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Die Wahrnehmung der Muslime im 
lateinischen Europa der späten Salierzeit 

i 

Ein auch von den Zeitgenossen als einschneidend empfundenes Er
eignis der Salierzeit, das nachhaltig die Beziehungen zwischen dem 
Vorderen Orient und Mitteleuropa veränderte und zunehmende 
 wenngleich nicht friedliche  Kontakte zwischen beiden Räumen 
mit sich brachte, war ohne jeden Zweifel der Erste Kreuzzug von 
10961099. Doch intensivierte sich nicht erst als Folge dieses kriege
rischen Unternehmens der Austausch zwischen dem Reich der Salier 
und Palästina. Schon Heinrich III. erwarb eine in einem Prunkkreuz 
gefasste Reliquie des Wahren Kreuzes, welches im Dom zu Speyer 
vor dem Kreuzaltar und der königlichen Grablege aufgestellt wur
de, und Reliquientranslationen sowie architektonische Zitate  etwa 
in Form gebauter Heiliggrabimitationen  künden von den sich ver
dichtenden Beziehungen.1 Eine Ursache hierfür waren die sich seit 
der Mitte des 11. Jahrhunderts verstärkenden Jerusalemwallfahrten, 
wie sie am eindrücklichsten der große Pilgerzug von 1064/1065 illus

1 BERENT SCHWINEKöPER, Chris tusRel iquien u n d Politik. Studien über die Mental i 
tät der Menschen des f r ü h e n Mittelalters, i n sbesondere über die rel igiöse H a l t u n g 
u n d sakrale Stel lung der f rüh  u n d hochmit te la l ter l ichen deu t s chen Kaiser u n d 
Könige, in: Blätter fü r deu t sche Landesgesch ich te 117, 1981, S. 183281, S. 214
221; zur H e r k u n f t des Kreuzpar t ike l s siehe HERWIG WOLFRAM, Die Gesand t scha f t 
Konrads EL nach Kons tan t inope l (1027/29), in: Mit te i lungen des Ins t i tu ts fü r 
Österre ichische Gesch ich t s fo r schung 100, 1992, S. 161173, S. 168169; ARNE EF
FENBERGER, Byzant inische Kuns twe rke im Besitz deu t scher Kaiser, Bischöfe u n d 
Klöster im Zeital ter der Ottonen, in: Bernward von Hi ldeshe im u n d das Zeit
alter der Ottonen. Katalog der Auss te l lung , Hi ldeshe im 1993, hg. von MICHAEL 
BRANDT/ARNE EGGEBRECHT, H i l d e s h e i m 1 9 9 3 , S. 1 4 5  1 5 9 . V g l . NIKOLAS JASPERT, 

Vergegenwär t igungen Jerusa lems in Archi tek tur u n d Rel iquienkul t , in: Je rusa lem 
im Hoch u n d Spätmit telal ter : Konfl ikte u n d Konf l ik tbewäl t igung  Vorstel lun
g e n u n d V e r g e g e n w ä r t i g u n g e n , h g . v o n DIETER BAUER/KLAUS HERBERS/NIKOLAS 
JASPERT ( C a m p u s Histor ische Studien 29), F r a n k f u r t am Main 2001, S. 219270, 
S.246247. 
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triert.2 Sie waren Ausdruck neuer eschatologischer Vorstellungen, die 
bereits ebenfalls vor den Kreuzzügen einsetzten.3 

Die ersten Kreuzzüge intensivierten diese schon bestehenden Bezie
hungen, denn sie brachten nordalpine Reichsangehörige in größeren 
Zahlen nach Palästina, als oftmals angenommen wird. Zwar blieb Hein
rich IV. dem Ersten Kreuzzug bekanntlich fern, doch andere zogen mit, 
sowohl Große des Reiches als auch weniger bedeutende Personen. So 
wies der sogenannte Volkskreuzzug von 1096/1097 viele  auch verein
zelt namentlich bekannte  Teilnehmer aus dem nordalpinen Reich auf, 
und verschiedene Kämpfer sind auch unter den Kontingenten überlie
fert, denen schließlich die Eroberung Jerusalems im Juli 1099 gelang; 
Gottfried von Niederlothringen nimmt unter ihnen eine besondere 
Stellung ein.4 Am bedeutendsten dürften unter den deutschen Kontin
genten diejenigen gewesen sein, die zusammen mit Weif IV. von Bay

2 HARTMUT FREYTAG, EZZOS Gesang u n d die Jerusalemwall fahr t von 1064/65, in: Aus
landsbeziehungen unter den salischen Kaisern. Geistige Auseinandersetzung und 
Politik. Referate und Aussprachen der Arbeitstagung vom 22.24. November 1990 
in Speyer, hg. von FRANZ STAAB, Speyer 1994, S. 4164 (Diskussion: S. 6567); EINAR 
JORANSON, The great German Pilgrimage of 10641065, in: The Crusades and other 
historical essays. Presented to Dana C. Munro, hg. von Louis J. PAETOW, New York 
1928, S. 3^43. Vgl. EKKEHART ROTTER, Mohammed in Bamberg: Die Wahrnehmung 
der muslimischen Welt im deutschen Reich des 11. Jahrhunderts, in: Aufbruch ins 
zweite Jahrtausend. Innovation und Kontinuität in der Mitte des Mittelalters, hg. 
v o n ACHIM HUBEL/BERND SCHNEIDMüLLER ( M i t t e l a l t e r  F o r s c h u n g e n 16), O s t f i l d e r n 
2004, S. 283344 , S. 314320 . 

3 FREYTAG, EZZOS G e s a n g u n d d ie J e r u s a l e m w a l l f a h r t v o n 1064/65 (wie A n m . 2), S. 5 1 
55; CARL ERDMANN, Endkaiserglaube und Kreuzzugsgedanke im 11. Jahrhundert, 
in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 51, 1932, S. 384^14, S. 385. Offenbar war der 
Grund für die große Massenwallfahrt die Tatsache, dass 1065 das Fest Annuntiatio 
Domini/Verkündigung des Herrn auf Karfreitag fiel  eine Konstellation, die nach 
verbreiteter Ansicht das Ende der Welt ankündigte und eine akute Endzeiterwar
tung auslöste. Vgl. HANNES MöHRING, Der Weltkaiser der Endzeit: Entstehung, 
Wandel und Wirkung einer tausendjährigen Weissagung (MittelalterForschungen 
3), S t u t t g a r t 2000, S. 27, 161165. 

4 REINHOLD RöHRICHT, Deutsche Pilger und Kreuzfahrten nach dem Heiligen Lande 
7001300 (Beiträge zur Geschichte der Kreuzzüge 2), Berlin 1878, ND Aalen 1967; 
ALAN MURRAY, The Army of Godfrey of Bouillon, 10961099: Structure and Dyna
mics of a Contingent on the First Crusade, in: Revue beige de philologie et d'histoire. 
Belgisch tijdschrift voor philologie en geschiedenis 70, 1992, S. 301329; DERS., 
Deutsche Anführer beim Ersten Kreuzzug in der Geschichtsschreibung der Frühen 
Neuzeit. Zur Kreuzzugsdarstellung der Zimmerischen Chronik, in: Zeitschrift für 
W ü r t t e m b e r g i s c h e L a n d e s g e s c h i c h t e 61, 2002, S. 145158; BERND ULRICH HUCKER, 
Das Grafenpaar Beatrix und Otto von Botenlauben und die deutsche Kreuzzugs
bewegung, in: Die Kreuzzüge (Ausstellungskatalog), hg. von HANSJüRGEN KOT
ZUR, b e a r b . v o n BRIGITTE KLEIN/WINFRIED WILHELMY, M a i n z 2004, S. 2347, 2325; 
REINHARD SCHMITT/STEFAN TEBRUCK, Jenseits von Jerusalem: Spuren der Kreuzfahrer 
zwischen Harz und Elbe, Halle (Saale) 2005 (mit älterer Literatur). Unberücksichtigt 
lasse ich hier Truppen aus Reichsitalien wie die Pisaner. 
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ern , Erzb i schof T h i e m o v o n S a l z b u r g , Graf H e i n r i c h v o n R e g e n s b u r g 
u n d e i n e r s c h w ä b i s c h  b a y e r i s c h e n H e e r s c h a r a m d r a m a t i s c h g e s c h e i 
t e r t e n g r o ß e n K r e u z z u g v o n 1101 t e i l n a h m e n , a u c h w e n n d i e S t ä r k e 
d e r b a y e r i s c h e n T r u p p e n i n d e r ä l t e r e n F o r s c h u n g ü b e r s c h ä t z t w o r d e n 
ist.5 Schl ieß l ich sei d a r a n e r i n n e r t , d a s s H e i n r i c h IV. 1102/1103 d e n Ent 
s c h l u s s g e f a s s t z u h a b e n sche in t , n a c h J e r u s a l e m z u z i e h e n . Er k ü n d i 
g te d i e s 1102 i n e i n e m S c h r e i b e n a n A b t H u g o v o n C l u n y an, 6 u n d z u 
W e i h n a c h t e n 1103 l ieß er auf e i n e m H o f t a g i n M a i n z d u r c h d e n Bischof 
v o n W ü r z b u r g v e r l a u t b a r e n , er w e r d e s e i n e m S o h n d i e R e g i e r u n g s g e 
s c h ä f t e ü b e r l a s s e n u n d d a s G r a b d e s H e r r n b e s u c h e n ; v ie le M e n s c h e n 
h ä t t e n s ich d a r a u f h i n v o r b e r e i t e t , i h n auf d i e s e r Reise z u b e g l e i t e n . 7 Be
k a n n t l i c h k a m es h i e r z u n i c h t m e h r , u n d es m u s s u n k l a r b l e i b e n , o b d e r 
Kaise r e i n e P i l g e r f a h r t o d e r e i n e n K r i e g s z u g b e a b s i c h t i g t e . 8 

N i c h t al le in Pi lge r u n d K r e u z f a h r e r a u s d e m n o r d a l p i n e n Reich z o 
g e n i m L a u f e o d e r als F o l g e d e s E r s t e n K r e u z z u g s i n s H e i l i g e L a n d . Es 
s i n d a u c h d ie Sied le r z u n e n n e n , d i e s ich u n m i t t e l b a r n a c h d e n E r o b e 
r u n g e n d e r C h r i s t e n d o r t n i e d e r l i e ß e n . Z w a r ist d e r a l l e r g r ö ß t e Teil d e r 
Q u e l l e n a u s d e n K r e u z f a h r e r h e r r s c h a f t e n d e n E r o b e r u n g e n d e r M u s 
l i m e z u m O p f e r gefa l l en ; d o c h se lbs t d i e t r ü m m e r h a f t e Ü b e r l i e f e r u n g 
läss t a n h a n d d e r P e r s o n e n n a m e n e r k e n n e n , d a s s n i c h t n u r M ä n n e r u n d 
F r a u e n a u s d e m h e u t i g e n F r a n k r e i c h , S p a n i e n u n d I t a l i en d i e n e u e ro 
b e r t e n G e b i e t e b e s i e d e l t e n , s o n d e r n a u c h M i t t e l e u r o p ä e r . 9 

5 MARIELUISE FAVREAULILIE, Weif IV. u n d der Kreuzzug von 1101, in: Weif IV. Schlüs
selfigur einer Wendezeit . Regionale u n d europäische Perspektiven, hg. von DIETER 
BAUER/MATTHIAS BECHER, München 2004, S. 420447 (mit weiterer Literatur); zur Re
lativierung der Gruppens tä rke siehe vor allem S. 432^437. 

6 Die Briefe Heinrichs IV., hg. von CARL ERDMANN (Deutsches Mittelalter. Kritische Stu
dientexte 1), Hannover 1937, S. 3940; Quellen zur Geschichte Kaiser Heinrichs IV.: 
Die Briefe Heinrichs IV. Das Lied vom Sachsenkrieg. Brunos Sachsenkrieg. Das Le
ben Kaiser Heinrichs IV., hg. von FRANZJOSEF SCHMALE (Ausgewähl te Quellen zur 
deutschen Geschichte des Mittelalters 12), 4. Aufl. Darms tad t 2000, S. 102. 

7 Frutolfs und Ekkehards Chroniken u n d die A n o n y m e Kaiserchronik, ed. FRANZJO
SEF SCHMALE/IRENE SCHMALEOTT (Ausgewähl te Quellen zur Deutschen Geschichte 
des Mittelalters 15), Darmstad t 1972, S. 182; EGON BOSHOF, Die Salier, Stuttgart 1987, 
S. 261. 

8 Zwar spricht der Text nur davon, der König habe das Grab des Herrn besuchen wol
len, doch der Zusatz, er habe diesen Entschluss öffentlich bekannt machen lassen, 
lässt vermuten, dass der König das Kreuz n a h m u n d öffentlich z u m Z u g au f ru fen 
ließ: Frutolfs u n d Ekkehards Chroniken (wie Anm. 7), S. 182. 

9 ALAN V. MURRAY, Ethnic identity in the crusader states: the Frankish race and the 
settlement of Outremer , in: Concepts of National Identi ty in the Middle Ages, hg. 
v o n SIMON N . FORDE/LESLIE PETER JOHNSON/ALAN V. MURRAY, L e e d s 1 9 9 5 , S. 5 9  7 3 ; 

Die Kreuzfahrerstaaten als multikulturel le Gesellschaft: Einwanderer u n d Minder
h e i t e n i m 12. u n d 13. J a h r h u n d e r t , h g . v o n H A N S EBERHARD MAYER ( S c h r i f t e n d e s 

Historischen Kollegs. Kolloquien 37), München 1997; CHRISTIANE TISCHLER, Die Bur
genses von Jerusalem im 12. Jahrhunder t : eine Prosopographie über die nichtadligen 
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Bei so vielen Bezügen und Verbindungen zu Palästina und den jun
gen Kreuzfahrerherrschaften wäre anzunehmen, dass die Salierzeit 
eine Schwellen oder Umbruchphase nicht nur der Beziehungen zum 
Vorderen Orient, sondern auch des Denkens über dessen Bewohner ge
wesen ist. War dies aber so? Es ist also danach zu fragen, welche Aus
wirkungen diese unmittelbaren Kontakte auf die Wahrnehmung der 
Muslime im lateinischen Westen hatten und ob hierdurch neue werte
kategoriale Impulse geschaffen wurden. Welche Bilder besaß und wel
che entwickelte das Christentum der Salierzeit vom Islam und seinem 
Propheten? Trugen diese Vorstellungen zur Formierung eines »neuen 
Europa« bei, und welchen Anteil hatte hieran das Salierreich? 

II 

Der Gegenwartsbezug dieser Fragestellung springt unmittelbar ins 
Auge. Doch waren die Wahrnehmungen des Islam seitens dessen, 
was man als »westliche Welt« bezeichnet, stets stark von der zeitge
nössischen, auch politischen Lage abhängig. Wurde in manchen im 
19. Jahrhundert verfassten Schriften über den Islam das kulturelle und 
politische Gefälle zwischen dem expandierenden Europa und seinen 
tatsächlichen oder angestrebten Kolonien erkennbar, machte sich zu 
jener Zeit auch der konfessionelle Standpunkt mancher Autoren selbst 
in ihren Beschreibungen des mittelalterlichen Christentums und sei
ner Einstellung zum Islam bemerkbar, so spiegelte sich zur Mitte des 
20. Jahrhunderts auch in der Behandlung dieser Fragestellung der all
gegenwärtige Konflikt zwischen den westlichen Demokratien und dem 
Ostblock.10 Seit dem Ende des Kalten Krieges war es zuerst die von 
Edward Said losgetretene Diskussion um den vermeintlichen europä
ischen »Orientalismus«11 und die zeitgleich forcierten »Cross Cultural 

Einwohner Jerusa lems von 1120 bis 1187 (Studien u n d Quel len zur Geschichte der 
K r e u z z ü g e u n d des Paps t tums 1), Frankfu r t am Main u. a. 2000; IRIS SHAGRIR, Nam
ing pat te rns in the Latin k i n g d o m of Jerusa lem (Prosopographica et genealogica 12), 
Oxford 2003. 

10 BERNARD LEWIS, I s l a m a n d t h e W e s t , N e w Y o r k u . a . 1 9 9 4 , S. 3  4 2 , 8 5  9 8 ; DAVID R. 

BLANKS, Western views of Is lam in the p r e m o d e r n per iod: a brief history of past ap
p r o a c h e s , h g . v o n DAVID R . BLANKS/MICHAEL FRASSETTO, N e w Y o r k 1999 , S. 1 1  5 3 . 

