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II. DIE GESCHICHTE VON AR-RAQQAlAR-RAFIQA

- EIN UBERBLICK-

Stefan Heidemann

1. Einfiihrung

Die Geschichte der st.adtischen Entwicklung von ar
RaqqaJar-Rafiqa wird im folgenden auf der Grundlage
der literarischen Uberlieferung dargestellt. Dem wird
jeweils der archiiologische und bauhistorische Befund
zusammenfassend gegentibergestellt1.

Nach einer Besprechung der wichtigen Quellen in
Abschnitt 2 beginnt Abschnitt 3 mit einer Diskussion des
Namens und der historischen Topographie von ar-Raq
qa. Er beschiiftigt sich auch mit der Geschichte ar-Raq
qas in friihislamischer Zeit bis in die ersten Jahre der
'abbasidischen Herrschaft. Es wird auf den Baubestand,
den friihislarnischen Friedhof und die Kultivierung der
Diyar Mu<:!ar durch Anlage von Kaniilen und Landgiitern
eingegangen. Abschnitt 4 behandelt den Ausbau der
Grenzprovinzen unter dem Kalifen al-Ma~iir und die
Errichtung der Gamisonsstadt ar-Rafiqa westlich des al
ten ar-Raqqa. Abschnitt 5 beschreibt die bauliche Erwei
terung in der Bltitezeit ar-RaqqaJar-Rafiqas unter Hiiriin
ar-Rasid. Nerdlich der ZwiIlingsstiidte entstand eine
gro13ztigige Palaststadt. Ar-Raqqa/ar-Rafiqa wurde zur
Kalifenresidenz und Hauptstadt des islamischen Rei
ches. Unter den Sehnen Hiiriin ar-Rasids wurde die Ka
pitale des Reiches zwar wieder nach Bagdad verlegt,
doch ar-Raqqa/ar-Rafiqa blieb die Hauptstadt und mili
t.arische Basis fUr aile Provinzen im Westen des Reiches

1 Andrea Becker und Heinz Gaube danke ich fur ihre vielfiil
tige Unterstiitzung bei der Fertigstellung des Manuskriptes. Mein
herzlicher Dank gilt ebenso Gottfried Hagen, der sich der Miihe
unterzog, die osmanischen Quellen kritisch zu iiberpriifen, und
Tilman Seidensticker fur gelegentliche freundliche Hinweise. In
die Ubersetzungen aus clem Arabischen wurden Vorarbciten von
Regina Heinecke-Pasqual einbczogen, jecloch zeichnet der Vcr
fasser fur die Ubersetzungen allcin verantwortlich.

Unter den zusammenfassenden Darstellungen zur Geschichte
ar-Raqqaslar-Rafiqas ist vor allen Michael Meineckes Uber
blicksartikel al-Rakka in cler EI2 zu nennen und weitere: Musil
(1927) 325-331; 'Ayyas (1969); Rihaoui (1969); Sturm (1979);
Khalaf - KoWmeyer (1985); l:iassUn (1993). Vgl. ebenfalls die
Quellensammlung zu ar-Ru~iifa von Kellner-Heinkcle (1996).
Sarnmelbiinde zur Geschichte ar-Raqqas: Waqai' (1984); DaM 2
(1985); Bulletin des Etudes Orientales 41-2 (1989-90); Zakkar
(1992).

(Abschnitt 6). Der wirtschaftliche Niedergang und eine
Demontage der Stadt kam mit der Dynastie der J::Iamda
niden (Abschnitt 7). Erst mit der seldschukischen Er
oberung der Region erlebte ar-Raqqa/ar-Rafiqa eine er
neute Bltiteperiode als wirtschaftliches Zentnun und
Fiirstensitz. Die mongolische Eroberung Mitte des 7./13.
Jahrhunderts setzte dieser Entwicklung ein jiihes Ende
(Abschnitt 8). Fiir die osmanische Zeit, im 10./16. Jahr
hundert, gibt es Hinweise auf eine Reaktivierung der
Stadtruine als osmanischer Vorposten (Abschnitt 9). Die
moderne Geschichte von ar-Raqqa beginnt im Jahr 1864,
als erneut eine osmanische Militiirstation eingerichtet
und eine aus Tschetschenen und Tscherkessen bestehen
de Kolonie gegriindet wurde (Abschnitt 10).

2. Quellen zur Stadtgeschichte

Nur wenige Autoren befassen sich ausfiihrlich mit der
islamischen Geschichte von ar-Raqqa. Fiir die Zeit der
islamischen Eroberung sind vor allen al-Balagun (gest.
279/892) und Ibn A'!am al-Kiifi (gest. 314/926)2 zu nen
nen, die zwei verschiedene ausfiihrliche Berichte tiber
die Eroberung von ar-Raqqa durch 'Iya9 ibn Ganm aus
arabischer Perspektive tiberliefern. Heide schrieben je
doch tiber zweihundertfiinfzig Jahre nach den Ereignis
sen und zu einer Zeit, in der die Entwicklung von ar
Raqqa ihren Hehepunkt als 'abbasidische Residenzstadt
bereits tiberschritten hatte. Insbesondere al-Balagurts
Bericht ist stark fonnalisiert und steht im Verdacht, feh
lendes Wissen tiber die Eroberungszeit durch eine Rtick
projektion spiiterer Verhaltnisse auszufiillen3. Seine
Hauptquelle fur die Geschichte der Doppelstadt war sein

2 Shaban, M. A.: Ibn A'!ham al-Kufi. In: EI2 In, 723.

3 AI-Baliiguri .unterstreicht die Bedeutung ar-Raqqas fur die
Eroberung dcr Gazira. Dies entspricht nicht der historischen Si
tuation. Die syrischen Chroniken, die die lokalen Verhiiltnisse
detaillierter widerspiegeln, erwiihnen in ihren Eroberungsberich
ten die Stadt Kallinikos nicht. Dagegen werden nUT ar-Ruhil' und
l:iarriin von den Stiidten dcr Diyar MU9ar genannt. Chronicon 775
II, iibers. Hespel, 150; iibers. Palmer (1993) 77; Chronicon 1234
I, iibers. Chabot, 256 f.; iibers. Palmer (1993) 162 f.
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Zeitgenosse, der Qii~l von ar-Raqqa DiiwLid ibn 'Abd al
f::Iamid. Dagegen spiegelt al-Kufis unabhangige Version
durch den Gebrauch an wortlicher Rede moglicherweise
lokale Traditionen und eine Literarisierung des Stoffes
wider. Uber die Zeit Hatiin ar-Rasfds in ar-RaqqaJar
Ratiqa gibt es keine aussagekriiftigen, zeitgenossischen,
lokalen arabischen Chroniken. Die friihesten iiberliefer
ten Originaldokumente zur Geschichte von ar-RaqqaJar
Rafiqa sind Miinzen. Der Mangel der arabischen Chro
niken wird teilweise kompensiert durch die lokalen
christlichen Chroniken in syrisch-aramaischer Sprache.
Aus der Zeit des Baues von ar-Rafiqa stammt die anony
me Chronik von 775 n.Chr. Erst Jahrhunderte spiiter
wurden die anonyme Chronik. von 1234 n.Chr. und das
Geschichtswerk Michaels des Syrers (gest. 596/1 199)
kompiliert, doch greifen diese Berichte auf wesentlich
iiltere christliche Chroniken zurUck. Dies ist fur ar
RaqqaIKallinikos hauptsiichlich die Chronik des jakobi
tischen Patriarchen Dionysius von Tell Malfre (gest. 230/
845), der ar-Raqqa und seine Kloster personlich kannte4•

Der friiheste arabische Augenzeugenbericht stammt
aus dem Jahr 271/884-5 als ar-Raqqa/ar-Rafiqa schon
begann zu verfallen. Sein Verfasser ist AQ.rnad ibn a!
Tayyib as-Sarabsf (gest. 286/899)5, der im Verlauf einer
Militarexpedition das BaIJb-Tal durchquerte. Auch alle
anderen arabischen Chroniken und Berichte wurden
nach der grol3en Zeit von ar-RaqqaJar-Rafiqa verfal3t.
Uber ar-Raqqa/ar-Rafiqa geben al-Ya'qubf (gest. 284/
897)6 und at-Tabarf (gest. 310/923) soweit es die Reichs
geschichte betriffi Auskunfi. Al-Azdf (gest. 334/945) er
wiihnt sie nur in soweit es die Geschichte der Stadt Mo
suI beriihrt. In der gleichen Epoche schrieb auch der in
ar-Raqqa ansassige al-Qusairi (gest. nach 334/945-6)7
den Tiirlb ar-Raqqa, die Geschichte von ar-Raqqa. Das
Werk gehOrt zu der Gattung von Biographiensammlun
gen von Prophetengenossen und f::Iadf!-Tradenten, die
mit dem jeweiligen art in Verbindung standen. Wenig
lal3t sich fur die Geschichte und Kultur von ar-Raqqalar
Rafiqa aus al-Qusains Werk gewinnen. Nur auf den letz
ten Seiten, wenn al-Qusain seiner eigenen Zeit nahe
kommt, werden Ortlichkeiten im Stadtgebiet von ar-

4 Siebe. Beitrag V von Chase Robinson in diescm Band.

s Rosenthal (1943).

6 Zu den Quellen von al-Ya'qubi siehe Millward (1971-2).

7 Zur Biograpbie: Oahabi, Ta~ira III, 846 f; Brockelmann,
GAL SI, 210; ZirikH (1995) VI, 138; an-Na'sani in: al-Qusain,
Tang, cd. an-Na'san"i, zay; ed. ~ali~, 5-8. Vgl. die Erwiihnungen
bei Sam'ani, Ansab, ed. al-Barodi II, 196; III, 84f; Ibn al-'Adim,
Bugya IV, 1950. Schuler: Na~r ibn Mul;Jarnmad ibn Al,unad ibn
Ya(qub ibn Man~iir ibn Abi Na~r aFfusi al-(Attar al-I:Iafi~ (gest.
383/983-4' Dahabi Tiirili 381-400, 70). Sein Wcrk, der Tarib ar
Raqqa, ~de 573h 177:8 in Alexandria untcr dem I:Iarrancr Ge
Ichrten Abu t-Tana' Hammad ibn Hibat Allah al-I:Iarrani (gest.
598/1202) gcle;en; Sabawi, l'Ian, iibcrs. Rosenthal, 466, Anm. 5.

RaqqaJar-Rafiqa benannt. Ibn f::Iauqal (gest. nach 378/
988)8 lebte eine Generation spater und stanunte aus
Nordmesopotamien. Er war Augenzeuge des Nieder
gangs von ar-RaqqaJar-Rafiqa unter den f::Iamdaniden
und beschrieb ihn.

Zweieinhalb Jahrhunderte spiiter widmete Yaqut
(gest. 626/1229) mehrere Lemmata in seinem geographi
schen Worterbuch der Topographie von ar-Raqqa, ar
Rafiqa und den Orten ihrer Umgebung9. In den histori
schen Abschnitten greift er hauptsiichlich auf al-Bala
guns Eroberungsgeschichte zurUck, aber er kennt die
Region auch aus eigener Anschauung lO• Yaqut schrieb in
der Ayyi:ibidenzeit noch vor der Katastrophe der mon
golischen Eroberung. Eine Generation spiiter lebte Ibn
Saddad (gest. 684/1285). Er arbeitete als Sekretiir am
Hofe des Ayyi:ibiden an-Na~ir Yusuf in Aleppo. AIs Ge
sandter bereiste er die Gazira am Vorabend der mongoli
schen Eroberung. Die Geschichte und Topographie ar
Raqqas bilden einen ganzen Abschnitt in seinem geogra
phisch-historischen Werk l1 • Zu jener Zeit war ar-Raqqa
wieder eine beachtliche Provinzstadt geworden. Der

8 Miqucl, A.: Ibn I:Iaw)caI. In: Ee III, 786-789.

9 Yaqut, Buldan I, 74 (al-AbaliJ}=pI. von al-Bali\.J), 443 (Bab
al-Oinan, Hain vor einem der Tore von ar-Raqqa), 447 (Bab Lu~.
Dorf zwischen Harriin und ar-Raqqa), 453 (Bagaddii, Dorf ZWI

schen ar-Raqqa 'und Ra's al-'Ain), 454 (Bagarwan, Dorf in den
Diyiir Mu4ar), 477 f (Balis), 481 (Bamarda, Dorf zwischen I:Iar
ran und ar-Raqqa), 631-633 ([Gabal] Bisr), 667 f (BIn-as, Ort
moglicherweise nahe bei ar-Raqqa), 734 (al-BaIil)), 826 (Ta?il,
Ort auf der Ostseite des Euphrats zwischen ar-Raqqa und Balis),
864 (Tall B$a=Tall Ma4ra) , 864 (Tall Bani Sayyiir, Ort zwi
schen ar-Raqqa und Ra's al-(Ain), 864 (Tall BalQJ, Ort am Bal"i'.\.J
in der Niihe von ar-Raqqa), 867 (T,!lIl Zagan bei ~.-Raqqa), 869 f
(Tall M$ii); II, 84 f, ([Qal'at] Ga'bar), 125 (G1Oan, s.o.), 201
(l:iabis; Fricdhofbei ar-Raqqa), 278 (.I:li~n ~slama), 334 (l:ium
ran, Ort bei ar-Raqqa), 359 (I:Iaura, Dorf ZWischen ar-Raqqa und
Balis), 394 (al-l)anuqa, Stadt [madina] am Eupbrat bei ar-R~q.

qa), 538 f. (Daman, 5 Parasangen von ar-Rafiqa vor dcr Mun
dung der Kanak an-Nihya und al-Yiha; vgI. Tabari ill, 2200),
662 (Dair ar-Rwnman, grolkr bcduinischer Marktort und Rast
platz von Karawanen zwischen ar-Raqqa und dem Ijabiir) , 664
(Dair Zakkii), 684 (Dair al-Qa'im al-Aq~a), 725 (ag-Oahbfln"iya),
734 f. (ar-Rafiqa), 75 I f (Raba9 ar-Rafiqa=ar-Raqqa), 799 f (ar
Raqqatfln), 802-804 (ar-Raqqa, ar-Raqqa al-Bai9a~, Ra'.lqa.Wasi!,
ar-Raqqa as-Saudii'), 826 (Rawab"i Bani Tamim, un Dlstnkt von
ar-Raqqa); III, 358 (Sainf1n, Dorf zwischen ar-Raqqa und ar-R~
ba), 402 f. (~iff"m), 689 ('Afza, Dorf bci ar-Raqqa am Eupbrat
ufer), 752 ('Aizara, Dorf am Bal"i'.\.J, 6 Meilcn oder 12 km nord
lich von ar-Raqqa; moglicherweise mit BS 025, vielleicht auch
BS 021 zu identifiziercn; Bartl [1994a] 199), 860 f (al-Fura!);
IV, 106 (Qa~r al-Abyac;l), 112 (Qa~r as-Salam), 161 (Qalas, ver
mutlich Verballhomung von QalIiniqos), 211 (al-Qiyar, Dorf
zwischen ar-Raqqa und ar-Ru~iifa), 489 (Marg ac;l-Qayazin, Ort
bei ar-Raqqa), 531 (ai-Miska al-Kubra und ai-Miska a~-~~gra,

zwei Dorfer in der Niihe von ar-Raqqa am Bal"i'.\.J; nach emem
Vorschlag von K. Bartl vielleicht BS 016 und BS 017), 611
(Maqyala, Ort bei ar-Raqqa), 840 (Nahr Sa'id, Kanal), 862 (Nahr
an-Nil, Kanal), 889 f (Wasi! ar-Raqqa, Dorf bel ar-Raqqa),
961 f. (Hiraqla), 994 (al-Hani wal-Mari).

