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EINLEITUNG

I. Warum es dem Europaer fchwer ffllt, den Often
zu verftehen.

Info fern ich ein durchaus weftlich ftihlender Menfch bin, fo kann
ich nicht anders, als die Fremdartigkeit diefes chineflfchen Textes
auf's Tieffie zu empfinden. Gewif}, einige Kenntniffe der 6ftlichen
Religionen und Philofophien helfen meinem Intellekt und meiner
Intuition,  diefe  Dinge  einigermaf}en  zu verftehen,  fo  wie es  mir
auch gelingt,  die Paradoxien primitiver religi6fer Anfchauungen

�ethnologifch" oder ,,vergleichend 1.eligionshiftorifch" zu begrei-
fen. Das ift ja die weftliche Art, unter dem Mantel des fogenann-
ten wiflenfchaftlichen  Verftehens  das  eigene Herz  zu  verhtillen,
einesteils,  weil  die  �mis6rable  vanit6  des  savants"  die Anzeichen

der lebendigen Anteilnahme ftirchtet und zugleich perhorresciert,
andernteils, weil eine geftihlsmaflige Erfaflung den fremden Geift
zu einem ernftzunehmenden Erlebnis geftalten k6nnte. Die foge-
nannte  wiffenfchaftliche  Objektivitat  miif}te  die fen  Text  dem

philologifchen Scharfflnn des Sinologen refervieren und ihn jeder
andernAuffaflungeiferftichtigvorenthalten.AberRichardwil-
helm hat tie fern Einblick in die hintergrtindige und  geheimnis~
voile  Lebendigkeit  chineflfchen  Wiflens,  als  daf}  er  eine  folche
Perle  h6chfter  Einflcht  in  der  Schublade  der  Fachwiflenfchaft
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k6nnte verfchwinden laflen.  Es  gereicht mir zu befonderer Ehre
und  Freude,  daf}  £eine  Wahl  eines  pfychologifchen  Kommenta-
tors gerade auf mich gefallen ift.
Damit lauft diefes erlefene sttick tiberfachlicher Erkenntnis aller-
dings  Gefahr,  in  eine andere  fachwiflenfchaftliche Schublade zu

geraten.  Wer  aber  die  Verdienfte  abendlandifcher  Wiflenfchaft
verkleinern wollte, wtirde den Aft abfagen, auf dem der europa-
ifche Geift fltzt. Wiflenfchaft ift zwar kein vollkommenes, aber
doch  ein  unfchatzbares,  tiberlegenes  Inftrument,  das  nur  damn
Ubles wirkt, wenn es Selbftzweck beanfprucht. Wiflenfchaft muf}
dienen;  fie  irrt,  wenn  fie  einen Thron  ufurpiert.  Sic  muf}  £ogar
andern  beigeordneten  Wiflenfchaften  dienen,  denn  jede  bedarf,
eben  wegen  ihrer  Unzulanglichkeit,  der  Unterfttitzung  anderer.
Wiflenfchaft ift  das  Werkzeug  des weftlichen  Geiftes,  und  man
kann mit ihr mehr Ttiren 6ffnen als mit bloflen Handen. Sic ge-
h6rt zu unferm Verftehen und verdunkelt die Einflcht nur damn,
wenn  fle  das  durch  1-ie  vermittelte  Begreifen  ftir  das  Begreifen
tiberhaupt halt. Es ift aber gerade der Often, der uns ein anderes,
weiteres,  tieferes  und  h6heres  Begreifen  lehrt,  namlich  das  Be-

greifen  durch  das  Leben.  Letzteres  kennt man  eigentlich nur
noch  blaf},  als. ein  bloBes,  faft  fchemenhaftes  Sentiment  aus  der
religi6fen Ausdrucksweife, infolgedeflen man auch gerne das 6ft-
1iche  �Wiflen"  in  Anftihrungszeichen  fetzt  und  in  das  obfkure
Gebiet des Glaubens und Aberglaubens verweift.  Damit ift aber
die 6ftliche  �Sachlichkeit"  ganzlich mif}verftanden.  Es  find nicht
fentimenthafte, myftifch tiberfteigerte, ans Krankhafte ftreifende
Ahnungen von afketifchen Hinterweltlern und Querk6pfen, fon-
dern praktifche Einflchten der Bltite chineflfcher Intelligenz, welch
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1etztere  zu  unterfchatzen  wir  keinerlei  AnlaB  haben.  Diefe  Be-
hauptung dtirfte vielleicht reichlich ktihn erfcheinen und wird dar-
urn etliches Kopffchtitteln erregen,` was aber bei der auf}erordent-
lichen Unbekanntheit der Materie verzeihlich ift. Uberdies ift ihre
Fremdheit dermaf}en in die Augen fpringend,  daf} unfere Verle-

genheit, wie und wo die chineflfche Gedankenwelt an die unfrige
angefchlofren werden k6nnte, durchaus begreiflich ift.
Der gew6hnliche  Irrtum  (namlich der theofophifche)  des weftli-
chen Men£.chen ift, daft er, wie der Student im Fauft, vom Teufel
tibel beraten, der Wiflenfchaft verachtlich den Ritcken kehrt und
6ftliche   Ekftatik   anempfindend,   Yogapraktiken   wortw6rtlich
tibernimmt  und  klaglich  imitiert.  Dabei  verlaf}t  er  den  einzig
flchern  Boden  des  weftlichen  Geiftes  und  verliert  flch  in  einem
Dunft von W6rtern und Begriffen, die niemals aus europaifchen
Gehirnen entftanden waren, und die auch niemals auf folche mit
Nutzen aufgepfropft werden k6nnen.
Ein alter Adept fagte: �Wenn aber ein verkehrter Mann die rech-
ten Mittel gebraucht, fo wirkt das rechte Mittel verkehrt". Diefer
leider nur zu wahre chineflfche Weisheitsfpruch fteht in fchroff-
ftem  Gegenfatz  zu  unferm  Glauben  an  die  �richtige"  Methode
abgefehen  vom  Menfchen,  der  fle  anwendet.    In  Wirklichkeit
hangt in die fen Dingen alles am Menfchen und wenig oder nicht.a
an der Methode.  Die Methode ift ja nur der Veg und die Rich-
tung,  die  Einer  einfchlagt,  wobei  das  Vie  feines  Handelns  der

getreue Ausdruck feines We fens ift. Ift es das aber nicht, fo ift die
Methode nicht mehr als eine Affektation, ktinftlich hinzugelernt,
wurzel- und faftlos, dem illegalen Zweck der Selbftverfchleierung
dienend, ein Mittel, fich tiber flch felbft zu taufchen und dem viel-
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leicht unbarmherzigen Gefetz  des  eigenen  We fens  zu  entgehen.
Mit der Bodenftandigkeit und Selbfttreue des chinefifchen Gedan-
kens hat dies weniger als nichts zu tun; es ift im Gegenteil Ver-
zicht  auf's  eigene  We fen,  Selbftverrat  an  fremde  und  unreine
G6tter,  ein feigel-  Schlich,  £eelifche  Uberlegenheit  zu ufurpieren,
all  das,  was  dem  Sinn  der  chinefl£chen  �Methode"  im  Tiefften
zuwider ift.  Denn diefe Einflchten flnd aus v511igftem, echteftem
und  treueftem  Leben  hervorgegangen,  aus  jenem  uralten,  tiber
tiefften Inftinkten logifch und unaufl6sbar zufammenhangend er-
wachfenen chinefifchen Kulturleben, das uns ein ftir alle Mal fern
und unnachahmlich ift.
Weftliche Nachahmung ift tragifches, weil unpfychologifches Mifl-
verftandnis, ebenfo fteril, wie die modernen Eskapaden mach Neu-
Mexiko,  feligen  Stidfeeinfeln  und  Zentralafrika,  wo  nit  Ernft

�primitiv"  gefpielt wird,  wobei  unterdeflen  der  abendlandifche
Kulturmenfch feinen drohenden Aufgaben, feinem �Hic Rhodus
hic  salta"  heimlich  entwichen  ift.   Nicht  darum handelt  es  fich,
daft man unorganifch Fremdes imitiert oder gar miffioniert, ion-
dern, daB man die abendlandifche Kultur, die an taufend Ubeln
krankt, an Ort und Stelle aufbaut und dazu den wirklichen Eu-
ropaer  herbeiholt  in  feiner  weftlichen  Alltaglichkeit,  mit  feinen
Eheproblemen,  feinen Neurofen,  £einen  fozialen und politifchen
Wahnvorftellungen   und   mit   feiner   ganzen  weltanfchaulichen
Desorientiertheit.
Man  geftehe  es  befler  ein,  daB  man  die  Weltentrticktheit  eines
folchen  Textes  im  Grunde  genommen  nicht  verfteht,  ja  fogar
nicht verftehen will. Sollte man wohl wittern,  daft jene feelifche
Einftellung,  die  den Blick  dermaf}en  mach  Innen  zu  richten  ver-
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mag,  von  der Welt nur darum  fo losgel6ft rein kann, weil jene
Menfchen  die  inftinktiven  Forderungen  ihrer  Natur  in  folchem
Maf}e  erftillt  haben,  daft  wenig  oder  nichts  fie  hindert,  die  un-
flchtbare Wefenheit der Welt zu erfchauen?  Sollte vielleicht die
Bedingung  folchen  Schauens  die  Befreiung  von  jenen  Geltiften
und Ambitionen und Leidenfchaften rein,  die uns an's Sichtbare
verhaften,  und  follte  diefe  Befreiung  gerade  aus  der  finnvollen
Erftillung der inftinktiven Forderungen und nicht aus deren vor-
zeitiger und angftgeborener Unterdrtickung erfolgen? Wird viel-
leicht damn der Blick ftir das Geiftige frei, wenn das Gefetz der
Erde befolgt wird? Wer der chineflfchen Sittengefchichte gewahr
ift und tiberdics  den  I  Ging,  jenes  alles  chineflfche  Denken  feit

Jahi.taufenden  durchdringende  Weisheitsbuch  forgfaltig  ftudiert
hat,  der  wird  wohl  diefe  Zweifel  nicht  ohne  weiteres  von  der
Hand weifen. Er wird tiberdies wiflen, daf} die Anfichten unferes
Textes in chineflfchem Sinne nichts Unerh6rtes, fondern geradezu
unvermeidbare pfychologifche Konfequenz find.
Ftir  unfere  eigenttimliche  chriftliche  Geifteskultur  war  der  Geift
und die Leidenfchaft des Geiftes ftir die langfte Zeit das Pofitive
und Erftrebenswerte fchlechthin. Erft als im ausgehenden Mittel-
alter, d. h. im Laufe des XIX. Jahrhunderts der Geift anfing in
Intellekt auszuarten,  fetzte in jtingfter Zeit eine Reaktion gegen
die unertragliche Vorherrfchaft des Intellektualismus ein, welche
allerdings zunachft den verzeihlichen Fehler beging, Intellekt mit
Geift zu verwechfeln und letztern der Untaten des erftern anzu-
klagen (Klages). Der Intellekt ift tatfachlich damn ein Schadiger
der Seele, wenn er flch vermiflt, das Erbe des Geiftes antreten zu
wollen,  wozu  er  in  keiner  Hinflcht  befahigt  ift,  denn  Geift  ift
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etwas H6heres  als  Intellekt,  indem  er nicht nur  die fen,  fondern
auch das Gemtit umfaf}t. Er ift eine Richtung und ein Prinzip des
Lebens,  das  mach  tibermenfchlichen,  lichten  H6hen  ftrebt.  Ihm
aber  fteht  das  Weibliche,  Dunkle,  das  Erdhafte  (Yin)  ent~gegen
mit  feiner  in  zeitliche  Tie fen und  in k6rperliche Wurzelzufam-
menhange hinabreichende Emotionalitat und Inftink¬ivitat. Zwei-
fellos find diefe Begriffe rein intuitive Anfchauungen, deren man
aber wohl nicht  entraten kann,  wenn man  den Verfuch macht,
das  We fen  der  menfchlichen  Seele  zu  begreifen.   China  konnte
ihrer nicht entraten, denn es hat flch, wie die Gefchichte der chine-
fl£chen Philofophie zeigt, nie fo weit von den zentralen feelifchen
Gegebenheiten entfernt, daft es flch in die einfeitige Ubertreibung
und Uberfchatzung einer einzelnen pfychifchen Funktion verloren
hatte.  Deshalb fehlte es nie an der Anerkennung der Paradoxie
und Polaritat des Lebendigen. Die Gegenfatze hielten fich frets die
Wage - ein Zeichen hoher Kultur; wahrend Einfeitigkeit zwar
immer Stoflkraft verleiht, daftir aber ein Zeichen der Barbarei ift.

`J,`

Die Reaktion, die im Abendland gegen den Intellekthzu Gunften
des Eros oder zu Gunften der  Intuition einfetzt, kann ich nicht
anders denn als ein Zeichen des kulttirlichen Fortfchrittes betrach-

.--- »1~+   `

ten, eine Erweiterung des Bewuf}tfeins tiber di; zir engen Schran-
ken eines tyrannifchen Intellektes hinaus.
Es liegt mir ferne,  die ungeheure Differenzierung des weftlichen
Intellektes zu unterfchatzen; an ihm gemeflen, ift der 6ftliche In-
tellekt als kindlich zu bezeichnen.  (Das hat nattirlich mit Intelli-

genz  nichts  zu  tun!)  Wenn  es  uns  gelingen  follte,  eine  andere
oder  gar noch eine  dritte  feelifche  Funktion zu  folcher Dignitat
zu  bringen,  wie  es  mit  dem  Intellekt  gefchehen  ift,  fo  hat  der
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Weften  alle  Anwartfchaft  darauf ,  den  Often  urn  ein  Betracht-
1iches  zu  tiberfltigeln.  Es  ift  darum  fo  beklagenswert,  wenn  der
Europaer  fich  felbft  aufgibt  und  den  Often  imitiert  und  affek-
tiert, wo er doch fo viel gr6flere M5glichkeit hatte, wenn er fich
felber bliebe und aus feiner Art und feinem We fen heraus all das
entwickelte, was der Often aus feinem We fen im Laufe der Jahr-
taufende herausgebar.
Im Allgemeine,n und von dem unheilbar auf}erlichen Standpunkt
des Intellektes aus gefehen, will es erfcheinen, als ob das, was der
Often fo tiberaus fchatzte, ftir uns nichts Begehrenswertes lei. Der
blofie  Intellekt  kann  allerdings  zunachft  nicht  verftehen,  welch'

praktifchen  Belang  die  6ftlichen  Ideen  ftir  uns  haben  k6nnten,
weshalb er fie auch blofl als philofophifche und ethnologifche Ku-
riofa einzuordnen weiB. Das Unverftandnis geht dermaBen weit,
daB   felbft  gelehrte  Sinologen   die  praktifche  Anwendung  des
I  Ging nicht begriffen und  das Buch deshalb als eine Sammlung
abftrufer Zauberfprtiche angefehen haben.

2. Die modeme Pfychologie
er6ffnet  eine Verftindnism691ichkeit.

Ich habe eine praktifche Erfahrung gemacht,  die mir einen ganz
neuen und unerwarteten Zugang zur 6ftlichen Weisheit er6ffnet
hat.  Dabei  bin  ich,  wohlverftanden,  nicht  von  einer  mehr  oder
weniger  unzulanglichen  Kenntnis  der  chineflfchen  Philofophie
ausgegangen,  fondern vielmehr liabe ich, in ganzlicher Unkennt-
nis letzterer, als praktifcher Pfychiater und Pfychotherapeut meine
Laufbahn begonnen und erft meine  fpatern arztlichen Ei-fahrun-
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gen  haben mir  gezeigt,  daf}  ich  durch meine Technik  unbewuBt
auf jenen  geheimen Veg  geftihrt worden war,  urn den  flch  die
beften Geifter des Oftens feit jahrtaufenden gemtiht haben. Man
k6nnte dies wohl ftir fubjektive Einbildung halten - ein Grund,
weshalb  ich  bis  jetzt  mit  der  Ver6ffentlichung  z6gerte  -  aber
Wilhelm,  der  treffliche Kenner  der Seele China's,  hat mir die
Coinzidenz  freimtitig  beftatigt  und  damit  hat  er  mir  den  Mut

gegeben, tiber einen chinefl£chen Text zu fchreiben, der feiner gan-
zen Subftanz mach zu den geheimnisvollen Dunkelheiten des 6ft-
lichen Geiftes geh6rt. Sein Inhalt ift aber zugleich - und das ift
das ungemein Wichtige - eine lebendigfte Parallele zu dem, was
flch in der feelifchen Entwicklung meiner Patienten, die alle keine
Chinefen find, ereignet.
Urn diefe feltfame Tatfache dem Verftfndnis des Lefers naher zu
rticken, mufl  erwahnt werden,  daf}, wie der menfchliche K6rper
tiber  alle  Rafrenunterfchiede  hinaus  eine  gemeinfame  Anatomie
aufweift, auch die Pfyche jenfeits aller Kultur- und Bewuf}tfeins-
unterfchiede ein gemeinfames Subftrat befitzt, das ich als das kol-tL-.,^ ._
1ektive Unbewuf}te bezeichnet habe. Diefe unbewuf}te Pfyche,
die  aller  M'enfchheit  gemeinfam  ift,  befteht  nicht  etwa  aus  be-
wuBtfeinsfahigen  Inhalten,  £ondern  aus  latenten  Dispofitionen
zu gewiflen identifchen Reaktionen. Die Tatfache des kollektiven
Unbewuflten ift einfach der pfychifche Ausdruck der Identitat der
Gehirnftrukturen jenfeits aller Raflenunterfchiede. Daraus erklart
fich die Analogie, ja  fogar Identitat der Mythenmotive und der
Symbole und der menfchlichen Verftandnism691ichkeit tiberhaupt.
Die verfchiedenen feelifchen Entwicklungslinien gehen von einem

gemeinfamen Grundftock aus, deflen Wurzeln in alle Vergangen-
16

heiten  hinunterreichen.  Hier  liegt  fogar  der  feelifche  Parallelis~
mus mit dem Tier.
Es handelt fich - rein pfychologifch genommen - urn gemein-
fame   Inftinkte   des   Vorftellens   (Imagination)   und   des
Handelns. Alles bewuflte Vorftellen und Handeln hat flch tiber
die fen  unbewuflten  Vorbildern  entwickelt  und  hangt  mit  ihnen
ftetig  zufammen,  namentlich  dann,  wenn  das  Bewufltfein  noch
keinen zu hohen Helligkeitsgrad erreicht hat, d. h.  wenn es noch
in allen feinen Funktionen vom Trieb mehr abhangig ift, als vom
bewuflten Willen,  vom  Affekt mehr  als  vom  rationalen Urteil.
Diefer Zuftand garantiert eine primitive feelifche Gefundheit, die
aber  fofort  zur  UnangepaBtheit  wird,  fobald  Umftande  eintre-
ten,  die h6here moralifche Leiftung erfordern.i Inftinkte gentigen
eben nur ftir eine im Ganzen und Groflen gleichbleibende Natur.
Das  Individuum,  welches  mehr  vom  Unbewuflten  als  von  be-
wuf}ter  Wahl  abhangt,  neigt  daher  zu  ausgefprochenem pfychi-
fchen Konfervativismus. Dies ift derGrund, warum der Primitive
fich auch in Jahrtaufenden nicht andert und warum er vor allem
Fremden  und  Auflerordentlichen  Furcht  empfindet.  Es  k6nnte
ihn zur Unangepafitheit verleiten und damit in die gr6f}ten feeli-
fchen Gefahren bringen, namlich in eine Art von Neurofe. H6he-
res  und  weiteres  Bewufltfein,  das  nur  durch  Affimilation  von
Fremdem  entfteht,  neigt  zur  Autonomie,  zur  Einp5rung  gegen
die  alten  G6tter,  welche  nichts  anderes  find  als  die  machtigen
unbewuf}ten Vorbilder,  die bis dahin das Bewuf}tfein in Abhan-

gigkeit  hielten.  je  kraftiger  und  felbftandiger  das  Bewuf}tfein
und damit der bewuf}te Wille wird,  defto mehr wird das Unbe-
wuf}te  in  den Hintergrund gedrangt,  und  defto  leichter entfteht
2
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die M691ichkeit, daf} die Bewuf}tfeinsbildung flch vom unbewuf}-
ten Vorbild emanzipiert, dadurch an Freiheit gewinnt, die Feffeln
der  bloflen  Inftinktmaf}igkeit  fprengt  und  fchliefllich  in  einem
Zuftand  der  Inftinktloflgkeit  oder  -widrigkeit  anlangt.  Diefes
entwurzelte Bewuf}tfein,  das fich nirgends mehr auf die Autori-
tat der Urbilder berufen kann, ift zwar von prometh¬ifcher Frei-
heit, aber auch von gottlofer Hybris®  Es fchwebt zwar tiber den
Dingen,  fogar tiber dem Menfchen, aber die Gefahr des Umkip-

pens ift  da,  nicht ftir Jcden individuell,  aber  doch kollektiv fitr
die  Schwacheren  einer  folchen  Sozietat,  welche  damn,  ebenfalls

prometh¬ifch, vom Unbewuflten an den Kaukafus gefefrelt wer-
den. Der weife Chinefe wtirde mit den Worten des I Ging fagen,
daft,  wenn  Yang  feine  gr6f}te  Kraft  erreicht  hat,  die  dunkle
Macht des Yin in feinem Innern geboren wird,  denn urn Mittag
beginnt die Nacht, und Yang zerbricht und wird zu Yin.
Der  Arzt  ift  in  der  Lage,  eine  folche  Peripetie  in  wortgetreuer
Uberfetzung  ins  Lebendige  zu  fehen,  z.  8.  einen  erfolgreichen
Nur-Gefchaftsmann,  der  Alles  erreichte,  was  er  wollte,  unbe-
ktimmert urn Tod und Teufel, und auf der H6he feines Erfolges
fich von feiner Tatigkeit zurtickzieht und in ktirzefter Zeit in eine
Neurofe  verfallt,  die  ihn in  ein  chronifches  Klageweib verwan-
delt, ihn an's Bett feflelt und damit fozufagen endgtiltig zerbricht.
Alles  ift  da,  fogar  die Verwandlung  des Mannlichen ins Weibi-
fche. Eine genaue Parallele hiezu ift die Nebukadnezarlegende im
Buche  Daniel,  und  der  Caefarenwahnfinn  tiberhaupt.  Ahnliche
Falle von einfeitiger Uberfpannung des bewuBten Standpunktes
und der entfprechenden Yinreaktion des UnbewuBten bilden einen
erheblichen Beftandteil der nervenarztlichen Praxis in unferer Zeit
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der Uberbewertung des bewuBten Willens (�Wo ein Wille ift, ift
auch ein Veg"!). Wohlverftanden, ich m6chte nichts vom hohen
flttlichen Werte des bewuf}ten Wollens wegnehmen.  Bewuf}tfein
und Wille m6gen als h6chfte Kulturerrungenfchaften der Menfch-
heit ungefchmalert erhalten bleiben. Aber was ntitzt eine Sittlich-
keit, die den Menfchen zerft6rt? vyollen und K§.pnen in Einklang
zu bringen, fcheint mir mehr zu rein als Sittlichkeit. Moral a tout   -L`

prix - ein Zeichen der Barbarei - des 6ftern ift Weisheit beffer
- vielleicht die profeflionelle Brille des Arztes,  der die Schaden

zu  flicken hat,  welche  im  Kielwaffer  der  tibertriebenen  Kultur-
leiftung folgen ....

Sei  dem,  wie ihm wolle,  auf alle  Falle ift es eine Tatfache,  daft
ein durch notwendige Einfeitigkeit- geft`eigertes Bewufltfein fich fo
weit von den Urbildern entfernt, daB der Zufammenbruch folgt.
Und  fchon  lange  vor  der  Kataftrophe  melden  flch  die  Zeichen
des Irrtums, namlich als Inftinktlofigkeit, als Nervofitat, als Des-
orientiertheit,  als  Verwicklung  in  unm5gliche`  Situationen  und
Probleme  ufw.  Die  arztliche  Aufklarung  entdeckt  zunachft  ein
Unbewufltes,  welches  flch  in  v61liger  Revolution  gegen  die  Be-
wuf}tfeinswerte  befindet  und  daher  unm591ich  dem  Bewufltfein
alrimiliert werden kann,  und  das  Umgekehrte ift erft  1.echt un-
m6glich.   Man  ftebt  zunachft  vor  einem  anfcheinend  heillofen
Konflikt,  dem  keine  menfchliche  Vernunft  anders  beikommen
kann als mit Scheinl6fungen oder faulen Kompromiffen. Wer das
Eine  fowohl  wie  das Andere  verfchmaht,  ift vor  die  Frage,  wo
denn die notwendig zu fordernde Einheit  der Perf6nlichkeit  lei,
und  vor  die  Notwendigkeit  geftellt,  diefe  zu  fuchen.  Und  bier
nun fangt jener Veg  an,  der vom Often  feit uralters begangen
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wurde, ganz offenbar infolge der Tatfache, daft der Chinefe nie-
mals  im  Stand war,  die  Gegenfatze  der  menfchlichen  Natur  fo
auseinander zu reiBen, daB fie fich gegenfeitig bis zur Unbewuf}t-
heit  aus  dem  Geflcht  verloren.  Diefe  Allgegenwartigkeit  feines
Bewufitfeins verdankt er der Tatfache, daft das Sic et Non in ur-
fprtinglicher  Nachbarfchaft,   wie  es  dem  primitiven  Geifteszu-
ftand entfpricht,  zufammenblieb.  Immerhin konnte er nicht um-
hin,  den Zufammenprall der Gegenfatze zu ftihlen und infolge-
deflen jenen Veg aufzufuchen, auf dem er, wie es der Inder nennt,
nirdvandva, do h.  frei von Gegenfatzen, wurde.
Urn die fen Veg handelt es flch in unferm Texte, urn die fen felben
Veg handelt es flch auch bei meinen Patienten. Es gibe hier aller-
clings keinen gr6fieren Irrtum, als den Abendlander die chinefifche
Yogatibung  direkt  vornehmen  zu  laffep,  denn  fo  bliebe  fie  die
Angelegenheit  feines  Willens  und  feines  Bewufltfeins,  wodurch
einfach das BewuBtfein wieder gegentiber dem Unbewuf§ten vcr-
ftarkt und eben gerade ciie Wirkung erzielt wtirde, die man hatte
vermeiden  follen.  Damit  wtirde  die  Neulfofe  einfach  gefteigert.
Man kann nicht eindringlich genug betonen, daB wir keine Orien-
talen find und daher in die fen Dingen von einer ganz andern Ba-
fis ausgehen. Auch wtirde man flch fehir taufchen in der Annahme,
daft dies der Veg jedes Neurotifchen oder jeder Stufe der neuro-
tifchen  Problematik  lei.  Es handelt  flch  zunachft  nur  urn  folche
Falle, wo die Bewufitheit einen abnormen Grad erreicht und da-
her  vom  Unbewuflten  ungebtihrlich  weit  abgewichen  ifto  Diefe
hochgradige BewuBtheit ift die conditio sine qua non. Nichts ware
verkehrter, als mit Neurotifchen, die wegen ungebtihrlicher Vor-
herrfchaft  des  Unbewuflten krank  find,  die fen Veg  einfchlagen
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zu wollen. Aus eben diefem Grunde hat auch diefer Entwicklungs-
weg  vor  der  Le`bensmitte  (normal  3§-4o  Jahre)  kaum  einen

J`x`b.::.i.ndcktt3*iiiha*iv+

Sinn, kann fogar durchaus fchadlich rein.
Vie  fchon  angedeutet,  war  die  wefentliche  Veranlaflung,  einen
neuen Veg einzufchlagen, der Umftand, daf} mir das Grundpro-
blem  des  Patienten  unl6sbar  erfchien,  wenn  man  niche  die  eine
oder  die  andere  Seite  feines  We fens  vergewaltigen  wollte.  Ich
arbeitete  frets  mit  der  temperamentmaf}igen  Uberzeugung,  daB
es, im Grunde genommen, keine unl6sbaren Probleme gebe. Und
die Erfahrung gab mir info fern Recht, als ich des Of tern fah, wie
Menfchen ein Problem einfach tiberwuchfen, an dem Andere v61-
lig  fcheiterten.  Diefes  �Uberwachfen",  wie  ich  es  frtiher nannte,
ftellte  flch bei  weiterer  Erfahrung  als  eine  Niveauerh5hung  des
BewuBtfeins  heraus.  Irgend  ein  h5heres  und  weiteres  Intereffe
trat in den Geflchtskreis, und durch diefe Erw`eiterung des Hori-
zontes verlor das unl6sbare Problem die Dringlichkeit. Es wurde
nicht  in  flch  felber  logifch  gel6ft,  £ondern  verblaflte  gegentiber
einer  neuen  und  ftarkeren  Lebensrichtung.  Es  wurde  nicht  ver-
drangt  und  unbewufst  gemacht,  £ondern  erfchien blof}  in einem
andern  Lichte  und  fo  wurde  es  auch  anders.  Was  auf  tieferel.
Stufe Anlafl zu den wildeften Konflikten und zu panifchen Af-
fektfttirmen  gegeben  hatte,  erfchien  nun,  vom  h6heren  Niveau
der  Perf6nlichkeit  betrachtet,  wie  ein  Talgewitter,  vom  Gipfel
eines  hohen  Berges  aus  gefehen.  Damit  ift  dem  Gewitterfturm
nichts  von  feiner  Wirklichkeit  genommen,  aber  man  ift  nicht
mehr darin,  fondern dartiber. Da wir aber in feelifcher Hinflcht
Tal und Berg zugleich find, fo fleht es aus wie eine unwahrfchein-
liche  Einbildung,  daf}  man  fich  jenfeits  cles  Menfchlichen  ftihlen
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follte. GewiB empfindet man den Affekt, gewif} ift man erfchtit-
tert und gequalt, aber zugleich ift auch eine jenfeitige Bewufltheit
ftihlbar  vorhanden,  eine  Bewuf}theit,  die  verhindert,  daft  man
mit dem Affekt identifch wird, eine BewuBtheit, die den Affekt
zum Objekt nimmt, die fa`gen kann, ich weiB, daB ich leide. Was
unfer Text von der Tragheit fagt, namlich �Tragheit, deren man
nicht  bewuf}t  ift,  und  Tragheit,  deren  man  bewuf}t  wird,  find
taufend Meilen weit von einander entfernt", das gilt auch in voll-
ftem Mafle vom Affekt.
Was  fich  hie  und  da  in  diefer  Hinflcht  ereignete,  namlich  daft
einer  aus  dunkeln  M691ichkeiten  flch  felber  tiberwuchs,  wurde
mir zu wertvollfter Erfahrung. Ich hatte namlich inzwifchen ein-
fehen  gelernt,  daB  die  gr6f}ten  und wichtigften  Lebensprobleme
im Grunde genommen alle unl6sbar find; fle mtiflen es auch rein,
denn fie drticken  die notwendige Polaritat,  welche jedem felbft-
regulierenden Syftem immanent ift, aus. Sic k5nnen nie gel6ft, £on-
dern  nur  tiberwachfen  werden.  Ich  fragte  mich  daher,  ob  diefe
M691ichkeit  des  Uberwachfens,  namlich  der  weitern  feelifchen
Entwicklung,  nicht tiberhaupt das normal Gegebene und  darum
das Steckenbleiben an oder in einem Konflikt das KI.ankhafte lei.

Jeder  Menfch  mtif}te  eigentlich  jenes  h6here  Niveau  wenigftens
als Keim befitzen und diefe M691ichkeit unter gtinftigen Umftan-
den  entwickeln  k6nnen.  Wenn ich  den Entwicklungsgang Jener
betrachtete,  welche  ftillfchweigend,  wie  unbewuflt,   flch  felber
tiberwuchfen,  £o  fah ich,  dan  ihre  Schickfale info fern alle etwas
Gemeinfames  hatten,  namlich  das  Neue  trat  aus  dem  dunkeln
Felde der M6glichkeiten von auBen oder von innen an fie heran;
fie nahmen es an und wuchfen daran empor. Es fchien mir typifch
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zu  rein, daf} die einen es von auf}en und die andern es von innen
nahmen,  oder  vielmehr,  daf}  es  den  einen  von  auf}en  und  dem
andern von innen zuwuchs. Nie aber war das Neue ein Ding al-
1ein  von  auf}en  oder  allein  von  innen.  Kam  es  von  auf}en,  fo
wurde es innerftes Erlebnis. Kam es von innen, fo wurde es aufle-
res Ereignis. Nie aber war es abflchtlich und bewuf}t gewollt her-
beigefchafft  worden,  fondern  es  flof}  vielmehr  herbei  auf  dem
Strom der Zeit.
Die Verfuchung, aus allem eine Abflcht und eine Methode zu ma-
chen,  ift  frir  uns  fo  grofi,  daft  ich  mich  abfichtlich  fehr  abftrakt
ausdrticke, urn nichts zu prajudizieren, denn das Neue foil weder
diefes noch jenes  rein,  anfonft  daraus ein Rezept gemacht wird,
das  man  �ma£.chinell"  vervielfaltigen  kann,  und  es  ware  damn
wiederum  �das  richtige  Mittel"  in  der  Hand  �des  verkehrten
Mannes". Es hat mir namlich den tiefften Eindruck gemacht, daf}
da,s  fchickfalhaft Neue  felten oder nie der bewuflten Erwartung
entfpricht, und, w;s noch merkwtirdiger ift,  den eingewurzelten
Inftinkten, wie wir fie kennen, ebenfalls widerfpricht und doch
ein feltfam treffender Ausdruck der Gefamtperf6nlichkeit ift, ein
Ausdruck,  den man flch v611iger gar nicht erdenken k5nnte.
Und  was  tatcn  diel.e  Menfchen,  urn  den  erl6fenden  Fortfchritt
herbeizuftihren?  Soweit  ich  fehen  konnte,  taten  fle  nichts  (Wu
Wei), fondern lief}en gefchehen, wie der Meifter Lti Dfu es lehrt,
daB das Licht mach eigenem Gefetz rotiere, wenn man feinen ge-
w6hnlichen  Beruf  nicht  aufgebe.  Das  Gefchehenlafren,  das  Tun
im  Nicht  Tun,  das  Sich  Laffen  des  Meifter  Eckart  wurde  mir
zum Schltifl-el, mit dem es gelingt, die Ttire zum Veg zu 6ffnen:
Man  muf}  pfychifch  gefchehen  laffen  k6nnen.  Das  ift  ftir
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uns  eine  wahre  Kunft,  von  welcher  unzahlige  Leute  nichts  vcr-
ftehen,  indem ihr  Bewuf}tfein ftandig helfend,  korrigierend  und
negierend dazwifchenfpringt und auf alle Falle das einfache Wer-
den des pfychifchen Prozeffes nicht in Ruhe laflen kann. Die Auf-

gabe  ware  ja  einfach  genug.  (Wenn  nur  nicht  Einfachheit  das
Allerfchwierigfte ware!)  Sic  befteht einzig  und  allein  darin,  daft
zunachft einmal irgend ein Phantafiefragment in feiner Entwick-
lung  objektiv  beobachtet  wird.  Nichts  ware  einfacher  als  das,
aber  fchon hier beginnen  die  Schwierigkeiten.  Man  hat  anfchei-
mend  keine  Phantaflefragmente  -  oder  doch  -  aber  es  ift  zu
dumm  -  taufend  gute  Grtinde  dagegen.  Man  kann  fich  nicht
darauf konzentrieren - es ift langweilig - was follte dabei her-
auskommeTi?  -  es ift nichts als -  ufw.  Das Bewuf}tfein erhebt
ausgiebige Einwande, ja es zeigt fich 6fters wie erpicht darauf, die
fpontane  Phantafietatigkeit  auszul6fchen,  trotzdem  cj,ie  h6here
Einficht und fogar die fefte Abflcht befteht, den pfychifchen Pro-
zef}  ohne Einmifchung  gewahren zu laflen.  Zuweilen befteht ein
f6rmlicher Bewuf3tfeinskrampf.
Gelingt es, die Anfangsfchwierigkeit zu tiberwinden, fo fetzt doch
die Kritik nachher ein und verfucht,  das Phantaflefttick zu deu-
ten, zu klaflifizieren, zu afthetifleren oder zu entwerten. Die Vcr-
fuchung, da mitzutun, ift faft untiberwindlich. Nach vollbrachter

getreuer Beobachtung kann man  der  Ungeduld  des Bewuf}tfeins
ruhig  die  Ztigel  fchiel}en  laffen,  muB  es  fogar,  fonft  entftehen
hinderliche  Widerftande.  Aber  bei  jeder  Beobachtung  muB  clie
Tatigkeit des Bewuf}tfeins auf's Neue zur Seite gefchoben werden.
Die Refultate diefer Bemtihung find zunachft in den meiften Fal-
len wenig ermutigend.  Es handelt flch meift urn 1.ichtige  Phaiita-
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fiegefpinfte,  die kein deutliches Woher und Wohin erkennen la£-
fen. Auch find die Wege zur Erlangung der Phantaflen individu-
ell verfchiedeli. Manche  fchreiben fle am leichteften,  andere vifu-
alifleren  fie,  und  wiederum  andere  zeichnen  und  malen  fie  nit
oder ohne Vii-ualiflerung.  Bei hochgradigem Bewuf}tfeinskrampf
k6nnen  opt  nur  die  Hande  phantafleren,  fie  modellieren  oder
zejchnen Geftalten,  die dem Bewuf}tfein oft ganzlich fremd find.
Diefe  Ubungen  mtifrcn  fo  lange  fortgefetzt  werden,  his  der Be-
wufltfeinskrampf gel6ft, bis man in. a. W. gefchehen laflen kann,
was der nfchfte Zweck der Ubung ift. Dadurch ift eine neue Ein-
fte]1ung gefchaffen, eine Einftellung, die auch das Iri.ationale und
Unbegreifliche  annimmt,  einfach,  weil  es  das  Gefchehende  ift.
Diefe Einftellung ware Gift  ftir  Einen,  der  fowiefo  fchon vom
fchlechthin  Gefchehenden  tiberwaltigt  ift;  fie  ift  aber  von h5ch-
ftem  Wert  ftir  Einen,  der  durch  ausfchl.iefslich  bewuf}tes  Urteil
frets  nur  das  feiiiem  Bewuf}tfein  Pafrende  aus  den  fchlechthin
Gefchehenden  ausgewahit  hat  und  damit  allmahlich  aus  dem
Strom des Lebens heraus in ein totes Seitengewafler geraten ift.
Hier trennen flch nun anfchcinend diewege ftir die beiden oben
erwahnten Typen. Beide haben gelernt, das zu ihnen Kommende
anzunehmen.  (Wie  der  Meifter  Lti  Dfu  lehrt:  �Wenn  die  Ge-
fchafte auf uns zukommen, fo muf} man fie annehmen; wenn die
Dinge  auf  uns  zukommen,  fo  muB  man  fie  bis  auf  den  Grund
erkennen.") Der Eine wird nun hauptfachlich das von auf}en ihm
Zukommende annehmen, und der Andere das von innen Kom-
mende.  Und  wie  es  das  Lebensgefetz  will,  wird  der  Eine  von
auf}en  nehmen,  was  er  zuvoi.  nie  von  auBen  angenommen,  und
der Andere von innen, was er zuvor frets ausgefchloflen hatte.
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Diefe Umkehl-ung des Wefens bedeutet eine Erweiterung, Erh6-
hung  und  Bereicherung  der  Perf6nlichkeit,  wenn  die  frtiheren
Werte,  info fern fie nicht blof}  Illufionen waren,  neben der Um-
kehrung  feftgehalten  werden.  Werden  fie  nicht  feftgehalten,  fo
verfallt der Menfch der andern Seite, und er gerat von der Taug-
lichkeit in die Untauglichkeit, von der Anpaflung in die Unange-

pafltheit, vom Sinn in den Unflnn, ja fogar von der Vernunft in
die  geiftige  Geft6rtheit.  Der  Veg  ift  nicht  ohne  Gefahr.  Alles
Cute ift koftbar, und die Entwicklung der Perf5nlichkeit geh6rt
zu den koftfpieligften Dingen. Es handelt flch urn das Jafagen z,u
fich felber - flch felbft als ernfthaftefte Aufgabe flch vorfetzen,
und fich defren, was man tut, ftets bewuflt bleiben und es in allen
feinen  zweifelhaften  Afpekten  flch  ftets  vor  Augen  halten  -
wahrlich eine Aufgabe, die an's Mark geht.
Der Chinefe kann fich auf die Autoritat feiner ganzen Kultur be-
rufen.  Betritt er den langen Veg,  £o tut er das anerkannt Befte,
das er tiberhaupt tun kann. Der Abendlander aber hat alle Auto-
ritft gegen fich, in intellektueller, moralifcher und religi6fer Him-
flcht,  vorausgefetzt,  er  wolle  die fen  Veg  wirklich  einfchlagen.
Dai-urn ift  es  fo  unendlich  viel  einfacher,  den  chineflfchen  Veg
nachzuahmen und den mifllichen Europaer ftehen zu laflen, oder
weniger  einfach,   den  Rtickweg  zum  europaifchen  Mittelalter
der  chriftlichen  Kirche  wieder  zu  fuchen  und  die  europaifche
Mauer, welche  die auf}en herum wohnenden armen Heiden und
ethnographifchen  Kurio.fitaten  vom  wahren  Chriftenmenfchen
fcheiden  foil,  wieder  aufzurichten.  Der afthetifche oder intellek-
tue]1e Flirt mit Leben und Schickfal kommt hier zu jahem Ende.
Der  Schritt  zu  h6herm  BewuBtfein  ftihrt  aus  allen  Rtickendek-
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kungen und Sicherungen heraus. Der Menfch mufl fich ganz dar-
angeb^3n, denn nur aus feiner Integritat kann er weiter gehen und
nur feine Integritat kann ihm Gewahr daftir rein, daft  rein Veg
niche zum abfurden Abenteuer wird.
Ob Einer nun rein Schickfa.I von auflen oder von innen empfange,
die  Erlebnifle  und  Ereigniffe  des  Weges  bleiben  die  felben.  Ich
brauche daher nichts von den mannig.fachen aufleren und inneren
EreignifTen,  deren  unendliche  Verfchiedenheit  ich  fowiefo  nicht
erfch5pfen k6nnte, zu fagen. Es ware auch in Anbetracht unferes
zu kommentier¬nden Textes belanglos.  Dagegen ift vieles zu  fa-

gen  von  den  feelifchen Zuftanden,  welche  die  weitere  Entwick-
1ung begleiten.  Diefe  feelifchen Zuftande werden namlich in un-
ferm Text fymbolifch ausgedrtickt und zwar in Symbolen,  die
mir aus meiner Praxis felt vielen Jahren wohlbekannt find.

