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4. VORBILD EINES GOTTERGEBENEN FUR 
ALLE MENSCHEN: 

Abraham im Koran 

4.1. In welcher Welt entstand der Koran? 

Noch heute ist die Annahme verbreitet, Arabien sei bis 
ins 7.Jh. n. Chr. von den Kulturen und Religionen der 
Mittelmeerwelt weitgehend unberiihrt geblieben. Au- 
Berhalb des Islams wird damit die Fremdheit des Ko- 
rans erklért oder iiberhaupt erst geschaffen. In der Bin- 
nenperspektive des Islams hebt man auf diese Weise 
den Bruch mit der vorislamischen Vergangenheit und 
das Neue hervor, das den Koran auszeichnet. o 

Auswe"rmng von | Inschnften, d1e erst in den letzten;_' 
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Im 6. Jh. n. Chr. wurde der Westen Nordarabiens von 
den Ghassaniden dominiert. Dieser Stammesverband 
war mit dem ostrémischen Reich von Konstantinopel 

i verbiindet und sicherte das Ostjordanland, Siidpalés- 
tina und die syrische Wiiste mit ihren Handelswegen 

_; bis nach Petra gegen Einfélle von Nomaden. Der Osten 
‘ Nordarabiens war dagegen in der Hand der Lahmiden. 
i Sie standen im Dienst der anderen Gromacht jener 
i Zeit, der Sassaniden von Seleukia-Ktesiphon am Tigris, 

und kontrollierten grofe Teile Arabiens siidlich des 
Euphrat bis nach Oman. An den Hofen beider Regio- 
nalméchte in al-Dschabiya im Golan und al-Hira am 
Euphrat bliihte die altarabische Dichtung, die mit ih- 
rem beduinischen Kriegerideal zur Bildung einer ara- 
blschen Idenhtéit beltrug In den wvon beiden kontrol- 
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Ein weiterer Machtfaktor war das christlich geprégte 
Reich von Aksum, das im Nordosten des heutigen Athio- 
piens lag. Es dehnte im Jahr 525 n. Chr. mit Unterstiit- 

zung von Byzanz seine Macht nach Siidarabien aus, 
unterwarf Himyar und setzte dort Vasallen ein. Um 535 

machte sich der christliche Herrscher Abraha von Ak- 
sum unabhéngig. Sein Konigreich bestand freilich nur 
wenige Jahrzehnte Er lief in Sana‘a eine prachtige 
Kirche erbauen. Die sollte wahrscheinlich als neues 
Wallfahrtszentrum an die Stelle der Ka‘aba in Mekka 
treten, gegen das er einen Feldzug unternahm, der je- 
doch scheiterte (vgl. Sure 105). Seine Nachfolger konn- 
ten die Macht nicht behaupten. So ubemahmen 
schlieflich die Sassaniden Siidarabien. : 

Selt dem 4. ]h verbreltete sn:h das Chnstentum von 



Kritik an jiidischen und christlichen Praktiken zeigen, 
wie stark Muhammad mit seiner Gemeinde in die De- 

batten seiner Zeit eingebunden war. Zugleich lsst sich 
im Koran die Umwertung altarabischer Ideale und 
ethischer Normen beobachten. Die Hinwendung zu ej- 
ner personlichen Gottesbeziehung ersetzt kollektiv 
ausgeiibte Riten an heiligen Orten oder fiihrt zu deren 
Umdeutung. Bisher bestimmten Schlachtopfer und 
Wallfahrten zu heiligen Stitten, der rituelle Umlauf um 
ein lokales Heiligtum, die Einholung von Orakeln und 
andere Riten die religiose Praxis, nicht die Anerken- 
nung von religisen Wahrheiten. Bisher wurden ethi- 
sche Normen von der Dichtung und der Familie ver- 
mittelt, nicht von der Religion. Bisher verehrte jeder 
Stamm seine Gottheiten. Sie waren in grofen Biumen 
oder in Steinen gegenwartig, die als besonders heili 
galtemDanebmspleltenSonne Mond und Sterne € 



Allah als allmachtigen Schépfergott an (29,61), aber sie 
»gesellen« ihm weitere gottliche Wesen bei. Offensicht- 
lich verbinden sie mit diesen die Funktion von Mitt- 

lern: »Sie sagen: >Das sind unsere Fiirsprecher bei 

Gott!«« (10,18); oder: »Wir dienen ihnen nur, damit sie 

uns in Gottes Néhe bringen« (39,3). Das erinnert an jii- 
dische Engelsvorstellungen und an die Heiligenvereh- 
rung christlicher Tradition, nicht an Gétzenbilder. »Die 

koranischen >Beigeseller« sind also Verehrer altarabi- 
scher Gottheiten, greifen jedoch zugleich der biblischen 
Tradition entstammende Versatzstiicke auf.«*® Damlf 

unterstellen sie die iiberkommenen Gottheiten Allah, 

dessen Glelchsetzung mit dem Gott der Bibel sie nicht 
in Frage stellen Dazu pasétdi lamische 



den iiberliefert wird: erzdhlende, weisheitliche, pro- 

phetische, poetische und predigtartige Texte.”® Anders 
als die biblischen Texte sind die Suren durchweg als 
Prophetenrede stilisiert. Gott spricht den Propheten an 
und spricht durch ihn zur Gemeinde. Die Suren sind 

poetisch in Versen mit einer eigentiimlichen Reimprosa 
gestaltet, die erst bei der Rezitation ihren Reiz entfal- 
tet.! 