10 Zu den Quellen von Yaqut vgl. Heer (1898).

II Ibn Saddad, A(laq ill, 69-82.



II. Die Geschichte von ar-Raqqa/ar-Rafiqa 11

Herrschaft der Zangiden und Ayyiibiden verdankt sie
den urbanen Wiederaufstieg. Ibn ~addad erlebte aber
noch die Verwiistung der Euphratregion durch die Mon
golenkriege. Sie setzten dem Leben in der Stadt ar-Raq
qa ein Ende. Ein paar Erwiihnungen finden sich noch in
osmanischen Texten und in Reiseberichten von Europii
em aus dem 10./16. Jahrhundert.

Die ersten Chroniken, die die Geschichte der Stadt
und der Region danach ansprechen, entstanden im 20.
Jahrhundert. Es sind dies die Werke der Aleppiner Lo
kalhistoriker al-Gazzi (gest. 1351/1933) und a!-Tabbal]
(gest. 1370/1950-1), die iiber ar-Raqqa im Zusammen
hang mit der Militiirexpedition des Aleppiner Gouver
neurs Turraya Pasa in die Euphratregion im Jahr 1281/
1864 berichten. In gewisser Weise ziihlen auch die Wer
ke zweier Lokalhistoriker und Schriftsteller, die in den
sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts schrieben, dazu.
'Abd as-Salam al-'Ugaili aus ar-Raqqa und 'Abd al
Qadir lAyyas aus Dair az-Ziir l2 berichten von der Um
wandlung der Euphratregion von einem Nomadengebiet
zu einer Landwirtschafts.region mit urbanen Zentren.

3. Die Stadt ar-Raqqa in friihislami
scher Zeit

3.1. Der Name und die Lage von ar-Raqqa

Die Stadt ar-Raqqa 13 Iiegt am linken Ufer des mittleren
Euphrat l 4, beim ZusammenfluJ3 mit dem Nahr al-BaI1l]15:
"Er bewiissert die Doner (qurii), Landgiiter (maziiri J
und Haine (basatln) von ar-Raqqa I6," so schreibt yaqut.
Eine altorientalische Besiedlung auf heiden Seiten des
Nahr al-Balil] bezeugen der Tall Zaidan, der im 7./13.
Jahrhundert von Yaqut Tall Zagan oder Tall Zagan ge
nannt wurde17, sowie der Tall al-Bila, der als altorientali-

12 'Ugaill (1965) und 'Ayyas (1969), insb. 17-31.

13 Erwiihnungen von ar-Raqqa und ar-Rafiqa bei den Geogra
phen: I~taJ.ui, Masalik, 75; und in dcr Folge spiiter Idrisl, Nuzha,
665; Ibn l:IauqaJ, ~Ura, 225 f; MuqaddasI, AJ:1san, 54, 137, 145;
Yaqut, Buldiin II, 734-735 (ar-Rafiqa), 802-804 (ar-Raqqa). In
modemen Kartenwerken Cornu (1985) 21 f.

14 Zur geologischen Topographie des Balll]-Tale:s vgl. Ha
bannakeh (1972) 3-31; Schinne:r (1987).

15 Yaqut, Buldiin I, 74, 734 f; Ibn lJurradagbih, al-Masalik,
175' ihrn folgt Ibn Rustah A'laq, 90; Suhrab, 'Aga'ib, 12,55. Zu, , 2
Ibn Rustah vgl. S. Maqbul Ahmad, Ibn Rusta. In: EI ill, 920-1.
Cornu (1985) 16.

16 Yaqut, Buldiin I, 74 (al-BaI1l]).
17 Yaqut, BuJdiin 1,867; II, 906. Der antike: Name war Zcnodo

rion; Sarre: - Herzfc:ld (1911-1920) II, 350; Kohlmeye:r (1984)
106-108.

sche Stadt Tuttul identifiziert wurde l8 und auf dessen
Anhohe das Kloster Dair Zakka lag. Am Euphrat, siid
lich vom Tall al-Bila, griindete Seleukos II. Kallinikos
(reg. 246-226 v.Chr.) zwischen den Jahren 244 und 242
v.Chr. eine Stadt und nannte sie Kallinikosl 9. Nach ihrer
Zerstorung im Jahr 542 n.Chr. durch den Sasanidenherr

scher ijusrU I. Anusirwan (reg. 531-579 n.Chr.) baute

der Kaiser Justinian I. (reg. 527-565 n.Chr.) die Stadt
schon bald im Zuge umfangreicher Befestigungen der
byzantinischen Grenze am Euphrat wieder auf. Die hel
lenistische Stadt Kallinikos nahm ungefahr ein Rechteck
von 1.400 x 900 m ein. Nachweisen lassen sich nur Teile
der nordlichen, ostlichen und der siidlichen Umfassungs
mauer. Die genaue Lage der westlichen Begrenzung ist
nicht zu ermitteln20. Etwa 1.200 m nordostlich von Kalli
nikos, an der Siidostecke von Tall al-Bila, befand sich
ein wahrscheinlich romisch-byzantinisches Lager2\.

1m Gegensatz zu syrischen und griechischen Quellen
wird die Stadt in islamisch-arabischen Werken immer
ar-Raqqa, die Ufermarsch, genannt, welches eher eine
beduinische, denn eine urbane Perspektive auf die Ort
lichkeit formuliert22. Dazu schreibt Ibn ~addad:

Hisam ibn al-Kalbi23 berichtet: Es wurde ar-Raqqa
genannt, da es am Ufer des Euphrats liegt und jegli
ches Gebiet, was am Ufer eben und erhoht Iiegt, eine
Raqqa ist24 •

Und Yaqut al-l:Iamawi erkliirt den Namen, wie folgt:

Ar-Raqqa [...] In der Wurzel bedeutet es jedes Land
neben einem FluJ3bett, auf dem sich das Wasser [bei
einer Uberflutung] ausbreitet. Ihr Plural ist riqiiq.
Jemand anderes sag!: ar-riqiiq ist der weiche, leh
mige (at-turiib) Grund. AI-A~mali25 sagt: ar-riqiiq ist

18 Schinne:r (1987). Ausgrabungen seit 1980, Strommenger
(1981) und folge:nde Ausgaben der MOOG.

19 Michael V.vn, 78; iibe:rs. Chabot I, 121. Die in der Lite:ratur
anzutreffende Idenrifizierung von ar-Raqqa mit Nikc:phorion ist
falsch. Nike:phorion liegt am Obc:rlauf des BalitJ. Zur philolo
gischen Kliirung ausfiihrlich Beitrag IV von T. We:be:r.

20 Khalaf - KoWme:yer (1985) 136 f, 147. S. Karte Taf. 19.

21 Khalaf-Kohlmeye:r(1985) 137.

22 Das Wort rqiiqii (payne-Smith [1897-1901] 3974) findet
sich als Be:zeichnung fUr Ufcnnarsch auch irn Syrisch-ararnai
schen sowie im Akkadische:n als raqqatu "Sumpf" (v. Soden
[1965-1981] 958) wie:de:r. So ist eine iilte:re Be:ze:ichnung von
Kallinikos als ar-Raqqa nicht ausge:schlossen, abe:r auch nicht
bele:gt. Vgl. al-Hilou (1986) 188.

23 Abu I-Mundir Hisiim ibn Muhammad ibn as-Sa'ib al-Kalbi,
gest. 204/819 odcr 2061821. Brock~lmann, GAL S I, 211.

24 Ibn Saddad, A'laq Ill, 69.

25 Abu Sa'Id 'Abd aI-Malik ibn Quraib al-A~ma'I, Ie:btc von
e:twa 123/740-1 bis 213/828. Er war Philologe und Lellikograph
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die weiche Erde ohne Sand und rezitiert: Wie es teils
seichtes Ufer (ar-riqiiq) und teils Sandgrotte (al
bamr) heil3t, dann wenn beides Zerstorungen der
Heftigkeiten des Regens sind26.

Da der Name ar-Raqqa nur der Ausdruck fur eine be
stimmte morastige Flurformation darstellt, die das
Euphratschwemmland beschreibt, wurden von den Ara
bern mehrere Ortlichkeiten an der BalIO-Miindung ar
Raqqa genannt (vgl. Taf. 7, Ansicht von Nordwesten)27.
Die bedeutendste Stadt im Miindungsgebiet war ar
Raqqa al-Baitjii J

, das Weil3e ar-Raqqa, welches das alte
Kallinikos bezeichnet. 1m zwanzigsten Jahrhundert 1au
tete die F1urbezeichnung fUr jenes Schwerrunland zwi
schen ar-Raqqa und dem Tall zaidan Mustagidd Nu'
qaib28 . Herzfeld kannte eine Ansied1ung bei dem qua
dratischen Minarett, die a1s Ma "danat Munai.tir bekannt
war. Die modeme Ortschaft an dieser Stelle heillt al
Mislab29 Die Farbangabe "Weill" fur ar-Raqqa kann
moglicherweise spater eine metaphorische Konnotation
bekorrunen haben und auf die umayyadische Gesinnung
der Bevolkerung bezogen worden sein30. Das zweite 10-

am Hofe Hiiriin ar-Rasids. Ibn al-'Adim, Bugya III, 1416. Lewin:
al-A~ma'l. In: EI2 I, 717-719. Abdur Rahman (1938) 77.

26 Yaqut, Buldiin II, 802. Eine albnesopotamische Deutung der
Namen ar-Raqqa und ar-Rafiqa, wie sic Herzfeld in Sarre 
Herzfeld (1911-1920) I, 159, vorschlug, ist abzulehnen, da der
altmesopotamische Name der Siedlung eindeutig als Tuttul be
stimmt ist. Der infrage kommcnde altmesopotamische Ort
Rapiqu wird dagegen weiter siidostlich am Euphrat mit dem Tall
Anbar in der Niihe des Sees Haur al-J:Iabbiiniya lokalisicrt; Tii
binger Atlas des Vorderen Orients, Karte BIV 10 und 13 sowie
Nashef (1982) 224. FUr die Diskussion urn den Ortsnamen und
die Topographic danke ich M. Krebcrnik, Jena.

27 Auf Karten wird daber hiiufig an der Stelle der Ruine von ar
RaqqaIKallinikos dieser Name eingetragcn, was vielfach zu einer
Verwechslung von Flur- und Ortsbezeichnung fuhrt.

28 Yaqut, Buldiin II, 802. Ibn Faqih, Mu1)tasar, 120: ,,Bei Gott,
fur ar-Raqqa al-Bai4a' gilt, daB sie einzig is!, schoner als al
Ba~ra und fur ar-Rafiqa gilt, daB sie wasserreicher als Ubulla
[Stadt am Tigris, Yaqut, Buldiin I, 97] ist." Es ist aber unwahr
scheinJich, dal3 Ibn Faqih die Region selbst bcreiste, vg!. Masse,
H.: Ibn Faqih. In: Ef 1II, 761 f.

29 Habannakeh (1972) 133 nennt nur Mustagidd Nuqaib, die
Flurbezeichnung. Khalaf - Kohlmeyer (1985) 134, dort Abb. I,
auf einer europiiisch bcschriftetcn Karte des Jahres 1960 wird der
Ort falschlicherweise als Masgid Nuqaib eingetragen. Diese Be
zeichnung diirfte jcdoch einer falschlichen Identifizierung der
Flurbezeichnung mit dem Ort der Ruine der urnayyadischen Ver
sammJungmoschec cntspringen. Als erster bcncnnt 'Abd al-J:Iaqq
- [$alibl] (195 J) 158 (arab.) die Siedlung selbst mit al-Mislab;
auch bei J:IassUn (1993) 235; vg!. auch Habannakeh (1972) 131 f.
Fiir die Diskussion der moderncn Namen und Flurbczeichnungen
clanke ich MuJ:1ammad Mifta.J:t.

