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Die Seele als Spi
Eine Anntiherung an den SuJ

Von Willian

Im Lauf der lelatenzwanzig Jahre hat das Wort
<<Sufismus>> auch in der westlichen Welt Binlass
und einen - wenn auch denkbar unscharf umris-
senen - Platz gefunden. Dies trifft besonders auf
die Vereinigten Staaten zu, wo sich seit einiger
Zeit kelrl, Dichter besser verkauft als der Sufi-
Meister Djalal ud-Din Rumi und wo Fitnessklubs
Kurse in <<Sufi-Tanz> anbieten. Doch mag das
Wort auch bekannt sein, so wissen doch die
wenigsten, wats es genau bezeichnet.

Ein Blick in die Fachliteratur erweist, dass auch
die Gelehrten in dieser Sache nicht zu einem
Konsens gekommen sind. Laut der geliiufigsten
Interpretation steht <<Sufismus> fiir islamische
Mystrlq Spiritualitiit oder Esoterilg doch solche
Etiketten verunkltren oft mehr, als sie erkliiren.
Gewiss gibt es Parallelen zwischen dem Sufismus
und den verschiedenen Lehren und Praktiken, die
im Westen mit den eben angefiihrten Begriffen
assoziiert werden; aber gerade im heutigen Ge.
brauch sind Worte wie <SpiritualitiiD und <<Eso-
teril> zu wohlfeilen Versatzstiicken der Selbst-
hilfeliteratur verkommen und haben kaum mehr
konkrete Aussagekraft.

Was also ist Sufismus? Eine einfache Antwort
gibt es nicht. Gewiss handelt es sich nicht um eine
<Sekte>> innerhalb der islamischen Glaubens-
gemeinschaft. Anhiinger und Anhiingerinnen des
Suhsmus findet man seit der Friihzeit des Islam
in jeder gr6sseren muslimischen Population, sei
sie sunnitischer oder schiitischer Ausrichtung.

Das arabischeWort sufi ist ebenfalls wenig auf-
schlussreich. Seit es im zweiten Jahrhundert der
islamischeri Zeitrechnqng - dem achten nach
christlicher Ziihlung - in Gebrauch kam, war
seine Bedeutung umstritten; zudem existierten
dem Sufismus iihnliche Lehren und Praktiken, die
mit' anderen Begriffen bezeichnet wurden: etwa
faqr (Armut) oder ma'rda (Gnosis). Statt also
nach einem exakten Wortsinn zu suchen, soheint
es fruchtbarer, den Begriff Suhsmus als Bezeich.
nung fiir einen bestimmten Zugang zu Religion
und Lebenspraxis zu verstehen und die Besonder-
heiten dieses Zugangs zu identifizieren.

Wie andere religiOse Traditionen richtet sich
der Islam auf die drei Grundebenen der mensch-
lichen Existenz aus: Wir kdnnen sie als K6rper,
Geist und Seele identifizieren oder als Handeh,
Mssen und Sein. Der Kdrper ist Trilger der
rituellEn Praktiken und der sozialen Aktivit?iten
und Beziehungen. Der Geist ist die Domiiire der
Wahrnbhmuag, der Erkenntni_s. und des Glau,.
bens.' Die Sedld bewahrt dii tiefsiixr'schichti,n-<i'dS
Bewusstseins von Selbst und Gott.
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Bewusstseins von Selbst und Gott.
Dementsprechend gab es unterschiedliche Aus-

richtungen und Gewichtungen im muslimischen
Glaubensleben. Viele richteten ihr Augenmerk
hauptsAchlich auf die Gebote des Korans und des
Hadith, um ihre Lebenspraxis - soziales Verhal-
ten, den Umgang mit Leib, Nahrung und mate-
riellen Giitern - den Forderungen der Glaubens-
lehre entsprechend zu gestalten. Andere suchten
nach einem genaueren Verstindnis der religiOsen
Ebene: der koranischen Aussagen iiber Gott und
die Engel, die Propheten unil die heiligen Schrif-
ten, das Jtingste Gericht und die gdttliche Vor-
sehung. Eine dritte Gruppe wiederum bemiihte
sich vorab darum, in sich selbst die menschlichen
Qualitiiten und die Glaubenstiefe zu kultivieren,
die den Propheten ausgezeichnet hatten.

