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Zusammenfassung	  

	  

Heutige	  Schulbücher	  europäischer	  Länder	  halten	  an	  vereinfachenden	  Darstellungen	  des	  

Islam	  fest	  und	  verstetigen	  damit	  die	  Wahrnehmung	  von	  Musliminnen	  und	  Muslimen	  als	  

(vorwiegend)	   religiös	  markiertem	   Kollektiv	   außereuropäischer	   „Anderer“	   –	   dies	   zeigt	  

eine	  aktuelle	  Analyse	  des	  Georg-‐Eckert-‐Instituts	  für	  internationale	  Schulbuchforschung	  

in	  Braunschweig.1	  Die	  untersuchten	  Geschichts-‐	  und	  Politiklehrbücher	  aus	  Deutschland,	  

Österreich,	   Frankreich,	   Spanien	   und	   England	   wecken	   beziehungsweise	   verstärken	  

mehrheitlich	   den	   Eindruck,	   als	   existierten	   „der	   Islam“	   und	   „ein	  modernes	   Europa“	   als	  

sich	  gegenseitig	  ausschließende	  und	  in	  sich	  homogene	  Einheiten	  mit	  konfrontativen	  Be-‐

rührungen,	  jedoch	  weitgehend	  ohne	  Überschneidungen	  und	  Ähnlichkeiten.	  	  

Grundlegend	  für	  diese	  Perspektive	  ist	  die	  mangelnde	  Unterscheidung	  zwischen	  Islam	  als	  

religiösem	  Modell	  und	  muslimisch	  geprägten	  kulturellen	  und	  politischen	  Praxen.	  So	  do-‐

minieren	  Essentialisierungen	  einer	  als	  religiös	  begründeten	  Differenz	  und	  kollektive	  Zu-‐

schreibungen	  die	  Thematisierung	  von	  Islam	  und	  Muslimen	  in	  heutigen	  Geschichts-‐	  und	  

Sozialkundebüchern	  europäischer	  Länder.	   Insbesondere	  die	  Bewertung	  „des	   Islam“	  als	  

antiquiertes	   und	   dennoch	   bis	   heute	   alle	   Lebensbereiche	   von	   Menschen	  muslimischer	  

Religionszugehörigkeit	   beherrschendes	  Regelsystem	   ist	   häufig	   anzutreffen.	  Mangelnde	  

Differenzierung	  und	  die	  Kollektivierung	  von	  Musliminnen	  und	  Muslimen	  können	  einer	  

Form	  von	  „kulturellem	  Rassismus“	  Vorschub	   leisten,	  der	  die	  religiöse	  Differenz	  als	  un-‐

veränderlich	   begreift.	   Der	   Fokus	   des	   polarisierenden	   Unterscheidens	   liegt	   allerdings	  

nicht	   vordringlich	   in	   der	   Präsentation	   von	   Musliminnen	   und	   Muslimen	   als	   religiösen	  

Gegnern	  in	  gewaltsamen	  Konflikten	  –	  zum	  Beispiel	  bei	  Kreuzzugserzählungen	  –	  sondern	  

in	  einer	  Darstellung	  von	  Musliminnen	  und	  Muslimen	  als	  vormodernen	  und	  daher	  zu	  Eu-‐

ropa	   nicht	   passfähigen	   „Anderen".	   Selbst	   Geschichtsdarstellungen,	   die	   das	   arabisch-‐

islamische	  Mittelalter	  würdigen	  und	   aufwerten,	   bringen	  diese	  polare	  Auffassung	  nicht	  

ins	  Wanken,	  sondern	  stützen	  eine	  Perspektive	  gebrochener	  kultureller	  Entwicklung	  im	  

Fall	  muslimisch	  geprägter	  Gesellschaften.	  

	  

                                   
1	  Die	  Schulbuchstudie	  wurde	  am	  Georg-‐Eckert-‐Institut	  unter	  Mitarbeit	  von	  Susanne	  Kröhnert-‐Othman,	  
Melanie	  Kamp	  und	  Constantin	  Wagner	  zwischen	  Juli	  und	  Dezember	  2010	  durchgeführt.	  	  
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Kontext	  

	  

Den	   Ausgangspunkt	   der	   vom	   Georg-‐Eckert-‐Institut	   für	   Internationale	   Schulbuch-‐

forschung	   zwischen	  August	   und	  Dezember	  2010	  durchgeführten	   Studie	  Zum	  aktuellen	  

Stand	  der	  Darstellung	  von	  Muslimen	  und	  Islam	  in	  europäischen	  Schulbüchern	  bildeten	  die	  

gegenwärtigen	  Debatten	  um	  die	  Integration	  von	  Musliminnen	  und	  Muslimen	  in	  Deutsch-‐

land	  und	  anderen	  Ländern	  Europas.	  Da	  Schule	  bis	  heute	  der	  zentrale	  Ort	  gesellschaftli-‐

cher	   Wissensvermittlung	   ist,	   haben	   staatlich	   genehmigte	   Schulbuchtexte	   großen	   Ein-‐

fluss	  darauf,	  welches	  Wissen	   in	  dieser	   Institution	  weitergegeben	  wird.	   Insofern	   ist	  da-‐

von	  auszugehen,	  dass	  Schulbuchdarstellungen	  gesellschaftlich	  dominante	  Einstellungen	  

widerspiegeln	  und	  gleichzeitig	  prägen.	  Schulbücher	  haben	  den	  Anspruch	  ganzen	  Gene-‐

rationen	   objektiviertes	  Weltwissen	   jenseits	   aktualistischer	  Meinungsmache	   zu	   vermit-‐

teln;	  sie	  sind	  vergleichsweise	  resistent	  gegen	  grundlegende	  Veränderungen.	  Eingedenk	  

der	   spezifischen	   Deutungsmacht,	   die	   Schulbüchern	   zugeschrieben	  wird,	   sieht	   sich	   die	  

Politik	  zunehmend	  in	  der	  Verantwortung,	  dafür	  Sorge	  zu	  tragen,	  dass	  differenzierte	  Dar-‐

stellungen	  und	  Deutungen	  –	  auch	  zum	  Thema	  Muslime	  und	  Islam	  –	  Verbreitung	  finden.	  	  

Die	   Studie	   ging	   einerseits	   der	   Frage	   nach,	   inwiefern	   pauschalisierende	   oder	   polarisie-‐

rende	  Darstellungen	  von	  Islam	  und	  Muslimen	  transportiert	  und	  stereotype	  oder	  negati-‐

ve	   Repräsentationen	   zu	   einem	   Bedrohungsszenario	   verdichtet	   werden.	   Andererseits	  

wurde	   analysiert,	   inwieweit	   Schulbuchdarstellungen	   aktuellen	  Ansprüchen	   interkultu-‐

reller	  Bildung	  gerecht	  werden:	  	  

Tragen	  sie	  dazu	  bei,	  bei	  Heranwachsenden	  mit	  und	  ohne	  muslimischen	  Hintergrund	  ein	  

differenziertes	  Verständnis	  von	  Religion	  und	  Kultur	  in	  Geschichte	  und	  Gesellschaft	  aus-‐

zuprägen,	  das	  nicht	  zum	  Ausschluss	  oder	  Selbstausschluss	  von	  Musliminnen	  und	  Musli-‐

men	  als	  religiös	  markierter	  Gruppe	  führt?	  	  

Die	  Studie	   reflektiert	   ihre	  Befunde	  zum	  einen	   im	  Kontext	  der	  aktuellen	  politischen	   In-‐

tegrationsdebatte	  und	  zum	  anderen	  vor	  dem	  Hintergrund	  von	  Meinungsumfragen	  über	  

Islamophobie	  oder	  Stereotypisierungen	  von	  Islam	  und	  Muslimen	  in	  der	  Öffentlichkeit.	  	  
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Fragen	  und	  Methoden	  

	  

Im	   Unterschied	   zur	   Mehrzahl	   der	   bisherigen	   primär	   national	   orientierten	   Schul-‐

buchanalysen	  zielte	  die	  hier	  vorgestellte	  explorative	  Studie	  darauf	  ab,	  Schulbücher	  meh-‐

rerer	   europäischer	   Länder	   für	   zwei	   verschiedene	   Fächer	   –	   Geschichte	   und	   Politische	  

Bildung/Civic	  Education	  –	  vergleichend	  zu	  untersuchen.	  Zum	  ersten	  Mal	  wurden	  aktuelle	  

deutsche,	  englische,	   französische,	  österreichische	  und	  spanische	  Schulbücher	  nach	  ein-‐

heitlichen	  Kriterien	  analysiert.2	  Untersucht	  wurde,	  ob	  Islam	  als	  einheitlich	  und	  Muslime	  

als	  homogene	  Gruppe	  konstruiert	  werden	  oder	  die	  Vielfalt	  des	  muslimischen	  Spektrums	  

berücksichtigt	   oder	   zumindest	   angedeutet	   wird.	   Besonderes	   Augenmerk	   lag	   daneben	  

auf	  der	  zeitlichen	  Dimension	  und	  der	  Frage,	  inwieweit	  „der	  Islam“	  in	  einen	  Prozess	  his-‐

torischen	  Wandels	   eingebettet	   ist:	  Werden	   islamisch	   geprägte	  Gesellschaften	  und	   ihre	  

Geschichte	   eher	   statisch	   dargestellt	   oder	   verweisen	   Schulbücher	   auch	   auf	   vielfältige	  

Entwicklungen,	  die	  bis	  in	  die	  Gegenwart	  reichen?	  	  

Darüber	  hinaus	  wurde	  überprüft,	   ob	   Islam	  oder	  Muslime	   als	   in	  Europa	  präsent	  und	   –	  

historisch	  wie	  aktuell	  –	  zu	  Europa	  gehörig	  präsentiert	  werden,	   inwiefern	  Beschreibun-‐

gen	   von	  Konfliktszenarien	   dominieren	   und	   ob	   diese	   Bedrohungssituationen	   erzeugen.	  