27



DIE  GRUNDBEGRIFFE

I. Tao

Die  gewaltige  Schwierigkeit  der  Uberfetzung  diefes  und  ahn-
licher  Texte])  in  den  europaifchen  Geift  befteht  darin,  daft  der
chinefifche  Autor  immer  vom  Zentralen  ausgeht,  namlich  von
dem,  das wir als Spitze,  Ziel  oder tieffte und letzte Einflcht be-
zeichnen wtirden,  alfo etwas dermaf}en Anfpruchsvolles, daf} ein
Menfch  mit  kritifchem  Intellekt  das  Geftihl  hat,  entweder  mit
lacherlicher AnmaBung oder gar baren Un finn zu reden, wenn er
es  wagen  follte,  einen  intellektuellen  Diskurs  tiber  die  fubtilfte
feelifche Erfahrung der gi.6flten Geifter des Oftens vom Stapel zu
laflen. So beginnt unfer Text: �Das durch flch felbft Seiende heiBt
Tao." Und der Hui Ming King beginnt mit den Worten:  �Das
feinfte Geheimnis des Tao find das We fen und das Leben". Es ift
kennzeichnend  ftir  den  abendlandifchen  Geift,  daft  er  ftir  Tao
tiberhaupt keinen Begriff befitzt. Das chinefifche Zeichen ftir Tao
ift zufammengefetzt aus dem Zeichen ftir �Kopf" und dem Zei-
chen ftir �Gehen". Wi 1 h e 1 in iiberfetzt Tao mit �Sinn", Andere
tiberfetzen  mit  �Weg",  mit  �providence"  und  fogar,  wie  die

Jefuiten, nit �Gott". Das zeigt die Verlegenheit.
1)  Vergl,  Liu  Hua  Yang,  Hui  Ming  King.  Chin,  Blatter,  hrsg.  von  R.  Wilhelm,  Bd.  I.

Heft  3.
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�Kopf"  dinrfte  auf  das  Bewuf}tfein 1)  deuten,  das  �Gehen"  auf
�Weg  zui.ticklegen".  Die  Idee  ware  demnach:  �bewuf}t  gehen"
oder  �bewul3ter  Veg".  Damit  ftimmt  tiberein,  daft  �Licht  des
Himmels",  das  als  �Herz  des  Himmels"  �zwifchen  den  Augen
wohnt",  £ynonym  mit  Tao  gebraucht  wird.  We fen  und  Leben
find im Licht des Himmels enthalten und bei Liu Hua Yang find
fie die wichtigften Geheimnifle des Tao.  Nun ift �Lich.t"  fymbo-
1ifches Aquivalent  des  Bewuf}tfeins und  das We fen  des Bewuf}t-
feins wird mit Analogien des Lichts  ausgedrtickt.  Der Hui Ming
King ift eingeleitet  durch die Verfe:

�Willft Du vollenden den diamantnen Leib ohne Ausftr6men,
MUBt Du mit Fleif} die Wurzel des Bewuflt feins2) und Lebens

Du muf}t erleuchten das ftets nahe felige Land        [erhitzen.
Und dort jmmer dein wahres lch verborgen wohnen laflen."

Diefe  Verfe  enthalten  eine  Art  von  alchymiftifcher  Anweifung,
eine Methode oder einen Veg zur Erzeugung des �diamantnen
Leibes",  der auch in unferm Texte gemeint ift. Hierzu bedarf es
einer  �Erhitzung"  refp.  Steigerung  des  Bewuf}tfeins,  damit  die
Wohnung  des  Geiftwefens  �erleuchtet"  werde.  Doch  nicht  nur
das BewuBtfein, £ondern auch das Leben muf} gefteigert werden.
Die  Zufammenfetzung  beidei-  ergibt  �bewuf}tes  Leben".  Nach
dem  Hui  Ming King verftanden es  die  alten Weifen,  die  Tren-
nung von Bewuf}tfein und Leben aufzuheben, indem fie beide

pflegten. Auf diefe Weife wird �die Sch6li (der unfterbliche Leib)
herausgefchmolzen"  und  auf  diefe  Weife  wird  �das  grof}e  Tao
Vollendet".3)

1)  Der  Kopf  ist  ja  auch  der  �Sitz  des  Himmelslichtes".
2)   �Wesen"  und  �Bewuf}tsein"  werden  im  I-Iui  Ming  King  promiscue  gebraucht,
3)   1`   c`   p.   104.
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Wenn wir Tao als Methode oder als bewuflten Veg, der Geti~enn-
tes vereinigen foil, auffaflen, fo dtirften wir dem pfychologifchen
Gehalt  des  Begriffes  wohl  nahe  kommen.  Auf  alle  Falle  kann
man unter der Trennung von BewuBtfein und Leben nicht wohl
etwas  anderes  verftehen,  als  was  ich  oben  als  Abweichung  oder
Entwurzelung des Bewuf}tfeins befchrieben habe. Zweifellos han-
delt  es  fich  auch  bei  der  Frage  der  Bewuf}tmachung  des  Gegen-
fatzes,  der  �Umkehrung",  urn  eine  Wiedervereinigung  mit  den
unbewuflten Lebensgefetzen, und die Abflcht Ldiefer Vereinigung
ift die Erzielung bewuf}ten Lebens, chineflfch ausgedrtickt: Her-
ftellung des Tao.

2. Die Kreisbewegung und der Mittelpunkt

Die Vereinigung der Gegenfatze 1)  auf h6herem Niveau ift, wie
fchon hervorgehoben,  keine rationale  Angelegenheit und  ebenfo
wenig eine Sache des Wollens,  £ondern ein pfychifcher Entwick-
lungsprozeB,  der fich in  Symbolen  ausdrtickt.  Er wurde hifto-
rifch ftets in  Symbolen  dargeftellt und wird auch heute  noch in
der  individuellen  Perf6nlichkeitsentwicklung  durch  fymbolifche
Figur veranfchaulicht. Diefe Tatfache ergab flch mir aus folgen-
den  Erfahrungen:  Die  fpontanen  Phantafleproduktionen,  von
denen wir oben handelten, vertiefen und konzentrieren flch all-
mahlich urn abftrakte Gebilde, welche anfcheinend �Prinzipien",

I

richtige gnoftifche ,,archai", darftellen. Wo die Phantafien haupt-
fachlich gedanklich  ausgedrtickt werden,  treten intuitive  Formu-
lierungen  ftir  die  dunkel  geahnten  Gefetze  oder  Prinzipien  auf,

1)  Vergl.  dazu  lneine  Ausftihrun8en  in  �Psychologische  Typen",  Kap,  V.
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die zunachft gerne dramatifiert oder perfonifiziert werden.  (Da-
von  werden  wir  unten  noch  zu  handeln  haben.)  Werden  die
Phantaflen  gezeichnet,  fo  entftehen  Symbole,  die  hauptfachlich
zum fog. �Mandala"-Typus geh6ren. Mandala heif}t Kreis, £pez.
magifcher  Kreis.  Die  Mandalas  flnd  nicht  nur tiber  den  ganzen
Often verbreitet,  fondern find bei uns auch aus  dem Mittelalter
reichlich bezeugt. Chriftlich fpeziell find fie aus dem frtihern Mit-
telalter zu belegen,  meift mit Chriftus in der Mitte mit den vier
Evangeliften oder ihren Symbolen in den Kardinalpunkten. Diefe
Auffaflung muB  fehr alt rein, indem auch Horus mit feinen vier
S6hnen agyptifch fo dargeftellt wird.1)  (Horus mitdenviers6hnen
hatbekanntlichnachfteBeziehungenzuChriftusmitdenvierEvan-

geliften.)  Spater findet fich ein klares,  h6chft intereflantes Man-
dala in Jakob Boehme's Buch tiber die Seele. Dort ift es durchaus
erflchtlich, daft es fich urn ein pfychokosmifches Syftem mit ftark
chriftlichem  Einfchlag  handelt.  Er  heif}t  es  �das  philofophifche

Auge")  oder �der Spiegel  der Weisheit", womit offenbar eine
summa  des  geheimen  Wiflens  gemeint  ift.  Meift  handelt  es  flch
urn eine Blumen-, Kreuz- oder Radform mit deutlicher Neigung
zur Vierzahl  (an  die pythagoraifche Tetraktys,  die Grundzahlt
erinnernd).  Solche Mandalas finden  flch auch als  Sandzeichnun-

gen  ftir  kultifchen  Gebrauch  bei  den  Pueblos.3)  Die  fch5nften
Mandalas befitzt nattirlich der Often,  befonders  der tibetanifche

1)  Vergl,  Wallis  Budge:  �The  Gods  of  the  Egyptians".
2)  Vengl.  dazu  die  chinesische  Vorstellung  vom  Himmelslicht  zwischen  den  beiden

Au8en,
3}  M a t t h e w s :  The  Mountain  Chant,  V,  Ann.  Rep.  Bureau  o£  Ethnology,  1883-84,.

und  Stevenson:  Ceremonial  of  Hasjelti  Dailjis,  VIII.  Ann.  Rep.  Bureau  o£  Ethno-
logy,   1886-87,
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Buddhismus.  Die Symbole unferes Textes find in die fen Manda-
1as  dargeftellt.  Ich  habe  auch bei  Geifteskranken  Mandalazeich-
nungen  gefunden  und  zwar  bei  Leuten,  die  flcher  nicht  die  ge-
ringfte Ahnung von die fen Zufammenhangen haben.1)
Ich babe einige Falle unter meinen Patienten beobachtet, Frauen,
die  nicht  zeichneten,  fondern  die  Mandalas  tanzten.  In  Indien
exiftiert daftir  der Terminus:  Mandala nritya  =  Mandalatanz.
Die Tanzfiguren drticken denfelben Sinn aus, wie  die Zeichnun-

gen. Die Patienten felber k5nnen wenig tiber den Sinn der Man-
dalafymbole ausfagen.  Sie find nur davon fasziniert und finden
fie  irgendwie  inbezug  auf  den  fubjektiven  feelifchen  Zuftand
ausdrucks-und wirkungsvoll.
Unfer Text verfpricht, das �Geheimnis der Goldblume des Gro-
Ben  Einen  zu  er6ffnen".  Die  Goldblume  ift  das  Licht  und  das
Licht des Himmels ift das Tao.  Die Goldblume ift ein Mandala-
fymbol,  dem  ich  bei  meinen  Patienten  fchon  oft  begegnet  bin.
Entweder wird fie in der Aufficht gezeichnet, alfo als regelmff}i-

ges geometrifches Ornament, oder auch in der Anflcht als Blume,
die einer Pflanze entwachft. Die Pflanze ift des 6ftern ein Gebilde
in  lichten,  £eurigen  Farben,  welches  aus  einer  darunterliegenden
Dunkelheit erwachft und oben die Lichtbltite tragt (ein ahnliches
Symbol wie der Weihnachtsbaum). In einer folchen Zeichnung ift
zugleich  die  Entftehung  der  Goldblume  mit  ausgedrtickt,  denn
mach  dem  Hui  Ming  King  liegt  die  �Keimblafe",  welche  nichts

anderes ift,  als  das  �Gelbe  Schlofl",  das  �himmlifche Herz",  die

�Terrafle der Lebendigkeit", das �zollgrofle Feld des fuf}grofDen

1)  Das  Mandala  einer   Somnambulen   habe  ich   dargestellt   in   Collected  Papers   on

Analytical  Psychology.
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Haufes",  der  �purpurne  Saal  der  Nephritftadt",  der  �dunkle
Paf}",  der  �Raum  des  frtiheren  Himmels",  das  ,,Drachenfchlof}
auf dem Grund des Meeres".  Sie ift auch gena,nnt �das Grenzge-
bier  der  Schneeberge",  der  �Urpaf}",  das  �Reich  der  h6chften
Freude",  das  �grenzenlofe Land" und  der  ,,Altar,  auf  dem Be-
wuBtfein und Leben hergeftellt werden".  �Wenn ein Sterberider
diefe Keimftelle nicht kemt", fagt der Hui Ming King, �£o wird
er in taufend Geburten und zehntaufend Weltaltern die Einheit
von Bewuf}tfein und Leben nicht finden".
Der An fang, in dem alles noch Eins ift, der darum auch als h6ch-
ftes Ziel erfcheint, liegt auf dem Grund des Meeres, in der Dun-
kelheit des Unbewuf}ten.  In der Keimblafe flnd Bewuf}tfein und
Leben  (oder �Wefen" und  �Leben"  =  ling - ming)  noch �eine
Einheit",1)  �untrennbar gemifcht wie  der Feuerfame im Lauter-
ofen".  �Innerhalb  der Keimblafe ift  das  Feuer  des  Herrfchers".

�Bei  der  Keimblafe  haben  alle  Weifen  ihre  Arbeit  begonnen".
Man beachte  die  Feueranalogie.  Ich kenne  eine Reihe von euro-

paifchen Mandalazeichnungen, wo etwas wie ein von Htillen um-
gebener Pflanzenkeim im Wafler fchwimmt, aus der Tiefe dringt
Feuer in ihn ein, welches Wachstum erzeugt und folchermaf}en die
Entftehung  einer  groflen   Goldblume,   die   aus   der  Keimblafe
wachft, verurfacht.
Diefe  Symbolik  bezieht  flch  a\if  eine  Art  von  alchymiftifchem
Prozef}  der  Lauterung  und  Veredlung;  das  Dunkle  gebiei.t  das
Licht,  aus  �dem Blei der  Waflergegend"  wachft  das edie  Gold,
UnbewuBtes  wird  zu  Bewuf}tem  in  Form  eines  Lebens-  und
Wachstumsprozefles (Eine v61lige Analogie hierzu ift die indifche
1)   Hui  Ming  King  p.   105.
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Kundaliniyoga).1)  Solchergeftalt ergibt fich die Vereinigung von
BewuBtfein und Leben.
Wenn meine Patienten folche Bilder entwerfen,  fo gefchieht dies
nattirlich  nicht  aus  Suggeftion,  denn  folche  Bilder  wurden  ge-
macht, lange bevor mir ihre Bedeutung oder ihr Zufammenhang
mit den mir damals ganzlich fremden Praktiken  des  Oftens be-
kannt waren. Sic entftanden ganz fpontan und zwar aus zweier-
lei Quellen. Die eine Quelle ift das Unbewuflte, welches fpontan
folche  Phantaflen  erzeugt;  die  andere  Quelle  ift  das  Leben,  das
mit v61ligfter  Hingabe  gelebt,  Ahnung vom Selbft,  vom indivi-
duellen Wefen gibt.  Letztere Wahrnehmung wird in der Zeich-
nung ausgedrtickt, erftere zwingt zu einer Hingebung an's Leben.
Denn ganz in Ubereinftimmung mit der 6ftlichen Auffafiung ift
das Mandalafymbol nicht nur Ausdruck,  fondern hat auch Wir-
kung. Es wirkt auf feinen Urheber zurtick. Es fteckt uralte magi-
fche Wirkung  darin,  denn  es  ftammt urfprtinglich vom  �hegen-
den  Kreis",  vom  ,,Bannkreis",  deffen  Magic  flch  in  unzahligen
Volksgebrauchen erhalten hat.2) Das Bild hat den ausgefproche-
nen Zweck, einen �sulcus primigenius", eine magifche Furche urn
das  Zentrum,  das  templum oder  den  Temenos  (heiliger Bezirk)
der innerften Perf6nlichkeit zu ziehen, urn �das Ausftr6men" zu
verhindern oder urn die Ablenkung durch Auf}eres apotropa¬ifch
abzuwehren. Die magifchen Gebrauche find ja nichts anderes als
Projektionen feelifchen Gefchehens, die hier ihre Rtickanwendung
auf  die  Seele  finden  als  eine  Art  von Bezauberung  der  eigenen
Perfonlichkeit,  d.  h.  eine  durch  anfchauliches  Handeln  unter-
1)  A v a I o n :  The  Serpent  Power,
2)  Ich  verweise  auf  die  treffliche  Sammlung  bei  K n u c h e I :  Die  Umwandlung  in

Kult,  Magie  und  Rechtsgebrauch.  1919,
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fttitzte und vermittelte Rtickftihrung der Aufmerkfamkeit oder,
befler gefagt,  der Anteilnahme auf einen innern heiligen Bezirk,
der Urfprung und Ziel der Seele ift und jene einft gehabte, damn
verlorene und wiederzufindende Einheit von Leben und BewuBt-
rein enthalt.
Die  Einheit  beider  ift  Tao,  deflen  Symbol  das  zentrale  weiBe
Licht ware (ahnlich der Bardo T6dol). 1) Diefes Licht wohnt im

�Geviertzoll" oder im  �Geflcht",  d.  h.  zwifchen den Augen.  Es
ift die Veranfchaulichung des �£ch6pferifchen Punktes", einer un-
ausgedehnten  Intenfitat,  zufammengedacht  mit  dem  Raum  des

�Geviertzolls", dem Symbol ftir das Ausgedehnte. Beides zufam-
men ift Tao. We fen oder Bewuf}tfein (flng) haben Lichtfymbolik,
find daher Intenfitat. Leben (ming) wtirde daher mit Extenfitat
zufammenfallen. Erfteres hat Yang- 1etzteres Yincharakter. Das
oben erwahnte Mandala eines  I 51/2jahrigen,  fomnambulen Mad-
chens, das ich vor  3o Jahren beobachtete, zeigt im Zentrum eine
unausgedehnte �Lebenskraftquelle", welche bei ihrer Emanation
unmittelbar auf ein gegenfatzliches,  raumliches Prinzip ft6flt,  in
v611igfter Analogie mit der chinefifchen Grundidee.
Die ,,Umhegung" oder circumambulatio ift in unferm Text durch
die  Idee  des  �Kreislaufs"  ausgedrtickt.  Der  Kreislauf  ift  nicht
blofle Kreisbewegung,  fondern hat einerfeits die Bedeutung einer
Abfonderung des heiligen Bezirks, und andererfeits die Bedeutung
von Fixieren und Konzentrieren, das Sonnenrad beginnt zu lau-
fen, d. h. die Sonne wird belebt und beginnt ihre Bahn, in. a. W.
das Tao beginnt zu wirken und die Ftihrung zu tibernehmen. Das
Tun ift in's Nichttun verfetzt, d. h. alles Peripherifche ift dem Be-
1)  E v a n s -We n t z :  The  Tibetan  Book  of  the  Dead.  1927,
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fehl des Zentralen unterftellt,  darum heiBt es:  �Bewegung ift ein
anderer   Name  ftir  Beherrfchung".   Pfychologifch   ware  diefer
Kreislauf  ein  �im  Kreife  urn  fich  felber  Herumgehen",  wobei
offenbar alle Seiten der eigenen Perf6nlichkeit in Mitleidenfchaft

gezogen werden.  �Die Pole des Lichten und des Dunkeln werden
in Kreisbewegung gebracht", d. h. es entfteht ein Abwechfeln von
Tag und Nacht.

�Es wechfelt Paradiefeshelle mit tiefer fchauervoller Nacht."
Die Kreisbewegung hat demnach auch die moralifche Bedeutung
der Belebung aller hellen und dunkeln Krafte menfchlicher Na-
tur, und damit aller pfychologifchen Gegenfatze, welcher Art fie
auch rein m6gen. Das bedeutet nichts anderes als Selbfterkenntnis
durch  Selbftbebrtitung  (indifch  �Tapas").  Eine  ahnliche  Urvor-
ftellung  vom  vollkommenen  We fen  ift  der  platonifche,  allfeits
runde Menfch, in dem auch die Gefchlechter geeint find.
Fine der fch6nften Parallelen zu dem hier Gefagten ift die Schil-
derung,  die  Edward  Maitland,  der  Mitarbeiter  von  Anna
Kings ford, von feinem zentralen Erlebnis entworfen hat.1)  Ich
folge  fo  viel  wie  m591ich  feinen  eigenen  Worten.  Er  hatte  ent-

deckt,  daf}  beim  Nachdenken  tiber  eine  Idee  verwandte  Ideen
in langen Reihen fozufagen flchtbar wurden, fcheinbar bis zurtick
auf ihre eigentliche Quelle, welche ftir ihn der g6ttliche Geift war.
Vermittelft  der  Konzentration  auf  diefe  Reihen  machte  er  den
Verfuch  bis  zu  deren  Urfprung  vorzudringen.  �Ich  hatte  keine
Kenntnis  und keine Erwartung,  als  ich  mich  zu diefem Verfuch

1)   Ich   verdanke   diesen   Hinweis   meiner   geschatzten   Mitarbeiterin   Dr.   Beatrice

Hinkle  in  New  York.    Der  Titel   lautet:   Edw.   Maitland:   Anna  Kings ford.   Her
Life,  Letters,  Diary  and  Work.  London,  Redway  1896.  Vergl.  bes.  p.  129  i.
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entfchloB.  Ich experimentierte einfach mit diefer Fahigkeit  ....
wahrend ich am Schreibtifch faf},  urn die Ereignifre in ihrer Rei-
henfolge aufzufchreiben und ich befchlofl, mein fufleres und peri-

pheres  Bewuf}tfein  feftzuhalten,  unbektimmert  darum,  wie weit
ich in mein inneres und zenti-ales  BewuBtfein  gehen mochte.  Ich

wuflte  namlich nicht,  ob  ich  zu  erfterem  wieder zurtickgelangen
k6nnte,  wenn  ich es  einmal  1os  gelaflen  hatte,  oder  ob  ich  mich
der Ereignifle  entflnnen k6nnte.  Schlief}lich  gelang es  mir,  aller-
clings  mit  grofler Anftrengung,  indem  die  Spannung,  verurfacht
durch das Bemiihen, die beiden Bewuf}tfeinsextreme zugleich feft-
zuhalten, fehir groB war. Zu Beginn ftihlte ich, wie wenn ich eine

lange  Leiter  hinaufftiege  von  der  Peripherie  zum  Mittelpunkt
eines  Syftems,   das  zugleich  mein  eigenes,   das   Sonnen-
und das kosmifche Syftem war. Die drei Syfteme waren vcr-
fchieden und doch identifch .... Schlieftlich, nit einer letzten An-
ftrengung .... gelang es mir, die Strahlen meines Bewuf}tfeins auf

den erfehnten Brennpunkt zu konzentrieren. Und im felben Au-

genblick ftand vor mir,  wie wenn  eine  pl6tzliche Entflammung
alle  Strahlen  zur  Einheit  verfchmolzen  hatte,  ein  wunderbares,
unausfprechlich ftrahlendes weifles Licht,  deflen Kraft  fo grofi
war, daB es mich beinahe zurtickfchlug ....  Obfchon ich ftihlte,
daft es ftir mich nicht n6tig war, diefes Licht welter zu erforfchen,
fo befchlof} ich doch, mich nochmals zu verflchern, indem ich def-
fen Glanz, der mich faft blind machte, zu durchdringen verfuchte,
urn zu  fehen,  was es  enthielt.  Mit grofler Anftrengung gelang es
mir  ....  Es war die Dualitat  des  Sohnes  ....  das  Verbor-

gene offenbar geworden, das Undefinierte definiert, das Unindi-
viduierte individuiert,.Gott als der Herr,  der durch feine Du-
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alitat  beweift,   daft  Gott  Subftanz   fowohl  ift  als  auch
Kraft,  Liebe  fowohl  wie  Wille,  weiblich  fowohl  wie
mannlich, Mutter  fowohl wie Vater".   Er fand,  daf} Gott
Zwei in Einem ift, wie der Menfch. Er bemerkte tiberdies etwas,
das auch unfer Text hervorhebt, namlich den �Stillftand der At-
mung". Er fagt, die gew6hnliche Atmung habe aufgeh6rt und eine
Art innerer Atmung hftte fie erfetzt, �wie wenn eine andere Per-
£on, verfchieden von meinem phyflfchen Organismus, in ihm ge-
atmet hatte". Er halt diefes We fen ftir die Entelechie des Arifto-
teles und den �innern Chriftus" des Apoftels Paulus, ,,die geiftige
und  fubftantielle  Individualitat,  erzeugt innerhalb der phy-
fifchen   und   phaenomenologifchen   Perf6nlichkeit   und
darum diewiedergeburt des Menfchen auf transzenden-
taler Stufe darftellend."
Diefes genuine Erlebnis enthalt alle wefentlichen Symbole unferes
Textes. Das Phanomen felber, namlich die Lichtvifion, ift ein vie-
len Myftikern gemeinfames Erlebnis, das unzweifelhaft von h6ch-
fter Bedeutfamkeit ift, denn in allen Zeiten und Zonen erweift es
flch als das Unbedingte,  das gr6f}te Kraft und h6chften Sinn in
flch  vereinigt.  Hildegard von Bingen,  diefe,  ganz  abgefehen
von ihrer Myftik, bedeutende Per£6nlichkeit, drtickt flch tiber ihre
zentrale Vifion ganz ahnlich aus. �Seit meiner Kindheit", fagt fle,

�£ehe ich immer ein Licht in meiner Seele, aber nicht mit den au-
flern Augen und auch nicht durch die Gedanken des Herzens; auch
nehmen die ftinf auf}ern Sinne an diefem Geflcht nicht teil ....
Das Licht, das ich wahrnehme, ift nicht 6rtlicher Art, fondern ift
viel heller als die Wolke, die die Sonne tragt.  Ich kann an dem-
felben keine H6he, Breite oder Lange unterfcheiden .... Was ich
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in einer  folchen Viflon  fehe  oder  lerne,  das bleibt mir lange im
Gedachtnis.  Ich fehe, h6re und weifl zugleich und lerne, was ich
weif},  gleichfam im Augenblick  ....  Ich kann an  diefem Licht
durchaus keine  Geftalt  erkennen,  jedoch erblicke ich in ihm bis-
weilen  ein  anderes  Licht,  das  mir  das  lebende  Licht  genannt
wird  ....  Wahrend ich mich des Anfchauens  diefes Lichtes er-
freue,  verfchwindet  alle  Traurigkeit  und  Schmerz  aus  meinem
Gedachtnis  .... "  Ich felber kenne einige wenige Leute,  die urn
diefes Erlebnis aus eigener Erfahrung wiflen. Soweit es mir tiber-
haupt gelang, tiber ein derartiges Phanomen etwas auszumachen,
fo fcheint es flch urn einen akuten Zuftand eines ebenfo intenflven
als abftrakten BewuBtfeins zu handeln, urn ein �losgel6ftes" Be-
wufltfein (vergl. unten), welches, wie Hildegard treffend andeu-
tet, Gebiete des feelifchen Gefchehens zur Bewuf}theit emporhebt,
die fonft von Dunkel bedeckt flnd. Die Tatfache, daft in Verbin-
dung   damit   afters   die   k6rperlichen   Allgemeinempfindungen
fchwinden,  weift  darauf him,  daB  ihre  fpezififche Energie ihnen
entzogen und wahrfcheinlich zur Verftarkung  der Bewuf}tfeins-
helle verwendet wird.
Das Phanomen ift in der Regel fpontan, kommt und geht aus ei-

genem Antrieb. Seine Wirkung ift info fern erftaunlich, als es faft
immer  eine  L6fung  feelifcher  Komplikationen  und  damit  eine
Losl6fung der innern Perf6nlichkeit aus emotionalen und ideellen
Verwicklungen hervorbringt und damit eine Einheit des We fens
erzeugt, welche allgemein als �Befreiung" empfunden wird.
Bewuflter  Wille  kann  eine  folche  fymbolifche  Einheit  nicht  er-
reichen,  denn BewuBtfein ift in diefem Falle Partei.  Der Gegner
ift das kollektive Unbewuf}te, das keine Bewuf}tfeinsfprache ver-
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fteht.  Darum bedarf es  des  �magifch" wirkenden Symbols,  wel-
ches jenen primitiven Analogismus enthalt, der zum UnbewuBten
fpricht. Nur durch das Symbol kann das Unbewuflte erreicht und
ausgedrtickt  werden,  deshalb  wird  auch  die  Individuation  des
Symbols nie entraten k6nnen. Das Symbol  ift einerfeits primiti-
vcr  Ausdruck  des  Unbewuf}ten,  andererfeits  ift  es  Idee,  die  der
h6chften Ahnung des Bewuf}tfeins entfpricht.
Die  altefte  mir  bekannte  Mandalazeichnung  ift  ein  palaeolithi-
fches fog. �Sonnenrad", das ktirzlich in Rhodefla entdeckt wurde.
Es  baflert  ebenfalls  auf  der  Vierzahl.  Dinge,  die  fo  welt  in  die
Menfchheitsgefchichte  zurtickreichen,  rtihren  nattirlich  an  tieffte
Schichten des Unbewuflten und verm6gen diefe zu ergreifen, wo
bewuf}te Sprache fich als ganzlich impotent erweift.  Solche Dinge
find nicht zu erdenken,  £ondern mtiflen wiederum  aus der dun-
keln Tiefe der Vergeflenheit heraufwachfen, urn auf}erfte Ahnung
des BewuBtfeins  und h5chfte  Intuition des  Geiftes auszudrticken
und  fo  die  Einmaligkeit  des  Gegenwartbewuf}tfeins  mit
der Urvergangenheit  des  Lebens  zu  verfchmelzen.
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DIE  ERSCHEINUNGEN  DES  WEGES

I. Die Aufl6fung des Bewufltfeins

Das Zufammenti-effen des engumfchrankten, daftir aber intenfiv
klaren  individuellen  Bewuf}tfeins  mit  der  ungeheuem  Ausdeh-
nung des kollektiven Unbewuf}ten ift eine Gefahr, denn das Un-
bewuf}te  hat  eine  ausgefprochen  aufl6fende  Wirkung  auf  das
Bewuf}tfein. Diefe Wirkung geh5rt fogar, mach der Darlegung des
Hui Ming King, zu den eigenttimlichen Erfcheinungen der chine-
flfchen Yogatibung. Es heiflt dort 1): �Jeder Teilgedanke gewinnt
Geftalt, und wird flchtbar in Farbe und Form. Die Gefamtfeelen-
kraft  entfaltet  ihre  Spuren".2)  Die  dem Buche  beigegebene Ab-
bildung  zeigt  einen  in  der  Kontemplation  begriffenen  Weifen,
das  Haupt von  Feuer  umlodert  und  daraus  hervorgehend  fitnf
menfchliche  Geftalten,  die  flch  ihrerfeits  wieder  in  25  kleinere
zerfpalten.  Das ware ein  fchizophrener Prozef}, wenn er flch als
Zuftand feftfetzen follte. Daher fagt die Anweifung:  �Die durch
das  Geiftfeuer  gebildeten  Geftalten  find  nur  leere  Farben  und
Formen. Das Licht des We fens ftrahlt zurtick auf das Urfprting-
liche, Wahre."
Es ift daher begreiflich, warum auf die Schutzfigur des �hegenden

1)   I.   c.  p`   112.

2)   Hierher  geh6E.en   auch   die   in   der  Kontemplation   auftauchenden   Wiedererinne-

rungen  frtiherer  Inkarnationen.
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Kreifes" zurtickgegriffen wird. Er foll das �Ausftr6men" verhin-
dern  und  die  Einheit  des  Bewufltfeins  gegen  die  Zerfprengung
durch das Unbewuflte fchtitzen. Uberdies verfucht die chineflfche
Auffafrung die aufl6£ende Wirkung des Unbewuf}ten dadurch ab-
zufchwachen, daft fie die �Gedankengeftalten" oder �Teilgedan-
ken" als ,,1eere Farben und Formen" bezeichnet und damit tun-
lichft entkraftet. Diefer Gedanke geht durch den ganzen Buddhis-
mus  (fpez.  die  Mahayana)  und  fteigert  fich  in  der  Totenbeleh-
rung des Bardo T6dol (tibetanifches Totenbuch) fogar zu der Er-
klarung, daft auch die gtinftigen und die ungtinftigen G6tter noch
zu  tiberwindende  Illufionen  feien.  Die  metaphyflfche  Wahrheit
oder  Unwahrheit  diefes  Gedankens  feftzuftellen,  geh6rt  gewifl
nicht zu den Kompetenzen des Pfychologen.  Letzterer muf} flch
damit begntigen, wom691ich feftzuftellen, was das pfychifch Wirk-
fame ift. Dabei darf er flch nicht darum ktimmern, ob die betref-
fende Figur eine transzendentale Illufion ift oder nicht. Da,rtiber
entfcheidet der Glaube und nicht die Wiflenfchaft. Wir bewegen
uns hier fowiefo in einem Gebiete, das bislang auf}erhalb des Be-
reiches der Wiflenfchaft zu ftehen fchien und deshalb in toto als
Illuflon bewertet wurde. Wiflenfchaftlich ift aber eine folche An-
nahme keineswegs zu rechtfertigen,  denn die Subftantialitat die-
fer  Dinge  ift  kein  wifrenfchaftliches  Problem,  weil  fie  auf  alle
Falle jenfeits  des menfchlichen Wahrnehmungs-  und Urteilsver-
m5gens  und  damit  auch  jenfeits  aller  Beweism691ichkeit  lage.
Urn  die  Subftanz  diefer  Komplexe  handelt   es  fich  ftir  den
Pfychologen ja nicht,  £ondern nur urn die pfychifche Erfahrung.
Zweifellos flnd es erfahrbare pfychifche  Inhalte von ebenfo un-
zweifelhafter  Autonomie,  denn  es  find  pfychifche  Teilfyfteme,
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die  entweder  in  ekftatifchen  Zuftanden  fpontan  auftreten  und
unter  Umftanden   gewaltige  Eindrticke  und  Wirkungen  her-
vorrufen   oder   in  geiftigen   St6rungen   in   Form  von  Wahn-
ideen und Halluzinationen flch feftfetzen und damit die Einheit
der  Perf6nlichkeit  vernichten.  Der  Pfychiater  ift  allerdings  ge-
neigt, an Toxine und Ahnliches zu glauben und daraus die Schi-
zophrenie  (Zerfpaltung des Geiftes in der Pfychofe) zu erklaren,
wobei er auf die pfychifchen Inhalte keinen Nachdruck legt. Bei
den pfychogenen St5rungen dagegen (wie Hyfterie, Zwangsneu-
rofe etc.), wo man fchlechterdings nicht von Toxinwirkungen und
Zelldegenerationen fprechen kann, finden, wie z. 8. in den fom-
nambulen  Zuftanden,  ahnliche  fpontane  Komplexabfpaltungen
ftatt, welche Freud allerdings aus unbewuflter Verdrangung der
Sexualitat  erklaren  m6chte.  Diefe  Erklarung  gilt  aber  langftens
nicht  ftir  alle  Falle,  denn  es  k6nnen  auch  fpontan  Inhalte  fich
aus  dem  Unbewuf}ten  entwickeln,  welche  das  Bewuf}tfein  nicht
aflimilieren  kann.  In  folchen  Fallen  verfagt  die  Verdrangungs-
hypothefe.  Uberdies laBt fich die Autonomie im taglichen Leben
an den Affekten ftudieren, welche gegen un fern willen und gegen
unfere   angeftrengteften   Verdrangungsverfuche   flch   eigenwillig
durchfetzen und das Ich tiberfchwemmend, es unter ihren Willen
zwingen. Es ift daher nicht verwunderlich, daft der Primitive dar-
in eine Befeflenheit erblickt oder das Abwandern einer Seele, tut
es doch auch unfere Sprache noch: �Ich weif} gar nicht, was heute
in  ihn  gefahren ift".  �Er ift vom Teufel  geritten",  ,,es  hat  ihn
wieder einmal", ,,er gerat auf}er fich", ,,er tut wie befeflen". So-

gar die Gerichtspraxis anerkennt eine partielle Verminderung der
Zurechnungsfahigkeit im Affektzuftand.  Autonome  feelifche In-
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halte  find  uns  daher  ganz  gelaufige  Erfahrung.  Solche  Inhalte
"haben zerfprengende Wirkung auf's BewuBtfein.