30 Als cler Bruder des erstcn 'abbasidischen Kalifcn Abu 1·'Ab·
bas, Abu Ga'far, der spiitere al-Man~Ur, ar-Raqqa irn Jahr 132/
749-50 passierte, zeigte die Bevolkerung die urnayyadische Far
be Weil3; Tabari III, 56 f.; iibers. Alden, 180 f.; Ibn al-Afu,
Kamil v, 333; cd. Beirut, 435. Vg!. Bikhazi (1981) 159. TIm
Sa'id, Gugrafiya, 155, der Mitte des 13. Jahrhunderts die Gazira
bereiste, crkliirt den Namen ar-Raqqa al-Bai9a' mit der Farbe

kal bedeutende ar-Raqqa war ar-Raqqa as-Saudii ~ die
Schwarze Raqqa. Dieser Ort lag in der Nahe, ostlich der
historischen Miindung des Ball1)31:

Unterhalb von ar-Raqqa, eine Parasange [etwa sechs
km] entfemt lag ar-Raqqa as-Sauda' [das Schwarze
Raqqa]. Es ist ein groBes Dorf mit vielen Garten, die
vom BaHt bewassert werden; das ganze hangt zu
sarrunen32.

Anhand eines umayyadischen Dichters und eines I:Iadl!
Tradenten weist M. I:IassUn nach, dal3 der Begriff ar
Raqqatiin, die Beiden Raqqas, schon in umayyadischer
Zeit gebriiuch1ich war und sich auf das Weille und das
Schwarze ar-Raqqa bezog33. Dariiber hinaus berichtet a1
Balaguri unter den Ereignissen der ersten lahrzehnte der
islamischen Zeitrechnung, dal3 zwischen ar-Raqqatan
der FIu13 al-BallO fliel3t34. Der Geograph Suhrab, auch
Ibn Serapion genannt, besagt, da/3 ar-Raqqa as-Sauda'
ostlich des Ba1il) lag35 . Spater, nach dem Bau von ar
Rafiqa, wandelt sich der Begriff ar-Raqqatan und be-

des Sandes und der Mauern. Der Sand bei ar-Raqqa ist eher
braunlich-rot. Die Stadtmauem von Kallinikos besal3en zumin
dest teilweise cine Kalksteinfront aus byzantinischer Zeit; Khalaf
- Kohlmeyer (1985) 139. In der Dichtung von Abu )-Firas,
Dlwiin, 8 (qa~lda 7), wird der Name ar-Raqqa al-Bai4a' auch ver
wendet als Gegensatz zu Sarlig as-Sauda'.

31 Ibn I:.Iurradiigbih, Masalik, 175: ,,ocr BalltJ entspringt von
der Quelle ag-l)ahbiina in der Region J:Iarriin. Er miindet in den
Euphrat unterhalb von ar-Raqqa al-'Auga' [die GekrUrnmte]". Es
handelt sicb hier wahrscheinlich urn eine Fehlschreibung von ar
Raqqa as-Sauda'. Der Zeitgenosse Ibn Rustah, A'liiq, 90, be
nutzte das Werk von Ibn ijurradaQbih, schreibt aber an dieser
Stelle ar-Raqqa as-Sauda '. Ar-Raqqa as-Sauda' wird dariiber
hinaus in einem Gedicht des umayyadischen Dichters 'Ubaid
allah ibn Qais ar-Ruqayyat (gest. ca. 801700) erwiihnt; Ruqayyat,
Dlwiin, 285; Abu Tamrniim, Wa1;Jsiyat, 263; Yaqut, Buldiin I,
631. Vg!. auch Suhrab, 'Aga'ib, 12,55.

32 Yaqut, Buldiin II, 804.

33 J:IassUn (1993) 238-236 verweist bei seiner Bestimmung des
umayyadischen ar-Raqqatiin auf zwei Gedichte des umayyadi
schen Dichters ar-Ruqayyat (Buldiin II, 799, 803; auch hei Ibn
'Asiikir, Tii.riI), l:Jarf al-cain, 43, I~fahiinl, Agiini V, 80, 89; Ruqay
ya!, !?lwiin, 164, 222) sowie auf einen J:Iadl!-Tradenten Yiinis ibn
Abi Sablb, der sich im Gesprach mit Ta'us ibn KaisUn (gest.
106/725) befindet (QuSam, TariIJ, cd. an-Na'siini, 141, cd. $ali1:J,
156) und. dabei ar-Raqqatan erwiihnt. In umayYadischer Zeit er
wiihnte Gahsiyiiri, Wuzara', 72, eine weitere Ortlichkeit mit ei
nem Farbnamen, a/-ljamra~ "die Rotc". Moglicherweise handelt
es sich urn denselben Ort, den Yaqut, Buldiin II, 334, mit ljum
ran bezeichnet. Moglicherweise bczieht sich G. Balbi, Viaggio,
77, irn Jahr 1579 mit dem Ortsnamen E/amora auf a/-ljamra ~

nachKhalaf- Kohlmeyer (1985) 153. G. Bell (1911) 55 erwiihnt,
daB sic zu einem ar-Raqqa a/-.!famra gefiihrt worden sei. Ar
Ruqayyiit erwiihnt eine weitere Ortlichkeit bei ar-Raqqa mit dem
Namen a/-Qa/as (Ruqayyat, Dlwiin, 222; Yaqut, Buldiin IV,
161), bei der es sich vermutlich, wie Musil (1927) 329 f. an
nimmt, urn cine Verballhornung von Kallin.ikos handelt.

34 Balaguri, Ansab, cd. Goitein V, 322 f.

35 Suhrab, 'Aga'ib, 12,55.
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zieht sich dann auf die neue <abbasidische Doppelstadt.
Der historische Ort ar-Raqqa as-Sauda' wurde von Herz
feld und M. I:IassUn mit dem heutigen DorfRaqqa Samra
identifiziert, welches allerdings westlich des heutigen
Verlaufes des Balil].liegt36.

3.2. Die arabische Eroberung von ar-Raqqa

Mit der sasanidischen Eroberung geriet auch das byzan
tinische Kallinikos unter persische Herrschaft. Sie dau
erte von 60617 bis zun1 Friihsommer 628 n.Chr. Ibn
N!am al-Kiifi zufolge hatten die Sasaniden die herr
schende lokale Familie von Patrikioi in der Stadt ent
machtet. Nach der Riickeroberung der Region war Hera
klius (reg. 61Q---{)41 n.Chr.) mit dem Verhalten der Stadt

wiihrend der Besatzungsperiode unzufrieden und iiber
trug Kopten die Herrschaft in der Stadt37.

Heraklius organisierte die wiedergewonnenen Ge
biete in der Osrhoene, den spiiteren Diyar Muc;iar, wie
zuvor in der Form eines Dukat. Vermutlich hatte der dux
Osrhoene seinen Sitz im befestigten Edessa/ar-Ruha'38.
Zur Zeit der Eroberung durch <Iya<;l ibn Ganm war je
doch die Stadt Kallinikos, al-KUfi zufolge, wieder in der
Hand eines Patrikios gewesen, der einer alten Farnilie
von Patrikioi angehOrte. Dieser habe dann mit den Mus
limen die Ubergabeverhandlungen gefuhrt39.

Die Chroniken geben die Chronologie fur die islami
schen Eroberungen in der Gazira widersprucWich wie
der. Unter Berucksichtigung dessen, dal3 die absolute
Chronologie nach Higra-Jahren erst sehr viel spiiter be
stimmt wurde, versucht N. Posner eine Rekonstruktion
der relativen Abfolge der Ereignisse. Ein erstes kurzes
Auftauchen von islamischen Armeen vor ar-Raqqa fand
wahrscheinlich schon im Jahr 15/636-7 statt40. 1m Jahr
17/638 besetzten dann islamisch-arabische Truppen aus
dem Irak unter <Iya<;l ibn Ganm kurzfristig die Gazlra.
Sie befanden sich auf ihrem Weg nach Syrien zun1 Ent-

36 Bell (1911) 55. Sarre - Herzfeld (1911-]920) I, 156 f.,
159 f., fmdet dort gepresstes Glas in der gleichen Art, wie er es
auch in ar-Riifiqa findet. Schirmer (1987) 62 f., der die Land
schaftsgeschichte untersucht, macht rom Verlauf des Bali!]. in
diescm Abschnitt keine genaucn Aussagcn. Doch scheint ein
Veriauf des Balihs westlich von Raqqa Samra nicht ausge
schlossen; siehe a~ch Karte S. 61. I:IassUn (1993) 225.

37 Zur byzantinischen Militiirorganisation in der Osrhoene/
Diyar Mu<:!ar nach 628 n.Chr. siehe Schmitt (2001) 204-206.

38 Schmitt (2001) 200.

39 Kiifi, Futiil:J Y, 328. Schmitt (2001) 219 Anm. 1~8, vennutct,
daB es sich bci den Kopten moglicherweise urn in Agypten aus
gehobcne Truppcn handeln konnte. Damit ware abcr cine Besat·
zung friibestcns nach Mitte .629 n.Chr. moglic~, nach ~er byzan
tinischen Wicdereinnahrne Agyptens und moghcherwelse mfolge
cines Hilfszuges zugunsten des aufstiindischen persischen Gene
rals Sahrbariiz.

40 Tabari II, 2394, iibers. Friedman, 182.

satz der Stadt EmesaIJ:Iim~, das von Byzantinern und ih
ren Hilfstruppen zu dieser Zeit belagert wurde. Kallini
kos wurde dabei - nach a~-Tabari - von Suhail ibn <Adi
auf dem Verhandlungswege eingenommen. Eine kurze
Passage bei Pseudo-al-Waqidi bezieht sich wahrschein
lich auf diese erste Einnahme von Kallinikos: Der Patri
kios der Stadt namens yiiJ:tanna war zun1 Widerstand
gegen Suhail ibn <Adi entschlossen. yiiJ:tanna war Unter
gouverneur eines Sahriya<;l ibn Faritiin von Ra's al-<Ain,
dessen Name eindeutig persischen Ursprungs ist. Die
Bevolkerung von ar-Raqqa (ahl ar-Raqqa) jedoch bot
'IY119 ibn Ganm die kampflose Ubergabe an, als sich
dieser in Balis befand. <Iya<;l beaufuagte Suhail ibn <Adi
dann, die Bedingungen fur die Ubergabe auszuhandeln.
Die arabisch-islamische Oberhoheit wiihrte nur kurz, da
die Stadt bald ein zweites Mal eingenommen werden
mul3te.

Wahrscheinlich erfolgte ein zweiter arabischer An
griff auf ar-Raqqa - nun mit dem ZieI der dauerhaften

Eroberung der Gazira - nach dem Sa<ban des Jahres
18/August 639 ebenfalls unter Fiihrung von <Iya<;l ibn
Ganm. Diesmal marschierte er von Syrien aus entlang
des Euphrat. Die Eroberung der Diyar Mu<;iar war strate
gisch notwendig geworden; denn im Jahr zuvor war dem
byzantinischen Alliierten, dem Gassanidenflirsten Gaba
la ibn Aiham mit der woW iibertriebenen Anzahl von
30.000 Araber die Flucht iiber das Gebiet von ar-Raqqa
in das byzantinische Anatolien gelungen. Er hatte damit
deutlich gemacht, daB das Balil].-Tal Fluchtweg fur wei
tere Araber sein konnte und umgekehrt die Byzantiner
iiber diesen Weg Einflu13 auf Bevolkerung und Stiimme
im Kalifat ausiiben konnten. Abu <Ubaida ibn Garriil:t
(gest. 18/639)41, der Gouverneur von Syrien, rief den

Herm von ar-Raqqa - Pseudo-al-Waqidi zufolge - zur
Annahme des Islam auf. Ar-Raqqa wurde von <Iya<;l ibn
Ganm nach kurzer Belagerungszeit durch einen Schutz
vertrag eingenommen, nachdem er zuvor die Umgebung
der Stadt mitten in der Erntezeit zu verwiisten begonnen
hatte. Verhandlungsfuhrer auf Seiten ar-Raqqas war der
Patrikios der Stadt. Als Griinde fur die Ubergabe er
scheinen der drohende Verlust der Ernte und die stra
tegisch tmgUnstige Lage zwischen dem islamischen Irak
und Syrien gewesen zu sein. Uber diese Einnahme gibt
es zwei ausfuhrliche Berichte von al-Balaguri und al
KUfi. Die Einnahme von ar-Raqqa wird von al-Balagun
mit vielen Details geschildert und nirnmt daher einen
herausgehoben Platz in den Beschreibungen aus der Er
oberungszeit ein. Jedoch ist die Historizitiit, wie die ge
samten Berichte aus der Zeit der friihen Expansion
(fUtUb), in Zweifel zu ziehen und zu priifen. Die von ihm

4\ Gibb, H. A. R.: Abii <Ubaydah al-J2iarriiI:J.. In: Ef I, 158 f.
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herausgestrichene Schliisselstellung von ar-Raqqa fur
die Eroberung der Gazfra diirfte auf den von i1un er
wahnten Informanten und seinen Zeitgenossen Diiwlid
ibn 'Abd al-J:lamfd, den damaligen Qii~i von ar-Raqqa,
zuriickgehen42 . Die wichtigste byzantinische Stadt in der
Osrhoene und Schliissel zur Beherrschung der Region
war zu dieser Zeit nicht Kallinikos/ar-Raqqa sondern
Edessa/ar-Ruha'. Den zweiten ausfiihrlichen und von al
Balagurl unabhangigen Bericht tiber die Eroberung von
ar-Raqqa gibt Ibn A,!am al-KUfi. Zusatzlich zu al-Bala
guri berichtet er, da/3 die Verhandlungen von einem Pa
trikios namens BNTS, einem Mitglied einer lokalen Fa
milie von Patrikioi, gefiihrt wurden43 .

3.3. Die einheimische Bevolkerung von ar-Raqqa

In dem BaHl].-Tal und in ar-Raqqa lebten verschiedene
ethnische und religiose Gruppen zusammen. Vor allem
lebten in ar-Raqqa jakobitische Christen aramaischer
Sprache, aber auch luden und Angehorige der Religions
gemeinschafi der $iibier, deren Glaubensinhalte auf alt
mesopotamische Astralreligionen zuriickgefiihrt werden.