Der	  Analyseleitfaden	  berücksichtigte	  außerdem	  einige	  curriculare	  Vorgaben	  hinsichtlich	  

interkultureller	  Bildung	  sowie	  Kriterien	  „guter“	  Geschichts-‐	  und	  Politikdidaktik.	  Fragen	  

dazu	   lauteten:	   Erfolgt	   die	   Darstellung	   aus	   einer	   einseitigen	   Perspektive	   oder	   erhalten	  

die	  Lernenden	  die	  Chance,	  verschiedene	  Wahrnehmungen	  und	  Deutungen	  kennen	  und	  

abwägen	  zu	  lernen?	  Inwiefern	  wird	  ein	  Verständnis	  von	  Geschichte,	  Europa,	  aber	  auch	  

Islam	  als	  sozialen	  und	  kulturellen	  Konstrukten	  vermittelt?	  Inwiefern	  spricht	  der	  Text	  er-‐

kennbar	   muslimische	   und	   nicht-‐muslimische	   Schülerinnen	   und	   Schüler	   beziehungs-‐

weise	  Lehrkräfte	  an?	  	  

Um	   diese	   Fragen	   zu	   beantworten,	   wurden	   bei	   jedem	   analysierten	   Text	   nicht	   nur	   die	  

sprachlich-‐rhetorischen	  Mittel,	   sondern	  auch	  die	  grafische	  Gestaltung	  und	  die	  Arbeits-‐

aufgaben	  untersucht.	  	  

	  

	  

                                   
2	  Gegenstand	  der	  detaillierten	  Untersuchung	  waren	  nach	  einer	  Vorauswahl	  24	  Schulbücher	  für	  die	  
Sekundarstufe	  I	  und	  II	  aus	  dem	  Erscheinungszeitraum	  2005	  bis	  2010.	  
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Ergebnisse	  	  

Heterogenität	  der	  Unterrichtsmaterialien	  	  

Schon	  frühere	  Schulbuchstudien	  im	  Kontext	  einzelner	  Länder	  sind	  zu	  der	  Einschätzung	  

gekommen,	  dass	  die	  Geschichte	  der	  islamisch	  geprägten	  Welt	  und	  die	  Gegenwart	  des	  Is-‐

lam	  wenig	  kontinuierlich	  behandelt	  werden.3	  Dieses	  Ergebnis	  wird	  durch	  die	  vorliegen-‐

de	  Studie	  bestätigt.	  Sie	  zeigt,	  dass	  Islam	  bzw.	  Musliminnen	  und	  Muslime	  in	  europäischen	  

Schulbüchern	   nur	   punktuell	   thematisiert	  werden,	  wobei	   sich	   die	   ausführlichsten	   Dar-‐

stellungen	  islamischer	  Geschichte	  und	  Kultur	  im	  Kontext	  des	  Mittelalters	  finden	  lassen.	  

Mit	   dem	   Ende	   des	   15.	   Jahrhunderts	   scheint	   jedoch	   die	   Geschichte	   der	   arabisch-‐

islamischen	  Welt	  zu	  enden;	  ihre	  historische	  Entwicklung	  bis	  ins	  19.	  Jahrhundert	  wird	  in	  

kaum	  einem	  Schulbuch	  behandelt.	  Erst	  im	  Zuge	  von	  Krisen	  und	  Konflikten	  ab	  dem	  aus-‐

gehenden	  19.	  und	  vor	  allem	  im	  20./21.	  Jahrhundert	  kommt	  die	  Region	  wieder	  vor.	  	  

Die	  untersuchten	  Unterrichtsmaterialien	  haben	  sich	  in	  vielerlei	  Hinsicht	  als	  sehr	  hetero-‐

gen	  bezüglich	   ihrer	  Einbindung	   in	  Fächer,	  Lehrpläne	  und	  didaktische	  Aufbereitung	  er-‐

wiesen.	  Daher	  ist	  zu	  betonen,	  dass	  die	  Aussagen	  der	  explorativen	  Studie	  Generalisierun-‐

gen	  vornehmen	   (müssen),	  die	  der	  Gesamtheit	  der	  Schulbücher	  eines	  Faches	  und/oder	  

eines	  nationalen	  Kontextes	  nicht	  ausnahmslos	  gerecht	  werden	  können.	  Es	  fanden	  sich	  in	  

jedem	   Land	   Beispiele	   für	   positive,	   differenzierende	   Islamdarstellungen;	   dominierend	  

sind	  jedoch	  pauschalisierende	  Präsentationen	  des	  Themas.	  	  

	  

Nationale	  Besonderheiten	  

Die	  Strukturanalyse	  der	  Bücher	  zeigt,	  dass,	  wie	  bereits	   in	   früheren	  Studien	  konstatiert	  

wurde,	  Islam	  und	  Muslime	  hauptsächlich	  im	  Kontext	  des	  Mittelalters	  behandelt	  werden.	  

Die	   spanischen	  Bücher	  befassen	  sich	  ausführlich	  mit	  den	  verschiedenen	  muslimischen	  

Regentschaften	  in	  Andalusien	  als	  Teil	  der	  Geschichte	  Spaniens,	  eine	  Perspektive,	  die	  hier	  

auch	  schon	  in	  Schulbüchern	  aus	  den	  sechziger	  Jahren	  des	  20.	  Jahrhunderts	  auftaucht.	  In	  

allen	   anderen	   Geschichtsbüchern	   finden	   sich	   Darstellungen	   der	   Beiträge	   arabisch-‐

muslimischer	  Kulturen	  zur	  Übersetzung	  und	  Weiterentwicklung	  der	  Wissenschaften	  im	  
                                   
3	  Vgl.	  Falaturi	  1986-‐1990;	  Ihtiyar,	  Jalil,	  Zumbrink	  2004;	  Heine,	  Pratl	  2009;	  Cajani	  2008;	  Baquès,	  Tutiaux-‐
Guillon	  2008;	  Estivalèzes	  2011;	  Foster,	  Karayianni	  2008;	  Thobani	  2010;	  Valls	  2008;	  Jonker/Thobani	  
2010.	  
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Anschluss	   an	   die	   griechisch-‐römische	   Antike.	   Die	   deutschen	   und	   die	   österreichischen	  

Schulbüchern	  bilden	   insofern	  eine	  Ausnahme,	  als	  dass	   sie	  auch	  auf	  die	  Geschichte	  des	  

Osmanischen	  Reiches	  eingehen.	  Ansonsten	  werden	   Islam	  und	  Muslime	  erst	  wieder	   im	  

Rahmen	  politischer	  und	  sozialer	  Krisen	  und	  Konflikte	   im	  20.	  und	  21.	   Jahrhunderts	  er-‐

wähnt.	  Die	  dominanten	  Themen	  sind	  die	  Entkolonialisierung,	  der	  Nahostkonflikt,	  der	  in-‐

ternationale	  Terrorismus,	  der	  Islamismus,	  die	  „neue	  Weltordnung“	  und	  der	  „Kampf	  der	  

Kulturen“.	   In	  den	  deutschen	  Sozialkundebüchern	  nehmen	  Themen	  wie	  Migration	  oder	  

Kopftuch-‐	  und	  Moscheestreit	  Bezug	  auf	  den	  Islam.	  In	  neueren	  englischen	  Geschichtsbü-‐

chern	  fällt	  auf,	  dass	  der	  islamistisch	  geprägte	  Terrorismus	  eine	  neue	  Rahmung	  erfährt,	  

indem	  er	  zusammen	  mit	  dem	  Terrorismus	  der	  Provisional	  IRA	  und	  der	  PLO	  in	  ein	  spezi-‐

elles	  Terrorismuskapitel	  eingeordnet	  wird.	  Als	  neues	  Thema	  taucht	  hier	  auch	  der	  Irak-‐

krieg	  auf.	  Während	  in	  den	  Mittelalterdarstellungen	  „der	  Islam“	  als	  solches	  –	  das	  heißt	  in	  

seiner	  Gründungsgeschichte	  -‐	  thematisiert	  und	  dabei	  als	  Zivilisation,	  Religion	  oder	  poli-‐

tisches	  Reich	  gezeigt	  wird,	  geht	  es	  in	  den	  Gegenwartsdarstellungen	  eher	  um	  Muslimin-‐

nen	   und	   Muslime	  mit	   islamischer,	   ethnisch-‐religiös	   konnotierter	   Identität..	   Allerdings	  

wird	  „der	  Islam“	  auch	  häufig	  in	  räumlicher	  Bedeutung	  als	  Umschreibung	  für	  den	  Nahen	  

und	  Mittleren	  Osten	  gebraucht.	  Dies	  geschieht	  vor	  allem	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Be-‐

schreibung	  von	  Konflikten,	  wobei	  die	  Begriffe	  islamische	  und	  arabische	  Welt	  teils	  syno-‐

nym	  verwendet	  werden.	  	  

	  

Ähnlichkeit	  der	  Deutungsmuster	  	  

Alle	   Untersuchungen	   lassen	   erkennen,	   dass	   die	   Darstellungen	   des	   Islam	   in	   den	   ver-‐

schiedenen	   Ländern	   jenseits	   nationaler	   Besonderheiten	   in	   Themenschwerpunkten	   bis	  

heute	  große	  Ähnlichkeiten	  in	  den	  Deutungsmustern	  aufweisen.	  	  

Eine	  umfassende	  Gemeinsamkeit	  ist	  die	  Tatsache,	  dass	  der	  Islam	  –	  bis	  auf	  wenige	  bereits	  

genannte	  Ausnahmen	  –	  als	  Gegenpart	  der	  Konstruktion	  europäischer	  Identität	  erscheint	  

(Challand	   2009+2010).	   Dabei	   ignorieren	   die	   Islamerzählungen	   die	   historische	  Koexis-‐

tenz	  der	  Religionen	  auf	  dem	  Balkan	  und	  stellen	  Muslime	  nicht	  als	  genuinen	  Teil	  Europas	  

dar	  (Jonker	  2007+2009).	  Außereuropäisch	  beziehungsweise	  nicht-‐europäisch	  erscheint	  

der	  Islam	  auch	  insoweit,	  als	  weder	  auf	  die	  bis	  in	  die	  europäische	  Gegenwart	  fortwirken-‐

den	  Beiträge	  muslimischer	  Wissenschaften	  noch	  auf	  postkoloniale	  interkulturelle	  Debat-‐

ten	  um	  Demokratie,	  Kultur	  und	  Religion	  verwiesen	  wird.	  Darüber	  hinaus	  wird	  Schüle-‐
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rinnen	  und	  Schülern	  kein	  Verständnis	  historischer	  Verflechtungen	  zwischen	  Nachbarre-‐

gionen	  oder	  wechselseitiger	  Projektionen	   in	   Identitätsprojekten	  vermittelt,	  wie	  sie	  das	  

Paradigma	  des	  Orientalismus	  (Said	  1979)	  beschreibt,	  das	  von	  der	  Spiegelbildlichkeit	  po-‐

sitiver	  und	  negativer	  Abgrenzungen	  ausgeht.	   Zudem	  sind	   für	  die	   aktuellen	   Schulbuch-‐

darstellungen	  drei	  –	  aus	  früheren	  Studien	  schon	  bekannte	  –	  Charakteristika	  kennzeich-‐

nend,	  die	  sich	  mit	  den	  Begriffen	  Entzeitlichung,	  Homogenisierung	  und	  Essentialisierung	  

zusammenfassen	  lassen	  und	  im	  folgenden	  an	  ausgewählten	  Beispielen	  erläutert	  werden.	  	  

