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Y. Mohammeds Verklarung 

Die Mystik hat durc:h ihre Herkunft aus der breiten Masse der erlosungsbediirftigen 
Bevolkerung und durc:h _ihre dauernde Fiihlung mit ihr sc:hlie£lich auc:h den volks
tiimlic:hen Ansc:hauungen endgiiltig den W eg in das Gebaude der orthodoxen Theologie 
geebnet. Mohammeds Verkiindigung hatte die absolute Majestat und Einzigkeit Gottes 
betont. Umso weiter klaffte der Abstand zwischen ihm und dem Heil suc:henden 
Mensc:hen. Jene Kluft hatten die Mystiker durdi ihr GotteserI'ebnis iiberwunden. Die 
breite Masse aber, mystisdier Erlebnisse nicht· unmittelbar fahig, brauchte einen Mittler 
zwischen Gott und der Menschheit, brauchte, solange es den ,,vollkommenen Herrn" 
der Endzeit noch nicht gab, ein Zwisc:henglied, wie ihn die Christen in der Person des 
Heilands kannten und wie er auc:h in der sc:hiitis~en Auffassung als ,,Imam" seinen 
Pl~tz hatte. So konnte es nicht wundernehmen, daB die Gestalt des Propheten im · 
sunnitischen Denken bald ins Oberirdische erhoht wurde. Die Legende bemac:htigte sich 
seiner Person, und die · Marc:henerzahlei:_ (Qussas) brac:hten allerlei alt-arabische, christ- · 

, liche und jiidische, gelegentlich auch buddhistische und alt-orientalische, Motive mit ihr 
in Zusammenhang. Teilweise in -Anlehnung an koranische Motive berichtete man nun , 
von seiner wunderbaren Geburt, der ,,Reinigung seines Herzens", der Himmelfahrt auf 

- dem Wunderrosse Buraq und von verschiedenen Wundern. Gerade durch die Auf
fassungen der Mystiker verbreitete sich ein besonderer Kult des Propheten unter den 
Glaubigen; seine Verehrung wies nac:h diE;ser iehre den sic:hersten Weg zum Paradies, 
und die Lieoe zu ihm bildete das Vorbild der Beziehungen zwischen dem Pir der 
Derwisc:he und den Adepten. Da konnte es - trotz aller gegenteiligen Versic:herungen 
des Propheten zu seinen Lebzeiten - nicht ausbleiben, daB man ihm Siindlosigkeit und 
Freisein von Irrtum zusc:hrieb, wenn auch hierbei verschiedene Abstufungen zu beob
achten waren. Man verehrte nun auch die Statten seines Lebens, besonders die Grabes- · 

· moschee in Medina, und sein (legendarer) Geburtstag · (Maulid an-Nabi) wurde einer 
<ler volkstiimlichsten. Feiertage, an dem z. B. bis 1880 in Kairo die Dose-Zeremonie 
stattfand, bei der sich junge Manner (angeblic:h ohne Schadigung) iiber die 'entbloBten 
Riicken _ reiten lieBen .. - Eng damit verbunden· war dann auch der Heiligenkult, der 
<lamals durc:h Idsc:hmac sanktioniert wurde und der sich anfanglic:h auf versc:hiedene 
Mystiker und Ordensstifter, bald aber auc:h auf andere im Rufe besonderer Verehrungs
wiirdigkeit stehender Manner erstreckte und sich nach ihrem T ode besonders an ihre 
Grabstatten heftete und einige Ortschaften zu beriihmten Wallf ahrtsstatten mac:hte, sic:h 
aber auch an f riihere c:hristlic:he und vorc:hristliche, daneben auc:h jiidische Kultstatten 
kn ii pf te, die gelegentlich von mehreren Konf essionen gleic:hmaBig verehrt wurden. 
(Ahnlic:h hat der Islam in 1\gypten auch die uralten Nilfeste, in Persien das alte 
Neujahrsfest am Friihjahrstage und das gro£e Herbstfest iibernommen.) 
All das ist heute offiziell durc:haus rezipiert, wird aber von der auf Ahmad ibn Hanbal 
{s. oben S. 85) zuriickgehenden puritanischen Ric:htung der Wahhabiten als religions
widrige 1'~euerung (Bidca) verworfen. 