Ober die frUhe Beziehung zwischen den siegreichen
arabischen Muslimen und der christlichen, stiidtischen
Bevolkerung gibt der Obergabevertrag zwischen den
Bewohnern von ar-Raqqa und dem General 'Iya~ ibn
Ganm Auskunft. Dieser Vertrag wurde al-Balaguri von
dem Qa~i von ar-Raqqa, Dawlid ibn 'Abd al-J:Iamid rnit
geteilt. Er galt spateren Chronisten als Modell fur die
Regelung der Beziehungen zwischen Christen und Mus
limen in der eroberten Gazira.

Als ftinf oder sechs Tage [der Belagerung] vergan
gen waren, sandten sie deswegen den Patrikios
(bafriq) der Stadt zu 'Iya~, urn urn Sicherheit (amiin)
nachzusuchen. 'Iya~ machte einen Friedensvertrag

42 Vg!. c1azu Abu Yusuf, tIarag, tibcrs. Fagnan, 62 f. (S. 23 der
Bulaqer Ausgabc). Abu Yusuf, der 182/798 starb, sieht fUr die
Gazira c1as Vcrtragswerk von ar-Ruha' als bcdeutend an. Ar
Raqqa erwahnt er nichL

43 Erobcrung dcr Gazira und ar-Raqqas: Erster Angriffaus dem
Jrak. Tabar! II, 2499-2507, 2578, tibcrs. Juynboll, 80-88, 159 f.
(Tabar! neoot die Erobcrung an drei Stell co: Jahr 17 nach Saif
ibn 'Umar; Jahr 18 nach Ps.-al-Waqidi; Jahr 19 untcr Berufung
auf Thn Islfaq); Yaqut, Buldan II, 802 (Jahr 17 h.). Hauptangriff
von Syrien aus: Balagur1, FutD.1;J, 172-174 (dort c1as Jahr 18 h. mit
Berufung aufPs.-al-Waqidi); Ya'qubi, Ta.riJ.l. II, 172 (Jahr 18 h.);
Kufi, FutD.1;J I, 326-329. Ps.-al-Waqidi, FutD..!?, cd. BUlaq II, 60;
cd. I:IarfUs, 32 f. (Die Episode mit Suhail ibn 'Adi berichtet Ps.
al-Wiiqidi im Zusammenhang mit dem Angriff aus Syrien, sic
scheint abcr in den Zusarnmenhang des ersten Angriffes aus dem
Irak zu gehoren.); cd. Buliiq II, 61; cd. I:IarfUS, 32 f. (Aufrufvon
Abu 'Ubaida zur Annahroe des Islam). Zur Flucht von Gabala ibn
Aiham tiber c1as Gebiet von ar-Raqqa: A~ma'i, Ta.riJ.l., III f. Zur
Diskussion der Uberlieferungen, vg!. Mez (1892) 61-66, Posner
(1985) insb. 328-329 und Posner (1988). Zum Hintergrund der
Eroberung Kacgi (1992) 147-175, insb. 160, 171 f.

unter [folgenden Bedingungen], daB er ['Iya~] der
ganzen Bevolkerung Sicherheit garantiert fur sie
selbst, ihre Nachkommen, ihr Vermogen und ihre
Stadt. 'Iya~ sagte: 'Die Erde gehort uns, wir haben
sie unterworfen, und wir sicherten sie [uns].' So gab
er sie in ihre Hande unter der Auflage der Landsteuer
(al-bariig). Und er iibergab den Muslimen das, was
die Schutzbevolkerung [ahl arj-rjimma; d.h. Christen
und luden] nicht zuriicknahrn und ablehnte, unter der
Auflage [der zaWung] des Zehnt (usr). Er legte ih
nen [den ahl arj-rjimma; wortlich: auf ihre Nacken]
deshalb die Kopfsteuer (ffizya) auf. Er verpflichtete
jeden Mann einen Dinar jedes lahr [zu zaWen]. Er
nahrn davon Frauen und Kinder aus. Er legte ihnen
zusammen mit dem DInar [die Entrichtung] meh
rere[r] qafiz Weizen und etwas Olivenol, Essig und
Honig auf [zur Versorgung des Heeres]. Als al
Mu'awiya herrschte, nahrn er jene Kopfsteuer von
ihnen ein. Daraufhin offueten sie die Tore der Stadt
und richteten fur die Muslime einen Markt bei dem
Bab ar-Ruha' ein. 'Iya9 schrieb ihnen [den Schutz
brief, wie folgt]:

'1m Namen Gottes des barmherzigen Erbarmers.
Dieses ist das, was 'Iya9 ibn Ganm dem Yolk von ar
Raqqa gab am Tag, an dem er die Stadt betrat. Er gab
ihnen Sicherheit fur sich selbst, ihr Vermogen und
ihre Kirchen, die nicht zerstOrt und nicht zur Wohn
statt genommen werden sollen, solange sie die Kopf
steuer (ffizya) entrichten, die ihnen auferlegt ist und
sie keine feindlichen Handlungen wieder aufnehrnen
und unter der Bedingung, daB sie keine Kirche neu
erbauen und kein Kloster sowie keine Glocken
(niiqiisan) lauten und kein Osterfest (bii ulan) [of
fentlich veranstalten] und kein Kreuz [offentlich zei
gen]. Gott ist Zeuge und er ist ein treffiicher Zeuge.'
'Iya9 siegelte mit seinem Siegel.

Und man sagt auch, daJ3 'Iyii~ jeden Mann von
der Bevolkerung von ar-Raqqa auf [ZaWung von]
vier Dfnaren verpflichtete. Es steht fest, da13 'Umar
[ibn al-lja!tiib] daraufhin dann an 'Umair ibn Sa'd
schrieb, als er Gouverneur war, daB er jeden erwach
senen Mann von ihnen auf [Zahlung von] vier Dma
ren verpflichten sollte, so wie er das Yolk der Gold
wahrung (ahl arj-rjahab)44 verpflichtete45 .

Der Vertrag ist wahrscheinlich in Teilen fiktiv. Er legte
fest, daB den Christen ihre Vermogen, die Kirchen und
Kloster erhalten bleiben sollten. Ihnen war allerdings die

44 In den ehcmaligen byzantinischen Gebieten war der Geld
wnJauf durch den GoldsoJidus und spatcr durch den Golddiniir
gekcnnzeichnet.

45 Balagur1, Futiil:I, 173 f.
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Errichtung neuer Kirchen und die 6ffentliche zur Schau
stellung ihrer Glaubenssymbole verboten. In der umay
yadischen Zeit kam es jedoch noch zu einer Reihe von
neuen Kirchenbauten, Restaurierungen und Klostergriin.
dungen in Nordsyrien und Nordmesopotamien zum Teil
mit ausdriicklicher Billigung der Kalifen, insbesondere
in der Osrhoene46. Der Vertrag stellt daher weitgehend
eine Riickprojektion der Rechtsverhiiltnisse des 3.19.
Jahrhunderts auf die Eroberungszeit dar47

.

Die Bedeutung der jakobitischen Gemeinde von Kal
linikos und der umliegenden KlOster wuchs mit dem
Aufstieg der Stadt in frilh- 'abbasidischer Zeit zur Garni
sons·, Residenz- und dann zur Hauptstadt der westlichen
Reichshalfte. Dies geschah zu einer Zeit, in der die jako
bitische Kirche selbst einen Niedergang mit schweren
Krisen und Schismen erlebte. Die Kalifen nahmen Ein
fluB auf die Besetzung des jakobitischen Patriarchats.
Ar-Raqqa und die umliegenden Kloster wurden zu Zen
tren der Jakobiten. 1m Jahr 1070 seleukidischer Ara oder
141-2/758-9 wurde der Bischof von Kallinikos, Johan
nes (gest. 1076 seleuk. Ara, 147-8/764-5), mit Protektion
des Kalifen al-Man~Ur zum Patriarchen gewahlt48

. 1m
Jahr 1103 seleu1cidischer Ara oder 175-6/791-2, zur Zeit
Harlin ar-Rasi"ds, wahIte man Cyriacus (gest. 1128 se
leuk. Ara, 202/817)49 aus dem Bizuna-Kloster (s.u.) bei
ar-Raqqa zum jakobitischen Patriarchen, der dort in un
mittelbarer Nachbarschaft zum Kalifen auch seine Resi
denz nahrn50 . Herausragend ist die Synode in Kallinikos
zur Beendigung eines Kirchenschismas im Jahr 203/818.
Auf dieser Synode wurde am 24. Mul:Jarram 20311. 8.
818 Oionysius von Tell MaJ:u'e (gest. 230/845)51 zum Pa
triarchen gewahlt, dessen Chronik eine wichtige Quelle
fur diese Epoche darstellt52 . 1m lahr 1158 seleukidischer
Ara oder 232/846 wurde ein Monch aus clem Kloster
Mar Zakkai bei ar-Raqqa mit Namen Johannes zum ja
kobitischen Patriarch gewahlt53. Nicht nur Klagen tiber
die Behandlung der Christen durch Untergouvemeurc,
sondern auch kirchliche Streitigkeiten im Patriarchat,
wie Schismen, wurden in ar-Raqqa an HarUn ar-Rasi"d54

und spiiter an tAbdallah ibn Tahir (gest. 230/844), als

46 Hage (1966) 59-61

47 Zur Kritik an den Uberlicferungen aus der Erobcrungszeit
und insbesondcre der Vcrtrage vgl. Dennett (1950) 43 f.; Noth
(1973a, 1973b, 1994).

48 Rage (1966) 20f, 76.

49 Michael XlI. VllI; libcrs. Chabot TIl, 34 f.

50 Michael xn.m und V; iibers. Chabot ill, 11,21. Hagc
(1966), Tafel A.

51 Michael Xlll.I; iibers. In, 116. Baumstark (1922) 275.

S2 Michael XIUX,X; iibers. Chabot III, 39--45; Barhcbraus,
Chronieon Ecclesiasticum I, Sp. 345/346-353/354.

53 Michael XITI.r; iibcrs. Cbabot Ill, 116.

54 Michael XU.V; iibcrs. ill, 19-21. Abramowski (1940) 98 f.

dem Gouverneur der Westreiches55, zur Entscheidung
herangetragen. Trotzdem waren die Christen, insbeson
dere diejenigen in ar-Ruha'lEdessa, etwa ab der Zeit von
Harun ar-RasId und der Anarchie des folgenden Bruder
krieges und des Aufstandes der arabischen Hilfstruppen
zeitweise erheblichen Repressalien ausgesetzt56 . Mehr
fach werden Zerstorungen von Kirchen in ar-RuM' be
richtet57 Die BestimmW1gen im zitierten Schutzbrief von
llya<;i wirken daher wie eine nachtriigliche Rechtferti
gung zur Zerstorung angeblich widerrechtlich emchteter
Kultstatten. Mit dem Niedergang von ar-Raqqa/ar-Ra
fiqa wahrend des 4./10 Jahrhundert werden Nachrichten
tiber die dortigen Christen sehener. Die Gemeinden in
ar-Raqqa und im BalIb-Tal lassen sich aber bis in die
Ayytibidenzeit hinein nachweisen. Bis zum Anfang des
7./13. Jahrhundert ist ein Bischofssitz bezeugt58.

Fiir das Jahr 1183 seleuk. Ara (258-9/872) wird eine
Kirche in Kallinikos names Mar Tama (Thomas) er
wiihnt, in der der Maphrian Sergius ordiniert wurcle59.
Der Maphrian war das Oberhaupt der jakobitischen Mo
nophysitcn in den ehemaligen sasanidischen Gebieten
sowie der nommelle Stellvertreter des Patriarchen von
Antiochia. Er hatte seinen Sitz in der Regel in Takrit60

In der friihislamischen Zeit gab es zwei bedeutende
Kloster in ar-Raqqa, aus denen eine Reihe kirchlicher
Wiirdentriigem hervorgingen: der Dair Zakka und das
Blz11na-KJoster. Einige Belege deuten auf weitere, je
doch weit weniger bekannte Monchsk1oster in der Um
gebung61 . Das becleutendste der Kloster von ar-Raqqa
war das Zacchiius-Kloster, der Oair Zakka ('wnrii d-Miir
Zakkai). Es lag vor clem n6rdlichen ar-Ruha'-Tor von ar
RaqqaIKallinikos und konnte von M. Krebemik mit den
Ende der achtziger Jahre des zwanzigsten lahrhunderts
ausgegrabenen Klosterruinen auf dem Tall al-Bita iden
tifiziert werden. Yaqiit besagt daO es vor (bi-izidhi) clem
Tall Zufr ibn al-I:Iari! al-Kiliibi: lag62• Dies diirfte ein

~5 Michad Xllxn; iibers. Chabot Ill, 55-59; Barbebriius,
Chrooicon Ecclesiasticum I, Sp. 355/35~357/358.

56 VgL Michael XII.IV, V, IX; lihers. ill, 13 f., 18 f, 35-37.

57 Vgl. Michael Xli.VI, XIII; iibers. Chabot ill, 22, 61--64;
Barhebraus, Chronicon Ecclesiasticum I, Sp. 359/360. Vgl. Abra
mowski (1940) 104 f

58 Als jakobitischer Bischofssitz vgl. Chabot in: Michael, ed.
Chabot ill, 502. Letzte Erwiihnung als Bischofssitz Un Jahr ]207;
Chronicon 1234 TI, 349; iibers. Abouna, 260. Siebe aucb Beitrag
V von C. RobloSon.

59 Barhebraus, Chronicon Ecclesiasticwn ill, Sp. 205/206.
Musil (1927) 330.

60 Zum Maphrian des Ostcns in Takrit siehe Hagc (1966) 22
27.

61 Zu den Klostern: Krebernik (1991) 51-57; Vg!. K4werau
(1969) 112; Chabot in Michael m. 480 f, 497 (Liste der Bischo
fe von Kallinikos); Chrooicon 1234 II; iibers. Abouna, 260 (1207
n.Chr.). Siehc den Beitrag V von C. Robinson in dicscm Band.

62 Yaqiit, Bu1dii.n II, 664 f
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iilterer Name des Tall al-Bi'a sein. Die fiiiheste Erwiih
nung des Klosters ist fur das Jahr 519 n. Chr. bezeugt.
Bis zur Mite 4./10. lahrhundert wird es gelegentlich in
den schriftlichen Quellen erwalml.63 .

