schnel l  wleder  übenrun-

den.  Gle ich zu Beginn der  fünfz iger  Jahre und verstärkt

noch unter Könlg Mahendra knüpfte man dort an, \ ito der Fa-

den 1846 abger issen wurde.  Trotz e iner  gewissen Moderni -

s lerung nach außen h in,  beruht  das nepal ische Königtum

wei terh in auf  den Stützen der  a l ten Hindü-pol i t tk .  Htn-

duist ische Ideale best immen auch heute noch den Staats-

aufbau und d le Richt l ln ien der  nepal lschen Pol i t lk .  Und

so macht  auch Könlg Vl rendra kelnen Hehl  i laraus,  daß er

den Charakter  des sakra len h induist ischen Köniqtums in

Nepäl  bewahren w111.
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Die Transl i terat lon der  neparrsehen schr i f tze ichen er-
fo lgte nach fotgendem System:
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$ r
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! E r

g e
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* o

sä au

iS ka

Gr kha

q g a

e \ a

6 tha
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oI na
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Gt ba

B bha

q m a

rt $a

€ s a

g

g

gha

=r ho
a u s

g

ry

: hna

q c a

q cha

st ja

T[ jha

q f r a

d t a

g tha

E d a

g dha

A n a

?t va

t I S a

q y a

{ r a

U l a
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Verzeichnis wicht iger Personen und Begr i f fe

icärya,  Taika Prasäd Geb.  im November 1912.  Mi tbegründer

und Fi lhrer  des Nepäl  Pra jä Par lgad.

f  955 -57  P rem ie rm in i s te r .

Akh i l  Bhära t  H indü Mahäsabhä =  A l l  Ind ia  H indü t r lahäsabhä,  Ind i -

sche pol i t ische Gruppierung,  welche

sieh für  d ie Verwirk l ichung der

Ideale e lnes Hindü-Staates in  Indien

einsetzte.  Der Hindü Mahäsabhä g lo-

r i f iz ier te d le Rä1äs a ls  d ie Bewah-

rer  des e inz lgen Hindü-staates auf

de r  We l t .

Akhi t  Bhärat iya Nepät l

Rästr iya Congress

Akhtiyär Durupyog Niväraqr

Ävos

AmSuvarmä

(=  A l l  I nd la  xepä t1  Na t i ona l  Cong ress )

Siehe unter  Nepä11 Rästr iya Congress.

= Kommission zur  Vermeidung von

Autor i tä tsrn lßbrauch.  Sel t  der  2.  Ver-

fassungsänderung vom Dezember I975

in  A r t l - keL  67  C  kons t i t u t i one l l  ve r -

anke r t .

u rn  600  n .Ch r .  zunächs t  de  fac to ,  spä -

ter  (ab 5O7) wohl  auch de jure l ler r -

sehe r  des  Nepä l -Ta les .  Obg le i ch  e r

n i ch t  o f f i z i e l l  a l s  Kön i c r  i n  E rsche i -

nung t rat ,  war er  dennoch e ine der  be-

deutendsten Gesta l ten der  nepal ischen

Gesch i ch te .
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dca l

af ica1 sabhä

\ /

(nep . )  =  Zone .  Neoä l  i s t  ve rv /a l t unqs_
mäß1c r  i n  l 4  Zonen  au fqe te i l t .

( nep . ;  Zonenve rsammlung .  S ie  se t z t
s l ch  aus  den  M i tg l l ede rn  a l l e r  J t I l ä
Paf icäyats e iner  Zone zusammen.

(nep . )  =  Zonenbevo l lmäch t i g te r .  E r
is t  der  Vors i tzencie des Afrca1
Commi t t ee rs ,  we l ches  au fg rund  de r
ersten VerfassungsänCerung von 19G7
den Af ica1 patcäyat  ersetzte.  Der
AncalädhTd wird vom König ernannr.

( s k t . )  =  d a s  p o l l t i s c h e  H a n d e l n ;
I^ lohls tand,  Wohlbef inden.

( s k t . )  =  S t a a t s w i s s e n s c h a f t ,  W i r t -
seha f t sw issenscha f t .

i nd i sche r  Maurya -Her rsche r  (274  _
2 3 2  v . C h r .  )  .