Es gibt nun aber auBer den gew6hnlichen allbekannten Affekten
fubtilere,  komplexere  affektive Zuftande,  welche nicht  mehr  als
Affekte  fchlechthin bezeichnet werden k6nnen.  Es find vielmehr
komplizierte  feelifche  Teilfyfteme,  welche,  je  komplizierter  fie
find,  defto  mehr  Perf6nlichkeitscharakter  haben.  Sic  find  eben
auch  Konftituenten  der  pfychifchen  Per£6nlichkeit  und  mtiflen
darum Perf6nlichkeitscharakter haben. Solche Teilfyfteme finden
flch namentlich bei Geifteskrankheiten, bei den pfychogenen Per-
f5nlichkeitsfpaltungen (double personalit6) und ganz gew6hnlich
bei den mediumiftifchen Phanomenen. Auch bei religi6fen Phano-
menen find fie zu finden. Darum find viele der frtiheren G6tter
aus  Perfonen  zu  perfonifizierten  Ideen  und  fchliefllich  zu  ab-
ftrakten  Ideen  geworden,  denn  belebte  unbewuBte  Inhalte  er-
fcheinen frets zuerft als mach auf}en projiziert und werden im Vcr-
laufe  der  geiftigen  Entwicklung  via  Raumprojektion  vom  Be-
wuBtfein  allmahlich  affimiliert  und  zu  bewuflten  Ideen  umge-
ftaltet, wobei letztere ihren urfprfinglich autonomen und perf6n-
lichen Charakter einbtif§en. Einige der alten G6tter find bekannt-
lichviaAftrologie.zublof}enEigenfchaftengeworden(martialifch,

jovial, faturnin, erotifch, logifch, lunatic etc.).
Die  Anweifungen  des  Bardo  T6dol  befonders  laflen  ei.kennen,
wie grof}  die Gefahr fiir das BewuBtfein ift, von die fen Figuren
aufgel6ft zu werden.  Immer wieder wird der Tote belehrt, diefe
Figuren  nicht  ftir  Wahrheit  zu  halten  und  ihren  trtiben  Schein
nicht nit dem reinen weif}en Licht des Dharmakaya  (�der g6tt-
liche  K6rper  der  Wahrheit")  zu  verwechfeln,  d. h.   das  eine
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Licht des h6chften Bewufltfeins nicht in konki-etiflerte Figuren zu

projizieren  und  folchermaf}en  in  eine Vielheit  autonomer  Tell-
fyfteme  aufzul6fen.   Lage,  darin  keine  Gefahr,  und  wfren  die
Teilfyfteme nicht bedrohlich autonome  und  divergierende Ten-
denzen,  fo  brauchte  es wohl  nicht  diefer eindringlichen  Anwei-
fungen,  die  ftir  das  einfa,chere,  fjolythei.ftifch  orientierte  Gemtit
des 6ftlichen Menfchen  faft   foviel   bed.euten  wollen,   wie z. 8.
eine Anweifung an den chi.iftlichen Menfchen, fich ja nicht durch
die Illuflon eines perf6nlichen Gottes  blenden  zu  laffen,   fchon

gar  nicht  zu  reden  von  einer  Trinitat,  von  unzahligen  Engeln
und Heiligen.
Waren Zerfpaltungstendenzen nicht der menfchlichen Pfyche in-
harente Eigenfchaften, fo waren pfychifche Teilfyfteme tiberhaupt
nie abgefpalten worden, in. a. W. es hatte nie Geifter oder G6tter

gegeben. Darum ift auch unfere Zeit fo hochgradig entg6ttert und
entheiligt wegen unferer Unkenntnis der unbewuBten Pfyche und
wegen des ausfchlieBlichen Bewuf}tfeinskultes.  Unfere wahre Re-
ligion  ift  ein  Monotheismus  des  Bewuf}tfeins,  eine  Bewufltfeins-
befeflenheit mit fanatifcher Leugnung  der Exiftenz von autono-
men  Teilfyftemen.  Darin  unterfcheiden  wir  uns  aber  von  den
buddhiftifchen Yogalehren,  daf} wir fogar die Erfahrbarkeit von
Teilfyftemen  leugnen.  Darin liegt eine groBe pfychifche Gefahr,
denn  damn verhalten flch die Teilfyfteme wie irgendwelche ver-
drangten  Inhalte:  fie bringen zwangslaufig falfche Einftellungen
hervor,  indem das Verdrangte in uneigentlicher Form wiederum
im Bewufltfein erfcheint. Diefe in jedem Neurofenfall in die Au-

gen fpringende Tatfache gilt auch ftir die kollektiven pfychifchen
Erfcheinungen.  Unfere Zeit begeht in diefer Hinflcht einen fata-
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len  Irrtum;  fie  glaubt  namlich,  religi6fe  Tatfachen  intellektuell
kritifieren zu k6nnen. Man meint z. 8. wie Laplace, daf} Gott
eine  Hypothefe  lei,  die  man  einer  intellektuellen  Behandlung,
einer Bejahung oder Verneinung,  unterwerfen k6nne.  Man vcr-

giBt dabei v61lig, daft der Grund, warum die Menfchheit an den
�Daim6n"  glaubt,  gar nicht nit irgend  etwas AUBerem zu tun
hat, fondern einfach auf der naiven Wahrnehmung der gewalti-

gen, inneren Wirkung autonomer Teilfyfteme beruht. Diefe Wir-
kung ift nicht aufgehoben dadurch, daf} man ihren Namen intel-
lektuell kritiflert oder als falfch bezeichnet. Die Wirkung ift kol-
lektiv  frets  vorhanden,  die  autonomen  Syfteme  flnd  frets  am
Werk,  denn  die  fundamentale  Struktur  des  Unbewuflten  wird
von den Schwankungen eines vortibergehenden BewuBtfeins nicht
bertihrt. Leugnet man die Teilfyfteme, indem man fie durch Kri-
tik des Namens aufzuheben wahnt,  fo kann man ihre trotzdem
weiter  beftehende Wirkung nicht  mehr  verftehen  und  fie  daher
auch  nicht  mehr  an's  Bewufltfein  afflmilieren.  Sic  werden  da-
durch  zu  einem  unerklarlichen  St6rungsfaktor,  den  man  damn
fchlief}lich irgendwo  auflen vermutet.  Damit  ift  eine  Projektion
der Teilfyfteme eingetreten und zugleich info fern eine gefahrliche
Lage  gefchaffen,  als  die  ft6renden  Wirkungen  nunmehr  einem
b6fen  Willen   auf}er  uns  zugefchrieben  werden,   der  nattirlich
nirgendswo anders aufgefunden werden kann als beim Nachbar

�de 1'autre c6t6 de la riviere".   Das ftihrt zu kollektiver Wahn-
bildung, Kriegsurfachen,  Revolutionen,  zu deftruktiven Maflen-

pfychofen mit einem Wort.
Wahn  ift  eine  Befefrenheit  durch  einen  unbewuf}ten  Inhalt,  der
als  folcher nicht an's BewuBtfein  afflmiliert wird.  Und weil  das
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Bewuf}tfein die Exiftenz folcher Inhalte leugnet, kann es fie auch
nicht afflmilieren.  Religi6s ausgedrtickt:  Man hat keine Gottes-
f urcht  mehr  und  meint,  alles  lei  menfchlichem  Ermefren  tiber-
1affen.  Diefe  Hybris refp.  Bewufltfeinsenge  ift ftets  der ktirzefte
Weg zum Irrenhaus. Ich empfehle die ausgezeichnete Darftellung
diefes  Problems  bei  H.  G.  Wells:  Chriftina  Alberta's  Father,

(Tauchnitz)  und  die  Schreber' fchen  �Denkwtirdigkeiten  eines
Nervenkranken" (Mutze, Leipzig).
Es dtirfte den aufgeklarten Europaer eher fympathifch bertihren,
wenn es im Hui Ming King heiflt:  �Die durch das Geiftfeuer ge-
bildeten Geftalten find nur leere Farben und Formen". Das klingt

ganz europaifch und fcheint unferer Vernunft vortrefflich zu paf-
fen, ja wir meinen uns fchmeicheln zu dtirfen, daB wir diefe Klar-
heitsh6he  fchon erreicht hatten, denn folche G6tterfchemen fcheint
man fchon geraume Zeit hinter fich zu haben. Was wir tiberwun-
den  haben,  find  aber  nur  die  Wortgefpenfter,  nicht  die  feeli-
£chen  Tatf achen,  welche  ftir  die  Entftehung  der  G6tter
verantwortlich waren.  Wir find von un fern  autonomen  fee-
1ifchen  Inhalten  noch  genau  fo  befeflen,  wie  wenn  fie  G6tter
waren.  Man nennt fie jetzt Phobien, Zwange ufw., kurz neuro-
tifche  Symptome.  Die  G6tter  find  Krankheiten  geworden,  und
Zeus regiert nicht mehr denolymp, fondern den plexus solaris und
verurfacht Curiosa ftir die arztliche Sprechftunde oder ft6rt das
Gehirn der Politiker und Journaliften, welche unwiflentlich pfy-
chifche Epidemien ausl6fen.
Darum ift es ftir den weftlichen Menfchen beffer, er wifre zunachft
nicht zu viel von der geheimen Einflcht 6ftlicher Weifer,  denn es
ware das �richtige Mittel in  der Hand des verkehrten Mannes".
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Statt nochmals fich beftatigen zu lafren, daf} der Daim6n Illufion
ift, £ollte der Abendlander die Wirklichkeit diefer Illufion wieder
erfahren. Er  follte lernen,  diefe pfychifchen Machte  wieder  an-
zuerkennen und nicht zu warten, bis feine Launen, Nervofltaten
und Wahnideen ihn aufs  fchmerzlichfte  dartiber aufklaren,  daft
er njcht der einzigeHerr in  feinem Haufe ift.  Diezerfpaltungs-
tendenzen find wirkliche pfychifche Perf6nlichkeiten relativer
Realitat.  Sic  find  real  damn,  wenn  fie  als real  nicht anerkannt
werden und darum projiziert find; relativ real, wenn fie in Be-
ziehung  zum  Bewuf}tfein  ftehen  (religi6s  ausgedrtickt:  wenn  ein

Kult befteht) ;irreal aber,info fern fich dasBewuf}tfein von feinen
Inhalten zu 16fen beginnt.  Letzteres ift  aber nur damn der  Fall,
wenn das Leben  fo erfch6pfend und mit  folcher Hingabe gelebt
wurde,  daf}  keine unbedingten Lebensverpflichtungen  mehr exi-
ftieren,  und  darum  der innerlichen Welttiberlegenheit  kein Ver-
langen, das nicht unbedenklich geopfert werden k6nnte, mehr im
Wege fteht.  In diefer Beziehung ntitzt es nichts, flch felber anzu-
ltigen.  Wo  man  noch  verhaftet  ift,  ift  man  noch  befeflen.  Und
wenn man befeflen  ift,  fo exiftiert noch ein Starkerer,  der einen
befitzt.  (�Wahrlich,  von dannen wirft  du nicht  herauskommen,
bis  du  auch  den  letzten  Heller  bezahleft").    Es  ift  nicht  ganz

gleichgtiltig, ob man etwas als eine �Sucht" oder als einen �Gott"
bezeichnet. Einer Sucht zu dienen ift verwerflich und unwtirdig,
einem Gotte zu dienen dagegen ift wegen der Unterwerfung un~
ter  ein  h6heres  Unflchtbares  und  Geiftiges  bedeutend  flnnvoller
und  zugleich  ausfichtsreicher,  indem  die  Perfonifikation bereits
die  relative Realitat des  autonomen  Teilfyftems  und  damit  die
M591ichkeit der Afflmilation und der Irrealifierung der Lebens-
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machte herbeiftihrt. Wo der Gott nicht anerkannt wird, entfteht
felbftifche Sucht, und aus der Sucht wird die Krankheit.
Die  Yogalehre  fetzt  die  Anerkennung  der  G6tter  als  felbftver-
ftandlich voraus.  Ihre geheime Anweifung ift darum nur ftir den
beftimmt, defren Bewuf}tfeinslicht fich anfchickt, von den Lebens-
machten flch zu 16fen, urn in die letzte, ungeteilte Einheit einzu-

gehen, in �das Zentrum der Leere", wo �der Gott der auBerften
Leere  und  Lebendigkeit  wohnt",  wie  unfer  Text  fagt.  �Solches
zu  h6ren  ift  in  taufend  Aonen  fchwer  zu  erlangen".  Offenbar
kann der Schleier der Maya nicht durch einen blof}en Vernunft-
befchluB  geltiftet  werden,  fondern  es  bedarf  der  grtindlichften
und  langwierigften  Vorbereitung,   die  darin  befteht,   daft  die
Schulden an's Leben alle auch richtig abgezahlt werden. Denn fo-
1ange noch unbedingte Verhaftung durch  �cupiditas" befteht, ift
der  Schleier  nicht  gehoben,  und  die  H6he  des  inhaltfreien,  illu-
flonslofen  BewuBtfeins  nicht  erreicht, und  kein Kunftfttick und
kein  Betrug kann  es herzaubern.  Es  ift ein  Ideal,  das  fchlief}lich

nur im Tode zu verwirklichen ift. Bis dahin gibt es reale und re-
1ativ reale Figuren des Unbewuflten.

2. Animus und Anima

Zu den Figuren des Unbewuf}ten geh6ren mach unferm Text nicht
nur  die  G6tter,  fondern auch Animus  und Anima.  Das  Wort

�hun" wird von Wilhelm als Animus tiberfetzt und in der Tat
paf}t der Begriff �animus" trefflich auf hun, defren Schriftzeichen
aus dem Zeichen ftir �Wolken" und dem Zeichen ftir �Damon"
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zufammengefetzt ift. Hun heif}t alfo Wolkendamon, eine h6here
Hauchfeele,  dem Yangprinzip zugeh6rig,  daher mannlich.  Nach
dem  Tode  fteigt  hun  empor  und  wird  zu  �sdien",  dem  �flch
ausdehnenden  und  offenbarenden"  Geift  oder  Gott.   Anima,
�po"  genannt,  mit  dem Zeichen  ftir  �weif}"  und  dem ftir  �Da-
mom" gefchrieben, alfo das �weif}e Gefpenft", die niedere, chtho-
nifche  K6rperfeele,  dem  Yinprinzip  zugeh6rig,  daher  weiblich.
Nach dem Tode finkt fie hinab und wird  �gui", Damon, 5fters
erklart als �das Wiederkehrende" (scil. zur Erde), der Revenant,
derspuk.  DieTatfache,daBAnimus  fowohl wieAnima fich mach
dem  Tode  trennen  und  felbftandig  ihrer  Wege  gehen,  beweift,
daf} fie ftir das chineflfche Bewuf}tfein unterfcheidbare pfychifche
Faktoren find, welche auch deutlich verfchiedene Wirkung haben,
trotzdem fie urfprtinglich im �einen, wirkenden und wahren We-
fen"  eins find,  aber in  der  �Behaufung  des  Sch6pferifchen" find
fie zwei. �Der Animus ift im himmlifchen Herzen, bei Tag wohnt
er in den Augen (d. h. im Bewuf}tfein), des Nachts traumt er von
der  Leber  aus".  Er  ift  das,  ,,was  wir  von  der  grof}en  Leere  be-
komrien  haben,  das  mit  dem  Uranfang  von  einer  Geftalt  ift".
Die  Anima  dagegen  ift  �die  Kraft  des  Schweren  und  Trtiben",
verhaftet dem k6rperlichen, fleifchlichen Herzen. �Ltifte und Zor-
nesregungen" find ihre Wirkungen. �Wer beim Erwachen dunkel
und verfunken ift, ift gefeflelt von der Anima".
Schon viele Jahre, bevor mir Wilhelm die Kenntnis diefes Tex-
tes  vermittelt  hat,  gebrauchte  ich  den  Begriff  �Anima"  in  einer
der  chineflfchen  Definition  durchaus  analogen  Art,1)  abgefehen

1)  Ich  verweise  auf  die  zusammenfassende  Darstellung  in  meiner  Schrift:  Die  Be-

ziehungen  zwischen  den  Ich  und  den  UnbewuB[en.  Reichl,  Darmstadt.
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nattirlich von jeder metaphyflfchen Praefumption. Ftir den Pfy-
chologen ift die Anima kein transzendentales, fondern ein durch-
aus erfahrbares We fen, wie ja auch die chineflfche Definition klar
zeigt:  affektive  Zuftande  find  unmittelbare Erfahrungen.  War-
um  aber  fpricht  man  damn  von  Anima  und  nicht  einfach  von
Launen? Der Grund hieftir ift der folgende: Affekte haben auto-
nomen Charakter,  deshalb find die meiften Menfchen ihnen un-
terworfen.  Affekte  aber  flnd  abgrenzbare  Inhalte  des  Bewuf}t-
£eins,  Teile  der Perf6nlichkeit.  Als  Perf6nlichkeitsteile  haben fie
Perfonlichkeitscharakter,  fie  k6nnen  darum  leicht  perfonifiziert
werden und werden es auch noch heutzutage, wie die obigen Bei-
fpiele gezeigt haben.  Die  Perfonifikation ift info fern  keine  mti-
f}ige  Erfindung,  als  das  affektiv  erregte  Individuum  keinen  in-
differenten,  fondern einen ganz beftimmten Charakter,  der von
dem gew6hnlichen verfchieden ift,  zeigt.  Bei  forgfaltiger Unter-
fuchung zeigt es fich,  daB  der affektive Charakter beim Manne
weibliche Ztige liat. Von diefer pfychologifchen Tatfache ftammt
die chineflfche Lehre von der Po-Seele fowohl wie meine Auffaf-
£ung  von  der Anima.  Die  tiefere  Introfpektion  oder  die  ekfta-
tifche Erfahrung enthtillt die Exiftenz einer weiblichen Figur im
Unbewul3ten, daher die weibliche Namengebung Anima, Pfyche,
Seele.  Man kann die Anima auch definieren als Imago oder Ar-
chetypus  oder  Niederfchlag  aller  Erfahrungen  des  Mannes  am
Weibe.  Darum ift das Animabild auch in der Regel in die Frau

projiziert.   Vie  bekannt,  hat  die  Dichtkunft  die  Anima  6fters
befchrieben  und  befungen.1)  Die  Beziehung,  welche  die  Anima
mach  chineflfcher  Auffaflung  zum  Spuk hat,  ift  ftir  den  Para-
1)  Psychologische  Typem  Cap,  V.
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pfychologen info fern interefrant,  als  die  �controls"  fehr haufig
gegenge fchlechtlich find.
So  fehr ich Wilhelms  Uberfetzung  des  �hun" als  Animus bil-
1igen mufl, fo gewichtig waren mir gewifle Grtinde, ftir den Geift
des  Mannes,  ftir  feine  Bewuf}tfeinsklarheit  und  Verniinftigkeit
niche den fonft tref-flich paffenden Ausdruck  �Animus" zu wah-
1en,  fondern den Ausdruck  ,,Logos".   Dem chinefifchen Philofo-

phen  find  eben  gewiffe  Schwierigkeiten  erfpart,  welche  dem
abendlandifchen Pfychologen die Aufgabe erfchweren. Die chine-
fifche Philofophie ift wie alle altere Geiftestatigkeit ein ausfchlief}-
licher Beftandteil der Mannerwelt.  Ihre Begriffe find nie als pfy-
chologifch genommen und darum nie darauf unterfucht worden,
inwiefern fie auch auf die weibliche Pfyche paflen. Der Pfycholog
kann aber unm691ich die Exiftenz der Frau und ihrer eigenttim-
1ichen Pfychologie tiberfehen.  Hier liegen nun die Grtinde, war-
um ich �hun" beim Mann mit  ,,Logos" tiberfetzen wtirde.  Wil-
helm gebraucht �Logos" ftir den chineflfchen Begriff �sing", den
man  auch  als  �Wefen"  oder  �fch5pferifches  Bewuf}tfein"  tiber-
1.etzen k6nnte. Hun wird mach dem Tode zu �schen", dem Geift,
der philofophifch  �sing"  nahefteht.  Da  die  chineflfchen Begriffe
keine in unferm Sinne logifchen, fondern intuitive Anfchauungen
find,  fo  kann  man  ihre  Bedeutungen  nur  aus  ihrem  Gebrauche
und aus  der Konftitution  des  Schriftzeichens,  oder eben aus  fol-
chenBeziehungen,wie hun  zu schen,erfehen.Hun ware  demnach
das Licht des BewuBtfeins und der Vei-ntinftigkeit im Manne, ur-
fprtinglich  aus  dem  logos  spermatikos  des  sing  ftammend  und
durch schen mach dem Tode wiederum zum Tao zurtickkehrend.
Der  Ausdruck  �Logos"  dtirfte  in  diefer  Anwendung  befonders

geeignet  rein,  als  er den Begriff eines univerfalen Wefens in flch
faf}t,  wie  ja  die  BewuBtfeinsklarheit  und  Vemtinftigkeit  des
Mannes  kein  individuell  Gefondertes,  fondern  ein  Univerfales
ift;  es ift auch nichts Perf6nliches,  fondern in tiefftem Verftande
Uberperf6nliches,  in  ftrengftem  Gegenfatz  zu  �Anima",  die  ein

per£6nlicher  Damon  ift  und  fich  zunachft  in  allerper£6nlichfter
Laune auf}ert (daher Animofitat!).
In  Anbetracht  diefer  pfychologifchen  Tatfachen  habe  ich  den
Ausdruck �Animus" ausfchlieBlich ftir die Weiblichkeit referviert,
well  �mulier  non  habet  animam,  sed  animum".  Die  weibliche
Pfychologie weift namlich ein Gegenfttick zur Anima des Mannes
auf ,  das  primar  nicht  affektiver  Natur  ift,  fondern  ein  quasi-
intellektuelles  We fen,  welches  mit  dem  Worte  �Vorurteil"  am
allerpaflendften  charakteriflert  ift.   Die  emotionale  Natur  des
Mannes entfpricht dem bewuf}ten We fen der Frau und nicht der

�Geift". Der Geift ift vielmehr die �Seele", befler der Animus der
Frau. Und wie die Anima des Mannes zunachft aus minderwerti-

ger  affektiver  Bezogenheit  befteht,  fo  befteht  der  Animus  der
Frau aus minderwei.tigem Urteil  oder befler:  Meinen.  (Ftir alles
Nahere muf} ich den Lefer auf meine oben zitierte Schrift verwei-
£en.  Hier kann  ich nur das Allgemeine  erwahnen.)  Der Animus
der  Frau befteht aus einer Vielzahl vorgefaf}ter Meinungen und
ift daher weit weniger durch eine Figur perfonifizierbar, als viel-
mehr durch eine Gruppe oder Menge.  (Bin gutes parapfychologi-
fches  Beifpiel  hieftir  ift  die  fogenannte  �Imperator"-gruppe  bei
Mrs.  Piper.1)  Der Animus  auf niederer Stufe ift ein minderwer-
tiger Logos,  eine  Karikatur des  differenzierten mannlichen Gei-
1)  c£.  Hyslop:   Science  and  a  Future  Life.

53



ftes, wie die Anima auf niederer Stufe eine Karikatur des weib-
lichen Eros ift. Und fo wie hun dem sing, das Wilhelm nit �Lo-

gos" tiberfetzt, fo entfpricht der Eros der Frau dem ming, das mit
Schickfal,  �fatum", Verhangnis tiberfetzt und von Wilhelm als

�Eros" gedeutet wird. Eros ift die Verflechtung, Logos die fchei-
dende Erkenntnis, das klarende Licht. Eros ift Bezogenheit, Logos
ift  Diskrimination  und  Unbezogenheit.  Daher  auBert  fich  der
minderwertige Logos im Animus der Frau als ganzlich unbezoge-
nes und darum auch unzugangliches Vorurteil, oder als eine Mei-
nung,  die  mit  dem  Wefen  des  Objektes  in  irritierender  Weife
nichts zu tun hat.
Es ift mir fchon after vorgeworfen worden, daf} ich Anima und
Animus in ahnlicher Weife perfonifiziere, wie es die Mythologie
tut.  Diefer  Vorwurf  ware  aber  nur  damn  berechtigt,  wenn  der
Beweis erbracht ware, daf} ich diefe Begriffe auch ftir den pfycho-
1ogifchen  Gebrauch mythologifch konkretiflere.  Ich muB  ein ftir
alle Mal erklaren,  daf}  die Perfonifikation nicht von mir erfun-
den ift,  fondern dem We fen der entfprechenden Phanomene in-
harent ift. Es ware unwifrenfchaftlich, die Tatfache, daft die Ani-
ma ein pfychifches und daher perf6nliches Teilfyftem ift, zu tiber-
£ehen. Keiner von denen, die mir die fen Vorwurf machten, wird
auch nur eine Sekunde z6gern, zu fagen: �ich habe von Herrn X.

getraumt", genau genommen, hat er aber nur von einer Vorftel-
lung von Herrn X. getraumt. Anima ift nichts als eine Vorftel-
1 u n g  d e s  p e r I 6 n 1 i ch e n We I e n s  des  fraglichen  autonomen
Teilfyftems.  Was diefes Teilfyftem transzendental,  d.  h.  jenfeits
der Erfahrbarkeitsgrenze ift, k5nnen wir nicht wiflen.
Ich habe die Anima auch als eine Perfonifikation des Unbewufl-
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ten tiberhaupt definiert, und fie darum auch als Sine Brticke zum
UnbewuBten,  als  die  Funktion  der  Beziehung  zum  Unbe-
wuf}ten  aufgefaflt.  Damit  fteht  nun  die  Behauptung  unferes
Textes,  daft  das  Bewuf}tfein  (d.  h.  das  perf6nliche  BewuBtfein)

aus  der  Anima  hervorgehe,  in  einem  intei.eflanten  Zufammen-
hang.  Da  der  abendlandifche  Geift  ganz  auf  dem  Standpunkt
des BewuBtfeins fteht, fo muf} er die Anima in der Weife definie-
ren, wie ich es eben getan habe. Umgekehrt aber fleht der Often,
der auf dem Standpunkt des Unbewuf}ten fteht, das Bewuf}tfein
als eine Wirkung der Anima an! Zweifellos geht das BewuBtfein
urfprtinglich  aus  dem  Unbewuf}ten  hervor.  Daran  denken  wir
zu wenig,  und deshalb machen wir immer Verfuche,  die Pfyche
tiberhaupt mit dem Bewufltfein zu identifizieren oder wenigftens
das  UnbewuBte  als  einen  Abk6mmling  oder  eine  Wirkung  des
Bewufltfeins  (wie  z.  8.  in  dei-  Freud'fchen  Verdrangungslehre)
hinzuftellen.  Es  ift  aber  aus  oben  er6rterten  Grtinden  geradezu
wefentlich, da£} von der Wirklichkeit des Unbewuf}ten nichts ab-

geftrichen werde, und daf} die Figuren des Unbewuf}ten als wir-
kende  Gr6Ben  verftanden werden.  Wer  begriffen hat,  was  mit

pfychifcher Realitat gemeint ift, braucht nicht zu beftirchten,
damit in primitive Damonologie zurtick zu fallen. Wenn namlich
den unbewuBten  Figuren  nicht  die  Dignitat  fpontan  wirkender
Gr6flen  zuerkannt  wird,  fo  verfallt  man  einem  einfeitigen  Be-
wuf}tfeinsglauben, der fchlieBlich zur Uberfpanntheit ftihrt. Damn
mtif fen Kataftrophen gefchehen,  weil  man trotz aller Bewuflt-
heit  die  dunkeln  pfychifchen  Machte  tiberfehen  hat.  Nicht  wir

perfonifizieren  fie,  £ondern  fie  flnd  von  Urbeginn  perfonlicher
Natur. Erft wenn das grtindlichft anerkannt ift, k6nnen wir dar-
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an  denken,  fie  zu  deperfonalifleren,  d.  h.  �die Anima zu unter-
werfen", wie flch unfer Text ausdrtickt.
Hier wiederum tut flch ein gewaltiger Unterfchied zwifchen dem
Buddhismus  und  unferer  abendlandifchen  Geifteshaltung  auf ,
und zwar gefahrlicherweife wieder in Form einer anfcheinenden
Ubereinftimmung.  Die Yogalehre lehnt alle phantaftifchen
Inhalte ab. Wir Gun desgleichen. Der Often aber tut es auf einer

ganz  andern  Grundlage  als  wir.  Dort  herrfchen  Auffafiungen
und Lehren, welche die fch6pferifche Phantarie in reichftem Maf}e
ausdrticken. Man muB flch dort gegen den UberfluB an Phantafie
wehren.  Wir  dagegen  halten  die  Phantafle  ftir  eine  armfeligc,
1.ubjektive Traumerei. Die unbewuBten Figuren erfcheinen natiir-
1ich nicht abftrakt und jeglichen Beiwerkes entkleidet, im Gegen-
teil, fie find eingebettet und vel.flochten in ein Gewebe von Phan-
taflen von unerh6rter Buntheit und vel.wirrender Ftille. Der Often
darf diefe Phantaflen ablehnen, da er ihren Extrakt fchon langft
ausgezogen und zu  den tie fen Lehren  feiner Weisheit verdichtet
hat.  Wir aber haben  diefe  Phantaflen  noch nicht  einmal  erlebt,

gefchweige denn eine Quinteflenz aus ihnen gezogen. Wir haben
hier ein ganzes Sttick cxperimentellen Erlebens noch nachzuholen,
und erft, wenn wir den Gehalt an Sinn im anfcheinenden Unflnn

gefunden haben, k6nnen wir das Wertlofe vom Wertvollen fchei-
den. Wir dtirfen jetzt fchon flcher rein, dan der Extrakt, den wir
aus unfern Erlebniffen ziehen, ein anderer rein wird als der, den
der Often uns heute anbietet. Der Often kam zur Kenntnis inne-
rer Dinge nit einer kindlichen Unkenntnis der Welt. Wir dage-

gen werden die Pfyche und ihre Tiefe erforfchen, untei-fttitzt von
einem  ungeheuei.   ausgedehnten,   hiftorifchen   und   naturwifren-
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£chaftlichen Wiflen. Zur Zeit allerdings ift das auf}ere Wiflen das

gr5f}te  Hemmnis  ftir  die  Introfpektion,  aber  die  feelifche  Not
wird  alle  Hindernifle  tiberwinden.  Sind  wir  doch  fchon  daran
eine Pfychologie, d. h. eine Wiflenfchaft aufzubauen, die uns die
Schltiflel gibt zu Dingen, zu denen der Often nur durch feelifche
Ausnahmezuftande den Zugang fand!

§7



DIE  LOSLOSUNG DES  BEWUSSTSEINS VOM
OBJEKT

Durch  das  Verftehen 16fen wir uns von  der Beherl.fchung  durch
das Unbewuf}te.  Das ift im Grunde auch der Zweck der Anwei-
fungen unferes Textes. Der Schtiler wird belehrt, wie er flch auf
das Licht des innerften Bezirkes konzentrieren und flch dabei von
allen auflem und innern Verkettungen 16fen mufl.  Sein Lebens-
wille  wird  auf inhaltlofe  Bewufltheit  gelenkt,  die  doch  alle  In-
halte beftehen laBt. Der Hui Ming King fagt tiber die Losl6fung:

�Ein Lichtfchein umgibt die Welt des Geiftes,
Man vergif}t einander, frill und rein, ganz machtig und leer.
DieLeerewirddurchleuchtetvomScheindesHerzensdesHimmels,
Das Meerwaffer ift glatt und fpiegelt auf feiner Flache den Mond.
Die Wolken fchwinden im blauen Raum,
Die Berge leuchten klar.
Bewuf}tfein  loft  rich  in  Schauen  auf,
Die Mondfcheibe ruht einfamo"
Diefe  Gharakteriftik  der  Vollendung  fchildert  einen  feelifchen
Zuftand,  den  man  vielleicht  am  beften  als  eine  L6fung  des  Be-
wuf}tfeins  von  der  Welt  und  eine  Zurtickziehung  desfelben  auf
einen fozufagen extramundanen Punkt bezeichnen kann. Solcher-

geftalt  ift  das  Bewuf}tfein  leer  und  nicht  leer.  Es  ift  nicht mehr
erftillt von den Bildern der Dinge,  fondern enthalt  fie blofb.
DiefrtiherunmittelbarbedrangendeFtillederwelthatizwarnichts
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von  ihrem  Reichtum  und  ihl.er  Sch5nheit  verloren,  aber  fie  be-
herrfcht das Bewuf3tfein nicht mehr.  Der magifche Anfpruch der
Dinge  hat  aufgeh6rt,  denn  eine  urfprtingliche  Verflechtung  des
Bewuf}tfeins  in  die  Welt  hat  fich  gel6ft.  Das  Unbewuf}te  wird
niche  mehr  projiziert,  daher  ift  die  uranfangliche  �participation
mystique" mit  den Dingen aufgehoben.  Darum ift das  Bewuf}t-
fein  nicht  mehr  von  zwangslaufigen  Abfichten  erftillt,  fondem
wird zum Schauen, wie der chineflfche Text fehr fch6n fagt.
Vie kam diefe Wirkung zuftande?  (Wir fetzen namlich voraus,
daft  der  chineflfche  Autor  erftens  kein  Ltigner  und  zweitens  bei

gefunden Sinnen und drittens erft noch ein ungew6hnlich einflch-
tiger Mann  lei.)  Diefes zu verftehen oder zu erklaren, bedarf es
ftir  unfem  Verftand  gewilTer  Umwege.  Mit  dem Anempfinden
ift  es  nicht  getan,  denn nichts ware kindifcher,  als  einen  folchen
Seelenzuftand  afthetifleren  zu  wollen.  Es  handelt  fich  hier  urn
eine Wirkung, die ich aus meiner arztlichen Praxis fehr gut kenne;
es ift die therapeutifche Wirkung par excellence, urn die ich mich
mit meinen Schtilern und Patienten mtihe, namlich die Aufl6fung
der  ,,participation  mystique".  L6vy-Bruhl 1)  hat  nit  genia,1em
Griffe das, was er �participation mystique "nannte, als das Kenn-
zeichen primitiver Geiftesart herausgehoben.  Was er bezeichnete,
ift  einfach  der  unbeftimmt  grof}e  Reft  von  Ununterfchieden-
heit zwifchen Subjekt und Objekt,  der bei Primitiven noch
folche  Dimenfionen  befitzt,  daB  er  dem  europaifchen  Bewuf}t-
feinsmenfchen unbedingt auffallen muf}.   Info fern der untel-fchied
zwifchen Subjekt und Objekt nicht bewuf}t wird, herrfcht unbe-
wuflte  Identitat.  Damn  ift  das Unbewuflte ins  Objekt  projiziert
1)  Les  Fonctions  Mentales  dams  les  Soci6t6s  In£6rieures.
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und  das  Objekt  ins  Subjekt  introjiziert,  d.  h.  pfychologiflert.
Damn  benehmen  fich  Tiere  und  Pflanzen  wie  Menfchen,  Men-
fchen find zugleich Tiere und alles ift von Spuk und G6ttern be-
lebt. Der Kulturmenfch glaubt fich nattirlich himmelweit erhaben
tiber  diefe  Dinge.  Aber  er  ift  daftir  oft  ftir  rein  ganzes  Leben
mit den Eltern ic!+entifch, er ift identifch mit feinen Affekten und
Vorurteilen und behauptet fchamlos vom Andern, was er bei flch
felber nicht fehen will. Er hat eben auch noch einen Reft von an-
fanglicher  Unbewufltheit,   d.  h.   von  Ununterfchiedenheit  von
Subjekt  und  Objekt.  Verm6ge  diefer  Unbewufltheit  ift  er  von
zahllofen  Menfchen,  Dingen  und  Umftanden  magifch  bewirkt,
d. h. unbedingt beeinflufit, er ift von ft6renden Inhalten erftillt,
beinahe fo 'fehr Vie der Primitive und darum gebraucht er eben-
foviel apoti-opaifchen Zauber. Er tut es nicht mehr mit Medizin-
beuteln, Amuletten und Tieropfern, dagegen mit Nervenmitteln,
Neurofen, Aufklarung, Willenskult etc.
Gelingt  es  aber  nun,  das  UnbewuBte  als  mitbedingende  Gr6f}e
neben  dem  BewuBtfein  anzuerkennen und  fo  zu  leben,  daft  be-
wuBte und unbewuf}te (refp. inftinktive) Forderungen mach M6g-
lichkeit bertickflchtigt werden, fo ift das Gravitationszentrum der
Gefamtperf6nlichkeit nicht mehr  das  Ich,  als welches blof}es  Be-
wuf}tfeinszentrum  ift,   fondern  ein  fozufagen  virtueller  Punkt
zwifchen  dem  Bewuf}ten  und  dem  Unbewuflten,  welchen  man
als  das  Selbft  bezeichnen  k6nnte.  Gelingt  diefe  Umftellung,  fo
tritt  als  Erfolg  die  Aufhebung  der  participation  mystique  ein
und  daraus  entfteht  eine  Perf6nlichkeit,  die  fozufagen  nur noch
in  den  untern  Stockwerken  leidet,  in  den  obern  aber  dem  leid-
wie dem freudvollen Gefchehen eigenttimlich entrtickt ift.
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Die  Herftellung  und  Geburt  diefer  obern  Perf6nlichkeit  ift  das,
was  unfer  Text  bezweckt,  wenn  er  von  der  �heiligen  Frucht",
dem �diamantnen Leib" oder fonftwie von einem unverweslichen
K6rper  fpricht.  Diefe  Ausdrticke  flnd  pfychologifch  fymbolifch
ftir  eine  der  unbedingten  emotionalen  Verwicklung  und  damit
der  abfoluten  Erfchtitterung  entritckte  Einftellung,  ftir  ein  von
der  Welt  gel6ftes  BewuBtfein.  Ich  habe  Grtinde,  anzunehmen,
daf}  dies  eigentlich  eine mach der Lebensmitte einfetzende  nattir-
liche  Vorbei-eitung  auf  den Tod ift.  Der Tod ift  feelifch ebenfo
wichtig wie die Geburt, und wie diefe ein integi~iel-ender Beftand-
teil  des  Lebens.  Was  mit  dem  losgel6ften  Bewuf}ti-ein  endgtiltig

gefchieht, darf man den Pfychologen nicht fragen. Er wtirde mit
jeder theoretifchen stellungnahme die Grenzen feiner wiffenfchaft-
1ichen Kompetenz hoffnungslos tiberfchreiten.  Er kann nur dar-
auf hinweifen, dais die Anflchten unferes Textes in bezug auf die
Zeitloflgkeit  des  gel6ften  Bewuf}tfeins  mit  dem  religi6fen  Den-
ken aller Zeiten und der riberwaltigenden Majoritat der Menfch-
heit  in  Ubereinftimmung  ftehen,  und  daher  Einer,  der  nicht  fo
denken  follte,  aul}erhalb  der  menfchlichen  Ordnung fttinde und
darum  an  geft5rtem  pfychil-chem  Gleichgewicht  litte.   Als  Arzt

gebe ich mir daher alle Mtihe, die Uberzeugung der Unfterblich-
keit, befonders bei meinen altern Patienten, wo folche Fragen in
bedrohliche Nahe kommen,  mach Kraften  zu unterfttitzen.   Der
Tod  ift  namlich,  pfychologifch  richtig  gefehen,  nicht  ein  Ende,
fondern ein Ziel,  und darum beginnt  das Leben  zum Tode,  fo-
bald die Mitta+gsh6he tiberfchritten ift.
Auf  der Tatfache  diefer  inftinktiven Vorbereitung  auf  das  Ziel
im Tode baut flch unfere chineflfche Yogaphilofophie auf, und in
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Analogie nit dem Ziel der erften Lebenshalfte, namlich der Zeu-

gung und Fortpflanzung, der Mittel zur Perpetuierung des phy-
flfchen Lebens, ftellt fie als Zweck der geiftigen Exiftenz die fym-
bolifche  Erzeugung und  Geburt  eines  pfychifchen  Hauchk6rpers