	  

Deutungsmuster	  der	  Entstehungs-	  und	  Expansionsgeschichte	  des	  Islam	  –	  	  
Islam	  als	  Gesetzesreligion	  

In	  den	  Darstellungen	  der	  frühen	  Entstehungs-‐	  und	  Expansionsgeschichte	  erscheint	  „der	  

Islam“	  oft	  als	  direkt	  und	  über	  Nacht	  verwirklicht	  im	  Sinne	  einer	  Religion	  mit	  politischem	  

Ordnungsanspruch.	   Die	   Präsentationen	   der	   „Gründungsgeschichte“	   konzentrieren	   sich	  

auf	  die	  Darstellung	  der	  koranischen	  Gebote	  und	  der	  fünf	  Säulen	  muslimischer	  Religions-‐

pflichten.	  Dadurch	  wird	  nicht	  nur	  das	  religiöse	  Schrifttum	  als	  Grundlage	  aller	  kulturellen	  

und	  politischen	  Entäußerungen	  in	  muslimisch	  geprägten	  Gesellschaften	  eingeführt,	  son-‐

dern	  auch	  der	  Eindruck	  verstärkt,	  dass	  (allein)	  diese	  religiösen	  Regeln	  das	  Handeln	  aller	  

Musliminnen	  und	  Muslime	  in	  Vergangenheit	  und	  Gegenwart	  bestimmen.	  Nur	  selten	  fin-‐

den	   sich	   Hinweise	   auf	   Ungleichzeitigkeiten	   des	   Offenbarungsgeschehens,	   der	   mündli-‐

chen	   Überlieferung,	   der	   Verschriftlichung	   sowie	   schließlich	   der	   differenzierten	   recht-‐

lichen	  Kodifizierung	  von	  religiösen	  Geboten.	  Auf	  Unterschiede	  zwischen	  religiösen	  Ge-‐

boten	  und	  deren	  Interpretationen	  und	  Anwendungen	  wird	  an	  keiner	  Stelle	  eingegangen.	  	  

Mit	  der	  Ursprungserzählung	  der	  Entstehung	  und	  Expansion	   ist	  die	  Konstruktion	  eines	  

imaginierten	   Kollektivs	   der	  Muslime	   verbunden,	   das	   sich	   –	   so	   die	   Botschaft	   –	   in	   „der	  

muslimischen	  Welt“	  bis	  heute	  (nur)	  nach	  den	  Regeln	  des	  Koran	  richte.	   In	  vielen	  Schul-‐

büchern	  wird	  das	  Bild	  einer	  mehr	  oder	  minder	  homogenen	  islamischen	  Zivilisation	  oder	  

Kultur.	   Durch	   den	   regionalen	   Fokus	   auf	   den	   Nahen	   Osten	   und	   den	   Maghreb	   sowie	  

dadurch,	  dass	  religiöse	  Symbole	  wie	  die	  Farbe	  Grün	  –	  zum	  Beispiel	  auf	  Karten	  –	  oder	  ei-‐

ne	  Moschee	  benutzt	  werden,	  um	  muslimische	  Länder	  zu	  kennzeichnen,	  entsteht	  zudem	  

oft	   der	   Eindruck,	   „islamisch“	   und	   „arabisch“	   seien	   identisch.	   Innerislamische	   Hetero-‐

genität	  wird	  allenfalls	  in	  Bezug	  auf	  die	  Unterscheidung	  zwischen	  Sunniten	  und	  Schiiten	  

aufgezeigt.	  
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Sowohl	  in	  Österreich	  als	  auch	  in	  Frankreich	  und	  Spanien	  wird	  Islam	  in	  Schulbüchern	  als	  

Religion	   der	   Unterwerfung	   unter	   starre	   Regeln	   oder	   patriarchalische	   Kultur	   gezeigt.	  

Häufig	  wird	  suggeriert,	  dass	  jedes	  Alltagsverhalten	  aller	  Musliminnen	  und	  Muslime	  auf	  

die	  Religion	  zurückzuführen	  und	  von	  bestimmten	  Vorgaben	  bestimmt	  ist:	  „Für	  Moham-‐

meds	  Anhänger,	  die	  Muslime,	   ist	  der	  Koran	  Glaubens-‐	  und	  Gesetzbuch	   für	  das	  Zusam-‐

menleben	   und	   das	   tägliche	   Verhalten“	   (ÖBV	   2007).	   Die	   Darstellungen	   lassen	   selten	  

Raum	  für	  Differenzierungen,	  wie	  auch	  in	  folgendem	  Beispiel	  aus	  Spanien	  deutlich	  wird:	  	  

	  

Der	   Koran	   ist	   sehr	   wichtig	   im	   Leben	   der	   Muslime.	   Abgesehen	   davon,	   dass	   er	   die	  
Grundlage	   der	   Religion	   darstellt	   gilt	   er	   außerdem	   auch	   als	   Quelle	   des	   islamischen	  
Rechts	  und	  bildet	  die	  Grundlage	  richterlicher	  Entscheidungen.	  

	  	  	  	  (Vicens	  Vives	  2006a)	  

	  

Die	  stetige	  Rückbindung	  der	  Phänomene	  an	  die	  Gründungs-‐	  und	  Expansionsphase	  ent-‐

steht	  vor	  allem	  durch	  die	  Bild-‐	  und	  Tempuswahl.	  So	  nutzen	  Schulbücher	   	  aus	  allen	  un-‐

tersuchten	  Ländern	  aktuelle	  Fotos	   für	  die	  Illustration	  geschichtlicher	  Themen	  (z.B.	  Bil-‐

der	  aus	  Mekka	  oder	  von	  Kamelreitern	  in	  der	  Wüste).	  	  

	  

Fernandez	  García,	  Antonio,	  M.	  Llorens,	  R.	  Ortega	  y	  J.	  Roig.	  2006.	  	  
Occidente.	  Historia	  de	  las	  civilizaciones	  y	  del	  arte.	  Barcelona:	  Vicens	  Vives,	  S.	  128.	  
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Dies	   suggeriert	   Unveränderlichkeit	   des	   Islam	   und	   verknüpft	   ihn	   oft	   mit	   der	   beduini-‐

schen	   Lebensweise.	   Unterschiedliche	   regionale	   oder	   lokale	   Entwicklungen	   werden	  

ebenso	  verwischt	  wie	  Unterschiede	   zwischen	  damals	  und	  heute.	  Vielmehr	  werden	  be-‐

vorzugt	  direkte	  Verbindungslinien	  aus	  der	  Geschichte	  in	  die	  zu	  gegenwärtigen	  Debatten	  

gezeichnet	  –	  so	  etwa	  in	  einem	  spanischen	  Schulbuch:	  	  

	   	  
	   Die	   Religion	   Islam	   ist	  mit	   ihren	   autoritären	   und	   patriarchalischen	   Strukturen	   an	  
eine	   Zivilisation	   von	   Hirten	   und	   Bauern	   angepasst.	   Sie	   scheint	   heutzutage	   große	  
Probleme	   zu	   haben,	   sich	   an	   die	   Strukturen	   der	   westlichen,	   technisch	   weiter	  
entwickelten	  Zivilisation	  anzupassen.	  	  

	  (Vicens	  Vives	  2006a)	  

	  

Zudem	  wird	  „dem	  Islam“	  unter	  Bezugnahme	  auf	  den	  Djihad	  und	  die	  frühe	  Expansion	  des	  

islamischen	  Reiches	  im	  Mittelalter	  die	  gewaltsame	  Expansion	  als	  besonderes	  Charakte-‐

ristikum	  eingeschrieben.	  Besonders	  problematisch	  erscheint	  die	  Verknüpfung	  der	  Ver-‐

gangenheit	  mit	  Gegenwartsproblemen	  aus	  dem	  Kontext	  von	  Terror	  und	  Migration,	  wie	  

sie	  beispielsweise	  in	  mehreren	  österreichischen	  Schulbüchern	  vorgenommen	  wird.	  Mal	  

werden	  hier	  die	  Selbstmordattentäter	  der	  Gegenwart	  mit	  der	  historischen	  Ausbreitung	  

des	  Islam	  im	  Mittelalter	  in	  Bezug	  gesetzt,	  ein	  anderes	  Mal	  sollen	  Schülerinnen	  und	  Schü-‐

ler	   im	  Zusammenhang	  mit	  den	   „Türkenkriegen“	  über	  einen	  Moscheeneubau	  mit	  Mina-‐

rett	  an	   ihrem	  Schulort	  diskutieren.	  Auf	  diese	  Weise	  werden	  die	  heute	   in	  Österreich	   le-‐

benden	  Musliminnen	  und	  Muslime	  mit	   kriegerischen	  Konflikten	   in	  Vergangenheit	   und	  

Gegenwart	  in	  Verbindung	  gebracht	  und	  darüber	  hinaus	  solche	  kriegerischen	  Expansio-‐

nen	  mit	   der	   „Expansion“	   der	   Religionsfreiheiten	  muslimischer	  Migrantinnen	   und	  Mig-‐

ranten	  im	  öffentlichen	  Raum	  verknüpft	  (Dorner	  2010).	  	  