( sk t . )  =  Lebenss tu fe .  De r  i dea le
Lebens l_au f  des  E inze lnen  i s t  i n  v i e r
S tu fen  e inge te l l t :  Schü le r ,  Haus_
vater ,  Waldelns iedler  und lVander_
mönch .

e ine mächt iqe cot thei t ,  welche d ie
schreckl iche und zerstörer ische
Macht  St . r . "  repräsent ler t ;  dennoch
auf  das engste mi t  dern nepalLschen
AII tagsleben verknüpf t  und a ls  unab_
hängige Got thei t  angesehen;  daher
eine der  am meisten verehr tqGot thei_ten
ln  nepä I .

af icalädhi6

artha

a r tha6äs t ra

ASoka

ädrama

bhairav
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b h e d a

d ä n a

dar.r$a

dharma

das  4 .  de r  v i e r  I l aup tm i t t e l  ( uoäya )

h i n d u i s t i s c h e r  P o l i t i k :  =  S p a l t u n g ,

Te i l unq ,  F ruch ,  S tö rung ,  T reueb ruch ,

Ve r ra t ,  Säen  von  Zw ie t rach t  un te r

den Fei -nden.

das  3 .  de r  v i e r  l l aup tm i t t e l  ( upäya )

h i n d u i s t i s c h e r  P o l i t i k :  =  S c h e n k u n g ,

Geschenk ,  Gabe ,  Bes techung .

das  2 .  de r  v i e r  l l aup tm i t t e l  ( upäya )

h indu i s t i sche r  Po l i t i k :  =  Bes t ra -

funo ,  Züeh t i - gung ,  Ang re i f en '  An fa l -

1en ,  Gewa l t ,  Knüpoe l ,  S tock ,  S tab ,

Her r ,  Behe r r schung ,  Un te r j ochung '

Zwanq .

( s k t . )  b e d e u t e t  w ö r t l i c h :  " d a s '  w a s

zusammenhä l t ,  e rhä l t ,  au f rech te r -

hä l t " .  Das  Wor t  bez ieh t  s i ch  i n  c l i e -

sem Sinne n icht  nur  auf  d ie Gesamt-

hei t  von Gesetz und Brauchtum (Rel i -

g i on ,  S i t t e ,  S ta tus  '  Kas tenwesen ,

Ans tand ,  Benehmen '  P f l i ch t '  E th i k ,

Tugend ,  Gerech t i gke i t '  F römmigke i t ) ,

sondern auch auf  d ie wesenhaf te Ar t

oder  Qual i tä t  des Indiv iduums, aus

der s ich d ie Eigenart  gerade seiner

P f l i ch t ,  se ine r  soz ia len  Funk t i on ,

seiner  Berufung und seiner  s i t t -

l i chen  S tu fe  e rg ib t .
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l
dharma6astra

eäuT

gäum padcäyat

gäurn sabhä

gäurn sevak

gäugrpharka rästr iya

(sk t . )  f ns t ruk t i onen  be t re f f end  des
he i l i gen  Gese tzes .  Vom Beg inn  de r
ch r i s t l i chen  Ze i t r echnung  an  wurden
elne Reihe derar t iger  Gesetzeswerke
ver faßt .  Das f rüheste l_st  das von
Manu  ( i n  se ine r  absch l i eßenden  Fo rm
v e r m u t l i c h  a u s  d e m  2  . / 3 .  l n . n . C h r .  ) .
Andere bedeutende dharmadästras s i .nd
z .B .  d ie  von  ya j f i ava l kya ,  V lgpu  und
Närada .

( n e P . l  =  D o r f ,  W e i l e r

(nep . )  =  Do r f ra t ;  gewäh l t  vom gäum
sabhä.  Die unterste Ebene des patcäyat .
Sys tems .

(nep.  ;  = Dorfversammlunq.