11 EDWARD SAID, Oriental ism, N e w York 1955. Zu der von diesem Werk ausgelösten 
D i s k u s s i o n v g l . BERNARD LEWIS, I s l a m a n d t h e W e s t ( w i e A n m . 10) , S. 9 9  1 3 0 ; JOHN 

M. MACKENZIE, Oriental ism: history, theory a n d the arts. Manches ter u. a. 1995; Ori
e n t a l i s m : a r e a d e r , h g . v o n ALEXANDER L. MACFIE, N e w Y o r k 2 0 0 0 ; ISOLDE KURZ, V o m 
U m g a n g mit d e m anderen : die Orienta l ismusDebar te zwischen Alter i tä tsdiskurs 
u n d in terkul turel ler K o m m u n i k a t i o n (Bibliotheca academica 1), W ü r z b u r g 2000; 
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Stud ie s« , d a n n d a s A u f k o m m e n d e s i s l a m i s c h e n F u n d a m e n t a l i s m u s 
u n d S a m u e l H u n t i n g t o n ' s » C l a s h of Civ i l i s a t ions« , s o w i e sch l i eß l i ch d i e 
F u r c h t v o r k u l t u r e l l e r A s s i m i l a t i o n in e i n i g e n w e s t l i c h e n L ä n d e r n u n d 
d i e E r e i g n i s s e u m u n d n a c h d e m 11. S e p t e m b e r 2001, d i e i h r e S p u r e n 
a u c h in d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e s c h ä f t i g u n g m i t d e r W a h r n e h m u n g 
d e s I s l a m in L a t e i n e u r o p a h i n t e r l a s s e n haben . 1 2 

Trotz al ler Z e i t g e b u n d e n h e i t d e s I n t e r e s s e s h a t d i e i n t e n s i v e For
s c h u n g d e r j ü n g e r e n Z e i t w e s e n t l i c h d a z u b e i g e t r a g e n , e i n f u n d i e r t e r e s 
Bild d a v o n z u e n t w e r f e n , w e l c h e V o r s t e l l u n g e n d e r l a t e i n i s c h e W e s t e n 
v o m I s l a m u n d d e n M u s l i m e n i m Mit t e l a l t e r e n t w i c k e l t e . D a n k d e r A r 
b e i t e n v o n M a r i e  T h e r e s e D ' A l v e r n y , R i c h a r d S o u t h e r n u n d N o r m a n 
Danie l , d e r e n U n t e r s u c h u n g e n j ü n g s t d u r c h P h i l i p p e Senac , J e a n Flo
ri, J o h n Tolan u n d a n d e r e e r w e i t e r t u n d v e r t i e f t w u r d e n , s i n d w i r i n s 
g e s a m t g u t ü b e r d i e Bi lde r u n t e r r i c h t e t , d i e chr i s t l i che A u t o r e n v o m 
I s l a m u n d s e i n e m P r o p h e t e n e n t w a r f e n . 1 3 D i e j ü n g e r e F o r s c h u n g h a t 
n i c h t n u r d ie w i c h t i g s t e n W e r k e u n d A u t o r e n b e s t i m m t , s o n d e r n a u c h 
d i e V e r ä n d e r u n g e n d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n I s l a m b i l d e r a u f g e z e i g t u n d d i e 
R ä u m e b e n a n n t , i n d e n e n e i n e i n t e n s i v e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m 
I s l a m s t a t t f a n d . D i e f r ü h e n a p o l o g e t i s c h e n u n d p o l e m i s c h e n S c h r i f t e n 
g r i e c h i s c h s p r a c h i g e r A u t o r e n w i e T h e o p h a n e s H o m o l o g e t e s , o r i e n t a 
l i scher C h r i s t e n w i e J o h a n n e s D a m a s k e n o s u n d i b e r i s c h e r V e r f a s s e r 
w i e E u l o g i u s o d e r P a u l u s A l v a r u s s i n d e b e n s o u n t e r s u c h t w o r d e n w i e 
d i e Texte l a t e in i s che r T h e o l o g e n d e s H o c h  u n d S p ä t m i t t e l a l t e r s , v o n 

BHARAT BHUSAN MOHANTY, Edward W. Said's Orientalism: a critique, Jaipur u. a. 
2005; Reorienting orientalism, hg. von CHANDREYEE NIYOGI, N e w Delhi u. a. 2006. 

12 Am besten lassen sich die sich w a n d e l n d e n Forschungsparad igmata u n d der lau
fende Stand der Forschung anhand der Zeitschrift »Islamochristiana« des Centre 
d 'Erudes pour le Dialogue IslamoChretien am Pontificio Istituto di Studi Arabi ed 
Islamici und ihrer »Bibliographie du dialogue islamochretien« verfolgen. 

13 ADEL THEODOR KHOURY, Les theologiens byzant ins et lTslam: textes et auteurs (VIIP
XIIP siecle), 2 Bde., Louvain 1969; RICHARD WILLIAM SOUTHERN, Western views of Is
lam in the Middle Ages, Cambridge , Mass. 1962, übersetzt als RICHARD W. SOUTHERN, 
Das Islambild des Mittelalters, Stuttgart u. a. 1981; NORMAN DANIEL, Islam and the 
West: the making of an image, Edinburgh 1960; ALAIN DUCELLIER, Le miroir de lTs
lam. Musu lmans et chretiens d 'Or ien t au Moyen Age.VIIeXIe siecles, Paris 1971; 
DERS., Heroes and Saracens: an interpretat ion of the »Chansons de geste«, Edinbur
gh 1984; PHILIPPE SENAC, L'image de l 'autre: l 'Occident medieval face ä lTslam, Paris 
1983; MARIETHERESE D'ALVERNY, Avicenne en occident: receuil d'articles de Marie
Therese d 'Alverny reunis en h o m m a g e ä l 'auteur (Etudes de philosophie medievale 
71), Paris 1993; JEAN FLORI, La caricature de lTslam dans l 'Occident medieval : Ori
gine et signification de quelques stereotypes concernant lTslam, in: A e v u m 2, 1992, 
S. 245256; Medieval Christian percept ions of Islam: a book of essays, hg. von JOHN 
VICTOR (Garland reference library of the humani t ies 1768), N e w York u. a. 1996; JOHN 
VICTOR TOLAN, Saracens: Islam in the medieval European Imagination, N e w York 
2002; JEAN FLORI, Guerre sainte, j ihad, croisade: violence et religion dans le christia
nisme et l ' islam (Collection Points. Serie Histoire 309), Paris 2002. 
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Petrus Venerabiiis bis Nikolaus von Kues. Wir wissen von der Genese 
und Entwicklung der mittelalterlichen Mohammedviten, vom Fortwir
ken autoritativer Texte und stereotyper Vorurteile. 

Im Folgenden soll jedoch nicht in Fortführung dieser Tradition aufs 
Neue nach Werden und Wandel des Islambilds im gesamten Mittel
alter gefragt, sondern in zeitlicher Fokussierung auf die Salierzeit die 
Wahrnehmungen der Muslime seitens verschiedener Autoren an der 
Wende zum 12. Jahrhundert untersucht werden. Selbst bei dieser Kon
kretisierung ist Vorsicht geboten, denn man muss nach Textgattung 
(Kreuzzugschroniken, volkssprachige Epen, Mirakelberichte, Trak
tate etc.) und intendierten Rezipienten unterscheiden. Es wurde daher 
zum einen eine weitere Beschränkung auf wenige Textgruppen  vor 
allem auf Chroniken und Epen  vorgenommen,14 zum anderen wer
den diese Quellen nach drei gattungsspezifischen und geographischen 
Kriterien gegliedert untersucht: Im Vordergrund der Überlegungen 
stehen Kreuzzugschroniken und epen (III und IV), dann Chroniken 
aus dem römischdeutschen, genauer aus dem nordalpinen Reich (V), 
und schließlich Chroniken und Epen aus den Grenzgebieten des latei
nischen Christentums (VI).15 

III 

Die Kreuzzugschronistik der Salierzeit bildet ein beeindruckend dichtes 
Corpus historiographischer Überlieferung.16 Sichtet man sie nach Dar

14 Zu den Erkenntnismöglichkeiten der wichtigsten Quellengattungen vgl. GILES CON
STABLE, Medieval charters as a source for the history of the Crusades, in: Crusade 
and settlement. Papers read at the first Conference of the Society for the Study of the 
Crusades and the Lahn East and presented to R. C. Smail, hg. von PETER W. EDBURY, 
C a r d i f f 1985, S. 7389 ; MARCUS GRAHAM BULL, T h e d i p l o m a t i c of t h e Firs t C r u s a d e , 
in: The First Crusade. Origins and Impact, hg. von JONATHAN' PHILLIPS, Manchester 
1997, S. 3554; SUSAN EDGINGTON, Revievving the Evidence, in: The First Crusade. 
O r i g i n s a n d I m p a c t , hg . v o n JONATHAN PHILLIPS, M a n c h e s t e r 1997, S. 5777 ; MARCUS 
GRAHAM BULL, Views of Muslims and of Jerusalem in miracle stories, c.1000  c.1200: 
reflections on the study of first crusaders' motivations, in: The Experience of Crusad
ing, 1: Western approaches, hg. von NORMAN HOUSLEY/MARCUS BULL, Cambridge 
2003, S. 1338. Zur Interdependenz zwischen Epik und Kreuzzugschronistik vgl. 
MATTHEW BENNETT, First Crusaders' images of Muslims: the influence of vernacular 
poetry?, in: Forum for modern language studies 22, 1986, S. 101122. 

15 Hier kann nur eine erste Annäherung an die Thematik und die Quellen erfolgen. 
Eine abschließende Bearbeitung dieses weiten Untersuchungsfeldes steht noch aus. 

16 Allgemein zur Kreuzzugschronistik siehe die einschlägigen Bände der »Recueil des 
h i s t o r i e n s d e s c r o i s a d e s « , h g . v o n ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLESLETTRES, 16 
Bde., Paris 18411906, sowie die Reihe: »Crusade Sources in Translation«, Aldershot 
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F r e m d b e z e i c h n u n g e n s e m a n t i s c h z u z u o r d n e n s ind: 1 7 Ers t ens : M u s l i 
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1996ff. Vgl. weiterhin Chronicles of the Crusades: eyewitness accounts of the wars 
between Christianity and Islam, hg. von ELIZABETH M. HALLAM, London 1989. 

17 JEAN FLORI, Oriens Horribilis. Tares et defauts de l 'Orient dans les sources relatives 
ä la premiere croisade, in: Orient u n d Okzident in der Kultur des Mittelalters = 
Monde oriental et m o n d e occidental dans la culture medievale, hg. von DANIELLE 
BUSCHINGER/WOLFGANG SPIEWOK (Wodan. Recherches en l i t terature medievale 68), 
Greifswald 1997, S. 4556; SVETLANA LOUTCHITSKAJA, L'image des m u s u l m a n s dans 
les chroniques des croisades, in: Le moyen äge 105, 1999, S. 717735. Vgl. die Über
sicht bei HANNES MöHRING, The Christian Concept of the Musl im Enemy dur ing the 
Crusades, in: Transcultural Wars f rom the Middle Ages to the 21st Century, hg. von 
HANSHENNING KORTüM, Berlin 2006, S. 185193, S. 186. 
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d i e I s i d o r i s c h e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n gentiles a l s n i c h t B e k e h r t e n 

u n d pagani a l s d e n A n h ä n g e r n e i n e s b e w u s s t a n t i  c h r i s t l i c h e n R e l i g i 

o n s v e r s t ä n d n i s s e s k e n n t , u n d i n d e r T a t w u r d e d i e s e r B e g r i f f i n v i e l e n 

Z u s a m m e n h ä n g e n g e n e r e l l z u r K e n n z e i c h n u n g v o n N i c h t  C h r i s t e n 

v e r w a n d t . 2 0 D o c h l i e g e n i n d e n K r e u z z u g s c h r o n i k e n g e n ü g e n d a u s s a 

g e k r ä f t i g e S t e l l e n v o r , a n d e n e n a u s d r ü c k l i c h a u f d e n v e r m e i n t l i c h e n 

P o l y t h e i s m u s o d e r d i e a n g e b l i c h e G ö t z e n v e r e h r u n g d e r M u s l i m e B e 

z u g g e n o m m e n w i r d . 2 1 P e t r u s T u d e b o d u s u n d B a l d e r i c h v o n D o l e t w a 

18 Petrus Tudebodus , Historia de Hierosolymitano innere, in: Recueil des historiens 
des croisades, historiens occidentaux 3, Paris 1866, S. 9117, S. 15, 27, 63, 72, 82, 
85, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 113, 114, 115. Gesta 
Francorum, in: Recueil des historiens des croisades, historiens occidentaux 3, Paris 
1866, S. 121163, S. 142, 144, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163. Auch 
die Kreuzzugs te i lnehmer selbst bezeichneten ihre Gegner verschiedentlich als paga
ni, z. B.: HEINRICH HAGENMEYER, Epistulae et chartae ad historiam primi belli sacri 
spectantes, quae supe r sun t aevo aequales ac genuinae. Eine Quel lensammlung zur 
Geschichte des ersten Kreuzzuges , Innsbruck 1901, S. 155, 162, 164, 171. 

19 Guibert von Nogent , Historia quae dicitur Gesta Dei per Francos, in: Recueil des his
toriens des croisades: historiens occidentaux 4, Paris 1879, S. 113263, S. 130. Trotz 
dieser i m m e r wieder in der Forschung betonten, vermeintl ich ausgewogenen Hal
tung hatte Guiber t keine Bedenken, h e r a b w ü r d i g e n d e Erzählungen aufzugre i fen 
u n d wiederzugeben (ebd., S. 127133). Er verteidigte dies mit d e m Hinweis darauf , 
dass es erlaubt sei, schlecht von denen zu reden, deren Niederträchtigkeit bereits 
alles Übel übertreffe, das von Ihnen erzählt werde: Securus enim quis de eo male cantat, 
cujus malignitas quicquid pravi dicitur transcendit et superat (ebd., S. 128), vgl. Guibert 
von Nogent , Gesta Dei per Francos, ed. ROBERT B. C. HUYGENS (Corpus Chrisriano
rum, Cont inuat io Medievalis 127), Turnhout 1996, S. 94100. 

20 Z u m Begriff: JACQUES ZEILLER, Paganus: Etüde de terminologie historique, Paris 
1917; BERTHOLD ALTANER, Paganus . Eine bedeutungsgeschicht l iche Untersuchung, 
i n : Z e i t s c h r i f t f ü r K i r c h e n g e s c h i c h t e 5 8 , 1 9 3 9 , S. 1 3 0  1 4 1 ; RAINER CHRISTOPH SCHWIN
GES, Kreuzzugsideologie und Toleranz: Studien zu Wilhelm von Tyrus (Monogra
phien zur Geschichte des Mittelalters 15), Stuttgart 1977, S. 102103, 135136. Auch 
in der Kanonist ik w u r d e n die Musl ime lange als pagani bezeichnet; erst ab dem Ende 
des 12. Jahrhunder t s tritt hier allmählich ein Wandel ein: BENJAMIN ZEEV KEDAR, De 
iudeis et sarracenis. On the categorization of Musl ims in medieval canon law, in: 
Studia in honorem Eminentissimi Cardinal is Alphonsi M. Stickler, hg. von ROSALIUS 
IOSEPHUS CASTILLO LARA, Roma 1992, S. 207213. Einen vergleichenden Blick eröffnet 
GERALD R. HAWTING, Sirk and »Idolatry« in monotheist ic polemics, in: Dhimmis and 
others: Jews and Christ ians and the world of classical Islam, hg. von URI RUBIN/DA
VID J. WASSERSTEIN (Israel Oriental Srudies 17), TelAviv 1997, S. 107126. 

21 JENNIFER BRAY, The M o h a m m e t a n and Idolatry, in: Persecution and tolerarion: papers 
read at the 22nd s u m m e r meet ing and the 23rd winter meet ing of the Ecclesiastical 
History Society hg. von WILLIAM J. SHEILS (Srudies in Church History 21), London 
1984, S. 8998; PENNY J. COLE, »O God, the hea then have come into your inheritance« 
(Ps. 78.1). The theme of religious pollut ion in Crusade documents , 10951188, in: 
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b e r i c h t e n v o n e i n e m K r e u z f a h r e r , d e r v o r A n t i o c h i e n g e f a n g e n g e n o m 

m e n u n d a u f g e f o r d e r t w u r d e , e r s o l l e s e i n e n G l a u b e n a u f g e b e n u n d 

» a n M a p h u m e t u n d u n s e r e a n d e r e n G ö t t e r g l a u b e n « . 2 2 E t w a s w e i t e r 

h e i ß t e s d a n n , b e i m A n g r i f f d e r C h r i s t e n a u f J e r u s a l e m h ä t t e n d i e m u s 

l i m i s c h e n V e r t e i d i g e r e i n B i l d n i s M o h a m m e d s z u H i l f e g e n o m m e n , 

u m d i e S t a d t z u v e r t e i d i g e n . 2 3 F u l c h e r v o n C h a r t r e s s a h i m F e l s e n d o m 

z u J e r u s a l e m z u R e c h t e i n Z e n t r u m i s l a m i s c h e r F r ö m m i g k e i t , d o c h b e 

h a u p t e t e e r i r r t ü m l i c h e r w e i s e e b e n s o w i e B a l d e r i c h v o n D o l , d o r t s e i e n 

I d o l e i m N a m e n M o h a m m e d s v e r e h r t w o r d e n . 2 4 R a d u l f v o n C a e n , d e r 

s e i n e » G e s t a T a n c r e d i « m i t d e m H i n w e i s e r ö f f n e t e , d u r c h d e n K r e u z 

z u g s e i » d i e I d o l a t r i e a u s g e l ö s c h t u n d d e r G l a u b e w i e d e r h e r g e s t e l l t « 

w o r d e n , 2 5 w e i ß z u b e r i c h t e n , d a s s n a c h d e r E r o b e r u n g J e r u s a l e m s e i n 

C rus a de r s a n d Musl ims in Twel f th Cen tu ry Syria, hg. v o n MAYA SHATZMILLER (The 
Medieval Medi te r ranean . Peoples, Economies a n d Cul tu re s 1), Leiden  N e w York 
Köln 1993, S. 84111; FLORI, Oriens Horribi l is (wie A n m . 17), S. 46^18; LOUTCHITSKA
JA, L' image des m u s u l m a n s (wie A n m . 17); JOHN VICTOR TOLAN, M u s l i m s as p a g a n 
idolaters in chronicles of the first Crusade, in: Western v iews of Is lam in medieva l 
and early m o d e r n Europe : Perceprions of other, hg. von MICHAEL FRASSETTO/DAVID 
R. BLANKS, H o u n d s m i l l 1999, S. 97117. 

22 Petrus Tudebodus , Histor ia de Hieroso lymi tano i t inere (wie A n m . 18), S. 51: Dixüque 
Uli amiralius: Abnega Deum tuum quem colis et credis, et crede Malphumet et nostris aliis 
diis. Quod sifeceris, dabimus tibi omnia quae petieris ...; vgl. Balderich von Dol, Histo
ria Jerosol imitana, in: Recueil des his tor iens des croisades: his tor iens occ iden taux 4, 
Paris 1879, S. 9112, S. 110: Juro, inquit, per Mahometh et per omnia Deorum nomina ... 

23 Petrus Tudebodus , Historia de Hieroso lymi tano i t inere (wie A n m . 18), S. 105: Sar-
raceni hoc videntes, simüiter pergebant per muros civitatis, Machomet in quadam hasta de-
ferentes uno panno coopertum. 

24 Fulcher von Char t res (Fulcherius Carnotensis) , Histor ia Lherosolymitana. Gesta 
Franco rum Ihe rusa lem pe reg r inan t ium, in: Recueil des His tor iens des Croisades , 
Histor iens occidentaux 3, Paris 1866, S. 3 1 9 ^ 8 5 , S. 357 = Fulcher v o n Char t res , Ful
cheri Carnotens is Histor ia Hieroso lymi tana : (10951127), ed. HEINRICH HAGENMEYER, 
Heide lberg 1913, S. 290: Hoc Templum dominicum in veneratione magna cuncti Sarraceni 
habuerant, ubi precationes suas lege sua libentius quam alibi faciebant, quamvis idolo in 
nomine Mahumet eas vastarent, in quod etiam nullum ingredi Christianum permittebant; 
Balderich von Dol, Histor ia Jerosol imitana (wie A n m . 22), S. 13: Sed quid Templum 
Salomonis, immo Domini praetermisimus, in quo simulacra sua barbarae nationes contra 
jus et fas modo collocata venerantur? Vgl. Rober t der M ö n c h (Roberrus Monachus ) , 
Historia Hierosol imi tana , in: Recueil des His tor iens des Croisades , His tor iens occi
den taux 3, Paris 1866, S. 721882, S. 878: Mathome, Mathome, quis unquam venustiori te 
cultu colitur, in delubris auro argentoque insignitis, pulchrisque de te imaginibus decoratis, 
et caerimonüs et solemnitatibus omnique ritu sacrorum? Ebenso William of M a l m e s b u r y : 
simulacro Mahumet collocto  Will iam von M a l m e s b u r y (Willelmi Malmesbi r iens i s 
Monachi De gestis r e g u m Anglo rum) , Bd. 2, ed. WILLIAM STUBBS (Rerum Britannica
r u m medi i aevi scr iptores 90), L o n d o n 1889, S. 243. 