Zur Dair Zakka geh6rte nach al-Bakri das Gut (dai 'a)
a~-~ali~iya. Der 'abbasidische General 'Abd aI-Malik
ibn ~ali!)64, der 196/812 in ar-Raqqa starb, 5011 es ange
legt haben. Auch Yaqut erwiilmt a~-~alil:Uya, das er nur
aus der 'abbasidischen und ~amdanischen Literatur
kannte. Nach den Dichtern Muhammad (gest. 380/990)
und Sa'id ibnai Hasim, zusammen bekannt als al-ijali
diyani (gesl. 350/961), die ein Klosterbuch verfaJ3ten,
geh6rten zu dem Dorf as-~ali~iya bei ar-Raqqa auch der
Dair Zakka und der Ort Bityas; wobei Bityas nach ande
ren Aussagen auch ein Ort bei Aleppo sein k6nnte. Wie
sich das Verhaltnis zwischen dem Kloster und dem
'abbasidischem General Un einzelnen gestaltete, ist
unbekannl. Das Landgut a~-~aliJ:1iya galt als beliebter
Rastplatz fUr Jagdgesellschaften65 . Meinecke vermutete
eine Identitiit mit den Ruinen von a~-$~aila in der Nahe
des BaUb, etwa vier km nord6stlich von ar-Raqqa66 .

63 Strommenger und Schulze-Wischeler in Strommenger u.a.
(1989) 6-10; Zu den Schriftfunden und der Identifizicrung: Kre
bernik (1991) 41-57; Krebernik - Strommenger (1999) 137
(Plan). Zu den Mosaiken: Kalla (1991,1999). Yaqut gibtjedoeh
keinen Hinweis darauf, dal3 das Kloster noch zu seiner Zeit be
wohnt war. Yaqut, Irsad, ed. Margoliouth 11, 23-26; cd. Rifli'i
IV, 116-122, erwiihnt eine tragisehe homoerotische Liebesge
schichte beim Dair Zakka, die der hamdiinidische Dichter as
~anaubarl (gest. 334/945) als Zeitge~osse erziihlt. Urn von d~r
f<ilschJich unterstellten Schuld des Mordes freizukommen, wer
den die Miinche vom Amlr von ar-Raqqa al-'Abbas ibn Kaigalag
verpflichtet 100 Tausend Dirham zu zahlcn. Der Dair Zakka
findct sich nichl mehr in der Klosterliste fur die Jahre 1150 bis
1300 bei Kawerau (1969) 115-118.

64 Zur Biographie vgl. Bosworth, Ubers. Tabari XXX, 7 Anm.
20, 230 Anm. 802. Fishbein, Ubers. Taban XXXI, 64 ADm. 276.
Kenncdy (1981) 74-75,142. Bonner(1996) 86-92.

65 Zum Kloster Dair Zakka und a~-~ali~iya vgl. Bakri, Mu'
gam, cd. Wi.istenfeld II, 377 f.; cd. Saqqa' n, 582-584; I~fahiini,

Agaru XVln, 308. Der Text von al-Bahi verortet das Kloster in
cler Niihe von ar-Ruha', was eine Fehldeutung von Bab ar-Ruha'
darstellt. Die Aussagen der ljalidiyiini fmden sich bei Yaqut,
Buldiin It 667 f (Bityas); II, 664 f (Dair Zakka); nI, 363 (as-~a

lll!iya). SabuSti, Diyarat, 218. A~-~aliJ;Uya wird aul3erdern in
einer Qa~ida von aJ-Bu1;ltun, Diwiin I, 24, auf Mul).ammad ibn
Yusuf urn 220/835 genannt. Zu den ljalidiyiini als Quelle von
Yaqut s. Heer (1898) 23, 35; Bockelrnann, GAL I, 136; S I, 226.
Zu Muhammad ibn Yusuf vgl. Beitrag IX, Abschnitt 6. Vgl. zurn
Kloster auch Hage (1966) 109.

66 Heusch - Meinecke (1985) 98-101. Meineckes Argument
fur die Bestimmung liegt im Bauschmuck, den er in die Griin
dungszeit von ar-Rafiqa, nach 155/772, dati crt. Es ist aber zu be
achten, dal3 'Abd aI-Malik erst in den 170er/790er Jahren Positio
nen beklcidete, die grol3zi.igige BaumaJ3nahmen wahrscheinlich
erscheinen lassen. Unter al-Hadi und zu Beginn der Herrschaft
von ar-Rasid war 'Abd ai-Malik fur fast zwei Jahre, 169-171/
785-788, Gouverneur von Mosul; Azdi, Tiirig, 257-267. In den
Jahren 173/789-90, 175/791-2 leitete 'Abd ai-Malik die Som
merfeldzi.ige; ab 177/793-4 ernannte er fast aIle FUhrer der Feld
ziige; Azd"i, TariQ, 270, 274; Tabar! ill, 610, 612; iibcrs. Bos
worth, 110, 114; Ya'qubi, Tiing II, 522. Seine Ausgangsbasis

Das Siiulenkloster (daira d-es.tUna) , auch Bfzunii Klo
ster genannt, lag in der Niihe des Marktes zwischen ar
Raqqa und ar-Rafiqa. Nach dem Jahr 947 seleuk. Ara/
635-6 n.Chr. wurde es von Monchen aus dem Kloster
Qeddar (qdr) bei Ra's al- 'Ain gegriindet. Thr Kloster war
bei einem Uberfall von Arabem, die in das Sasaniden
reich vorstieJ3en, zerst6rt worden. Der namensgebende
Ort des neuen KJosters lag nahe einem Tempel bei einer
Saule, die angeblich die Kaiserin Theodora (497-548
n.Chr.)67 errichten lieJ3. Sie gilt als die Beschlitzerin der
Monophysiten. Zu Theodoras Zeiten soil an dieser Stelle
schon ein Zellenkloster (daira d-kurbe> bestanden ha'
ben68 . Unter Cyriacus (s.o.) war es sogar Sitz des jako
bitischen Patriarchen von Antiochia. Das Kloster ist nur
bis zum Anfang des 3./9. Jahrhunderts bezeugt69.

AI-Bam und Yaqut erwiilmen damber hinaus einen
Dair al-Qa'im al-Aq~a, der auf der westlichen Uferseite
des Euphrat auf dem Weg von Bagdad nach ar-Raqqa
lag und das zur Zeit ihres Gewiihrsmannes Abu I-Farag
al-I~faharu, also dem 4.110. Th., schon eine Ruine war.
Archaologisch ist es bislang nicht lokalisiert. Zur Zeit
Hiiriin ar-Rasids diente es als ein Ausflugsort fur Hofge
sellschaften. Diesem Kalifen wurde nachgesagt, daB er
einmal dort drei Tage lang zurn Umtrunk verweilte70.

und Residenz war jedoch Manbig. Bonner (1996) 88 f geht
daher davon aus, dal3 'Abd ai-Malik ab 173/789-90 der erste
Gouverneur der neugegriindeten Grenzprovinz al-'Awa~im war.
1m Jahr 177/793-4 war er moglicheIWeise wieder Gouverneur
von Mosul; Azdi, Tii.rQi, 280 f 1m Jahr 179/795-6 wird cr als
Gouverneur der Gazira und Kommandanl von ar-Rafiqa erwahnt;
Ya'qubi, Tarib II, 495 f 1m Jahr 183/799-800 begleitete er den
Thronfolger al-Ma'miin von ar-Raqqa nach Bagdad; Tabari Ill,
647; iibers. Bosworth, 167; Azdi, Tiirih, 293. 1m Jahr 186/802
wurde 'Abd ai-Malik faktischer Gouve~eur der Gazira als Tutor
des Prinzen al-Qasim; Tabari Ill, 652 f; iibers. Bosworth, 181;
Azdi, Tiin"l;1, 302 f 1m Jahr J87/802-3 oder 188/ 803-4 fiel er in
Ungnade, wurde verbaftet und sein Verrniigen konfisziert; Taban
ill, 688; iibcrs. Bosworth, 230; Azdi, TiiriQ, 306; Mas'udi,
Muriig, cd. Barbier de Meynard VI, 302-305; ed. Pellat IV,
203 f. § 2509-2510. Sein Grab lag in den Verwaltungsgebiiudcn
(dar min dur al-imara) von ar-Rafiqa; Tabari III, 692 f.; iibers.
Bosworth, 235 f; Ibn al-'Adirn, Zubda I, 65. Auch vorher kiinn
ten Verbindungen zu der Gegend von ar-Raqqa bestanden haben,
da mehrere Angeh6rige dieses Zweiges der 'Abbasiden hohe
Positionen in Nordsyrien und der Gazira bekleideten. Moglicher
weise wurde die Anlage von dem Valer 'Abd al-Maliks angelcgt.

67 Irrnscher, J.: Theodora. In: LexMa VIII, Sp. 631 f

68 Micbael XLV; iibers. Chabot II, 419 f.; Chronicon 724, 148;
iibers., 114 (Datum). Krebcrnik (1991) 51 f Hage (1966) 60, 66.

69 Die Lokalisierung des Klosters basiert auf Michael XII.VII;
iibers. Chabot ill, 26. Barhebriius, Chronicon Ecclesiasticum I
329/330-331/332 (Erwiihnung im Jahr 793 n.Chr.). Hage (1966)
106; Krebemik (1991) 51 f Sieheu. S. 36.

70 Bakri, Mu'gam, cd. Wiistcnfeld I, 359 f.; ed. Sakka' II,
591 f.; Yaqut, Buldan n, 684. Zur Zeit des Gewiihrsmannes von
al-Bakri und Yaqut, Abu I-Farag al-I~fahani, war das Kloster
schon eine Ruine. Erwiihnung des Klosters bei I~fahani, Agani V,
342, 418 (Gcdicht von Isgaq ibn Ibrahim; ebenfalls bei Bakri und
Yaqut zitiert; vermutlich Is~aq ibn Ibrahim ibn Mu~'ab; Ibn al
'Adirn, Bugya IX, 3871). Ibn al·'Adim, Bugya X, 4747 (Gedicht
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Schwach sind die Hinweise auf weitere Kloster. 1m 6.
Jh. n. Chr. wird ein Quzma bar I:Iarranaitii. (Kosmas,
Sohn der I:Iarranerin) in der Chronik von 1234 als je
mand aus dem Daira Mar Quzma (Kosmas) aul3erhalb
von Kallinikos genannt. Michael erwahnt hingegen die
selbe Person, jedoch stammt sie bei ilun aus dem Kloster
Kyros. Ob Kyros und Kosmas eines oder zwei Kloster
bezeichnen, ist nicht zu bestimmen. Fiir die islamische
Zeit ist die QuellenJage tiber sie noch schwacher71 .

In ar-Raqqa gab es seit der Antike auch eine grol3e
jtidische Gemeinde72. Nach einem Brand wurde die Sy
nagoge auf Befehl des Kaisers Theodosius im Jahr 393
n.Chr. restauriert73 . Der Geograph und Historiker al
Mas'iidi (gest. 345/956) traf in ar-Raqqa zu Anfang des
4./10. Jahrhunderts mit den jtidischen Gelehrten Yahiida
ibn Yiisuf, bekannt als Ibn Abi a1-lana', der bei Iabit
ibn Qurra a~-~abi'i (gest. 288/901)74 in I:Iarran Philoso
phic und Medizin gelernt hatte, und Sa'id ibn 'Ali, be
kaoot als Ibn Aslamiya, zusammen75. Eine Reihe wei
terer jtidischer Gelehrter des 4./10. Jahrhunderts stamm
te aus der Stadt76 . Die beiden beriihrntesten unter ihnen
waren der Philosoph Wahb ibn Ya'g ar-Raqqi, der spa
ter zu den intellektuellen Kreisen in Bagdad gehorte77

sowie Dawiid ibn Marwan al-Muqanuni~78. Ais Benja-

von al-Musta'~inU).Tabari Ill, 680; iibers. Bosworth, 220 (J. 187
b.; wiihreod des Sturzes der Bannakiden, wird Ya!?-yii ibn Ijiilid
ibn al-Barmald dort interniert). Auch Qusairi, Tiiril), ed. an
Na'siini, 27; ed. ~iili~, 50, bericbtet iiber das Dair al-Qii'irn, dal3
von Maimim ibn Mihriin (gest. 1171735-6) besucht wurde.

71 Michael X.IT; ubers. Chabot II, 287. Chronicon 1234 II, 251;
libers. Abouna, 188. Krebernik (1991) 55. Biibiii von Na~ibio, der
nach Assemani im 8. Jh. n.Chr. Icbte und nach Duval am Beginn
des 7. Jhs., verzeichnet die Griindung einer Schule des Kyros
Klosters, ohne es naher zu lokalisieren; Assemani (1725-1728)
IIIII, 180; Duval (1907) 225. Nach Krebernik ist eine Hand
schrift in der British Library (Hs. Brit Libr. Add. 14,505), die vor
dem 10. Jh. n.Chr. datiert wird, voo einem Johannes aus dem
Kloster Mar Kosmas in Kallinikos verfal3t worden. Beide Kloster
wcrden nicht in der Liste bei Rage (1966) 107-109 genannt.

72 Einen Uberblick vennittclt E. Ashtor: al-Raqqa. In: Ency
clopaedia Judaica xm, Sp. 1557 f. Die Juden identifizierten ar
Raqqa mit dem Ort Kalneh der Genesis 10, IO. Zur tatsacbJichen
Lage von Calneh/KaJneh s. Meier, S. A.: Calneh. ill: The Anchor
Bible Dictionary I, 823 f

73 Zur theodosianischen Synagoge siehe den Beitrag IV von
Thomas Weber, Schriftquelle 8, S. 70.

74 Dc Blois, F. C.: ~iibi'. I. Abu I-J:Iasan Thiibit b. Kurra b.
Marwiin b. Thiibit. In: EI2 Vill, 693. .

75 Mas'udi, Tanbih, 113. Baron (1958) 243. Seine Reisen nach
Syrien und Nordmcsopotamien fanden zwischen 309/921-2 und
315/927-8 statt. Shboul (1979) II.