(�subtle body") him, welcher die Kontinuitat des losgel6ften Be-
wuBtfeins flchert. Es ift die Geburt des pneumatifchen Menfchen,
die  dem  Europaer  feit Alters bekannt ift,  die  er  aber  mit  ganz
andern Symbolen und magifchen Handlungen, mit Glauben und
chriftlichem  Lebenswandel  zu  erreichen  fucht.  Auch  hier  ftehen
wir wieder auf ganz anderer Grundlage als der Often. Wiederum
zwar  klingt  unfer  Text  fo,  als  ob  er  der  chriftlich-asketifchen
Moral nicht ferne fttinde. Nichts ware aber verkehrter als anzu-
nehmen, daf} es flch urn das Gleiche handle. Hinter unferm Text
fteht  eine Jahrtaufende  alte Kultur,  die  flch organifch tiber  den

primitiven Inftinkten aufgebaut hat und daher jene gewalttatige
Moral,  wie  fie  uns  erft  ktirzlich  ziviliflerten  barbarifchen  Ger-
manen eignet, gar nicht kennt.  Daher fehlt das Moment der ge-
waltfamen Inftinktverdrangung, welche unfere Geiftigkeit hyfte-
rifch  tiberfpannt  und  vergiftet.  Wer  feine  Inftinkte  lebt,  kann
rich auch von ihnen trennen und zwar in ebenfo nattirlicher Weife,
wie er fie gelebt hat. Unferm Text ware nichts fremder als hero-
ifche  Selbfttiberwindung,  wozu  es  bei  uns  aber unfehlbar kame,
wenn  wir  die chineflfche  Anweifung  wortgetreu  befolgten.  Wir
dtirfen  unfere  gefchichtlichen  Pramiflen  nie  vergefren:  erft  vor
etwas mehr als Iooo Jahren find wir aus den crudeften Anfangen
des  Polytheismus  in  eine  hochentwickelte  orientalifche  Religion
hineingefallen,  welche  den  imaginativen  Geift  des  Halbwilden
auf eine H6he hob,  die  dem Grade  feiner geiftigen Entwicklung
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nicht entfprach.  Urn diefe H6he  einigermaf}en  zu halten,  war es
unvermeidlich,  daB  die  lnftinktfphare  weitgehend  unterdrtickt
werden muBte. Deshalb nahm die Religionstibung und die Moral
einen  ausgefprochen  gewalttatigen,  ja  faft  b6sartigen  Gharakter
an.  Das  Unterdrtickte  wird  nattirlich  nicht  entwickelt,  fondern
vegetiert in urfprtinglicher Barbarei im Unbewuf}ten weiter. Wir
m5chten zwar, aber find es in der Tat gar nicht fahig, die H6he
einer  philofophifchen  Religion  zu  erklettern.  Man  kann  dazu
h6chftens emporwachfen. Noch find dieAmfortaswunde und die
fauftifche  Zerrifl.enheit  des germanifchen Menfchen nicht geheilt.
Sein Unbewuf}tes ift noch geladen mit jenen  lnhalten, die zuerft
noch bewuf}t werden mtiflen, bevor man fich von ihnen befreien
kann. Ich bekam ktirzlich einen Brief von einer frtiheren Patientin,
welche die n6tige Umftellung mit einfachen aber treffenden Wor-
ten folgendermaflen fchildert:  �Aus dem 86fen ift mir viel Gutes
erwachfen.  Das  Stillehalten,  Nichtverdrangen,  Aufmerkfamfein,
und Hand in Hand damit gehend das Aimehmen der Wirklich-
keit - der Dinge, wie fie find und nicht wie ich fie wollte - hat
mir  feltfame  Erkenntnifle,  aber  auch  feltfaine  Krafte  gebracht,
Vie  ich  es  mir  frtiher  nicht  hatte  vorftellen  k6nnen.  Ich  dachte
immer,  wenn  man  die  Dinge  annehme,  damn  tiberwaltigten  fie
einen  irgendwie;  nun  ift  dies  gar  nicht  fo,  und  man  kann  erft
noch  Stellung  zu  ihnen  nehmen.  (Aufhebung  der  participation
mystique!)  So werde ich nun auch dasspieldesLebens fpielen,in-
dem ich annehme, was mir jeweils der Tag und das Leben bringt,
Gutes und 86fes,  Sonne und Schatten,  die ja beftandig wechfeln
und  damit  nehme  ich  auch  mein  eigenes  We fen  mit  fei-
nem Pofitiven und Negativen an, und alles wird lebendiger.
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Was ftir ein Tor. ich doch war!  Vie habe ich alles mach meinem
Kopf zwingen wollen!"
Erft auf der Bafls einer folchen Einftellung,  die auf keine in del-
chriftlichen  Entwicklung  erworbenen  Werte  verzichtet,  £ondern
im  Gegenteil  mit  chriftlicher  Liebe  und  Langmut  flch  auch  des
Geringften in der eigenen Natur annimmt, wird eine h6here Stufe
von  Bewufltfein und  Kultur  m691ich werden.  Diefe Einftellung
ift in echteftem Sinne religi6s und darum therapeutifch, denn alle
Religionen  find  Therapien  ftir  die  Leiden  und  St6rungen  der
Seele. Die Entwicklung des abendlandifchen Intellektes und Wil-
1ens hat uns die beinahe teuflifche Fahigkeit verliehen, eine folche
Einftellung  anfcheinend  mit  Erfolg nachzuaffen,  trotz  der  Pro-
tefte des Unbewuf}ten. Aber es ift immer nur eine Frage der Zeit,
daf} die Gegenpofition fich damn doch irgendwo mit einem umfo

grellern  Kontraft  durchdrangt.  Mit  dcm  bequemen  Nachaffen
wird immer eine unflchere Situation gefchaffen, die jederzeit vom
Unbewuf}ten  tiber  den  Haufen  geworfen  werden  kann.  Eine
fichere Grundlage entfteht nur damn, wenn die inftinktiven Pra-
miflen  des  Unbewuflten  die  gleiche  Bertickflchtigung  erfahren,
wie  die  Geflchtspunkte des Bewuf}tfeins.  Daft  diefe Notwendig-
keit in heftigftem Gegenfatz zum abendlandifch-chriftlichen und
befonders  proteftantifchen  Bewufltfeinskult  fteht,  dartiber  m6ge
man  fich keiner  Taufchung  hingeben.  Trotzdem  aber  das  Neue
ftets  der Feind des  Alten zu  rein  fcheint,  fo  kann tieferes Vcr-
ftehenwollen nicht  umhin  zu  entdecken,  daf}  ohne  ernfthaftefte
Anwendung  der  erworbenen  chriftlichen  Werte  das  Neue  auch

gar nicht zu Stande kommen kann.
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DIE  VOLLENDUNG

Die wachfende Bekanntfchaft mit dem geiftigen Often darf uns
nur fymbolifchen Ausdruck der Tatfache bedeuten, daft wir an-
fangen,  mit  dem  noch  Fremden in  uns in Verbindung  zu
treten.  Verleugnung unferer eigenen hiftorifchen Vorbedingun-

gen ware reine Torheit und ware  der befte Veg zu einer noch-
maligen  Entwurzelung.   Nur  indem  wir  feftftehen  auf  eigener
Erde k6nnen wir den Geift des Oftens aflimilieren. Gu De fagt:

�Die Weltleute verloren die Wurzel und hielten flch an den Wip-
fel",  urn jene zu kennzeichnen,  die nicht wiflen, wo die wahren
Urfprtinge der geheimen Krafte find. Der Geift des Oftens ift aus
der  gelben  Erde entftanden,  unfer  Geift kann  und  roll  nur  aus
unferer  Erde  entftehen.  Darum  nahere  ice  mice  die fen  Proble-
men in einer Art, der man 6fters �Pfychologismus" vorgeworfen
hat.  Wenn damit �Pfychologie"  gemeint  rein follte,  fo ware ich

gefchmeichelt, denn es ift wirklich meine Abflcht, den metaphyfl-
fchen Anfpruch aller Geheimlehren ohne Gnade bei Seite zu fchie-
ben, denn folche geheimen Machtabflchten der W6rter vertragen
flch  fchlecht  mit  der  Tatfache  unferes  profunden  Nichtwiflens,
das man  einzugeftehen  die Befcheidenheit haben  follte.  Ich will
mit vollfter Abflcht metaphyflfch klingende Dinge ins Tageslicht

pfychologifchen  Verftehens  ziehen,  und  mein  M6glichftes  tun,
das Publikum zu verhindern, an dunkle Machtw6rter zu glauben.
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Wer ein tiberzeugter Chrift ift, m6ge glauben, denn das ift feine
tibernommene Pflicht. Wer es nicht ift, hat die Gnade des Glau-
bens verfcherzt. (Vielleicht war er auch von Geburt an verflucht,
nicht glauben, £ondern blof} wiflen zu k6nnen). Er roll daher auch
nichts anderes glauben. Metaphyfifch ift nichts zu begreifen, wohl
aber  pfychologifch.  Darum  entkleide  ich  die  Dinge  ihres  meta-

phyfl£chen  Aspektes,  urn  fie  zu  Objekten  der  Pfychologie  zu
lnachen. Damit kann ich wenigftens etwas Verftehbares aus ihnen
herausziehen und mir aneignen und tiberdies lerne ich hieraus die

pfychologifchen Bedingungen und Prozefle, welche zuvor in Sym-
bolen verhtillt und meinem Verftandnis entzogen waren. Damit
aber  auch  erlange  ich  die  M6glichkeit,  einen  ahnlichen Veg  zu

gehen  und  ahnliche  Erfahrung  zu  machen,  und  follte  am  Ende
noch unvorftellbares Metaphyfifches dahinter ftecken,  fo hatte es
fo die befte Gelegenheit, flch zu offenbaren. Meine Bewunderung
der grof}en 6ftlichen Philofophen ift fo unzweifelhaft, wie meine
Haltung  zu  ihrer  Metaphyfik  unehrerbietig  ift.1)   Ich  habe  fie
namlich  im  Verdacht,  £ymbolifche  Pfychologen  zu  rein,  denen
man keinen gr6f}eren Tort antun k6nnte, als fie w6rtlich zu neh-
men. Ware es wirklich Metaphyfik, was fie meinen, damn ware es
ausflchtslos, fle verftehen zu wollen. Ift es aber Pfychologie, damn
k6nnen wir fie verftehen und werden gr6Bten Nutzen davon ha-
ben, denn damn wird das fogenannte �Metaphyflfche" erfahrbar.
Wenn  ich  annehme,  daft  ein  Gott  abfolut  und  jenfeits  aller
menfchlichen  Erfahrung  lei,  damn  laBt  er  mich  kalt.  Ich  wirke

1}  Die  chinesischen Philosophen  sind  ftir  eine  solche  Haltun8  - im  Unterschied von

westlichen Dogmatikern - nur  dankbar:  denn  sic  sind  Herren  auch  tiber  ihre  G6t-
ter.  (R.  W.)
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nicht auf ihn, und er nicht auf mich. Wenn ich dagegen weif}, daft
ein  Gott  eine  machtige  Regung  meiner  Seele  ift,  damn  mufl  ich
mich mit ihm befchaftigen, denn damn kann er fogar unangenehm
wichtig werden, fogar praktifch, was ungeheuer banal klingt, wie
alles, was in der Sphare der Wirklichkeit erfcheint. Das Schimpf-
wort �Pfychologismus" trifft nur einen Narren, der meint, feine
Seele in der Tafche zu haben.  Davon gibt es allerdings mehr als

genug, indem die Minderbewertung  der  feelifchen Dinge ein ty-
pifch  abendlandifches  Vorurteil  ift,  trotzdem man  grof}e Worte
tiber die �Seele" zu machei verfteht. Wenn ich den Begriff �au-
tonomer feelifcher Komplex" gebrauche,  fo fteht bei meinem pu-
blikum auch fchon das Vorurteil bereit:  �nichts als ein  feelifcher
Komplex".  Woher ift man denn  fo ficher,  daft  die Seele  �nichts
als" ift? Es ift, als ob man gar nicht wtif}te oder ftets wieder ver-

gaBe,  daft  tiberhaupt  alles,  was  uns  bewuf}t wird,  Bild  ift,  und
Bild  ift  Seele.  Diefelben  Leute,  welche  meinen,  Gott  lei  ent-
wertet, wenn er als Bewegtes und Bewegendes der Seele, eben als

autonomer  Komplex"  verftanden  wird,  k6nnen  von  untiber-
windlichen  Affekten  und  neurotifchen  Zuftanden  heimgefucht
rein, wo ihr Wille und ihre ganze Lebensweisheit klaglich verfa-

gen. Hat die Seele damit etwa ihre Ohnmacht erwiefen? Soll man
dem Meifter Eckart auch �Pfychologismus" vorwerfen, wenn  er
fagt:  ,,Gott muf} immerdar in der Seele geboren werden"?  Ply-
chologismus darf in. E. nur einem Intellekt vorgeworfen werden,
welcher  die  genuine  Natur  des  autonomen  Komplexes  leugnet
und  ihn  rationaliftifch  als  Folge  bekannter  Tatfachen,  d.  h.  als
uneigentlich erklaren m6chte. Diefes Urteil ift genau fo arrogant,
wie  die  �metaphyflfche"  Behauptung,  die tiber  die  menfchlichen
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Grenzen  hinweg  eine  nicht  erfahrbare  Gottheit  mit  der  Bewir-
kung unferer feelifchen Zuftande zu betrauen verfucht. Pfycholo-

gismus ift einfach das Gegenfttick zum metaphyfifchen Ubergriff
und  genau  fo  kindifch  wie  letzterer.   Es  fcheint  mir  denn  doch
wefentlich  verntinftiger  zu  rein,   der  Seele  diefelbe  Gtiltigkeit
einzuraumen,  wie  der  erfahrbaren  Welt  und  erfterer  diefelbe

�Wirklichkeit" zu verleihen, wie  letzterer.  Ftir mich namlich ift
die Seele eine Welt, in der das Ich enthalten ift. Vielleicht gibt es
auch Fifche, die glauben, das Meer in flch zu enthalten. Diefe bei
uns  gebrauchliche  Illufion  mufl  man  allerdings  von  fich  abtun,
wenn man das Metaphyflfche pfychologifch betrachten will.
Eine folche metaphyflfche Behauptung ift die Idee des �diamant-
nen Leibes", des unverweslichen Hauchk6rpers, der in der Gold-
blume oder im Raum des Geviertzolles entfteht.1) Diefer K6rper

1)  Unser  Text  laBt  allerdings  in  einem  gewissen  Grade  die  Frage  often,  ob  mjt  der

�Fortdauer  des  Lebens"  eine  Fortdauer  mach  dem  Tode  oder  eine  Verlangerung
des  physischen  Daseins  gemeint  sei.  Ausdrticke  wie  �Lebenselixier"  und  dergl,  sind
verfanglich  unklar.  In  spateren  Anhangen  wird  es  sogar  deutlich,  daB  die  Yogaan-
weisungen   auch  in  rein  physischem  Sinne  verstanden  werden.  Diese  ftir  uns  be-
fremdliche  Vermischung  physischer  und  geistiger  Dinge  hat  ftir  einen  primitiveren
Geist  nichts  St6rendes,  da  ftir  ihn  auch  Leben  und  Tod  langstens  nicht  den  abso-
luten  Gegensatz  bedeuten wie  ftir  uns.  (Neben  ethnologischem  Material  sind  in  die-
ser   Hinsicht   die   �Kommunikationen"   der   en8lischen   ,,rescue   circles"   nit   ihren
durchaus   archa.I.schen   Vorstellungen   besonders   interessant),   Dieselbe   Undeutlich-
keit  inbezug  auf  das  �Nichtsterben  werden"  findet  sich  bekanntlich  auch  im  Ur-
christentum,   wo   es   auf  ganz   ahnlichen  Voraussetzungen  beruht,   namlich   auf  der
Vorstellung   eines  �Hauchk6rpers",   der  der  wesentliche  Lebenstrager  ware.    (Ge-
1ey's  paraphysiologische   Theorie   ware   die   neueste   Wiedergeburt   dieser   uralten
Vorstellung).  Da wir  aber  in unserem  Text  auch  Stellen haben,  die  vor  aberglaubi-
§chem  Gebrauch  warnen,  z.  8.  vor  den  Aberglauben  der  Goldmacherei,  so  dtirfen
wir  wohl  ruhig  auf  den  geistigen  Sinn  der  Anweisun9en  insistieren,  ohne  uns  da-
durch nit  den  Sinn  des  Textes  in Widerspruch  zu  setzen.  In  den  durch  die Anwei-
sung  bezweckten  Zustanden  spielt  der  physische  K6rper  sowieso  eine  zunehmend
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ift, wie alles andere Symbol ftir eine merkwtirdige pfychologifche
Tatfache, die, eben weil fie objektiv ift, auch zunachft projiziert
in Formen  erfcheint,  welche  durch  die Erfahrungen  des  biologi-
fchen Lebens eingegeben find, namlich als Frucht, Embryo, Kind,
1ebender  K6rper  ufw.  Man  k6nnte  diefe  Tatfache  am  allerein-
fachften  mit  den  Worten  ausdrticken:  nicht  ich  lebe,  es  lebt
mich.  Die  Illuflon  der  Vormacht  des  Bewuf}tfeins  glaubt:  Ich
lebe. Bricht diefe Illuflon durch die Anerkennung des Unbewufl-
ten zufammen, fo erfcheint das UnbewuBte als etwas Objektives,
in welchem das Ich inbegriffen ift. Analog etwa dem Geftihl des

primitiven Mannes,  dem ein Sohn  das Fortleben garantiert;  ein
durchaus  charakteriftifches  Geftihl,  das  fogar  groteske  Formen
annehmen kann, wie in jenem Fall des alten Negers, der, emp6rt
tiber  feinen  unfolgfamen  Sohn,  ausrief :  �Da  fteht  er  nun  mit
meinem K6rper und gehorcht mir nicht einmal."
Es handelt flch urn eine Veranderung im innern Geftihl, die jener
ahnlich ift, welche ein Vater, dem ein Sohn geboren wird, erfahrt,
eine Veranderung, die uns auch durch das Bekenntnis des Apoftels
Paulus  bekannt  ift:  �Doch  nun  nicht  ich  lebe,  £ondern  Chriftus
lebet in mir". Das Symbol ,,Chriftus" ift als �Sohn des Menfchen"

unwesentliche  Rolle,  da  er  durch  den  �Hauchk6rper"  ersetzt  wird  (daher  die  Wich-
tigkeit  der Atmung  in  denYogatibungen  tiberhaupt!).  Der  �Hauchk6rper"  ist  nichts

�Geistiges"  in  un§erm  Sinne.  Es  ist  ffir  den Abendlander  charakteristisch,  daB  er  zu
Erkenntniszwecken  Physisches  und  Geistiges  auseinandergerissen  hat.  In  der  Seele
lie8en   aber   diese   Gegensatze   beisammen.   Das   muB   die   Psychologie   anerkennen.

�Psychisch"  ist  physisch  und  geistig.   Die  Vorstellungen  unseres  Textes  bewegen
sich  alle  in  dieser  Zwischenwelt,  die  uns  als  unklar  und  verworren  vorkommt,  weil
uns  der  Begriff  einer  psychischen  Realitat  vorderhand  noch  nicht  gelaufig  ist,
wahrend  er  doch  die  eigentliche  Lebenssphare  ausdrtickt.  Ohne  Seele  ist  Geist  so
tot  wie  Stoff,  well  beide  kfinstliche  Abstraktionen  sind,  wahrend  in  der  ursprting-
1ichen  Anschauung  Geist   ein  volatiler  K6rper  ist,  und  Stoff  der  Beseelung  nicht
entbehrt.
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eine  analoge  pfychifche  Erfahrung  von  einem  h6heren  geiftigen
We fen menfchlicherGeftalt, das unfichtbar imEinzelnen geboren
wird, ein pneumatifcher Leib, der uns zur zuktinftigen Behaufung
dienen wird, den man, wie Paulus fich ausdrtickt, anzieht wie ein
Kleid (�die Ihr Chriftum angezogen habt"). Es ift nattirlich immer
eine mif}liche Sache,  fubtile Geftihle, die doch ftir das Leben und
die Wohlfahrt des  Individuums unendlich wichtig flnd, in intel-
lektueller Begriffsfprache auszudrticken.  Es ift in einem gewiflen
Sinne  das  Geftihl  des  �Erfetztfeins",  allerdings  ohne  die  Bei-
mifchung  von �Abgefetztfein".  Es ift,  als wenn  die Leitung  der
Lebensgefchafte  an  eine  unflchtbare  Zentralftelle  tibergegangen
ware. Nietzfche's Metapher �frei in liebevollftem Mufl" dtirfte
nicht ganz unpaflend hierftir  rein.  Die religi6fe Sprache ift reich
an bildhaften  Ausdrticken,  welche  diefes  Geftihl  der  freien  Ab-
hangigkeit, der Stille und der Ergebenheit fchildern.
In diefer merkwtirdigen Erfahrung erblicke ich eine Folgeerf,chei-
nung  der Losl6fung  des Bewufltfeins,  verm6ge welcher das  fub-

jektive �Ich lebe" zu einem objektiven ,,Es lebt mich" wird. Die-
fer Zuftand wird als  ein h6herer als  der frtihere empfunden, ja
eigentlich als eine Art von Erl6£ung von Zwang und unm691icher
Verantwortung,  als  welche  unweigerliche  Folgen  der  participa-
tion  mystique  find.  Diefes  Geftihl  der  Befreiung  erftillt  Paulus
v61lig,  es  ift  das  Bewuf}tfein  der  Gotteskindfchaft,  welches  aus
dem Bann des Blutes  erl6ft.  Es ift auch ein Geftihl von Verf6h-
nung mit  dem  Gefchehenden tiberhaupt,  weshalb  der  Blick  des
Vollendeten im Hui Ming King zur Sch6nheit der Natur zurtick-
kehrt.
Im paulinifchen Chriftusfymbol bertihrt flch h6chfte religi6fe Er-
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fahrung  von  Weft  und  Oft.  Chriftus,  der  leidbefchwerte  Held
und die Goldblume, die im purpurnen Saal der Nephritftadt er-
bltiht: welcher Gegenfatz, welch' unausdenkliche Verfchiedenheit,
welcher Abgrund von Gefchichte! Ein Problem, das flch zum Mei-
fterfttick ftir einen zuktinftigen Pfychologen eignet.
Neben  den  groflen  religi6fen  Problemen  der  Gegenwart  gibt  es
ein  ganz  kleines  und  das  ift  das  des  Fortfchrittes  des  religi6fen
Geiftes.  Sollte  davon  die  Rede  rein,  fo  mtiflte  man  den  Unter-
fchied hervorheben,  der in der Art  der Behandlung  des  ,,Klein-
ods",  d.  h.  des  zentralen Symbols zwifchen Oft und Weft liegt.
Der Weften betont die Menfchwerdung und fogar die Perfon und
die Hiftorizitat Chrifti, der Often dagegen fagt: �Ohne Entftehen,
ohne  Vergehen,  ohne  Vergangenheit,  ohne  Zukunft".1)   Seiner
Auffaffung  entfprechend ordnet  fich  der  Chrift der tiberlegenen

96ttlichen Perfon unter,  in Erwartung ihrer Gnade;  der 6ftliche
Menfch aber weiB, daft die Erl6fung auf dem Werk beruht, das
Einer an fich felbft tut. Aus dem Einzelnen wachft das ganze Tao.
Die Imitatio Chrifti wird auf dieDauer denNachteil haben, daf}
wir einen Menfchen als g5ttliches Vorbild verehren, der h6chften
Sinn verk6rperte, und vor lauter Nachahmung vergeflen, un fern
eigenen h6chften Sinn zu verwirklichen. Es ift namlich nicht ganz
unbequem,  auf den eigenen Sinn zu verzichten.  Hatte ]efus das

getan, fo ware er wohl ein ehrbarer Zimmermann geworden und
kein religi6fer Aufrtihrer, dem es heute nattirlich ahnlich erginge
wie damals.  Die Nachahmung k6nnte leicht auch tiefer verftan-
den werden, namlich als Verpflichtung, feine befte Uberzeugung,
die immer  auch v611igfter Ausdruck  de.s individuellen Tempera-
1)  Hui  Ming  King:  p,  108.
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mentes ift, mit folchem Mut und folcher Aufopferung zu verwirk-
lichen,  wie  dies  Jefus  getan  hat.   Glticklicherweife,  mtiflen  wir
fagen, hat nicht Jeder die Aufgabe ein Menfchheitslehrer zu rein
- oder ein groBer Aufrtihrer. Es k6nnte flch alto am Ende doch

Einer in feiner Art verwirklichen. Diefe groBe Ehrlichkeit k6nnte
vielleicht ein Ideal werden.  Da grol3e Neuigkeiten immer in der
unwahrfcheinlichften  Ecke  anfangen,  fo  k6nnte  z.  8.  die  Tat-
fache,  daf} man fich heute  feiner Nacktheit langft nicht mehr fo
fchamt  wie  frtiher,  einen  An fang  zur  Ane.rkennung  des  Sofeins
bedeuten. Darauf werden noch weitere Anerkennungen von Din-

gen, die frtiher ftrengftes Tabu waren, folgen, denn die Wirklich-
keit der Erde wird nicht auf ewig verhtillt bleiben, wie die �vir-

gines velandae"  des  Tertullian.  Die  moralifche  Selbftenthtillung
bedeutet nur einen Schritt mehr in derfelben Richtung und fchon
fteht  Einer  in  der Wirklichkeit,  wie  er ift,  und  bekennt flch zu
flch felbft. Tut er es ohne Sinn, fo ift er ein chaotifcher Narr; vcr-
fteht er aber den Sinn defren, was er tut,  fo kann er ein h6herer
Menfch rein, der, ungeachtet des Leidens, das Chriftusfymbol ver-
wirklicht.  afters  namlich  fieht  man,  daft  rein  konkrete  Tabus
oder  magifche  Riten  einer  religi6fen  Vorftufe  auf  der  nachften
Stufe  zu  einer  feelifchen  Angelegenheit  oder  zu  rein  geiftigen
Symbolen werden.   Auf}erliches  Gefetz wird  im Laufe der Ent-
wicklung  zu  innerer  Gefinnung.  So  k6nnte  es  gerade  dem  pro-
teftantifchen  Menfchen  leicht  gefchehen,  daft  die  im hiftorifchen
Raume auflen befindliche Perfon Jefu zum h6heren Menfchen in
ihm felber werden k6nnte. Damit ware jener pfychologifche Zu-
ftand, welcher dem des Erleuchteten in der 6ftlichen Auffaflung
entfpricht, europaifch erreicht.
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All  dies  ift  wohl  Stufe  im  Entwicklungsprozef}  eines  h6heren
MenfchheitsbewuBtfeins, das fich auf den Wege zu ungekannten
Zielen befindet,  und  keine  Metaphyflk  in  gew6hnlichem  Sinne.
Vorerft und foweit ift es nur �Pfychologie", aber foweit auch er-
fahrbar, verftehbar und - Gott lei Dank - wirklich, eine Wirk-
lichkeit, mit der fich etwas tun laf}t, eine Wirklichkeit mit Ahnung
und darum lebendig. Meine Begntigung mit dem pfychifch Erfahr-
baren  und  meine  Ablehnung  des  Metaphyfifchen  wollen,  wie

jeder  Einflchtige  verftehen  wird,  keine  Gefte  des  Skeptizismus
oder Agnoftizismus mit Spitze gegen den Glauben oder das Vcr-
trauen in h6here Machte bedeuten,  fondern fie befagen ungefahr
dasfelbe, was Kant meinte, als er das Ding an fich einen ,,1ediglich
negativen Grenzbegriff" nannte. Jegliche Ausfage tiber das Trams-
zendente roll vermieden werden, denn fie ift ftets nur eine lacher-
1iche Anmaf}ung des menfchlichen Geiftes, der feiner Befchrankt-
heit unbewuf}t ift.  Wenn daher Gott oder das Tao eine Regung
oder ein Zuftand der Seele genannt wird, fo ift damit nur tiber das
Erkennbare etwas  ausgefagt,  nicht aber tiber  das Unerkennbare,
tiber welches  fchlechthin nichts ausgemacht werden kann.
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SCHLUSSWORT

Der Zweck meines Kommentars ift der Verfuch, die Brticke eines
innern, £eelifchen Verftandnifles zwifchen Oft und Weft zu fchla-

gen. Die Bafls jeder wirklichen Verftandigung ift der Menfch und
deshalb muf}te ich von menfchlichen Dingen reden. Das m6ge ent-
fchuldigen, daB ich nur auf's Allgemeine und nicht auf's  fpeziell
Technifche eingegangen bin.  Technifche Anweifungen find wert-
voll ftir folche, die wiflen, was ein Photographenapparat oder ein
Benzinmotor ift; fie flnd aber flnnlos fur Einen, der von folchen
ApparatenkeineAhnunghat.IndieferLagejedochbefindetfichder
abendlandifche  Menfch,  an  deflen  Adrefle  ich  fchreibe.  Darum
fchien es mir vor allen Dingen wichtig, die Ubereinftimmung der

pfychifchen Zuftande und der Symbolik hervorzuheben, denn in
die fen Analogien ift ein Zugang zu den inneren Raumen des 6ft-
1ichen Geiftes aufgetan, ein Zugang, der nicht das Opfer unferer
Eigenart  von  uns  fordert  und  uns  mit  Entwurzelung  bedroht,
aber  auch  nicht  ein  intellektuelles  Telefkop  oder  Mikrofkop,
welches  eine  Ausflcht  vermittelt,  die  uns  im  Grunde  genommen
nichts angeht, weil fie uns nicht ergreift. Es ift vielmehr die allen
Kulturmenfchen  gemeinfame  Atmofphare  des  Leidens,  Suchens
und  Strebens,  es  ift  das  der  Menfchheit  auferlegte,  ungeheuere
Naturexperiment  der  Bewufltwerdung,  das  auch  die  getrennte-
ften Kulturen als gemeinfame Aufgabe verbindet.  Das abendlan-
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difche  Bewuf}tfein  ift  unter  keinen  Umftanden  das  Bewufltfein
fchlechthin.   Es ift vielmehr eine hiftorifch bedingte und  geogra-

phifch befchrankte Gr6f}e, welche nur einen Teil der Menfchheit
reprafentiert. Die Erweiterung unferes Bewuf}tfeins roll nicht auf
Koften  anderer BewuBtfeinsarten  gehen,  fondern  foll  durch  die
Entwicklung jener Elemente unferer Pfyche, die den Eigenfchaf-
ten der fremden Pfyche analog find, zu Stande kommen, wie der
Often unferer Technik, Wiflenfchaft und Induftrie auch nicht ent-
raten kann. Die europaifche Invaflon im Often war eine Gewalt-
tat groflen Stiles. Sie hat uns - noblesse oblige - die Verpflich-
tung hinterlaflen,  den Geift des Oftens zu begreifen.  Das ift uns
vielleicht n6tiger, als wir derzeit ahnen.
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BEISPIELE  EUROPAISCHER  MANDALAS

Die  Bilder  find  bei  der  Behandlung  von  Patienten  in  der  iin
Text erwfhnten Weife  entftanden. Das friihefte Bild datiert von
1916.SamtlicheBilderflndfpontanentftandenohnediegeringfte
6ftliche  Beeinfluffung.  Die  I  Gng-Hexagramme  in  Bild  Nr.  4
ftammen  aus  der Lekttire  der  Legge'fchen  Uberfetzung  in  den

�Sacred Books  of the Eaft", welche  aber  nur  darum in  das Bild
hineingefetzt wurden, well ihr Inhalt der (akademifch gebildeten)
Patientin  als ftir ihr Leben  befonders  bedeutfam vorkam. Keine
der  mir  bekannten  europfifchen  Mandalas,  von  denen  ich  eine
ziemlich grof3e Sammlung befitze, erreicht die konventionell und
traditionell  gefeftigte  Harmonie  und  Vollkommenheit  des  aft-
lichen Mandala. Ich habe darum unter den unendlich vaiierenden
europaifchen Mandalas eine Auswahl von zehn Bildern getroffen,
welche,inihrerGefamcheitwenigftens,denParallelismus6ftlicher
Philofophie  mit  unbewuf}ter  europaifcher Ideenbildung  deutlich
illuftrieren dtirften.

C. G.JUNG



VERZEICHNIS     DER     TAFELN

1.    9  Die  Goldblume  als  die  herrlichste  von  allen  Blumen  dargestellt.
2.    9  In  der  Mitte  die  Goldblume,  von  ihr  ausstrahlend Fische  als Frucht-

barkeits-Symbole   (entspr.   den   Donnerkeilen   des   lamaLi.stischen   Man-

dala).

3,   d7  Leuchtende Blume  in  der  Mitte  mit  darum-rotierenden  Sternen.  Urn
die Blume Mauer  mit  8  Toren.  Das Ganze  als  durchscheinendes Fenster

8edacht,
4.    9  Trennung  von  Luft-und  Erdwelt  (Vogel  und  Schlange).  In  der Mitte

Blume  mit  goldenem  Stern.

5.    9  Trennung  von  heller  und  dunkler  Welt,  von  himmlischer  und  irdi-
scher  Seele.  In  der  Mitte  Darstellung  der  Kontemplation.

6.   c7  In  der  Mitte  das  weiBe  Licht,  im  Himmelsraum  erstrahlend;  in  der
ersten   Umfassung:   protoplasmatische   Lebenskeime;   in   der   zweiten:
rotierende  kosmische  Prinzipien,  welche, die  4  Grundfarben  enthalten;
in  der  dritten  und  vierten:   ein-  und  auswartswirkende  sch6pf erische
Krafte.  In  den  Kardinalpunkten:   die  c7  und   9   Seelen,  beide  wieder
mach  hell  und  dunkel  getrennt.

7.   9  Darstellung  der  Tetraktys  in  der  Kreisbewegung.
8.    9  Das  Kind  in  der  Keimblase  mit  den  4  Grundf arben  in  der  Kreis-

bewegung  begriff en.

9.   9  In  der  Mitte  Keimblase  nit  menschlicher  Gestalt,  von  Blutgef aBen
ernahrt,  die  ihren  Ursprung  im  Kosmos  haben,  Der  Kosmos  rotiert  urn
die  Mitte,  welche  seine  EmaLnationen  anzieht.  AUBenherum  lagert  Ner-
vengewebe,  andeutend,  daB  der ProzeB  im  Plexus  solaris  stattfindet.

10.   c7  Mandala  als  bet estigte  Stadt  nit  Wall  und  Wassergraben.   Innen
breiter  Wassergraben,  der  eine  mit  16  Ttlrmen  bewehrte  Mauer  urn-

gibt,  die  ihrerseits  wieder  von  einem  Wassergraben  gef olgt  ist.  Dieser
umschlieBt  ein zentrales  SchloB  mit  §oldenen Dachern,  dessen  Zentrum
ein goldener Tempel ist,
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TEXT  UND   ERLAUTERUNGEN  VON
R I C H A R D  W I Ij H E L M



URSPRUNG UND INHALT DES TAI I GIN HUA
DSUNG DSCHI

I. Herkunft des Buches

Das Buch ftammt aus einem efoterifchen Kreis in China.  Es war
lange mtindlich, damn handfchriftlich tiberliefert; der erfte Druck
ftammt aus der  KiEn-Lung-Zeit (18. Jahrhundert). Zuletzt ift es
im Jahr  I92o zufammen mit dem Hui Ming Ging in Peking in
taufend Exemplaren neu gedruckt und an einen kleinen Kreis von
Menfchen verteilt worden,  bei  denen  der Verfafrer Verftandnis
ftir die in ihm er6rterten Fragen vorausfetzte.   Auf diefe Weife

gelang es mir,  ein Exempl\ar  zu bekommen.  Der Neudruck und
die Verbreitung des Btichleins hat feinen Grund in einem Neuer-
wachen religi6fer Str6mungen anlaBlich  der Not  der politifchen
und wirtfchaftlichen Verhaltnifle in China.  Eine Reihe von Ge-
heimfekten hat fich gebildet, deren Beftreben es ift, in praktifcher
Ubung der Geheimtiberlieferungen aus alter Zeit einen Seelenzu-
ftand zu erreichen,  der tiber  alle Mifere des Lebens hinausftihrt.
Als Methoden werden neben den in China fehr verbreiteten me-
diumiftifchen  Sitzungen,  durch  die  man  in  direkte  Verbindung
mit  G6ttem  und  Abgefchiedenen  zu  kommen  fucht,  und  Ver-
fuchen mit der Planchette 1) (dem fliegenden Geifterftift, wie der
1)  Sehr seltsam  ist,  daB  der  Verbreiter  dieser  Schrift  sich  durch  die  Planchette eine

Vorrede  von  Lfi  Dsu,  einem  Adepten  aus  der  Tangdynastie,  auf  den  diese  Lehren
zurtickgeftihrt   werden,   hat   schreiben   lassen,   Diese   Vorrede   weicht   freilich   sehr
stark  von  den  im  Buch  vorhandenen  Gedanken  ab;  sic  ist  platt  und  nichtssagend,
wie  dergleichen  Erzeugnisse  meistens  sind.
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chineflfche  Ausdruck  lautet),  Schriftmagie,  Gebet,  Opfer  ufw.
angewandt.  Daneben geht aber eine efoterifche Richtung einher,
die flch fehr energifch der pfychologifchen Methode, der Medita-
tion bzw.  Yogapraxis  zugewandt hat.  Ihre Anhanger  erreichen
auch  das  zentrale  Erlebnis  -  im  Unterfchied  von  denjenigen
europaifchen  �Yogin",  bei  denen  diefe  6ftlichen  Ubungen  nur
Sport find - faft ausnahmslos,  fo daft man fagen kann, daf} es
fich hier ftir den chinefifchen Seelenzuftand (der,  wie C.  G. Jung
fehr richtig zeigt, vom europaifchen in einigen grundlegenden Be-
ziehungen - zum mindeften bis in die neuefte Zeit - fehr we-
fentlich verfchieden war), urn eine vollkommen geflcherte Methode
zur Erreichung beftimmter  feelifcher Erlebniffe handelt.   Neben
der Losl6fung aus den Fefleln der wahnvollen Auf}enwelt find es
bei den verfchiedenen Sekten noch mancherlei andere Ziele, die fie
erftreben:  Die  h6chfte  Stufe  erftrebt  durch  diefe  Losl6fung  auf
meditativer Grundlage entweder das buddhiftifche Nirvana oder,
wie z. 8. die vorliegende Schrift, durch Verbindung des geiftigen
Prinzips  im  Menfchen  mit  zugeordneten  pfychogenen  Kraften,
die  M6glichkeit  des  Weiterlebens  mach  dem Tode,  nicht  nur  als
der Aufl6fung  verfallenes  Schattenwefen,  fondern  als bewuBter
Geift  vorzubereiten.  Daneben  und  oft  damit  verbunden  gibt  es
Richtungen,  die  durch  diefe  Meditation  eine  pfychifche  Einwir-
kung auf gewifle vegetativ-animalifche Lebensprozefle (wir wtir-
den auf europaifch hier von Vorgangen des endokrinen Drtifen-
fyftems reden)  fuchen, durch die eine Starkung, Verjtingung und
Normaliflerung des Lebensprozefles bewirkt werden roll, durch die
auch der Tod in der Weife tiberwunden wird, daft er flch als har-
monifcher Abfchluf} dem LebensprozeB einftigt:  der irdifche Leib
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wird von dem (zu felbftfndigem Weiterleben in dem aus feinem
Kraftfyftem erzeugten Geiftleib befahigten) geiftigen Prinzip vcr-
1aflen und bleibt als austrocknende Schale zurtick wie die Schale
einer  ausgefchltipften  Zikade.   In  niedrigeren  Regionen  diefer
Sekten erftrebt man Zauberkrafte  auf diefe Weife  zu erlangen,
die  Fahigkeit,  b6fe  Geifter  und  Krankheiten  zu bannen,  wobei
damn auch Talismane, Wort- und Schriftzauber ihre Rolle fpie-
len. Dabei kann es damn auch zu gelegentlichen Maftenpfychofen
kommen, die in religi6fen oder politifch-religi6fen Unruhen (wie
z. 8.  die Boxerbewegung eine war) ihre Ausl6fung finden.  Neu-
erdings zeigt flch die ohnehin vorhandene fynkretiftifche Neigung
des Taoismus darin,  daf} in folche Grtindungen Angeh6rige aller
ftinf  Weltreligionen  (Konfuzianismus,  Taoismus,  Buddhismus,
Islam,  Chriftentum;  gelegentlich  wird  auch  noch  das  Judentum
befonders erwahnt) aufgenommen werden, ohne daB fie aus ihren
Religionsgemeinfchaften auszufcheiden brauchen.
Wenn wir auf diefe Weife die Hintergrtinde kurz gezeichnet ha-
ben,  aus  denen in  unferen Tagen  folche Bewegungen  hervortl.e-
ten,  fo  bleibt noch ein kurzes Wort  zu  fagen tiber  die  Quellen,
aus  denen  die Lehren  des  vorliegenden Buches  ftammen.   Dabei
machen wir nun fehr merkwtirdige Entdeckungen.  Diefe Lehren
find viel alter als ihre fchriftliche Fixierung. Wenn das Tai I Gin
Hua Dsung Dsch.1. 1)  fich als Holzplattendruck bis ins flebzehnte

Jahrhundert  zurtickverfolgen  laBt  -  der  Verfafler  befchreibt,
wie er ein nicht ganz vollftandiges Exemplar aus diefer Zeit in der
Liu Li Tfchang, der alten Buchhandler- und Antiquitatenhandler-
1)  �Das  Geheimnis  der  goldenen  Bltite"  (Tai  I  Gin,  Hua  Dsung  Dsch.l'),  des,sen  Titel

in  der  als  Vorlage  benutzten  Ausgabe  vom  chinesischen  Herausgeber  in  �Tschang
Scheng  Schu"  (�Die  Kunst  das  menschliche  Leben  zu  verlangern")  geandert  wurde.
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Strafle  Pekings  gefunden hat,  das  er  fpater  aus  dem Buch eines
Freundes  erganzte  -,  fo  geht  die  mtindliche  Uberlieferung  zu-
rtick auf die Religion des goldenen Lebenselixiers (Gin Dan Giau),
die  in  der  Tangzeit  im  achten  Jahrhundert  entftanden ift.   Als
Stifter wird der bekannte taoiftifche Adept Lti Yen (Lti Dung Bin)

genannt,  den  die Volksfage  fpater unter  die  acht  Unfterblichen
eingereiht,  und urn den fich im Laufe der  Zeit ein reicher My-
thenkranz gefammelt hat. Diefe Gemeinde hatte in der Tangzeit,
als alle Religionen, einheimifche und fremde, Duldung und Pflege
fanden, eine grof}e Verbreitung, erlitt aber im Laufe der Zeit, da
man ihre Mitglieder im Verdacht geheimer politifcher Umtriebe
hatte  (fle  war von An fang  an eine  efoterifche  Geheimreligion),
immer wieder von Seiten einer feindlichen Regierung Verfolgun-

gen, zuletzt noch auf auf}erft graufameweife von der Mandfchu-
regierung 1) kurz vor ihrem eigenen Sturz. Viele ihrer Anhanger
haben flch der chriftlichen Religion zugewandt. Alle, auch foweit
fle  nicht  direkt  in  die  Kirche  eintraten,  find  ihr  fehr  freundlich

geflnnt.
Uber  die  Lehren  der  Gin  Dan  Giau  gibt  unfer  Buch  die  befte
Auskunft.  Die  Ausfprtiche werden  auf  Lti Yen  (der  mit  feiner
anderen  Bezeichnung  Lti  Dung  Bin,  d.  h.  Lti  der  H6hlengaft,
heiflt) zurtickgeftihrt. Im Buch wird er als Patriarch Lti, Lu Dsu,
eingeftihrt. Er lebte urn die Wende des achten und neunten Jahr-
hunderts und ift im Jahre 75 5 mach Chrifti geboren. Seinen Wor-

ten  ift  ein  fpaterer  Kommentar  beigeftigt,  der  aber  derfelben
Uberlieferung entftammt.