25 Radulf von Caen (Radulf Cadomens is ) , Gesta Tancredi in expedi t ione Hieroso lymi
tana, in: Recueil des his tor iens des croisades, his tor iens occ identaux 3, Paris 1866, 
S. 587717, S. 603: Haec saepius attentiusque consideranti occurrit felix illa peregrinatio, 
sudor ille gloriosus, qui matri nostrae Iherusalem haereditatem suam restituit, idolatriam 
exstinxit, fidem reparavit. 
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Götzenbi ldnis im Tempel Salomons a u f g e f u n d e n worden sei; anfangs 
noch für eine Statue des Mars oder Apollo gehalten, e n t p u p p t es sich 
bald als eine Skulptur M o h a m m e d s , die in einem dramat ischen Höhe
p u n k t der Darstel lung gestürzt , zerschlagen u n d eingeschmolzen wird. 
»Das Böse w u r d e so in Wertvolles verwandel t«  mit diesen Worten 
endet die Darstellung.2 6 

Man könnte annehmen, dieser Rückgriff auf das antike Heiden tum 
zur Kennze ichnung der Musl ime sei lediglich die Perspektive der klas
sisch geschulten Kleriker, denen wir die Kreuzzugschroniken verdan
ken. Doch offenbar w u r d e dieses Bild auch in der volkssprachigen Epik 
tradiert , wie ein Blick auf die zur Zeit des ersten Kreuzzugs entstande
ne »Chanson d'Antioche« zeigt. Sie berichtet  ähnlich wie schon einige 
Jahrzehnte zuvor Embricho von Mainz27  von einem goldenen Bildnis 
M o h a m m e d s in einem zentralen Heil igtum des Islam, das mit Hilfe 
komplizier ter magnet ischer Appara te z u m Schweben gebracht u n d in 
dieser Form verehrt werde.28 Ahnlich magisch sei nach Ausweis des 
»PseudoTurpin«, eines weit t radierten u n d den Rolandstoff prägenden 
Textes, ein bei Cädiz in Andalus ien befindliches, von M o h a m m e d per
sönlich geschaffenes u n d von D ä m o n e n bewohntes Götzenbildnis ge
wesen: Es habe jedem Nichtmusl imen, der sich ihm näherte, Krankheit 
u n d Tod gebracht, während muslimische Gläubige unversehr t geblie
ben seien. Es sei nicht das einzige Götzenbildnis der Muslime auf der 
iberischen Halbinsel gewesen, doch hält der anonyme Autor stolz z u m 
vermeint l ichen Wirken Karls des Großen fest: Ydola et simulacra, que 
tunc in Yspania advenit, penitus destruxit.29 Einige der in der Nachfolge 
des »PseudoTurpin« s tehenden Chansons de geste, »the major imagi

26 Radulf von Caen, Gesta Tancredi (wie A n m . 25), S. 694: materia earum, sed forma vile 
metallum, ergo difßctus de vilifit pretiosus. 

27 Vgl. hierzu unten , A n m . 68. 
28 SUZANNE DUPARCQUIOC, La Chanson d 'Ant ioche: ed. [cr i t ] d u texte d 'apres la Ver

sion ancienne, 2 Bde. (Documents relatifs k l 'histoire des croisades 11), Paris 1976
1 9 7 8 , B d . 2, S. 1 2 2 ; ROBERT SHELBY DARBISHTRE, T h e C h r i s t i a n i d e a of I s l a m i n t h e 

Midd le Ages, accord ing to the »Chanson d 'Ant ioch«, in: The Musl im World 28,1938, 
S. 114124, S. 120123. Das Bild ist wohl von Augus t in ü b e r n o m m e n , vgl. STEPHAN 
HOTZ, M o h a m m e d u n d seine Lehre in der Dars te l lung abendländischer Autoren 
vom spä ten 11. bis zu r Mitte des 12. Jahrhunder t s : Aspekte , Quel len u n d Tendenzen 
in Kont inu i tä t u n d Wandel (Studien zu r klassischen Philologie 137), Frankfur t am 
Main u. a. 2002, S. 40. Z u r fa lschen Trinität der Musl ime (Apollo, Tervagant, Jupiter 
 oder M o h a m m e d ) : MARGARET JUBB, The Crusade r s ' Percept ions of their opponents , 
in: Palgrave Advances in the Crusades , hg. von HELEN NICHOLSON, N e w York 2005, 
S. 225244, S. 227; DANIEL, Heroes a n d Saracens (wie Anm. 13), S. 118ff. 

2 9 L i b e r S a n c t i J a c o b i . C o d e x C a l i x t i n u s , h g . v o n KLAUS HERBERS/MANUEL SANTOS NOIA, 

Sant iago de Compos te la 1999, S. 203. 
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d i e s i s t d a s z w e i t e i n d e n K r e u z z u g s t e x t e n w i e d e r k e h r e n d e E l e m e n t -

d i e h e i l i g e n S t ä t t e n v e r u n r e i n i g t u n d e n t w e i h t w o r d e n . D a s A n l i e g e n , 

P a l ä s t i n a u n d v o r a l l e m d i e h e i l i g e S t a d t , J e r u s a l e m , v o n r i t u e l l e r B e 

s c h m u t z u n g z u s ä u b e r n , d u r c h z i e h t v i e l e K r e u z z u g s c h r o n i k e n . D i e 

W e r k e F u l c h e r s v o n C h a r t r e s , R a y m u n d s v o n A g u i l e r s , G u i b e r t s v o n 

N o g e n t , d e s P e t r u s T u d e b o d u s s o w i e d i e » G e s t a F r a n c o r u m « b e t o n e n 

a l l e s a m t d i e s e n G e d a n k e n . 3 2 D i e civitas inquinata s e i n u n v o n S c h m u t z 

z u b e f r e i e n , m a h n t R o b e r t d e r M ö n c h . 3 3 D e r T e m p e l s e i b e s u d e l t , 

templum pollutwn est, h e i l i g e O r t e s e i e n i n S t ä l l e v e r w a n d e l t w o r d e n , 

l i e ß B a l d e r i c h v o n D o l P a p s t U r b a n i n C l e r m o n t a u s r u f e n . 3 4 D i e s e r 

a u s d e n C h r o n i k e n g e w o n n e n e B e f u n d w i r d i m ü b r i g e n d u r c h B r i e f e 

30 DEBRA HIGGS STRICKLAND, Saracens, demons , and Jews: making mons te r s in Medi
eval art, Princeton u. a. 2003, S. 166. 

31 MEREDITH C. JONES, The Convent ional Saracen in the Chanson de Geste, in: Specu
lum 17, 1942, S. 201225; BARBARA P. EDMONDS, Le Portrait des Sarrasins dans »La 
Chanson de Roland«, in: The French Review 44, 1971, S. 870880; PAUL BANCOURT, 
Les M u s u l m a n s dans les chansons de Geste d u Cycle d u Roi, 2 Bde., AixenPro
vence 1982, S. 355^117; Jo ANN HOEPPNER MORAN CRUZ, Populär Att i tudes Towards 
I s l a m i n M e d i e v a l E u r o p e , h g . v o n DAVID R . BLANKS/MICHAEL FRASSETTO, N e w Y o r k 

1999, S. 5581; DANIEL, Heroes and Saracens (wie Anm. 13). Allerdings w u r d e die
ses Bild nur vereinzelt verbreitet. Auch die wenigen Kreuzzugsl ieder des f rühe ren 
12. Jahrhunder t s zeichneten die Musl ime als Heiden: GOSWIN SPRECKELMEYER, Das 
Kreuzzugsl ied des lateinischen Mittelalters (Münstersche MittelalterSchriften 21), 
München 1974; Mittellateinische Kreuzzugsl ieder , Texte u n d Melodien, hg. von 
GOSWIN SPRECKELMEYER (Göppinger Arbeiten zur Germanis t ik 216), Göpp ingen 
1987. Marbod von Rennes e rwähnt bei seinem Loblied auf B o h e m u n d von Antio
chia contra gentiles pugnavit (ebd., S. 8); in den beiden anderen Liedern aus der ersten 
Hälf te des 12. Jahrhunder t s gelten die Musl ime als pagani, ihre Religion als ydolatria 
(ebd., S. 910). 

32 COLE, »O God, the hea then have come into your inheritance« (wie Anm. 21). 
33 Robert der Mönch, Historia Hierosol imitana (wie Anm. 24), S. 728: Praesertum move-

at vos sanctum Domini Salvatoris nostri Sepulcrum, quod ab immundis gentibus possidetur, 
et loca sancta, quae nunc inhoneste tractantur et irreverenter eorwn immundiciis sordidan-
tur. Ebd., S. 870: ... gens Gallicana fines Orientis penetravit; et immunditiis gentilium, 
quibus per annos circiter quadraginta Iherusalem fuerat inquinata, divina opitulante gratia, 
emundavit. Die Musl ime hät ten die Altäre Jerusalems mit d e m Blut der Zwangsbe
schnittenen beschmiert (ebd., S. 727). 

34 Balderich von Dol, Historia Jerosolimitana (wie A n m . 22), S. 11: Pollutum est nimirum 
sanctum Dei templum; et facta est aula Dei gentium convenarum irreverenter conventicu-
lum ... Ecclesiarum etiam alias in usus peculiares gens barbara reduxerant, aut in ipsis ju-
menta sua stabulantes, aut si quid est ignominiosius operantes in eis. Exacerbaverunt itaque 
contra se Deum, qui Deum abominabiliter inhonoraverunt. Ebd., 12: ecclesiae in quibus 
olim divina celebrata sunt mysteria, proh dolor! Ecce animalibus eorum stabula praeparan-
tur\ Ebenso: Order icus Vitalis, The ecclesiastical history of Order ic Vitalis, Vol. 5: 
B o o k s LX a n d X, h g . v o n MARJORIE CHIBNALL, O x f o r d u . a . 1 9 7 5 , S. 1 7 2 . 
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Urbans II.35 und durch zeitgenössische Urkunden bestätigt denn eine 
Reihe von Kreuzfahrertestamenten nennt als Grund für den Aufbruch 
ausdrücklich das Anliegen, das Heilige Land und seine Stätten von 
Entweihung zu reinigen,36 und ähnliches findet sich auch in frühen Ur
kunden des Königreichs Jerusalem.37 Dieser Gedanke wurde in nach
salischer Zeit durch Bernhard von Clairvaux und andere aufgegriffen, 
fortgeführt und sogar bildlich dargestellt: nach Bahä' alDin rekrutierte 
Konrad von Montferrat christliche Kämpfer im Westen mit der Hilfe 
von Plakaten, auf denen muslimische Reiter zu sehen waren, deren 
Pferde auf das Heilige Grab trampelten und urinierten.38 

Schließlich und drittens unterstrichen die Kreuzzugschronisten häu
fig die besondere Grausamkeit der Muslime. Möglicherweise benutzte 
bereits Urban II. bei seinem Kreuzzugsaufruf in Clermont im Novem
ber 1095 die Erzählung von sadistischen Grausamkeiten der Muslime 
dazu, seine Glaubensgenossen für den Kampf zu gewinnen. Zumin
dest geben dies Robert der Mönch und Balderich von Dol in ihren Fas
sungen der Rede Urbans wieder: »Altäre besudeln sie mit ihrem Unrat; 
sie beschneiden Christen und das Blut der Beschneidung gießen sie auf 
den Altar oder in die Taufbecken. Bei manchen Leuten gefällt es Ihnen, 
sie mit einem besonders schändlichen Tod zu quälen; sie durchbohren 
den Nabel, reißen den noch Lebenden den Kopf ab, binden sie an ei
nen Baumstamm und treiben sie so unter Schlägen herum, bis sie mit 

35 HAGENMEYER, Epistulae et char tae (wie A n m . 18), S. 136137: ... credimus barbaricam 
rabiem ecclesias Dei in Orientis partibus miserabili infestatione devastasse P A U L F R I D O 

LIN KEHR, P a p s t u r k u n d e n in Spanien. Vorarbeiten zu r Hispania Ponrificia I: Kata
l a n e n , 2 Bde. (Abh. der Gesellschaft der Wissenschaf ten zu Gött ingen, Phil.Hist. 
Klasse, NF 18), Gött ingen 1926, S. 287288; auch in e inem Brief Urbans an Kreuz
fahrer von A n f a n g 1097 wird der G e d a n k e stark betont: J O H A N N E S R A M A C K E R S , Zwei 
u n b e k a n n t e Briefe U r b a n s LT. Zugleich ein Beitrag z u m Problem der Register dieses 
Papstes, in: Quel len u n d Forschungen aus i talienischen Archiven u n d Bibliotheken 
26, 1935/36, S. 268276, S. 268276, S. 274: Dens, venerunt gentes in hereditate tuam, 
poluerunt templum sanctum tuam (Psalm 79, 1). Vgl. auch BULL, Views of Musl ims and 
of Jerusa lem (wie A n m . 14), S. 23 

36 J O N A T H A N S I M O N C H R I S T O P H E R R I L E Y  S M I T H , The idea of crusad ing in the charters of 
early crusaders , 10951102, in: Le concile de Clermont de 1095 et l 'appel ä la croi
sade, Actes d u colloque t enu ä Clermont Fer rand en juin 1995 (Collection de l'ecole 
f rancaise de Rome 236), Roma 1997, S. 155166, S. 157158. 

37 A U D E B A I L L E S , Reoccupat ion de lieux de culte et ri tuels de purif icat ion, in: Chret iens 
et m u s u l m a n s en Medi te r ranee medieva le (VIIPXIIP siecle): echanges et contacts, 
hg. von N I C O L A S P R O U T E A U / P H I L L I P E S E N A C (Civilisation medievale 15), Poitiers 2003, 
S. 149158, S. 153, die auf die Ähnl ichkei ten zwischen musl imischen u n d christli
chen R e i n i g u n g s h a n d l u n g e n nach der jeweiligen Eroberung hinweist . 

38 Bahä' alDin ibn S h a d d ä d , The rare and excellent history of Saladin or a l Nawädi r 
alSultäniyya wa' l Mahäs in alYüsufiyya, übers, von D O N A L D S. R I C H A R D (Crusade 
texts in Translat ion 7), Aldersho t 2001, S. 125. Z u Bernhard vgl. COLE, »O God, the 
hea then have come into your inheri tance« (wie A n m . 21), S. 101105. 
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heraushängenden Eingeweiden zusammenbrechen u n d zum Boden 
fallen«.39 Die Chroniken des ersten Kreuzzugs beinhalten hinreichende 
Beispiele für die Grausamkeit , welche die Muslime während des Zu
ges an den Tag legten oder gelegt haben sollen, u n d Bezeichnungen 
der Muslime wie gens saeva, crudelis oder iniquissima bilden eine seman
tische Gruppe.40 

Zweifellos gehörten derartige Grausamkeiten seit antiker Zeit zu 
den Merkmalen der gentes barbarae, u n d spätestens seit Cassius Dio 
hatten immer wieder lateinische Autoren unterschiedlichste Stämme 
und Völker mit dem Attribut exzessiver Grausamkeit belegt.41 Die Wi
kinger, Ungarn, aber auch die heidnischen Slawen waren in vergleich
baren Farben geschildert worden, m a n denke nur an einen weiteren 
Text aus salischer Zeit, den Magdeburger Aufruf z u m Wendenzug von 
1108, der den Slawen Foltermethoden ganz im Stile Roberts des Mönchs 
nachsagt.42 Die Grausamkeit der Muslime, einschließlich des Vorwurfs 
des Kannibalismus, fügt sich also in eine längere Tradition ein, die in 

39 R o b e r t d e r M ö n c h , H i s t o r i a H i e r o s o l i m i t a n a ( w i e A n m . 24) , S. 7 2 7  7 2 8 ; B a l d e r i c h 
v o n D o l , H i s t o r i a J e r o s o l i m i t a n a ( w i e A n m . 22) , S. 1 2  1 3 . D i e E i n s t e l l u n g d e r P ä p 
s t e z u m I s l a m w a n d e l t e s i c h i n j e n e n J a h r e n s t a r k : 1 0 7 4 h a t t e G r e g o r V I I . v o r d e m 
H i n t e r g r u n d d e r s e l d s c h u k i s c h e n E x p a n s i o n b e r e i t s z u m K r i e g g e g e n d i e M u s l i m e 
a u f g e r u f e n , d i e e r a l s H e i d e n (pagani), a l s H a n d l a n g e r d e s T e u f e l s u n d a l s b e s o n 
d e r s g r a u s a m d a r s t e l l t e ; v g l . d a g e g e n d e n B r i e f , d e n G r e g o r a n a n  N a s i r , H e r r s c h e r 
v o n M a u r e t a n i e n , s c h i c k t e : d a r i n u n t e r s t r i c h er , d a s s d i e M u s l i m e w i e d i e C h r i s t e n 
a n e i n e n S c h ö p f e r g o t t g l a u b t e n : D a s R e g i s t e r G r e g o r s VII , e d . ERICH CASPAR ( M G H 
E p i s t o l a e s e l e c t a e 2), B e r l i n 1920 , S. 7 5  7 6 u n d 2 8 7  2 8 8 ; ROTTER, M o h a m m e d i n B a m 
b e r g ( w i e A n m . 2), S. 3 2 1 f . m i t w e i t e r e r L i t e r a t u r . 

4 0 E i n e A u f l i s t u n g d e r e i n s c h l ä g i g e n S t e l l e n f i n d e t s i c h i n e i n e m i m D r u c k b e f i n d l i c h e n 
A u f s a t z : NIKOLAS JASPERT, T h e L a n g u a g e of V i o l e n c e : C h r i s t i a n s a n d M u s l i m s a t t h e 
T i m e of t h e C r u s a d e s , in : C h i v a l r i c H e r o i s m o r B r u t a l C r u e l t y  H o w v i o l e n t w e r e 
t h e M i d d l e A g e s ? ; b i s d a h i n v g l . LOUTCHITSKAJA, L ' i m a g e d e s m u s u l m a n s d a n s l e s 
c h r o n i q u e s d e s c r o i s a d e s ( w i e A n m . 17), S. 7 3 0  7 3 2 ; FLORI, O r i e n s H o r r i b i l i s . T a r e s 
e t d e f a u t s d e l ' O r i e n t d a n s l e s s o u r c e s r e l a t i v e s ä l a p r e m i e r e c r o i s a d e ( w i e A n m . 17), 
S. 5 2  5 4 . 