Der Koran bildet kein zusammenhéngendes fortlau- 

fendes Ganzes. Jede Sure ist in sich geschlossen, »ein 
Koran im kleinen«.””2 In den einzelnen Suren lassen 
sich sinntragende literarische Kompositionen entd 
cken.5 Aber sie sind weder thematisch noch nach i 
Entstehungszelt geordnet. Sie verdanken sich den 



seits auf den Ton von Dank und Lob Gottes gestimmt 
und erinnern bis zu einem gewissen Grade an die 
biblische Psalmentradition. Doch thematisiert der Ko- 
ran nicht Gottes wunderbare Erhaltung der Schopfung, 
sondern die Befdhigung des Menschen, in der »Schrift« 
von Gott belehrt zu werden iiber das, was er von sich 
aus nicht weifs (96,1-5). Andrerseits iiberraschen die 
Warnung vor dem Endgericht (96,6-19) und die Kritik 

an Missstinden in der Gesellschaft: Habgier, Betrug, feh- 
lende Solidaritét (102,1-7). Das erinnert an die bib- 
lischen Propheten wie Amos und Micha. Die Kritik er- 
wichst aus einem religios begriindeten moralischen 
Anspruch. So zeigt sich in der Liebe zum Besitz die Un- 
dankbarkeit des Menschen gegeniiber Gott (100,6-8), 

und seine Aufséssigkeit ist nur Ausdruck seines Egois- 
mus (96,6-7). Der Kritik an den Mlsssfinden stehen 



im Koran »Gottesfiirchtige« (77,41; 78,31) oder »Gléu- 
bige« (83,29.34) genannt, »die gute Werke tun« (103,3), 

Aus der umfassenden Verantwortung gegeniiber 

dem einen Schopfer und Richter am Ende der Tage er- 

wiichst wenig spiter die ausdriickliche Bestreitung aller 
anderen gottlichen Wesen neben Allah. Al-Lat, al-Uzza 
und Manat sind nur Namen, die ihre Verehrer ihnen 
gaben. Wer sie verehrt, folgt lediglich seinen eigenen 
Vorstellungen, nicht seinem wahren Herrn (53,19-23); 
denn es gibt nur den einen »Herrn des Ostens und des 
Westens, also der gesamten Welt, und »kein Gott ist 
aufer ihm« (vgl. 73,9 mit 51,51). Auseinandersetzun. 
gen mit »Beigesellern« prégen fortan die Verkiin 
gung. Zitate von Gegnern und Einwande, mogen sie 
auch literarisch stilisiert sein, spiegeln lebendige Di 
kussionen. In der dreiteiligen Gestalt der Suren 



Sonderlich erfolgreich scheint Muhammads Verkiin- 
digung in Mekka nicht gewesen zu sein. Vielmehr 
stolen er und seine frithe Gemeinde zunehmend auf 
Feindschaft. Im Jahr 622 verldsst Muhammad mit den 

Seinen Mekka und zieht nach Yathrib, jener Stadt, die 

spiter Medina (»Stadt [des Propheten]«) genannt wird. 

Als »Schlichter« in den Auseinandersetzungen zwi- 
schen den beiden dort anséssigen arabischen Stimmen 
und den jiidischen Gruppen wird Muhammad bald die 
entscheidende Fiithrungsgestalt. Die Jahre bis zu sei- 
nem Tod sind von Kémpfen mit den Bewohnern Mek- 
kas und mit den Juden in Medina bestimmt, die teils 

vertrieben, teils umgebracht werden. Bevor Muham- 
mad 632 stirbt, erlebt er noch die Kapitulation seiner 
Heimatstadt Mekka. In Medina wandelt sich seine 
Verkiindigung stark. Die Suren wachsen zu umfangrei- 
chen literarischen Kompositionen, die iiber eine Vor-. 

gsemhelt hinausgehen. DxeAuton clesr~ »Ges 
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Gemeinde und mit Gegnern unter historischen Bedin- 
gungen entstanden, die sich verdndert haben.’” Heyte 

liegt er als Buch vor, doch ist er fiir den liturgischen 

Vortrag bestimmt.” Offentlicher Vortrag heifit qur'an. 

Er gilt als von Gott »eingegeben« und »herabgesandt« 
(2,97). Gottes Offenbarungen ergehen in der Sprache 
der arabischen Dichter, die Trager des kollektiven Ge- 
dichtnisses waren. Deshalb kommt es nicht nur auf 
den Inhalt, sondern auch auf dessen sprachliche Ge- 
stalt an. Das erhebt das Arabische des Korans in den 
Rang einer heiligen Sprache.” 

Die Sammlung und Zusammenstellung der im Koran i 
enthaltenen Uberlieferungen ist erst nach dem Tod 
des Propheten erfolgt. Von einem schreibenden Proa 

rans auf Muhafi\mads Schreiber Zaid zuruck. Der 

rI(aJsf Abu Bakr (632-634) habe ihn beauftragt, 
¢ zZu sammeln Wahrschemhch 
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Textzeugen fiir den Koran vor 750 bekannt.*® Sie sind 
noch ohne Vokale und andere unterscheidende Zeichen 

geschrieben, so dass sie unterschiedlich gelesen wer- 
den konnen. Allerdings schrankt der jeweilige Zu- 
sammenhang mogliche Sinnvarianten stark ein. In der 
Mitte des 7. Jh.s lag somit im wesentlichen der Text vor, 

der heute noch verwendet wird.?®! Das auf diese Weise 

entstandene erste arabische Buch soll die »herabge- 

kommenen« (also: offenbarten) Schriften der Juden 

und Christen bestétigen und ersetzen (2,89.213; 10,37). 