(nep . )  =  Do r fd iene r ,  Do r fwa r t .  Fuh_
gier t  a ls  Sekretär  des gäugr pafrcäyat .

abhiyän (nep.  )  = ' ,Nat ionalkampagne;  
zurück_

aufb Dorf" .  Diese Kampagne wurde Mi t_
te der  sechziger  Jahre ins Leben ge_
rufen,  um eine stärkere Einbeziehung
der ländl ichen Gegenden in den nat io_
nalen Entvr ick l -ungsprozeß zu erre i_
chen.  Durch d ie zwei te Verfassungs_
änderung vom Dezember 1975 wurde d ie_
se  Ins t i t u t i on  kons t i t u t i one l l  ve r_
anke r t .
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lnd ra jä la

j  1 1 r ä

j i I l ä  pa fcäya t

j i l f ä  s a b h ä

Kap i l avas tu

Kau t l lYa ,  CänakYa

( s k t .  )  =

Siebentes

P o l i t i k :

be r t r l ck ,

növe r .

( n e P .  )  =

mäßig in

"das  Ne tz  des

Machtmi t te l

Beschwörung,

K r i e g s  l i s t ,

I nd ra "  .

h lnduist ischer

Gauke le l ,  Zau -

Täuschungsma-

zone.  Nepä1 ls t  vernta l tungs-

75  Zonen  geg l i ede r t .

(nep.  )  = Zonenrat ;  bestehend aus

l l  M i tg l i ede rn ;  qewäh l t  von  J i11ä

s abhä.

(nep.)  = Zonenversamrnlung.  Setzt

s ich aus je  e inen Vert reter  der  gäug

paf icäyats sowie e inem Dr i t te l  der

Mi tg l leder  e ines nagar paf icäyats des

D ls t r i k t s  zusammen .

He lma ts tad t  Buddhas ,  ge legen  i n  de r

Nähe von Ti laurakot  im heut ic ten

D is t r i k t  Kap iLavas tu .

Lecrenclärer  Kanzler  des Maurya-Herr-

sche rs  cand raqup ta  (324 -3Oo  v .Ch r . )  .

Ihm wird das berühmte pol i t ische

Handbuch ,  A r tha3äs t ra '  zugesch r i eben ,

welches e in umfangreiches und leben-

d iqes  B i t d  von  S t i l  und  A r t  h l ndu i s t i -

sche r  Reg ie rung ,  S taa tskuns t '  K r i egs -

führung und öf fent l ichem Leben jener

Ze i t  ve rm i t t e l t .



Kirant i

xoi rärä, prasäd
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Große Bevölkerunqsgruppe im öst_
l ichen wepät ,  welche wlederum 1n
dle belden Hauptgruppen näf una
Limbü und e in ige k le inere Fi thnien
zer fä11t .  Vermut l ich handel t  es
s ich h ierbei  um die Nachkornmen jener
Kiränt l ,  welche etwa in den letz ten
sleben Jahrhuncler ten v.  Chr.  im
nepäl- fa l  herrschten und darni t  d ie
erste h is tor lsche Dynast ie l lepäts
da rs te l l en .

(geb .  i r n  Janua r  l 9 f2 ) .  Gehö r te  zu_
näehst  dem l lepä1i  nästr lya congress
(oegrründet  im Oktober 1946 in fndien
a1s Akhi l  Bhärat iya Nepä1f  Rästr iya
consl ress,  umbenannt  im Januar '  r rnr l
an.  Nach dessen Zusammensehluß mi t
dem wepäI i  era iätantr ik  Conqress zum
wepät i -  Congress im Apr l I  l950 e ln lge
Ze i t  dessen  p räs lden t .  D l f f e renzen
mit  se inem Halbbruder Vi3ve6var prasäd
xoirärä.  Führte spal tung aes uepät f
Conqress herbei .  Seine Sol i t tergrup_
pe nannte s ich sei t  c lem 30.  Apr i1
r953  Räs t r i ya  p ra jä tan t r i k  pu . t v
(=  Na t i ona l  Democra t i c  pa r t y ) .  , r r _
schen  l 95 l  unc l  1954  mehr fach  von
Köniq Tr ibhuvan ernannter  prern ier_
m ln i s te r .  Heu te  M i tg l l ed  des  nä i
s  abhä .