41 BEATRIX GüNNEWIG, C a s s i u s D i o u n d d i e f r e m d e n V ö l k e r d e s n ö r d l i c h e n u n d n o r d 
ö s t l i c h e n R a u m e s , in : O r b i s T e r r a r u m 6, 2 0 0 0 , S. 1 3 9  1 5 4 ; FELICITAS SCHMIEDER, M e n 
s c h e n f r e s s e r u n d a n d e r e S t e r e o t y p e g e w a l t t ä t i g e r F r e m d e r  N o r m a n n e n , U n g a r n 
u n d M o n g o l e n ( 9 .  1 3 . J a h r h u n d e r t ) , i n : G e w a l t i m M i t t e l a l t e r : R e a l i t ä t e n  I m a g i 
n a t i o n e n , h g . v o n MANUEL BRAUN/CORNELIA HERBERICHS, M ü n c h e n 2 0 0 5 , S. 1 5 9  1 7 9 , 
S. 1 6 4  1 6 6 ; M e d i e v a l c r u e l t y : c h a n g i n g p e r c e p t i o n s , l a t e a n t i q u i t y t o t h e e a r l y m o d 
e r n p e r i o d , h g . v o n DANIEL BARAZ, I t h a c a , N Y u . a . 2 0 0 3 . 

4 2 U r k u n d e n u n d e r z ä h l e n d e Q u e l l e n z u r d e u t s c h e n O s t s i e d l u n g i m M i t t e l a l t e r , h g . 
v o n H E R B E R T H E L B I G / L O R E N Z W E I N R I C H ( A u s g e w ä h l t e Q u e l l e n z u r d e u t s c h e n G e 

s c h i c h t e d e s M i t t e l a l t e r s 2 6 a ) , D a r m s t a d t 1968 , S. 9 6  1 0 2 , b e s . : S. 97; GILES CONSTA
BLE, T h e P l a c e of t h e M a g d e b u r g C h a r t e r of 1 1 0 7 / 0 8 i n t h e H i s t o r y of E a s t e r n G e r m a 
n y a n d of t h e C r u s a d e s , i n : V i t a r e l i g i o s a i m M i t t e l a l t e r . F e s t s c h r i f t f ü r K a s p a r E l m 
z u m 7 0 . G e b u r t s t a g , h g . v o n F R A N Z J . F E L T E N / N I K O L A S J A S P E R T ( B e r l i n e r H i s t o r i s c h e 

S t u d i e n 3 1 = O r d e n s s t u d i e n 13), B e r l i n 1999 , S. 2 8 3  2 9 9 . 
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späterer Zeit in die Beschreibung der Mongolen und der Indianer Süd
amerikas münden sollte.43 

Dennoch bleibt festzuhalten, dass die vermeintlich exzessive Grau
samkeit der Muslime vor allem seit der Kreuzzugszeit betont wird, 
und zwar sowohl in der gelehrten, lateinisch verfassten Chronistik als 
auch in der populären, volkssprachigen Epik. In letzterer entwickelt 
sich die Blutrünstigkeit des Gegners sogar zu einem monströsen Ste
reotyp, das vor allem seit der Mitte des 12. Jahrhunderts die Chanson 
de geste durchzieht.44 In frühen Epen wie der »Chanson d'Antioche« 
oder der »Chanson de Roland« erlangen weiterhin die vermeintliche 
Feigheit, die religiöse Unbeständigkeit und Promiskuität der Muslime, 
aber auch die Kriegstüchtigkeit und die Ritterlichkeit mancher Musli
me eine höhere Stellung als in der Chronistik.45 

Die Kreuzzüge und die durch sie erfolgte Intensivierung christ
lichislamischer Beziehungen  seien sie in Form kriegerischer oder 
friedlicher Kontakte  führte also in aller Regel keineswegs zu einer 
genaueren Wahrnehmung oder Darstellung der islamischen Religion. 
Keine der drei genannten Hauptmerkmale der Muslime wird auf un
mittelbare, genaue Anschauung der Beteiligten zurückgehen. Jedem 
Beobachter islamischer Religionspraxis würde deutlich geworden sein, 
dass der Islam eine monotheistische Religion ist, in der weder Gott noch 
sein Prophet bildlich dargestellt werden. Doch reicht es nicht aus, die
se verzerrten Beschreibungen als Ausweis mangelnden Interesses und 
schlichter Unachtsamkeit abzutun. Man muss nach anderen Ursachen 
für die Bilder des Anderen fahnden, und dies nicht beim Fremden, dem 
Islam, sondern beim Eigenen, also den christlichen Zeitgenossen. 

43 ALAN S. AMBRISCO, Cannibal ism and cultural encounters in Richard Coeur de Lion, 
in: The journal of medieval and early m o d e r n studies 29, 1999, S. 499528; LEONA F. 
CORDERY, Cannibal Diplomacy: Otherness in the Middle English Text. Richard Coer 
de Lion, in: Meeting the foreign in the Middle Ages, hg. von ALBRECHT CLASSEN, 
N e w York u. a. 2002, S. 153171; MERRELL LLEWELYN PRICE, Consuming passions: the 
uses of cannibal ism in late medieval and early m o d e r n Europe (Srudies in medieval 
history and culture 20), N e w York 2003, S. 96102, S. 97; SCHMIEDER, Menschenfres
ser u n d andere Stereotype (wie Anm. 41). 

44 Vgl. allgemein: DANIEL, Heroes and Saracens (wie Anm. 13), S. 94118; BANCOURT, 
Les M u s u l m a n s dans les chansons de Geste (wie Anm. 31), S. 114195. 

45 DARBISHIRE, The Christ ian idea of Islam in the Middle Ages (wie Anm. 28); BAN
COURT, Les M u s u l m a n s dans les chansons de Geste (wie Anm. 31), S. 281296, 494
555, 735792. Z u m monst rösen Bild der Musl ime vgl. ebd., S. 6786; STRICKLAND, 
Saracens, demons , and Jews (wie Anm. 30), S. 165192. Das Islambild der volksspra
chigen Epik kann hier nur angerissen werden u n d bedarf weiterer Forschung. Allein 
der altfranzösische Wilhelmzyklus hält fü r diese Fragestel lung vielfältigen Stoff be
reit: Chanson de Guil laume, hg. von BEATE SCHMOLKEHASSELMANN (Klassische Texte 
des romanischen Mittelalters in zweisprachigen Ausgaben 20), München 1983. 
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IV 

D a s in d e n K r e u z z u g s c h r o n i k e n d e r Sal ie rze i t a u f s c h e i n e n d e I s l a m b i l d 
e r f ü l l t e m e h r e r e F u n k t i o n e n z u g l e i c h . E r s t e n s d ü r f t e es d e r S c h ä r f u n g 
d e r c h r i s t l i c h e n I d e n t i t ä t g e d i e n t h a b e n . D i e K a r i k a t u r e n d e r M u s l i m e 
g a b e n o h n e Z w e i f e l s p i e g e l b i l d l i c h e G e g e n f o l i e n d e s i d e a l e n C h r i s t e n 
ab: h e i d n i s c h e r G ö t z e n d i e n s t , G r a u s a m k e i t , r e l i g iöse r W a n k e l m u t , 
Fe ighe i t u n d P r o m i s k u i t ä t d e s G e g n e r s s t e c k t e n i n e i n e m b i n ä r e n Sys
t e m d e n R a h m e n f ü r d a s I d e a l b i l d d e s m u t i g e n , e n t h a l t s a m e n , i n sei
n e m G l a u b e n u n e r s c h ü t t e r l i c h e n u n d d e m e i n e n G o t t d i e n e n d e n miles 
Christi ab.46 D i e s e g a n z auf d i e S t ä r k u n g d e s S e l b s t v e r s t ä n d n i s s e s ge
r i ch te t e W i r k s a m k e i t d e r I s l a m b i l d e r is t e i n w i c h t i g e r G r u n d f ü r d i e 
L a n g l e b i g k e i t m a n i f e s t u n z u t r e f f e n d e r D a r s t e l l u n g e n i m l a t e i n i s c h e n 
W e s t e n . G e r a d e , w e i l sie d i d a k t i s c h n a c h i n n e n w i r k t e n , b e s t a n d k e i n 
A n l a s s , sie z u k o r r i g i e r e n . D o c h e r k l ä r t d i e s e s M e r k m a l d e r an t i  i s l a 
m i s c h e n S t e r e o t y p e n o c h n i c h t d i e i m Z u g e d e r K r e u z z ü g e e n t s t e h e n d e 
n e u e S c h w e r p u n k t s e t z u n g . Es b le ib t a l so z u k l ä r e n , w e l c h e F u n k t i o n e n 
d ie Z u s c h r e i b u n g v o n G r a u s a m k e i t , V e r u n r e i n i g u n g u n d G ö t z e n d i e 
n e r e i f ü r d ie l a t e i n i s c h e n C h r i s t e n in s p ä t s a l i s c h e r Zei t e r f ü l l t e . 

H i e r gil t es a u c h , d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n T e x t g a t t u n g e n , d i e B e s t i m 
m u n g d e r S c h r i f t e n u n d d a m i t a u c h i h r e R e z i p i e n t e n k r e i s e i m A u g e 
z u b e h a l t e n . E p e n w i e d i e » C h a n s o n d e R o l a n d « o d e r d i e » C h a n s o n 
d ' A n t i o c h e « so l l t en e r b a u e n u n d z u T a t e n a u f r u f e n  v o r a l l e m a b e r 
so l l t en sie u n t e r h a l t e n , m a n c h m a l a u c h d u r c h d i e B e s c h r e i b u n g h o r 
r e n d e r G r a u s a m k e i t . 4 7 D i e C h r o n i s t e n h a t t e n in e r s t e r Lin ie a n d e r e s i m 
Sinn . 

46 LOUTCHITSKAJA, L'image des m u s u l m a n s (wie A n m . 17), S. 720722. In der »Chanson 
d'Antioche« ist diese Dichotomie besonders manifest : dor t w e r d e n den Mus l imen 
sogar  selbs t redend falsche  Indu lgenzen v o m Kalifen in Bagdad erteilt, u n d die 
Gegner meinen, in völliger Verkennung des Verhältnisses zwischen Märtyre r tod im 
Kampf u n d der Er langung des ewigen Lebens buchstäbl ich ihren Platz im H i m 
melreich k ä m p f e n d erobern zu können, vgl. DUPARCQUIOC, La Chanson d 'Ant ioche 
(wie Anm. 28), Bd. 2, S. 257; TOLAN, Saracens: Islam in the medieval European ima
gination (wie A n m . 13), S. 122f. Ein späteres Beispiel fü r die Langlebigkeit auf die 
christliche Gesellschaft hin orientierter Is lambilder un te r such t jetzt: MATTHIAS MA
SER, Die Historia A r a b u m des Rodrigo J imenez de Rada: arabische Tradi t ionen u n d 
die Identi tät der Hispania im 13. Jah rhunde r t (Geschichte u n d Kultur der iberischen 
Welt 3), Münste r 2006. 

47 N o r m a n Daniel machte das Anliegen der Unte rha l tung grundsä tz l ich fü r die Über
ze ichnungen des Islam in den Chansons de Geste verantwort l ich: DANIEL, Heroes 
and Saracens (wie A n m . 13). Andere Autoren r ä u m e n didakt i schen Zielen größeren 
Raum ein, vgl. JUBB, The Crusaders ' Percept ions of their o p p o n e n t s (wie A n m . 28), 
S. 230232; BLANKS, Western views of Islam in the p r e m o d e r n per iod (wie A n m . 10). 
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Die vermeintliche besondere Grausamkeit der Muslime diente ei
ner Reihe von Zwecken. Erstens sollten die schockierenden Bilder Mit
leid hervorrufen und die Lateiner zur Hilfe für ihre Glaubensbrüder 
im Osten anhalten. Dies trifft nicht nur auf die Rede Papst Urbans zu, 
sondern auch auf Kreuzzugspredigten, die Chanson de geste und ähn
liche Texte, denen ein didaktischer Zug eigen ist. Zweitens waren diese 
Beschreibungen offensichtlich dazu gedacht, Gefühle der Rache her
vorzurufen und die Kampfmoral der Truppen zu heben. Vor allem die 
Beschreibungen erniedrigender Brutalität dürften Gefühle ritterlicher 
Ehre und des Stolzes wachgerufen haben. Drittens könnte die Grau
samkeit des Anderen, des Fremden, eine xenologische Funktion erfüllt 
haben. Als die Lateiner muslimisches Territorium betraten, mussten 
sie eine Welt mental verorten, die ihnen nicht nur in militärischer, son
dern auch in kultureller Hinsicht unvertraut war. Aus xenologischer 
Perspektive könnte die Beschreibung der Anderen als brutale Barbaren 
ein Mittel dargestellt haben, mit dem Neuen, dem Bedrohlichen, dem 
bislang Unbekannten fertig zu werden, selbst wenn solche Bilder stark 
von der Realität abwichen.48 

Viertens diente die Grausamkeit der Muslime als ein Mittel, den 
Gegner zu entmenschlichen. Sie bot die argumentative Grundlage für 
christliche Gewalt während der Kreuzzüge. So begründete der Vor
wurf muslimischer Grausamkeit nachträglich vergleichbare oder gar 
größere Exzesse bei und unmittelbar nach dem Ersten Kreuzzug. Es 
ist nicht nötig, an das Massaker zu Jerusalem im Juli 1099 und die in 
den darauffolgenden 10 Jahren verübten Blutbäder zu erinnern. Sie 
sind hinreichend bekannt und haben gerade in der jüngeren westlichen 
Geschichtsschreibung eine geradezu mythische Dimension erlangt, 
wohlgemerkt die eines selbstkritischen Negativmythos.49 Hier ist nicht 
der Ort, diesen Mythos zu dekonstruieren, dies ist bereits durch ver

48 Allgemein zur F r e m d w a h r n e h m u n g vgl. HARTMUT BLEUMER/STEFFEN PATZOLD, Ein
führung. Wahrnehmungs und Deutungsmuster in der Kultur des europäischen 
Mittelalters, in: Wahrnehmungs und Deutungsmuster im europäischen Mittelal
ter, h g . v o n HARTMUT BLEUMER/STEFFEN PATZOLD ( D a s M i t t e l a l t e r 8/2), Ber l in 2004, 
S. 522; NIKOLAS JASPERT, Eigenes und Fremdes im Spätmittelalter: Die deutsch
spanische Perspektive, in: »Das kommt mir Spanisch vor«. Eigenes und Fremdes 
in den deutschspanischen Beziehungen des späten Mittelalters, hg. von KLAUS 
HERBERS/NIKOLAS JASPERT (Geschichte und Kultur der Iberischen Welt 1), Mün
ster  Berlin 2004, S. 3161 (mit weiterer Literatur). Nicht zuletzt sind Stereotype 
»cognitive devices for Coming to terms with the alien«, BLANKS, Western views of 
Islam in the premodern period (wie Anm. 10), S. 39 mit weiteren Gedanken zum 
Thema. 

49 NIKOLAS JASPERT, Ein Polymythos: Die Kreuzzüge, in: Mythen in der Geschichte, hg. 
v o n HELMUT ALTRICHTER/KLAUS HERBERS/HELMUT NEUHAUS ( R o m b a c h W i s s e n s c h a f 
ten. Reihe Historiae 16), Freiburg 2004, S. 203233. 
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50 KASPAR ELM, Die Eroberung Jerusalems im Jahre 1099. Ihre Darstel lung, Beurtei lung 
u n d Deutung in den Quellen zur Geschichte des Ersten Kreuzzugs, in: Jerusalem 
( w i e A n m . 1), S. 3 1  5 4 ; PETER CHRISTIAN JACOBSEN, D i e E r o b e r u n g v o n J e r u s a l e m i n 

der mittellateinischen Dichtung, in: Jerusalem (wie Anm. 1), S. 335365; KASPAR ELM, 
>0 beatas idus ac prae ceteris gloriosas!< Darstel lung u n d Deu tung der Eroberung 
Jerusalems 1099 in den Gesta Tancredi des Raoul von Caen, in: Es ha t sich viel ereig
net, Gutes wie Böses: Lateinische Geschichtschreibung der Spät u n d Nachantike, 
h g . v o n GABRIELE THOME/JENS HOLZHAUSEN ( B e i t r ä g e z u r A l t e r t u m s k u n d e 141) , L e i p 

z i g 2 0 0 1 , S. 1 5 2  1 7 8 ; BENJAMIN ZEEV KEDAR, T h e J e r u s a l e m m a s s a c r e of J u l y 1 0 9 9 i n 
the Western his tor iography of the Crusades, in: Crusades . The journal of the Society 
for the Study of the Crusades and the Latin East 3, 2004, S. 1575. 

51 Cicero, De Officiis (1, 11, 35): Schonung sollte gegenüber jenen erfolgen, qui non cru-
deles in hello, non inmanes fuerunt; vgl. HEINZ E. HERZIG, Ciceros Konzept des bel lum 
ius tum u n d August ins Überl ieferung, in: Personen der Geschichte  Geschichte der 
Personen. Studien zur Kreuzzugs, Sozial u n d Bildungsgeschichte. Festschrift für 
Rainer Chris toph Schwinges z u m 60. Geburtstag, hg. von CHRISTIAN HESSE U. a., 
Basel 2003, S. 393^01 , S. 396; MATTHEW STRICKLAND, Rules of War or War wi thou t 
Rules? Some Reflections on Conduc t and the Treatment of NonCombatan t s in Me
dieval Transcultural Wars, in: Transcultural wars f rom the Middle Ages to the 21st 
Century, hg. von HANSHENNING KORTUM, Berlin 2006, S. 107140, S. 111. 