Zugleich soll es wie die Tora oder die Evangelien 
die Glaubenspraxis der neuen Gememschaft ordnen 
(5,44-50).52 : 4 i 

4.3, Abraham zm Koran 

Von Anfang an steht dle Verkund:gung‘ s Ki 
mtenswem Kontakt nut bibhsehen ; 



| 

der Bibel steht in ihm weder die Ursprungsgeschichte 
eines Volkes noch gar das Leben des Erlosers der Men- 

schen geschrieben. Vielmehr »beschwort er ... in sei- 
nen frithen Texten die eschatologische Zukunft herauf 
und debattiert in seinen spéteren Teilen« die Errich- 
tung einer »monotheistischen Gesellschaftsordnung in 
er Gegenwart«.*®* Anders als die Bibel ist er durchge- 

hend als Gottesrede stilisiert, die sich an einen propheti- 
schen Kiinder richtet, der wiederum seine Horer an- 
spricht. Deren Reaktion wird zuweilen vom géttlichen 
Ich oder Wir kommentiert. Er muss also als eine ganz ei- 
gene, neue »Heilige Schrift« gewiirdigt werden. Selbst 
dort, wo unverkennbar biblische Stoffe begegnen, wer- 
den sie mit einem eigenen Interesse verwendet und ge- 

. ' Das gilt auch fiir Abraham und die mit ihm verbun- 
e damfibeflxeferungen. Zwar ist Abraham nach Mose 

g die Gest: 'i’derBibel,dleder Koranamhaufigsten er- 



Rede. In 53,37 erscheint er mit der aus Neh 9,7-8 
bekannten Charakteristik: »Abraham, der sein Verspre- 
chen einhielt.« Sie spielt auf Abrahams Bewéhrung in 
1Mose 22 an. Abgesehen von derartigen vereinzelten 
Auferungen iiber Abraham sind es vor allem drei Sze- 
nen, die im Koran aufgegriffen werden: (1) Der Besuch 
der drei Géste, die einen Sohn ankiindigen, hingt wie 

in 1Mose 18-19 aufs engste mit der Ankiindigung der 
Bestrafung Sodoms und der Rettung Lots zusammen 
und erscheint in den Suren 11; 15; 51. (2) Die Bindung 

Isaaks in Sure 37 ist — anders als in der Bibel — mit einer 
weiteren Szene verbunden: (3) Abraham wendet sich 

von der Verehrung der Gétter seiner Familie ab und 
wird deshalb von seinen Landsleuten verfolgt. Sie 
stammt aus der jiidischen Auslegung® und begegnet 
im Koran auch in den Suren 6; 19; 21; 26; 29. Hmzu 
kommt (4) die Szene: Gott beauftragt Abraham un 

~ nen! Sohn Ismael, das Hethgtum in Mekka zu re 



Seine Bedeutung wichst zusehends, bis er in den Su- 
ren aus Medina zum Urbild eines rechten Muslims 
geworden ist. Nicht selten werden die mit Abraham 

verbundenen Szenen erneut aufgenommen, dabei in 

neue Zusammenhénge gestellt und anders akzentuiert. 
Darin spiegelt sich die Geschichte der Gemeinde auf 
dem Weg von Mekka nach Medina wider. Noch spa- 
ter hat die umfangreiche islamische Tradition das, 
was der Koran iiber Abraham mitteilt, und vor allem 
das, woriiber er schweigt, mit zahlreichen Geschichten 

und Variationen ergénzt und bereichert. Die folgende 
Darstellung beschrankt sich auf den Koran; sie ord- 
net die wichtigsten mit Abraham verbundenen Texte 
thematisch und folgt dabei ungeféhr der Chrono- 

‘auf 5Theodor N ldekes Forschungen zu- 



(1) 
In die frithe mekkanische Zeit reicht Sure 51 zuriick.?! 
Sie wird angesichts des kommenden Gerichts von einer 
mehrgliedrigen Ermahnung eréffnet (V.1-23), die sich 
an noch unentschiedene Hérer wendet: »Seht, ihr 

sprecht ganz unterschiedlich« (V.8); »sie fragen: »Wann 

ist denn der Tag des Gerichts?«« (V.12). Schwiire und 
die Schilderung des verschiedenen Geschicks, das Un- 
glaubige und Gottesfiirchtige erwartet, geben der War- 
nung Nachdruck. Viele »Zelchen« hat Gott auf Erden 
gesetzt 

21"Ktinni:lhrdennmcht sehen? RSt e 

zzImHlmmel hegteureVersorgtmgmunddas waseuchan- 
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keinen Glauben finden. Dazu passt V.54 in der Er- 
mahnung des Schlussteils (V.47-60). In den V.49b-52 
spricht dagegen der Prophet wieder die Horer des Ein- 
gangsteils an: 

Vielleicht lasst ihr euch mahnen. 

So fliichtet euch zu Gott! 
Siehe, n:h bin fur euch ein klarer Warner! 