• 
, Z. Abschluft der dogmatischen Entwicklung 

Damit hatte die dogmatische Entwicklung des Islams im r 2. Jh. ihren absc:hlie£enden 
Hohepunkt erreicht. Es war das J ahrhundert der Kreuzziige, das durc:h die -
wenn auch nur periphere auBere Gefahrdung den Islam zusammenschloB, 
und das die Spaltung zwischen dem sc:hiitisc:h-ismailitisch gefiihrten Agypten und dem 
sunnitischen Vorderasien als besonders bedrohlic:h . erscheinen lie£. Dadurch wurde das 
orthodoxe BewuBtsein als der wk'hre Halt in allen diesen Fahrnissen aber nur gehoben. 
Die kommende Entwicklung hat sic:h so im W esentlic:hen auf das Bewahren und Aus-
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bauen des Erreic:hten beschrankt, wenn auch gewisse reformatorisc:he Stromungen wie 
der Versuc:h der Wiederherstellung urislamischen Gedankengutes durch Ibn T aimija 
(1265-1328), auf dem u. a. die Wahhabiten fu£en, nic:ht ganz ausblieben. Aber die 
\

7ernic:htung vieler geistiger Zentren durch die Mongolen, die Unruhe, in de'r auch die 
in Agypten tatigen Gelehrten unter der Herrschaft der Mamluken dauernd lebten, war 
der geistigen Auseinandersetzung und damit der W eiterentwicklung feindlidi, wahrend 
im Abendlande die weltlich-geistlichen Spannungeri als Voraussetzung einer 
Weiterentwicklung der geistigeli Kultur, gerade in jenen Jahrhunderten einen ersten 
Hohepunkt erreic:hten. Im Islam trat nun jene jahrhundertelange Erstarrung ein, die 
theologisdie Leistungen eigenen Geprages unmoglich machte. 

. Ausblick: Die Moderne 
• 

' 

Eine Wandlung la£t sich hier erst in den letzten Jahrzehnten beobac:hten, ohne d~ 
sie schon zu wirklic:h greifbaren Ergebnissen · gefiihrt hatte. Denn die religiosen Reform
bewegungen, die sic:h in Syrien und Agypten im ausgehenden 19. und zu Beginn des 
20. Jh.s bemerkbar maditen, und · die Versuche, die Verpflichtung zum ,, T aqlid" ( der 

. Obernahme der Meinung einer offiziellen Autoritat vergangener Zeiten) zugunsteq. 
eigener Entscheidu11g (Idschtihad) oder audi eigener Auswahl der Verpfliditenden _ 
(Salafija) zu ersetzen, haben noc:h zu keinem wirklichen Ergebnisse gefiihrt,_,,das von der · 
gesamten sunnitischen Off entlic:hkeit anerkannt wiirde. Das hat seinen Grund vor allem 
darin, .. daB die religiose Ref ormbewegung schon bald mit der nationalen zusammenfiel 
und dann weitgehend von ihr verdrangt wurde'. Das · Interesse der jungen Generation . 
richtet sich - bei aller Anhanglic:hkeit an den Islam als solchen - weit mehr auf 

· national-politische als auf religios-dogmatische Fragen. Dem gegeniiber sehen jene 
Kreise, denen das Religiose noch ein inneres Anliegen ist, ihre Auf gabe vor allem darin, 

, den reinen Islam gegeniiber dem Ansturm ,,moderner" Ideen zu wahren. Daraus ergibt 
sidi im wesentlichen eine Erneuerung der Orthodoxie, eine Erscheinung, 'die ja auch in 
andern Religionen sich bei einer ahnlichen Bedrohung von auBen geltend gemacht hat 
und gegeniiber dem modernen Unglauben heute geltend z:nacht. Ansatze, die man vor 
ei11er Generation fiir eine ,,Erneuerung" des Islams zu sehen glaubte,. sind entweder 
iiber den Islam me_hr oder minder hinaus gewachsen (Ahmadija in Indien, ebenso die 
aus der Schica hervorgegangeneii Babisten und Behaisten) und also hier nicht zu 
behandeln, oder sie haben sich nic:ht eigentlich durchgesetzt, da ihr Anliegen immer · 
wieder ins Politisch-W eltansc:hauliche ,, transf ormiert" wurde. Das rec:htfertigt es, die 
Darstellung der religiosen Entwicklung des sunnitischen Islams bis auf Weiteres hier 
abzubrechen und abzuwarten, ob auch auf · religiosem Gebiete sich wirklic:h Neues 
durc:hzusetzen vermag. 