52 MARCUS GRAHAM BULL, The roots of lay enthus iasm for the First Crusade, in: History. 
The Journal of the Historical Association 78, 1993, S. 353372; SINI KANGAS, Deus 
Vult: Violence and Suffering as a Means of Salvation dur ing the First Crusade, in: 
Medieval History Writing and Crusad ing Ideology, hg. von TUOMAS M. S. LEHTONEN/ 
KURT VILLADS JENSEN (Studia Fennica, Historica 9), Helsinki 2005, S. 163175. Diese 
Vorstellung f indet sich schon bei Kalabreser Autoren des 11. Jahrhunder ts : DUCEL
LIER, Le miroir de l 'Islam (wie Anm. 13), S. 167168. 
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findungen im lateinischen Westen und verliehen dem Kreuzzug eine 
noch höhere Wertigkeit.53 

Auch die anderen beiden Hauptmerkmale der Muslime in der Dar
stellung der Kreuzzugschroniken, nämlich ihr Verhalten als Schänder 
der heiligen Stätten und als polytheistische Heiden, werden nur ver
ständlich, wenn wir sie vor dem Hintergrund der Zeitumstände be
trachten. 

Die Kategorie der Reinheit ist gerade wegen ihrer Interdependenz mit 
dem Heiligen und ihrer identitätsstiftenden Funktion ein besonders sen
sibler und anfälliger Bereich in der Begegnung mit dem Fremden oder 
Anderen.54 Die Desakralisierung heiliger Orte, Texte und Menschen durch 
Verunreinigung stellt einen Frevel dar, der zum Entzug des göttlichen Se
gens führt und damit eine Gefährdung sozialer Ordnung darstellt. Erfolgt 
sie von außen, so ist darin ein besonders schwerer Angriff auf religiöse Ge
meinschaften zu sehen  ein Tabubruch, der die Heiligkeit des Ortes, der 
Kultgeräte oder der Gottheit selbst tangiert und die Beziehung einer Glau
bensgemeinschaft zu dieser in Frage stellt. Insbesondere diese mit Tabu
brüchen verknüpften Verunreinigungen tendieren dazu, gewalttätige Ge
genreaktionen hervorzurufen. Doch solche Übertretungen mussten nicht 
tatsächlich vollzogen werden, um Gewalt auszulösen. Fiktive Handlungen 
und vermeintliche Befleckungen verzerrten und prägten das Bild des Ande
ren. Die negative Zuschreibung von Unreinheit und Verunreinigung diente 
sowohl der Herabsetzung des Anderen als auch der Selbstvergewisserung 
des Eigenen und erlangte vor dem Hintergrund der europäischen Expan
sion deswegen erhöhte Bedeutung, weil sie beim Voranschieben der Glau
bensgrenze zu einem Argument in der Auseinandersetzung mit anderen 
Religionen avancierte. Die fremden oder bislang wenig bekannten Völker 
und Religionen wurden in das bipolare Ordnungsschema Reinheit / Un
reinheit eingefügt.55 Hier setzt das Islambild des Hochmittelalters ein. 

53 Diese Gedanken werden ausführlicher behandelt in dem im Druck befindlichen 
Aufsatz des Verfassers: The Language of Violence (wie Anm. 40). 

54 MARY DOUGLAS, Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo, 
Harmondsworth 1970, übersetzt als MARY DOUGLAS, Reinheit und Gefährdung (Suhr
kamp Taschenbuch Wissenschaft 712), Frankfurt am Main 1988; ARNOLD ANGENENDT, 
>Mit reinen Händen<. Das Motiv der kultischen Reinheit in der abendländischen As
kese, in: Herrschaft, Kirche, Kultur: Beiträge zur Geschichte des Mittelalters. Fest
schrift für Friedrich Prinz zu seinem 65. Geburtstag, Stuttgart 1993, S. 297316; PETER 
BENSCH, Rein und Unrein, Gelnhausen 1996; MARCEL J. H. M. POORTHUIS, Purity and 
Holiness: An Introductory Survey, in: Purity and Holiness in Judaism and Chrisha
nity: The Heritage of Leviticus, Bd. 2, hg. von MARCEL J. H. M. POORTHUIS/JOSHUA 
SCHWARTZ, Leiden 2000, S. 326; JONATHAN KLAWANS, Pure Violence: Sacrifice and De
filement in Ancient Israel, in: Harvard Theological Review 94, 2001, S. 133155. 

55 COLE, »O God, the heathen have come into your inheritance« (wie Anm. 21); MIQUEL 
BARCELö, La spurcitia paganorum que habia en Coria antes de la conquista cristiana 
en junio de 1142 d.c, in: Musulmanes y cristianos en Hispania durante las conquistas 
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d e l o s s i g l o s XII y XII I , h g . v o n MIQUEL BARCEL/JOSE MARTI'NEZ GäZQUES, B a r c e l o n a 

2005, S. 6371. Das Thema wird an der RuhrUniversi tät Bochum in einem eigenen 
Projekt weiter untersucht . 

56 SOPHIA MENACHE, The vox Dei: communica t ion in the Middle Ages, N e w York, NY 
u. a. 1990, S. 114116; KASPAR ELM, Die Kreuzzüge. Kriege im N a m e n Gottes? (Kir
che u n d Gesellschaft 231), Köln 1996; ELM, Die Eroberung Jerusalems im Jahre 1099 
(wie Anm. 50). 

57 GILES CONSTABLE, N u d u s n u d u m Chr is tum sequi and Parallel Formulas in the Twelfth 
Century. A Supplementary Dossier, in: Continuiry and Discontinuity in Church 
History. Essays presented to G. H. Williams, hg. von FORRESTER CHURCH/TIMOTHY 
GEORGE (Studies in the History of Christian Though t 19), Leiden 1979, S. 8391; JEAN 
CHATILLON, N u d u m Chr is tum n u d u s sequere. Note sur les origines et la signification 
du theme de la nudi te spirituelle dans les ecrits spirituels de saint Bonaventure, in: 
Le m o u v e m e n t canonial au Moyen Age: re forme de l 'Eglise, spiritualite et culture, 
h g . v o n JEAN CHATILLON ( B i b l i o t h e c a V i c t o r i n a 3), P a r i s u . a . 1 9 9 2 , S. 2 0 1  2 5 2 ; GILES 

CONSTABLE, Three studies in medieval religious and social thought , Cambr idge u. a. 
1995, S. 169194; ERNSTDIETER HEHL, Cruzada y peregrinaciön bajo el signo de la 
Imitatio Christi, in: Santiago, Roma, Jerusalen. III Congreso Internacional de Estu
d i o s J a c o b e o s , h g . v o n PAOLO CAUCCI VON SAUCKEN, S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a 1 9 9 9 , 

S. 145159; GILES CONSTABLE, Jerusalem and the Sign of the Cross (with Particular 
Reference to the Cross of Pilgrimage and Crusad ing in the Twelfth Century), in: Je
rusalem. Its sanctity and centrality to Judaism, Christianity and Islam, hg. von LEE I. 
LEVINE, N e w York 1999; WILLIAM J. PURKIS, Elite and popu lä r percept ions of >Imi
tatio Christi« in twelf thcentury Crusade spiriruality, in: Elite and popu lä r religion: 
Papers read at the 2004 s u m m e r meeting and the 2005 winter meet ing of the Ecclesi
astical History Society, hg. von KATE MASON COOPER, Woodbr idge 2006, S. 5464. 
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Psalm 79, 1: »Gott, es sind Heiden in Dein Erbe eingefallen; sie haben 
Deinen heiligen Tempel entweiht und aus Jerusalem einen Steinhaufen 
gemacht«. Die Schändung dieses Erbes machte den Kampf um seine 
Rückgewinnung um so dringlicher.58 

Hier erfüllte der Vorwurf der Verunreinigung durch Andersgläubi
ge also mehrere Funktionen zugleich: zum einen riefen diese Handlun
gen das Bild einer besonders schwerwiegenden Bedrohung der Heili
gen Stätten hervor, die Gefahr liefen, durch Pollution ihren göttlichen 
Segen zu verlieren. Zum anderen aber zeigten derartige Transgressio
nen, dass der Gegner sich auf gravierende Weise selbst ausschloss und 
seinen eigenen Untergang heraufbeschwor, denn die vermeintliche 
Verunreinigung seitens der Muslime war ein Frevel, der die Strafe Got
tes hervorrufen musste. 

Die vermeintlichen Täter nicht als verfeindete oder andersgläubi
ge Monotheisten, sondern als heidnische Götzendiener darzustellen, 
erlangt vor diesem Hintergrund ebenso große Folgerichtigkeit. Zum 
einen ebnete dies den Weg für die Gleichstellung des Islam mit den 
klassischantiken und den alttestamentlichen Kulten, deren Inhalte und 
Formen dem lateinischen Christentum bekannt waren; auch hier diente 
der Rekurs also dazu, Unbekanntes in vertraute Schemata einzuord
nen und damit begreifbar zu machen. Zum anderen konnte hierdurch 
eine gewisse Hochachtung muslimischer Kriegstüchtigkeit in Analogie 
zu antiken Vorbildern begründet werden, wie sie in vielen Chansons 
de geste und in einigen frühen Kreuzzugschroniken vor allem bei der 
Darstellung der türkischen Seldschuken zum Ausdruck kommt.59 Und 

58 Zu diesem Zusammenhang bislang vor allem COLE, »O God, the heathen have come 
into your inheritance« (wie Anm. 21). Zur Bedeutung der Reinheit für die Muslime 
siehe CAROLE HILLENBRAND, The Crusades: Islamic perspectives, Edinburgh 1999, 
S. 284296. 

59 Zu den ersten Hinweisen auf eine Wertschätzung der muslimischen Gegner in der 
Kreuzzugschronistik (Gesta Francorum, Wilhelm von Tyrus): ROSALIND MARY THEO
DOSIA HILL, The Christian view of the Muslims at the time of the First Crusade, 
in: The Eastern Mediterranean Lands in the period of the Crusades, hg. von PETER 
MALCOLM HOLT, W a r m i n s t e r 1977, S. 18 ; RUDOLF HIESTAND, D e r K r e u z f a h r e r u n d 
sein islamisches Gegenüber, in: Das Ritterbild in Mittelalter und Renaissance (Stu
dia humaniora. Düsseldorfer Studien zu Mittelalter und Renaissance 1), Düsseldorf 
1985, S. 5168, S. 5658. Bei Beschreibung der Muslime des Vorderen Orients wus
sten verschiedene Autoren zwischen Seldschuken und Fatimiden zu unterscheiden. 
Siehe auch MICHAEL A. KöHLER, Allianzen und Verträge zwischen fränkischen und 
islamischen Herrschern im Vorderen Orient: eine Studie über das zwischenstaatliche 
Zusammenleben vom 12. bis ins 13. Jahrhundert (Studien zur Sprache, Geschichte 
und Kultur des islamischen Orients, N.F. 12), Berlin u. a. 1991, S. 36; BENNETT, First 
Crusaders' images of Muslims (wie Anm. 14), S. 112117. Zur Hochschätzung der 
Muslime in den Epen vgl. BANCOURT, Les Musulmans dans les chansons de Geste 
(wie Anm. 31), S. 278340, 907102. 
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sch l i eß l i ch w u r d e d e r K a m p f d e r K r e u z f a h r e r d a m i t i n e i n e j a h r h u n 
d e r t e a l t e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m H e i d e n t u m e i n g e o r d n e t , e i n e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g , d i e n u n g e r a d e d u r c h d a s W i r k e n d e s H e e r e s 
G o t t e s i h r e n v o r h e r b e s t i m m t e n , s i e g r e i c h e n A b s c h l u s s f i n d e n sol l te . 
D i e n e u e n N a c h f o l g e r Chr i s t i , w i e s ich d i e K r e u z f a h r e r i n A n l e h n u n g 
a n M a t t h ä u s 16, 24 s a h e n , d i e n e u e n A p o s t e l also , s a h e n s ich d e n n e u 
e n C h r i s t e n v e r f o l g e r n , d e n n e u e n H e i d e n , g e g e n ü b e r . D i e s e m o d e r n e n 
pagani s te l l ten , w i e d i e R ö m e r v o r i h n e n , i h r e G e g n e r v o r d i e W a h l z w i 
s c h e n A p o s t a s i e o d e r Tod, b e r i c h t e t P e t r u s T u d e b o d u s , u n d w i e i h r e 
V o r g ä n g e r w ä h l t e n d i e C h r i s t e n d a s M a r t y r i u m . 6 0 A h n l i c h s e h e n es Al
b e r t v o n A a c h e n u n d E k k e h a r d v o n A u r a , d i e e b e n f a l l s i n d e n K r e u z 
z ü g e n e i n e G e l e g e n h e i t z u m w a h r e n M a r t y r i u m erb l ick ten . 6 1 

Die n e u e W a h r n e h m u n g d e r M u s l i m e d u r c h d i e K r e u z z u g s c h r o 
n i s t e n w a r a l so  u n d d a m i t ist d i e s e k u r z e B e s t a n d s a u f n a h m e a b z u 
s c h l i e ß e n  in d e r Tat d e n Z e i t u m s t ä n d e n u n d d e r B e g e g n u n g m i t d e m 
A n d e r e n v e r p f l i c h t e t ; d o c h n i c h t so, w i e m a n es a u s m o d e r n e r Sicht 
vie l le ich t e r w a r t e n k ö n n t e . N i c h t g e n a u e r e B e o b a c h t u n g i m Z u g e d e r 
e u r o p ä i s c h e n E x p a n s i o n , s o n d e r n e i n W a n d e l ä l t e r e r Bi lde r u n d Vor
s t e l l u n g e n , d e r d i e s e E x p a n s i o n e r m ö g l i c h t e o d e r e r l e i ch te r t e , ist d a s 
M e r k m a l d e r K r e u z z u g s c h r o n i s t i k i n d e r a u s g e h e n d e n Sal ie rze i t . 

V 

A u c h w e n n d i e M e h r z a h l d e r e i g e n t l i c h e n K r e u z z u g s c h r o n i k e n i m 
W e s t e n u n d S ü d e n E u r o p a s e n t s t a n d e n , so n a h m e n a u c h i m Sa l i e r r e i ch 
d i e G e s c h i c h t s s c h r e i b e r N o t i z v o n d e n E r e i g n i s s e n , w i e u . a. H a n s 
W e r n e r G o e t z h e r a u s g e s t e l l t hat , 6 2 u n d n i c h t z u l e t z t e n t s t a n d m i t d e r 

60 Petrus Tudebodus, Historia de Hierosolymitano itinere (wie Anm. 18), S. 52: »Suum 
Deum nullomodo negabit. Omnia tua ornamenta et tuos deos abnegat«. Quod audiens ami-
ralius, nimis irratus fuit. Illico jussit eum decollari, et Turci cum magno gaudio decollave-
runt eum, animam cujus angeli confestim suscipientes ante conspectum Dei, pro cujus amo-
re martyrium suscepit, gaudentes et psallentes detulerunt. Hierzu neben TOLAN, Musl ims 
as pagan idolaters (wie Anm. 21) auch BRAY, The M o h a m m e t a n and Idolatry (wie 
Anm. 21). 

61 Frutolfs u n d Ekkehards Chroniken (wie Anm. 7), S. 330: ... nondum desunt illo, in stu
dio quamvis plana iam via currentibus in absolutionem culparum martyrii bravia, pericula 
scilicet latronum, pericula fluminum [...] Nos autem quid hos nisi vere martyres credamus, 
quibus mundus crucifixus et ipsi mundo; Albert von Aachen, Historia Hierosolymitana, 
in: Recueil des historiens des croisades: historiens occidentaux 4, Paris 1879, S. 271
713, S. 508: Si enim vita morieris, vivere habes cum Christo in coelestibus. 

62 HANSWERNER GOETZ, Der erste Kreuzzug im Spiegel der deutschen Geschichts
schreibung, in: Auslandsbez iehungen (wie Anm. 2), S. 139162. Zu nennen sind 
nach Goetz in chronologischer Reihenfolge: Bernold von St. Blasien, Frutolf von Mi
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g r o ß e n K r e u z z u g s c h r o n i k A l b e r t s v o n A a c h e n s o g a r e i n e a u s f ü h r l i c h e 
S c h i l d e r u n g d e r Ere ign i s se . 6 3 F ü g t s i ch d a s v o n d e n d e u t s c h e n G e 
s c h i c h t s s c h r e i b e r n v e r m i t t e l t e Bild d e r M u s l i m e in d e n a u s d e r U n t e r 
s u c h u n g d e r g r o ß e n K r e u z z u g s c h r o n i k e n u n d d e r f r ü h e n C h a n s o n s d e 
g e s t e g e w o n n e n e n B e f u n d e in? 

H i e r m u s s m a n ze i t l i ch d i f f e r e n z i e r e n , w i e j ü n g s t E k k e h a r d Rot t e r 
m i t R e c h t a n g e m a h n t hat . 6 4 In f r ü h s a l i s c h e r Z e i t w u r d e n d i e M u s l i m e 
f a s t d u r c h g e h e n d m i t N i c h t a c h t u n g ü b e r g a n g e n . L e d i g l i c h d i e g r o ß e 
W a l l f a h r t v o n 1064/1065 s c h l u g s i ch  k o n k r e t in d e n A l t a i c h e r A n n a l e n , 
i n d e n C h r o n i k e n d e s M a r i a n u s S c o t t u s u n d L a m p e r t s v o n H e r s f e l d , in 
E z z o s G e s a n g u n d in d e r Vita A l t m a n n s v o n P a s s a u  in u n t e r s c h i e d l i c h 
a u s f ü h r l i c h e n S c h i l d e r u n g e n d e r M u s l i m e n i e d e r , d i e d a r i n als g e w a l t 
t ä t i g u n d b l u t r ü n s t i g , a u c h als H e i d e n (principes paganorum) g e z e i c h n e t 
w e r d e n . 6 5 D o c h g a l t d i e s n i c h t f ü r alle M u s l i m e , s o n d e r n l e d i g l i c h f ü r 
d i e b e d u i n i s c h e n R ä u b e r , d e r e r s ich d i e P i l g e r u n t e r w e g s z u e r w e h r e n 
h a t t e n ; d i e f a t i m i d i s c h e S t a a t s m a c h t h i n g e g e n w i r d v o n d e n m e i s t e n 
A u t o r e n als v e r l ä s s l i c h e r P a r t n e r d e r C h r i s t e n darges te l l t . 6 6 Ein a b w e i 
c h e n d e s Bild g i b t l e d i g l i c h L a m p e r t v o n H e r s f e l d , d e r  v ie l l e i ch t v o n 
d e r s e l d s c h u k i s c h e n E x p a n s i o n i n K l e i n a s i e n b e e i n f l u s s t  d i e M u s l i m e 
a l l g e m e i n n i c h t n u r als pagani, s o n d e r n a u s d r ü c k l i c h als G ö t z e n d i e n e r 
u n d s o g a r als p o t e n t i e l l e K a n n i b a l e n ze ichne t . 6 7 

D i e s e b e i L a m p e r t a u f s c h e i n e n d e n , v e r z e r r t e n W a h r n e h m u n g s 
m u s t e r f i n d e n s ich  p o t e n z i e r t u n d i n s M o n s t r ö s e ü b e r s t e i g e r t  bei 
d e r e b e n f a l l s z u r Z e i t d e r S e l d s c h u k e n i n v a s i o n v ie l l e i ch t s c h o n in d e n 
1070er J a h r e n , s p ä t e s t e n s a b e r 1090 e n t s t a n d e n e n M o h a m m e d  V i t a je

chelsberg, Hugo von Flavigny, die Augsburger Annalen, Sigebert von Gembloux, 
Ekkehard von Aura, Annales Hildeshemenses, Paderborner Annalen, Annales Ro
senveldenses, Annales S. Disibodi. 