	  

Deutungsmuster	  des	  mittelalterlichen	  Islam	  –	  homogen,	  	  
kulturell	  überlegen,	  stagnierend	  	  

Die	  Präsentation	  der	  Errungenschaften,	  die	  die	  Welt	  und	  Europa	  muslimischen	  	  Einflüs-‐

sen	  bzw.	  Gesellschaften	  verdanken,	  ist	  charakteristisch	  für	  die	  Darstellungen	  des	  Islam	  

im	  Mittelalter.	  Sie	  bildet	  ein	  Gegengewicht	  zur	  These	  der	  kontinuierlichen	  gewaltsamen	  

Konfrontation	  zwischen	  Europa	  und	   „der	  muslimischen	  Welt“,	  wie	   sie	   in	  Kreuzzugser-‐
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zählungen	  lange	  Zeit	  dominierten.4	  Die	  Verankerung	  einer	  historisch	  differenzierten	  Be-‐

trachtungsweise,	  die	  auch	  für	  die	  Vielfalt	   im	  Spektrum	  des	  Islam	  sensibilisiert,	   fehlt	   je-‐

doch	  auch	  in	  den	  meisten	  aktuellen	  Schulbüchern.	  

Die	  muslimischen	   „Anderen“	  werden	  oft	   in	  Abgrenzung	  gegenüber	  einem	  Christentum	  

konstruiert,	  das	  sich	  im	  Spiegel	  der	  meisten	  Schulbücher	  selbst	  erst	  über	  diese	  Abgren-‐

zung	  als	  Einheit	  definieren	  lernte.	  Dies	  trifft	  insbesondere	  auf	  die	  aktuellen	  Kreuzzugs-‐

erzählungen	   und	   auf	   die	   Darstellung	   Andalusiens	   zu,	   in	   denen	   auf	   christlicher	   Seite	  

durchaus	  zwischen	  verschiedenen	  Gruppen	  unterschieden	  wird,	  „die	  Muslime“	  aber	  kol-‐

lektiviert	  werden.	  Sie	  treten	  als	  ein	  Akteur	  auf.	  So	  heißt	  es	  zum	  Beispiel	  im	  Kontext	  von	  

Al-‐Andalus:	   „Die	  Muslime	  kämpften	  gegen	  die	  Franken“	  (Vicens	  Vives	  2006b),	  oder	   im	  

Zusammenhang	  mit	   den	   Kreuzzügen:	   „Die	   Muslime	   erobern	   Jerusalem“	   (Vicens	   Vives	  

2006a).	  	  

In	  krassem	  Gegensatz	  zu	  den	  abwertenden	  Charakterisierungen	  des	   Islam	  als	  Religion	  

und	  Kultur	  von	  „Hirten	  und	  Bauern“	  stehen	  die	  positiven	  Hervorhebungen	  und	  differen-‐

zierenden	  Darstellung	  des	  Islam	  als	  urbane	  Hochkultur	  im	  mittelalterlichen	  Bagdad	  und	  

Andalusien.	  	  

	  	  	  	  	   	  

Dawson,	  Ian	  and	  Maggie	  Wilson.	  2008.	  The	  Schools	  History	  Project:	  History	  Year	  7.	  	  
London:	  Hodder	  Education,	  S.	  164/165.	  
                                   
4	  Solche	  Darstellungen	  befinden	  sich	  in	  Übereinstimmung	  mit	  Empfehlungen	  einschlägiger	  internationaler	  
Netzwerke	  der	  Schulbuchrevision	  -‐	  UNESCO	  Initiative	  Euro-‐Arabischer	  Dialog	  „Learning	  to	  live	  Together“	  oder	  
des	  Europarats	  Vgl.	  „The	  Image	  of	  the	  Other	  in	  History	  teaching“	  http://www.coe.int	  sowie	  das	  Konzeptpapier	  des	  
North-‐South	  Centre	  http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/HT-‐Lx-‐Med_en.pdf;.	  Im	  Erscheinen	  in	  2011	  außerdem	  
Al-‐Ashmawi,	  Fawzia	  /	  Dougi,	  Noureddine	  /	  Idrissi,	  Mostafa	  Hassan	  /	  Reiss,	  Wolfram	  /	  Riley,	  Michael	  /	  Thurfjell,	  
David:	  On	  a	  Common	  Path.	  New	  Approaches	  to	  Writing	  History	  Textbooks	  in	  Europe	  and	  the	  Arab-‐Islamic	  World,	  
ed.	  by	  the	  UNESCO	  and	  the	  League	  of	  the	  Arab	  States,	  Cairo.	  
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Erklärt	   wird	   dieser	  Widerspruch	   nirgends.	   Besonders	   typisch	   ist	   die	   daraus	   folgende	  

Ambivalenz	   spanische	   Schulbücher.	   Sie	   betonen	   einerseits	   die	   wissenschaftlichen	   Er-‐

rungenschaften	   der	   muslimischen	   Herrschaftsperioden	   in	   Andalusien	   und	   die	   urbane	  

multireligiöse	  Gesellschaft,	  verweisen	  aber	  gleichzeitig	  und	  gänzlich	  unkommentiert	  auf	  

die	  Stagnation	  des	  Islam	  und	  auf	  Adaptionsprobleme	  an	  die	  Moderne.	  	  	  

Vereinfachungen	   „des	   Islam“	   heißt	   dabei	   nicht	   zwangsläufig	   Abwertung:	   In	   Bezug	   auf	  

Andalusien	  und	  das	  Abbasidenreich	  haben	  sie	  ausdrücklich	  positive	  Konnotationen.	  Die	  

Schülerinnen	  und	  Schüler	  werden	  durchweg	  über	  die	  wissenschaftlichen	  und	  kulturel-‐

len	  Errungenschaften	  der	  arabisch-‐islamisch	  geprägten	  Welt	   im	  Mittelalter	   ins	  Bild	  ge-‐

setzt.	  Das	  englische	  Werk	  The	  Schools	  History	  Project	   zum	  Beispiel	   schickt	   sie	  auf	  eine	  

imaginäre	  Zeitreise	  vom	  mittelalterlichen	  England	   ins	  mittelalterliche	  Bagdad	  und	   for-‐

dert	  sie	  dazu	  auf,	  ihre	  vergleichenden	  Beobachtungen	  über	  die	  „Wunder	  Bagdads“	  in	  ei-‐

nem	  Reisetagebuch	  festzuhalten	  (Hodder	  Education	  2008).	   Im	  Zusammenhang	  mit	  An-‐

dalusien	  wird	   in	  einigen	  Büchern	  auch	  auf	  die	  Bedeutung	  der	   islamischen	  Prägung	   für	  

die	  kulturelle	  Entwicklung	  Europas	  hingewiesen	  und	  Al-‐Andalus	  selbst	  zuweilen	  als	  „is-‐

lamisches	  Europa“	  bezeichnet	  (Oldenbourg	  2008).	  Überdies	  werden	  die	  Lernenden	  da-‐

für	   sensibilisiert,	   dass	   Geschichte	   aus	   verschiedenen	   Perspektiven	   gelesen	   werden	  

muss::	   „Warum	  wäre	  es	  gefährlich“,	   fragen	  die	  Autoren	  des	  englischen	  Geschichtsbuches,	  

„bei	  der	  Behandlung	  der	  Kreuzzüge	  entweder	  nur	  auf	  Richard	  oder	  Saladin	  einzugehen,	  an-‐

statt	  über	  beide	  etwas	  herauszufinden?“	  (Hodder	  Education	  2008)	  

Neu	  ist	  auch,	  dass	  die	  Kreuzzüge	  nicht	  mehr	  nur	  mit	  Gewalt	  und	  Konflikt,	  sondern	  auch	  

mit	  Kulturtransfer	  als	  positiver	  Nebenfolge	   in	  Verbindung	  gebracht	  werden.	  Vor	  allem	  

die	  Übertragung	  von	  antikem	  Wissen	  wird	  in	  vielen	  Büchern	  hervorgehoben:	  	  

	  

Das	  geographische	  Wissen	  der	  Antike	  war	   im	  christlichen	  Mittelalter	  zu	  einem	  gro-
ßen	  Teil	  verloren	  gegangen	  und	  wurde	  auch	  nicht	  bewusst	  gesucht.	  In	  der	  jüdischen	  
und	  islamischen	  Kultur	  bemühte	  man	  sich	  um	  eine	  Sicherung	  und	  Weiterentwicklung	  
des	  ‚Weltwissens’	  der	  Antike.	  	  

	  (Oldenbourg	  2008)	  

	  

In	  allen	  genannten	  Beispielen	  wird	  jedoch	  die	  vereinfachende	  Rede	  über	  einen	  einzigen	  

Islam	  aufrechterhalten;	   nur	   sehr	   selten	   finden	   sich	  Ansätze	   für	  Differenzierungen	  und	  
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multiperspektivische	   Betrachtungen.	   Zu	   den	   wenigen	   Beispielen	   gehört	   das	   deutsche	  

Buch	  Mosaik	   (Oldenbourg	  2008),	   in	  dem	  von	  „islamischen	  Reichen“	   im	  Plural	  die	  Rede	  

ist,	   die	   Heterogenität	   „der	   islamischen	  Welt“	   benannt	   und	   die	   Uneinheitlichkeit	   unter	  

Christen	   und	   unter	   Muslimen	   im	   Kreuzzugskontext	   dargestellt	   wird.	   Das	   Osmanische	  

Reich	   ist	   als	   multireligiöser	   Staat	   erfahrbar.	   Zudem	   gibt	   es	   mit	   der	   Schilderung	   der	  

Kreuzzüge	   durch	   einen	   „christlichen“	   und	   einen	   „arabischen“	   Geschichtsschreiber	   so-‐

wohl	  Ansätze	  von	  Multiperspektivität	  als	  auch	  den	  Versuch,	   	  „den	  Islam“	  als	  Konstrukt	  

zu	  verstehen:	  	  

	  

In	  der	  arabischen	  Geschichtsschreibung	  haben	  die	  Kreuzzüge	  wenig	   Spuren	  hinter-
lassen,	  da	  sie	  nicht	  als	  eine	  einheitliche	  Bewegung	  gegen	  ‚den	  Islam’	  wahrgenommen	  
wurden.	  	  