! , 
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7. Musa el"'"Kazim ,der Sich-Beherrsc:hende', 8. Ali el-Rida ,das Wohlgefallen', 
9. Muhammed el-Dsc:hawad ,der GroBmiltige', 10. Ali el-Naqi ,der Lautere', I I. el
Hasan el-cAskeri ,der im Lager' leben muBte, d. h. am Chalifenhof unter Polizei.:. 
beobachtung. Militarisch-politisch ist keiner hervorgetrei;,en, eine auch nur voriiber
-gehende Herrschaft hat niemand ausgeiibt. Schiitisc:he Legende stempelt alle, bisweilen 
rnit 1\cisnahme .von Dschacf ar, zu Martyrern und zwar durc:h Vergiftung. Hasan 
el-cA$keri war bei . seinem Tode im Jahre 874 noch nicht ganz 30 Jahre alt. Er soil ein 
Kind · gehabt haben, iibrigens von einer unf reien Mutter, das aber ganz jung oder 
h&hstens · 5 J ahre alt verschwunden sei in einer Hohle hei der Residenz Samarra. Als 
Datum. dieser ,Entriickung' wird der 24. Juli 874 angegeben, aber die Berichte sind 
veryrorren, ~d . Gegner, auch innerschiitische leugnen iiberhaupt das jemalige Dasein 
dieses 12. Ali Muhammed. Fiir die Imamiten-Zwolfer aber ist er der Ka'im, der Mahdi, 
der .dereinst .. aus der Verborgenheit heraus offentlich ersc:heinen und das Reich auf- · 
~~diten wird~ Zu den Gedanken der Passion und der Epiphanie ist also hinzugetreten 
die Hoffnung auf die Parusie. Einstweileri. iibernahmen cAskeri's Getreue 'nic:ht ohne 
Streit . untereinander ·die Leitung der religiosen Gem!!inschaft als Sefire ,Botschafter, · 
Apostel' und lieBen die ausgedehnten . Propaganda- und Kollektenreisen riihrig weiter
gehen. Mil; dem T ode . des vierten Botschaf ters um 940 endet der erste Ahschnitt · der 
,ye~~orgenheit', die . ~leine G ha i b a. Dieser Ohergangszeit zur groBen Ghaiba, die 
01S' zµr Gegenwart reidrt, entstammen die kanoriischen Traditionssammlungen der Vier 
Biidiet· · von Kulaini, Ihn Babuje und Abu Dsc:hacfar el-Tusi. Andere Gelehrte dieser 

· Zeit sind Mufid, der Sdierif el-Murtada und el-Nadschasc:hi. Das Recht wurde kodi
fu!er~, .der Koran kommentiert und die Ridsdial-Literatur gesc:haffen, d. h. kritisc:he 
Bio- und' .Bibliographien der Gewahrsmanner filr die Traditionen · vor allem wurden 
die Viten . und Martyrien der Imame zu einer Art Acta Sanctoru~. In den folgenden 

·Ja~r~underten· . setzt7 sich bis heute die iiberaus umfangreiche Zwolfer-Literatur fort. 
Es bekundet die ble1bende . allgemeine Hoc:hschatzung des Martyriums auch fiir Nic:ht
lmame,. daB - unter diesen zahlreichen Sc:hrif tstellern und Literaten vor all cm solc:he 
hothgesc:hatzt werden, die des gewaltsam·en T odes gestorben sind als Sc:hahid ,Martyrer'. 
N_<?Ch v-om. 14. Jahrhundert zahlt man filnf solc:her Blutzeugen; der erste ist ein Syrer 
yo~ ·.Berg1and Amila Muhammed ibn Mekki, hingeric:htet 1384 zu Damaskus; der 
27w~te. · ist sein engerer Landsmann Zaineddin ibn Ali, hingeric:htet ·um 155 8 in oder 
auf dem Wege nach Konstantinopel; der dritte .Nurallah aus Schuster in Persien fiel 
r619 in Indien, der vierte Muhammed Mahd\ von Ispalian um I 800, der filnfte Muham-
• med Zaki vo~ .Kazwin wurde I847 ermordet von einem Anhanger jenes Saijid Ali 
Mu~:1:mme?, .e1nes ~wolfers vcin Sc:hiras, der sich fur den ,Spiegel des H:liuc:hes Gottes' 
erkl~.r;te mi.t dem T1te_l Bab ,~forte' ~er gottlichen Weisheit und den selbst die persische 
Reg1er.ung 1850 ersch1eBen 11eB. Er ist Vorlaufer der Beha'i, welche eine klerus- und 
k.ultlo~e Religion der allgemeinen W eltf riedens-Verbriiderung predigten, ab er heute im 
~~sentlichen nur einen internationalen Anhang zumal in Dbersee haben. 
. • , ' . . .. . . I 