1)  Im  Jahr  1891  wurden  15000  ihrer  Anhanger  von  den  Mandschus61dnern  nieder-

8emacht.
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Woher hatte Lti feine efoterifchen Geheimlehren? Er felbft fuhrt
ihren Urfprung zurtick  auf  Guan Yin Hi,  den Meifter Yin Hi
vom  Pafl  (Guam,  d.  h.  Han  Gu-Pafl),  ftir  den  der  Sage  mach
Laotfe  feinen Taoteking  aufgefchrieben hatte.   Und in  der Tat
finden  fich  eine  Menge  Gedanken  in  dem  Syftem,  die  den  im
Taoteking efoterifch verborgenen myftifchen Lehren entftammen

(man vergleiche z. 8. die G5tter im Tal, die mit dem Talgeift des
Laotfe identifch flnd, u.  a.). Wahrend aber der Taoismus in der
Hanzeit  immer  mehr  in  ein  auf}erliches  Zauberwefen  ausartete,
da  die  Hofmagier  taoiftifcher  Provenienz  durch  die  Mittel  der
Alchemie die Goldpille (Stein der Weifen)  fuchten, die Gold aus
unedlen  Metallen  erzeugen  und  dem  Menfchen  phyflfche  Un-
fterblichkeit verleihen follte, handelt es fich bei der Grtindung des
Lti Yen urn eine Reform. Die alchemiftifchen Bezeichnungen wer-
den  zu  Symbolen  pfychologifcher  Vorgange.  Hierin  kommt  er
den  urfprtinglichen  Gedanken  des  Laotfe  wieder  naher.  Aber
wahrend Laotfe ein ganz freier Denker war und rein Nachfolger
Dfchuang Ds.1. gelegentlich allen Hokuspokus der Yogapraxis, der
Naturheiler,  der  Lebenselixierfucher  verh6hnte  -  obwohl  er
felbft nattirlich auch Meditation getrieben hat,  die ihm zur Ein-
heitsfchau verhalf, auf der rein nachtraglich gedankenmaflig aus-

gebautes Syftem beruht -,  fo findet flch in Lti Yen eine gewifle
Glaubigkeit, ein religi6fer Zug, der zwar - durch den Buddhis-
mus angeregt - vom Wahn aller Auflerlichkeiten tiberzeugt ift,
aber doch in einer Weife, die flch deutlich vom Buddhismus unter-
fcheidet. Er fucht mit aller Kraft mach dem ruhenden Pol in der
Erfcheinungen  I-.1ucht,  wo  ewiges  Leben  dem  Adepten  zu  Teil
wird,  ein Gedanke,  der dem Buddhismus,  der jedes  fubftantielle
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Ich leugnet, vollkommen fremd ift.  Dennoch darf man  die Ein-
fltiffe  des  Mahayanabuddhismus,  der  damals  machtvoll  China
beherrfchte,  nicht  unterfchatzen.    Buddhiftifche  Sutren  werden
wiederholt zitiert. Ja, in unferm Text ift diefer Einfluf} noch gr6-
f}er als in der Gin Dan Giau im allgemeinen angenommen wer-
den darf. In der zweiten Halfte des dritten Abfchnitts wird aus-
drticklich  auf  die  Methode  der   �fixierenden  Kontemplation"

(Dschi  Guam)  hingewiefen.  Das  ift  eine  rein  buddhiftifche  Me-
thode, die in der Ti¬n-Tai-Schule des Dschi Kai ausgetibt wurde.
Von da an laf}t flch ein gewifler Bruch in der Darftellung in uns-
rer  Schrift  verfolgen.  Auf  der  einen  Seite  wird  die  Pflege  der

�Goldblume"  weiterhin  befchrieben,  auf  der  andern  Seite  aber
treten rein buddhiftifche Gedanken hervor,  die das Ziel in welt-
abgewandter Weife fehr ftark in die Nahe des Nirvana verfchieH
ben. Es folgen damn noch einige Abfchnitte,1) die, was die geiftige

H6henlage und die Straffheit des Zufammenhangs anlangt, h6ch-
ftens den Wert einer Nachlefe beanfpruchen k6nnen.  AUBerdem
wird  die Arbeit  an der inneren  Neugeburt  durch den Kreislauf
des Lichts und  die Erzeugung  des g6ttlichen Samenkorns nur in
ihren  erften  Stadien  gefchildert,  obwohl  als  Ziel  die  weiteren
Stadien genannt flnd, wie fie z. 8. in den Sti Ming Fang des liu
Hua  Yang  naher  ausgeftihrt  werden.  Wir  k6nnen  darum  die
Vermutung nicht von der Hand weifen, daB tatfachlich ein Teil
der Schriften verloren gegangen und aus andern Quellen erfetzt
worden ift.  Das wtirde  den genannten Bruch und  das Abfinken
des Niveaus in den nicht tiberfetzten Partien erklaren.
Aber  bei  der  unbefangenen  Lekttire  fallt  auf,  daf}  diefe  beiden
1}  Diese  Abschnitte  sind  aus  der  vorliegenden  Ubersetzung  weggeblieben.
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Quellen ftir  den Gedankeninhalt noch nicht  gentigen.   Auch der
Konfuzianismus, in feiner auf dem I Ging begrtindeten Richtung,
ift nit bentitzt. Die acht Grundzeichen des I Ging (Ba Gua) wer-
den an verfchiedenen Stellen als Symbole ftir gewifre innere Vor-

gange herbeigezogen,  und  wir werden weiter unten noch  zu  er-
klaren verfuchen,  welchen EinfluB  diefe Verwendung  der  Sym-
bole bewirkt hat. Ubrigens hat ja der Konfuzianismus eine breite
Ba,ris  nit  dem  Taoismus  gemeinfam,  fodaf}  durch  diefe  Gedan-
kenvereinigung keine St6rung des Zufammenhangs erfolgte.
Merkwtirdig  bertihrt  es  vielleicht  manchen  europaifchen  Lefer,
daft Wendungen im Text vorkommen, die ihm aus der chriftlichen
Lehre  bekannt find, wahrend  andrerfeits gerade diefe ganz be-
kannten Dinge, die in Europa vielfach faft nur noch als kultifche
Phrafen aufgefaf}t werden,eine ganze andereperfpektive gewin-
nen durch die pfychologifchen Zufammenhange, in die fie hinein-

geftellt find. Wir finden Anfchauungen und Begriffe wie folgende
(urn nur einige beliebige herauszugreifen, die befonders auffallend
find):  Das  Licht  ift  das  Leben  der  Menfchen.  Das  Auge  ift  des
Leibes Licht. Die geiftige Wiedergeburt des Menfchen aus Wafler
und Feuer, zu der die Gedankenerde (Geift) als Mutterfchofl oder
Ackerfeld hinzukommen muf}. Man vergleiche dazu die johannE-
ifchen Anfchauungen: �Ich taufe euch mit Waffer; nach mir wird
Einer kommen, der wird euch nit heiligem Geift und Feuer tau-
fen" oder:  �Es lei denn, daft jemand von neuem geboren werde
aus  dem  Wafrer  und  Geift,  fo  kann  er  nicht  ins  Himmelreich
kommen". Vie plaftifch wird namentlich der Gedanke des ,,Waf-
fers"  als  Samenfubftanz  in  unferem  Text  und  wie  deutlich  der
Unterfchied  der  mach  auBen  ftr5menden  Tatigkeit,  die  flch  im
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Zeugen  erfch6pft  (Was  vom  Fleifch  geboren  wird,  ift  Fleifch),
und   der   �rticklaufigen"   Bewegung   (i7ife'4-at`ota).   Auch   das   Bad

fpielt bei  diefer Wiedergeburt eine Rolle, ebenfo wie bei der jo-
hannEifchen  (und  chriftlichen)  Taufe.  Aber  felbft  die  myftifche
Hochzeit,  die  in  der  chriftlichen  Parabolik  eine  fo  grofle  Rolle
fpielt, kommt verfchiedene Male vor; auch das Kind, der Knabe

(puer aeternus, der Chriftus, der in uns geboren werden mufl und
der  andrerfeits  der  Brautigam  der  Seele  ift)  im  eignen  Innern,
ebenfo  wie  die  Braut,  werden  genannt.  Und  was  vielleicht  am
auffallendften ift: felbft ein fcheinbar fo nebenfachlicher Zug, daft
man 01 in den Lampen haben mufl,  damit fle hell brennen, ge-
winnt eine neue und faft mafflve pfychologifche Bedeutung durch
unfern Text. Es verdient auch noch erwahnt zu werden, daft der
Ausdruck Goldblume (Gin Hua) in efoterifcher Hinflcht auch den
Ausdruck  �Licht"  enthalt.  Wenn man die zwei Zeichen namlich
I o untereinander fchl.eibt, daB lie flch bertihren, fo bildet der un-
tere Teil des oberen und der obere Teil des unteren das Zeichen

�Licht" (Guang). Offenbar ift diefes Geheimzeichen in einer Ver-
fo]gungszeit  erfunden  worden,  die  damn  auch  bewirkt  haben
mag,  daft die Weitergabe der Lehre nur unter dem Schleier tief-
ften Geheimnifles ftattfand, urn jede Gefahr mach M691ichkeit zu
vermeiden.  Das  war  damn  wieder  der  Grund,  daB  die  Lehren
immer  auf  geheime  Kreife bet.chrankt blieben.  Immerhin  ift ihr
Anhang auch heute noch gr6f}er, als mach auflen hervortritt.
Wenn wir nun fragen, wohin diefe Lichtreligion weift, fo k6nnen
wir in erfter Linie an i'erflen denken, da ja in der Tangzeit per-
flfche Tempel in China an vielen Often vorhanden waren. Aber
wenn  auch einiges mit  der Zarathuftra-Religion und namentlich
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mit der perflfchen Myftik ftimmt, fo find andrerfeits doch wieder
fehr ftarke Divergenzen vorhanden. Ein anderer Gedanke ift, daft
ein direkter chriftlicher Einflufl ftattgefunden hat.  Zur Tangzeit
ftand  die  chriftlich-neftorianifche  Religion,  die  die  Religion  der
mit  dem  Kaifer  verbtindeten  Uiguren war,  in hohem Anfehen,
wie  das  bekannte  neftorianifche  Monument  in  Sianfu,  das  im

Jahr  781  errichtet  wurde,  mit  feiner  chineflfchen  und  fyrifchen
Infchrift  beweift.  So  find  Beziehungen  zwifchen  den  Neftoria-
nern  und  der  Gin  Dan  Giau  fehr  wohl  m6glich.  Th.  Richard

ging  fo  weit,  in  der  Gin Dan  Giau  einfach  die Refte  der  alten
Neftorianer zu fehen. Gewifle Ubereinftimmungen im Ritual und

gewifle Traditionen der Gin Dan Giau-Mitglieder, die fehi- nahe
an Chriftliches herankommen, beftimmten ihn dazu.  Neuerdings
hat  P.  Y.  Saeki 1)  diefe  Theorie  wieder  aufgenommen  und  an
Hand der von Pelliot in Dun Huang gefundenen neftorianifchen
Liturgien eine Reihe weiterer Parallelen feftgeftellt. Ja er geht fo
weit,  Lti  Yen,  den  Stifter  der  Gin  Dan  Giau,  mit  Adam,  dem
Aufzeichner  des Texts  der  Neftorianergedenktafel,  der  flch mit
dem chineflfchen Namen Lti Siu  Yen unterzeichnet,  zu identifi-
zieren. Danach ware alfo Lti Yen, der Stifter der Gin Dan Giau,
ein  Chrift neftorianifchen  Bekenntnifres  gewefen!   Saeki  geht  in
feiner  Identifizierungsfreude  entfchieden  zu  welt;  feine  Beweife
find  alle beinahe tiberzeugend,  aber immer  fehlt  der  fpringende
Punkt, der den Beweis fchltiffig macht. Aus vielen halben Bewei-
£en wird aber kein ganzer. Aber foweit werden wir ihm zuftim-
men mtiffen, daf} in der Gin Dan Giau ein fehr ftarker Zuftrom
neftorianifcher Gedanken ftattgefunden hat,  der fich auch in der
1)  The  Nestorian  Monument  in  China,  London,  2.  Aufl.   1928.
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vorliegenden  Schrift  noch  geltend  macht.  Diefe  Gedanken  neh-
men flch in dem fremden Gewand z. T.  feltfam aus, z. T. erhai-
ten fle  eine merkwtirdige Art neuer  Lebendigkeit.  So  fehen wir
auch hier einen der Punkte, die es immer wieder beweifen:

�Orient und Occident / Sind nicht mehr zu trennen."

2. Die pfychologifchen und  kosmologifchen Voraus-
I etzungen des Werkes

Zum Verftandnis der nachfolgenden Uberfetzung ift es von Wert,
daf}  noch  einige  Worte  tiber  die  Grundlagen  der  Weltanfchau-
ung gefagt werden,  auf denen die, Methode beruht.  Diefe Welt-
anfchauung ift bis auf einen gewiflen Grad das gemeinfame Eigen-
tum  aller  chineflfchen  philofophifchen  Richtungen.  Sic  baut  fich
auf  von  der  Vorausfetzung  aus,  daft  Kosmos  und  Menfch  im
Grunde  gemeinfamen  Gefetzen  gehorchen,  daf}  der  Menfch  ein
Kosmos  im  kleinen  und  von  dem  groflen  Kosmos  nicht  durch
fefte  Schranken  gefchieden  ift.  Diefelben  Gefetze  herrfchen  hier
wie  dort,  und vom einen Zuftand  aus er6ffnet flch  der Zugang
zum andern.  Pfyche  und  Kosmos  verhalten  flch wie  Innenwelt
und Umwelt. Der Menfch partizipiert daher naturhaft an allem
kosmifchen  Gefchehen  und  ift  innerlich  wie  auf}erlich  nit  ihm
verwoben.
Das T a o, der We I t I i n n, We g, beherrfcht daher den Menfchen
ebenfo wie die unflchtbare und die flchtba,re Natur (Himmel und
Erde).  Das Zeichen Tao in feiner urfprtinglichen Form 1)  befteht

1)  Vg1.   GUDschou   Bi6n,   Bd.   66,   S.   25   ff,   das   auch   bei   der  Analyse   der  tibrigen

Zeichen  zu  Rate  gezogen  wurde,
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aus einem Kopf,  dei. wohl  als  �Anfang"  gedeutet werden mufl,
damn dem Zeichen ftir �Gehen", und zwar in feiner Doppelform,
in  der  es  auch  �Geleife"  bedeutet,  und  darunter  damn  noch  das
Zeichen  �ftehen bleiben",  das in  der  fpateren  Schreibweife weg-

gelaflen wird. Die urfpriingliche Bedeutung ift alfo:  �ein Geleife,
das -  felber feftftehend - von einem An fang aus direkt zum
Ziel  ftihrt." Es  liegt  alto  der  Gedanke  zugrunde,  daB  es,  felber
unbewegt,  alle  Bewegung  vermittelt  und  ihr  das  Gefetz  gibt.
Himmelsbahnen find die Bahnen, auf denen flch die Geftirne be-
wegen; die Bahn des Menfchen ift der Veg, auf dem er wandeln
roll. Diefes Wort hat Laotfe in metaphyfifchem Sinne gebraucht,
als  das  letzte  Weltprinzip,  als  den  �Sinn"  vor  aller  Verwirk-
1ichung,  noch nicht  durch  das  polare Auseinandertreten  der Ge-

genfatze getrennt, an das alle Verwirklichung gebunden ift. Diefe
Terminologie ift im vorliegenden Buch vorausgefetzt.
Im  Konfuzianismus  findet  flch  ein  gewiffer  Unterfchied.  Das
Wort Tao hat hier einen innerweltlichen Sinn = der rechte Veg,
einerfeits  der W.eg  des  Himmels,  andrerfeits  der Veg  des Men-
fchen. Das letzte Prinzip der zweitlofen Einheit ift ftir den Kon-
fuzianismus  das  Tai  Gi  (der  grof}e  Firftbalken,  der  grof}e
Pol).  Der  Ausdruck  Pol  kommt  gelegentlich  in  unfrer  Schrift
auch vor und ift damn identifch mit Tao.
Aus dem Tao bzw. dem Tai Gi entftehen nun die Prinzipien der
Wirklichkeit,  das  polare  Lichte  (Yang)  und  das  polare
Dunkle  oder  Schattige  (Yin).  Man  hat  im  Kreis  europai-
fcher Forfcher dabei in erfter Linie an Sexualbeziehungen gedacht.
Allein die Zeichen beziehen flch auf Naturerfcheinungen.  Yin ift
Schatten, daher die Nordfeite eines Berges und die Stidfeite eines
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Flufles  (weil  die Sonne  tagstiber  fo fteht,  daf  er von  Stiden aus
dunkel   erfcheint). Yang  zeigt  in   feiner  urfprtinglichen   Form
flatternde Wimpel und ift - dem Zeichen Yin entfprechend -
die  Stidfeite  des Berges und  die  Nordfeite  des  Fluffes.   Erft von
diefer Bedeutung �Licht" und �Dunkel" wird damn das Prinzip
auf alle polaren Gegenfatze,  auch die  fexuellen,  ausgedehnt.  Da
aber beide  nur innerhalb  des  Gebiets  der Erfcheinung tatig  find
und  ihren  gemeinfamen  Urfprung  im  zweitlofen  Einen  haben,
wobei  Yang  als  das  aktive  Prinzip  bedingend  und  Yin  als  das

paflive Prinzip abgeleitet und bedingt erfcheint, ift es ganz klar,
daft  diefen  Gedanken  nicht  ein  metaphyflfcher  Dualismus  zu
Grunde liegt.  Weniger  abftrakt  als  Yin und  Yang find  die Be-

griffe des S ch 6 p f e r i I ch e n und des E in p f a n g e n d e n  (Ki¬n
und.Kun), die dem Buch derwandlungen entftammen und flch in
Himmel und Erde fymbolifleren. Durch dieverbindung von Him-
mel und Erde  und  durch  diewirkfamkeit  der  dualen Urkrafte
innerhalb diefes Schauplatzes (mach dem e i n e n Urgefetz Tao) ent-
ftehen die �zehntaufend Dinge", d. h. die fuf}ere Welt.
Unter die fen Diiigen befindet fich - auf}erlich betrachtet - auch
der  Menfch  in  feiner  k6rperlichen  Erfcheinung,  die  in
allen  Stricken  ein  kleines  Weltall  (Siau  Ti¬n  Di)  ift.  So
ftammt auch das  Innere  des Menfchen vom Himmel  ab  - wie
die Konfuzianer fagen - oder ift eine Erfcheinungsform des Tao,
wie die Taoiften es ausdrticken.  Der Menfch entfaltet flch feiner
Erfcheinung mach in eine Vielheit von Individuen, in deren jedem
die  zentrale  Eins  als  Lebensprinzip  eingefchloflen  ift;  nur  daft
fie fofort - noch vor der Geburt im Moment der Empfangnis -

polar-dual auseinandertritt inwefen und Lehen (Sing und Ming).
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Das Zeichen ftir W e I e n  (S i n g)  fetzt fich zufammen aus Herz

(Sin)  und Entftehen,  Geborenwerden  (Scheng).  Das H erz  (Sin)
ift  nach  chinefl£cher  Auffaflung  der  Sitz  des  emotionellen  Be-
wuf}tfeins, das durch geftihlsmffsige Reaktion auf Eindrticke aus
der Auf enwelt durch die ftinf Sinne geweckt wird. Das, was als
Subftrat tibrig bleibt,  wenn keine Geftihle fich auf}ern,  was alto
noch fozufagen im jenfeitigen -tiberbewuBten -Zuftand weilt:
ift das We fen (Sing). Je mach der genaueren Definition, die man
diefem  Begriff  gibt,  ift  es  urfprtinglich  gut,  wenn  man  es  unter
dem Geflchtspunkt der ewigen Idee betrachtet  (Mong Ds.I.), oder
urfprtinglich  b6£e  oder  zum  mindeften  neutral,  fo  daf}  es  erft
durch eine lange Entwicklung der Sitte gut gemacht werden mufl,
wenn man es unter dem Geflchtspunkt der empirifch-hiftorifchen
Entwicklung betrachtet (Stin Kuang).
Das  We fen  (Sing),  das  auf  alle  Falle  dem  Logos  nahefteht,
tritt nun, wenn es in die Erfcheinung eingeht, eng verbunden mit
dem Leben (Ming)  auf .  Das Zeichen M i n g  (L e b e n) bedeutet
eigentlich einen k6niglichen Befehl,  damn 8 e ft i in in u n g, Vcr.-
hangnis,  das einem Menfchen beftimmte  Schickfal,  alfo auch die
Dauer der Lebenszeit, das Mal} der zur Verftigung ftehenden Vi-
talkraft,  fodaf}  alfo  Ming  (Leben)  dem  Eros  nahefteht.  Beide
Prinzipien find  fozufagen tiberindividuell.  Das We fen  (Sing)  ift
das,  was  den  Menfchen  als  Geifteswefen  zum  Menfchen  macht.
Der einzelne Menfch hat es,  aber es greift tiber das  Individuum
weit hinaus.  Das L e b e n (M i n g)  ift info fern auch tiberindivi-
duell,  als  der Menfch  rein Verhangnis,  das  nicht  feinem bewufl-
ten Willen entfpringt, einfach hinnehmen muf}. Der Konfuzianis-
mus  fleht  in  ihm  e i n  v o in  H i in in e i  b e ft i in in t e s  G e -
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I e t z,  dem man flch ftigen mu{};  der Taoismus fleht in ihm das
bunte Spiel der Natur,  das zwar die Gefetze des Tao nicht urn-

gehen  kann,  da,s  als  folches  aber  fchlechthin  Z u f a 11  ift;  der
Buddhismus  in  China  fleht  darin  K a r in a a u s w i r k u n g
innerhalb der Welt des Wahns.
Die fen  Dualpaaren  entfprechen  nun  im  k6rperlich-perf6nlichen
Menfchen folgende polare Spannungen. Der K6rper wird belebt
durch das Zufammenfpiel von zwei feelifchen Gebilden:  I. Hun,
das ich,  da es den Yangprinzip zugeh6rt,  mit A n i in u s tiber-
fetzt  habe,  und  2.  P o,  das  dem  Yinprinzip  zugeh6rt  und  mit
A n i in a  wiedergegeben  wurde.  Beides  flnd  Vorftellungen,  die
aus der Beobachtung des Hergangs des Todes entftammen, daher
fie auch beide  das  Kla,flenzeichen  des  Damons,  des  Abgefchiede-
men (Gui) haben. Man dachte flch die Anima als vorzugsweife an
die k6rperlichen Prozefre gekntipft; fie flnkt beim Tod mit in die
Erde und verweft.  Der Animus  dagegen ift die h6here Seele;  fie
fteigt mach dem Tode mach oben in die Luft, wo fle zunachft noch
eine Zeit lang fich betatigt und damn flch im Himmelsraum ver-
fltichtigt  bzw.  in  das  allgemeine  Lebensrefervoir  zurtickftr6mt.
Im lebenden  Menfchen  entfprechen  die  beiden bis  auf einen  ge-
wiflen  Grad  dem  Cerebral-  und  dem Solarfyftem.  Der Animus
wohnt in den Augen,  die Anima wohnt im Unterleib. Der Ani-
mus ift licht und 'beweglich,  die Anima ift dunkel und erdgebun-
den. Das Zeichen ftir Hun, Animus, fetzt fich zufammen aus Da-
mon  und  Wolke,  das  Zeichen  ftir  Po,  Anima,  aus  Damon und
weiB.  Daraus  lief}e  lich  etwa  auf  ahnliche  Gedanken  fchlief}en,
wie  wir fie  anderswo  als Schattenfeele  und  K6rperfeele wieder-
finden.  Zweifelios  ift  etwas  Ahnliches  auch  in  der  chineflfchen
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Auffaflung  enthalten.  Immerhin  mtillen  wir  in  der  Ableitung
vorfichtig rein,  da die altefte Schreibweife das Klaflenzeichen ftir
Damon noch nicht hat und es flch m691icherweife urn Urfymbole`
die nicht weiter ableitbar find, handeln k5nnte. Auf alle Falle ift
Animus - Hun - die lichte Yang-Seele, wahrend Anima - Po
- die dunkle Yinfeele ift.

D¬'r  gew6hnliche  ,,r e ch t 1 a u f i g e"   d.  h.   f a 1 1 e n d e  L e -

b e n s p r o z e 13 ift nun der,  daf} die beiden Seelen in Beziehung
zu  einander  treten  als  intellektueller  und  animalifcher  Faktor,
wobei es  denn in  der Regel  der  Fall  rein wird,  daB  die Anima,
der  dumpfe Wille,  von  den Leidenfchaften  geftachelt,  den Ani-
mus oder Intellekt in ihren Dienft zwingt. Zum mindeften foweit,
daf} er flch mach auflen wendet, wodurch die Krafte von Animus
und Anima verrinnen und das Leben flch aufzehrt.  Als pofltiver
Erfolg  gefchieht  die  Zeugung  von  neuen  We fen,  in  denen  flch
das Leben fortfetzt, wahrend das urfprtingliche We fen flch �ver-
auBert"  und  fchliefllich  �von  den  Dingen  zum  Ding  gemacht
wird". Der Endpunkt ift der Tod. Die Anima flnkt, der Animus
fteigt,  und  das  Ich bleibt iiun,  £einer  Kraft beraubt,  in  zweifel-
haftem  Zuftand.  Hat  es  die  �Verauf}erung"  bejaht,  fo  folgt  es
der Schwere und finkt in dumpfe Trtibfal  des Todes, nur ktim-
merlich  fich  nahrend  von  den  Wahnbildern  des  Lebens,  die  es
noch immer anziehen, ohne daf} es fich mehr aktiv daran beteili-

gen k6nnte  (H6llen, hungrige Seelen).  Hat es  dagegen trotz der
�Verauf}erlichung"  mach  oben ftrebend  fich bemtiht,  fo  erhalt  es
wenigftens ftir eine Zeit lang,  folange die Krafte der  Opfer der
Hinterbliebenen  es  ftarken,  ein  verhaltnismff}ig  feliges  Leben,
das  je  mach  feinen  Verdienften  abgeftuft  rein  wird.  In  beiden
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Fallen  zieht  fich  das  Perf6nliche  zurtick,  die  der  Verauf}erung
entfprechende  Involution  vollzieht  flch:  das  We fen  wird  zum
machtlofen Schemen, weil ihm die Krafte des Lebens fehlen und
rein Schickfal zu Ende `ift.  Es erlebt nun die Frtichte feiner guten
und b6fen Taten in Himmeln oder H611en, die aber nichts Auf}e-
res,  £ondern  rein  innere  Zuftande  find.  Je  mehr  es  fich  in  diefe
Zuftande vertieft,  defto mehr involviert es flch, bis es  fchliefllich
von der - wie immer gearteten - Dafeinsflache verfchwindet
und  die in ihm vorhandenen  Imaginationen den Vorrat bilden,
aus  denen  es,  in  einen  neuen  Mutterfchofl  eingehend,  ein  neues
Dafein beginnt.  Diefer ganze Zuftand ift D e r Z u ft a n d d e s
D a in o n s,  G e i ft e s,  d e s  H e i in g e g a n g e n e n,  fich  Zu-
rtickziehenden;  chineflfch  G u i  (oft  falfchlicherweife  mit  �Teu-
fel" tiberfetzt).
Wenn es dagegen wahrend des Lebens gelingt, d i e ,,r ti ck 1 a u -
f i g e",  ft e i g e n d e  8 e w e g u n g  der  Lebenskrafte  einzulei-
ten,  wenn  die  Krafte  der  Anima  vom  Animus  aus  beherrfcht
werden, fo findet eine Befreiung von den AUBendingen ftatt. Sic
werden erkannt, aber nicht begehrt. Dadurch wird der Wahn in
feiner  Kraft  gebrochen.   Ein  innerer  fteigender  Kreislauf   der
Krafte findet ftatt. Das Ich zieht flch aus den Verwicklungen mit
der Welt heraus,  und mach dem Tod bleibt es lebendig,  weil die

�Verinnerlichung"  die  Lebenskrafte  verhindert  hat,  mach  auf;en
zu  verrinnen,  und  fie  ftatt  deflen  in  der  inneren  Rotation  der
Monade  ein Lebenszentrim  gefchaffen haben,  das von  der k5r-

perlichen Exiftenz unabhangig  ift.  Ein  folches  Ich ift  Gin  G o t t,
D e u s,  S ch e n.  Das  Zeichen  ftir  Schen  bedeutet:  flch  ftrecken,
wirken, kurz das Gegenteii von Gui.  In der alteften Schreibweife
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wird  es  durch  eine  doppelte  Maanderwindung  dargeftellt,  die
fonft auch Donner, Blitz, elektrifche Erregung bedeutet.  Ein fol-
ches W-efen befitzt Dauer,  folange die innere Rotation wahrt. Es
vermag auch noch vom Unfichtbaren her die Menfchen zu beein-
fluflen und zu groBen Gedanken und edlem Tun zu begeiftern.
Das find die Heiligen und Weifen der alten Zeit,  die auf Jahr-
taufende hinaus die Menfchheit anregen und entwickeln.
Aber  eine  Befchrankung  bleibt.  Sic  find  noch  immer  perf6nlich
und  damit  den  Wirkungen  von  Raum  und  Zeit  unterworfen.
Aber  unfterblich find  auch fie  nicht,  ebenfo  wenig  wie Himmel
und Erde ewig find. Ewig ift nur die G o 1 d b 1 u in e, die durch
die innere Losl6fung von aller Verftrickung mit den Dingen ent-
fpringt.  Ein  Menfch,  der  diefe  Stufe  erreicht  hat,  transponiert
rein  Ich.  Er ift nicht mehr auf  die Monade befchrankt,  £ondern
durchdringt  den  Bannkreis  der  polaren  Zweiheit  aller  Erfchei-
nungen und kehrt zurtick zum zweitlofen Einen, dem Tao. Hier
ift nun ein Unterfchied zwil-chen Buddhismus und Taoismus.  Im
Buddhismus ift diefe Rtickkehr ins N i r v a n a mit einem v6lli-

gen Erl6fchen des Ichs, das ja nur Wahn ift, wie die Welt auch,
verbunden. Wenn es auch nicht mit einem Tod, einem Aufh6ren
erklart werden darf, £o ift es doch fchlechthin Transzendenz.  Im
Taoismus dagegen ift das Ziel,  daB  fozufagen die  Idee der Per-
£on, die �Spuren" der Erlebniffe, in Verklarung erhalten bleiben.
Das ift das Licht,  das mit dem Leben zu flch  felbft zurtickkehrt
und in unferm Text durch die G o 1 d b I u in e fymboliflert wird.
Anhangsweife  mtiflen wir  noch  ein  paar Worte  dartiber  fagen,
wie  d i e  a ch t  Z e i ch e n  des  Buchs  der  Wandlungen  (I Ging)
in unferm Text verwandt werden.
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Das  Zeichen  Dschen   ==   Donner,   das  Erregende,   ift
das Leben,  das aus  den  Tie fen  der Erde hervorbricht;  es  ift der
An fang  aller  Bewegung.  Das  Zeichen  Sun  = Wind,  Holz,
d a s S a n f t e, charakterifiert das Einftr6men der Wirklichkeits-
krafte in die Form der Idee. Wie der Wind in alle Raume ein-
dringt,  fo ift es alldurchdringend und  fchafft �Verwirklichung".
Das  Zeichen  Li  = Sonne,  Feuer,  das  Klare  (Haftende),
fpielt eine  groBe Rolle  in  diefer Lichtreligion.  Es wohnt  in  den
Augen, es bildet den fchtitzenden Kreis, und es wirkt die Wieder-

geburt.  Das  Zeichen  Kun  ==  Erde,  das  Empf angende,
ift   eines   der   beiden   Urprinzipien,   namlich   das   Yinprinzip,
das  in  den  Erdkraften  verwirklicht  ift.  Die  Erde  ift  es,  die
den Samen des Himmels als Ackerfeld in flch aufnimmt und ge-
ftaltet.  Das  Zeichen  Dui  ==  See,  Dtinfte,  das  Heitere,
ift ein AbfchluBzuftand, und zwar der Yinfeite, daher dem Herbft
zugeordnet.  Das  Zeichen  Ki¬n  =  Himmel,  das  Sch6p-
f e r i I ch e,  S t a r k e, ift die Verwirklichung des Yangprinzips,
das  Kun,  das  Empfangende,  befruchtet.  Das  Zeichen  Kan  =--=
Waf I er,  das  Abgrtindige,  ift  das  Gegenfttick  von  Li  =-
fchon  in.  feiner  auBeren  Struktur.   Es  reprafentiert  die  Region
des Eros, wenn Li den Logos reprafentiert. Vie Li die Sonne,  fo
ift Kan der Mond. Die Hochzeit von Kan und Li ift der geheime
magifche  Vorgang,   der   das  Kind,   den  neuen  Menfchen,   er-
zeugt.  Das  Zeichen  G e n  ==  8 e r g,  d a s  S t i 1 I e h a 1 t e n,
ift  das  Bild  der  Meditation,  die  durch  Stillehalten  des  Auf}e-
ren die Lebendigkeit der Verinnerlichung bewirkt. Daher ift Gen
der  Ort,  wo  Tod  und  Leben  flch  bertihren,  wo  das  Stirb  und
Werde flch vollzieht.
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I. Das himmlifche Bewul}tfein (Herz)

Der  Meifter  Lti  Dsu  fprach:  Das  durch flch  felbft  Seiende heif}t
Sinn  (Tao).  Der  Sinn  hat  nicht  Name  noch  Geftalt.  Er  ift  das
Eine We fen, der Eine Urgeift. We fen und Leben kann man nicht
fehen. Es ift enthalten im Licht des Himmels. Das Licht des Him-
mels kann man nicht fehen, es ift enthalten in den beiden Augen.
Ich  will  heute  Euer  Geleitsmann  rein  und  Euch  zuerft  das  Ge-
heimnis  der Goldblume  des Grof}en Einen er6£fnen,  urn von da
aus das weitere einzeln zu erklaren.
Der Grof}e Eine ift die Bezeichnung deflen,  das nichts mehr tiber
flch  hat.  Das  Geheimnis  des  Lebenszaubers  befteht  darin,  daf}
man  das Handeln bentitzt,  urn zum Nichthandeln  zu kommen,
man darf nicht alles tiberfpringen und direkt eindringen wollen.
Der tiberlieferte Grundfatz ift, die Arbeit amwefen in die Hand
zu nehmen.  Dabei kommt es darauf an,  nicht in Abwege zu ge-
raten.
Die  Goldblume ift das Licht.  Welche  Farbe hat  das Licht?  Man
nimmt  die  Goldblume  zum  Gleichnis.  Das  ift  die  wahre  Kraft
des  transzendenten  GroBen  Einen.  Das  Wort:   �Das  Blei  der
Waflergegend hat nur einen Gefchmack" deutet darauf him.