(Oldenbourg	  2008)	  

	  

Im	  aktuellsten	  von	  uns	  untersuchten	  Schulbuch	  aus	  Spanien	   (Vicens	  Vives	  2010)	  wird	  

die	  Geschichte	  Andalusiens	  in	  die	  spanische	  Geschichte	  integriert	  und	  dem	  islamischen	  

Erbe	  auf	  der	  iberischen	  Halbinsel	  viel	  Raum	  und	  eine	  differenzierte	  Analyse	  gewidmet.	  

Bemerkenswert	  ist,	  dass	  die	  Entstehung	  von	  Al-‐Andalus	  nicht,	  wie	  in	  anderen	  Büchern,	  

als	   feindliche	  Übernahme	  einer	   fremden,	  muslimischen	  Macht,	   sondern	  als	  eine	  Bevöl-‐

kerungsverschiebung	  unter	  vielen	  dargestellt	  wird.	  Dabei	  wird	  detailliert	  auf	  die	  Ursa-‐

chen	  der	  Invasion	  und	  verschiedene	  Akteure	  eingegangen;	  	  für	  verschiedene	  Phasen	  der	  

Eroberung	   ist	  hier	  von	  verschiedenen	  Eroberern	  aus	  Nordafrika	  die	  Rede.	  Auch	   in	  der	  

Darstellung	  der	  späteren	  andalusischen	  Gesellschaft	  wird	  der	  Aspekt	  der	  Multikulturali-‐

tät	  und	  ethnisch-‐religiösen	  Vielfalt	  betont.	  So	  erfahren	  die	  Lernenden	  auch	  etwas	  über	  

slawische	  Söldner	  in	  den	  Reihen	  des	  Militärs	  oder	  westgotische	  Konvertiten.	  Insgesamt	  

werden	  also	  allzu	  eindeutige	  Identitäts-‐	  und	  Alteritätskonstruktionen	  umgangen	  und	  ei-‐

ne	  differenzierte	  Wahrnehmung	  einer	  Abfolge	  von	  unterschiedlichen	  Perioden	  muslimi-‐

scher	  politischer	  Herrschaft(en)	  ermöglicht.	  	  

	  

Deutungsmuster	  des	  Islam	  in	  der	  Gegenwart	  –	  politisch,	  bedrohlich	  	  
und	  anders	  	  

„Konflikt“	  ist	  das	  Thema,	  unter	  dem	  die	  Phänomene	  zusammengefasst	  werden	  können,	  

mit	  denen	  Islam	  und	  Muslime	  in	  der	  Gegenwart	  nahezu	  exklusiv	  in	  Verbindung	  gebracht	  
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werden:	  Im	  Schulbuch	  tauchen	  sie	  ganz	  überwiegend	  (nur)	  im	  Zusammenhang	  mit	  poli-‐

tischen	  und	  sozialen	  Konflikten,	  Kriegen,	  Terrorismus	  und	  Fundamentalismus	   im	  Kon-‐

text	  internationaler	  Politik	  und	  Migration	  auf.	  	  

	   	  

	   	  

Lambin,	  Jean-‐Michel,	  Éd.	  2004.	  Histoire	  Terminales	  ES	  –	  L	  –	  S.	  	  
Paris:	  Hachette	  Éducation,	  S.	  166/177+184/185.	  
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Das	   Spektrum	   der	   Verweise	   reicht	   von	   Einzelnennungen	   bestimmter	   Begriffe	  wie	   „is-‐

lamistische	  Fundamentalisten“	  über	  Infokästen,	  die	  religiöse	  Begriffe	  definieren,	  bis	  zur	  

ausführlichen	  Erörterung	  der	  Frage,	  welche	  Rolle	  die	  Religion	  im	  Terrorismus	  spielt.	  	  

	  

Brodkin,	  Alex,	  Ellen	  Carrington,	  Andrew	  Hill,	  Richard	  Kerridge,	  Greg	  Lacey	  and	  	  
Bill	  Marriott.	  2009.	  OCR	  GCSE	  History	  B	  Modern	  World.	  Edinburgh	  Gate:	  Heinemann,	  S.	  145.	  
	  

Dabei	  formulieren	  die	  Schulbuchtexte	  nicht	  explizit	  einen	  kausalen	  Zusammenhang	  zwi-‐

schen	  dem	   jeweiligen	  Konflikt	   und	   Islam;	   allein	   durch	  die	   thematische	  Rahmung	   aber	  

werden	   Islam	   und	   Muslime	   immer	   wieder	   mit	   dem	   Thema	   gewalttätiger	   Bedrohung	  

verknüpft.	  Dies	  geschieht	  sogar	  auch	  bei	  Darstellungen,	  die	  versuchen,	  die	  Religion	  des	  

Islam	  von	  der	  politischen	  Ideologie	  des	  Islamismus	  zu	  trennen.	  Beispiele	  für	  Demokrati-‐

sierungs-‐	  und	  Säkularisierungsbestrebungen	  sowie	   fundamentalismuskritische	  Positio-‐

nen	   innerhalb	  muslimisch	  geprägter	  Gesellschaften	   finden	  sich	  ebenso	  selten	  wie	  Ver-‐

weise	  darauf,	  dass	  es	  auch	  hier	  –	  wie	  gerade	  jetzt	  der	  „arabische	  Frühling“	   illustriert	  –	  

ein	  ganzes	  Spektrum	  von	  Meinungen	  gibt.	  	  

Die	  beschriebene	  Begriffswahl	  konstruiert	  zudem	  ein	  homogenes	  islamisches	  Kollektiv.	  

Begriffe	  wie„islamische	  Welt“,	  oder	  „islamische	  Konflikte“	  tauchen	  in	  fast	  allen	  Darstel-‐

lungen	  auf	  und	  werden	  häufig	   „der	  arabischen	  Welt“	  gleichgesetzt.	  Zwar	   ist	   im	  Gegen-‐

satz	  zu	  den	  Mittelalterdarstellungen	  selten	  von	  „den	  Muslimen“	  die	  Rede,	  aber	  eine	  fort-‐

geschriebene	  Vereinheitlichung	  zeigt	   implizit	  den	   Islam	  als	   „vormodern“	   im	  Gegensatz	  

zur	   „modernen“	   westlichen	  Welt.	   Unterschiede	   zwischen	   verschiedenen	   Staaten	   oder	  

Glaubensrichtungen	  sowie	  zwischen	  Muslimen	  und	  Nicht-‐Muslimen	  werden	  dabei	  größ-‐

tenteils	   ausgeblendet.	   In	   einem	  Abschnitt	   einer	   spanischen	  Darstellung,	   in	   dem	  es	   um	  
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die	   iranische	   Revolution	   und	   die	   Golfkriege	   geht,	   heißt	   es:	   „Die	   islamische	   Welt	   hat	  

Schwierigkeiten,	  sich	  an	  die	  heutige	  Welt	  anzupassen“	  (Vicens	  Vives	  2006a).	  Ein	  ähnliches	  

Beispiel	   findet	   sich	   in	   dem	   Buch	   Historia	   del	   Mundo	   Contemporáneo	   (Vicens	   Vives	  

2006b),	  das	  in	  einem	  Kapitel	  über	  Fundamentalismus	  behauptet:	  „Die	  Trennung	  von	  Hei-

ligem	  und	  Weltlichem,	  die	  heutzutage	  die	  westliche	  Kultur	  charakterisiert,	  ist	  etwas	  Frem-

des	   für	   einen	  Muslim.“	   Hier	   kommen	   zwei	  wesentliche	  Dimensionen	   einseitiger	  Wahr-‐

nehmung	   zusammen:	   neben	   die	   Kollektivierung	   der	   Muslime	   tritt	   die	   Positionierung	  

„des	  Islam“	  außerhalb	  der	  westlichen	  Welt	  über	  seine	  Charakterisierung	  als	  vormodern,	  

unaufgeklärt	  und	  nicht	  säkularisiert	  	  

Die	  Assoziation	  von	  Islam	  mit	  Problemen	  beziehungsweise	  Konflikten	  findet	  sich	  auch	  in	  

der	  Thematisierung	  von	  Migration.	  Besonders	  deutlich	  wird	  dies	  in	  dem	  deutschen	  Buch	  

Politik	   entdecken.	  Band	  2	  NRW	   (Cornelsen	  2009).	  Hier	  wird	   im	  Kapitel	   „Deutschland	  –	  

ein	  Einwanderungsland“	  der	  Islam	  als	  Merkmal	  der	  Immigranten	  und	  ausschließlich	  als	  

Moment	   des	   Konfliktes	   gezeigt.	   Fragen	   danach,	   wie	   viele	   Moscheen	   es	   gibt,	   wie	   viele	  

junge	  Türkinnen	  Kopftuch	   tragen	  oder	  wie	  viele	  Türkinnen	   in	  Zwangsehen	   leben,	  ver-‐

mitteln,	   dass	  der	   Islam	  als	  Religion	  das	   zentrale	  Problem	  sei,	  wenn	  es	  um	  Fragen	  von	  

Migration	  und	  schwieriger	   Integration	  geht.	  Typisch	   für	  die	  Verknüpfung	  von	  Einwan-‐

derung	   und	   Islam,	   der	   zumeist	   nur	   als	   von	   „außen“	   kommend	   verstanden	   wird,	   sind	  

auch	  die	  Illustrationen	  von	  „Ausländern“.	  	  

	  

Heck,	  Stefan,	  Karl-‐Heinz	  Meyer,	  Jelko	  Peters	  und	  Heinz-‐Ulrich	  Wolf,	  Hg.	  2008.	  	  
Politik	  und	  Wirtschaft	  verstehen.	  Nordrhein-‐Westfalen.	  Braunschweig:	  Schroedel,	  S.	  171.	  
	  

So	  werden	   allein	   Bilder	   von	   kopftuchtragenden	   Frauen,	   aber	   keine	   von	  muslimischen	  

Europäern	   gezeigt,	   die	   andere	   Lebensstile	   pflegen.	  Die	   Grafiken	   „Lebensumstände	   der	  

Ausländer“	   und	   „Schlechte	   Chancen	   für	   Migranten“	   sind	   überwiegend	   problemfokus-‐
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siert;	  gleiches	  gilt	   für	  die	  Fotografie	  zweier	  Frauen,	  von	  denen	  eine	  ein	  Kopftuch	  trägt.	  