Die ,("Jbersicht iiber die Martyrer-Schriftsteller zeigt die weite Verbreitung des 
Zwolfertums. Sie waren bald in diinneren, bald in diditeren Streifen eine einfluBreiche 
Diaspora, mit . der die ta~achlichen Machthaber zu rechnen hatten. Unter den sunni
·tischen . Samanidenfiirsten in Persien-Chorasan und den sunnitisc:hen Hamdaniden von 
1-Iossul im !1-nfang des Io. Jahrhunderts wurden sie meist so wohlwollend geduldet, 
daB . man. dies~ Filrsten z. T. selbst filr Schiiten gehalten hat. Erstmalig groBe Tage 
~l~bten s1e seit 94 5, als die schiitisc:he Dyriastie der Bujiden Bagdad eroberte. Damals , 
.erh1elten die. Zwolf~r auc:h in der Hauptstadt viele Moscheen zugesproc:hen und konnten 
al~ . groBe Fe1ertage 1hre Sonderf este begehen: das vom T eiche Chumm, wo Muhammed 
der;i Ali zum was z i, stellvertretenden ,.Bevollmac:htigten', ernarint habe, . und beson-

. I 

• 
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ders die tac z i j a, ,Trauerfeier', am Io. des I. Monats Muharram als dem Todestage 
Husains mit ausgedehnten Passionsspielen. Riickschlage gab es nach 100 Jahren, als den 
Bujiden die tiirkisc:hen sunnitischen Seldsc:huken folgten. Wahrend des Mongolensturms 
blieben auch die Schiiten von den allgemeinen V erheerungen und Greueln · nicht ver
schont, hatten aber an ihrem Philosophen, Mathematiker, Asi:rono~en, Ethiker t'lnd 
Theologen Nasireddin Tusi einen eifrigen Filrsprec:her und Vertrauensmann bei 
Hulagu, und zum mindesten wurden ihre heiligen Imamengraber bewahrt·. Die Bujiden 
waren nic:ht Aliden, sondern fremde Pratorianer-Soldner vom Siidrand . des Kaspische:n. 
Meeres. Alidisc:hen Stammbaum dagegen und zwar als Nachkomme des siebten Imam 
Musa hatte oder wenigstens beanspruchte Ismail, der erste der Safawiden, die ~eit. erwa 
1500 ganz Persien zwolfer-schiitisc:h mac:hten, was es auch unter den folgenden Regie-:-
rungen bis heute geblieben ist. · 

Aber schon vor . dem zwolften waren . jeweils betm Able hen eines · I~~m . einzelne . An
hanger stehen geblieben, die seinen Tod nicht wahrhaben wollten, auf seine Parusie 
warteten und den Nachfolger nicht anerkannten. Das bedeutete aber rieue ''Spaltungen. 
£5 gab also von der obigen Zwolfer-Liste' abzweigend eine Baqirija, Musawija, Rida
wija-usw., auc:h eine Dschacfarija na.ch dem Namen des sechsten. Sie · sind .. ausgestorben, 
und heute ist Dschacfarija die gelaufige Bezeichnung fiir die Z.wolfer iiberhaupt,. da . 
Dschacfar als, theologisc:her Oberlieferer der Familientradition personlich eine. ·grofre 
Bedeutung hatte; iibrigens wird ihm auch Geheimwissenschaft zugeschrieben in -Astro:
logie, Alc:hemie und anderen okkulten Zweigen. · Zu den · jeweils ,Stehenbleil5enden' 
kamen jene hinzu, die sich einem anderen Sohn des Gestorbenen anschlossen. Bei keinem · 
ist die Aufregung um das Erbe so folgenschwer geworden wie bei eben diesem 765 ge: 
storbenen Dschacfar. Nicht weniger als vier seiner Sohne · haben das Imamat be
ansprucht, und nic:ht Musa gilt als sein altester Sohn, · sondern Ismail, der sei aber als 
Trinker unwiirdig gewesert oder nac:h anderer Oberlieferung vor ·dem Yater · gestorben .. 
Gott ha.be daraufhin seinen von ,Ewigkeit her bestimmten RatschluB geandert, d,a. in
zwisc:hen etwas ,auftauc:hte\ bada,. was ihn zu dieser Veranderung bewog. Dogmaw~ 
ermoglic:ht wird diese Behauptung mit Berufung auf Koranstellen wie 7, · 152; 1.3, }9 
u. a. In diesem bada liegt also ein Beispiel vor, wie die Imamatsfr~ge sich in . de~ 
zentralen muhammedanischen Lehre vom unveranderlichen Wesen Go~res ausgewirkt 
hat, nac:h Ansic:ht der Gegner freilich zu einer Blasphemie. 