Im  Buch  der Wandlungen  heil3t  es  (1):  �Der  Himmel  erzeugt  durch  die  Eins
das  Wasser".  Das  ist  eben  die  wahre  Kraft  des  GroBen  Einen,  Wenn  der
Mensch  dieses  Eine  erlangt,  §o wird  er lebendig,  verliert  er  es,  so  stirbt  er.
Aber  obwohl  der  Mensch  in  der  Kraf t  (Luft,  Prana)  lebt,  so  sieht  er  die
Kraft  (Luft}  nicht,  ebenso wie  die Fische im  Wasser leben,  aber das  Wasser
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nicht  sehen.  Der  Mensch  stirbt,  wenn  er  keine  Lebensluft  hat,  ebenso  wie
die  Fische  ohne  Wasser  zu  Grunde  gehen.  Darum  haben  die  Adepten  die
Leute gelehrt das Ursprtingliche festzuhalten und das Eine zu wahren, das ist
der  Kreislauf  des  Lichts  und  die  Wahrung  des  Zentrums.  .Wenn  man  diese
echte  Kraft  wahrt,  so  kann  man  seine  Lebenszeit  verlangern  und  damn  die
Methode  anwenden  durch  �Schmelzen  und  Mischen"   einen  unsterblichen
Leib  zu  schaff en,

Die  Arbeit  des  Kreislaufs  des  Lichts  beruht  ganz  auf  der  rtick-
laufigen Bewegung, daf} man die Gedanken (die Stelle des himm-
lifchen BewuBtfeins, das himmlifche Herz)  fammelt.  Das himm-
lifche  Herz  liegt  zwifchen  Sonne  und  Mond  (d.  h.  den  beiden
Augen).
Das Buch vom gelben Schlof}  fagt:  �In  dem zollgrof}en Feld des
fuf§groBen Haufes kann man  das Leben ordnen".  Das fuf}grof}e
Haus ift das Geficht.  Im Geficht das zollgrof}e Feld: was k6nnte
es  anderes  rein  als  das himmlifche  Herz?  Inmitten  des  Geviert-
zolls  wohnt  die  Herrlichkeit.  In  dem. purpurnen  Saal  der  Ne-

phritftadt wohnt der Gott der auf}erften Leere und Lebendigkeit.
Die Konfuzianer nennen es:  Zentrum der Leere, die Buddhiften:
Terrafle  der Lebendigkeit,  die Taoiften:  Ahnenland  oder gelbes
Schlofl oder dunkler Paf} oder Raum des frtiheren Himmels. Das
himmlifche  Herz  gleicht  der  Wohnung,  das  Licht ift  der  Haus-
herr.
Darum, fowie das Licht im Kreislauf geht, ftellen fich die Krafte
des ganzen K6rpers vor feinem Thron ein, wie wenn ein heiliger
K6nig  die  Hauptftadt  feftgefetzt  und  die  Grundordnung  ge-
fchaffen hat, alle Staaten mit Tributgaben nahen, oder wie, wenn
der Herr ruhig und klar ift, Knechte und Magde von felbft feinen
Befehlen gehorchen und jedes feine Arbeit tut.

I:[2

Darum braucht ihr nur das Licht in Kreislauf zu bringen, das ift
das h6chfte und wunderbarfte Geheimnis.  Das Licht ift leicht zu
bewegen,  aber  fchwer  zu fixieren.  Wenn man es lang  genug  im
Kreis laufen laf}t, damn kriftallifiert es fich, das ift der nattirliche
Geiftleib.  Diefer kriftalliflerte Geift bildet flch jenfeits  der neun
Himmel.  Das  ift  der  Zuftand  von  dem  es  im  Buch  vom  Siegel
des  Herzens  heif§t:   �Schweigend   fliegft  du   des  Morgens  em-

por."
Bei  der Durchftihrung  diefes  Grundfatzes braucht ihr  mach kei-
nen  andern Methoden  zu  fuchen,  £ondern mtif}t einfach die Ge-
danken  darauf  fammeln.  Das  Buch  Leng  Yen  (2)  fagt:  �Durch
Sammlung der Gedanken kann man fliegen und wird im Him-
mel  geboren".  Der  Himmel  ift  nicht  der  weite  blaue  Himmel,
fondern der Ort, wo die Leiblichkeit im Haus des Sch5pferifchen
erzeugt wird. Wenn man lang damit fortfahrt, fo entfteht ganz
nattirlich auf}er dem Leibe noch ein anderer Geiftesleib.
Die  Goldblume  ift  das  Lebenselixier  (Gin  Dan,  w6rtlich  Gold-
kugel,  Goldpille).  Alle  Wandlungen  des  geiftigen  Bewuf}tfeins

hangen vom Herzen ab. Hier gibt es einen geheimen Zauber, der
obwohl  er  ganz  genau  ftimmt,  dennoch  fo  flief}end  ift,  daf}  er

auflerfter Intelligenz und Klarheit und der auf}erften Vertiefung
und Ruhe bedarf.  Menfchen ohne diefe auflerfte  Intelligenz und
Verftandnis  finden  den  Veg  der  Anwendung  nicht,  Menfchen
ohne diefe auf}erfte Verfenkung und Ruhe k6nnen ihn nicht feft-
halten.

Dieser  Abschnitt  erklart  den  Ursprung  des  groBen  Sinns  der  Welt  (Tao}.
Das  himmlische  Herz   ist  der  Wurzelkeim   des  groBen  Sinns.   Wenn  man

ganz   ruhig   zu   sein   vermag,   damn   wird   das   himmlische   Herz   von   selbst
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offenbar.  Wenn  das  Geftihl  sich  rest  und  rechtlaufig  sich  auBert,  so  ent-
steht  der  Mensch  als  ursprtingliches  Lebewesen.  Dieses  Lebewesen  weilt
vor  der  Geburt  mach  der  Empfangnis  im  wahren  Raum,  Wenn  der  Eine
Ton  der Individuation  in  die  Geburt  eintritt,  ist  das  Wesen  und  das  Leben
in zwei geteilt.  Von da ab  sehen  sich - wenn  nicht  die  auBerste  Ruhe  er-
reicht wird - Wesen und Leben nicht wieder,
Darum  heiBt  es  im  Plan  des  groBen  Pols:  Das  groBe  Eine  befaBt  in  sich
die wahre Kraft (Prana),  den Samen,  defl Geist,  den Animus  und  die Anima.
Wenn die Gedanken ganz ruhig  sind,  sodaB man das himmlische Herz sieht,
so  erreicht  von  selbst  die  geistige  Intelli8enz  den  Ursprung.  Dieses  Wesen
wohnt  allerdings  im  wahren  Raum,  aber  der  Lichtglanz  wohnt  in  den,  bei-
den  Augen.   Darum  lehrt  der  Meister   den  Kreislauf  des   Lichts,   urn  das
wahre  Wesen  zu  erlangen.  Das  wahre  Wesen  ist  der  ursprtingliche  Geist.
Der ursprfingliche  Geist  ist  eben  das  Wesen und Leben,  und wenn man das
Reale daran nimmt,  so ist  es  eben die Urkraft. Und  der  groBe  Sinn ist eben
dieses  Ding.

Der Meister ist nun weiterhin besorgt,  daB  die Leute den Wee ja nicht ver-
fehlen,  der  vom  bewuBten  Handeln  zum  unbewuBten  Nichthandeln  ftihrt,
Darum  sagt  er:  Der  Zauber  des  Lebenselixiers  bedient  sich  des  bewuBten
Handelns   urn  zum   unbewuftten   Nichthandeln  zu   gelangen,   Das   bewuBte
Handeln besteht darin,  daB man das Licht durch Reflexion in Kreislauf ver-
setzt,  urn  die  Ausl6sung  des  Himmels  zur  Erscheinung  zu  bringen,  Wenn
damn  der  wahre  Same  geboren  wird  und  man  die  rechte  Methode  anwen-
det urn ihn zu schmelzen und zu mischen und so das Lebenselixier zu schaf-
fen,  damn geht  es durch  den PaBweg;  der Embryo bildet sich,  der durch  die
Arbeit  des  Warmens,  Nahrens,  Badens  und  Waschens  entwickelt  werden
muB.  Das  geht  in  das  Gebiet  des  unbewuBten  Nichthandelns  hintiber.  Es
bedarf  eines  vollen  Jahrs  dieser  Feuerperiode,  ehe  der  Embryo  geboren
wird,  die  Schalen  abstreift  und  aus  der  gew6hnlichen  Welt  in  die  heilige
fibergeht,
Diese  Methode  ist  ganz  einf ach  und  leicht,  Aber  es  gibt  so  viele  sich  wan-
delnde  und  verandernde  Zustande  dabei,  daB  es  heiBt:  Nicht  nit  einem
Sprung  kann  man  pl6tzlich  hinein  gelangen,  Wer  das  ewige  Leben  sucht,
der muB den  Ort  suchen,  wo ursprtinglich das  Wesen und Leben  entspringt.
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2. Der urfprtingliche Geift und der bewuf}te Geift

Der  Meifter  Lti  Dsu  fprach:  Himmel  und  Erde  gegentiber  ift
der Menfch wie eine Eintagsfliege. Aber dem grof}en Sinn gegen-
tiber  flnd  auch  Himmel  und  Erde  wie  eine  Luftblafe  und  ein
Schatten.  NUT  der  urfprtingliche  Geift  und  das  wahre  We fen
tiberwindet Zeit und Raum.
Die Samenkraft ift ebenfo Vie Himmel und Erde der Vergang-
1ichkeit  unterworfen,  aber  der  Urgeift  ift  jenfeits  der  polaren
Unterfchiede.  Hier  ift  der  Ort,  von  wo  Himmel  und  Erde  ihr
Dafein ableiten. Wenn die Lernenden es verftehen den Urgeift zu
erfafren, £o tiberwinden fie die polaren Gegenfatze von Licht und
Dunkel und weilen nicht mehr in den drei Welten (3). Aber dazu
ift nur der fahig, der das We fen gefchaut hat in feinem urfprting-
lichen Angeficht.
Wenn die Menfchen vom Mutterleib flch 16fen, fo wohnt der Ur-

geift  im  Geviertzoll  (zwifchen  den  Augen),  der  bewuBte  Geift
aber wohnt unten im Herzen. Diefes untere fleifcherne Herz hat
die Form eines groBen Pfirflchs, es ift von den Lungenfltigeln be-
deckt,  von  der Leber  unterftritzt  und von  den  Eingeweiden  be-
dient.  Diefes Herz ift abhangig von der Auflenwelt. Wenn man
auch nur einen Tag nichts if}t,  £o ftihlt  es  fich auBerft unbehag-
lich.  Wenn  es  etwas  Erfchreckendes  h5rt,  £o  klopft  es,  wenn  es
etwas Erztirnendes hart,  fo ftockt es, wenn es flch dem Tod ge-

gentiber fleht, fo wird es traurig, wenn es etwas Sch6nes fleht, fo
wird es verblendet.  Aber das himmlifche Herz im Kopfe, wann
hatte  das  auch  nur  im  mindeften  flch  bewegt?  Fragft  du,  kann
das  himmlifche  Herz  rich  nicht  bewegen?  fo  antworte  ich:  Vie
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follte  der wahre  Gedanke  im  Geviertzoll  flch bewegen k5nnen!
Bewegt  er  flch  wirklich,  fo  ift  es  nicht  gut.  Denn  wenn  die  ge-
w6hnlichen  Menfchen  fterben,  damn  bewegt  er  flch,  aber  das  ift
nicht gut. Am beften ift es freilich, wenn das Licht flch fchon zu
einem  Geiftleib  verfeftigt  hat  und  allmahlich  feine  Lebenskraft
die  Triebe  und  Bewegungen  durchdringt.  Aber  das  ift  ein  Ge-
heimnis,  das feit Jahrtaufenden nicht verktindet worden ift.
Das untere Herz bewegt fich wie ein ftarker machtiger Feldherr,
der den himmlifchen Herrfcher ob feiner Schwache mif}a,chtet und
die Ftihrung der Staatsgefchafte an rich geriflen hat. Wenn es aber

gelingt  das  UrfchloB  zu  feftigen  und  zu  wahren,  £o  ift  es  wie
wenn ein ftarker und weifer Herrfcher auf dem Thron fltzt. Die
beiden  Augen bringen  das  Licht  in  Kreislauf  wie  zwei  Minifter
zur Rechten und zur Linken,  die mit aller Kraft den Herrfcher
fttitzen. Wenn fo die Herrfchaft im Zentrum in Ordnung ift,  fo
werden alle jene aufrtihrerifchen Helden mit umgekehrter Lanze
flch einfinden, urn ihre Befehle entgegen zu nehmen.
Der  Veg  zum  Lebenselixier  kennt  als  h6chften  Zauber  das  Sa-
menwafler,  das  Geiftesfeuer  und  die  Gedankenerde:  diefe  drei.
Was  ift  das  Samenwafl`er?  Es  ift  des  frtiheren  Himmels  wahre,
Eine  Kraft  (Eros).  Das  Geiftesfeuer  ift  eben  das  Licht  (Logos).
Die  Gedankenerde  ift  eben  das  himmlifche  Herz  der  mittleren
Behaufung  (Intuition).  Man  bentitzt  das  Geiftesfeuer  zur  Wir-
kung,  die  Gedankenerde  als  Subftanz  und  das  Samenwafler  als
Grundlage.  Die  gew6hnlichen Menfchen erzeugen  durch Gedan-
ken ihren Leib. Der I.eib ift niche nur der fleben Fuf} grof}e auBere

K6rper. Im Leib ift die Anima. Die Anima haftet am Bewuf}tfein
als ihrer Wirkung. Das Bewuf}tfein hangt von der Anima ab urn
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zu entftehen.  Die Anima ift weiblich  (yin),  die Subftanz  des Be-
wuf}tfeins.  So  lange  diefes Bewuf}tfein  nicht  unterbrochen  wird,
zeugt  es  immer  weiter  von  Gefchlecht  zu  Gefchlecht  und  der
Anima  Veranderungen  der  Geftalt  und  Wandlungen  der  Sub-
ftanz find unaufh6rlich.
Daneben gibt es aber den Animus, in dem der Geift flch birgt. Der
Animus wohnt bei Tag in den Augen, bei Nacht hauft er in der
Leber. V17ohnt er in den Augen, fo fieht er; hauft er in der Leber,
fo traum[  er.  Die Traume find Wanderungen  des  Geiftes  durch
alle neun Himmel und alle neun Erden. Wer aber beim Wachen
dunkel und verfunken ift, gefeflelt an die k6rperliche Geftalt, ift

gefeffelt  von  der  Anima.  Darum  wird  durch  den  Kreislauf  des
Lichts  die  Konzentration  des  Animus  bewirkt  und  dadurch  die
Wahrung des Geiftes, dadurch wird die Anima unterworfen und
das Bewufltfein aufgehoben. Die Methode der Alten, urn aus der
Welt zu entkommen, beftand eben darin, die Schlacken des Dun-
keln  vollkommen  zu  fchmelzer.,  urn  zum  reinen  Sch5pferifchen
zurtickzukehren.   Das  ift  nichts  welter  als  ein  Verringern  der
Anima und ein V6lligmachen des Animus. Und der Kreislauf des
Lichtes  ift  das  Zaubermittel  zur Verringerung  des Dunkeln und
Beherrfchung der Anima. Auch wenn die Arbeit flch nicht auf die
Zurtickfehrung  des  Sch6pferifchen  richtet,  fondern  fich  auf  das
Zaubermittel des Kreislaufs des Lichtes befchrankt, fo ift das Licht

ja eben das Sch6pferifche. Durch feinen Kreislauf kehrt man zum
Sch6pferifchen zuriick. Wenn man diefe Methode befolgt, fo wird

ganz  von  felbft  das  Samenwafler  reichlich  vorhanden  rein,  das
GeiftesfeuerfichentziindenunddieGedankenerdeflchfeftigenund
kriftallifieren. Und die rieilige Frucht kann fo ausgetragen werden.
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Der Skarabaus dreht feine Kugel, und in der Kugel entfteht das
Leben  als Wirkung  der ungeteilten Arbeit  feiner  geiftigen Kon-
zentration. Wenn nun felbft im Mift ein Embryo entftehen kann,
der  die  Schalen  verlaBt,  wie  follte  da  die  Wohnftatte  unferes
himmlifchen Herzens, wenn wir den Geift darauf konzentrieren,
nicht auch einen Leib erzeugen k6nnen?
Das eine wirkende wahre We fen (Logos in Verbindung mit Le-
bendigkeit), wenn es in die Behaufung des Sch6pferifchen hinab-
flnkt, teilt flch in Animus und Anima. Der Animus ift im himm-
1ifchen Herzen. Er ift von der Natur des Lichten, er ift die Kraft
des  Leichten  und  Reinen.  Das  ift  das,  was  wir  von  der  groflen
Leere  bekommen  haben,  das  mit  dem  Uranfang  von  einer  Ge-
ftalt ift.   Die Anima ift von der Natur des Dunkeln.   Sie ift die
Kraft  des  Schweren  und  Trtiben,  fie  ift  verhaftet  dem  k6rper-
lichen  fleifchlichen  Herzen.  Der  Animus  liebt  das  Leben.  Die
Anima fucht den Tod. Alle flnnlichen Ltifte und Zornesregungen
find Wirkungen der Anima,  das ift der bewuf}te Geift, der mach
dem  Tode  Blutnahrung  genieBt,  aber  wahrend  des  Lebens  in

gr6f}ter Not ift. Das Dunkle kehrt zum Dunkeln, und die Dinge
ziehen fich mach ihrer Art an. Der Lernende aber verfteht es, die
dunkle  Anima  vollftandig  zu  deftillieren,  daB  fie  flch  in  reines
Licht (Yang)  (4) verwandelt.

In  diesem  Abschnitt  wird  die  Rolle  beschrieben,  die  der  Urgeist  und  der
bewuBte  Geist  bei  der  Bildung  des  menschlichen  Leibes  spielen,  Der  Mei-
step  sagt:  Das  Leben  des  Menschen ist  wie  das  einer Eintagsfliege,  nur das
wahre Wesen des Urgeists vermag den Kreislauf von Himmel und Erde und
den  Schicksal  der  Aonen  zu  entgehen,  Das  wahre  Wesen  geht  hervor  aus
dem  Unpolaren  und  empfangt  des  Polaren  Urkraft,  wodurch  es  das  wahre
Wesen  von  Himmel  und  Erde  in  sich  aufnimmt  und  zum  bewuBten  Geist
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wird, Es bekommt das Wesen von Vater und Muttei-  als Urgeist, Dieser Ur-
geist  ist  ohne  BewuBtsein  und  Wissen,  vermag  aber  die  Bildungsvorgange
des  K6rpers  zu  regeln.  Der bewuBte  Geist  ist  sehr  off enbar  und  sehr wirk-
sam  und  vermag  sich  unaufh6rlich  anzupassen,  Er  ist  der  Herr  des  Men-
schenherzens.  Solang  er  im  Leibe  weilt,  ist  er  der  Animus,  Nach  seinem
Abschied  aus  dem  Leib  wird  er  zum  Geist,  Der  Urgeist  hat,  wahrend  der
Leib  ins Dasein tritt,  noch  keinen Embryo  gebildet,  in  dem  er  sich  verleib-
1ichen  k6nnte.  So  kristallisiert  er  sich  im  Unpolaren  freien  Einen.
Zur  Zeit  der  Geburt  atmet  der  bewuBte  Geist  die  Luftkraft  ein,  so wird  er
zur  Behausung  des  Geborenen.  Er  wohnt  im  Herzen.  Von  da  ab  ist  das
Herz  Herr,  und  der  Urgeist  verliert  seinen  Platz,  wahrend  der  bewuBte
Geist  die  Macht hat.
Der  Urgeist  liebt  die  Ruhe,   der  bewuBte  Geist  liebt  die  Bewegung.  Bei
seinen  Bewegungen  bleibt   er   an   Geftihle   und   Begierden  gebunden.   Tag
und  Nacht  verbraucht  er  so  den  Ursamen9  bis  er  die  Kraft  des  Urgeistes

ganz  auf gebraucht  hat.  Damn  verlaBt  der  bewuBte  Geist  die  Schale  und
geht hinaus.
Wer im Allgemeinen  Gutes  getan hat,  dessen Geisteskraft ist,  wenn es zum
Tode  kommt,  rein  und  klar.  Er  fahrt  zu  den  oberen  6ffnungen  Mund  und
Nase  aus.  Die  reine  und  leichte  Luftkraf t  steigt  mach  oben  und  schwebt
zum  Himmel  empor,   und  er  wird  zum  ffinff ach  gegenwartigen  Schatten-

genius  oder  Schattengeist,
Wenn  aber  der  Urgeist  vom  bewuBten  Geist  wahrend  des  Lebens  bentitzt
wurde  zur  Habsucht,  Verrficktheit,  Begierde  und  Lust  und  alle  m691ichen
Sthden  getan  hat,  damn ist  im  Augenblick  des  Todes  die  Geisteskraft  trfib
und wirr, und der bewuBte Geist fahrt durch die untere 6ffnung zur Tfir des
Bauchs  mit  de.r  Luft  zusammen  hinaus.  Denn  wenn  die  Geisteskraft  trtib
und  unrein  ist,  so  kristallisiert  sie  sich  mach  tlnten,  sie  sinkt  zur  H611e  him-
ab  und  wird  ein  Damon.  Damn  verliert  nicht  nur  der  Urgeist  seine  Art,
sondern  auch  die  Macht  und  Weisheit  des  wahren  Wesens  wird  dadurch/
verringert. Darum sagt der Moister:Wenn es sick bewegL, so ist das nicht gut.
Wenn  man  den  Urgeist  bewahren  will,  so  muB  man  unbedingt  zuerst  den
erkennenden  Geist  unterwerf en.  Der  Wee,  ihn  zu  unterwerf en,  £tihrt  eben
durch  den  Kreislauf  des  Lichtes.  Wenn  man  den  Kreislauf  des  Lichtes  tibt,
so  muB  man  Leib  und  Herz  beide  vergessen.  Das  Herz  muB  stet.ben,  der
Geist  leben,  Wenn  der  Geist  lebt,  so  wird  der  Atom  auf  eine  wunderbare
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Weise zu kreisen beginnen. Das ist, was  der Meister das Allei-beste nennt (5),
Darauf  muB  man  den  Geist  untertauchen  lassen  in  den  Unterleib  (Sonnen-

geflecht).  Damn  verkehrt  die  Kraft  nit  dem  Geist,  und  der  Geist  vereinigt
sich nit  der Kraft und  kristallisiert  sich.  Das  ist die M e t h o d e,  w i e  in a n
H a n d a n I e g t,
Nit  der  Zeit  verwandelt  sich  der  Urgeist  in  der  Behausung  des  Lebens  in
die Wahre Kraft.  Zu  der Zeit  muB  man  die  Methode  des  Drehens  des Mfihl-
rades  anwenden,  urn ihn zu destillierefi,  daB  er zum Lebenselixier wird, Das
ist  die  Methode  der  gesammelten  Arbeit.
Wenn  die  Lebenselixierperle  fertig  ist,  so  kann  der  heilige  Embryo  sich
bilden,  damn  muB  man  die  Arbeit  auf  Erwarmung  und  Ernahrung  des  gei-
stigen  Embryos  richten.  Das  ist  die  M e t h o d e  d e r  8 e e n d i g u n g,
Wenn  damn  der  Kraftleib  des  Kindes  fertig  gebildet  ist,  damn  muB  sich  die
Arbeit darauf richten,  daB  der Embryo  geboren wird und ins Leere zurtick-
kehrt.  Das  ist  die  M e t h o d e  d e s  L o s I a s s e n s  d e r  H a n d,
Das  ist  seit  uraltester  Zeit  his  heute  die  Reihenfolge  des  groBen  Sinns  in
der  wirklichen  Methode,  e§  zn  einem  ewig  lebenden  unsterblichen  Genius
und  Heiligen zu  bringen,  nicht  leeres  Gerede.
Wenn  aber  die  Arbeit  so  weit  gediehen  ist,  so  ist  alles  dem  dunklen  Pi-in-
zip Angeh6rige  ganzlich  aufgezehrt  und  der Leib  ist  zum reinen Lichten  ge-
boren.  Wenn  der  bewuBte  Geist  sich  in  den  Urgeist  verwandelt  hat,  damn
erst  kann man  sagen,  daB  er  die unendliche Wandelbarkeit  erlangt hat und
dem   Kreislauf   entronnen   es   zum   sechsfach   (6)   gegenwartigen   goldenen
Genius  gebracht  hat,  Wenn  man  nicht  diese  Methode  anwendet  zur  Ver-
edlung,  wie  will  man  damn  dem  Wee  des  Geborenwerdens  und  Sterbens
enti-innen?

3. Kreislauf des Lichts und wahrung der Mitte
Meifter Lti Dsu fprach: Seit wann ift die Bezeichnung ,Kreislauf
des  Lichts`  geoffenbart?  Sic  ift  geoffenbart  von  dem  �Wahren
Menfchen  des  An fangs  der  Form"  (Guam  Yin  Hi)  (7).   Wenn
man  das  Licht  im  Kreis  laufen  laf}t,  £o  kriftal]ifieren  fich  alle
Krafte des Himmels und der Erde, des Lichten und des Dunkcln.
Das  ift  es,  was mit  famenhaftem  Denken  bezeichnet  wird  oder
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mit  Lauterung  der  Kra±.t  oder  mit  Lauterung  der  Vorftellung.
Wenn man die fen Zauber anzuwenden beginnt,  fo ift es,  als` ob
inmitten des Seins etwas Nichtfeiendes ware; wenn dann nit der
Zeit die Arbeit fertig ift und jenfeits des K6rpers ein K6rper da
ift, fo ift es, als ob inmitten des Nichtfeins ein Seiendes ware. Nach
einer gefammelten Arbeit von hundert Tagen erft wird das Licht
echt,  damn  erft wird  es  zum  Geiftesfeuer.   Nach hundert  Tagen
entfteht inmitten des Lichts von felbft ein Punkt des echten Licht-

pols  (Yang).  P16tzlich entfteht  dann  die  Samenperle.  Es ift,  wie
wenn Mann und Frau fich vereinigen und eine Empfangnis ftatt-
hat. Damn mufl man ganz ftille rein, urn fie zu warten. Der Kreis-
1auf des Lichts ift die Epoche des Feuers.
Inmitten des Urwerdens ift der Schein des Lichten (Yang Guang)
das  Ausfchlaggebende.  In  der  K6rperwelt  ift  es  die  Sonne,  im
Menfchen ift es das Auge. Die Ausftrahlung und Zerftreuung des

geiftigen Bewufltfeins wird hauptfachlich durch diefe Kraft, wenn
fle mach auf}en gerichtet ift (mach abwarts flief}t), in Gang gebracht.
Darum  beruht  der  S].nn  der  Goldblume  vollkommen  auf  der
rticklaufigen Methode.

Das   Herz   dos   Menschen   steht   unter   den   Zeichen   dos   Feuers   (8).   Die
Flamme  des  Feuers  dringt  mach  oben,  Wenn  die  beiden  Augen  die  Dingo
der  Welt  betrachten,  so  ist  das  mach  aLifen  8erichtetes  Sehen,  Wenn  man
nun die Augen  schlieBt  und  den Blick  umkehrt,  mach  innen richtet  und  den
Raum  des  Ahns  betrachtet,  so  ist  das  die  rficklaufige  Methode,  Die  Kraft
der  Nieren  steht  unter  dem  Zeichen  des  Wassers,   Wenn  die  Triebe  sich
regen, so flieBt  es  mach unten, auswarts gerichtet und erzeugt Kinder.  Wenn
man  im  Moment  der  Ausl6sung  es  nicht  mach  auBen  flieBen  laBt,  sondern
es  durch  die  Kraft  des  Gedankens  zurtickleitet,  daB  es  mach  oben  dringt  in
den  Tiegel  des  Sch6pf erischen  und  Herz  und  Leib  erfrischt  und  nahrt,  so
ist  das  ebenfalls  die  rticklaufige  iMethode.  Darum  heiBt  es:  Der  Sinn  des
Lebenselixiers  beruht  vollkommen  auf  der  rficklaufigen  Methode.

I.£2

Der Kreislauf  des  Lichts  ift  nicht  nur  ein  Kreislauf  der  Samen-
bltite des einzelnen Leibes, fondern es ift direkt ein Kreislauf der
wahren  fch6pferifchen  Geftaltungskrafte.   Es  handelt  fich  nicht
urn  eine  augenblickliche  Phantaflevorftellung,  fondern  geradezu
urn die Erfch6pfung  des Kreislaufs  (der  Seelenwanderung)  aller
Aonen.  Darum  bedeutet  eine  Atempaufe  ein  Jahr  -  mach  der
Menfchenzeit - und bedeutet eine Atempaufe hundert Jahre -

gemeflen an der iangen Nacht der neun  Pfade  (der Wiederver-
k6rperungen).
Nachdem der Menfch den einen Ton der Individuation (9) hinter
flch hat, wird er den Umftanden entfprechend mach auflen gebo-
ren,  und bis  ins Alter blickt er nicht ein einzigesmal  rticklaufig.
Die  Kraft  des  Lichten  erfch6pft  flch und  entrinnt,  das  ftihrt in
die Welt der neunfachen Finfternis (der Wiederverk6rperungen).
Im Buche Leng Yen (Io) heif}t es:  �Durch Sammlung der Gedan-
ken  kann  man  fliegen,  durch  Sammlung  der  Begierden  fttirzt
man".  Wenn  ein  Lernender  wenig  der  Gedanken  und  viel  der
Begierden pflegt, fo kommt er auf den Pfad des Verflnkens. Nur
durch Kontemplation und Ruhe entfteht die wahre Intuition: da-
zu bedarf es der rticklaufigen Methode.
Im Buch von  den geheimen  Entfprechungen  (11)  heiflt  es:  �Die
Ausl6fung ift im Auge".  In den einfachen Fragen (12) des Gelben
Herrfchers heiBt es: �Die Samenbltite des Menfchenleibs muf} flch
konzentrieren mach oben im leeren Raum". Das bezieht flch dar-
auf.  In  diefem Satz  ift die Unfterblichkeit befchloflen  und  auch
die Uberwindung der Welt befchloflen.   Das ift das gemeinfame
Ziel aller Religionen.

Das Licht ift nicht nur im Leib, es ift aber auch nicht (nur) auf}er-
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halb des Leibs. Bei-ge und Fltifle und die grofle Erde werden von
Sonne und Mond befchienen:  das alles ift diefes Licht. Darum ift
es  nicht  nur im  Leib.   Verftandnis  und  Klarheit,  Erkennen  und
Erleuchtung und alle Bewegungen (des Geiftes) find ebenfalls alle
diefes Licht, darum  ift  es  auch  nicht Etwas  auf}erhalb  des Leibes.
Die Lichtbltite von Himmel und Erde erftillt alle taufend Raume.
Aber  auch  die  Licht'Dltite  des  einzelnen  Leibes  dui.chzieht  eben-
falls den Himmel und deckt die Erde. Darum, fowie das Licht im
Kreislauf  ift,  find  damit  gleichzeitig  auch  Flimmel  und  Erde,
Berge und Fltiffe alle im Kreislauf.  Die Samenbltite im menfch-
lichen  Leib  oben  im  Auge  zu  konzentrieren,  das  ift  der  grofle
Schltiflel des menfchlichen Leibes.  Kinder,  bedenkt es!  Wenn ihr
einen Tag nicht der Meditation pflegt, fo ftr6mt diefes Licht aus,
wer weif} wohin. Wenn ihr auch nur eine Viertelftunde der Medi-
tation pflegt,  £o k6flnt ihr  dadurch die  zehntaufend  Aonen und
taufend Geburten erledigen. Alle Methoden mtinden in der Ruhe.
Man kann es nicht ausdenken diefes wunderbare Zaubermittel.
Aber wenn man fich an die Arbeit macht, mufl man vom Offen-
baren ins Tiefe, vom Groben ins Feine vordringen. Alles kommt
darauf an,  daft es keine Unterbrechung gibt.   An fang und Ende
der Arbeit  muf}  eins  rein.  Dazwifchen gibt es ktihlere und wfr-
mere Momente, das ift felbftverftandlich. Aber das Ziel in-!jfl rein,
des Himmels Weite und des Meeres Tiefe zu erreichen,  dai3 alle
Methoden ganz leicht und felbftverftandlich erfcheinen, damn erft
hat man es in der Hand.
Alle Heiligen haben es einander hinterlaflen, daft ohne Kontem-

plation (Fan Dschau, Widerfpiegelung) nichts m691ich ift. Wenn
Kungtse  fagt:  �Das  Ei-kennen  ans  Ziel  bringen",  oder  Sakya  es
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nennt:   �Die   Schau   des   Herzens"   oder  Laotfe   fagt:   �Inneres

Schauen"  fo ift das alles dasfelbe.
Aber  von  der Widerfpiegelung kann jedermann reden,  aber  fie
nicht in die Hand bekommen, wenn er nicht weif}, was das Wort
bedeutet.  Was  durch  die  Widerfpiegelung  umgekehrt  werden
muB,  ift  das  felbftbewul3te  Herz,  das  flch  richten  muf}  auf  den
Punkt, wo der Geift der Formung noch nicht in die Erfcheinung

getreten ift. Innerhalb unferes techs Fufl hohen Leibes mtifren wir
ftreben mach der Geftalt, die vor Grundlegung von Himmel und
Erde ift. Wenn heute die Leute nur eine bis zwei Stunden in Me-
ditation  fltzen  und  nur  ihr  eigenes  Ich  betrachten  und  das
Widerfpiegelung  (Kontemplation)  nennen:  wie  foil dabei etwas
herauskommen?
Die beiden Stifter des Buddhismus und Taoismus haben gelehrt,
daB man die Nafenfpitze anfehen foil. Damit haben fie nicht ge-
meint,  daf}  rna,n  die  Gedanken  an  die  Nafenfpitze  heften  roll.
Auch  haben  fie  nicht  gemeint,  daB  wahrend  das  Auge  auf  die
Nafenfpitze blickt, die Gedanken flch auf die Gelbe Mitte kon-
zentrieren  follen. Wohin das Auge flch richtet,  dahin richtet flch
das Herz auch. Vie kann es gleichzeitig mach oben (Gelbe Mitte)
und  mach unten  (Nafenfpitze)  gerichtet  rein  oder abwechflungs-
weife bald mach oben und bald mach unten?  Das heiflt alles den
Finger,  mit  dem  man  mach  dem  Mond  deutet,  mit  dem  Mond
verwechfeln.
Was ift damn eigentlich damit gemeint? Das Wore Nafenfpitze ift
fehr gefchickt gewahlt. Die Nafe foil den Augen als Richtfchnur
dienen. Wenn man flch nicht mach der Nafe richtet, fo 5ffnet man
entweder die Augen weit und blickt in die Ferne, fo daf} man die
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Nafe nicht fleht,  oder  man  fenkt  die Lider  zu  fehr,  fo  daf}  die
Augen  flch  fchliefsen und  man  auch nicht  die Nafe  fleht.   Aber
wenn man die Augen zu weit 6ffnet,  fo macht man den Fehler,
daf} fie fich nach auf}en richten, wodurch man  leicht zerftreut wird.
Wenn man fie zu fehr fchlieBt, fo macht man den Fehler, daft fie
mach innen  laufen,  wodurch man  leicht in traumerifche Verfun-
kenheit gerat. Nur wenn man die Augenlider im richtigen Mittel-
maf} £enkt, fleht man gerade gut die Nafenfpitze. Darum nimmt
man fle als Richtlinie. Es kommt nur darauf an, daB man die Au-

genlider  in  der  richtigen  Weife  fenkt  und  damn  das  Licht  von
felbft einftrahlen laf}t, ohne flch anzuftrengen, das Licht von fich
aus  konzentriert  hineinftrahlen  zu  wollen.   Das  Anfchauen  der
Nafenfpitze  client  nur  zu Beginn  der  inneren  Sammlung  dazu,
daft man die Augen in die richtige Blickrichtung bringt und dabei
fich an die Richtlinie halt, damn laBt man es rein. Das ift, wie ein
Maurer eine Richtfchnur aufhangt.  Sobald er fie aufgehangt hat,
richtet er fich mit feiner Arbeit danach, ohne daf} er fich dauemd
darum ktimmert, die Richtfchnur anzufehen.
Die fixierende Kontemplation (13) ift eine buddhiftifche Methode,
die keineswegs als Geheimnis tiberliefert ift.
Man betrachte mit beiden Augen die Nafenfpitze, fetze fich auf-
recht und bequem und hefte das Herz auf das Zentrum inmitten
der Bedingungen (den ruhenden Pol in der Erfcheinungen Flucht).
Im Taoismus heiflt es die Gelbe Mitte, im Buddhismus das Zen-
trum inmitten der Bedingungen. Das ift beides dasfelbe.  Das be"-
deutet nicht notwendig die Mitte des Kopfs. Es handelt flch nur
darum, daf} man das Denken an den Punkt heftet, der genau in
der Mitte der beiden Augen liegt.   Damn ift es gut.   Das Licht ift
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etwas tiberaus Bewegliches.  Wenn man da's Denken  an die Mitte
zwifchen beiden Augen heftet, fo ftrahlt das Licht von felbft hin-
ein.  Man  braucht  nicht  die  Aufmerkfamkeit  befonders  auf  das
zentrale Schlof} zu richten.  In die fen paar Worten ift das Wich-
tigfte enthalten.

�Das  Zentrum  inmitten  der  Bedingungen"  ift  ein  fehr  feiner
Ausdruck.  Das  Zentrum  ift  allgegenwartig,  alles  ift  darin  be-
fchloflen,  es  bezieht  flch  auf  die  Ausl6fung  des  ganzen  Sch6p-
£ungswerdens.  Die  Bedingung,  das  ift  die  Eingangspforte.  Die
Bedingung,  das  heiflt,  daf§  die  Erftillung  diefer  Bedingung  den
An fang bildet, nicht aber das Weitere mit unerbittlicher Notwen-
digkeit herbeiftihrt;  die Bedeutung  diefer beiden Worte ift  fehr
flieBend und fein.
Die  fixierende  Kontemplation  ift  unentbehrlich,  fie  bewirkt  die
Feftigung der Erleuchtung.  Nur darf man nicht ftarr fltzen blei-
ben, wenn damn die Weltgedanken aufleuchten, fondern man mufl
unterfuchen,  wo  diefer  Gedanke  fich befindet,  wo  er entftanden
ift,  wo  er  erlifcht.   Durch  weiter  getriebenes  Nachdenken  aber
kommt man nicht zu Ende. Man muB fich darauf befchranken zu
fehen, wo diefer Gedanke entftanden ift, und darf nicht tiber den
Entftehungspunkt hinausfuchen; denn das Herz  (Bewuf}tfein) zu
finden (mit dem Bewuf}tfein hinter das BewuBtfein zu kommen),
das  laf}t  flch  nicht  bewerkftelligen.  Wir  wollen  miteinander  die
Zuftande des Herzens zur Ruhe bringen, das ift die richtige Kon-
templation.  Was  dem  widerfpricht,  das  ift  falfche  Kontempla-
tion.  Die ftihrt zu keinem Ziel.  Wenn  damn  die  Flucht  der Ge-
danken immer noah unaufh6rlich weitergeht, fo hare man auf und
fetze  mit  der  Kontemplation  ein.   Man  kontempliere  tmd  fetze
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damn wieder mit  der Fixierung  ein.  Das ift die doppelte Kultur
der  Feftigung  der  Erleuchtung.  Das  heiBt  Kreislauf  des  Lichts.
Kreislauf ift fixieren. Das Licht ift die Kontemplation. Fixierung
ohne Kontemplation ift ein Kreislauf ohne Licht. Kontempla" .on
ohne Fixierung ift Licht ohne Kreislaquf ! Merkt euch das!