Die	  Bildunterschrift	  lautet	  unmissverständlich:	  „Fremd	  in	  Deutschland“.	  Durch	  Verwen-‐

dung	  des	  „Kopftuchmotivs“	  und	  dessen	  Zuordnung	  zu	  Phänomenen	  wie	  „Ausländer“	  und	  

„Fremdheit“	  scheint	  es,	  als	  seien	  die	  Themen	  Islam,	  Fremdheit	  und	  Ausländerstatus	  un-‐

auflöslich	  miteinander	  verbunden.	  	  

	  

Gutschner,	  Peter	  und	  Christian	  Rohr.	  2006.	  Geschichte	  aktuell	  2	  für	  die	  	  
AHS-‐Oberstufe,	  7./8.	  Klasse.	  Linz:	  Veritas,	  S.	  150.	  
	  

Im	  Kontext	  von	  Konflikten,	  die	  durch	   Immigration	  entstehen,	  haben	  drei	  von	  vier	  Bei-‐

spielen	  in	  diesem	  Buch	  einen	  eindeutigen	  Islambezug.	  Ausländer,	  unter	  die	  Musliminnen	  

und	  Muslime	  kollektiv	  (als	  Türken)	  subsumiert	  werden,	  erscheinen	  als	  Problemgruppe;	  

bisweilen	  findet	  sich	  ein	  dezidierter	  Opferdiskurs.	  Über	  Begriffe	  wie	  „Ausländische	  Mit-‐

bürger“	  oder	  „Türkische	  Mitbürger“	  sowie	  Formulierungen	  wie	  „was	  wir	  über	  ‚sie’	  wis-‐

sen“	  werden	  –	  ob	  intendiert	  oder	  nicht	  –	  symbolische	  Grenzen	  gezogen.	  Es	  werden	  zwei	  

einheitliche,	   klar	   voneinander	   abgrenzbare	   Kollektive	   konstruiert:	   „Mehrheitsgesell-‐

schaft“	  und	  „Ausländer“.	  Eine	  neue	  Generation	  deutscher	  oder	  europäischer	  Muslimin-‐

nen	   und	   Muslime	   ist	   in	   einer	   solch	   dichotomischen	  Wahrnehmung	   schlichtweg	   nicht	  

präsent.	  

Dabei	   enthalten	   einige	   der	   analysierten	   Materialien	   durchaus	   Schilderungen,	   die	   ein	  

Bemühen	  um	  eine	  differenzierte	   Sicht-‐	  und	  Darstellungsweise	  und	  eine	  Auflösung	  des	  

gängigen	  Problem-‐	  und	  Konfliktnarrativs	  erkennen	   lassen.	  Dazu	  gehören	   insbesondere	  

Versuche,	   Islam	   und	   Islamismus	   zu	   unterscheiden	   und	   eine	   ursächliche	   Verknüpfung	  

von	   Terrorismus	   und	   Islam	   zu	   vermeiden.	   Ein	   Beispiel	   dafür	   ist	   der	   österreichische	  

Band	  Geschichte.	   Aktuell	   2.	   Im	   Rahmen	   des	   Themenfeldes	   „Die	   Bedrohung	   demokrati-‐

scher	  Gesellschaften“	  werden	  im	  Unterkapitel	  „Terrorismus	  als	  globale	  Gefahr“	  islamis-‐

tischer	  Terrorismus	  und	  seine	  Folgen	  behandelt.	  Der	  vermeintlich	  kulturell-‐religiös	  fun-‐

dierte	  Gegensatz	  zwischen	  dem	  Westen	  und	  dem	  Islam	  wird	  hingegen	   im	  Unterkapitel	  
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„Karikaturenstreit	   –	  ein	   ‚Kampf	  der	  Kulturen’?“	   thematisiert.	  Mit	  Blick	  auf	  diese	  These	  

erläutert	  der	  Text:	  	  

	  

Einfache	  Antworten	  gibt	  es	  nicht.	  Es	  ist	  zu	  unterscheiden	  zwischen	  der	  islamischen	  Re-
ligion,	   deren	  Gläubige	   vor	   allem	   ihre	  Religion	   ausüben	  wollen,	   und	   jenen,	   die	   aus	   ver-
schiedenen	  Gründen	  einen	  fundamentalistischen	  Islamismus	  verkünden.	  Dieser	  fordert	  
eine	   Rückkehr	   zum	  Koran	   als	   unverfälschter	   Glaubensquelle	   und	   die	   Herstellung	   einer	  
Gemeinschaft,	  in	  der	  die	  Scharia	  alle	  Bereiche	  des	  gesellschaftlichen	  Lebens	  bestimmt.	  So	  
ist	  etwa	  der	  Iran	  seit	  1979	  ein	  islamischer	  Staat.	  Doch	  radikale	  Islamisten	  sind	  in	  der	  ara-
bischen	  Welt	   eine	  Minderheit.	   Zu	   ihnen	   zählen	   etliche	   terroristische	   Gruppierungen,	   so	  
auch	  die	  derzeit	  wohl	  bekannteste,	  Al-Kaida.	  	  	  

(Veritas	  2006,	  Hervorhebungen	  im	  Original)	  	  

	  

Auch	  in	  der	  weiteren	  Darstellung	  schreibt	  der	  Text	  explizit	  gegen	  die	  Verquickung	  von	  

Terrorismus	  und	  Islam	  an.	  Ein	  weiteres	  Beispiel	  findet	  sich	  in	  einem	  spanischen	  Buch,	  in	  

dem	  es	  heißt:	  „Trotz	  des	  Radikalismus	  einiger	  religiöser	  Gruppen	  stehen	  nicht	  alle	  kulturel-‐

len	  Manifestationen	  des	  Islam	  im	  Zusammenhang	  mit	  religiösem	  Fundamentalismus“	  (Edebé	  

2008).	  	  

Einerseits	   sind	  diese	  Bemühungen	  um	  Differenzierung	  zu	  würdigen.	  Andererseits	   sind	  

sie	  noch	  keineswegs	  verbreitet	  und	  verweisen	  zudem	  darauf,	  dass	  hier	  ausdrücklich	  et-‐

was	   gesagt	  werden	   „muss“,	  was	   für	   das	   Christentum	   als	   selbstverständlich	   betrachtet	  

werden	  kann.	  	  

	  

Fazit	  	  

Die	  Dimension	  der	  Entzeitlichung	  bildet	  vor	  dem	  Hintergrund	  der	  aktuellen	  öffentlichen	  

Debatten	  um	  die	  Rückständigkeit	  des	  Islam	  und	  seine	  mangelnde	  Passfähigkeit	  mit	  mo-‐

dernen	  europäischen	  Gesellschaften	  den	  derzeit	  zentralen	  Konstruktionsmechanismus.	  

Er	  integriert	  andere	  Dimensionen	  der	  Vereinfachung	  wie	  Homogenisierung	  und	  Essenti-‐

alisierung.	  Von	  Entzeitlichung	  kann	  gesprochen	  werden,	  wenn	  sich	  die	  Repräsentation	  

von	   Islam	   hauptsächlich	   auf	   das	  Mittelalter	   und	   die	   Darstellung	   des	   Glaubenssystems	  

bezieht.	  Durch	  das	  Ausblenden	  der	  nachfolgenden	  Entwicklungen	  entsteht	  der	  Eindruck,	  

islamische	  Kultur	  und	  islamisches	  Denken	  habe	  keine	  Entwicklung	  durchlaufen	  und	  sei	  

nicht	  dynamisch.	  Die	  Bildauswahl	  verstärkt	  häufig	  den	  Eindruck	  der	  Atemporalität,	   in-‐
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dem	  aktuelle	  Fotos	  zur	  Bebilderung	  der	  Anfänge	  und	  Ausbreitung	  des	  Islam	  eingesetzt	  

werden	   oder	   umgekehrt	   mittelalterliche	   Miniaturen	   Gegenwartsdarstellungen	   il-‐

lustrieren.5	  	  

	  

García	  Sebastián,	  Margarita,	  C.	  Gatell	  Arimont,	  M.	  Llorens	  Serano,	  J.	  Pons	  Granja,	  R.	  Ortega	  Cana-‐
dell,	  J.	  Roig	  Obiol	  and	  C.	  Viver	  Pi-‐Punyer.	  2006.	  Limes.	  Ciencias	  Sociales,	  Geografía	  e	  Historia.	  
Barcelona:	  Vicens	  Vives,	  	  S.	  12.	  	  
	  

Entzeitlichung	  entsteht	  also	  zum	  Teil	  durch	  diese	  Lücke	  in	  der	  Erzählung	  einer	  Entwick-‐

lungsgeschichte	   vom	  Mittelalter	   bis	   zur	   Gegenwart.	   Die	   zuvor	   in	   den	   Beschreibungen	  

der	  Gründungsgeschichte	  festgelegte	  Essentialisierung	  des	  Islam	  fußt	  auf	  der	  mangeln-‐

den	  Trennschärfe	  zwischen	  Religion,	  Kultur	  und	  Politik,	  die	  sich	  als	  roter	  Faden	  durch	  

die	  Darstellungen	  zieht.	  Sie	  erschwert	  es	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  	  zwischen	  kulturel-‐

len	  und	  politischen	  Vergangenheiten	  einerseits	  und	  Setzungen	  durch	  religiöse	  Schriften	  

andererseits	  zu	  unterscheiden.	  	  

Diese	  Grundstruktur	  der	   Islamdarstellung	   samt	   einer	  Darstellungslücke	   zwischen	  Mit-‐

telalter	  und	  Moderne	  findet	  sich	  –	  in	  Variationen	  –	  in	  den	  Schulbüchern	  aller	  untersuch-‐

ten	  Länder,	  was	  es	  rechtfertigt,	  hier	  von	  einer	  europäischen	  Geschichtskonstruktion	  zu	  

sprechen.	  	  	  