. 

E. Die Ismailiten 
. 

Die Ismailiten oder Siebener stellen als die dritte Grupp6 die au.Berste Fortbildung der 
Sc:hia dar. Ismails Nachfolger wurde se.in Sohn Muhammed el-Tamm, der ,Vollkom
mene, Absc:hlie~ende'. Die Imame und die geistigen Fiihrer dieser Linie ·wirkten so im 
geheimen, daB beim ersten, der in der Gesc:hichte offentlich hervorgetr.eten ist, bei Obeid"
allah dem Mahdi nicht bloB Zahl und N am'en der Generationsglieder zwischen Ismail 
und ihm schw~nken, sondern daB iiberhaupt der Stammbaum dieses ersten 934 g1! .. 

storbenen Imam-Chalifen der Fatimiden sc:hon von Anfang an stark bestritten wur~. 
Beim sec:hsten Chalifen el-Hakim, der in der Nac:ht zuin 13. Februar 1021 auf geheim
nisvolle Weise verschwunden ist, zweigen sich die Drusen Syriens ab, sogenannt nach 
el-Darazi, einem der Missionare, die im Libanon die Gottheit dieses entriickten ImaM 

' Hakim ,unseres Herrn' predigten, wahrend sie selbst sich Muwahhidun nennen ,Be
kenner der gottlichen Einheit' mit der auch bei anderen Islam-Sekten beliebten · Selbst
bezeic:hnung. Der Gottheit entstammen filnf Prinzipien: Wert-Einsic:ht, Welt-Seele, 
Wort, rec:hter und linker Fliigel. Diese h u d ii _d ,Grenzen' (vgl. das gnostische. oQo~) 
sind verkorpert in den ersten Sendboten. Die Gemeinsc:haf t ist streng theokratisdi ge-
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Sunniten, sondern gerade auch b·ei anderen Schiiten werden Siebener-Gruppen als Ghulat 
,Obertreiber' • getadelt. Batinija ,Esoteriker' ist ein Schimpfwort geworden und zu 
Mucattila ,Nihilisten' gesteigert, hauptsachlich wegen der Lehre vom Wesen Gottes; 
denn diese stellt die auBerste Entwicklung der schon innersunnitischen Muctazila dar, 
welche den Anthropomorphismus bekampfte; die Ismailiten.,.Siebener leugnen jedes 
gottliche Attribut. Gott ist das indifferente Intelligible; sie lehren einen in der Kon~ 
sequenz radikal intellektualistischen absoluten Monismus. 

· G. Die Nusairi 

Die angedeuteten Gruppen uncl Untergruppen sind nicht . alle abgeschlossene GroBen, • 
auch folgten sie sich nicht zeitlich nacheinander. Vielmehr bestanclen sie lange neben- ·. 
einander und schalten sich erst aus der schiitischen Gesamtbewegung individuell heraus. 
Auch haben sie sich 1tekreuzt und Mission gegeneinander getrieben. So hat ein Drusen- . '., 

. fuhrer Muqtanac sich noch um 1030 bemiiht, allerdings vergebens, die Karmaten von \ · · · 
Lachsa fiir sich zu gewinnen'. Ein anschauliches Beispiel fiir die Kreuzung sind die \ 