Der  allgemeine Sinn  dieses Abschnittes  ist,  daB  ftir  den Kreislauf  des L,iGh{s
die Wahrung  der Mitte von Wichtigkeit ist.  Der letzte Abschnitt hatte  da-
von  gehandelt,  daB  der menschliche  Leib  ein  sehr wertvolles  Gut  ist,  wenn
der  Urgeist  Herr  ist.  Wenn  er  aber  vom  bewuBten  Geist  bentitzt  wird,  so
bewirkt  das,  daB  der Urgeist Tag  und Nacht  zerstreut  und  abgentitzt wird.
Wenn  er  sich  ganzlich  ersch6pft  hat,  so  stirbt  der  Leib,  Nun  wird  die  Me-
thode  geschildert,  den bewuf3ten  Geist  zu  unterwerfen  und  den  Urgeist  zu
beschfitzen;  das  ist  unm6glich,  we.nn  man nicht  damit  beg:innt,  das Licht in
Kreislauf  zu  bringen.  Es  ist,  wie  wenn man  ein prachtiges  Haus  bauen will,
so muB man  erst ein sch6nes Fundament finden,  Wenn das Fundament  i est
ist,  damn  erst  kann man  an die  Arbeit  gehen und den Fun  der  Mauern tief
und  test  grtinden  und  die  Pf eiler  und  Mauern  aufbauen,  Wenn  man  nicht
auf  diese Weise  ein Fundament lest, wie kann das Haus fertig  gebaut wer-
den?  Die  Methode  der  Pflege  des  Lebens  ist  genau  so.  Der  Kreislauf  des
Lichts  ist  zu  vergleichen  den  Fundament  des  Gebaudes,  Wenn  das  Fun-
dament  fest steht,  wie  schnell kann man  damn  darauf  bauen;  mit  den  Gei-
stesfeuer  die  Gelbe  Mitte  zu  wahren,  das  ist  die  Arbeit  des  Bauens.  Dar-
urn  macht  der  Meister  die  Methode  wie  man  eintritt  in  die  Pflege  des  Le-
bens  besonders  deutlich  und  heiBt  die  Leute  nit  beiden  Augen  auf  die
Nasenspitze  blicken,  die  Lider  senken,  mach  innen  sehen,  mit  aufrechtem
Leib  ruhig  sitzen  und  das  Herz  auf  das  Zentrum  inmitten  der  Bedingun-

gen heften.
Die  Gedanken  auf  den  Zwischenraum  zwischen  den  beiden  Augen  heften,
das  bewirkt,  daB  das  Licht  eindringt,  Darau§  kristallisiert  sich  der  Geist
und  tritt  in  das  Zentrum  inmitten  der  Bedingungen  ein.  Das  Zentrum  in-
mitten  der  Bedingungen  ist  das  untere  Elixierf eld,   der  Raum  der  Kraft

(Sonnengeflecht).
Der  Meister  deutet  das  im  Geheimen  an,   wenn  er  sagt:   Zu  Beginn  der
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Arbeit  muB  man  in  einem  ruhigen  Zimmer  sitzen,  der  Leib  sei  wie  trok-
kenes  Holz,  das  Herz  sei  wie  erkaltete  Asche,  Man  senke  die  Lider  der
beiden  Augen  und  schaue  mach  innen  und  reinige  das  Herz,  wasche  das
Denken,  unterbreche  die  Lfiste  und  wahre  den  Samen.  Taglich  setze  maLn
sich  zur  Meditation  mit  gekreuzten  Beinen  nieder.  Man  halte  das  Augen-
licht an, kristallisiere die Lautkraft des Ohrs und verringere die Geschmack-
kraft  der  Zunge,  d,  h.  die  Zunge  soll  sich  oben  an  den  Gaumen  anlegen;
man  rhythmisiere  den  Atem  der  Nase  und  fixiere  die  Gedanken  auf  die
dunkle   Pforte.   Wenn  man  nicht   erst   den  Atem   rhythmisiert,   so   ist   zu
ftirchten,  daB  es  durch  Verstopfungen  Atembeschwerden  gibt.  Wenn  man
eben die  Augen schlieBt,  so  richte man sich  als  MaBstab mach  einem Punkt
auf   den  Nasenrficken,   der  nicht   ganz   einen   haLlben  Zoll   unterhalb   dem
Schnittpunkt der Sehlinien liegt,  da wo  die Nase  einen  kleinen H6cker hat.
Damn  beginnt  man  die  Gedanken  zu  sammeln,  das  Ohr  rhythmisiert  den
Atem,  Leib  und  Herz  sind  bequem  und  harmonisch.   Das  Licht  der  Augen
muB  ganz  ruhig  und  lange  scheinen,  es  darf  weder  Schlafrigkeit  noch Zer-
streuung  eintreten.  Das  Auge  blickt  nicht  mach  auBen,  es  senkt  die  Lider
und  leuchtet  mach  innen.  Es  leuchtet  auf  diesen  Ort.  Der  Mund  redet  und
lacht  nicht.  Man  schlieBt  die  Lippen  und  atmet  innerlich,  Der  Atem  ist  an
diesem  Ort.  Die  Nase  riecht  keine  Dfifte.  Der  Geruch  ist  an  diesem  Ort.
Das  Ohr  hart  nicht  nacli  auBen.  Das  Geh6r  ist  an  diesem  Ort.  Das  ganze
Herz bewacht das  Innere,  Sein Bewachen ist  an  diesem  Ort.  Die  Gedanken
laufen  nicht  mach  auBen,  wabre  Gedanken  haben  von  selbst  Dauer.  Sind
die  Gedanken  dauernd,  so  wird  der  Same  dauernd;  ist  der  Same  dauernd,
so wird die Kraft dauernd;  ist die Kraft dauernd, so wird der Geist dauernd.
Der  Geist  ist  der  Gedanke,  der  Gedanke  ist  das  Herz,  das  Herz  ist  das
Feuer,  das  Feuer  ist  das  Elixier,  Wenn  man  so  das  Innere  betrachtet,  so
werden  die  Wunder  des  6ffnens  und  SchlieBens  der  Pforten  des  Himmels
unersch6pflich.  Aber  ohne  Rhythmisierung  des  Atems  kann  man  die  tiefe-
ren Geheimnisse nicht bewirken.
Wenn  der  Lernende  beginnt  und  seine  Gedanken  nicht  an  die  Stelle  zwi-
schen die beiden Augen heften kann,  wenn  er die Augen schlieBt,  aber  die
Kraft  des Herzens nicht zur Beschauung  des Raums  der  Kraft  bringt,  so  ist
die Ursache h6ch§t  wahrscheinlich  die,  daB  der Atem zu laut und hastig ist
und  daraus  andere  Ubel  entspringen,  weil  Leib  und  Herz  sich  noch  immer
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damit  beschaftigen,  die  auftreibende  Kraft  und  den  hitzigen  Atem  mit  Ge-
walt zu unterdrticken.
Wenn man nur die Gedanken an die beiden Augen heftet, aber den Geist nicht
kristallisiert  im  Sonnengeflecht  (dem  Zentrum   inmitten   der  Bedingungen)
so  ist  es,  als  ware  man  zur  Halle  aufgestiegen,  aber  noch  nicht  eingetreten
in  das  innere   Gemach.  Damn  wird  das  Geistesfeuer  nicht  entstehen,   die
Kraft  bleibt  kalt,  und  schwerlich  wird  damn  die  wahre  Frucht  sich  offen-
baren.
Darum  heat  der  Meister  die  Bet tirchtung,  daB  die  Menschen  bei  ihren  Be-
mtihungen  nur  die  Gedanken  auf  den  Nasenraum  heften,  aber  nicht  daran
denken,  die  Vorstellungen  auf  den  Kraftraum  zu  heften;  darum  gebraucht
er  das  Gleichnis  wie  der  Maurer  die  Richtschnur  bentitzt.  Der  Maurer  be-
ntitzt  die  Richtschnur  nur  urn  zu  sehen,  ob  seine  Mauer  senkrecht  oder
schief  ist,  daftir  client  der  Faden  als  Richtlinie;  wenn  er  die  Richtung  be-
stimmt  hat,  damn  kann  er  mit  der  Arbeit  beginnen,  Aber  er  arbeitet  damn
an der Mauer,  nicht  an der Richtschnur,  das ist klar. Daraus sieht man,  daB
das  Heften  der  Gedanken  zwischen  die  Augen  nur  den  Sinn  hat,  wie  der
Maurer  die  Richtschnur bentitzt,  Dei. Meister  deu[et wiederholt  darauf him,
weil  er ffirchtet,  man m6chte  seine Meinung nicht verstehen.  Und wenn die
Lernenden  begriffen  haben,  wie  sic  Hand  anlegen  mtissen,  ftirchtet  er,  sie
k6nnten  ihre  Arbeit  unterbrechen,  darum  sagt  er  abermals:   �Nach  einer
konsequenten  Arbeit  von  hundert  Tagen  erst  ist  das  Licht  echt;  damn  erst
kann man an die Arbeit mit  den  Geistesfeuer gehen".   Wenn man also ge-
sammelt  vorgeht,  so  entsteht  mach  hundert  Tagen  im  Licht  ein  Punkt  des
echten  sch6pferischen  Lichtes   (Yang)   von  selbst.    Die  Lernenden  mtissen
das nit aufrichtigem Herzen untersuchen.

4. Kreislauf des Lichts und Rhythmifierung des Atems

Meifter Lti Dsu fprach: Den Entfch" muf} man mit gefammel-
tem Herzen ausftihren, nicht Erfolg fuchen, damn kommt der Er-
folg von felbft. In der erften Ausl6fungsperiode gibt es hauptfach-
1ich  zwei  Fehler:  die  Tragheit und  die  Zerftreutheit.   Doch  dem
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1aBt  fich  abhelfen:  man  darf  das  Herz  nicht  allzufehr  in  den
Atem legen. Der Atem kommt vom Herzen (14). Was aus dem
Herzen hervorkommt ift Atem. Sowie das Herz flch regt, entfteht
Atemkraft.   Die  Atemkraft ift urfprtinglich verwandelte  Herz-
tatigkeit.   Wenn  unfere   Vorftellungen   fehr   fchnell   gehen,   fo
kommt es unverfehens zu Phantaflevorftellungen, die immer von
einem  Atemzug  begleitet  flnd,  denn  diefer  innere  und  auf}ere
Atem hangt miteinander zufammen wie Ton und Echo. Taglich
tun wir zahllofe Atemztige und haben ebenfo zahllofe Phantafle-
vorftellungen. Und  fo entrinnt die Geiftesklarheit, wie das Holz
verdorrt und die Afche ftirbt.
Soll man alto keine Vorftellungen haben? Man kann nicht ohne
Vorftellungen rein. Soll man nicht atmen? Man kann nicht ohne
Atem rein. Das befte Mittel ift aus der Krankheit eine Arznei zu
machen. Da nun Herz und Atem von einander abhangen, £o muf}
man den Kreislauf des Lichts vereinigen mit der Rhythmiflerung
des Atems. Dazu bedarf es vor allem des Ohrenlichts. Es gibt ein
Augenlicht und ein Ohrenlicht. Das Augenlicht ift das vereinigte
Licht der Sonne und des Mondes drauf}en. Das Ohrenlicht ift der
vereinigte Same der Sonne und  des Mondes  drinnen. Der Same
ift alto das Licht in kriftalliflerter Form. Beides hat denfelben Ur-
£prung und unterfcheidet flch nur durch den Namen.  Darum ift
Verftandnis (Ohr) und Klarheit (Auge) gemeinfam ein und das-
felbe wirkende Licht.
Beim Niederfltzen bentitzt man die Augen mach dem Senken der
Lider  urn  eine  Richtfchnur  feftzufetzen,  und  verlegt  das  Licht`
damn mach unten. Wenn aber die Verlegung mach unten nicht ge-
1ingen will,  fo richtet man das Herz  auf  das H6ren  des Atems.
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Das Aus- und Eingehen des Atems darf man nicht mit dem Ohr
h6ren k6nnen.   Was man h6rt ift eben,  daB  es keinen Ton hat.
Sowie es einen Ton gibt, ift der Atem grob und oberflachlich und
dringt nicht ins Feine. Damn muB man das Herz ganz leicht und

gering machen. Je mehr man es loslaBt, defto geringer wird es, je
geringer defto ruhiger.  Auf einmal wird es  fo  leife,  daf}  es  auf-
h6rt. Damn tritt der wahre Atem in Erfcheinung und die Geftalt
_des Herzens laBt lich bewuflt machen. Wenn das Herz fein ift, fo
ift der Atem fein; denn jede Bewegung des Herzens wirkt Atem-
kraft. Wenn der Atem fein ift, fo ift das Herz fein, denn jede Be-
wegung  der  Atemkraft  wirkt  auf  das  Herz.  Urn  das  Herz  zu
fixieren, geht man zuerft daran,  die Atemkraft zu pflegen.   Auf
das Herz kann man nicht direkt wirken. Darum halt man flch an
die Atemkraft als Handhabe, das ift was man Bewahrung der ge-
fammelten Atemkraft neiint.
Kinder,  verfteht ihr denn nicht  das  We fen der  Bewegung? Die
Bewegung laf}t fich durch auf}ere Mittel erzeugen.   Es ift nur ein
anderer  Name  ftir  Beherrfchung.   So  kann  man  einfach  durch
Laufen das Herz zur Bewiegung bringen. Sollte man es nicht auch
durch  gefammelte Ruhe  zur Stille bringen k6nnen?   Die groBen
Heiligen,  die erkannt haben, wie Herz und Atemkraft einander

gegenfeitig beeinflufren,  haben ein  erleichtertes Verfahren erfon-
nen urn der Nachwelt zu ntitzen.
Im  Buch  des  Elixiers  (15)  heif}t`  es:  �Die  Henne  kann  ihre  Eier

ausbrtiten, weil ihr Herz immer hart". Das ift ein wichtiger Zau-
berfpruch.   Der  Grund,  warum  die Henne  brtiten  kann,  ift  die
Kraft  der  Warme.   Die  Kraft  der  Warme  kann  aber  nur  die
Schalen  warmen,  nicht  ins  Innere  eindringen.  Deshalb  leitet  fle
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diefe  Kraft  mit  dem  Herzen  mach innen.  Das  tut  fie  durch  das
Geh6r. Damit konzentriert fle ihr ganzes Herz. Wenn das Herz
eindringt,  dringt die Kraft ein und das Junge erlangt die Kraft
der Warme und wird lebendig. Darum hat die Henne, auch wenn
fie manchmal ihre Eier verlaf}t, doch immer die Gebarde mit ge-
neigtem Ohr zu h6ren:  die Konzentration des Geiftes erfahrt fo
keine  Unterbrechung.  Veil  die Konzentration  des  Geiftes  keine
Unterbrechung erfahrt, fo erleidet die Kraft der Warme auch Tag
und Nacht keine Unterbrechung und der Geift erwacht zum Le-
ben.  Das Erwachen des Geiftes wird bewirkt, weil das Herz zu-
erft geftorben ift. Wenn der Menfch rein Herz fterben laflen kann,
damn erwacht der Urgeift zum Leben. Das Herz ert6ten bedeutet
nicht  rein Vertrocknen und Abdorren,  fondern  es bedeutet,  daf§
es ungeteilt und gefammelt eins geworden ift.
Der Buddha fprach: �Wenn du dein Herz auf einem Punkt feft-
1egft,  damn  ift  dir  kein  Ding  unm691ich".  Das  Herz  lauft leicht
weg,  fo muB man es  durch Atemkraft  fammeln.  Die Atemkraft
wird leicht grob, darum muf} man fie mit dem Herzen verfeinern.
Wenn man es fo macht, wird es da vorkommen k6nnen,  dan es
nicht fixiert wird?
Die beiden Fehler der Tragheit und Zerftreuung mufl man durch
ruhige Arbeit,  die taglich ohne Unterbrechung fortgeftihrt wird,
bekampfen;  damn  wird  der  Erfolg  ficher  eintreten.  Wenn  man
nicht bei der Meditation fltzt, fo wird man oft zerftreut rein, ohne
daB man es merkt.  Der Zerftreutheit bewuf}t zu werden,  das ift
der  Mechanismus,  der  zur  Befeitigung  der  Zerftreutheit  ftihrt.
Tragheit,  deren man nicht bewuf}t ift und Tragheit,  deren man
bewuf}t  wird,  flnd  taufend  Meilen  weit  von  einander  entfernt.
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Unbewul}te Tragheit ift wirklich Tragheit,  bewuf}te Tragheit ift
keine volle Tragheit, weil  noch etwas Klarheit darin ift. Die Zer-
ftreuung beruht  darauf,  daft  der  Geift umherfchweift,  Tragheit
darauf,  daft  der  Geift  noch  nicht  rein  ift.  Zerftreuung  ift  viel
leichter zu beflern  als  Tragheit.  Es  ift wie bei  einer Krankheit;
wenn man Schmerzen und Jucken ftihlt, fo kann man ihr mit Arz-
neien beikommen,  aber die Tragheit gleicht einer Krankheit, die
mit Geftihlloflgkeit verbunden ift. Zerftreuung laf}t flch fammeln,
Verwirrung  laf}t  fich  ordnen,  aber  Tragheit und Verfunkenheit
find dumpf und dunkel. Zerftreuung undverwirrung habenwenig-
ftens  noch einen  Ort,  aber  bei  der Tragheit  und Verfunkenheit
betatigt flch allein die Anima. Bei der Zerftreutheit ift noch Ani-
mus dabei, aber bei der Tragheit herrfcht das reine Dunkel. Wenn
man bei der Meditation 1.chlafrig wird, das ift eine Wirkung der
Tragheit.  Zur  Befeitigung  der  Tragheit  client  allein  der  Atem.
Obwohl der durch Nafe und Mund ein- und ausftr6mende Atem
nicht der wahre Atem ift, fo erfolgt das Aus- und Einftr6men des
wahren Atems doch in Verbindung damit.
Beim Sitzen mufl man daher ftets das Herz ruhig halten und die
Kraft  gefammelt.  Vie  kann  man  das  Herz  ruhig  bekommen?
Durch den Atem. Des Atems Aus- und Einftr6men darf flch nur
das Herz bewul3t werdcn, man darf es nicht mit den Ohren h6-
ren. Wenn man es nicht h6rt,  fo ift der Atem fein, ift er fein,  fo
ift er rein.  Wenn man es h6rt,  fo ift die Atemkraft grob, ift fie

grob, fo ift fle trtib, ift fie trtib, fo entfteht Tragheit und Verfun-
kenheit und man bekommt Neigung zum Schlafen. Das verfteht
fich ganz von felbft.
Aber das Herz beim Atmen richtig zu gebrauchen,  das will ver-
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ftanden  rein. Es ift ein Gebrauch ohne Gebrauch. Man darf nur

ganz leife auf das H6ren Licht fallen laflen. Diefer Satz enthalt
einen  geheimen  Sinn.  Was  heifst  Licht  fallen  laflen?  Es  ift  das
eigene Strahlen des Augenlichts. Das Auge blickt nur nach innen
und  nicht  mach  auflen.  Ohne  mach  auflen  zu blicken,  Helligkeit
empfinden, das heiflt mach innen blicken; es handelt flch nicht urn
ein wirkliches Einwartsblicken. Was heif}t h6ren? Es ift das eigene
H6ren  des  Ohrenlichts.  Das  Ohr  horcht  nur  mach  innen,  ohne
mach auflen zu horchen. Ohne mach auf}en zu horchen, Helligkeit
empfinden, das heil}t mach innen horchen; es handelt flch nicht urn
ein wirkliches Horchen mach innen.  Bei diefem H5ren h6rt man
nur, daft kein Laut da ift; bei diefem Schauen fleht man nur, daf}
keine Geftalt da ift. Wenn das Auge nicht mach auBen blickt und
das  Ohr  nicht nach  auBen horcht,  £o  fchlieflen fie  fich und find

geneigt mach innen  zu flnken.  Nur wenn man mach innen blickt
und  mach  innen  horcht,  geht  das  Organ  nicht  mach  auBen  und
flnkt auch nicht mach innen.  Auf diefe Weife wird die Tragheit
und Verfunkenheit befeitigt.  Das ift die Verbindung der Samen
und des Lichts von Sonne und Mond.
Wenn man infolge von Tragheit fchlafrig wird, fo ftehe man auf
und gehe umher.  Wenn  der Geift klar geworden ift,  damn  fetze
man flch wieder.  Wenn man des morgens Zeit hat,  fo mag man
tiber  das  Abbrennen  einer  Weihrauchkerze  fitzen,  das  ift  das
Befte.  Nachmittags ft6ren die menfchlichen Gefchafte, und man
fallt deshalb leicht in Traglieit.  Aber man braucht fich nicht`auf
eineweihrauchkerze feftzulegen. Nur muf} man alleverwicklun-

gen beifeite legen und eine Zeit lang ganz ftille fitzen. Mit der Zeit
wirdesdanngelingen,ohnedal}maninTragheitfalltundeinfchlfft.
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Der Hauptgedanke  dieses  Abschnitts  ist,  daB  das  Wichtigste  zum  Kreislauf
des  Lichts  die  Rhythmisierung  des  Atems  ist.   Je  mehr  die  Arbeit  fort-
schreitet,  desto  tiefer  werden  die  Lehren,  Der  Lernende  muB  beim  Kreis-
1auf  dos  Lichts  Herz  und  Atem  zu  einander  in  Beziehung  setzen,  urn  die
Beschwerden  der  Tragheit   und  Zerstreuung   zu   vermeiden.   Der   Meister
ftirchtet,  daB  die  Anfanger  wahrend  des  Sitzens,  wenn  sic  eben  die  Lider

gesenkt   haben,   wirre   Phantasievorstellungen   bekommen,   durch   die   das
Herz  zu  laufen  beginnt,  sodaB  es  schwer  zu  lenken  ist,  Darum  lehrt  er  die
Arbeit  des  Atemzahlens  und  des  Fixiei-ens  der  Gedanken  des  Herzens,  urn
zu  verhindern,  daB  die  Geisteskraft mach  auBen  lauft.
Weil der Atem aus den Herzen kommt,  so kommt der unrhythmische Atem
von der Unruhe  des Herzens  her. Darum muB  man  ausatmen  und  einatmen

ganz  sachte,  so  dan  es  ftir das  Obr unh6rbar  bleibt  und nur  das  Herz  ganz
still  die  Atemztige  zahlt.  Wenn  das  Herz  die  Zahl  der  Atemztige  vergiBt,
so  ist  das  ein  Zeichen,  daB  das  Herz  mach  auBen  davongelaufen  ist,  Damn
muB  man  das  Herz  festhalten.  Wenn  das  Ohr  nicht  aufmerksam  h6rt  oder
die  Augen  nicht  auf  den  Nasenrficken  blicken,  so  kommt  es  auch  vor,  daB
das Herz mach auBen lauft  oder der Schlaf  kommt.  Das ist ein Zeichen,  daB
der  Zustand  in  Verwirrung  und  Versunkenheit  tibergeht  und  man  den  Sa-
mengeist  in  Ordnung  bringen  muB.  Wenn  man  beim  Senken  der  Lider  und
Richtungnehmen  mach  der  Nase   den   Mund  nicht   ganz   schlieBt  und  die
Zahne  nicht  ganz  fest  zusammenbeiBt,  so  geschieht  es  auch  leicht,  daB  das
Herz  mach  auBen  eilt;  damn  muB  man  rasch  schlieBen  und  die  Zahne  zu-
sammenbeiBen.  Die  ftinf  Sinne  richten sich  mach  dem  Herzen  und  der Geist
muB  die Atemkraft zu Hil£e nehmen,  damit Herz und Atem in Ubereinstim-
mung  kommen,  Auf  diese  Weise bedarf  es h6chstens  einer taglichen Arbeit
von  einigen  Viertelstunden,  so  kommen  Herz  und  Atem  von  selbst  in  die
rechte  Zusammenwirkung  und  Ubereinstimmung,  damn  braucht  man  nfcht
mehr  zu zahlen und  der Atem  wird von  selbst  rhythmisch.  Wenn  der Atem
rhythmisch  geht,  so  verschwinden  die  Fehler  der  Tragheit  und  Zerstreut-
heit  mit  der  Zeit  ganz  von  selbst.
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5. Irrttimer beim Kreislauf des Lichts
Meifter Lti Dsu  fprach: Eure Arbeit wird  allmahlich gefammelt
und reif,  aber vor den Zuftand,  da man wie  ein  dtirrer Baum
vor  dem  Felfen  rltzt,  liegen  noch  viele  M6glichkeiten  des  Irr-
turns,  auf die ich genau aufmerkfam machen m6chte.  Diefe Zu-
ftande erkennt man erft, wenn man fie perf6nlich erlebt.  So will
ich fie hier aufzahlen. Meine Richtung unterfcheidet fich von der
buddhiftifchen  Yoga -Richtung  (Dschan  Dsung)  (16),  indem fie
Schritt  ftir  Schritt  ihre  Beftatigungszeichen  hat.  Erft  m6chte  ich
von  den  Irrttimern  reden und  damn  auf  die  Beftatigungszeichen
zu fprechen kommen.
Wenn man flch anfchickt feinen EntfchluB  auszuftihren,  fo muf}
man  vorher  daftir  forgen,  daft  alles  in  bequem  gelaffener  Hal-
tung vor fich gehen kann. Man roll das IIerz nicht zu fehr bean-
fpruchen.  Man  muf}  daftir  forgen,  daf}  ganz  automatifch  die
Kraft  und  das  Herz  einander  entfprechen.  Damn  erft  gelangt
man in denRuhezuftand. Wahrend des Ruhezuftands muf} man ftir
die richtigen  Verhaltniffe  und  den  richtigen Raum  forgen.  Man
darf  fich  nicht niederfetzen  inmitten  nichtiger  Gefchafte,  wie  es
heif}t:  man foil nicht Leeres im Sinn haben.  Alle Verwicklungen
fol] man beifeite legen, ganz fouveran und felbftandig rein. Auch
darf man nicht die Gedanken auf die richtige Ausftihrung richten.
Wenn man flch zu viele Mtihe gibt, fo tritt diefe Gefahr ein.  Ich
rage nicht, daft man flch keine Mtihe geben roll, aber das richtige
Verhalten  ift  in  der  Mitte  zwifchen  Sein  und  Nichtfein;  wenn
man  abflchtlich  die  Abflchtsloflgkeit  erlangt,.  damn  hat  man  es
erfaf}t. Souveran und ohne Trtibung laffe man fich gehen in felb-
ftandiger Weife.
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Ferner  darf  man  nicht  in  die  beftrickende  Welt  fallen.  Die  be-
ftrickende Welt ift, wo die ftinf Arten der dunkeln Damonen ihr
Spiel treiben; das ift z. 8. der Fall, wenn man nach der Fixierung
hauptfachlich Gedanken des dtirren Holzes und der totem Afche
hat  und  wenig  Gedanken  des  lichten  Frtihlings  auf  der  groBen
Erde. Dadurch verflnkt man in die Welt des Dunkeln. Die Kraft
ift da kalt, der Atem fchwer, und es zeigen flch eine Menge Vor-
ftellungsbilder  des  Kalten  und  Abfterbenden.  Wenn  man  darin
lange  verweilt,  fo  gerat  man  in  den  Bereich  der  Pflanzen  und
Steine.

Auch  darf  man  flch nicht  verleiten  laflen  von  den  zehntaufend
Verftrickungen. Dies gefchieht, wenn, nachdem man den Ruhezu-
ftand   begonnen   hat,   ohne   Unterbrechung   allerlei   Bindungen

pl6tzlich  auftreten.  Man  will  fie  durchbrechen  und  kann  nicht,
man folgt ilmen und ftihlt flch dadurch wie erleichtert. Das heif}t:
Der Herr wird zum Knecht. Wenn man lange dabei verweilt, fo

gerat man in die Welt des Begehrens des Wahns.
Im beften Fall kommt man in den Himmel, im fchlimmften unter
die  Fuchsgeifter  (17).  Ein  folcher  Fuchsgeift  vermag  wohl  auch
flch in bertihmten Gebirgen zu betatigen,  des Windes und Mom-
des,  der  Blumen  und  Frtichte  zu  genief}en,  an  Korallenbaumen
und Juwelengrafern feine Freude zu haben. Aber nachdem ei- fich
drei- bis ftinfhundert Jahre fo betatigt hat oder im h6chften Fall
mach ein paar taufend Jahren,  damn ift  rein Lohn dahin und  er
wird wieder hereingeboren in die Welt der Unraft.
Das alles find Irrwege. Wenn man die Irrwege kennt, damn mag
man mach Beftatigungszeichen  forfchen.
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Der Sinn dieses Abschnitts  (18)  ist,  auf  die Irrwege  bei der Meditation auf-
merksam  zu  machen,  damit  man  in  den  Raum  der  Kraft  und  nicht  in  die
H6hle  der  Phantasie  kommt,  Dies  ist  die  Welt  der  Damonen.  Das  ist  z.  8.
der  Fall,  wenn  man  sich  zur  Meditation  hinsetzt  und  sieht  Lichtflammen
oder   bunte   Farben   erscheinen,   oder  sieht  Bodhisatvas  und   G6tter  sich
nahen  und was dergleichen Phantasien mehr sind.  Oder wenn man es nicht
fertig  bringt,  daB  Kraft  und  Atem  sich  vereinigen,  wenn  das  Wasser  der
Nieren nicht  mach  oben  kann,  sondern  nach  unten  drangt,  die  Urkraft  kalt
und  der  Atem  schwer  wird:  damn  sind  die  milden  Lichtkrafte  der  groJ3en
Erde  zu wenig und man gerat in  die  leere  Phantasiewelt,  Oder wenn  beim
langen  Sitzen die Vorstellungen in Scharen sich erheben, man will sic  hem-
men,  es geht nicht;  man laBt  sich  von ihnen ti.eiben und  ftihlt  sich leichter:
damn dart man unter keinen Umstanden mit der Meditation fortfahren,  son-
dern  muB  aufstehen  und  eine  Weile  umhergehen,  bis  Kraft  und  Herz  wie-
der  im  Einklang  sind;  damn  erst  mag  man  sich  wieder  zur  Meditation  hin-
setzen.  Beim  Meditieren  muB  man  eine  Art  von  bewuBter  Intuition  haben,
daB  man  im  Feld  des  Elixiers  Kraft  und  Atem  sich  vereinigen  ftihlt,  daB
eine  warme  den  wahren  Licht  angeh5rige  Ausl6sung  sich  dumpf  zu  regen
beginnt;   damn  hat  man  den  rechten  Raum  gefunden,   Wenn  man  diesen
rechten  Raum  gefunden  hat,  so  ist  man  der  Gefahr  enthoben,  in  die  Welt
des  Wahnbegehrens  oder  der finsteren Damonen zu  geraten.

6. Beftatigungserlebniffe beim Kreislauf des Lichts

Meifter  Lti  Dsu  fprach:  Es  gibt  vielerlei  Beftatigungserlebniffe.
Man darf fich nicht mit kleinen Anfprtichen begntigen, man muf}
flch zu dem Gedanken erheben, daft alle Lebewefen erl6ft werden
mtiflen.  Man  darf  nicht  leichten  und  nachlaffigen  Herzens  rein,
£ondern  man mufl  dana.ch ftreben,  daB  die  Worte  durch Taten
bewiefen werden.
Wenn wahrend der Ruhe ununterbrochen dauernd der Geift die
Empfindung einer groBen Heiterkeit hat, als ware er trunken oder
neu gebadet, das ift ein Zeichen, daf} das lichte Prinzip im ganzen
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Leib  harmonifch  ift;   da  beginnt  die  Goldblume  zu  knofpen.
Wenn damn weiterhin alle Offnungen ftille flnd und der fllberne
Mond inmitten des Himmels fteht und man das Geftihl hat, daB
diefe groBe Erde eine Welt des Lichts und der Helligkeit ift,  fo
ift  das  ein  Zeichen,  daft  der Leib  des  Herzens  flch  zur  Klarheit
6ffnet. Das ift das Zeichen, daB die Goldblume aufgeht.
Weiterhin ftihlt fich der ganze Leib feft und ftark, fo daf} er nicht
Sturm noch Reif ftirchtet.  Dinge  die andere Menfchen ftir uner-
freulich halten, k6nnen mir, wenn ich ihnen begegne, die Hellig-
keit  des Samengeiftes nicht trtiben.  Gelbes  Gold  fullt das  Haus,
weif}er Nephrit bildet die Stu fen. Faule und ftinkende Dinge auf
Erden,  die  flch  mit  einem  Hauch  der  wahren  Kraft  bertihren,
werden  fofort  wieder  lebendig.  Rotes  Blut  wird  zu  Milch.  Der
zerbrechliche Fleifchesleib ift eitel Gold und Edelftein. Das ift ein
Zeichen, daB die Goldblume flch kriftallifiert.
Das  Buch  von  der  Erfolgreichen  Kontemplation  (Ying  Guam
Ging)  fagt:  �Die Sonne finkt im grof}en Wafler und Zauberbil-
der von Baumreihen entftehen." Der Untergang der Sonne bedeu-
tet, daf} im Chaos (der Welt vor der Erfcheinung, der intelligib-
len  Welt)  das  Fundament  gelegt  wird:  das  ift  der  polfreie  Zu-
ftand (Wu Gi).  H6chfte Gtite ift wie das Wafrer, rein und ohne
Flecken. Das ift der Herr der grof}en Polaritat, der Gott, der her-
vortritt im Zeichen der Erfchtitterung (Dschen) (18). Die Erfchtit-
terung hat als Bild das Holz, darum entfteht das Bild von Baum-
reihen.  Eine  flebenfache  Reihe  von  Baumen  bedeutet  das  Licht
der  fleben  K6rper6ffnungen  (oder  Herz6ffnungen).  Im  Nord-
weften  ift  die  Richtung  des  Sch6pferifchen.  Wenn  es  urn  einen
Platz weiterrtickt, £o fteht das Abgrtindige da. Die Sonne, die ins
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grofle Wafler flnkt, ift das Bild des Sch6pferifchen und Abgrtin-
digen.  Das Ab;rtindige  ift  die Richtung  der Mitternacht  (Maus,
Ds.1., Norden).  Zur Winterfonnenwende ift der Donner  (Dschen)
inmitten  der  Erde  ganz  verborgen  und  bedeckt.  Erft  wenn  das
Zeichen  der  Erfchtitterung  erreicht  ift,  tritt  der  Lichtpol  wieder
tiber die Erde hervor.  Das ift das Bild der Baumreihen.  Das fib-
rige laBt fich entfprechend erfchlieBen.
Der zweite Abfchnitt bedeutet, hierauf das Fundament zu errich-
ten.  Die  grof}e Welt ift wie Eis,  eine glaferne Juwelenwelt.  Der
Lichtglanz kriftallifiert fich allmahlich. Darum entfteht eine hohe
Terrafle und  darauf erfcheint im Lauf  der Zeit Buddh'a.  Wenn
das Goldwefen erfcheint, wer follte es rein auf}er Buddha? Denn
der Buddha ift der goldene Heilige der groflen Erleuchtung. Dies
ift eine grofle Beftatigungserfahrung.
Nun gibt es drei Beftatigungserfahrungen, die man prtifen kann.
Die erfte ift, daft, wenn man in den Meditationszuftand eingetre-
ten ift, die G6tter (2o) im Tale find. Man hart da Menfchen re-
den wie etwa in  der Entfernung von einigen hundert Schritten,

jeden einzelnen ganz klar. Aber die Laute klingen alle wie Echo
in einem Tal. Man hart fle immer, flch felbft hart man nie. Dies
nennt man die Anwefenheit der G6tter im Tal.
Zuweilen kann man Folgendes erfahren: Sowie man in Ruhe ift,
fo beginnt das Licht der Augen aufzuflammen, fo daB vor einem
alles ganz hell wird, wie wenn man in einer Wolke ware. Off net
man  die Augen  und  fucht  feinen Leib,  fo  findet man  ihn  nicht
mehr.  Dies  nennt  man:  �In  der  leeren  Kammer  wird  es  hell."
Da ift innen und auflen alles gleich hell. Das ift ein fehr gtinftiges
Zeichen.
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Oder  wenn  man  in  der  Meditation  fltzt,  wird  der  Fleifchleib+

gahz  glanzend  wie  Seide  oder  Nephrit.  Das  Sitzen  fallt  einem
fchwer,  man  ftihlt  flch  emporgeriflen.  Dies  heif}t:   �Der  Geift
kehrt zurtick und ft6f}t an den Himmel." Mit der Zeit kann man
erleben, daf} man wirklich emporfchwebt.
Diefe drei Erfahrungen laflen flch alle jetzt fchon machen. Aber
es laf}t fich nicht alles ausfprechen. Entfprechend der Veranlagung
der Menfchen erfcheinen jedem verfchiedene Dinge.  Wenn man
nun die eben erwahnten Dinge erfahrt, £o ift das ein Zeichen einer

guten Anlage.  Mit die fen Dingen ift es,  wie wenn man Wafler
trinkt.  Man bemerkt  felbft,  ob  das Wafler  warm  oder kalt  ift.
So mufl man flch von diefen Erfahrungen felbft tibeizeugen, damn
erft find fie echt.

7. Die lebendige Art des Kreislaufs des Lichts

Meifter Lti Dsu  fprach:  Wenn  es  allmahlich  gelingt,  den Kreis-
lauf des Lichts in Gang zu bringen,  fo darf man dabei feinen ge-
w6hnlichen Beruf nicht aufgeben. Die Alten fprachen: Wenn die
Gefchafte auf uns zukommen,  fo muf} man fie annehmen, wenn
die Dinge auf uns zukommen, fo muf} man fie bis auf den Grund
erkennen.  Wenn  man  durch  rechte  Gedanken  die  Gefchafte  in
Ordnung bringt,  fo wird das Licht nicht von den Auflendingen
umgetrieben, fondern das Licht rotiert mach eigenem Gefetz. Auf
diefe  Weife  laf}t  fich  fogar  der  noch  unfichtbare  Kreislauf  des
Lichts ins Werk fetzen, wie viel mehr ift das bei dem echten wah-
ren Kreislauf des Lichts, der  fchon deutlich in Erfcheinung trat,
der Fall.
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Wenn man im gew6hnlichen Leben fortwahrend imftande ift den
Dingen  gegentiber nur in Reflexen  zu reagieren ohne jede  Ein-
mifchung eines Gedankens an den andern und mich, fo ift das ein
aus den Umftanden flch ergebender Kreislauf des Lichts. Das ift
das erfte Geheimnis.
Wenn man frtihmorgens alle Verwicklungen von flch abtun kann
und  eine  bis  zwei  Doppelftunden  meditieren und  fl.ch  dann bei
allen Befchaftigungen und gegentiber von allen Auf}endingen auf
eine  rein  objektive  Reflexmethode  einftellen  kann,  wenn  man
das ohne jede Unterbrechung fortfetzt, fo kommen nach zwei bis
drei  Monaten vom Himmel her  alle  Vollendeten und  beflegeln
ein folches Verhalten.