63 Albert von Aachen, Historia Hierosolymitana (wie Anm. 61); Albert von Aachen, 
Geschichte des ersten Kreuzzugs, 2 Bde., übers, von HERMAN HEFELE, Jena 1923. 

64 ROTTER, Mohammed in Bamberg (wie Anm. 2). 
65 Vita Altmanni episcopi Pataviensis, ed. WILHELM WATTENBACH, in: MGH Scriptores 

12, Hannover 1856, S. 226243, S. 230; Annales Altahenses maiores, ed. WILHELM VON 
GIESEBRECHT/EDMUND L. B. VON OEFELE (MGH Scriptores rerum Germanicarum in 
usum scholarum 4), Harmover 1891, S. 6671; siehe auch Bonizo von Sutri, Liber ad 
amicum, ed. ERNST DüMMLER, in: MGH Libelli de lite 1, Hannover 1891, S. 568620, 
S. 609; Kleinere deutsche Gedichte des 11. und 12. Jahrhunderts, nach der Auswahl 
von Albert Waag hg. von WERNER SCHRöDER (Altdeutsche Textbibliothek 71), Tübin
gen 1972, Bd. 1, S. 126. Vgl. die Literaturangaben in Anm. 2. 

66 Ausführlich: ROTTER, Mohammed in Bamberg (wie Anm. 2), S. 316320, 324333. 
67 Lampert von Hersfeld, Lamperti monachi Hersfeldensis Opera, hg. von OSWALD 

HOLDEREGGER (Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum 38), Hannover 
1894, S. 9299; Lampert von Hersfeld, Annalen, übers, von ADOLF SCHMIDT (Aus
gewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters 13), Darmstadt 1957, 
S. 94104. Vgl. ROTTER, Mohammed in Bamberg (wie Anm. 2), S. 329333. 
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n e s E m b r i c h o , d e r 1090 b i s 1112 als M a i n z e r K ä m m e r e r n a c h w e i s b a r 
ist.68 D e r P r o p h e t d e s I s l a m w i r d f a s t z u r U n k e n n t l i c h k e i t en ts te l l t , 
als e h e m a l i g e r Sk lave u n d W e r k z e u g e i n e s b ö s e n M a g i e r s g e z e i c h n e t , 
als e i n S c h a r l a t a n , d e r s ich d u r c h B e t r u g z u m K ö n i g v o n L i b y e n a u f 
s c h w i n g t u n d d o r t e in Reich d e r G e w a l t u n d P r o m i s k u i t ä t e r r i ch te t , 
b e v o r er n a c h e i n e m e p i l e p t i s c h e n A n f a l l v o n e i n e r H e r d e S c h w e i n e 
a u f g e f r e s s e n wird . 6 9 D o c h l a s s e n s i ch se lbs t i n d i e s e r Z e r r s c h r i f t a u c h 
E l e m e n t e f i n d e n , d i e auf z u r Sal ie rze i t v o r h a n d e n e s W i s s e n u m M o 
h a m m e d u n d se ine R e l i g i o n s c h l i e ß e n l a s sen , so e t w a H i n w e i s e auf 
d a s M o t i v d e r H i m m e l s r e i s e M o h a m m e d s , auf d e s s e n E r s c h e i n u n g e n 
o d e r auf d ie R e i n h e i t s v o r s c h r i f t e n d e s I s l am . O b d i e s e s W i s s e n v o n 
j ü d i s c h e n G e l e h r t e n d e r e i n f l u s s r e i c h e n M a i n z e r G e m e i n d e s t a m m t e , 
m ü n d l i c h t r a d i e r t o d e r v o m A u t o r b e i e i n e r P i l g e r r e i s e e r w o r b e n w u r 
de , d ü r f t e k a u m a b s c h l i e ß e n d z u b e s t i m m e n se in . 

A b e r es gil t z u b e t o n e n : D i e G r o ß e W a l l f a h r t v o n 1064/65 u n d d i e 
M o h a m e d  V i t a E m b r i c h o s b i l d e n A u s n a h m e n , E i n z e l s t i m m e n in e i n e m 
M e e r d e s S c h w e i g e n s . D e r I s l a m w u r d e i n Z e n t r a l e u r o p a k a u m w a h r 
g e n o m m e n . B r a c h t e n n u n b i s z u m E n d e d e s s a l i s c h e n R e i c h s d i e K r e u z 
z ü g e e ine Z u n a h m e u n d v o r a l l e m e i n e n W a n d e l d e r Bilder , w i e es a n 
d e n g r o ß e n K r e u z z u g s c h r o n i k e n e r k e n n b a r w u r d e ? D u r c h a u s , d e n n 
a u c h in v e r s c h i e d e n e n s p ä t s a l i s c h e n C h r o n i k e n w i r d d a s v e r m e i n t 
l iche H e i d e n t u m d e r G e g n e r u n d d e r e n E n t w e i h u n g he i l i ge r Stä t t en 
b e s o n d e r s b e t o n t . Sigebe r t v o n G e m b l o u x e rb l i ck t e i n d e r E n t w e i h u n g 
d e r loca sancta in J e r u s a l e m d u r c h d i e pagani u n d i n d e r e n iniuriae Dei 
d e n e i g e n t l i c h e n G r u n d f ü r d e n K r e u z z u g , 7 0 u n d A l b e r t v o n A a c h e n 
g a b se ine r C h r o n i k n i c h t n u r d e n b e z e i c h n e n d e n Tite l » G e s c h i c h t e 
d e s ch r i s t l i chen Z u g e s z u r B e f r e i u n g , R e i n i g u n g u n d W i e d e r h e r s t e l 

68 Embricho von Mainz, Vita Mahumet i , hg. von GUY CAMBIER (Collection Latomus 52), 
Brüssel 1961. Ekkehard Rotter hat d e m Autor u n d seinem Werk detaillierte Studien 
gewidmet : EKKEHARD ROTTER, Embricho von Mainz u n d das MohammedBi ld sei
ner Zeit, in: Auslandsbez iehungen (wie A r m . 2), S. 69136; ROTTER, M o h a m m e d in 
Bamberg (wie Anm. 2); vgl. auch HOTZ, M o h a m m e d u n d seine Lehre (wie Anm. 28), 
S. 2742,101128. 

69 Diese Geschichte sollte später verschiedentl ich aufgegr i f fen werden , u. a. vom 
Kreuzzugschronis ten Guibert von Nogent , Gesta Dei per Francos (wie Anm. 19), 
S. 130; HUYGENS, Guibert von Nogent: Gesta Dei per Francos (wie Anm. 19), S. 96. 

70 Sigebert von Gembloux, Chronica, in: MGH, Scriptores 6, hg. von LUDWIG KONRAD 
BETHMANN, Hannover 1844, S. 300374, S. 367: Occidentales populi, dolentes loca sancta 
Hierosolymis agentibus profanari,[...] ultum ireparant iniurias Dei in hostes christiani no-
minis. [...] Exercitus Dei aggressus terminos paganorum, viriliter agit; primumque eis fuit 
bellum ad pontem Pharphar fluminis, 9. Kai. Martii, ubi Turcorum occisi sunt. Secundum 
eis fuit bellum apud Niceam, 3. Nonas Martii, in quo etiam pagani vidi sunt (ähnlich ebd., 
S. 368). An anderer Stelle verweist Sigebert auf den vermeintl ichen Polytheismus 
der Muslime, die den Propheten M o h a m m a d kultisch verehrten: Hic est Muhammad, 
cui gentiles adhuc cultum deitas adhibent (ebd., S. 323). 
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lung der heiligen Kirche in Jerusalem«, sondern hob im Verlauf seines 
Werkes immer wieder auf den Aspekt der Unreinheit der Muslime ab.71 

Ekkehard von Aura nannte als Auslöser des Kreuzzugs die Schändung 
der heiligen Stät ten/2 u n d die »Annales Sancti Disibodi« zitierten Lu
kas 21, 24 »und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis 
die Zeiten der Heiden erfüllt sind«, u m dann folgerichtig die Muslime 
als pagani zu definieren.73 

Besonders aussagekräft ig ist die in den letzten Jahren des 11. Jahr
hunder t s abgeschlossene Weltchronik Frutolfs von Michelsberg74 und 
ihre Bearbeitung durch Ekkehard von Aura. Frutolf fügte in dem bemer
kenswerten Versuch, der arabischen Geschichte ein religionsgeschicht
liches Fundamen t zu geben u n d eine systematische Historisierung 
der Ungläubigen zu liefern, eine fundierte , insgesamt ausgewogene 
Darstel lung des f rühen Islam in seine Weltchronik ein. Erst in seiner 
Beschreibung des Kreuzzugs wird er polemischer: Doch selbst hier 
bezeichnete er die Muslime in aller Regel als barbarae nationes, hostes, 
sarraceni u n d turci75, nicht als pagani.76 Sein Bearbeiter u n d Fortsetzer 
Ekkehard von Aura hingegen, der selbst mit Weif IV. in den Nahen Os
ten gezogen war u n d nach dem Ende des Ersten Kreuzzugs schrieb, än

71 Beispielhaft: Albert von Aachen, Historia Hierosolymitana (wie A n m . 61), S. 271 
(Titel), 272: Cur pateretur gentiles et impios sancta inquinare, et ab his fidelium oblatio-
nes asportari, requirit, ecclesia uti pro stabulis, Christianos colaphizari, peregrinos sanctos 
injuste mercede spoliari, et multis oppressionibus ab his angustiari? Ebd., 273: et in terram 
cognationis tuae quantocius iter accelerabis, calumpnias et iniurias populo nostro et loco 
sancto reserabis, et suscitabis corda fidelium ad purganda loca sancta Iherusalem [...]. Al
lerdings siedelte Albert im Gegensatz zu vielen ande ren Kreuzzugschronis ten die 
Musl ime nicht in den Bereich der polytheist ischen Götzenanbeter an. 

72 Frutolfs u n d Ekkehards Chroniken (wie Anm. 7), S. 132: Bethlehem, domus panis ange-
lorum, stabulam facta est armentorum. 

73 Annales S. Disibodi, in: MGH, Scriptores 17, ed. GEORG WAITZ, H a n n o v e r 1861, 
S. 630, S. 16. Die im Text fo lgenden Bezeichnungen der Musl ime als sarraceni, mauri 
oder turci gehen auf Ü b e r n a h m e n aus Kreuzfahrerbr ie fen zurück (ebd., S. 1718). 
Bernold von Sankt Blasien benutz t hingegen durchgehend die Bezeichnung pagani: 
Bernold von Sankt Blasien, Chronicon, in: M G H Scriptores 5, ed. GEORG HEINRICH 
PERTZ, H a n n o v e r 1844, S. 385467, S. 464, 466. Den Disiboder Annalen folgen  auch 
hinsichtlich der Bezeichnung der Musl ime  die Paderborner Annalen: Annales Pa
the rbrunnenses , hg. von PAUL SCHEFFERBOICHORST, Innsbruck 1870, S. 105106. 

74 Zu seiner Chronik u n d dessen Sicht der Musl ime: ROTTER, M o h a m m e d in Bamberg 
(wie A n m . 2), S. 297299, 337343. 

75 Frutolfs u n d Ekkehards Chroniken (wie Anm. 7), S. 76, 106, 108, 110, 112, 114; ROT
TER, M o h a m m e d in Bamberg (wie A n m . 2), S. 340341. 

76 Allerdings gestaltete Frutolf die Schlacht von Askalon als einen Kampf zwischen 
christiani u n d pagani aus, obwohl seine Vorlage, ein Kreuzzugsbr ief , hier noch von 
sarraceni gesprochen hatte: Frutolfs u n d Ekkehards Chroniken (wie Anm. 7), S. 116 
 GOETZ, Der erste Kreuzzug im Spiegel der deutschen Geschichtsschreibung (wie 
A n m . 62), S. 158. 
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d e r t e d i e Begr i f f l i chke i t u n d v e r s t e h t u n t e r sarraceni u n d turci Ethn ien 7 7 , 
d i e M u s l i m e i m A l l g e m e i n e n b e z e i c h n e t er h i n g e g e n v o r a l l e m als pa-
gani u n d gentiles, d i e er in d e n g r a u s a m s t e n F a r b e n als U n t e r d r ü c k e r 
d e r C h r i s t e n u n d Z e r s t ö r e r i h r e r H e i l i g t ü m e r dars te l l t . 7 8 D i e v o n d e n 
M u s l i m e n G e t ö t e t e n z o g e n fo lg l i ch n a c h s e i n e r D a r s t e l l u n g als M ä r 
t y r e r u n m i t t e l b a r i n s P a r a d i e s ein.7 9 I n d e r z u l e t z t v e r f a s s t e n , d r i t t e n 
R e z e n s i o n s e i n e s W e r k e s sch l i eß l i ch w i r d d i e s e r G e d a n k e w e i t e r a u s 
g e f ü h r t , u n d E k k e h a r d f ä h r t n u n d a s g e s a m t e A r s e n a l a n t i  i s l a m i s c h e r 
V o r w ü r f e d e r K r e u z z u g s c h r o n i s t i k auf : D i e M u s l i m e s e i e n g ö t z e n a n 
b e t e n d e P o l y t h e i s t e n , d i e d e n C h r i s t e n u n e r h ö r t e u n d u n m e n s c h l i c h e 
Q u a l e n b e r e i t e t e n , w e s w e g e n d i e s e als w a h r e M ä r t y r e r z u g e l t e n h ä t 
t en ; n u n a b e r s e i e n n a c h d e m e r f o l g r e i c h e n K r i e g s z u g d e r C h r i s t e n d i e 
h e i l i g e n O r t e v o m a l t e n U n r a t d e r H e i d e n gere in ig t . 8 0 

B e s o n d e r s f a r b i g i s t i n d i e s e r H i n s i c h t d i e P a s s i o d e s S a l z b u r g e r 
E r z b i s c h o f s T h i e m o , d e r auf d e m K r e u z z u g v o n 1101 /1102 d e n T o d 
f a n d . 8 1 I n i h r w i r d e r z ä h l t , w i e T h i e m o n a c h s e i n e r G e f a n g e n n a h m e 
v o n e i n e m m u s l i m i s c h e n K ö n i g , d e m n i c h t e n t g a n g e n w a r , d a s s d e r 
E r z b i s c h o f h a n d w e r k l i c h e F ä h i g k e i t e n a l s G o l d s c h m i e d b e s a ß , d a z u 
a u f g e f o r d e r t w i r d , e i n g o l d e n e s G ö t z e n b i l d z u r e p a r i e r e n . A l s d e r 
d i e s e r S t a t u e i n n e w o h n e n d e D ä m o n d e r A u f f o r d e r u n g d e s C h r i s 
t e n , a u s d i e s e r z u w e i c h e n , n i c h t e n t s p r i c h t , s o n d e r n b l a s p h e m i s c h 
z u f l u c h e n b e g i n n t , z e r s c h l ä g t T h i e m o k u r z e r h a n d d a s G ö t z e n b i l d , 
w e s w e g e n e r e i n s c h r e c k l i c h e s M a r t y r i u m e r l e i d e t . 8 2 A u c h d e r a n 

77 Frutolfs u n d Ekkehards Chroniken (wie Anm. 7), S. 132, 134, 136, 150, 152, 154, 182. 
Als turcos bezeichnete Ekkehard die Seldschuken, als sarracenos die Fatimiden. 

78 Ebd., S. 132, 134, 144, 148, 154, 156, 160, 162, 330. Auch: mauros: S. 156, u n d barbaros: 
S. 136, 154, 160, 182. 

79 Ebd., S. 182, über einen musl imischen Sieg über die Christen: Sed non cessit eis impu-
ne victoria illa, non sua virtute, sed divina dispositione in his, quos ipse non terras ultra, sed 
paradysum voluit incolere conquista. 

80 Ebd., S. 330: Ex eisdem Christi confessoribus pauci qui supersunt testari solent, quod re-
cordari miserabile est, nec passum se pedis inter idolatras gratis consecutos, quanto minus 
victuum vel hospiciorum solamina. De tormentis inauditis et innumerabilis, que pro auri 
exactione passi sunt, quis satis scribere queat [...], ebd., S. 332 : Nam inter hec exercitia 
Sacra loca ab inveteratis paganorum spurcitiis mundantur [...]. 

8 1 P a s s i o T h i e m o n i s a r c h i e p i s c o p i , e d . GEORG HEINRICH PERTZ, i n : M G H S c r i p t o r e s 
11, Stuttgart 1854, S. 5262. Vgl. TOLAN, Musl ims as pagan idolaters (wie Anm. 21); 
FAVREAULILIE, Weif IV. u n d der Kreuzzug von 1101 (wie Anm. 5), S. 434436, mit 
weiterer Literatur. Die älteste Passionsgeschichte s t ammt von einem Augenzeugen , 
Heinrich von Breitenau. 

82 Otto von Freising kritisierte übr igens diese Darstel lung mit d e m Hinweis, dass be
kanntlich auch die Musl ime einen Gott verehrten, lediglich Chris tus nicht als Gottes 
Sohn anerkannten: Otto von Freising, Chronica sive Historia de d u a b u s civitatibus, 
ed. ADOLF HOFMEISTER (MGH Scriptores rer. Germ, in u s u m scholarum 45), Han
nover 1912, S. 317  vgl. GOETZ, Der erste Kreuzzug im Spiegel der deutschen Ge
schichtsschreibung (wie Anm. 62), S. 152. 
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o n y m e A u t o r der »Passio Thiemonis archiepiscopi« k an n eine Ge
schichte von der Blut rüns t igke i t der mus l imischen Gegner erzählen: 
Der König lässt näml ich nicht n u r d e m Kirchenmann , s o n d e r n auch 
allen se inen Gefo lgs leu ten zuers t die Finger u n d d a n n die Gliedma
ßen abschlagen, u m schließlich persönl ich das Blut der Märtyrer zu 
t r inken.8 3 A u c h in dieser hag iog raph i schen Schrift k o m m e n also die 
wicht igs ten Fe inds t e reo typen der Kreuzzugsch ron iken z u m Tra
gen. 