Ber er*zéihlende M.1ttelte11 wu-d von Hmwelsen auf 

den Schopfer von Himmel, Erde und allem Lebendi- 
gen (V.47-49) und auf den Versorger mit Regen (V.22) 

V.gerahmt, dem nichts unmbghch 1st Seme Macht wukt 



%Gie sprachen: Genau so! Gesprochen hat dein Herr! 
‘ Siehe, er ist der Weise, der Wissende.« 

Mannigfaltig sind die eigenen Akzente, die der Koran 
in seiner Anspielung setzt. Er spricht mit Bedacht im- 
mer von mehreren, wihrend in 1Mose 18,1 ausdriick- 
lich von JuwH die Rede ist und ab V.9 nur noch einer 
der drei spricht. Dadurch wird verhindert, einen von 

ihnen oder gar alle auf Gott zu beziehen. Abraham er- 
kennt seine Géste nicht und stellt bei sich fest: »unbe- 
kannte Leute« (V.25). Dennoch wird er seiner sprich- 
wortlichen Gastfreundschaft gerecht und setzt ihnen 

; ein fettes Kalb vor. Anders als in 1Mose 18,8 essen die 

| Giste jedoch nicht.** Daran erkennt Abraham, dass es 
Engel sein miissen, die nicht von dieser Welt sind. Des- 
h‘albergrelft ihn Furcht. Die Engel refdenf denn 



Abrahams nach dem Auftrag der Boten (V.31) folgt die 
Ankiindigung des Strafgerichts an Lots Volk (V.32-34) 
und die Erzdhlung von der Rettung der einzigen Fami- 
lie von »Gottergebenen«. Das Strafgericht wird als 
»Zeichen fiir die gedeutet, »welche die schmerzhafte 
Strafe fiirchten« (V.37). 

) 
Eine etwas jiingere Anspielung auf die Géste bei Abra- 
ham und Lot findet sich in Sure 15. Sie setzt 51 voraus, 
doch ist ihr dreiteiliger Aufbau komplexer.** Auch sie 
beginnt mit der Ablehnung des Kiinders durch Geg- 
-ner, die bezweifeln, dass seine Botschaft von Gott 

' 5). Im Fortgang ist auch hier von Gottes 
ie Rede, jedoch viel ausfiihrlicher 

as ’I‘hema nut der Erschaf- 



5iBerichte ihnen von den Gésten Abrahams! 
2A]s sie bei ihm eintraten und ihn begriiiten, 
sprach er: »Wir fiirchten uns vor euch!« 
Gje sprachen: »Fiirchte dich nicht! 

Siehe, wir verkiindigen dir einen Knaben, begabt mit Wis- 
- sen.« 

5‘Exusprac.:h »Verkiindigt ihr mir das, obwohl das Alter nuch 
- schon erfasst hat? 

Doch was verkiindigt ihr dann?« 
%Gje sprachen: »Wir verkiindigen dir die Wahrheit! 
So sei nicht einer derer, die verzagen!« 
SEr- ‘sprach. »Wer sollte wohl d1e Hoffnung aufdas Erbarmen 

Herm aufgeben? 



dieser Zurechtweisung duflert sich Gottes Barmherzig- 
keit gegeniiber dem Zweifel der Angefochtenen. Auf 
diese Weise kann sich die Gemeinde in Abraham wie- 

dererkennen: Auch er hat gezweifelt wie sie. Noch 
deutlicher tritt die Gemeinde in Abrahams Antwort auf 
die Zurechtweisung hervor. Er antwortet mit einer An- 
spielung auf das Gemeindegebet, das sich zu jener Zeit 
durchsetzt und spiter als erste Sure dem Text des 
Koran vorangestellt worden ist: »Wer sollte wohl die 
Hoffnung auf das Erbarmen seines Herrn aufgeben? 
Nur die Irrenden!« 

- Der abschliefende dritte Teil der Sure (V. 85—99) ver- 
‘gewissert den Kiinder noch einmal seiner Botschaft. In 
diesem Zusammenhang wird das Gemeindegebet ei- 
gens erwfihnt, das am Begmn des Gottesdlenstes seinen 



zu warnen. Zu Abraham aber, der in der Mitte jener 
Reihe steht, kamen »unsere Boten« mit »froher Bot- 

schaft«, zu Lot hingegen mit der Botschaft von der Ver- 
nichtung seines Volks. 

#Unsere Boten kamen zu Abraham mit der frohen Botschaft. 
Sie sprachen: »Frieden!« 

Er sprach: »Frieden!« 

Und alsbald brachte er ein gebratenes Kalb.. 
MAls er nun sah, dass sie es nicht anrithrten, 

1 erschxenen sie ihm seltsam”’ und er empfand Furcht vor 1h- 



wort nicht lacht.?! Aber wahrscheinlich ist die Umstel- 
lung um des Reimes willen vorgenommen worden.*? 

Andrerseits geht diese letzte Fassung sowohl iiber 
die der Bibel als auch iiber die beiden &lteren im Koran 
hinaus. Abrahams Géste werden ausdriicklich als »Bo- 
ten« oder »Gesandte« (Gottes) bezeichnet, was Abra- 
ham daran merkt, dass sie sein Mahl nicht anriihren. 

Da die Gesandten ihm nur mitteilen, sie seien zum Volk 
Lots gesandt, tritt nun erstmals seine Frau in den Vor- 
dergrund. Sie ist von Anfang an Zeuge des Besuchs, 
denn sie steht dabei. Thr, nicht Abraham, gilt die An- 
kiindigung eines Sohnes, der iiberdies erstmals mit 
Namen genannt wird. Ihre Reaktion in V.72 nimmt mit 
dem Hinweis auf ihr Alter ausdriicklich 51,29 auf und 
erldart m der letzten Zelle von V 72 die dort abrupt 



76, Abraham! wende dich davon ab! 

Die Entscheidung deines Herrn ist gefallen. 

Siehe, iiber sie wird eine Strafe kommen, die unabwendbar 

ist.« 

Lots Volk trifft das gleiche Geschick wie das der ande- 
ren fiinf Vélker und dient damit als abschreckendes 
Belsplel ; DAL 

4 5 Ein komprormssloser Manothezst 

Mehrere Suren handeln von Ausemandersetzungen 
Abrahams mit seiner Familie und seinem Volk um die 

Verehrung von Gotzenbildern. Die Polemik spiegel 
Verkundlgung Muhammadsm Mekka und ihxs e 



sSiehe, euer Gott ist wahrlich ein Einziger, 

Sder Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwi- 

schenist... 