Aus der ersten Gruppe rekrutierten sich die
islamischen' Rechtggelehrten, die fuqaha; ihre
Dom6ne ist die islamische Rechtslehre der Scha-
ria. Die geistige Elite der zweiten Gruppe folgte
verschiedenen Uberzeugungen: Wlihrend die
<Theologen>, die mutai:kallim, die genaue Inter-
pretation des Korans als Grundlage ftir ein richti-
ges Weltverstiindnis ansahen, schien den <Philo-
sophen>> der menschliche Verstand ein ausrei-
chendes Instrument, um den Weg zur Wahrheit
zu finden; die gdttliche Offenbarung war dafiir
nicht unbedingt niitig. Die Suflrs dagegen suchten
Erkenntnis auf dem Weg der Intuition und der
Anniiherung ans Mysterium Gottes. Nach ihrer
Lehre musste der Einzelne sein Streben und seine
Gefiihle direkt und ausschliesslich am gdttlichen
Willen ausrichten.

STATTHALTER GOTTES AUF ERDEN

Eine Mtiglichkeit, den Sufismus zumindest in
einer Facette darzustellen und ihn von anderen
islamischen Glaubenstraditionen zu unterschei-
den, ergibt sich, wenn man die Aufgabe zu um-
schreiben versuchto welche die Sufis dem Men-
schen im Schdpfungsplan zuweisen. Wie Juden
und Christen glauben auch die Muslime, dass der
Mensch nach Gottes Bild geschaffen ist. Obwohl
dieses Abbild durch Unwissen und Fehlbarkeit
getrtibt ist, ist ihm doch die Mtiglichkeit inhiirent,
zum reinen Spiegel der gdttlichen Natur zu wer-
den. Dies ist die hOchste Berufung des Menschen;
und erfiillt wird sie in der v6lligen Unterwerfung
unter den gdttlichen Willen (isldm) und in der
Gottesdieners chaft (' qb d). Unter seinen vollkom-
mensten Dienern wahlt Gott dann seinen Statt-
halter (khalifa) aus.

Die Juristen definierten den Dienst an Gott im
Sinne rechten Handelns. Die Theologen und Phi-
losophen wollten dieses rechte Handeln nicht
lediglich als Gesetzesgehorsam verstehen, son-
dem es aus einem richtigen Glaubens- und Welt-
verstdndnis ableiten. Die Sufis akzeptierten das
Gesetz wie auch die theologische und ethische
L,ehre, sahen aber den eigentlichen Dienst an

Weltliche oder religidse Ekstase? Die
voll-skeptisches Bild ihrer Glauj
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Gott darin, die in der menschlichen Seele verbor-
genen g6ttlichen Qualittiten aufzuspiiren und ffir
Welt und Menschen sichtbar zu machen.

Die giittlichen Qualitiiten sind Thema vieler
theologischer Schriften des Islam: Wissen, Klar-
sichtigkeit, Mitgefiihl, Liebe, Gerechtigkeit und
Verueihen ziihlen zu diesen Eigenschaften, die
man summarisch als die <neunundneunzig
Namen Gottes>> bezeichnet. Weder die Befolgung
der Gesetze noch die intellektuelle Auseinander-
setzung mit Religion und Ethik schien den Sufis
jedocheinen sicheren Weg zur g6ttlichen Dimen-
iion der Menschennatur zu erschliessen: In direk-
ter geistiger Nachfolge des Propheten suchten sie
in slch selbst den Gott, der sich in Koran und
Sunna offenbart hatte.

Mohammed war ein wenig gebildeter Mann:
Sein Wissen und seine Berufung hatte er nicht in
der Schule oder durch das Studium von Biichern
erlangt, sondern durch die bedingungslose Er-
gebung in den Willen Gottes, der ihm den Koran
eingab-. Zwei mythische Ereignisse - Abstie_g u9d
Aufstieg - dominieren in der Sicht der Suhs die
laulbahn des Propheten. Der Koran kam von
Gott auf ihn nieder; als er sich vollkommen in die
verkiindete Botschaft ergeben hatte, stieg er zu
Gott auf, tn der mi'rdi (: die Leiter) genannten
Himmelfahrt. Dem Propheten auf djesem Weg zu
folgen, aus dem Hier und Jetat zu Gott aufzustei-
gen, ist das eigentliche Ziel des Suflrsmus. Um es

iu erreichen, bedarf es mehr als der Erfiillung der
islamischen Gesetze und,Vorschriften, mehr auch
als der theologischen oder philosophischen
Ubune des Intellekts. Stattdessen miissen Geist
und S-eele von Illusionen befreit und ftir Gottes
Gegenwart erschlossen werden; man muss <<den