76 Vgl. auch Qirqisiini, Anwar, 50 (Zeile 19), 135 (Zeilc 14),
der Un zweiten Viertel des 4./10. Jahrbunderts starb, erwiihnt an
mehreren Stellen beiliiufig eine judische Gemeinde in ar-Raqqa.

77 Rosenthal (1948) insb. 160; Kraemer (1992) 84.

78 Baron (1958) 58, 67, 104 f, 139, 141,297 f Broydc, 1. 
Gottheil, R.: David (Abu Sulairnan) ibn Merwan al-Mukarnma~

(or al-Mikrnas) al-Rakki. In: The Jewish Ecyclopaedia IV, 466 f
und Pine, S.:· al-Mukammis. In: Encyclopaedia Judaica II, Sp.

min von Tudela etwa lUll das Jahr 562/1167 ar-Raqqa
besuchte, berichtete er tiber eine alte Synagoge, die noch
kultischer Mittelpunkt von etwa 700 Juden war79.

Aus der Religionsgemeinschaft der ~abier in ar-Raq
qa stammt der beriihrnte Astronom Abii 'Abdallah Mu
~ammad al-Battiini ar-Raqqi (gest. 317/929)80. Da es
aber kaum Hinweise auf ~abier in ar-Raqqa in der Lite
ratur gibt, war die Gemeinde in ar-Raqqa wahrscheinlich
kleiner als die in l:Iarran. Auch bauliche Zeugnisse der
~abier in ar-Raqqa sind wooer aus den literarischen
Quellen, noch aus dem archaologischen Befund bekannt.

3.4. Der Gebaudebestand von ar-Raqqa

Kallinikos war eine mehrheitlich christliche Stadt deren
namhafte religiose Bauten bereits genaoot wurden. 'Iya~

ibn Ganm wurde erster Gouverneur der Gazira. Die neu
errichtete islamische Herrschaft manifestierte sich durch
den Bau einer Versammlungssmoschee. Sie wurde, al
Bala~uri zufolge, von Sa'id ibn 'Amir ibn Higyam al
(;umahi, dem zweiten Gouverneur der Gazira und ehe
maligen Kommandeur unter 'Iya~ ibn Ganm, gegriindet.
Er liell auch die VersamrnJungssmoschee von ar-Ruha'
erbauen81 . Sa'id ibn 'Amir starb im Jahr 20/640-1 82.
Spater, zu einem unbekannten Zeitpunkt, wurde die Ver
sammlungssmoschee von ar-Raqqa auf die MaBe von 73
x 108 m vergrol3ert. Ebenfalls wurde spater ein Minarett
hinzugefugt (Taf. 10.2). Es stand frei innerhalb des Mo
scheehofes, genauso wie das Minarett in dem spiiteren
ar-Rafiqa (s.u. S. 48). In der Grundfonn war es quadra
tisch. Die Moschee und das Minarett sind heute voll
stiindig abgetrngen und liberbaut. Diese Anlage ist nur
dokumentiert in den Aufzeichnungen von Ernst Herzfeld
aus dem Jahr 1907 sowie in Fotografien von Gertrude
Bell und Max von Oppenheim. Das Minarett gab dem zu
seiner Basis liegenden spateren Ort nach Herzfeld den
Namen Maniirat oder Ma~rj.anat al-Munai,tir83• Herzfeld
und in seiner Nachfolge Michael Meinecke ordneten den
Bau des Minaretts in das 4./10. Jahrhundert ein. Sie
stellten einen Vergleich zu dem ebenfalls quadratischen

671 f sowie Stroumsa (1989) 15-19 weisen ihn als einen der er
sten jiidischen Pbilosophen aus. Miiglicherweise als Dii'ud al
Qiimi~i bei Mas'iidi, Tanbih, 113.

79 Benjamin von Tudela, ed. und iibers. Adler, 51132; ubers.
Riiger, 66. Khalaf - Kohlmeyer (1985) ISO f.

80 Vgl. auch den Am Abu I-J:Iasan Tiibit ibn Ibrahim al-J:Iar
riini al-Mutatabbib a~-~abi' (gest. 369/980); Ibn al-A!ir, Kiimil
VIII, 523; ed. Beirut, 71 J.

81 Baliigun, Futiil;J, 178; teilUbcrs. bei Khalaf -:. Kohlmeyer
(1985) 148. Zu Sa'id wiihrend der Eroberung der Gazira, Balii
gun, Fu~, 172, und Kuf'i, Futiil;J 1,325. Ubcr den friihen Dialog
mit dem Christenturn von Sa'id ibn 'Amir s. Hage (1966) 69.

82 Baliigun, Ansab, ed. 'Abbas v, 327 f.

83 Herzfeld in Sarre - Herzfeld (1911-1920) I, 157.
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Minarett von J:Iim~ an, welches einer lnschrift zufolge

zwischen den Jahren 367-373/977-984 erbaut wurde84 .

Jedoch will Herzfeld sich mit seiner Datierung haupt
sachlich gegen eine frilhislamischc Datierung absetzen.
Robert Hillenbrand dagegcn daticrt das Minarett in die
Zeit nach cler seldschukischen Eroberung oder in die
Zangidenzeit. 1m Bautypus gehert es mit seiner quadrati
schen Grundform dem traditionellen syrischen Typus
des Minaretts an. Hillenbrand verweist fur seine Datie
rung auf die iranische Ziegelbauweise, die sich auch in
clem nmden Minarett der Versammlungsmoschee von
ar-Ra.flqa wiederfindet8S . Ein berUhmtcr J:Iadi!-Tradent,
Dichter und Qa.~I von ar-Raqqa ist aus clem 2./8. Jahr
hundert bekannt, der gleichzeitig auch der Imam der
Masgid ar-Raqqa war: Sabiq ibn 'Abdallah al-Barbari
ar-Raqqi86.

Auf eine Siedlung in ar-Raqqa/Kallinikos wahrend
des 6.-7./12.-13. lahrhunderts weisen auch wenige Ke
ramikfunde hin. AI-Khalaf und Kohlmeyer konnten 50

wohl im Suden von ar-RaqqalKallinikos als auch im Ge
biet zwischen ar-Raqqa und ar-Rafiqa Keramik dieser
Zeit nachweisen87. Gegen cine Datienmg des Minaretts
in die Zangiden- und Ayytibidenzeit sprechen die Aussa
gen der ayyUbidischen Chronisten, Ibn al- 'AdIm und Ya
qut, die besagen, dall ar-Raqqa in wer Zeit in Trilm
mem lag und der Name ar-Raqqa schon auf die Schwe
sterstadt ar-Rafiqa iibergegangen sei. Dieser Prozefi des
Verfalls von ar-Raqqa mu13 lange zuvor eingesetzt ha'
ben88 . Ein Miinzdokument spricht dafiir, daO Proze13 des
Namensi.ibergangs von ar-Raqqa auf die 'abbasidische
Griindung ar-Riifiqa, schon im Jahr 401/1010-1 abge
schlossen war89. Der aus den Chroniken abzulesende Be
fund spricht gegen einen Wiederaufbau von ar-RaqqaJ
Kalljnikos in zangidisch-ayyC1bidischer Zeit. Die Bauge
schichte der Versammlungsmoschee bedarf daher noch
weiterer architekturhistorischer Klarung.

N6rdlich der Versammlungsmoschee befand sich
zwn Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts noch ein we
sentlich spiiter erbauter, halbverfallener, iiberkuppelter

84 Zur Datierung des Minaretts in Hims, welches 1912 abgcris
sen wurdc: RCEA V, Nr. 1899.

85 Zum Minarett: Bell (1911) 55 f.; SllrTe - Herzfeld (1911
1920) [1, 353-355, Abb. 327-329; Meinecke (1996b) 160 f;
dcrs., al-Rakka; Hilleobrand (1985) 39. S. auch Beitrag IV voo
L. Kom in Raqqa !D.

86 QusaiTl, Tang, cd. an·Na'sanl, 123-126; cd. ~ali~, 144 f.;
Thn al·'Ad'im, Bugya IX, 4063~069 (Zitat S. 4068). Scio
Vorgiinger als Qadi, der fur die Daticrung von Sabiq ibn 'Abd
allah maOgcb1ieh ist, war Abu GaQ:ifa al-AgI~ ibn 'Abdallah al
Kind'i (gcst. 1451762-3); Qusairi, Tanl), an-Na'sani, 124, Aoro. 1.

87 Khalaf - KohlmcycT (1985) 139,143.

88 Ibn al-'Adim, Bugya II, 990; Yaqut, Buldiin II, 735. S. zurn
Verfall von ar-Raqqa und dcm Nameoswechsel unten Absehn. 7.

89 Siehe unten S. 45 uno Heidemann (2002a) 75-80.

Grabbau. Man bezeichnete ihn als den des Yapya al
. 90Gano(Taf. 16.2. 17.1) .

Al-QuS<iiri nennt weitere Moseheen im umayyadi
schen ar-Raqqa. Es gab einen Masi;id Qurais und einen
Masgid Bani Wiibi~a91, der der Familie des in ar-Raqqa
ansiissigen Prophetengenossen Wabi~a ibn Ma'bad ai
Asad~ zugehorig war, sowie den Masi;id Ibn ~-$ab

ba~, der einen byzantinischen Vorgangerbau (tiiqat ro
mrya) hatte und in der Niihe des Bab al-ljagarain im
Westen der Stadt lag93 .

In cler Stadt nahe bei der Masgid Qurais gab es eine
Dar ar-Rimiih (Lanzenhaus), in der man eine militiiri
sche Einrichtung vermuten kann. Einer der Markte der
Stadt natUlte sich Suq al-A had, Sonntagsmarkt94; ein an
derer Si1q Hisiim al- 'Atfq, der altc Markt des Kalifen
Hisam ibn lAbd al-Malik (reg. 105-125/724-743)95

Das Nordtor wurde nach al-Balagoo Bab ar-Ruhii)
genannt96. M6glicherweise nannte man dieses nach Nor
den fuhrende Tor auch Bab Bagarwiin, nach der gleich
namigen etwa 18 km entfemten Ortschaft auf dem Weg
nach J:Iarran97. Das Bab al-ljagarain 6ffnete sich west
lich zurn friihislamischen Friedhof98. Die Stadt ar-Raqqa
war zu labbasidischer Zeit auch mit einem Graben (ban
daq ar-Raqqa) wngeben99.

Dem KaHfen Hisam verdankte die Stadt auch die er
ste Euphratnriicke in der is1amischcn Zeit. Urn das Jahr
1052 seleukidischer Am, welches am 5. Qu l-Qa'da 1221
1. 10. 740 begann, erbaute er eine Briicke (geSra) uber
den Euphrat gegeniiber von ar-Raqqa. Er wolhe vermut
lich die Stadt mit seiner Residenz in ar-Rusafa und cler
Domiine Wasi~ ar-Raqqa (s.u.) verbinden lOO. Zuvor

90 Zu Ya!;lya al-Oarib s. Anm. III.

91 Qusairi, Tfuib, ed. an-Na'saru, 154: cd. Salih, 169.

92 Qusam, TiiriI:;l, cd. an-Na'sani, 8; cd. ~alih, 28 f.; Nawawl,
Asrna', 611-2; Ibn Sa'd, Tabaqat VW2, 176. Vnter Hartin ar
Rasld war einer seiner Nachkornmen, 'Abd ar-Ra.4man ibn ~al)r,

Qa<;li von ar-Raqqa. Vgl. such tibeT seineo SOM Salim ibn
Wabi~a (gest. ca. 12G-1251740), dCT dreif3ig Jahrc lang GOUVCT

neur von ar·Raqqa war, Ibn al-'Adlm, Bugya rx, 3954, 4168
4171; X, 4505 f.

93 Qusairi, Tiiril), cd. an-Na'siini, 140 f.; ed. ~a[ih, 156.

94 Qusaiti, TfuiI)., ed. an-Na'siini, 63; ed. $alil:l, 88 f. Hassiin
(1993) 232

95 BaJiio;:!UJi, FutuJ:t, 179.

96 Ba1ii~uri, FutuJ:t, 179.

97 Kuf'i, FutU.l;t I, 326. Dicses TOT wurde von 'Iyad ibn Ganm
bei der Erobcrung von ar-Ragsa angegriffen. AI-Kufl nennt es in
der arabiscbcn Edition Bab GRW'N. In dCT persischcn Ubersct·
zung, die Un kritischeo Apparat notiert ist, steht der ungedeutete
Graphem BlIRWN. Zu Biigarwii.tl Ibn J:{WTadii4bih, Masalik, 97;
Yiiqiit, Buldan I, 454 und zur Lokalisierung Bartl (1994a) 256.

98 QusaiJi, TiiriJ;), ed. an-Na'siini, 141, 164; ed. Salil), 156, 186.
I:iassiin (1993) 229-228.

99 Qusaiti, Tiiril), cd. an-Na'siini, 164; cd. ~iilih, 186.

100 Cbronicon 775 II, 175; iibers. Abouna, 133.
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scheint es in islamischer Zeit keine Briicke gegeben zu
haben, sondern nur eine FloJ3verbindung IOI • F. R. Ches
ney, der im Marz 1836 den Euphrat bereiste, zeichnete
in seiner Karte (Taf. 19) ungefahr vier km westlich der
Stadt ar-Rafiqa die Reste steinerner Briickenpfeiler
ein102. Da diese Briicke vennutlich in der Zeit der
'abbasidischen Umwalzung abbrannte, diirfte ein we
sentlicher Teil der Konstruktion aus Holz bestanden ha
ben. Die Reste, die Chesney sah, sind heute nicht mehr
vorhanden. Sie markieren moglicherweise einen Eu
phratiibergang, der in die friihe Zeit zurUckreicht l03 .