Nach einer Entfaltung der mit dem Jiingsten Gericht | 
verbundenen Motive folgt im erzidhlenden Mittelteil | 
eine Reihe von sieben »auserwihlten Knechten« und | 

»Gesandten«, die zum Glauben riefen und dafiir be- ! 

lohnt wurden, iiber die Ungldubigen aber strafende 
Vergeltung brachten. Damit die Horer die Verkiindi- 
gung auch recht verstehen, steht mit den V.71-74 eine 



Die aufgebrachten Augenzeugen fordern, ihn in einem 
Ofen zu verbrennen, aber Gott verhindert ihre Pline.5% 

. (2) ; 
| Die jiingeren Fassungen ergénzen die &ltere Streiter- 

zéhlung um einzelne Ziige und steigern Dramatik und 
| Polemik. So tragt Sure 21,51-73 mit der von den Vitern 

tibernommenen althergebrachten Tradition ein Argu- 
ment der Verehrer von Gotterbildern ein. Sie entfaltet 
die in 37,93 nur angedeutete Zerstorung der Gotter- 

' figuren und demonstriert deren Nutzlosigkeit mit noch 

groBerer Ironie. Abraham zerschlégt mehrere Figuren, 

verschont aber die grofite. Zur Rede gcstellt, bestreitet 
er d1e Tat 



Die neue Lesung macht aus der dlteren Streiterzahlung 

ein Lehrstiick monotheistischer Argumentation und 
lasst in der Wankelmiitigkeit des Volks gut die unent- 

schiedene Horerschaft Muhammads erkennen, die sich 
am Ende doch abwendet. 

3) 
Sure 26 ersetzt in ihrem erzihlenden Mittelteil die sechs 
Rettungslegenden von Sure 37 durch sieben Straflegen- 
den und verschirft dadurch den Ton im Streit mit den 

Verehrern von Gotterbildern. In 26,69-89 fragt Abra- 
ham sein Volk, welchen Nutzen oder Schaden es von 

dlesen Gotzenbildern habe (V.72-73): 

”Helfen sie euch, ‘oder bedurfen sie selbst der Hilfe? 

In einer geradezu\ lehrhaften Dlskussmn bringt er seine 
Hbrer zum Emgesténdms dass die Verehrung d1eser : 



Das Bekenntnis miindet in ein Gebet Abrahams (V.83 

89), in dem er auch um Vergebung fiir seinen irrenden 
Vater bittet.®® Der Abschnitt schlieft mit einem Wech- 
sel von der Ebene der Erzahlung auf die der Verkiindi- 
gung (V.90-104). Hier wird die zuvor erzahlte Diskus- 

sion Abrahams auf die Gegenwart angewandt. Der 
Prophet zieht alle Register: Er lockt mit dem Paradies- 
garten, droht mit der Feuerhélle und findet bewegende 
Worte fiir die vergebliche, weil zu spéte Reue derer, die 
dorthin geworfen wurden. Jedoch seine Aufforderung, 
den einen wahren Gott zu furchten und 1hm zu folgen, 
findet kemGeh 

(4)v e 
Besonders emotlonal spltzt smh der Konfllktmxt 
hams Vater in Sure 19 ,41-50 zu,fldexada& 



: dings geht Abraham tétlich nur gegen die Gotzenbil- 
& der, nicht gegen ihre Verehrer vor; offenbar setzt Mu- 

; hammad zu diesem Zeitpunkt noch immer darauf, 
seine Horer zu iiberzeugen. Die Zuspitzung auf den 
Konflikt mit dem Vater in 19,41-50 kommt nicht von 
ungefihr. Die durch den neuen Glauben nicht immer 
vermeidbare Trennung von der Familie muss in der an- 
tiken, vor allem aber in der altarabischen Gesellschaft 

als ungeheurer Traditionsbruch wahrgenommen wor- 
den sein. Deshalb bedurfte sie besonderer Bestarkung. 

| Wer wiire dafiir besser geeignet als der Urmonotheist 
i Abraham? Doch bleibt es nicht beim Verlust der bishe- 
i rigen Familie. Wer um Gottes willen von seiner Familie 

getrennt wn'd erhéilt wunderbaren Ersatz 



wovon du kein Wissen hast, so gehorche ihnen nicht. 
Zu mir ist eure Riickkehr. 

Mit dieser Revision des in 17,23 ergangenen Gebots, die 
Eltern zu ehren, reagiert V.8 auf Konflikte mit den Un- 
gldubigen (V.12). Die entzweien sogar die Familien 
und machen eine neue Loyahtfit an Stelle der Famlhen- 
sohdantat notwendig.%” by 

| (6) > , S R AR e 

| In 6,74-84 erfahren wir schliefSlich, was mit dem Hin- 

j weis auf offenbartes Wissen in 19,43 nur angedeutet 
war: Wie ist Abraham_zur Erkezmtmg deswalrm Gota 



»Mein Volk, ich habe nichts zu schaffen mit dem, was ihr bei- 

gesellt. 

MSiehe, ich wende mich, als wahrer Glaubiger (hanif), dem 

zu, 

der die Himmel und die Erde erschaffen hat. 