· Nusairi iri Syrien oder, wie sie sich allgemeiner nennen, Alawiten. Sie waren Zwolfer, 
spalteten· sich aber dadurch ab,, daB sie die Botschafter nicht anerkannten und ahnliche 
Spekulationen wie die Siebener iibernahmen: Gott selbst ist die Ghaiba, unaussprech
lich; der Imam ist der Bab ,Pforte'. Emariationsprinzipien sind ism ,Name' und macna 
,Sinn', und zwar so, daB jecler Imam zunachst ism seines Vorgangers und dann selbst · 
macna wird. Sowohl die geistige wie die niedere Welt entfalten sich in Zyklen, gelenkt \ 
von Pentaden. Im muhammedanischen Weltalter sind das 1\.fuhammed, Ali, der Fatir ' 
(anstatt: die Fatima), Hasan und Husain. Diese Pentacle geht zuriick auf die alte~e 
schiitische Manteltradition: als die Gesandtschaft des christlichen Bistums Nedschran 
im westlichen Mittelarabien nach Medina kam, um ihre Unterwerfung anzubieten, 
babe der Prophet sie empfangen im Mantel, den er zugleich um Tochter, Sdiwieger
sohn und die beiden Enkel geschlungen babe. Das Ereignis wird am 2 I. des letzten 

· Monats als Mubahala-Fest begangen, besonders auch von den Nusairi. Aus dieser 
Pentacle ist . dann Ali herausgehoben, durch den nie geborenen Muhsin ersetzt und 
schlieBlich zur Hypostase ' der Gottheit geworden. Ein ahnliche~ Ergebnis hatte eine 
andere heilige Zahlengruppe: die Dreiheit Ajin-Mim-Sin, das sind die Anfangsbuch
staben der Namen von Ali, Muhammed und dem legendaren Prophetengenossen Selman, 
einem persischen Kriegsgefangenen. Aus dieser Dreiheit ist je eine bei verschiedenen 
Gruppen herausgehoben als hypostasierte Gottheit. Selman el-Parisi hatte friihzeitig 
groBes Gewicht bei Schiiten, sodaB in extremen Kreisen die Tradition entstehen konnte 
,Selman gehort zur Familie des (Propheten-) Hauses'. Damit ist aber das Sukzessions
prinzip noch scharf er durchbrochen als . bei dem von Muditar auf gestellten Muhammed 
ibn el-Hanafija. Dieser hat zwar auch Nachfoiger gehabt, soll aber der erste sein, an 
welchen der lviahdiglaube die Hoff nung auf seine Parusie gekniipfi hat. 

H. Ahl-i Haqq 

Zur Gottheit Alis bekennen sich noch die Ahl-i Haqq ,Wahrheitsleute' und die Ali-Ilahi 
,Ali-Vergotterer'; die N amen werden bisweilen durcheinander geworfen, begreiflicher
weiS'e, da die Einzelgruppen nicht zur abschlieBenden Koclifikation eines kanonischen 
Buches gelangt sind. Diese Ahl-i Haqq sind kurdischen und turkmenischep Volkstums, 
wohnen verstreut im westpersischen Luristan und Aserbeidschan bis in den Kaukasus hin- \ 
ein mit Kolonien in Mesopotamien. Ihre Lehre. ist durchaus Synkretismus mit sieben Welt
zeitaltern, jedes geleitet von einer Verkorperung der Gottheit, von denen jede fiinf 

• 

• 
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Engel unter sich stehen hat. Auf . die erste gottliche Personifikation, den Weltschopfer, 
f olgt Ali, und seine Engel sind I., Selman, 2. Qanbar ( ein vertrauter Diener des ge
schichtlich.ert Ali), 3. Muhammed der Prophet, 4. Nusair, 5. Fatima. Die folgenden 
Gott-Manifestationen fiihren abseits zu 'Namen von hochstens lokaler Bedeutung. Die . 
haufi.ger genannte Gottheit des vierten Zeitalters Sultan Sohak gehorte geschichtlich 
deril r5. Jahrhundert an. Unter den Enge~n begegnen in diesen Perioden nur noch 
vereinzelt islamische und alttestamentliche Namen. Verbreitet ist der Glaube an Seelen
wanderung wie auch bei anderen Ghulat-Gruppen, aber in. wechselnder Schattierung. 
Der Verfassungsaufbau erinnert an Derwisch-Sufitum, ebenso die Feierriten, die. auch 
Opf ergaben und eine Art Kommunionsmahl kennen. 