Matrka
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xoi tärä,  v i3veSvar prasäd (=  B .P .  Ko i ra la )  (Seb .  im  Sep tember

f  9 f  4 ) .  Che f i deo loge  und  F i . i h re r  des

nepäf l  congress.  Hauptwidersacher

des nepal ischen Königtums.  Begann

sehr f rüh selne pol l t ische Karr ie-

re .  f 931 -32  M i tg l i ed  de r  Commun is t

Pa r t y  o f  I nd ia .  Se i t  1935  l ' l i t g l l ed

de r  Cong ress  Soc ia l l s t  Pa r t y  o f

I nd ia .  1942  Ve rha f tung  wegen  de r

Tei lnahme an der  "Qui t  India"-Bewe-

gung.  Ent lassung aus dem Gefänqnis

1945.  Im Oktober L946 l " l i tbegründer

des Akhi l  nhärat lya wepäf l  Rästr iya

Congress  (=  A I I  I nd ia  Nepa l i  " "a t " -

na I  Cong ress ) ,  we l che r  s i ch  ab  Janua r

1947 nur  noch wepäI l  Rästr iya con-

g ress  nann te .  1947 -5 f  fU t r re r  ae r

mehr oder  weniger  f r ied l ichen Akt ionen

des wepäI l  cotgr""s gegen d ie nänäs

im nepal ischen taräI  .  1950 t ' l i tbe l

gründer des Nepäl l  congress.  rnnen-

m ln i s te r  lm  Koa l i t i onskab ine t t  m i t

d e n  n ä n ä s  i m  J a h r e  1 9 5 1 .  1 9 5 9 - 6 0 ,

nach  den  e rs ten  und  b i she r  e inz igen

f re ien  Wah len ,  P rem ie rm in l s te r .

I 5 .  Dezember  I 960  Ve rha f tung .  Ohne

Verhand lung  im  Ge fängn i s  b i s  1968 .

B i s  1976  im  Ex i l  i n  I nd ien .  Rückkeh r

nach  nepä l  im  Deze rnbe r  19?6 .  So fo r t

w i e d e r  i n h a f t i e r t .  D u r f t e  1 9 7 8  z u r

med iz in i schen  Behand lung  i n  d ie  USA

aus re i sen .  Rückkeh r  im  März  1979 .

Danach  fü r  e in ige  Ze i t  un te r  l l aus -

a r r e s t .



Ksatr iya

Kunvär, Jang

Licchavi

Lok Seva Ayog

uahäbhärata

Bahadur
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Die zwei thöchste Stufe im k lass i_
schen h lnduist isehen Kastensystem,
dle der  Kr iegerkaste.

(s iehe unter  nänä,  . rar ig  sahädur)

Ursprüngl ich wohl  d ie Ksastr iya_Be_
völkerung von Vai6äf l  in  Nordindien.
S t e l l t e n  v o m  l .  b i s  g .  J h .  n . C h r .
d ie herrschende Dynast le ln  l lepäI
d a r .

(= Publ ie  Serv iee Commlssion)  Ersr_
mals vorgesehen in der  Ver fassung
von 1948.  Ihr  kommt e ine beratende
Funkt ion in  a l len personal f ragen 

des
S taa tsd iens tes  zu .

A l t i nd i sches  He ldenged i ch t  m i t  zah l_
re ichen Einschüben und Episoden <1er
verschledensten Ar t ,  d ie zum Tei l
e r zäh lende r ,  zum Te i l  be leh rende r
Na tu r  s i nd  und  s i ch  übe r  Re l i g i on ,
Mora l ,  Lebenswe ishe i t  und  ähn l i che
D inge  aus lassen .  Das  gewa l t i ge  Epos
mit  se inen rund IOO.OOO Doppelversen
l s t  d l e  A rbe i t  v i e l e r  Genera t i - onen .
Es entstand zwischen 4OO v.Chr.  und
4OO n.Chr.  und wurde erst  nachträq_
lich zu einem Ganzen zusanmencre_
schwei .ßt .

( nep .  )  =  M in i s te r
mantrl
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maya

na9ar

d -

nagar pancayat

wepä t  e ra jä  Pa r i sad

l lepärl  congress

( s k t . )  =  I l l u s l o n ,  T ä u s c h u n g ,  B e t r u g ,

T r i ck ,  Zaube rkuns t ,  Mag ie ,  e t c .

Fün f tes  l 4ach tm i t t e l  h l ndu i s t i sche r

Po l t  t i k  .