Und ich bin keiner von den Beigesellern.« 

Wie die schon behandelten friihjiidischen Texte setzt 
auch der Koran bei Abraham und seinen Vorfahren die 
gottliche Verehrung der Himmelskdrper voraus. Aber 
anders als die Menschen seiner Umgebung findet er 
durch die Beobachtung der Himmelskorper und durch 
den Gebrauch seines Verstandes, unterstiitzt von Gottes 
rechter Leitung (V.75), den wahren Gott. Die Suche 

wird als Prozess in mehreren Etappen geschildert. Sein 
Weg zur Erkenntnis erinnert stark an jiidische Texte 
aus hellenistischer Zeit, wie etwa an die Uberlegungen 
in derApokalypse Abrahams und bei Philo.®"° Am Ende 

des Prozesse steht d.lekEntseheldung, sich allein dem 



meinem Herrn; er wird mich leiten!« Das irdische Ziel 

ist aber noch unbekannt wie in 19,48-49. In 21,71 er- 

rettet Gott selbst Abraham und Lot in jenes Land, »das 

wir fiir die Weltbewohner gesegnet haben«, und in 
29,26 wandert Lot mit Abraham aus. In allen Fillen 

folgt unmittelbar auf die Trennung die Ankundlgung 
eines Sohnes als Belohnung,. 

4.6. Vollkommen Gott ergeben 

Unmittelbar im Anschluss an Abrahams Auseinander- 

setzung um die Verehrung von Gétzenbildern berichtet 
Sure 37 die Trennung Abrahams vo seiner Familie 
(V.99).61 Der 'I‘on hegt andem' ‘ ; 
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Belsplele fiu‘Rethmg und Belohnung der Gesandten 
aduxclr entstand ein neues Ganzes 

Er sprach: »Mein Vater, handle so, wie dir befohlen wird; 

du wirst mich, so Gott will, geduldig finden.«]*? 

13A]s die beiden sich in ihr Geschick ergeben (aslama) hatten 

und er ihn auf die Stirn geworfen hatte, 

104da riefen wir ihm zu: »O Abraham! 

15Dy hast den Traum fiir wahr gehalten.« 

Siehe, so belohnen wir die, die Gutes tun. 

1%Siehe, das war die klare Priifung! 

17Durch ein herrliches Schlachtopfertier schafften wir Ersatz 

fiir ihn. 

Vier Beobachtmgen von Nicolai Sinai erhellen die Be- 
sonderheiten der Erzéhlung von der Priifung im Koran: 
. (1) Die Priifung (37,102-111) ist tiber V.99-101 in die 
Reihe der Streiterzéhlungen integriert worden, die als 



(3) V.101 nimmt mit der Geburtsankiindigung fast 
wortlich 51,28 auf und erinnert damit die Szene von 
den geehrten Gésten. In Verbindung mit dem ersten 
Teil erklért diese Verkniipfung, warum Abraham und 
seine Frau trotz ihres hohen Alters mit einem Sohn be- 
schenkt wurden: weil Abraham, der um Gottes willen 
Heimat und Familie verloren hatte, darum gebeten hat. 

(4) Die Geburtsankiindigung erdffnet aber zugleich 

den zweiten Teil. In der Priifung erweist sich nicht nur 
der Vater als »gottergeben«, sondern auch der Sohn 
(»als die beiden sich ergeben hatten« V.103). Erst darin 

erfiillt sich Abrahams Bitte um »einen von den From- 
men« (V.100). In der Erzdhlung von der Priifung hebt 

Abrahams Sohn »den Widerspruch von natiirlicher 
und nehgl ser Bmdung, ‘von familiérer : Layahtét‘und 



Gott gehandelt hat (V. 106). Damit nimmt der Bericht 

die Perspektive Abrahams ein, nicht — wie in der Bibel " 
— die der Leser. 

(3) Ohne V.102 hingt das Bestehen der Priifung al- ; 

lein an Abraham. Die Erzdhlung ist dann auch allein " 
auf Abrahams Bewdhrung und seine Belohnung in « 
V.108-110 ausgerichtet. Am Ende erscheint nur er als 
einer »von unseren gldubigen Knechten« (V.111). In 

dieser von Angelika Neuwirth als urspriinglich ver- 
muteten Version weist weder ein (von Gott gewirkter) 
Traum noch gar ein Befehl Gottes Abraham an, den 
Sohn zu opfern. Das entlastet Gott, den »Barmherzi- 
geng, von der unmenschlichen Forderung. 
~ (4 Die Zufilgung von V.102 macht die Bewéhrung 

\ f‘wflhgung des Opfers abhangxg‘ 



bunden auf einen Altar, sondern wirft ihn zu Boden 
auf die Stirn« (V.103). Das entspricht dem Ritus des 
Schlachtopfers, das dann auch mit dem Widder in 
V.107 vollzogen wird. Die Schlachtung eines Opfer- 
tieres hat im Islam nur®” noch einen Platz im Opfer- 
fest am zehnten Tag des Monats der Wallfahrt in 
Mekka. Es dient nicht der Siithne von Siinden, sondern 

allenfalls der Stirkung der Gemeinschaft unterein- 
ander. In der Erinnerung an Abrahams Opfer einst er- 
fiillt man gehorsam das géttliche Gebot und symboli- 
siert damit seine Hingabe an Gott. Sure 22,37 stellt im 
Blick auf die Tieropfer zur Wallfahrt ausdriicklich fest: 
»Ihr Fleisch und auch ihr Blut gelangen nicht zu 
Gott; zu ihm gelangt vielmehr die Gottesfurcht von 
eueh « Imntuellen Zusammenhang' ; : 



(7) Die Gehorsamstat Abrahams, seine vollkommene 
»Ergebungy, erhilt eine grofie Belohnung; denn fortan 

wird sein Name immer mit einem Segenswunsch ver- 
bunden sein: 

18Wir erhielten fiir ihn unter den Nachgeborenen®': 

10, Friede sei tiber Abraham!< 

1055 belohnen wir die, die Gutes tun. 