Doch solche recht ausführ l ichen Beschreibungen der Muslime und 
ihrer Religion sind auch für die späte Salierzeit keineswegs typisch. 
Denn die meisten Geschichtswerke an der Wende z u m 12. Jahrhunder t 
sind in dieser Hinsicht wenig aussagekräft ig. Zwar werden Muslime in 
ihnen etwas häufiger erwähnt als in frühsalischer Zeit.84 Doch gerade 
weil die deutschen Autoren das Geschehen vor allem geschichtstheo
logisch deute ten u n d in ihm die Erfül lung göttlichen Wirkens sahen, 
w u r d e n die Musl ime  w e n n überhaup t genannt  meist synoptisch 
als Feinde abgetan, nicht aber ausführl ich dargestellt oder polemisch 
geschmäht . Ohne weitere Beschreibung als sarraceni, turcos, barbaros 
oder als infideles bezeichnen H u g o von Flavigny,85 Hariulf von Ouden
berg86, die »Annales Rosenveldenses«8 7 u n d die Augsburger Annalen8 8 

die Muslime, vereinzelt auch k n a p p als vastatores sanctae ecclesiae89 u n d 

83 Passio Thiemonis archiepiscopi (wie A n m . 81), S. 62. Auch in der Vita M a h u m e t i 
Embrichos von Mainz f inden sich Hinr i ch tungen aller Art: CAMBIER, Embricho von 
Mainz: Vita M a h u m e t i (wie A n m . 68), S. 78; HOTZ, M o h a m m e d u n d seine Lehre (wie 
A n m . 28), S. 120. 

84 Z u m auffäl l igen Schweigen der Quel len siehe jetzt ausführ l ich: ROTTER, M o h a m m e d 
in Bamberg (wie A n m . 2), »von den allerletzten Jahren des Jahrhunder t s , die vom 
Ersten K r e u z z u g u n d seinem Vorlauf überschat te t w u r d e n , u n d von der leidvollen 
E r f a h r u n g der Pilgerfahr t der deu t schen Bischöfe von 1065 abgesehen gab es keinen 
Anlass, die Feindschaf t zu einer Welt hervorzuheben , deren materiel le u n d geistige 
Errungenschaf t en une ingeschränk t geschätzt wurden .« (ebd., S. 306). 

85 H u g o von Flavigny, Chronicon Virdunense seu Flavrniacense, ed. GEORG HEINRICH 
PERTZ, in: M G H Scriptores 8, H a n n o v e r 1848, S. 285502, S. 481. 

86 Hariulf von O u d e n b e r g (Har iu l fus Aldenburgensis ) , Ex miraculis S. Richarii, ed. 
GEORG WAITZ, in: M G H Scriptores 15,2, H a n n o v e r 1888, S. 919920, S. 920: contra im-
pios Turcos ceterosque barbaros arma ferrent. 

8 7 A n n a l e s R o s e n v e l d e n s e s , e d . GEORG HEINRICH PERTZ, i n : M G H S c r i p t o r e s 16, H a n 

nover 1859, S. 99104, S. 101: ...de cunctis mundi partibus christianitatem Iherusalem 
armis instructam migrare debere, indeque paganos propulsantem, eam cum finibus suis in 
perpetuum possidere. 

8 8 A n n a l e s A u g u s t a n i , e d . GEORG HEINRICH PERTZ, i n : M G H S c r i p t o r e s 3, H a n n o v e r 

1839, S. 124136, S. 134135. 
89 Hariulf von O u d e n b e r g (Har iu l fus Aldenburgensis) , Ex miraculis S. Richarii (wie 

A n m . 86), S. 920. 
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ecclesiae persecutores.90 A n d e r e C h r o n i k e n e r w ä h n e n z w a r d e n K r e u z 
z u g , n i c h t a b e r d i e M u s l i m e . 9 1 

H i e r ist a l so Vors i ch t g e b o t e n . M a n da r f d e n T e x t e n n i c h t g r ö ß e 
re H o m o g e n i t ä t b e s c h e i n i g e n , als sie b e s i t z e n . Tro tz d e r h e r a u s g e a r 
b e i t e t e n S c h w e r p u n k t e d e r K r e u z z u g s c h r o n i s t i k u n d e i n i g e r w e n i g e r 
e r z ä h l e n d e r Q u e l l e n d e r Sal ie rze i t h a b e n w i r k e i n e s w e g s e i n e e i n h e i t 
l iche W a h r n e h m u n g d e r M u s l i m e v o r u n s , s o n d e r n G l e i c h z e i t i g k e i t e n 
u n t e r s c h i e d l i c h e r S t a n d p u n k t e k e n n z e i c h n e n d a s Bild: w e i t g e h e n d e 
I g n o r a n z , a b e r a u c h S p u r e n z u t r e f f e n d e n W i s s e n s , D e s i n t e r e s s e u n d 
N e u g i e r d e , A n g s t , H a s s , a b e r a u c h w i d e r s t r e b e n d e r R e s p e k t . Es ist 
a b e r u n a b h ä n g i g v o n d e r T e x t g a t t u n g u n d t r o t z al ler U n t e r s c h i e d e i m 
Deta i l f e s t z u h a l t e n : D e r d u r c h d i e K r e u z z ü g e i n t e n s i v i e r t e K o n t a k t 
m i t d e m I s l a m s c h e i n t w e d e r s e i t e n s d e r K r e u z z u g s c h r o n i s t e n n o c h i m 
sa l i s chen Reich z u e i n e r t i e f e r e n K e n n t n i s d i e s e r R e l i g i o n g e f ü h r t z u 
h a b e n . 

VI 

Es b le ib t d i e F r a g e z u b e a n t w o r t e n , o b d i e s e r B e f u n d k e i n e r e g i o n a l e n 
o d e r ze i t l i chen V a r i a n t e n a u f w e i s t u n d k e i n e W a n d l u n g e n d u r c h l i e f . 
G i n g d e r K o n t a k t m i t d e m F r e m d e n n i r g e n d w o u n d z u k e i n e r Z e i t m i t 
e ine r W a h r n e h m u n g u n d g r ö ß e r e n K e n n t n i s s e i n e r w i r k l i c h e n E i g e n 
t ü m l i c h k e i t e n e i n h e r ? 

W i r m ü s s e n b e d e n k e n , d a s s d i e m e i s t e n d e r b i s l a n g v o r g e s t e l l t e n 
Texte f e r n a b v o m G e s c h e h e n , f e r n a b v o n d e n G r e n z e n d e s C h r i s t e n t u m s 
e n t s t a n d e n . I n s o f e r n w a r a u c h d a s Bild d e r M u s l i m e e i n g e b r o c h e n e s , 
o d e r g e n a u e r : e in d o p p e l t g e b r o c h e n e s . D e n n e r s t e n s g r i f f e n d i e C h r o 
n i s t e n V o r s t e l l u n g e n i h r e r G e w ä h r s l e u t e au f , u n d z w e i t e n s d u r c h l i e 
f e n d i e s e I n f o r m a t i o n e n e i n e n P r o z e s s d e r B e a r b e i t u n g , O r d n u n g u n d 
A n v e r w a n d l u n g d u r c h d e n Verfasse r . D a h e r m a g es h i l f r e i c h se in , b e i 
d e r U n t e r s u c h u n g chr i s t l i che r W a h r n e h m u n g e n d e r M u s l i m e auf A u 
t o r e n z u r ü c k z u g r e i f e n , d i e als A u g e n z e u g e n u n d ü b e r e i n e n l ä n g e r e n 
Z e i t r a u m h i n w e g e i n e V o r s t e l l u n g v o m I s l a m e n t w i c k e l n k o n n t e n . W i r 
m ü s s e n u n s a l so in d i e G r e n z g e b i e t e d e r l a t e i n i s c h e n C h r i s t e n h e i t b e 
g e b e n , d o r t h i n , w o C h r i s t e n u n d M u s l i m e u n m i t t e l b a r e n K o n t a k t z u 

90 Annales Augustani (wie Anm. 88), S. 134. 
91 Annales Ottenburani, ed. GEORG HEINRICH PERTZ, in: MGH Scriptores 5, Hannover 

1844, S. 19, S. 8; Annales Sancti Blasii, ed. GEORG HEINRICH PERTZ, in: MGH Scripto
res 17, Hannover 1879, S. 276278, S. 277; Annales Hildesheimensis, ed. GEORG HEIN
RICH PERTZ, in: MGH Scriptores 3, Hannover 1839, S. 22116, S. 50. 
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einander hatten, also in erster Linie auf die Iberische Halbinsel u n d in 
die Kreuzfahrers taaten des Vorderen Orients. Wir möchten danach fra
gen, ob anderenor ts der Kontakt mit dem Fremden größere Wirkung 
zeitigte als in Kerneuropa. 

Hier soll nicht aufs Neue von Wilhelm von Tyrus die Rede sein, jenem 
Sprössling des Königreichs Jerusalem, dessen Einstellung zu den Mus
limen schon wiederhol t Objekt eingehender Studien gewesen ist;92 uns 
ist es d a r u m zu tun, die W a h r n e h m u n g der Muslime vor u n d während 
der Salierzeit u n d nicht in nachfolgenden Jahrzehnten zu behandeln. 
Fulcher von Chartres hingegen gehört zur Gruppe der Chronisten, die 
in unserer Epoche u n d aus eigener Anschauung Muslime beschrieben. 
Wie Verena Postel gezeigt hat,93 er fuhr Fulchers Einstellung zu seinen 
Gegnern im Laufe seines Aufenthal ts im Vorderen Orient einen allmäh
lichen Wandel. Zwar sah er sie auch am Ende seines Lebens nach wie 
vor als Feinde. Doch im Gegensatz zur ersten Redaktion seines Werkes 
wies die zweite, zwischen 1124 u n d 1127 überarbeitete Fassung ge
wisse, bezeichnende Unterschiede auf. Die Muslime werden n u n nicht 
mehr als pagani oder impii, sondern schlicht u n d ohne religiöse Kon
notation als inimici bezeichnet, nicht mehr als gens nefanda gentilium, 
sondern als gens nefaria. Entsprechend wechselt die Selbstbezeichnung 
von christiani zu gens nostra. Eine zwar kritische, aber den Realitäten nä
her s tehende Sicht der Dinge wird erkennbar, ebenso eine Identitätsbil
dung, die sich nicht mehr allein aus der konfessionellen Zugehörigkeit 
speist.94 Zwar kündig t sich dieser Wandel nur sehr vorsichtig an. Weder 

92 RAINER CHRISTOPH SCHWINGES, Kreuzzugs ideologie u n d Toleranz: Studien zu Wil
h e l m von Tyrus (Monograph ien zu r Geschichte des Mittelalters 15), Stuttgart 1977; 
PETER W. EDBURY/JOHN G. ROWE, William of Tyre: his tor ian of the Latin East (Cam
br idge s tudies in medieva l life and thought , Ser. 4, 8), Cambr idge u. a. 1988; RAI
NER C. SCHWINGES, Die W a h r n e h m u n g des A n d e r e n durch Geschichtsschreibung: 
Musl ime u n d Chris ten im Spiegel der Werke Wilhelms von Tyrus ( t 1186) u n d 
Rodr igo Ximenez de Rada ( t 1247), in: Toleranz im Mittelalter, hg. von ALEXANDER 
PATSCHOVSKY/HARALD ZIMMERMANN (Vorträge u n d Forschungen 45), Sigmaringen 
1998, S. 101127. 

93 VERENA EPP, Fulcher von Chartres: Studien zu r Geschichtsschreibung des ersten 
Kreuzzuges (Studia h u m a n i o r a 15), Düsseldorf 1990, S. 4145. 

94 Ähnl iches lässt sich über die morgen länd i schen Christen anführen . Hierzu lediglich 
zwei Beispiele: Der »Brief an die Nat ionen u n d die Juden« des wahrscheinl ich an 
der Wende z u m 12. Jah rhunde r t l ebenden griechischen Chris ten Paul von Antio
chien verrät ebenso Kenntnisse des Korans u n d eine gewisse Offenhei t gegenüber 
d e m Islam wie das große Geschichtswerk des syrischen Patr iarchen Michael. Zu 
den Werken vergleiche HERMAN TEULE, Paul of Antioch's Att i tüde towards the Jews 
and the Musl ims. His »Letter to the Nat ions and the Jews«, in: The three rings: tex
rual s tudies in the historical t r ialogue of Judaism, Christianity, and Islam, hg. von 
BARBARA ROGGEMA/MARCEL POORTHUIS/PIM VALKENBERG ( P u b l i c a t i o n s of t h e T h o m a s 
Inst i tuut te Utrecht, N.S. 11), Dudley, Mass. 2005, S. 91110, mit Überse tzung des 
Textes auf S. 100106; DOROTHEA WELTECKE, Die »Beschreibung der Zeiten« von Mor 
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F u l c h e r v o n C h a r t r e s n o c h W a l t e r d e r K a n z l e r , d e r e b e n f a l l s l a n g e Z e i t 
in d e r L e v a n t e v e r b r a c h t e , g e b e n a u s f ü h r l i c h e I n f o r m a t i o n e n ü b e r d e n 
I s l a m u n d d i e M u s l i m e ; a u c h sie ü b e r g e h e n d a s A n d e r e w e i t g e h e n d 
m i t S c h w e i g e n . A b e r d i e s e s n u r s c h w a c h a u s g e p r ä g t e F r e m d e n b i l d ist 
le icht a n d e r s g e f o r m t als b e i b i n n e n e u r o p ä i s c h e n Z e i t g e n o s s e n . 

Ä h n l i c h e s l äss t s ich auf d e r I b e r i s c h e n H a l b i n s e l b e o b a c h t e n . E i n e 
Reihe v o n C h r o n i k e n a u s d e n e r s t e n d r e i J a h r z e h n t e n d e s 12. Jah r 
h u n d e r t s g e b e n A u f s c h l u s s ü b e r d a s S e l b s t v e r s t ä n d n i s d e r i b e r i s c h e n 
C h r i s t e n u n d d e r e n W a h r n e h m u n g i h r e r G e g n e r , w i e R o n B a r k a i h e 
r a u s g e s t e l l t ha t : d i e » H i s t o r i a Si lense« ( u m 1118), d a s » C h r o n i c o n 
R e g u m L e g i o n e n s i u m « d e s Bischofs P e l a y o v o n O v i e d o (11011129) , 
d i e » H i s t o r i a C o m p o s t e l l a n a « ( u m 1125) s o w i e d i e a n o n y m e C h r o n i k 
d e s l e o n e s i s c h e n Klos t e r s S a h a g ü n ( u m 1120).95 Z u e r g ä n z e n is t d ie 
se G r u p p e u m d i e » H i s t o r i a Roder i c i« , a l so d i e L e b e n s b e s c h r e i b u n g 
d e s R o d r i g o D i a z d e Vivar , g e n a n n t El Cid. 9 6 W a s s ich b e i F u l c h e r v o n 
C h a r t r e s e r s t a l l m ä h l i c h a n k ü n d i g t e , ist h i e r b e r e i t s v o l l s t ä n d i g a u s 
g e p r ä g t : d a s S e l b s t v e r s t ä n d n i s e i n e s K r i e g e r v o l k s a n d e r G l a u b e n s 
g r e n z e . D i e Hispani ü b e r t r e f f e n i n d i e s e n D a r s t e l l u n g e n i h r e G e g n e r 
s c h o n al le in w e g e n i h r e r H e r k u n f t , n i c h t n u r w e g e n i h r e s G l a u b e n s . 
D i e s w i r d d a r a n e r k e n n b a r , d a s s e t w a i n d e r » H i s t o r i a Si lense« is la
m i s i e r t e E i n h e i m i s c h e t r o t z i h r e r A p o s t a s i e e i n e n h ö h e r e n S t e l l e n w e r t 
e i n n e h m e n als a f r i k a n i s c h e M u s l i m e . 9 7 D a s s d e r I s l a m a u c h i n d e n 
i b e r i s c h e n C h r o n i k e n p e j o r a t i v g e z e i c h n e t w i r d , k a n n u n d soll n i c h t 
ü b e r r a s c h e n ; d o c h v e r s e h e n d i e A u t o r e n v e r s c h i e d e n t l i c h n i c h t n u r 
i h r e m u s l i m i s c h e n , s o n d e r n a u c h i h r e j e w e i l i g e n c h r i s t l i c h e n G e g n e r 
m i t i d e n t i s c h e n n e g a t i v e n A t t r i b u t e n . Crudelis ist n a c h d e r » H i s t o r i a 
Roder i c i« n i c h t d e r m u s l i m i s c h e F e i n d , s o n d e r n d e r ch r i s t l i che K ö n i g 

Michael dem Großen (11261199). Eine Studie zu ih rem historischen u n d historio
graphiegeschichtl ichen Kontext (Corpus Scriptorum Chris t ianorum Orienta l ium 
110), Louvain2003. 

9 5 H i s t o r i a S i l e n s e , h g . v o n JUSTO PEREZ DE URBEL/ATILANO GONZALEZ RUIZ ZORILLA 

(Textos/Escuela de Estudios Medievales 30), Madr id 1959; Las cronicas latinas de 
la Reconquista, Bd. 1, hg. von AMBROSIO HUICI MIRANDA, Valencia 1913, S. 306337; 
Cronicas anönimas de Sahagun, hg. von ANTONIO UBIETO ARTETA (Textos medieva
les 75), Zaragoza 1987; Historia Compostel lana, hg. von EMMA FALQUE REY (Corpus 
Chris t ianorum, Continuat io Mediaevalis 70), Turnhout 1988. Ich folge hier weitge
hend den A u s f ü h r u n g e n von Ron Barkai: RON BARKAI, Cristianos y m u s u l m a n e s en 
la Espaha medieval: el enemigo en el espejo (Libros de historia 13), Madr id 1984, 
S. 105153. Eine Konkret is ierung des Befundes muss späteren Unte r suchungen vor
behalten bleiben. 

96 Historia Roderici vel gesta Roderici Campidoct i , in: Chronica Hispana saeculi XII, 
hg. von JUAN GIL (Corpus Chris t ianorum, Continuat io Mediaevalis 71), Turnhout 
1990, S. 4798. 