( n e P .  )  =  S t a d t

(nep .  )  =  S tad t ra t

Im Grunde genommen die ä l teste pol i -

t i s che  Pa r te i  i n  l epä1 .  Gegründe t

1935  i n  xä t t rmänaü .  Ger ie t  nach  de r

mißglückten Verschwörung von 1940

e twas  i n  Ve rgessenhe i t .  Zäh l t e  i n

den  fün fz ige r  Jah ren  w iede r  zu  den

füh renden  Pa r te ien .

In Apr i l  l95O durch den Zusammen-

sch luß  von  Nepä l l  näs t r i ya  cong ress

und l lepäl l  era iätant i ix  Congress ge-

bi ldete Parte i .  l i lar  d ie verbre i tet -

s te Parte i  in  Nepäl  und gewann d ie

hiahlen f959 mi- t  überwäI t igender

Zweidr i t te lmehrhei t .  I ta t te auch ent-

scheidenden Ante i l  an der  Abschaf-

fung des nänä-negimes.  Ideologischer

Füh re r  d iese r  soz ia l i s t l sch  ausge -

r i ch te ten  Pa r te i  i s t  V i3ve3va r
p rasäd  ro r rä tä .
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Nepa l i

Pra jätantr j -k  Congress

nepErf nästr lya congress

pafic

Im August  194g von Suvarna und
uaträv i r  Sam6er 1n Kalkut ta gegr t inde_
te Parte i .  Er :vr ies stch a ls  recht
m i l i t a n t .  S c h l o ß  s i c h  i m  A p r l 1  l 9 5 0
mit  dern tepäI i  Rästr lya Congress zum
wepärf  congress zusarnmen.

rm  Ok tobe r  1946  a l s  akh i l  Bhä ra t i ya
l lepäf f  nästr i .ya Congress in  Indien
geg ründe t .  Nann te  s i ch  ab  Janua r  I 947
nu r  noch  nepä l l  Räs t r l ya  cong ress .
Versuchte immer wieder auf dem lrlege
von satyäqraha,  M. K.  cändhi-  rs  Metho_
den  des  pass i ven  Wide rs tands ,  d ie
Verhä l t n l sse  i n  Nep ;1  zu  ve rände rn .
Sch loß  s i ch  im  Ap r i l  l 95O m i t  dem
Nepäf i  era jätantr ik  congress zum
Nepäf l  Conqress zusammen. Berei ts
1949 hat te s i -ch e ine Gruppe unter
Ftihrung von DiIII Raman negmf abge_
spa l t en ,  d le  s i ch  eben fa l l s  r . r epä t l
Has t r r ya  Cong ress  nann te .D iese  Grup_
pe  beh ie l t  auch  nach  l 95O d iesen
Namen  be i .

(nep.  )  = gewähl tes Ratsmitg l ied e ines
na tcäya ts .
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pancayat

pa r i sad

Pa3upat i

pätan

paura-  I  anapaqa

Wör t l i ch  =  Ra t  de r  Fün f .  E in  E rbe

aus  de r  a l t en  H indü -po l i t i k .  Bedeu -
te t  gs661 l i one t I  d i e  Se lbs t ven ra l -

tung e ines Dorfes durch e in Komitee

von  fün f  Rep räsen tan ten .  Se tz t  s i ch

heute jedoch meist  aus mehr Personen

zusammen. In uepäl  g ibt  es heute

eafrcäyats auf  Dorf -  bzw. Stadt- ,

D i s t r i k t -  und  Na t i ona lebene .  S ie

ste l len das Rückgrat  des nepal ischen

Verwal tungssystems dar .

( sk t .  u .  nep . )  =  Ve rsammlung ,  Ra t ,

Sena t .

wö r t l i ch  =  He r r  de r  T ie re .  Aspek t

Sivas a ls  Schutzherr  der  Fruchtbar-

ke i t  von  Menschen ,  T ie ren  und

P f l anzen .  F inde t  se inen  besonde ren

Ausdruck in  der  Verehrung des phal l i -

schen Symbols des l j - igam. Pa6upat i

fand in wepät  schon sel t  ä l tester

Zei t  besondere Verehrunq.  Zumindest

sei t  Am5uvarma gi l t  er  a ls  Schutz-

got thei t  des Landes.