3.5. Der Friedhof der Gefallenen von $iffin

Die berillunte Schlacht von ~iffin fand im Jahr 37/656
statl. Die Graber der Gefallenen machen ar-Raqqa bis
heute zu einem bedeutenden schiitischen Pilgerort.

In den Auseinandersetzungen urn das Kalifat zwi

schen dem Kalifen 'All (reg. 35-40/656-{)61) und dem
Gouverneur von Damaskus und GrUnder der Umayya
den-Dynastie al-Mu'awiya ibn Abl Sufyan (reg. 41-{)O/
661-{)80) zeigte sich die urnayyadische Gesinnung der
Bevolkerung von ar-Raqqa, die bis in die 'Abbasidenzeit
fortdauern sollte. 1m Jahr 36/656 iiberschritt der Kalif
'All bei ar-Raqqa den Euphrat auf dem Weg nach ~iffrn

mit Hilfe einer Schiffsbriicke lO4• Die Stadt stand zu die
scr Zeit unter dem BefeW von Simiik ibn Ma.1.Jrama al
Asadi, einem Anhiinger al-Mu'awiyas. Nach Na~r ibn
\1uzahim waren die Diyar MU9ar zwischen ar-Raqqa
und Harran schon zuvor Schlachtfeld von Vortruppen
'Ails und al-Mu'awiyas gewesen, wobei die Bevolke
rung der beiden genannten Stadte und auch die Stamme
ihre Loyalitat zum ennordeten Kalifen 'Ulman und dem
Pratendenten in Syrien, al-Mu'awiya, schon unter Be
wcis gestellt hatten l05 . 1m Jahr 37/636 kam es zur Ent
scheidungsschlacht. Die Lage des ScWachtfeldes von

101 Vg1. Tabar! I, 3259; iibers. Hawting, 6, berichtcf, daB 'Ali
vor der SchJacht bei Siffin die Einwohner zwingen wollte, cine
Briicke aus Schiffen (sufun) zu bauen. Die Einwohner von ar
Raqqa, die als Parteigiinger 'U!mans und ai-Mu'awiyas galten,
weigerten sich anfanglich, folglen aber d.ann der Aufforderung.

102 Karte III in Chesney, F. R.: The Expedition for the Survey
of the Rivers Euphrates and Tigris I (1850). Der Text auf der
Karte lautet: "Remains of a bridge in the center of the river of
solid masonry clamped with lead whence its name Resahsa by the
Arabs probable site of Thapsacus, a mass of masonary is always
uncovered even at the highest state ofthe river."

\03 Der von dem wnayyadischen Dichter ar-Ruqayyat, DIwan,
222 (Yaqui, Buldiin IV, 161) behauptcte ode und verlassenen
Zustand der Stadt, wird wcder durch die historischco noch die ar
chaologischen Quellen bcstatigt. Es wird sich urn den dich
terischen Topos cler Ruine handeln, den. Vg!. Musil (1927) 329 f.

II>< Tabari I, 3259; ubcrs. Hawting, 6; Nasr ibn MuzaJ:1im,
Waq'at, 46-52 \lgl. Mas'udi, Murug, cd. Pellal Ill, 120 § 1659.

::~ ~a~r ibr. M~im. \Ii 'a 13-14.

$iffm ist umstritten, wahrscheinJich lag es auf der siid
westlichen Uferseite bei dem heutigen Dorf Abu Hurai
ra, gegeniiber der spateren Zitadelle namens Qal'at 6a'
bar, ungefahr 45 km westlich von ar-Raqqa 106. Die
Grabstellen von 'Alis gefallenen Anhangern bei ar-Raq
qa blieben verehrte schiitische Pilgerstatten. Yaqut nennt
den Friedhof der Gefallenen von ~iffin ljabis107. AI-Ha
rawl berichtet iiber ihn am Anfang des 7./13. Jhs.:

In der Stadt ar-Raqqa gibt es das Mashad des 'All ibn
Abi Talib [... p08 und das Mashad der Begrabnisstat
ten (Maihad ai-Ganii iz), in der sich das FloG (ai
murdi)l09 befindet, auf dem man [die Korper] cler
Martyrer [von ~iffm] den Euphrat hinabbrachte. Und
in ihr [ar-Raqqa] gibt es die alte Versammlungsmo
schee (ai-gami C ai-qadim)IIO; das Grab (qabr) von
Ya~ya ibn 'Abdallah ibn al-l:Iusain ibn 'All ibn Abi
Talib [... ] III und die Kammer der SuliimlyUn (bugrat
as-Suliimiyin), in der sich sieben der vaterlichen On
ke1 befmden, Briider der l:Iallma as-Sa'dlya I12 ; die
Kammer des ~a'~'a ibn ~u1:liin al-'Abdi [... ]"3, eines
Gefahrten des 'All ibn Abi Talib [...J, und das Grab
des Salim ibn AJ:unad und des Ibn Kaddiim ad
Damm ll4, und das Grab des Miqdad al-Aswad al-

106 Yaqut, Buldiin ill, 402, nennt als ~iffin einco Ort nahe bei
ar-Raqqa auf der westlichcn, das heiGt siidwestlichcn, Uferseite
des Euphrats zwischen ar-Raqqa und Balis. Dcm entspricht auch
die Angabc Ibn Saddads, A'laq 112, 395 f.; iibers. 16-19. Nicht
nur die Aulorco der geographischcn Werke, sondem auch die der
Chronikco gehcn von einer Lage ~iffins siidlich von Qal'at
Ga'bar aus. Ernst Herzfeld dagegen bestritt, daB ~iffin in der
Niibe des heutigen Dorfes Abu Huraira lag. Er hielt die ibm
rniindlich haufig gcnannle Ortlichkeit ~iffjn, 15 Ian siidostlich
von ar-Raqqa, fur das wahrscheinlichere Schlachtfeld; Sarre 
Herzfeld (1911-1920) 1,135,163 f. Kohlmeyer (1986) 58 f. fand
dart die Restc einer Burganlage.

107 Yaqut, Buldan II, 201.

108 Bei den in Klammer geselzten Auslassungen handelt es sich
urn die iiblichen Lobprcisungen.

109 Wahnnund (1898) II, 767, gibt fur murdi. Ruder oder Ru
derstange an. Sourdcl iibersctzt roit civiere, Trage oder Bahre.
Ocr Kontext scheint fur die Ubersctzu.ng ,,FloB" zu sprechen.

110 Es bleibt unklar, ob darnit die Moschcc von ar-Raqqa oder
die von ar-Rafiqa gemeint ist.

III Sourdel verroutct, daB es sich bel YaJ:1ya ibn 'Abdallah ibn
al-l:Iasan ibn 'Ali: urn jenen 'ali:dischen Pratendentcn handelt, der
in Dailam im Jahr 176/792 eine Rebellion anzettelte. Er wurde
gefangen nach ar-Rafiqa gebracht und starb dort. Vg!. Tabari ill,
612-624; iihers. Bosworth, 115-131; El-Hibri (1999) 42. Sachau
bcrichtct von eincm Grab des Yal;1ya al-6arib im nordlichcn Teil
des Stadlgebietes von ar-RaqqaIKallinikos. Moglicherweise ist
dieses Grab mit dem von Yal;1ya ibn 'Abdallah identisch; Ches
ney (1850), Karte (iller Taf. 19); Sachau (1883) 243; Khalaf
Kohlmeyer (1985) 154 und 159; auch Sarre - Herzfeld (1911
1920) 1,157. Siehe auch unten S. 55.

112 Pllegemutter des Propheten. Watt; W. M.: .f:Ialima bint Abi
Dhu'ayb. In: Ee ill, 94.

113 Vg!. die Ubersetzung von Sourdcl, Anm. 9.

114 Beide sind unbekannle Personlichkeiten.
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Kindi llS , doch ist es richtig, daO sich al-Miqdad in
Medina befmdet. Und in ihr gibt es das Grab des
Salim ibn Gunaid [...] eines Gefahrten von lAli ibn
Abl Talib [... ] und das Grab des J:li~n ibn lAdi al
KalbI116 und das Grab von J:labis ibn Satdll7, Nafi'
ibn Hilal, Hila] ibn Nafi\ Sakan ibn Murra lIS , das
Grab des Uwais al-Qararull9 ( ... ], das wir irn voran
Slehenden erwahnt hatten, und dieses ist das richti
gere und das Grab von 'Armnar ibn YaSir l20 [ ... ], ei
nes Gefahrten des Gesandten Gottes. Und in ihr gibt
es [noeh] eine Reihe von Heiligen und Gerechten 121 .

1m 6./12. und 7./13. Jahrhundert dienten einige Grab
bauten, soweit wir Naehrichten dariiber haben, ein wei
teres Mal als Grablege oder es wurde nehen ilmen eine
emeute Bestathmg vorgenormnen. FUr das Mclhad 'Ali
ibn Abi Tiilib ist bekarmt, daB man dort eine zeitlang
tImad ad-Din ZangI (reg. 521-541/1127-1146) bestatte
te (s.u.) und neben dem Grab von tAmmar ibn Yasir
wurde im Jahr 634/1236-7 ein ayyl1bidischer Prinz 00
graben122 . Das Grabmal des Yal:tya al-Gano wurde
Herzfeld als das des lAmmar ibn Yasir gezeigt (Taf.
16.2. 17.1) Das letzte dieser Graber auf dem muslimi
schen Friedhof westlieh auBerhalb von ar-RaqqaIKallini
kos war der Grabbau des Uwais al-Qararu (Taf. 15.2)123.

115 Ein weileres Grab von ihro befindet sich in Alexandria, vgl.
Harawl, Ziyarat, 47, 94; Muryani (1973) 58, 71 f.

116 Die beiden letztgeoanntcn sind unbekannt.

111 Gcfahrte von 'A n, der bei ~iffin fiel; Harawl, Ziyarat, 62.

1)8 Alle drei Personen unbekanIlt.

119 Harawl, Ziyariit, 13, und Ibn Saddad, A'laq WI, 185, er
wahnen weitere Graber des Uwais in Darnaskus, in Tagr al
lskandariya und in den Diyar Bakr. Sarre - Herzfeld (1911
1920) I, 157; II 350. Auch Na~ir-i J:Iusrau, Safarname, ed. und
liOCrs. Schefer. 7 (pers.), 23; libcrs. Melzer, 14, bcsucht boi Bitlis
cine Moschee, die Uwais al-Qararii, crbaut haben 5011. Zu Uwais
al-QaranI siebe unten Anm. 123.

120 Sci $iffin gefalleo; vgl. Harawl, Ziyiiral, 62; iibcrs. Sour
del, 139 f. insb. Anm. 12; Ibn f{auqal, ~iira, 226; iibers. Wid
220. Ibn Saddad. A'laq 1I2, 395; tibcrs., 19; Ibo al-'AdIm, Bugya
X, 4468 (als Pilgerstiitte); $afadi. Wafi XXII, 376-378; Sarre 
Herzfeld (1911-l920) I, 157. Zu 'Amrniir ibn Yasi.r: Muryani
(1973) 69-72; Reckendorf, H.: 'Ammiir b. Yiisir. In: Ell I, 448.
Zum Grabbau siehe unten S. 55.

121 Harawi, Ziyiirat, 63; iibc::rs. Sourdd, 141 f. Zusiitzlich: lbn
al-'Adlm, Bugya V, 2133 (Grab cines Prophetengc::nossen na·
mens Hagar ibn 'Anbas al-Kuf'i); X, 4238 (Grab des bei Siffin
gcfallcnen Gc::oossen von 'All mit Namen Gasm ibn Na'il ibn
Ziyad al-Taglibl, bckannl als as-Saratan). Allerdings sind dicse
Namen nicht im Bencht tiber die Sehlaeht voo Siffin bei Nasr
ibo Muz~m, Waq'at, zu rinden. . .

122 Ibn al-'AdIm. Bugya ill, 1259.

123 $afadi, Wafayat IX, 456 f, bcrichtet in der Biographie des
UwaLs von sehr weil von einandcr cntfernlen Sterocorten. Untcr
anderen nennt er cine bel Siffi.n. Ar-Raqqa selbst wird von ihro
nicht gesondert geoannt. Ib~ Saddiid, A'laq III, 71, erw.ihnt zwar
deo Friedhof der Gefallenen von ~.ffU1, nicht jcdoch das Grab

Westlich des Bab al-l:iagarain befand sich auch cler
Masgid al-Ganii"iz (Moschee der Begriibnisse), cler auch
als MaShad al-Ganii fz bekannt war. Seine Existenz ist
fur das 4./5. Jahrhundert bis zum Untergang ar-Raqqas
im 7./13. Jahrhundert belegtl24.

Der Hiigel B des Tall al-Bita diente von der romi
schen bis in die friihislamische Zeit Christen als Begrab
nisstiitte 125 . Bestattungen auf dem Hugel, dem Tall al
Bl'a, auf dem auch das Zacehaus-Kloster lag, sind noeh
fur das 6.-7.112.-13. lahrhundert nachweisbarl26 .

Ein weiteres Zeugnis aus den friihen Tagen des Islam
war angeblich eine SteinsiiuJe, die eine Inschrift mit
dem Inhalt ,,<Ali ibn Abl Talib" trug. 'Imiid ad-Din
Zangi liel3 sie im Jahr 536/] 141-2 vom Mashadviertel
bei ar-Raqqa naeh Aleppo verbringen, wo sie in der
Masgid Gau! beirn Bab al-[Iraq verbaut wurde 127•

3.6. Die Kultivierung der Diyar MU9ar in der

Umayyaden- und 'Abbasidenzeit

Unter den Umayyaden wurden im lrak und in der Gazira
urn die neuen Gamisons- und Residenzstiidte sowie urn
die arabischen Kolonien herum mit groBem Aufwand
Kanalsysteme emeuert und ausgebaut. Einige davon wa
ren rum Ende cler Sasanidenzeit und wiihrend der arabi
schen Eroberung verfallen. Dariiber hinaus wurden neue
Flachen kultiviert. Diese Politik der Landgewinnung
wurde zwar in cler fiiihen lAbbasidenzeit fortgesetzt,
aber nicht mehr in dem gleichen Umfang wie zuvor un
ter den Umayyaden. Initiatoren dieser Investitionspro
jekte waren die Kalifen selbst, Mitglieder der kalifalen
Fam.ilie. Gouverneure und hochrangige AmIre. die damit
we eigenen Landgiiter erweiterten. Die neuen Kanale
im Balib-Tal und am mittleren Euphrat ermoglichten die
diehte Besiedlung der Region mit Darfern in frillllsiami-

dieses Prophetcogenossen. Auch der Tariq ar-Raqqa la1lt Uwais
uncrwiihnt. Es handelt sich offenbar wn cine erst spat entstan
denc Tradition. Baldick, J.: Uways al-Karani. In: EI2 X, 958.
VgJ. h.ier Khalaf - Kohlmeyer (1985) 15'6, ISS und 160.