SpGgel des Herzens polieren>, indem man Egois-
mus, Stolz und welflichen Ehrgeiz aus ihm tilgt.
Nicht die Forderungen zithlen, welche Familie
und Gesellschaft ans Individuum stellen, sondem
einzig das Diktat Gottes und seines Gesandten'

GOTT DENKEN
Was die Sufis von gew6hnlichen Muslimen

unterscheidet, ist weniger das 6ussere Handeln als
vielmehr die ausschliessliche innere Ausrichtung
auf die Verwirklichung des <<wahren SelbsD, in
dem sich Gottes Abbild manifestiert. Dtzu ver-
suchen sie, sich Gott iiberall und zu jeder 7*it
gegenwiirtig zu halten durch das Hilfsmittel des
"alii*, ,lnai (: sich Gottes erinnern, Gott erwhh-
nen), der stiindigen Wiederholung seiner I'{amen.
Wenn man sich selbst Eber dem,Erinnern Gotteb

vtillig vergiss! so die Lehre der Sufis, findet man
Zutitt zu einer spirituellen Wirklichkeit, die der'
jenigen gleichkommt, die Mohammed im mi'rdi
erlangte.

Die Praxis des dhikrkennt viele Formen, deren
Gebrauch sich keineswegs auf die Anhinger des
Sufismus beschriinkt. Der Koran bezeichnet sich
selbst als dhikr AilAh, so gehort die regelrniissige
Rezitation aus der Heiligen Schrift zu den wich-
tigsten Praktiken glEubiger Muslime. Noch prii-
senter im Alltag sind die saldt, die vom Koran
vorgeschriebenen Gebete, und die zahlreichen
Gruss- und Dankesformeln, die Gottes Namen
einschliessen, etwa al-hamdu Lilldh (: Gott sEi

gepriesen).
Die Sulrs allerdings entwickelten das dhikr mr

methodischen Glaubenstbung. Zahlreiche' Medi'
tationstechniken wurden eingesetzt um den Geist
gartz aluf Gott auszurichten; so galten bestimmte
Musikforrren als Hilfsmittel zur religiOsen Kon-
zentration. Im dritten Jahrhundert der islami-
schen Zeitrechnung kamen verschiedene Arten
rhythmischer Bewegung dqil - die beriihmte_ste,
der Tanz der <wirbelnden Derwische>>, entwickel-
te sich unter den Nachfolgern Rumis in Anato-
lien; allerdings hat der Tanz sogar im Mevlavi-
Orden, der ihn nach wie vor pflegt, lediglich eine
Hilfsfunktion. Andere Sufi-Meister dagegen di-
stanzierten sich schon friih von den eben erwthn-
ten Praktiken. Sie verboten ihren Anhiingern
Musik und Tanz auf Grund der Annahme, dass

die dadurch herbeigefiihrten Trancezustiinde zum
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Selbstzweck werden und die Aufmertsamkeit der
Gl6ubigen statt auf Gott auf den eigenen sinn-
lichen Genuss lenken kOnnten.

Heute existiert zwar eine enorme Fiille von
I-iteratur iiber den Sufismus - aber die Essenz
dieser Glaubensform ist dadurch fast schwerer Zu-
giinglich denn je. Die Situation wird dadurch
kompliziert, dass in den vergangenen fiinfzig Jah-
ren zahlreiche <<Suft-Meistep> ihre Lehren im
Westen verbreiteten: Gewiss gibt es darunter
authentische Vertreter dieser grossen Glaubens-
tradition, aber in nicht geringern Mass auch
Schadatane, die von der Leichtgliiubigkeit und
dem spirituellen Hunger der heutigen Gesell-
schaft nrofitieren mdchten. Wer also auf dem
Weg des Sufismus das Inbild Gottes in der
measctrlichen Seek suchen will, der sollte seinen
Fiihrer mit Bedas{rt wiihlen. ' , ' ,,',, . .