= Lal i tpur .  Zwel tgrößte Stadt  nepäts.

Ca .  60 .OOO E lnwohner .

(skt .  )  = d ie gesetzgebende Körper-

schaf t  der  mi t te la l ter l ichen Hindü-

Kön ig re i che .



Pradhän Paf,c

pradhän mantrl

näi sarnä

ra l  a

ral adharma

räi  anl t i

räjyanantri

nämäyana

ramrajya
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(nep.  )  = der  Ratsvors i tzende im
Paf icäyat .

(nep.  )  = Premiermlnis ter

(nep . )  =  kön ig l i che  Ve rsammlung .

Eine Ar t  Oberhaus,  das Beratungsorgar
des Königs,  dem neben e iner  Reihe
Ex-of f ic io-Mi tg l ieder  nur  Nominier te
des Könlgs angehören.

( s k t .  u .  n e p . )  =  K ö n i q ,  H e r r s c h e r .

Der besondere dharma des Köniqs.

( s k t . )  =  p o t t t i k .  ( n e p . ,  r ä j n I t r )

( nep .  )  =  S taa tsm in i s te r .

Ein großes,  von vähIk i  zwischen dem
4.  und  2 .  Jh . v .Ch r .  ve r faß tes  Epos
mlt  24.OOO Doppelversen.  Es wurde in
späterer  Zel t  durch Zusätze be-
t rächt l ich enre i ter t  und verändert .

Eine Ar t  goldenes Zei ta l ter ,  welches
mythisch vorgegeben is t .  In  ihm
kennt  jeder  seinen p latz  und seine
Aufgaben und lebt  in  Fr ieden ml t
seinen Nachbarn.

Urspriinglich Jairg eahädur Kunvär.

Begründer der  Ränä-Herrschaf t .  Pre-

m i e r m i n i s t e r  1 8 4 6 - 5 6  u n d  I 8 5 7 - 7 7 -

Rana,  Jang Bahadur
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ras t r l ya  pancayaE

sabha

3äh, t ' tahendra Vir  Vikram

Sah,  Pr thv inarayan

d-att, trtUhuvan VIr Vikram

6ätt ,  v lrendra Vir  v lkram

Saha ,  H rs i ke3

(nep.  )  = Nat ional rat .  Die gesetzge-

bende Versamrnlung lm nepalischen

Rätesystem.

(neP. )  = Versammlung.

Kön19 von 1955-72.  Begründer des heu-

t lgen nepal ischen eaf fcäyat-Systems.

A l s  M . B . B .  3 ä h  g f e f c h z e l t t g  e l n e r

der hervorragendsten Diehter des

modernen Nepäl .

König f743-75.  Begrt inder  des moder-

nen Nepäl .

K ö n i g  v o n  l 9 f f - f 9 5 5 .  V a t e r  v o n

MahenCra.  Hat te entscheidenden Ante i l

an der  Abschaf funs des nänä-Reqimes.

(geb .  an  28 .  Dezember  1945 )

Könlg von nepäl  se i t  dem 31.  Januar

L 9 7 2 .

(geb .  im  Ma l  f 925 )  Be re i t s  im  aus -

klingenden nänä-neqime führende

S te l l ung  im  E rz iehungsh resen .  eu i t -
t i e r t e  1 9 4 8  d e n  D i e n s t .  1 9 4 8  M i t g l i e d

des wepä1l  era jätantr ik  congress,

später  Führer  des wepäI l  R;st r iya

Congress .  f 955 -60  Bo tscha f t " r  i n  a . r ,

USA und WepäIs erster  s tändiger  Ver-

t reter  bei  der  UNO. In der  Folge-

zei t  führender Pol i t tker  des Pancävat-



Sahäyak uantrl

6akt i

saman

samit i

samvldhan
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Sys tems .  f  960 -62  F lnanzmin i s te r .

1952  ku rze  Ze i t  Außenmln l s te r .  En t_
wlekel te s lch a l lmähl lch zum Kr l t i_
ker des naf,cäyat-Systems. Mehrfach
inha f t l e r t .