WEr war von unseren glfiubxgen Knechten. 

I-her bffnet sxch d1e Ermnerung an Abrahams Ergebung 
ausdriicklich auf die kommenden Generationen. Das 
entspricht der zweiten Engelrede in IMose 22,15-18, al- 
lerdings in einem anderen Sinn. Im Judentum hat man i 
ahs:dleset Verhelfiung,auf ein Verdienst Abrahams ge- 
schlos; furdlewu'ksamwn:d diege- 



13Wir segneten ihn und Isaak; 
und unter ihren Kindeskindern ist mancher, der Gutes tut, 

und mancher, der offen frevelt gegen sich.] 

Die Unterscheidung innerhalb der Nachkommen Ab- 
rahams in Fromme und Frevler (V.113) richtet sich ge- 
gen die Juden, die auf ihrer genealogische Abkunft von 
Abraham und Isaak bestehen, aber auch gegen das 
Selbstverstidndnis der Christen, die meinen, mit ihrem 
Glauben die wahren Kinder Abrahams zu sein. Beide 
Verse wirken nach dem Kehrvers (V.110-111), der die 

Reihe der sechs Gesandten im Mittelteil der Sure glie- 
dert, wie ein Nachtrag. Sie wurden wohl spiter hinzu- 
gefiigt, um den in der Priifung anonym gebhebenen 
Sohn mit Ismael zu identifizieren. = 

Wefl erst ]etzt nach de I 



der islamischen Tradition auf das Umherirren Hagars 
und Ismaels bei der Suche nach Wasser in der Wiiste 

zuriickgefiihrt.*? Der Zusammenhang von V.108-113 
spricht allerdings wieder fiir Isaak; denn ausdriicklich 
er wird zusammen mit Abraham gesegnet. Bei deren 
Nachkommen kann es sich nur um die Juden handeln. 

Sie gelten hier noch nicht als Gegner. Historisch spricht 
also vieles dafiir, in der Identifizierung des namenlosen 
Sohnes mit Ismael eine fortschreitende »Islamisierung 
der blbhschen Uberheferung« zu sehen.5% 

4 7 Stzfler eines neuen Kultes und Urbild 
- eines Muslzm 

ad 

Nodl aus Muhammads Zeit in Mekka ist ein Gebet fiir 

_diesen Ort iiberliefert, das Sure 14,3541 Abraham in 

~éen«tMundlegt n ihm bittet Abraham zunichst um 
. @L‘t sodanndafur dasserund, 



eine genealogische Verbindung zu ihm. Vor allem aber 
verlegt es erstmals im Koran Abraham nach Mekka. 
Vielleicht greift Muhammad damit eine Zltere Uberlie- 
ferung auf.** Jedenfalls tritt die Verbindung Abrahams 
mit Mekka auch deshalb in den Vordergrund, weil die 
Gegner der Gemeinde vorwerfen: »Ihr wollt uns von 
dem abbringen, was unsere Viter immer schon verehr- 
ten« (vgl. 14,10 mit 34,43). Sie beharren darauf, dem zu 

folgen, »was wir bei unseren Vitern fanden« (31,21).67 

Der Koran antwortet in 14,35-41, indem er an die viel- 
leicht schon vorhandene lose Verbindung Abrahams 
mit Mekka ankniipft und ihn in V.35 um das bitten 
lasst, was die Bewohner Mekkas verweigern: »Bewahre 

mich und meinen Sohn davor, dass wir den Gétzen- 
zu bildern dlenen.« Das lst das Erbe detVater,das»es 



fiillung der Weisungen Gottes auf 37,102 zurtick. Des- 
wegen macht ihn Gott zu einem »Leitbild (imam) fiir 
die Menschen« iiberhaupt, nicht nur fiir Juden oder 
Christen. Gottes Bund gilt zudem »nicht jenen, welche 
freveln«. Das richtet sich vor allem gegen die, die aus 

der Priifung Abrahams und Bindung Isaaks ein Ver- 
dienst fiir alle ableiten wollen, die sich zu deren Nach- 
kommen zihlen.® Es geniigt also nicht, »Schriftbe- 
sitzer« zu sein und auf den Bund zu weisen, den Gott 
geschlossen hat. Umgekehrt ist Gott barmherzig zu al- 
len, die Abrahams Vorbild folgen und sich wie er Gott 
ergeben, also zu allen >Muslimen¢, mbgen sie nun zu- 
vor Juden, Christen oder was auch immer gewesen 

- Die V.125-129 wenden sich dem Heiligtum fiir die 
Gemeinde derer zu, die sich Gott ergeben haben. Zu- 
nichst erinnern die V.125-126 an die gottliche Anwei- 



das auf vorislamische Zeit zuriickgeht. Dieses Heilig- 
tum wird jetzt mit Abraham und Ismael in Verbindung 
gebracht. Beide werden in den Suren aus der Zeit in 
Medina zu diesem Zweck aus dem jiidischen Land 
nach Mekka umgesiedelt und zu Griindern und Kultstif- 
tern des islamischen Heiligtums gemacht. Die jiidische 
Tradition hatte den Ort der Bindung Isaaks, Morija, 

spétestens seit 2Chr 3,1 mit dem Heiligtum auf dem 
Zion in Jerusalem identifiziert. Die unmittelbare Ver- 

bindung von V.125-130 mit V.124 verlegt jetzt auch die- 
sen Ort nach Mekka und ersetzt Isaak durch Ismael. 
Deutlicher kann man smh die ]udmche Tradlhon'mcht 
aneignen. , : 

Weil die Ka‘aba aus vonslanuscher Zelt tibemom- 
men wird, muss sie von allen Gotzen un 
nigt werden, die man einst dem e ! 
hatte Jedes altonentahseheH f igt 



Die V.127-129 wenden sich nochmals dem Heilig- 

tum zu, nun aber in der Gestalt einer Erinnerung an 
das Dankgebet®® zu Baubeginn: 

127Damals, als Abraham die Fundamente von dem Haus er- 

richtete mit Ismael: 

»Unser Herr! Nimm es von uns an! 