Die Zentralidee vom Imamat wirkte auf alle . anderen Lehrgebiete der Schiiten ein. 
Zwar als Muhammedaner waren sie an der allmuhammedanischen Lehrentwicklung 
beteiligt. Und es hat einzelne Manner gegeben, die, obwohl Sch~iten, im tauhid, Lehre 
von der ,.Einheit' Gottes, einen massiven Anthropomorphismus, in der Lehre vom 

. Koran dessen ewiges praexistentes Nicht-Geschaffensein vertraten, aber im allgemeinen 
ergab die Imamenlehre ihre eigene Konsequenzen. Neben dem gottgegebenen Imam
Menschen konnte Gott selbst mehr spiritualisiert werden, d. h. man vermied muctazr
litisdi eine Lehre von gottlichen Eigenschaften, bis auf dem · auBersten Fliigel nach Ver-

.. gottung des inkarnierten Imam nur eine monistische, den Gegnern als nihilistisdi er
scheinende allgemeine Gottheitsidee iibrig blieb. · Neben den Imamen als Mittler be:
durf te man keines ungeschaff enen Korans als praexistenter Inkarnation des Gottes
wortes. Die Sunna - denn auch die Schiiten haben eine umfangreiche Sunna - wird 
iiber die Imame auf den Propheten zuriickgefiihrt. Es · entspricht den verschiedenen 
innersunnitischen Antworten auf die Frage nach der Giiltigkeit, daB innerhalb der 
Zwolfer die Achbari-Gruppe 'den Sunnasatz von einem Imam anerkennt, der als soldier 
i1ur durch einen einzigen Oberlieferer bezeugt ist. In. der Rech.tsmaterie ist der Unter
schied gegeniiber den Sunniten nicht bedeutend; doch herrscht bei den Ghulat vielfach 
die reservatio mentalis, daB inf olge der Entriickung des Imam ein ordnungs01aBiger 
Rechtstrager nicht vorhanden sei, die· Pflicht der , Nachachtung somit hinfal~e,. Im 
Eherecht gestatten die Zwolfer die Eh~ auf ,Zeit; bei Extremen . gehe neben verein~elter · 
Richtung auf die Einehe ziigellose Liisternheit einher, die auch das Eheverbot zw1schen 
nahen Verwandtschaftsgraden . aufhebe; gegnerische Berichte lesen sich wie Porno· 
graphien. Aber das ist eine bekannte Erf ahrung gegeniiber Sek ten, besonders geheimen · 
mit Mysterienkulten. Letztere gestalten den Gottesdienst ganz um, wahrend bis zu 
den Zwolfern einschlieBlich der Unterschied· gegeniiber den allgemeinen muhamme
danischen offiziellen Gebetsf ormularen nur gering ist. Wichtiger ist, daB an Stelle von 
Mekka, wohin zwar die Zaiditen eifrig wallfahrten, bei den anderen die verschiedenen 
jeweiligen Martyrergraber als ,Schwellen der Seligkeit' treten. Das · Ethische ist von den 
Zwolfer ab an stark beeinfluBt durch das Prinzip der taqija, ,Vorsicht', Geheimhalten> 

... ja VerTe~g~en des Bekenntnisses, zwangslaufig geiibt als Schiitentum verboten und ver
folgt war. Es hat eine Haltung geschaffen, die auch im Privatverkehr vo11 Mensch zu 
Mensch abfarben kann. Und dieselben Worte bedeuten bei Schiiten oft etwas anderes 
als bei den Sunniten; die vielr'ach recht hohen zakat-Beitrage gehen an den Imam und 
-seine Berater und dienen der eif rigen antisunnitischen Propaganda und der Finanzie
rtlng politischer Aufstande. Und der hl. Krieg richtet sich, auch wen~ die Sat~e so 
klingen wie bei den Sunniten, faktisch doch nicht gegen unglaubige Heiden, sondern 
gegen die fremclkonfessionellen muhammedanischen Glaubensgenossen, die freilich dann 
von extremen Gruppen eben als Unglaubige bezeichnet werden. · 

. " 