( nep . )  =  ass l s tan t  m in i s te r

Ein bedeutender Begrlff aus dem Be-
re ich des Tantr ismus.  Gemeint  ls t
das ! {e lb l lche a1s d le pro j iz i .er te
"Energie"  

des Männl ichen.  Mann und
Frau s lnd d le polaren Erschelnungen
eines e inz igen t ranszendenta len
Pr lnz lps.  Obgle leh in  der  Erschei-
nung zwelr  s ind s le l rn t {esen e lns.
Das Männl iche wlrd ldent i f lz ier t  ml t
der  Ewigkel t ,  das Weib l lche n l t  der
ZeLt ,  beider  Umarmung ml t  dem Myste-
rlum der Schöpfung. fm modernen
Hlnduismus kommt dem Kul t  der  Sakt l ,
der  Göt t in ,  e lne sehr  große Bedeu_
tung  zu .

Das erste der  v ier  Hauptml t tet
(upäya )  h indu l s t i sehe r  po l i t i k :  Ve r -
söhnung ,  Ve rhand lung ,  Besän f t i gung ,
Betörung.

(nep . )  =  Ve re ln igung ,  Gese l l scha f t :
Komitee.

(neP .1  =  Ve r fassunq
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Samyukta

Prajatantr ik  Par ty

sarvocca adalat

Savärkar ,  Vinayakrao

Damodar

si1nh, Kunvär Indraj l t

3r i  s ko mantr l

svadharma

Die  i n  manche r  H ins l ch t  l i nks rad i -

ka le  Pa r te i  K . I .  S imhs .  Gegründe t

r 9 5 5 .

(nep.  )  = oberster  Ger i .chtshof  .

( 2 8 .  5 .  r 8 8 3 - 2 5  . 2 .  1 9 6 6 1

Überzeugter  ind iseher Hind-u-Nat io-

na l i s t ,  Revo lu t i onä r  und  Te r ro r i s t .

Studlum in England.  Vie le Jahre j -m

Gefängnis auf den Andamanen und in

Ra tnag l r l .  1937  En t l assung  aus  de r

Haf t .  Mi tg l ied der  j .nd ischen

Democrat ic  Svaräi  Par ty ,  später  des

Hindi  Mahäsabhä.

(geb .  im  Ap r i l  f 9O6)  M i tg l i ed  des

uepäl l  Rästr iya Congress,  später  des

Nepal l  Congress.  Gegner des "Delh i -

Kompromisses"  von 1951.  Versuchter

S t a a t s s t r e l c h  1 9 5 2 .  G r ü n d e t e  I 9 5 5

cl ie  Samyukta Prajätantr ik  Par ty .

1957  fü r  d re l  Mona te  P rem ie rm in i s te r .

Auch heute noch e iner  der  Führer  der

Pro-P ar te ien-Bewequng .

(nep .  )  =  M in i s te r  de r  K rone .

Der indiv iduel le  dharma eines jeden

Irlenschen.



taräI

upaya

upeksa

vajrayäna

varna
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NepäIs a i te i r  am Nordrand der  Ganges.
e b e n e  ( =  T e r a i ) .

D ie  v i e r  Haup tm i t t e l  h i ndu i s t i sche r
Po I i t i k ,  sämar , ,  da lda ,  däna ,  bheda .

6 .  H i l f s rn l t t e l  h l ndu i s t i sche r  po I I_
t i k :  übe rsehen ,  N i ch t -Beach ten ,  Ve r_
nach läss igen ,  f gno r i e ren .

Tantr lsche Richtung des Buddhismus,
welche kennzeichnend is t  f i . i r  T ibet ,
aber  ganz besonders auch für  den
nepal ischen Buddhismus.

( sk t .  )  =  Kas te .  Geme in t  s i nd  d ie
v ier  Kastengruppen der  Brahmanen,
Ksa t r i ya  (=  K r i ege rkas te ) ,Va i3ya
(Kauf leute,  Bauern und Handwerker)
und  Sud ra  (d ie  un re lnen  A rbe i t e r ) .
Hiervon zu unterschelden s lnd d ie
v ie len  Kas ten  (=  j ä t i ) ,  i n  we l che
diese varnas wiederum zer fa lLen.