9 7 PEREZ DE URBEL/GONZäLEZ RUIZ ZORILLA, H i s t o r i a S i l e n s e ( w i e A n m . 95) , S. 1 4 6 . 
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Alfons VI. in seiner Behandlung des Cid u n d seiner Familie.98 Manche 
in den Kreuzzugschroniken geläufigen Bilder u n d Begriffe fehlen hier 
ganz, andere treten hingegen stärker zu Tage. Die Gleichsetzung der 
iberischen Christen mit dem Volk Gottes des Alten Testaments zum 
Beispiel wird in der »Historia Silense« betont. Die Muslime hängen 
zwar einer falschen Sekte an u n d sind nach der Chronik von Sahagün 
auch infideles, doch als polytheistische Götzendiener werden sie in der 
iberischen Chronistik der Salierzeit nur in Ausnahmefäl len dargestellt. 
Statt dessen k o m m e n andere Konfliktfelder zur Sprache, u n d zwar sol
che, die multireligiösen Grenzgesellschaften allgemein zu eigen sind; 
zu diesen gehört die Gefahr, die aus der Sicht der Christen von der Pro
miskuität der Muslime ausging ," die verschiedentlich als heimtückisch 
u n d falsch bezeichnet werden.100 An anderen Stellen bringen die Auto
ren ihren musl imischen Gegnern hingegen durchaus Respekt entgegen 
u n d r äumen ihnen ehrenvolles Verhalten ein.101 

Die »Historia Compostel lana« fällt etwas aus dem Rahmen. Dort 
werden die besonders scharfen Repressalien der Christen auf die große 
Grausamkei t der Musl ime zurückgeführ t , denen überdies vorgeworfen 
wird, ihren Religionsstifter als Heiligen zu verehren.102 Doch waren an 
der Redaktion der »Historia Compostellana« nachweislich französische 
Autoren beteiligt, selbst wenn das Ausmaß ihrer Mitarbeit in der For
schung umstr i t ten ist.103 Die Eigentümlichkeiten der iberischen Texte 

98 Historia Roderici (wie A n m . 96), S. 63, 67. Lediglich die neu e indr ingenden Almora
v iden w e r d e n als gentes barbarae bezeichnet , die sevissirne vorgingen: ebd., S. 84. 

99 HUICI MIRANDA, Las crönicas lat inas de la Reconquista, Bd. 1 (wie A n m . 95), S. 314
316; UBIETO ARTETA, Crönicas anön imas de Sahagün (wie Anm. 95). 

1 0 0 PEREZ DE URBEL/GONZäLEZ RUIZ ZORILLA, H i s t o r i a S i l e n s e ( w i e A n m . 95) , S. 1 8 6  1 8 7 , 
194196; BARKAI, Crist ianos y m u s u l m a n e s en la Espaha medieval (wie Anm. 95), 
S. 136140. Auch die Usatges von Barcelona heben besonders auf diesen Punk t ab, 
ebenso auf die Gefahr der Apostasie: DONALD J. KAGAY, The essential enemy: The 
image of the Musl im as adversary and vassal in the law and l i terarure of the Medie
val C r o w n of Aragon , in: Western views of Islam in medieval and early modern Eu
r o p e : P e r c e p t i o n of o t h e r , h g . v o n DAVID R . BLANKS/MICHAEL FRASSETTO, N e w Y o r k 

1999, S. 119136, S. 121122. 
101 BARKAI, Crist ianos y m u s u l m a n e s en la Espaha medieval (wie Anm. 95), S. 137. Uber 

das Gegenbi ld , also die W a h r n e h m u n g der Chris ten seitens der iberischen Muslime: 
ALESSANDRO VANOLI, Immagin i dell '»altro« nelle fonti arabospagnole tra i secoli X 
e XI, in: Medi te r raneo medievale . Cristiani, m u s u l m a n i ed eretici tra Europa e Ol
t remare (secoli LXXIII), hg. von MARCO MESCHINI, Milano 2001, S. 2950. Vgl. auch 
ALESSANDRO VANOLI, La Spagna delle tre culrure: ebrei, cristiani e m u s u l m a n i tra 
storia e mito (Temi 1), Roma 2006, S. 99124. 

102 FALQUE REY, Historia Compos te l lana (wie A n m . 95), S. 63f., 174176, 262264, 307
312. BARKAI, Crist ianos y m u s u l m a n e s en la Espaha medieval (wie Anm. 95), S. 137. 

103 LUDWIG VONES, Die »Historia Composte l lana« u n d die Kirchenpolit ik des nordwest 
spanischen Raumes 10701130 (Kölner historische A b h a n d l u n g e n 29), Köln 1980, 
S. 4174; FALQUE REY, Historia Composte l lana (wie A n m . 95), XIIIXX. 
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t r e t e n n o c h d e u t l i c h e r z u Tage, w e n n w i r sie m i t a n d e r e n , e b e n f a l l s d i e 
R e c o n q u i s t a a b h a n d e l n d e n S c h r i f t e n v e r g l e i c h e n , d i e i n d e r Gal l i a e n t 
s t a n d e n o d e r v o n f r a n z ö s i s c h e n A u t o r e n v e r f a s s t w u r d e n . D e r b e r e i t s 
e r w ä h n t e » P s e u d o  T u r p i n « e t w a o d e r d i e » C h a n s o n d e R o l a n d « ze i ch 
n e n e in Bild d e r M u s l i m e , d a s vie l s t ä r k e r d e m j e n i g e n d e r K r e u z z ü g e 
v e r p f l i c h t e t ist: d i e G e g n e r s i n d g ö t z e n a n b e t e n d e pagani, d i e es z u ver 
n i c h t e n gilt , d i e v o n i h n e n g e t ö t e t e n C h r i s t e n h i n g e g e n a u s d r ü c k l i c h 
M ä r t y r e r , d ie d u r c h i h r e n Tod d a s H i m m e l r e i c h er langen . 1 0 4 

Selbs t d i e a u s d r ü c k l i c h a n t i  i s l a m i s c h e n , a p o l o g e t i s c h e n S c h r i f t e n 
d e r i b e r i s c h e n H a l b i n s e l w e i s e n g r ö ß e r e K e n n t n i s d e s I s l a m auf als i h r e 
z e n t r a l e u r o p ä i s c h e n P e n d a n t s . B e k a n n t l i c h v e r f a s s t e n j ense i t s d e r P y r e 
n ä e n v e r s c h i e d e n t l i c h s o w o h l C h r i s t e n u n t e r m u s l i m i s c h e r H e r r s c h a f t , 
so g e n a n n t e M o z a r a b e r , als a u c h e h e m a l i g e j ü d i s c h e o d e r m u s l i m i s c h e 
A p o s t a t e n S c h r i f t e n g e g e n d e n Is lam.1 0 5 D e r b e k a n n t e s t e d i e s e r A u 
t o r e n is t z w e i f e l l o s P e t r u s A l f o n s i , d e s s e n » D i a l o g u s c o n t r a I u d a e o s « 
a u c h e i n e n A b s c h n i t t ü b e r d i e v e r m e i n t l i c h e n I r r l e h r e n d e r M u s l i m e 
enthäl t . 1 0 6 Z w a r p o l e m i s i e r t e n P e t r u s u n d d i e i b e r i s c h e n V e r f a s s e r ver 
g l e i c h b a r e r Schr i f ten 1 0 7 scharf g e g e n d e n I s l a m u n d s e i n e n Stif ter , d e n 
sie als B e t r ü g e r u n d H a e r e s i a r c h e n d a r s t e l l e n , sie z e i g e n j e d o c h z u 
g le ich g u t e K e n n t n i s s e n i c h t n u r d e r i n a r a b i s c h e r S p r a c h e v e r f a s s t e n 

104 HANSWILHELM KLEIN, Der Kreuzzugsgedanke im Rolandlied und in der neueren 
Kreuzzugsforschung, in: Die Neueren Sprachen 5, 1956, S. 265285; ADALBERT Hä
MEL, Der PseudoTurpin von Compostela, aus dem Nachlass hg. von ANDRE DE 
MANDACH (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Phi
losophischhistorische Klasse 1965,1), München 1965; NIKOLAS JASPERT, Karolingi
sche Legitimation und Karlsverehrung in Katalonien, in: Von Einhards Karlsvita 
z u m P s e u d o  T u r p i n , hg . v o n KLAUS HERBERS ( J a k o b u s  S t u d i e n 14), T ü b i n g e n 2003, 
S. 121158 und die weiteren Beiträge ebd. und in: El PseudoTurpin. Lazo entre el 
culto Jacobeo y el culto de Carlomagno, hg. von KLAUS HERBERS, Santiago de Com
pos te la 2003. 

105 THOMAS E. BURMAN, Religious polemic and the intellectual history of the Mozarabs, 
c. 10501200 (BriH's studies in intellectual history 52), Köln 1994, konstatiert einen 
gewissen intellektuellen Aufschwung der Mozaraber im 11. Jahrhundert, beschei
nigt ihnen gute Kenntnisse des Islam, die sie nachweislich aus der Lektüre des Ko
rans und des Hadith gewannen. 

106 Der Dialog des Petrus Alfonsi: seine Überlieferung im Druck und in den Hand
schriften, , hg . v o n KLAUSPETER MIETH, Berl in 1982, S. 6273 . 

107 BURMAN, Religious polemic and the intellectual history (wie Anm. 105) und THOMAS 
E. BURMAN, »The Tathlith alwahdaniyah« and the TwelfthCentury Andalusian
Christian Approach to Islam, in: Medieval Christian Perceptions of Islam, hg. von 
JOHN VICTOR TOLAN, N e w York 1996, S. 109131 m i t H i n w e i s e n auf z w e i e i n s c h l ä g i g e 
Texte. Die »Disputatio Abutalib« hingegen ist wohl im 14. Jh. entstanden: KLAUS 
REINHARDT, Un musulmän y un judio prueban la verdad de la fe cristiana: la disputa 
entre Abutalib de Ceuta y Samuel de Toledo, in: Diälogo filosöficoreligioso entre 
cristianismo, judaismo e islamismo durante la edad media en la peninsula iberica, 
hg. von HORACIO SANTIAGOOTERO (SIEPM, Rencontres de Philosophie Medievale 3), 
T u r n h o u t 1994, S. 191212. 
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apologetischen Schriften des Vorderen Orients und der theologischen 
Schriften des lateinischen Christenrums, sondern auch Vertrautheit mit 
dem Koran und sogar mit verschiedenen Hadith-Sammlungen, wie sie 
nur aus der spezifischen Situation des religiösen Grenzraums erklärbar 
sind.108 Diese iberische Wahrnehmung der Muslime und ihrer Religion 
floss vor allem über das Werk des Petrus Alfonsi in das »Corpus Tole
tanum« und damit seit der Mitte des 12. Jahrhunderts in das Wissen 
des restlichen Europa ein. Ähnliches lässt sich über die einflussreiche 
»Disciplina Clericalis« des Petrus Alfonsi sagen, dessen Geschichten 
mit einer gewissen Selbstverständlichkeit Islam und Christentum par
allelisieren.109 

Der Befund ist deutlich und sollte im Grunde nicht überraschen: An 
beiden Enden des Mittelmeers entwickelten sich Grenzgesellschaften 
mit eigenen, von Kerneuropa durchaus abweichenden Merkmalen. Zu 
diesen gehörte auch der Krieg, der hier jedoch weniger als Kreuzzug, 
sondern als typischer Grenzkrieg  mit Scharmützeln, Razzien, Ver
schleppungen und Beutezügen  geführt und dargestellt wurde.110 Der 
Krieg im Heiligen Land und auf der Iberischen Halbinsel war in ers
ter Linie Grenzkrieg, solange keine auswärtigen Kreuzfahrer zu den 

108 JOHN TOLAN, Pet rus Alfonsi and his medieva l readers , Tallahassee 1993, S. 2731. Ibn 
H a z m ( t 1064) e r w ä h n t e berei ts fü r das musl imische AlAnda lus Glaubensgesprä
che mit Chris ten: BURMAN, »The Tathlith a l wahdan iyah« (wie A n m . 107), S. 110. Zu 
d e n Vorlagen des Pet rus Alfonsi: HOTZ, M o h a m m e d u n d seine Lehre (wie Anm. 28), 
S. 6768. 

1 0 9 P e t r i A l f o n s i D i s c i p l i n a c l e r i c a l i s , h g . v o n ALFONS HILKA/WERNER SöNDERHJELM 
(Acta Societatis sc ien t ia rum Fennicae 38/4), Hels ingfors 1911; TOLAN, Petrus Alfonsi 
a n d his medieva l readers (wie Anm. 108), S. 7678. 

1 1 0 MARIA MARTI'NEZ MARTINEZ, L a c a b a l g a d a : u n m e d i o d e v i d a e n la f r o n t e r a m u r 

c ianogranad ina (siglo XIII), in: Miscelänea Medieval Murciana 113, 1986, S. 5162; 
JUAN CARLOS DOCEL DOMI'NGUEZ, L a t ä c t i c a d e la b a t a l l a c a m p a l e n l a f r o n t e r a d e 

G r a n a d a d u r a n t e el siglo XV, in: Actas del Congreso La f rontera oriental nazar i como 
sujeto histörico (siglos XIIIXVI), LorcaVera 1994, Almer ia 1997, S. 137144; MANU
EL GONZALEZ JIMENEZ, La caballeria p o p u l ä r en la f rontera , in: Estudios de frontera: 
act iv idad y vida en la f rontera , Jaen 1998, S. 333348; EMILIO MARTIN GUTIERREZ, 
O r d e n a n z a s je rezanas del siglo XV sobre la milicia concejil y la f rontera de Grana
da, in: Historia . Lnsrituciones. D o c u m e n t o s 28, 2001, S. 377390; FRANCISCO GARCIA 
FITZ, U n a f ron te ra caliente: la guer ra en las f ron te ras cas te l l anomusulmanas (siglos 
XIXIII), in: Iden t idad y representac iön de la f ron te ra en la Espaha medieva l (siglos 
XIXIV). Seminar io celebrado en la Casa de Veläzquez y la Univers idad A u t o n o m a 
de M a d r i d (1415 de dic iembre de 1998) (Collection de la Casa de Veläzquez 75), 
M a d r i d 2001, S. 159179; MANUEL ROJAS GABRIEL, El valor belico de la cabalgada 
en la f ron te ra de G r a n a d a (c. 1350c. 1481), in: Anuar io de es tudios medievales 31, 
2001, S. 295328; BERTRAM TURNER, Ü b e r l a p p e n d e Gewal t räume . Christl ichislami
sche G e w a l t w a h r n e h m u n g zwischen Polemik u n d Alltagsrationali tät , in: Gewalt 
im Mittelalter (wie A n m . 41), S. 225250, S. 232234; RONNIE ELLENBLUM, Crusader 
Castles and M o d e r n Histories, C a m b r i d g e 2007, S. 105165. 
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A u c h w u r d e n se lbs t in d e r L e v a n t e u n d auf d e r I b e r i s c h e n H a l b i n 
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American Indian history), Cambr idge u. a. 1991. Z u m Begriff des Middle Ground: 
CHRISTOPH MARX, Grenzfälle. Zu Geschichte u n d Potential des Frontierbegriffs, in: 
Saeculum 54, 2003, S. 123143, S. 124. Aus soziologischer u n d phi losophischer Per
spektive: EHRHARDT CREMERS, Relativität der Grenze  Grenzen der Relativität: über 
das Bewusstsein einer lebensweltl ichen Heraus fo rde rung (Aachener Studien zur 
Semiotik u n d Kommunika t ions forschung 13), Aachen 1990, S. 7, 122134. 

112 NIKOLAS JASPERT, Grenzen u n d Grenz räume im Mittelalter: Forschungen, Konzepte 
u n d Begriffe, in: Grenzräume und Grenzüberschre i tungen im Vergleich. Der Osten 
u n d d e r W e s t e n d e s m i t t e l a l t e r l i c h e n L a t e i n e u r o p a , h g . v o n KLAUS HERBERS/NIKOLAS 

JASPERT (Europa im Mittelalter, Abhand lungen u n d Beiträge zur historischen Kom
paratistik 9), Berlin 2007, S. 4370 mit weiterer Literatur. 

113 CHARLES J. HALPERIN, The Ideology of Silence: Prejudice and Pragmat i sm on the Me
dieval Religious Frontier, in: Compara t ive Studies in Society and History. An Inter
national Quarter ly 26,1984, S. 442^166. 
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Feindbilder tradiert: Der Vorwurf der Götzendienerei zum Beispiel 
findet sich bei manchen in den Kreuzfahrerherrschaften entstandenen 
Schriften  ob dies aus Rücksicht auf die Erwartungen christlicher Re
zipienten erfolgte oder wirklich einen Reflex verzerrter Wahrnehmung 
darstellt, dürfte kaum zu klären sein.114 Auch politische Ereignisse wie 
die Zuspitzung christlichislamischer Antagonismen auf der Iberischen 
Halbinsel durch die Expansion der Almoraviden und den Einfluss des 
Kreuzzugsgedankens sind in Rechnung zu stellen. Doch in der Tendenz 
unterschied sich das Bild des Islam in den interreligiösen Grenzräumen 
erkennbar von den vergleichsweise unveränderlichen Vorstellungen in 
Kerneuropa und den aus dem Glaubenskrieg heraus entstandenen Be
schreibungen der Kreuzzugschroniken. 

Hier bahnte sich eine Epoche veränderter wertekategorialer Impul
se in der Geschichte der christlichislamischen Beziehungen an, die 
Richard Southern optimistisch als »The Century of Reason and Hope« 
bezeichnet hat und die mit den Namen Petrus Venerabiiis, Otto von 
Freising, Wilhelm von Tyrus und Roger Bacon verbunden ist.115 Sie lös
te, um in der Diktion Southerns zu bleiben, »The Age of Ignorance« 
ab, zu der nach Ausweis des englischen Gelehrten auch die Salierzeit 
gehörte. Es dürfte deutlich geworden sein, dass sich dieses »neue Eu
ropa« bereits an der Wende zum 12. Jahrhundert und nicht erst zu 
dessen Mitte ausbildete, die späte Salierzeit in dieser Hinsicht mithin 
eine Wendezeit darstellt. Allerdings ereignete sich dieser Wandel nur 
sehr allmählich und an den Grenzen Europas, nicht in seinem Kern. 
Ob damit die Peripherie des Kontinents zur Zeit der Salier einen kul
turellen Vorsprung gegenüber dem Zentrum aufwies oder aber einen 
ersten, unwillkommenen Weg zu späterer Akkulturation und Assimi
lation einschlug  dies ist vom Standpunkt des modernen Betrachters 
abhängig. 

114 Beispiele finden sich in BENJAMIN Z. KEDAR, Crusade and mission: European ap
proaches toward the Muslims, Princeton, NJ 1984, S. 8995. 

115 SOUTHERN, Western views of Islam in the Middle Ages (wie Anm. 13). 