Siehe, du bist der Horende, der Wissende. 

28 Jnser Herr! Mach uns beide zu dir Ergebenen, 

und mach aus unseren Kindeskindern eine Gemeinde, die dir 

~ ergebenist! 

Zeig uns unsere Opfemten“’s und wende dich uns zu! 
Siehe, du bist es, der sich gnidig zukehrt, der Barmherzige. 
12nser Herr! Lass unter ihnen einen Gesandten erstehen, 

aus ihrer Mitte, der ihnen deine Verse® vortragt, 

sie das Buch und die Weisheit lehrt und sie ldutert! 

3 :Suehe,-&ublst:der Mar.hhge und der ‘Weise.« 



kein Ort ist, an dem Gott in einem irdischen Bild 
oder Symbol reprdsentiert als gegenwirtig vorgestellt 
wird, sondern lediglich ein Ort der Versammlung. Ab- 

raham und Ismael sind beide gleichsam die musli- 
mische >Kerngemeindes, in deren Kindeskindern die 
gegenwartige und kiinftige Gemeinde in den Blick 
kommt. 

Auch diejiidische Abraham-Uberlieferung weif3 von 
einer ausdriicklichen Beteiligung des Sohnes bei den 
Vorbereitungen des Opfers. Josephus erzéhlt, dass 
Isaak selbst den Altar fiir seine Opferung baut.®” Der 
Bau des Altars, der im Judentum dem Opfer dient, 
wird jetzt durch den Bau der Ka‘aba ersetzt; denn blu- 
tige Opfer, die in der Spatantike ohnehin aufler Ge- 
brauch gekommen waren, spielen auch im Islam‘keme 
Rolle.‘?’3 An lhreStelle treten die scho : 



gen im Blick, die kiinftig vortragen und lehren werden. 

Weisung und Gotteswort, die Jes 2,3 am Ende der Tage 

vom Zion erwartet, lasst Sure 2,129 Abraham schon fiir 
Mekka erbitten. 

Das Heiligtum in Mekka und die dort getibte Kult- 
praxis sind also nicht erst von Muhammad erfundene 
neuartige Einrichtungen. Schon Abraham und Ismael 
haben die Kaaba gebaut, schon Abraham hat auf Got- 
tes Gehei8 fiir alles gesorgt, was zu einem Gott wohl- 
gefilligen Gottesdienst gehort. Als Griindung Abrahams 
aber hat das Heiligtum in Mekka die Wiirde héheren 
Alters gegeniiber dem Zionheiligtum, das erst von 
Salomo erbaut wurde. Der Ka‘aba gebiihrt deshalb der 
Vorrang, ist es doch »das erste Haus, das fiir die Men- 
schen errichtet wurde« (3,95).4° 

 Dieser einfachen, aber wirkungsvollen Grundungs- 
_Alegende folgt eine ebenso schlichte, aber noch viel wir- 

vneligionsprakt:sche Magnahme: d1e An-' ' 



Er leitet, wen er will, auf einem geraden Weg.« 

450 machten wir euch zu einer Gemeinde, die in der Mitte 
steht, 

auf dass ihr Zeugen fiir die Menschen seid 

und der Gesandte fiir euch Zeuge sei. 

Wir machten die Richtung, in der du bisher gebetet hast, nur 
deshalb, 

um zu unterscheiden, wer dem Gesandten folgt 
und wer auf dem Absatz kehrtmacht 

14Wohl sehen wir, wie du dein Angesxcht gen memel hm- 

'und herbewegst. - § 

So wollen wir dxr eine R1chtung geben, d.le dexn Gefallen fin— 
det. i 

So wende nun demAngesmhtzur he:hgen Anbetungsst: 
Wo immer ihr auch seid, kehrt euer Angesld-ltilmzulm;*-’ ‘ 

Nlcht mehr Jerusalem, sondem Mekka 

Segen und Le‘ztpunkbflw, ,eaWQl 



Sprich: »Nein! Wie die Glaubensweise Abrahams (millat Ibra- 

him), 

eines wahren Glaubigen (hanif). 

Er gehort nicht zu den Beigesellern.« 

Mit dem Begriff hanif wird Abraham sowohl von denen 
unterschieden, die dem einen Gott andere Gottheiten 

»beigesellen, als auch von den Juden und Christen 

(V.140). Er wird damit als ein »wahrer Glaubiger« be- 
zeichnet und so zum Urbild eines Muslims gemacht. 
Im Streit mit den »Buchbesitzern«, den Juden und 

Chnsten, bnngt 3,65-68 noch ein weiteres Argument 

65Il'u: Buchbesnzer' WeshaIb stteltet 1hr uber Abraham’7 



n 
E zendienern (»Beigesellern«) ein Gottergebener (mus- 
‘ lim).#* Im Verlauf der »Islamisierung Abrahams« im 

Koran wird er geradezu zum »Stifter ... der neuen Re- 
ligion«.*2 An der Wiege des Islam steht nun Abraham. 
Der Prophet Muhammad Vervollstandlgt nm', was der 
Stlfter einst begrundet hat 