                                   
5	  Vgl.	  zu	  diesen	  Aspekten	  vor	  allem	  Bouayed	  o.J.,	  Baquès,	  Tutiaux-‐Guillon	  2008;	  Serrat	  et	  al.	  2010,	  
Foster/Karayianni	  2009,	  Thobani	  2010;	  Estivalèz	  2011,	  Tworuschka,	  M.	  1986,	  vgl.	  auch	  El	  Halougi	  2002;	  
El	  Halougi	  o.J.	  	  
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Positive	  Darstellungen	  des	  mittelalterlichen	  Islam	  führen	  zwar	  weg	  vom	  Feindbild,	  rüt-‐

teln	  jedoch	  solange	  nicht	  an	  der	  mangelnden	  Passfähigkeit	  des	  Islam	  mit	  Europa,	  wie	  sie	  

ihn	  als	  Element	  von	   „Fortschritt“	   ausschließlich	   in	  der	  Vormoderne	  verorten.	  Eine	  an-‐

gemessene	  Wahrnehmung	  geteilter	  Geschichte	  und	  geteilter	  Gegenwart	  kann	  nur	  statt-‐

finden,	  wenn	  die	  Lücke	  der	  Erzählung	  bis	  zur	  Gegenwart	  gefüllt	  wird.	  Ungleichzeitigkeit	  

(modern	  versus	  vormodern)	  bleibt	  eine	  bedeutende	  Säule	  des	  othering	  (Fabian	  1983).	  

Schülerinnen	  und	  Schüler	  werden	  auf	  eine	  Dichotomie	  zwischen	  homogenen	  Kollektiven	  

orientiert,	  wenn	  nicht	  gleichzeitig	  differenzierte	  Bilder	  von	  Heterogenität	  innerhalb	  der	  

Kollektive	  und	  von	  Überschneidungen	  vermittelt	  werden.	  

	  

Eurozentrismus	  als	  grundlegendes	  Element	  	  

In	   anderen	   wissenschaftlichen	   Studien	   zu	   europäischen	   Geschichtswahrnehmungen	  

(Conrad/Randeria	  2002)	  und	  in	  Schulbuchanalysen	  (Schissler	  2003)	  wurde	  bereits	  auf	  

das	  Phänomen	  des	  Eurozentrismus	  aufmerksam	  gemacht,	  der	   insbesondere	  durch	  den	  

Ausschluss	  der	  „Anderen	  Europas“	  aus	  der	  modernen	  Geschichte	  charakterisiert	  ist.	  	  

Das	  Bild	  kultureller	  Stagnation	  muslimisch	  geprägter	  Gesellschaften	  nach	  dem	  Mittelal-‐

ter	  muss	  auch	  in	  diesem	  Kontext	  gesehen	  werden.	  Als	  Eurozentrismus	  kann	  laut	  Conrad	  

und	  Randeria	   die	   Annahme	   verstanden	  werden,	   die	  moderne	  Geschichte	   sei	   gleichbe-‐

deutend	   mit	   der	   Ausbreitung	   westlicher	   Errungenschaften,	   so	   dass	   die	   Zukunft	   eine	  

fortschreitende	   Verwestlichung	   sein	   müsse.	   (Conrad/Randeria	   2002).	   Dementspre-‐

chend	  wird	  die	  „Weltgeschichte“	  (nur)	  aus	  einer	  europäischen	  Perspektive	  erzählt	  und	  

eine	  normative	  Perspektive	  vermittelt,	  in	  der	  das	  Projekt	  der	  europäischen	  Moderne	  als	  

Erfolgsgeschichte	   einer	   autonomen	  Entwicklung	   erscheint.	  Da	   das	  Mittelalter	  per	   defi-

nitionem	   zwar	  zu	  Europa	   jedoch	  nicht	  konstitutiv	  zur	   (europäischen)	  Moderne	  gehört,	  

stellt	  die	  Aufwertung	  der	  „islamischen	  Zivilisation“	   im	  Kontext	  des	  Mittelalters	  das	  eu-‐

rozentrische	  Selbstverständnis	  auch	  nicht	  in	  Frage.	  Folgerichtig	  fehlen	  in	  der	  Erzählung	  

der	  Moderne	  Musliminnen	  und	  Muslime:	  In	  allen	  untersuchten	  Schulbüchern,	  die	  chro-‐

nologisch	  vorgehen,	  beginnt	  unmittelbar	  nach	  der	  „islamischen	  Zivilisation“	  im	  Mittelal-‐

ter	  die	  Beschäftigung	  mit	  der	  „europäischen”	  Neuzeit.	  	  

Auch	   für	   die	   Gegenwartsdarstellung	   lassen	   sich	   die	   Auswirkungen	   eurozentrischen	  

Denkens	  verfolgen.	  Dazu	  zählt	  vor	  allem	  die	  teils	  mangelnde	  Beschäftigung	  mit	  dem	  Ko-‐

lonialismus,	  die	  sich	  z.B.	  anhand	  der	  Algerien(kriegs)-‐Darstellung	  der	  französischen	  Bü-‐
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cher	  nachzeichnen	   lässt.	  Die	  massiven	  kulturellen	  Transformationen,	  die	  sich	   in	  musli-‐

misch	   geprägten	   Ländern	   im	   Zuge	   des	   Kolonialismus	   vollzogen	   haben,	   und	   die	   damit	  

verbundene	  Ambivalenz	  der	  Reaktionen	  zwischen	  Annahme	  und	  Ablehnung	  des	  „Wes-‐

tens“	   bleiben	  hinter	   der	  Darstellung	   	   von	  Kolonialismus	   lediglich	   als	   formal-‐politische	  

Herrschaft	   verborgen.	  Damit	  können	  die	  Veränderung	  von	  Religion	  und	   religiösen	  Re-‐

präsentationen	   in	   globalen	  Machtverhältnissen	   nicht	   thematisiert	  werden.	   Islamismus	  

wird	  nicht	  als	  Protestbewegung	  deutlich,	  die	  Vergangenheit	  zitiert,	  aber	  tatsächlich	  ein	  

modernes	  Phänomen	  ist.	  Darüber	  hinaus	  wird	  der	  politische	  Islam	  in	  der	  Auseinander-‐

setzung	   mit	   seinen	   Gegenpositionen	   und	   Zwischenpositionen	   im	   Inneren	   muslimisch	  

geprägter	  Gesellschaften	  und	  in	  der	  Migration	  nicht	  fassbar.	  

Wer	  Kritik	   am	  Eurozentrismus	   ernst	   nimmt,	   der	  wird	   sich	   darum	  bemühen	   (europäi-‐

sche)	  Geschichte	  auch	  aus	  anderen	  Perspektiven	  zu	  erzählen,	  die	  Beiträge	  der	  „Anderen“	  

zur	   europäischen	   Moderne	   sichtbar	   zu	   machen	   und	   heutige	   Phänomene	   mit	   globaler	  

Spannweite	  als	  Kontinuitäten	  der	  Verflechtungsgeschichte	  zu	  deuten.	  

	  

Ausblick	  

Das	  Medium	  Schulbuch	  sperrt	  sich	  bis	  zu	  einem	  gewissen	  Grade	  gegen	  die	  Analyse	  von	  

Islamophobie.	  Bei	  einer	  Schulbuchanalyse	  kann	  es	  nicht	  wie	  bei	  Meinungsumfragen	  um	  

die	  Rekonstruktion	  von	  individuellen	  Haltungen	  gegenüber	  Musliminnen	  und	  Muslimen	  

gehen.	  Wie	  aktuelle	  Schulbuchdarstellungen	  im	  Klassenzimmer	  rezipiert	  und	  verhandelt	  

werden	  und	  welche	  Haltungen	  sie	  bei	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  oder	  auch	  Lehrkräften	  

mit	  und	  ohne	  muslimischen	  Hintergrund	  im	  Schnittfeld	  des	  Einflusses	  einer	  Vielfalt	  von	  

Medien	  ausprägen,	  bleibt	  eine	  komplexe	  und	  bislang	  nicht	  verlässlich	  untersuchte	  Fra-‐

gestellung.	  	  

Die	  hier	  vorgestellte	  Analyse	  zeigt	  jedoch,	  dass	  Schulbücher	  mit	  ihren	  	  Simplifizierungen	  

des	   Islam	  und	   ihren	  problematischen	  Erzählungslücken	  kaum	  geeignet	   sind,	  Lernende	  

gegen	   islamophoben	  Populismus	  zu	   immunisieren.	   Im	  Gegenteil,	  die	   im	  Subtext	  oft	  er-‐

kennbare	  Auffassung,	  europäische	  Moderne	  habe	  sich	  autonom	  und	  im	  Gegensatz	  zum	  

Islam	  mit	   fortschreitender	   Aufklärung	   bruchlos	  weiterentwickelt,	   konvergiert	  mit	   der	  

Geschichts-‐	  und	  Identitätspolitik	  islamophober	  Populisten.	  	  
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Bezieht	   man	   die	   Ergebnisse	   der	   Schulbuchstudie	   auf	   die	   Debatte	   um	   die	   Bildungs-‐

inklusion	  der	  zweiten	  und	  dritten	  Generation	  von	  muslimischen	  Zuwanderern	  in	  gegen-‐

wärtigen	   europäischen	   Einwanderungsgesellschaften,	   dann	   lassen	   sich	   Schluss-‐

folgerungen	  ziehen,	  die	   in	  weiteren	  empirisch	  ausgerichteten	  Forschungsprojekten	  zur	  

Rezeption	   von	   Schulbuchinhalten	   im	  Klassenraum	  überprüft	  werden	  müssen.	   So	   steht	  

zu	   vermuten,	   dass	   Pauschalisierungen	   über	   „den	   Islam“	   negativ	   auf	   die	   Chancen	   von	  

Schülerinnen	  und	  Schülern	  muslimischer	  Zugehörigkeit	  wirken,	  sich	  europäisch	  zu	  iden-‐

tifizieren	  und	  von	  anderen	  als	  europäisch	  wahrgenommen	  zu	  werden.	   Ist	  dies	  aber	  so,	  

dann	  birgt	  die	   symbolische	  Ausgrenzung	   insgesamt	  das	  Risiko,	  dass	  Bildungsinklusion	  

und	  soziale	  Kohäsion	  in	  den	  für	  viele	  Schulen	  inzwischen	  typischen	  heterogenen	  Lernge-‐

meinschaften	   beeinträchtigt	   und	   Schülerinnen	   und	   Schüler	  mit	  muslimischem	  Hinter-‐

grund	  demotiviert	  werden,	  sich	  über	  Bildung	  gesellschaftlich	  zu	  beteiligen.	  Umgekehrt	  

erhalten	  Schüler	  ohne	  muslimischen	  Hintergrund	  kaum	  Anregungen,	  Ähnlichkeiten	  oder	  

Gemeinsamkeiten	  mit	  Mitschülern	  muslimischer	   oder	  weiterer	   ethnisch-‐religiöser	   Zu-‐

gehörigkeiten	  wahrzunehmen.	  	  