Der  vorige  Abschnitt  handelt  von  den  seligen  Gefilden,  die  man  betritt,
wenn man nit der Arbeit vorwarts kommt. Dieser Abschnitt bezweckt, den
Lernenden  zu  zeigen,  wie  sie  ihre  Arbeit  taglich  feiner  gestalten  mtissen,
damit  sic  auf  eine baldige Erlangung des Lebenselixiers hoffen k6nnen. Wie
kommt  es  da,  daB  der  Moister  gerade  jetzt  davon  redet,  daB  man  seinen
btirgerlichen  Beruf  nicht  aufgeben  soll?  Da  k6nnte  man  ja  denken,  der
Meister wolle verhindern, daB der Lernende das Lebenselixier bald erlange.
Der Wissende  erwidert darauf:  Nicht  also!  Der Meister ist besorgt,  daB der
Lernende sein Karma noch nicht erftillt hat,  deshalb redet er so. Wenn nun
die  Arbeit  schon in  die  seligen  Gefilde geftihrt hat,  so  ist  das Herz wie  ein
Wasserspiegel, Wenn die Dinge kommen,  so zeigt es Dinge; wenn die Dinge

gehen,  so vereinigen  sich  Geist und Kraft von selbst wieder und lassen sich
nicht  von  den  AUBendingen  mitreiBen.  Das  ist,  was  der  Meister  meint,
wenn er sagt:  man soll jede Einmischung des Gedankens an den andern und
sich  selbst  vollkommen  aufgeben.  Wenn  der  Lernende  es  fertig  bringt,  nit
wahren  Gedanken  sich  immer  auf  den  Raum  der  Kraft  zu  fixieren,   so
braucht  er  nicht  das  Licht  in  Rotation  zu  versetzen  und  das  Licht  rotiert
von  selbst.  Wenn  aber  das  Licht  rotiert,  so  erzeugt  sich  das  Elixier  von
selbst und  es  hindert  nicht,  wenn man  gleichzeitig noch  weltliche  Arbeiten
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verrichtet.  Anders  ist  es  ja  zu  Beginn  der  Meditationsarbeit,  wenn  Geist
und Kraft noch zerstreut und wirr sind,  Wenn man  da nicht  die  weltlichen
Geschafte von sich  fern halten  kann und  einen ruhigen  Ort  findet,  wo man
mit  ganzer  Kraft  sich  konzentriert,  wobei  man  alle  St6rungen  durch  ge-
w6hnliche  Beschaftigung  vermeidet,  so  ist  man  vielleicht  morgens  fleiBig
und  abends  sicher  trage:  wie  lange  wird  es  auf  diese  Weise  dauern,  bis
man  zu  den  wirklichen  Geheimnissen  vordringt?  Darum  heiBt  es:  Wenn
man anfangt sich der Arbeit zuzuwenden, soll man die hauslichen Geschafte
von  sich  tun.  Und  wenn das  nicht vollstandig  geht,  soll  man jemand beau£-
tragen,  der  sic  ftir  einen  besorgt,  damit  man  mit  ganzer  Aufmerksamkeit
sich  Mtihe  geben  kann.  Wenn  aber  die  Arbeit  soweit  vorgeschritten  ist,
daB  man  geheime  Bestatigungen  erlebt,  so  tut  es  nichts,  wenn  man  gleich-
zeitig  wieder  die  gew6hnlichen  Geschafte  in  Ordnung  bringt,  urn  auf  diese
Weise  sein  Karma  zu  erftillen.  Das  heiBt  die  lebendige  Art  des  Kreislaufs
des Lichts, Vor alters hat der wahre Mensch des purpurnen Polarlichts  (Ds.1.
Yang  Dschen Jen)  ein  Wort  gesprochen:  �Wenn man  seinen  Wandel pflegt
in Vermischung nit der Welt und doch im Einklang nit den Licht,  damn ist
das  Runde  rund  und  das  Eckige  eckig;  damn  lebt  man  unter  den  Menschen
geheimnisvoll  offenbar,  anders  und  doch  gleich  und  keiner  kann  es  ermes-
sen,  damn  bemerkt  keiner  unseren  geheimen  Wandel",  Pie  lebendige  Art
des  Kreislaufs  des  Lichts  hat  eben  den  Sinn,  in  Vermischung  mit  der  Welt
und  doch  im Einklang mit  dem Licht zu  leben.

8. Zauberfpruch fur die Reife ins Weite

Meifter  Lti  Dsu  fprach:  Yti  Tsing  hat  einen  Zauberfpruch  ftir
die Reife ins Weite hinterlafren:
Vier Worte kriftallifieren den Geift im Raum der Kraft.

Im fechften Monat fleht man pl6tzlich weif}en Schnee fliegen.
Zur dritten Wache fleht man die Sonnenfcheibe blendend ftrahlen.
Im Wafler blaft der Wind des Sanften.
AmHimmelwandelndifltmandieGeifteskraftdesEmpfangenden
Und  des Geheimnifles  noch tieferes  Geheimnis:
Das Land, das nirgends ift, das ift die wahre Heimat .... "
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Diefe  Verfe  find  fehr  geheimnisvoll.  Die  Bedeutung  ift:  Das
Wichtigfte am grof}en Sinn flnd die vier Worte: Im Nichthandeln
das  Handeln.  Das  Nichthandeln verhindert,  daf}  man in  Form
und  Bild   (K6rperlichkeit)  verwickelt  wird.   Das  Handeln  im
Nichthandeln  verhindert,  daf}  man  ins  ftarre  Leere  und  tote
Nichts verfinkt. Die Wirkung beruht ganz auf der zentralen Eins,
die Ausl6fung der Wirkung liegt in den beiden Augen. Die bei-
den  Augen  find  wie  die  Deichfel  des  groBen  Wagens,  die  die

ganze Sch6pfung dreht; fie bringen die Pole des Lichten und des
Dunkeln in Kreisbewegung.  Das  Elixier beruht  zu  An fang und
Ende auf dem Einen:  das Metall inmitten des Waffers,  d.  i.  das
Blei im Ort des Waflers. Bisher war vom Kreislauf des Lichts die
Rede, damit war auf die Anfangsausl6fung hingewiefen, die von
auf}en her auf das Innere wirkt. Das ift urn zu helfen den Herrn
zu bekommen. Das ift ftir die Lernenden auf den Anfangsftufen.
Sic pflegen die `zwei unteren Ubergange urn den oberen Ubergang
zu gewinnen. Nachdem nun die Reihenfolge klar ift und die Art
der Ausl6fung bekannt,  fpart der Himmel nicht mehr den Sinn,
fondern verrat den allerh6chften Grundfatz.  Ihr Schtiler, haltet
ihn geheim und ftrengt euch an!
Der Kreislauf des Lichts ift die Gefamtbezeichnung. Je mehr die
Arbeit  fortfchreitet,   defto  mehr  kommt  die  Goldblume  zum
Bltihen.   Nun   gibt  es   aber  eine  noch  wunderbarere   Art   des
Kreislaufs.  Bisher  haben wir  von  auflen her  auf  das  Innere  ge-
wirkt, nun verweilen wir im Zentrum und beherrfchen das Aus-
sere. Bisher war es ein Dienft zur Hilfe des Herrn, jetzt ift es eine
Verbreitung  der  Befehle  diefes  Herrn.   Das  ganze  Verhaltnis
kehrt flch jetzt urn. Wenn man mit der Methode in die feineren
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Gebiete  eindringen  will,  £o  mufl  man  zuerft  daftir  forgen,  daft
man Leib und Herz vollkommen beherrfcht, daft man ganz frei
und ruhig  ift,  alle Verwicklungen  fahren laf}t,  nicht  die  leifefte
Aufregung  hat  und  das  himmlifche  Herz  genau  in  der  Mitte
weilt.  Damn  fenke man die Lider der beiden Augen, wie wenn
man ein heiliges Edikt erhielte, mit dem man zum Minifter be-
rufen wird: Wer wagte da nicht zu gehorchen? -Damn leuchtet
man  mit beiden  Augen in  das Haus  des  Abgrtindigen  (Wafler,
Kan). Wo die Goldblume hinkommt, da tritt das wahre polare
Licht hervor ihr entgegen.  Das Haftende (das Lichte, Li) ift auf}en
licht und innen dunkel;  das ift der Leib des Sch6pferifchen.  Das
eine Dunkle geht hinein und wird zum Herrn. Die Folge ift, daf}
das Herz (Bewuf}tfein) in Abhangigkeit von den Dingen entfteht,
mach  auf}en  gerichtet  ift  und  vom  Strom  umhergetrieben  wird.
Wenn nun das rotierende Licht mach innen fcheint,  fo entfteht es
nicht in Abhangigkeit von den Dingen und die Kraft des Dun-
keln wird fixiert und die Goldblume leuchtet konzentriert.  Das
ift damn das gefammelte Polarlicht. Verwandtes zieht fich an. So
drangt fich die lichtpolare Linie des Abgrtindigen mach oben. Das
ift nicht nur das Lichte im Abgrund,  fondern es ift das  fch6pfe-
rifche  Licht,   das   fch6pferifchem  Licht  begegnet.   Sobald  diefe
beiden Subftanzen flch treffen, verbinden fle flch unaufl6slich und
es  entfteht ein unaufh6rlich Leben,  es kommt und geht, es fteigt
und fallt von  felbft im Haus  der Urkraft.  Man empfindet eine
Helligkeit und Unendlichkeit. Der ganze K6rper ftihlt flch leicht
und m6chte fliegen.  Das ift der Zuftand von  dem es  heiflt:  Die
Wolken  erftillen  die  taufend  Berge.  Allmahlich  geht  es  ganz
leife him und her, es fteigt und fallt unmerklich.  Der Puls bleibt
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ftehen und der Atem h6rt auf . Das ift der Augenblick der wah-
ren zeugenden Vereinigung,  der Zuftand von  dem es heiflt: Der
Mond fammelt die zehntaufend Gewafler.  Inmitten diefes Dun-
kels beginnt damn pl6tzlich das himmlifche Herz eine Bewegung.
Das  ift die Wiederkehr des  einen Lichten,  die  Zeit da  das Kind
zum Leben kommt.
Allein  die  Einzelheiten  davon  muB  man  ausftihrlich  erklaren.
Wenn der Menfch mach etwas fchaut, au.f etwas h6rt, £o bewegen
flch Auge und Ohr und folgen den Dingen, bis fle fort find. Diefe
Bewegungen  find  alles  Untertanen,  und  wenn  der  himmlifche
Herrfcher ihnen in ihrem Dienft nachfolgt, das heif}t: mit Damo-
men zufammenwohnen.
Wenn  man  nun  in  jeder  Bewegung,  jedem  Stillefein  mit  Men-
fchen nicht mit Damonen zufammenwohnt, fo ift der himmlifche
Herrfcher der wahre Menfch. Wenn er flch bewegt, mit ihm flch
zufammen  bewegen,   damn  ift  die  Bewegung  die  Wurzel  des
Himmels. Wenn er frill ift, mit ihm zufammen frill rein, dann ift
die  Stille  die  H6hle  des  Mondes.  Wenn  er  mit  Bewegung  und
Stille unaufh6rlich  fortmacht,  mit  ihm  zufammen in  Bewegung
und Ruhe unaufh5rlich weitermachen; wenn er im Ein-und Aus-
atmen auf und abfteigt, mit ihm zufammen im Ein- und Ausat-
men auf und abfteigen:  das ift was man him-und hergehen zwi-
fchen Himmelswurzel und Mondh6hle nennt.  Wenn das himm-
1ifche  Herz  noch Ruhe wahrt,  fo  ift Bewegung  vor  der  rechten
Zeit ein Fehler der Weichheit. Wenn das himmlifche Herz fchon
flch bewegt hat,  fo ift Bewegung,  die hinterher erfolgt, urn ihm
zu  entfprechen,  ein  Fehler  der  Starrheit.  Sowie  das  himmlifche
Herz fich regt,  muf}  man  fofort mit ganzem Gemtite mach oben
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fteigen  in  das  Haus  des  Sch6pferifchen,  fo  fieht  das  Geifteslicht
die  Spitze;  das  ift  der  Ftihrer.  Diefe  Bewegung  entfpricht  der
Zeit.  Das Himmelsherz fteigt auf die Spitze des Sch6pferifchen,
da  breitet  es  flch  in  voller  Freiheit  aus.  Dann  will  es  pl6tzlich
tiefe Stille,  damn muB man es  fchleunigft mit ganzem Gemtit in
das Gelbe Schlof} hinein ftihren,  fo fleht das Augenlicht die zen-
trale gelbe Geifteswohnung.
Wenn damn die Luft zur Stille kommt, da entfteht nicht ein ein-
ziger Gedanke; der mach innen Blickende vergif}t pl6tzlich, daf} er
blickt.  Zu diefer Zeit mtifren Leib und Herz vollkommen losge-
1afren  werden.  Alle  Verftrickungen  find  fpurlos  verfchwunden.
Damn weifl ich auch nicht mehr an welchem Ort mein Geifteshaus
und Schmelztiegel ift. Will man fich feines Leibes vergewiflem, fo
ift  er  nicht  zu  erreichen.  Diefer  Zuftand  ift  das  Eindringen  des
Himmels in die Erde, die Zeit da alle Wunder zu ihrer Wurzel
kehren. Das ift es, wenn der kriftalliflerte Geift in den Raum der
Kraft eingeht.
Das Eine ift der Kreislauf des Lichts.  Wenn man beginnt,  fo ift
es  zunachft  noch  zerftreut  und  man  will  es  fammeln;  die  techs
Sinne find nicht tftig. Das ift die Pflege und Ernahrung des eige-
nen Urfprungs, das Aufftillen des  Ols, wenn man geht, urn das
Leben zu empfangen. Wenn man damn foweit ift, es gefammelt
zu haben, fo fuhlt man fich leicht und frei und braucht flch nicht
die  geringfte  Mtihe  mehr  zu  geben.  Das  ift  die  Beruhigung  des
Geiftes im Ahnenraum, das Ergreifen des frtiheren Himmels.
Wenn man  damn  foweit  ift,  daf}  jeder  Schatten und  jedes  Echo
erlofchen ift, daf} man ganz ftill und feft ift, das ift die Geborgen-
heit  in  der  H6hle  der Kraft,  da  alles  Wunderbare  zur Wurzel
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zurtickkehrt.  Man andert nicht den Ort, aber  der Ort teilt fich.
Das ift der unk6rperliche Raum, da find taufend Orte und zehn-
taufend Orte ein Ort.  Man andert nicht die Zeit,  aber die Zeit
teilt flch. Das ift die unmeBbare Zeit, da find alle Aonen wie ein
Augenblick.
Solange  das  Herz  nicht  die  h6chfte  Ruhe  erreicht  hat,  kann  es
flch nicht bewegen.  Man  bewegt  die Bewegung  und  vergiBt  die
Bewegung;  das ift nicht die Bewegung  an  flch.  Darum heiBt es:
Wenn man von den AUBendingen gereizt flch bewegt, das ift der
Trieb des We fens. Wenn man nicht von den Auflendingen gereizt
fich bewegt, das ift die Bewegung des Himmels. Das We fen, das
dem Himmel gegentiber geftellt wird, kann fallen und gerat un-
ter  die Herrfchaft  der Triebe.  Die  Triebe beruhen  darauf,  daft
es AUBendinge gibt. Das flnd Gedanken, die tiber die eigene Stel-
lung  hinausgehen.  Damn  ftihrt Bewegung  zur  Bewegung.  Weim
aber keine Vorftellung flch erhebt, £o entftehen die richtigen Vor-
ftellungen. Das ift die wahre Idee. Wenn in der Ruhe, wenn man

ganz feft ift, die Ausl6£ung des Himmels flch pl6tzlich bewegt, ift
das nicht eine Bewegung ohne Abflcht? Das Handeln im Nicht-
handeln hat eben diefe Bedeutung.
Was das Gedicht zu An fang anlangt, £o beziehen flch die beiden
erften Verfe ganzlich auf die Tatigkeit der Goldblume. Die bei-
den  nachften Verfe  befchaftigen  fich  nit  dem  gegenfeitigen  In-
einandertibergehen von Sonne und Mond.  Der  fechfte Monat ift
das Haften (Li), das Feuer. Der weiBe Schnee, der fliegt, ift das
wahre Polardunkle inmitten  des  Zeichens  Feuer,  das  im Begriff
ift, in das Empfangende umzufchlagen. Die dritte Wache ift das
Abgrtindige  (Kan),  das  Wafler.  Die  Sonnenfcheibe  ift  der  eine
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polare Strich im Zeichen Wafrer, das im Begriff ift in das Sch6p-
ferifche un}zufchlagen. Darin ift enthalten, wie man das Zeichen
des Abgrtindigen nimmt und das Zeichen des Haftens umkehrt.
Die  folgenden  zwei  Zeilen  befchaftigen  fich  mit  der Betatigung
der  Deichfel  des  grof}en  Wagens,  das Auffteigen  und  Abfteigen
der ganzen Polarausl6£ung.  Das Wafter ift das Zeichen des Ab-

grtindigen , das Auge ift der Wind des Sanften (Sun). Das Augen-
1icht leuchtet in das Haus des Abgrtindigen und regiert dort den
Samen des grofs:n Lichten.  �Am Himmel":  das ift das Haus des
Sch6pferifchL`n  (Ki¬n).  �Wandelnd if}t man  die Geifteskraft  des
Empfangenden".  Das  bedeutet  wie  der  Geift  in  die  Kraft  ein-
dringt; wie der Himmel in die Ei.de eindringt,  das gefchieht urn
das Feuer zu nahren.
Die beiden letzten Zeilen endlich deuten auf das tieffte Geheim-
nis, das man von An fang bis Ende nicht entbehren kann. Das ift
das Wafchen des Herzens und die Reinigung der Gedanken; das
ift  das  Bad.  Die  heilige  Wifrenfchaft  nimmt  die  Kenntnis  des
Haltmachens  als  An fang  und  das  Haltmachen  beim  h6chften
Guten  als  Schluf}.  Ihr  An fang  ift  jenfeits  des  Polaren  und  fle
mtindet wieder jenfeits des Polaren.
Buddha fpricht vom Verganglichen als Erzeuger des Bewufltfeins
als dem Grundfatz der Religion. Und in unferem Taoismus liegt
in dem Ausdruck �Leere bewirken"  die ganze Arbeit, urn We fen
und Leben zu vollenden, befchlofren.  Alle drei Religionen ftim-
men tiberein in dem einen Satz, das geiftige Elixier zu finden, urn
aus dem Tod ins Leben einzugehen. Worin befteht diefes geiftige
Elixier? Es heiBt:  Immer im Abflchtslofen verweilen.  Das tieffte
Geheimnis  des  Bades,  das  es  in  unfrer Lehre  gibt,  ift  fo  auf  die
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Arbeit befchrankt, das Herz leer zu machen. Damit erledigt man
es.  Was  ich  hier  mit  einem  Wort  verraten  habe,  ift  die  Frucht
einer Jahrzehnte langen Anftrengung.
Wenn ihr noch nicht klar  feid dartiber, inwiefern in einem Ab-
fchnitt alle drei Abfchnitte gegenwartig  rein k6nnen,  fo will ich
es  euch  durch  die  dreifache  buddhiftifche  Kontemplation  tiber
Leere, Wahn, Zentrum deutlich machen.
Unter den drei Kontemplationen kommt als erfte die Leere. Man
fchaut  alle  Dinge  als  leer  an.  Damn  folgt  der  Wahn.  Obwohl
man weif},  daf} fie leer  flnd,  zerft6rt man die Dinge nicht,  fon-
dern macht inmitten der Leere feine Gefchafte fort.  Aber indem
man  die  Dinge  nicht  zerft6rt,  achtet  man  doch  nicht  auf  die
Dinge:  das  ift  die  Kontemplation  des Zentrums.  Wahrend man
die  Kontemplation  der  Leere  pflegt,  weif}  man  auch,  daft  man
die zehntaufend Dinge nicht zerft6ren kann und beachtet fie den-
noch nicht. Auf diefe Weife fallen die drei Kontemplationen zu-
£ammen.  Aber  fchlief}1ich beruht  die  Starke  in  der  Anfchauung
des  Leeren.  Darum,  wenn  man  die  Kontemplation  des  Leeren

pflegt,  £o ift  das  Leere  flcher leer,  aber  auch  der Wahn ift leer,
und  das  Zentrale  ift  leer.  Wenn  man  die  Kontemplation  des
Wahns  pflegt,  fo  bedarf  es  dazu  einer  groflen  Starke;  damn  ift
der Wahn wirklich Wahn, aber auch das Leere ift Wahn, und das
Zentrum ift auch Wahn. Bei dem Veg des Zentrums erzeugt man
auch  Bilder  des  Leeren,  aber  man  nennt  fie  nicht  leer,  fondern
nennt fie zentral. Man pflegt auch Kontemplationen des Wahns,
aber man nennt fie nicht Wahn,  fondern nennt fie zentral. Was
nun das Zentrum anlangt,  fo braucht man dartiber nicht weiter
zu reden.
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Dieser  Abschnitt  erwahnt  zunachst  den  Zauberspruch  Yti  Tsings  ffir  die
Reise  ins  Weite.  Dieser Zauberspruch  besagt,  daB  das  geheimnisvolle Wun-
der  des  Sinnes  darin  besteht,  wie  aus  dem  Nichts  das  Etwas  entsteht.  In-
dem  der  Geist  und  die  Kraft  sich  kristallisiert  vereinigen,  bildet  sich  nit
der  Zeit  inmitten  der  Leere  des  Nichts  ein  Punkt  des  wahren  Feuers.  In
dieser  Zeit wird,  je  ruhiger  der  Geist  ist,  das Feuer  desto  heller.  Helligkeit
des  Feuers  wird  verglichen  mit  der  Sonnenhitze  des  sechsten  Monats.  In-
dem  das  lodernde  Feuer  das  Wasser  des  Abgrtindigen  verdampft,  so  wird
der  Wasserdampf  erhitzt,   und  wenn  er  den  Siedegrad  tiberschritten,  so
steigt  er in die H6he wie  fliegender Schnee;  das  ist  damit  gemeint, daB man
im  sechsten  Monat  Schnee  fliegen  sehe.  Aber  well  das  Wasser  vom  Feuer
verdampft wird,  so rest sich die wahre Kraft;  doch wenn das Dunkle ruhig
ist,  bewegt  sich  das  Helle;  das  gleicht  dem  Zustand  der  Mitternacht.  Dar-
um  nennen  die  Adepten  diese  Zeit  die  Zeit  der  lebendigen  Mitternacht.  Zu
dieser Zeit wirkt man mit  der Absicht auf die Kraft,  daB sic rticklaufig  em-

porsteigt  und  rechtlaufig  herabsteigt,  wie  das  Sonnenrad  sich  emporwalzt.
Darum heiBt es:  �Zur dritten Wache sieht man die  Sonnenscheibe blendend
strahlen".   Die  Methode  der  Umdrehung  bedient  sich  des  Atems,  urn  das
Feuer der Lebenspforte anzublasen; dadurch gelingt es,  daB die wahre Kraft
an  ihren  ursprtinglichen  Ort  kommt.   Darum  heiBt  es,   dal}  der  Wind  im
Wasser  blase,   Aus  der  einen  Kraft  des  frfiheren  Himmels  entwickelt  sich
der aus- und eingehende Atem des spateren Himmels und seine anfachende
Kraft,
Der  Weg  ffihrt  vom  Kreuzbein  mach  oben  in  rticklaufiger  Weise  his  zum
Gipfel des Sch6pferischen und durch  das Haus  des Sch6pferischen hindurch;
damn  geht  er  abwarts  durch  die  beiden  Stockwerke  in rechtlaufiger  Weise
in  das  Sonnengeflecht  und erwarmt  es.  Darum  heiBt  es:  �Am Himmel wan-
delnd  iBt  man  die Geisteskraft des Empfangenden", Indem  die  wahre Kraft
zurflckkehrt  in  den  leeren  Ort,  wird  nit  der  Zeit  Kraft  und  Gestalt  reich
und voll, Leib und Herz werden froh und heiter. Wenn man nicht durch die
Arbeit  des  Drehens  des  Rades  der  Lehre  das  erreicht,  wie  sollte  es  sonst

gelingen,  diese  Reise  ins  Weite  antreten  zu  k6nnen?  Worauf  es  ankommt
das  ist,  daB  der kristallisierte  Geist  auf  das  Geistesfeuer zurtickstrahlt  und
durch  auBerste  Ruhe  das  inmitten  der  leeren  H6hle  befindliche  �Feuer  in-
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mitten  des Wassers"  anfacht,  Darum  heiBt  es:  �Und  des Geheimnisses  noch
tieferes  Geheimnis:  Das  Land,  das  nirgends  ist,  das  ist  die  wahre  Heimat."
Der Lernende ist in seiner Arbeit nun schon in die geheimnisvollen Gebiete
vorgedrungen:  aber  wenn  er  die  Methode  des  Schmelzens  nicht  kennt,  so
ist  zu  I tirchten,  daB  das  Lebenselixier  schwerlich  zustande  kommt.  Darum
hat der Meister das von frtiheren Heiligen  streng  gewahrte  Geheimnis ver-
raten. Wenn der Lernende den kristallisierten Geist inmitten der H6hle der
Kraft  haften  laBt  und  dabei  die  auBerste  Ruhe  walten  laBt,  so  entsteht  in
der dunklen Finsternis  aus  den Nichts  ein Etwas,  d.  h,  die  Goldblume  des

groBen Einen erscheint. Zu dieser Zeit unterscheidet sich das bewuBte Licht
vom  Wesenslicht,  Darum  heiBt  es:  �Von  AUBendingen  gereizt  sich  bewe-

gen,  ffihrt  dazu,  daB  es  rechtlaufig  mach  auBen  geht  und  einen  Menschen
erzeugt:  das  ist  das  bewuBte  Licht".  Wenn  der  Lernende  zur  Zeit,  da  die
wahre  Kraft  sich reichlich  gesammelt  hat,  sie  nicht  rechtlaufig  mach  auBen
laBt,  sondern rticklaufig  werden  laJ3t,  das  ist  das  Lebenslicht;  man  muB  die
Methode des Drehens des Wasserrads anwenden. Wenn man dauernd dreht,
so wendet  sich  die wahre  Kraft Tropfen  urn Tropfen  der Wurzel  zu.  Damn
halt das Wasserrad an,  der Leib ist rein, die Kraft ist frisch, Eine einmalige
Drehung heiBt  ein Himmelsumlau£,  das was Meister Kiu einen kleinen Him-
melsumlauf nennt.  Wenn man nicht wartet  bis  die Kraft  sich  gentigend  ge-
sammelt  hat  und  sic  bentitzt,  so  ist  sic  zu  dieser  Zeit  noch  zu  zart  und
schwach  und  das  Elixier  bildet  sich  nicht.  Wenn  die  Kraft  da  ist  und man
bentitzt sic nicht,  so wird sic zu alt und starr und das Lebenselixier kommt
auch   schwerlich  zustande.   Wenn  sic  weder  zu alt noch zu zart ist,  damn
die  Absicht  darauf  richtend  sic  bentitzen,  das  ist  die  rechte  Zeit,   Das  ist,
was Buddha meint,  wenn  er sagt:  �Die  Erscheinung mtindet  ins Leere  ein".
Das  ist  das  Sublimieren  des  Samens  zur  Kraft.  Wenn  der Lernende  dieses
Prinzip  nicht  versteht  und  sie  rechtlaufig  hinauslaBt,  damn  verwandelt  sich
die Kraft in Samen;  das ist es, wenn es heiJ3t:  �das Leere mfindet in die Er-

scheinung  ein",  Aber  jeder  Mann,  der  sich  leiblich  nit  einem  Weib  ver-
einigt,  der ftihlt  erst Lust und  damn Bitterkeit;  wenn der  Same  ausgeflossen
ist, so ist der Leib mtide und der Geist abgespannt.  Ganz anders,  wenn der
Adept Geist und Kraft sich vereinigen laBt. Das gibt erst Reinheit und damn
Frische;  wenn der  Same umgewandelt ist,  so ist der Leib wohl und frei. Die
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Welt hat fiberliefert, daB der alte Meister Pong 880 Jahre alt geworden sei,
indem  er  dienende  Madchen bentitzt habe,  urn sein Leben zu nahren;  doch
ist  das  ein  MiBverstandnis.  In  Wirklichkeit  hat  er  die  Methode  der  Subli-
mation von Geist  und Kraft gebraucht,  In  den Lebenselixieren werden nun
meist  Symbole gebraucht,  und da wird das F`euer des Haftenden haufig nit
der  Braut  verglichen  und  das  Wasser  des  Abgrtindigen  nit  den  Knaben

{Puer  aeternus};  daher  entstand  das  MiBverstandnis,  daB  der  Meister Pong
seine  Mannlichkeit  durch  Weibliches  ersetzt  habe.  Das  sind  spater  einge-
drungene Irrtfimer.
Aber  die  Adepten  k6nnen  das  Mittel,  das  Abgrtindige  und  das  Haftende
umzusttirzen,  nur  gebrauchen,  wenn  sic  wahrhaft  nit  ihren  Absichten  bei
der Sache sind, sonst laBt sich die Mischung nicht rein bewirken. Die wahre
Absicht untersteht der Erde, die Farbe der Erde ist gelb;  darum wird sic in
den  Lebenselixierbtichern  nit  dem  gelben  Keim  symbolisiert,  Indem  das
Abgrtindige und das Haftende  sich verbinden,  erscheint die Goldblume,  die
Goldfarbe  ist  weiB;  darum  wird  der  weiBe  Schnee  als  Symbol  gebraucht.
Aber  die Weltleute,  die die geheimen Worte der Lebenselixierbticher nicht
verstehen,  haben  gelb  und  weiB  dahin  miBverstanden,  daB  sie  das  ftir  ein
Mittel,  urn aus Steinen Gold zu machen,  hielten, Ist das nicht t6richt?
Ein  alter  Adept  sprach:  �Frtiher  kannte  jede  Schule  dieses  Kleinod,  nur
Toren wuBten es nicht ganz". Wenn man das tiberlegt,  so erkennt man, daB
die  Alten  in  Wirklichkeit  mit  Hil£e  der  in  ihrem  eigenen  K6rper  vorhan-
denen   Samenkraft   langes   Leben   erlangten,   nicht   durch   Verschlucken
irgendwelcher  Elixiere  ihre  Jahre  verlangerten,  Aber  die  Weltleute  ver-
1oren  die  Wurzel  und  hielten  sich  an  den  Wipf el.  Das  Buch  vom  Elixier
sagt  auch:  �Wenn  ein rechter  Mann  (weiBer Magier)  sich  verkehrter Mittel
bedient,  so wirken die verkehrten Mittel recht". - Damit ist die Umwand-
lung  der  Samen  in Kraft  gemeint. -  �Wenn  aber  ein verkehrter Mann  die
rechten Mittel gebraucht, so wirkt das rechte Mittel verkehrt" - damit ist
die  leibliche Vereinigung  von Mann und  Weib  gemeint,  aus  der S6hne und
T6chter  entspringen,  Der  Tor  verschwendet  das  h6chste  Kleinod  seines
Leibes  in  unbeherrschter  Lust  und  versteht  es  nicht,  seine  Samenkraft  zu
wahren.  Wenn  sie  damn  zu  Ende  ist,  so  geht  der  Leib  zugrunde.  Die  Hei-
ligen und Weisen haben keine  andre Art  ihr Leben zu pflegen,  als  die Ltiste
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zu  vernichten  und  den  Samen  zu  wahren.  Der  angesammelte  Samen  wird
in  Kraft  verwandelt  und  die  Kraft,  wenn  sic  reichlich  genus  ist,  schafft
den  sch6pferisch  starken  Leib.  Der  Unterschied  der  gew6hnlichen  Men-
schen  beruht  nur  auf  der  Anwendung  des  rechtlaufigen  oder  rticklaufigen
We8es.
Der  ganze  Sinn  dieses  Abschnitts  ist  darauf  gerichtet,  den  Lernenden  die
Methode   des   Aufftillens   des   Ols   beim   Begegnen   des   Lebens   klar   zu
machen.  Die  Hauptsache  dabei  sind  die  beiden  Augen.  Die  beiden  Augen
sind  die  Handhabe  des  Polargestirns,  Wie  der  Himmel  sich  urn  das  Polar-

gestirn  als  Mitte  dreht,  so  muB  beim  Menschen  die  rechte  Absicht  der
Herr  sein.  Darum  beruht  die  Vollendung  des  Lebenselixiers  ganz  auf  der
Harmonisierung  der  rechten  Absicht.  Wenn  dann  davon  die  Rede  ist,  daB
in  hundert  Tagen  das  Fundament  sich  grtinden  lasse,  so  muB  man  dabei
vor  allen  den  FleiBgrad  der  Arbeit  und  den  Starkegrad  der  k6rperlichen
Konstitution  in  Betracht  ziehen.   Wer  eifrig  bei  der  Arbeit  ist  und  eine
starke  Konstitution  hat,  den  gelingt  es  rascher,  das  Wasserrad  des  hinte-
ren  Flusses  zu  drehen,  Wer  damn  die  Methode  gefunden  hat,   Gedanken
und  Kraft  harmonisch  aufeinander  abzustimmen,  der  kann  schon  innerhalb
der hundert Tage das Elixier vollenden.  Wer schwach und  trage  ist,  bringt
es  aber  auch  mach  den  hundert  Tagen  noch  nicht  zustande,   Wenn  das
Elixier vollendet ist,  so ist Geist und Kraft rein und klar,  das Herz ist leer,
das   Wesen   offenbai-,   und   das   BewuBtseinslicht   verwandelt   sich   in   das
Wesenslicht.  Wenn man  das  Wesenslicht  dauernd I esthalt,  so  kommen  das
Abgrtindige und das Haftende von selbst in Verkehr. Wenn das Abgrtindige
und  das  Haftende  sich  mischen,  so  wird  die  heilige  Frucht  getragen.  Die
Ausreifung  der  heiligen  Frucht  ist  die  Wirkung  eines  groBen  Himmelsum-
laufs.  Die  weiteren  Ausftihrungen  machen  bei  der  Methode  des  Himmels-
umlaufs  Halt.
Dieses  Buch  beschaf tigt  sich  nit  den  Mitteln  zur  Pflege  des  Lebens  und
zeigt  zunachst,  wie  man  durch  Blicken  auf  den  Nasenrticken  Hand  anlegt;
hier ist nun die  Methode  der Umwendung gezeigt;  die  Methoden zur Festi-

guns und  des Loslassens  stehen in einem  andern Werk,  den Sti Ming Fang
(Methode  das  Leben  fortzusetzen).
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Anmerkungen

1.   Dieser   KommentaLr   stammt   vermutlich   aus   dem   17.   oder   18.   Jahr-

hundert.
2.   Lens  Yen  ist  die  buddhistische Lafik=vatarasritra.
3.   Himmel,  Erde,  H6lle.
4.   Licht  hier  als  Weltprinzip,  positiver  Pol,  nicht  als  scheinendes  Licht.
5.   Es werden hier die vier Stadien der Wiedergeburt charakterisiert.  Die

Wiedergeburt  (aus  Wasser und  Geist)  ist das  Entstehen des  pneumati-
schen  Leibes  im  verganglichen  Fleischesleib.  Es  liegt  hier  eine  Vcr-
wandtschaft  mit  paulinischen  und  johann6ischen  Gedanken  vor.

6,   Der  ffinffach  gegenwartige  Genius,   in  dem  sich  der  gute  Mensch  in
seinem  dunkeln  Drange  bei  seinem  Tod  verwandelt,  ist  auf  die  Ge-
biete der ftinf Sinne beschrankt,  also  doch noch diesseits verhaftet. Die
Wiedergeburt  bewirkt  seinen  Ubertritt  auf  das  sechste,   das  geistige
Gebiet.

7.   Ein  Schfiler  des  Laotse.
8.   Die  beiden  seelischen  Pole  werden  bier  als  Logos  (Herz,  BewuBtsein),

der unter den Zeichen des Feuers steht, und Eros  (Nieren,  Sexualitat),
der unter demzeichen deswassers steht, einander gegentibergestellt, Der
�nattirliche"  Mensch  laBt  diese  beiden  Krafte  mach  auBen  wirken  (In-
tellekt  und  Zeugungsvorgang),  wodurch  sie  �ausflieBen"  und  sich  au£-
zehren.  Der  Adept  wendet  sie  mach  innen  und  bringt  sic  in  Kontakt,
wodurch  sic  einander  befruchten  und  so  ein  seelisch  blutvolles  und
daher  starkes  Geistleben  erzeugen,

9,   Das  Zeichen  Ho,  das  nit  �Individuation"  tibersetzt  ist,  wird  geschrie-
ben  mit  dem  Symbol  von  �Kraft"  innerhalb  einer  �UmschlieBung",  Es
bedeutet also die zur Monade gepragte Form der Entelechie, Es ist die
Abl6sung  einer Krafteinheit  und  ihre  Umhtillung  nit  den Keimkraften,
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die  izur  Verk6rperun`g  ftihren.  Der  Vorgang  wird  als  nit  einem  Ton
verbunden  vorgestellt.  Empiri§ch  fallt  er  zusammen  nit  der  Empfang-
nis.  Von  da  ab  findet  eine  immerfortschreitende  �Entwicklung``,  �Ent-
auBerung"  statt,  bis  die  Geburt  das  Individuum  ans  Licht  bringt.  Von
da  ab  geht  es  automatisch  weiter,  his  die  Kraft  ersch6pft  ist  und  der
Tod  eintritt,

10,   Lafikavat=rasltra, buddhistische  Sritra.
11.   Yin  Fu  Gins,  taoistische  Sritra,
12.   Su  Wen,  ein taoistisches  Werk  aus  spaterer  Zeit,  das  sich  als  von dem

mythischen  Herrscher Huang Di stammend  ausgibt.
13.   Die  Methode  der  fixierenden  Kontemplation  (Dsch'i`  Guam)  ist  die  Me-

ditationsmethode  der  buddhistischen  Ti6n  Tai  Schule.    Sic  wechselt
zwischen   Fixierung   der   Gedanken   durch   Atemtibung   und   Kontem-

plation  ab.  Es  werden  im  folgenden  einige  ihrer  Methoden  fibernom-
men.  Die  �Bedingungen"  sind  die  Umstande,  die  �Umwelt",  die  im  Zu-
sammenwirken  mit  den  �Ursachen"  (Yin)  den  Kreislauf  des  Wahns  in
Bewegung   setzen,   Im   �Zentrum  der  Bedingungen"   ist  ganz  w6rtlich

der �ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht."
14,   Das  chinesische  Zeichen  ffir  Atem,  Si,  setzt  sich  zusammen  alis  dem

Zeichen  Ds'i.  �von",  �selbst"  und  dem  Zeichen  Sin   �Herz",    �BewuBt-

sein".   Es   kann   also   gedeutet  werden   als, ,,vom   Herzen  kommend",

�seinen  Ursprung  im  Herzen  habend",  aber  gleichzeitig  bezeichnet  es
auch  den  Zustand,  da  �das  Herz  bei  sich  selbst"  ist,  die  Ruhe.

15.   Ein  Geheimbuch  der  Sekten  der  goldenen Lebenspille.
16,    Au£  JapaLnisch  Zen.

17.   Nach   dem   chinesischen   Volksglauben   k6nnen   auch   die   Ftichse   das
Lebenselixier pflegen;  sie  erhalten dadurch  die Fahigkeit,  sich  in Men-
schen  zu  verwandeln.  Sic  entsprechen  den  Naturdamonen  der  west-
lichen Mythologie.

18.   Dieser   Abschnitt   zeigt   deutlich   buddhistischen   EinfluB.    Die   Vcr-

suchLng,  die  hier  erwahnt  wird,  besteht  darin,  daB  man  durch  solche
Phantasien veranlaBt wird, sic ftir wirklich zu halten und ihnen zu vcr-
i allen  (vergl,  die  Szene,  wie  Mephisto  den  Faust  durch  seine Damonen
einschlafern  laJ3t),
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19.   Vergl.  I  Gins,  Abschnitt  Schuo  Gua  (Uber  die  Zeichen).  Dschen  ist  das

Zeichen  des  Donners,   Frtihlin8s,   Ostens,   Holzes.    Das   Sch6pferische.
der  Himmel,  steht  bei  dieser  Einteilung  im  Nordwesten.  Das  Abgrtin-
dige  im  Norden.

Kan, das Abgrtindige, das Wasser, Mond

Kien, das
Sch6pferische,
der Himmel

Dui, das
Heitere, der
See,Dunst  =W

Kun, das
Empfangende,
die Erde

Gen,
das Stillhalten,

=     derBerg,Ruhe

Dschen, die
Erschtitterung

O=__=dasHolz,Donner

Sun,
das Sanfte, der

=     Wind,Eindringen

Li,  das  Feuer,  das  Licht,  Sonne,  Warme

20   Vergl.  Laotse  Taoteking.   Abschnitt  6.
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