Die	  Darstellungen	  wirken	  kaum	  darauf	  hin,	  Toleranz	  einzuüben,	  mit	  Pluralität	  umzuge-‐

hen	  oder	  zwischen	  religiösen	  Modellen	  und	  unterschiedlichen	  gesellschaftlichen	  und	  in-‐

dividuellen	   Praxen	   von	   Islam	   und	   Säkularität	   zu	   unterscheiden;	   eine	   Fähigkeit,	   die	   in	  

Bezug	   auf	   das	   Christentum	   für	   die	  meisten	   Lehrkräfte	   und	   Schüler	   selbstverständlich	  

sein	  dürfte.	  Durch	  die	  Verabsolutierung	  des	   Islam	  als	  unzeitgemäß	  und	  kulturell	  nicht	  

passfähig	  und	  die	  Kollektivierung	  der	  Muslime	  allein	  über	   ihre	   religiöse	  Zugehörigkeit	  

tragen	  gegenwärtige	  Bildungsmedien	  noch	   immer	  mit	  dazu	  bei,	  dass	  Menschen	  musli-‐

mischer	  Religionszugehörigkeit	   in	  Europa	  Außenseiter	  bleiben,	  die	   in	  Zeiten	  einer	  „ge-‐

fühlten“	  Krise	  zur	  Zielscheibe	  emotional	  aufgeladener	  Ablehnung	  und	  Diskriminierung	  

werden	  können.	  	  

	  

Empfehlungen	  für	  Schulbücher	  

Die	  präsentierten	  Ergebnisse	  zeigen	  deutlich,	  dass	  zukünftige	  Maßnahmen	  für	  Schulbü-‐

cher	  auf	  Differenzierung	  und	  gegen	  eine	  Essentialisierung	  von	  Muslimen	  als	   „Anderer“	  

außerhalb	  Europas	  gerichtet	  sein	  sollten.	  Dies	  kann	  erreicht	  werden	  durch	  eine	  Darstel-‐

lung	  der	  muslimischen	  Dimension	  Europas,	  eine	  differenzierten	  Betrachtung	  der	  musli-‐

mischen	  Vielfalt	  und	  durch	  die	  Thematisierung	  von	  Säkularisierung	   in	   islamischen	  Ge-‐

sellschaften.	  	  
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Islam	  und	  Europa	  –	  Inklusion	  statt	  Abgrenzung	  	  

Zugehörigkeit	  zu	  Europa	  sollte	  nicht	  in	  Abgrenzung	  zu	  muslimischer	  Zugehörigkeit	  oder	  

anderen	   religiösen	   Zugehörigkeiten	   verstanden	   werden.	   Stattdessen	   müssen	   Beiträge	  

anderer	  Kulturen	  zum	  modernen	  Europa	  in	  die	  Erzählung	  der	  eigenen	  Geschichte	  inte-‐

griert	  und	  so	  eine	  grenzdurchlässige	  Identifikation	  ermöglicht	  werden.	  Die	  europäische	  

moderne	  Entwicklung	   ist	   als	  Prozess	   zu	  verstehen,	  der	  unter	  Beiträgen	  außereuropäi-‐

scher	   „Anderer“	   sowie	   durch	   Migrationsgeschichten	   und	   in	   Auseinandersetzung	   mit	  

„Anderen“	   in	   kolonialen	   Herrschaftskonflikten	   stattgefunden	   hat	   und	   darüber	   hinaus	  

durch	  die	  Geschichte	  der	  Arbeitsmigration	  sowie	  Gegenwartsdebatten	  um	  religiöse	  und	  

ethnische	  Vielfalt	   in	   Europa	   bedeutend	   geprägt	  wurde	   und	  wird.	  Daraus	   ergeben	   sich	  

Möglichkeiten	  für	  eine	  Revision	  von	  Schulbüchern,	  etwa	  durch:	  

• Darstellungen	  eines	  Islam	  in	  Europa,	  zum	  Beispiel	  in	  Südosteuropa,	  wo	  seit	  vielen	  
Jahrhunderten	  Muslime	  leben;	  

• Deutlichere	  Verweise	  auf	  die	  Relevanz	  der	  Beiträge	  muslimischer	  Zivilisationen	  
zur	  europäischen	  Entwicklung,	  beispielsweise	  die	  in	  unsere	  Gegenwart	  hineinrei-‐
chende	  Präsenz	  arabisch-‐muslimischen	  Erbes	  in	  Wissenschaften	  und	  Alltag;	  	  

• Darstellung	   der	   Beteiligung	   von	   Juden,	   Christen	   und	   weiteren	   Gruppen	   an	   der	  
Entwicklung	  muslimischer	  Zivilisationen	  in	  Vergangenheit	  und	  Gegenwart;	  

• Beschreibung	  der	  Kolonialzeit	  und	  der	  postkolonialen	  Zeit	  als	  Zeit	  gleichzeitiger	  
Konfrontation	  und	  gegenseitiger	  Beeinflussung;	  	  

• Vorstellung	  von	  Persönlichkeiten,	  die	  kulturelle	  Hybridität	  oder	  Verbindungen	  in	  
Geschichte	  und	  Gegenwart	  verstehen	  lassen,	  z.B.	  Friedrich	  II.,	  Moses	  Maimonides	  
oder	  Albert	  Memmi,	  Taha	  Hussein,	   Intellektuelle	  und	  Persönlichkeiten	  muslimi-‐
scher	  Herkunft	  im	  heutigen	  Europa	  oder	  den	  USA.	  	  

Islam	  als	  Vielfalt	  

Empfehlenswert	   ist,	   Schulbuchdarstellungen	   so	   anzulegen,	   dass	   sie	   eine	   differenzierte	  

Wahrnehmung	  muslimischer	  Vielfalt	  ermöglichen.	  Islam	  sollte	  nicht	  als	  homogene	  Ein-‐

heit,	   sondern	   als	   vielseitiges	   und	   uneinheitliches	   Konstrukt	   erscheinen.	   Das	   bedeutet	  

konkret	  beispielsweise:	  

• Beschreibung	   der	   Kreuzzüge	   unter	   Verweis	   auf	   die	   unterschiedlichen	   musli-‐
mischen	  und	  christlichen	  Parteien	  in	  ihren	  jeweiligen	  Koalitionen,	  anstelle	  einer	  
Konstruktion	  zweier	  einheitlicher	  Blöcke;	  	  

• Differenzierungen	   der	   „Islame“	   weltweit,	   die	   in	   unterschiedliche	   politische	   Re-‐
gime	   eingebunden	   sind	   und	   an	   verschiedene	   vorislamische	   Gesellschaftsord-‐
nungen	  anknüpfen	  ;	  	  	  
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• Darstellung	  des	  vielfältigen	  Islam	  in	  europäischen	  Einwanderungsgesellschaften	  
anhand	  von	  Beispielen	   religiöser	  und	  nicht-‐religiöser	  Vereinen	  und	  Verbänden,	  
ihrer	  Rolle	  im	  Prozess	  der	  Integration	  	  

• Einführung	  von	  Beispielen	  politischer	  und	  religiöser	  Praxen,	  die	   rigiden	  schrift-‐
orientierten	  Auslegungen	  des	  Islam	  nicht	  entsprechen,	  etwa	  die	  Vorstellung	  his-‐
torischer	  weiblicher	  Gelehrter	  oder	  muslimischer	  Politikerinnen	  der	  Gegenwart.	  

Musliminnen	  und	  Muslime	  heute	  –	  Islam,	  Islamismus	  und	  Säkularisierung	  

Bisher	  weisen	  die	  Curricula	  den	  Themen	  der	  politischen	  Relevanz	  von	  Religion	  und	  dem	  

Erscheinen	  der	  Religion	  im	  öffentlichen	  Raum	  moderner	  Gesellschaften	  keinen	  systema-‐

tischen	  Ort	   zu.	  Zusammenhänge	  von	  Säkularisierung	  und	  religiös	  konnotierten	  Praxen	  

werden	  weder	  für	  die	  heutigen	  europäischen	  Gesellschaften	  noch	  für	  postkoloniale	  mus-‐

limisch	  geprägte	  Gesellschaften	  erklärt.	  	  

Im	  Bereich	  der	  politischen	  Bildung	  sind	  Schulbucheinträge	  zu	  Säkularität	  und	  Religion	  

heute	  dringend	  erforderlich.	  	  Empfehlenswert	  ist	  dabei:	  

• Ähnlichkeiten	  der	  Strukturierung	  von	  Religionen	  und	  ihre	  Verschränkungen	  mit	  
Politik	   in	  Form	  von	  religiösen	  Nationalismen	  vor	  dem	  Hintergrund	  von	  funktio-‐
naler	  Differenzierung	   (z.	  B.	  nach	  Politik,	  Religion,	  Markt)	  und	  Globalisierung	  zu	  
vermitteln;	  

• die	   verschiedenen	  Phasen	  des	   Islamismus	   vom	  antikolonialen	  Widerstand	  über	  
den	  politischen	  Islam	  bis	  hin	  zu	  identitätspolitischem	  Islam	  und	  Terror	  zu	  zeigen;	  	  

• säkulare	  Stimmen	  und	  Zivilgesellschaft	  in	  muslimisch	  geprägten	  und	  Migrations-‐
gesellschaften	  ebenfalls	  darzustellen;	  	  

• die	  sich	  in	  der	  Gegenwart	  global	  ausbildende	  Marktförmigkeit	  der	  Religionen,	  die	  
Konversionen	  und	  religiöse	  Individualisierung	  befördert,	  zu	  thematisieren.	  	  
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