12~ Qusairi, T~. cd. an-Na'saru, 164; cd. ~aliJ:J,.I86 (Masgid
a/-Gana1z); Ibn Saddiid, Atl aq m. 72 (Malhad al-Ganii 1z). !:!as
sUn (1993) 229. Qusairi oennt eineo Prophetcnnach!<omrocn Abu
'Abdallah aus einer gurasaniscbeo Farnilie, der heim Bab al-J:la
garain am Stadtgraben voo ar-Raqqa (bandaq ar-Raqqa) wohnte,
als Begriinder deT Moschee.

125 Wolska (1983), insb. 48 (Frauengrab mit Miinzcn. SchJuLl
datum 186/802) und StrommcngeT (1984). Ebenfal1s fand sich
etwas n6rdlich des Tall al-Bl'a im Planquadrat 21/62 ein Grab
mit einer 'abbasidischcn Kupfenniinze des Datums 166/782-3.

126 Strornmenger u. a. (1989) 7.

127 Ibn aI- 'Adirn, Bugya I, 461; Ibe Saddad. A'laq VI, 42;
Yaqut, Buldao II, 308. Dicse bcute noch erhaltcne Inschrift ist
bei Herzfeld (1954-6) 271 f., Nr. 142 abgebildet. Vgl. zur Lage
des Bab al-'Iraq Sauvaget (1941), Tafel 54; Miquel (1960) 65 f.;
Gaube-Wirth (1984) 152, 166; Gonoella (1995) 161.
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scher Zeit. Dariiber hinaus versorgten diese Gebiete den
lrak und die neugegriindete Stadt Bagdad mit Getreide
und anderen landwirtschaftlichen Produkten128. Mitglie
der der 'abbasidischen Familie eigneten sich spiiter die
Landgiiter in den Diyar Mu~ar an, die dem Umayyaden
klan geh6rten l29.

Der erste namhaft zu machende Umayyade, der ein
Landgut in den Diyar Mu~ar anlegte, war al-Walld ibn
'Uqba ibn AbI Mu'ai!, dem zeitweise die ~adaqtit der
Banu Taglib und die Statthalterschaft von al-Kiifa iiber
tragen worden war. Seine Domiine «(iai 'a) lag nach al
BalagurI in 'Ain ar-Riimlya l3O ungefahr 36 Ian n6rdlich
von ar-Raqqa auf dem Weg nach Sariig. AI-BalagurI
nennt in einem anderen Werk, den Anstib, dagegen das
Landgut as-Sabba 131 auf der siidlichen Euphratseite als
Domiine von al-Walld ibn 'Uqba. Er starb auf seinen
Landgiitem bei ar-Raqqa im Jahr 6l/680. Spiiter ging
sein Landbesitz an den Kalifen Abu l-'Abbas (reg. 132

136/749-754), den die spiitere Geschichtsschreibung as

Saffii1:l132 nannte, iiber133 .

Insbesondere der umayyadische Kalif Hisam, der
iiberwiegend in ar-Ru~afaI34, etwa 50 Ian siidwestlich in
der Syrischen Wiiste, residierte, schuf gegeniiber von ar
Raqqa, unweit des siidwestlichen Euphratufers, die land-

128 Lapidus (1981) 181-191. Vgl. auch Ashtor (1976) 42.

129 Vgl. zu den Besitzungen der Umayyaden Bonner (1996)
140-145. Zu den Konfiskationen siehe ergiinzend zu den unten
angefiihrten Beispielen Ibn Saddad, A'laq U2, 395; iibers., 6-7.

130 Zur Lokalisierung: Ibn Ijurradiigbih, Masalik, 97. 'Ain ar
R~iya war von ar-Raqqa aus seehs Parasangen entfernt. Eine
Identifizierung mit einem archaologisehen Ort in den Diyar
Muc:Iar ist bislang nieht moglieh. Vgl. Cornu (1985) 15.

131 As-Sabba bezeicbnet, wie ar-Raqqa, eine haufige Flurfor
mation, niirn.lieh eine kleine, mit Lehm gefiillte Senke. Eine Sab
ga bei ar-Raqqa findet sieh nicht bei Yaqiit. Sarre - Herzfeld
(1911-1920) I, 164 erwahnen die Station Sabga auf der westli
chen Euphratseite. Ayyas (1969) 30 f., 35 sieht in dem dort Ie
benden Stamm gleichen Namens den Namensgeber des Ortes.
Dies ist unwahrscheinlich, da es in diesem Raurn eine Kontinui
tat der Stiimme seit dem 1.-2/7-8. Jb. gab. Habannakeh (1972) 6.

132 Zu den Ehrentiteln der 'Abbasiden zuletzt M. Bates: Khura
sani Revolutionaries.

133 Zu al-Walid ibn 'Uqba ibn Ab'i Mu'ait: Balagur'i, Futiil;J, 180
('Ain ar-Riirniya). Zubairi, Nasab, 140, erwiihnt, daB er in ar
Raqqa und daB er am Balig ('alii al-Balib) seinen Wohnsitz
nahrn. Ibn Hazro, Garnhara, 114 f. (nur ar-Raqqa). Ibn I:Iagar al
'Asqalani, Tahgib Xl, 142-144 (nur ar-Raqqa wird erwiihnt). Ibn
Sa'd, Tabaqat VI, 15; VIT/2, 176 f. (starb bei ar-Raqqa). ~afad'i,

Waf'i XXVII, 473-477 (nur ar-Raqqa). Qusairi, Tiir'ib, ed. an
Na(san'i, 11-13, insb. Anm. 5 (bis-Sabba); ed. ~ali.J:i, 32-34, insb.
(bil-Bal'ib). Balagur'i, Ansab, ed. Goitein V, 29-35, insb. 32 (as
Sabga). Zirikli (1995) VITI, 122. Rotter (1982) I I I, 209. Die
Farnilie von Ibn Mu(ait blieb auch nach ibm in ar-Raqqa ansas
sig. Ibn Sa(d, Tabaqat Vnt2, erwiihnt ein~ Nachko~en von al
Walid ibn 'Uqba namens (Abdallah ibn Ga(far ibn Gailan, der in
ar-Raqqa irn Jahr 220/835 starb. Erwiihnung des Grabes von al
Walid ibn (Uqba am Balib: I~fahiini, Agiini V, 146; xn, 137;
XIII, 251 f.

134 Yaqut, Buldiin II, 784.

wirtschaftliche Domiine Wasi! ar-Raqqa, das Mittlere ar
Raqqa. Sie war noch in den 240/850er Jahren besie
delt l35 . Kohlmeyer lokalisiert Wasi! ar-Raqqa bei dem
Ort Ra!la, etwa 6,5 Ian siidostlich von ar-Raqqa entfemt
auf dem anderen, westlichen Euphratuferl36. Dort fand
er Reste einer byzantinisch-fiiihisiamischen Siedlung
und umayyadische Keramik. Zwei Kaniile namens al
Hani und aI-Man bewiisserten Wasi! ar-Raqqa:

Aber was das Ru~afa des Hisam anbelangt, so hatte
Hisam ibn 'Abd aI-Malik sie neu errichtet und er
pflegte zuvor sich in az-Zaitiina137 niederzulassen. Er
hob die Kaniile aI-Ham und aI-Man aus. Er gewann
dadurch die Domiine «(iai 'a), die bekannt war als al

Hani wal-Mari. Er griindete dort Wasi! ar-Raqqa I38 .
Dann wurde jene Domiine zu Beginn der ['abbasidi
schen] Umwiilzung eingezogen. Sie wurde der Umm
Ga'far Zubaida bint Ga'far ibn al-Man~iirI39 zu eigen.
Sie richtete dort ein Landgut (qa.ti'a) ein, das ihr zu
geh6rig war. Sie erweiterte die kultivierten Fliichen
(al-lrntira)14O.

135 Qusairi, Tiiri\..1, ed. an-Na's3n'i, 157; ed. ~ali.J:i, 174, berichtet
iiber einen im Jahr 242/856-7 verstorbenen Gelehrten, der in
Wasit ar-Raqqa wobnte.

136 Sarre - Herzfeld (1911-1920) I, 160, 163 versuchten eine
Identifizierung dieser Ortlichkeit mit Mu1;Jammad Aga, einem
Ort auf der westlichen Euphratseite. Habannakeh (1972) 42 geht
davon aus, dal3 die Octlichkeit durch eine Laufveriinderung des
Euphrats ausgeloscht wurde. Zuletzt bestimmte Kohlmeyer
(1986) 61 (Fundplatz 127) den art mit dem heutigen Ratla.

137 Dieser Halbsatz bezieht sich aufjenes Dorf in der Gazira, in
dem sich HiSam aufhielt, als ibn die Nachricht von seinem Kali
fat erreichte. Vgl. Balaguri, Futiil), 180; ders., Ansab, ed. 'A!iirni
na VI B, 3; Ya'qub'i, Tiir'ib II, 378 f.; Yaqiit, Buldan II, 965 (az
Zaitiina); Ibn Ijurradagbih, Masalik, 74 (az-Zaitiina wird gleich
nach ar-Ru~afa aufgefiihrt). Das Chronicon 775 II, 171; iibers.,
129, besagt, dal3 Hisam den Zaitiin, hier im Sinne eines Wasser
laufes, umgelenkt habe. Das Dorf und der Wasserlauf kann nicht
naher lokalisiert werden. Grabar et. al. (1978) 13 und in der
Nachfolge Blankinship in ihrer Ubersetzung des Tabar'i XXV, 2,
halt eine Identifizierung mit Qa~r al-l:Iair as-Sarq'i fur moglich.
Kellner-Heinkele (1996) 134 f., 136 Anrn. 6, sieht fur diese Iden
tifizierung keine philologische Basis, sondern verrnutet eine Oct
lichkeit in der Nahe von ar-Ru~afa. Creswell (1969) 512-514 er
wagt die Moglichkeit, daB es sich urn Qa~r Hair al-Garb'i handeln
konnte.

138 Yaqiit, Buldiin II, 803, schreibt iiber Raqqa Wiisi!: ,,Es gab
auf der westlichen [Ufer-] Seite eine andere Stadt, die als Raqqa
Wasi! bekannt war. In ihr befanden sich zwei Paliiste (q~riin)

des Hisam ibn 'Abd ai-Malik. Beide lagen am Weg nach der
Ru~afa des Hisam". Bei Yaqiit, Buldiin IV, 889, heiBt es: "Wasit
ar-Raqqa war das erste, was Hisam ibn 'Abd al-Malik anlegen
liel3, als er [die Kanate] al-Hani und al-Mar'i aushob. [...] Wasi!
ist ein Dorf westlich des Euphrats, gegeniiber von ar-Raqqa
(garbf al-Furiit muqiibil ar-Raqqa)." Erwiihnung fur die Zeit
Hisam ibn (Abd ai-Malik bei Ibn al-'Adirn, Bugya VIT, 3266.

139 Gemahlin von Hiiriin ar-Ras'id.

140 Balaguri, Futiil;J, 179 f. Vgl. Ya(qub'i, Tanb II, 378 f.;
Tabar'i II, 1467; iibers. Blankinship, 2; iibers. Kellner-Heinkele
(1996) 136i. Chronicon 775 II, 171; iibers., 129; Agapius, .'Un
wan, 359. Uber die Landgiiter von ai-Han! wal-Mar'i als Elgen
tum von Umm Ga'far berichtet auch Gahsiyan, Wuzara', 169 f.
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Der Kanal aI-Ham bei ar-Raqqa wird noch am Anfang
des 3./9. Jahrhunderts zur Zeit al-Ma'miins von Barhe
braus erwiihnt141 .

Yaqut berichtet dariiber hinaus von neu kultivierten
Fliichen durch die Anlage eines Kanals, dem Nahr Sa'id,
unterhalb von ar-Raqqa:

Und Nahr Sa'id ist auch [der Name eines Kanals]
unterhalb von ar-Raqqa in den Diyar MuC;iar. Er geht
zuri..ick auf Sa'id ibn 'Abel ai-Malik ibn Marwan
[gest. 132/750]142. Er ist der, den man Sa'Id al-I::Iair
(den GU1en) nannte, denn er zeigte stete Gotterge
benheit. Und der art dieses seines Kanals war ein
Dickicht mit LOwen143• Und es wurde ihm von sei
nem Bruder al-WaHd als iq.tii< gegeben. Und er grub
den Kanal und kultivierte, was dort warl44 .

Der Nahr Sa'Id miindete dem Geographen Suhrab (gest.
zwischen 289/902 und 334/945) zufolge auf der westli
chen Euphratseite, ungeHihr 32 Parasangen, 192 km, ost
lich von ar-Raqqa bei einem Kuppelgebaude (al-qubba),
das als Mi.indung ifam) des Nahr Sa'id bekannt war145 .

Etwa 72 km nordlich und in der Niihe des Balil]
griindete ein weiteres Mitglied der Umayyadenfamilie,
der Militiirbefehlshaber Maslama ibn 'Abd ai-Malik
(gest. 121/738)146 und Halbbruder des Kalifen Hisam die
Residenz und die Domiine l:ii$n Maslama. Die dazu ge
horigen Guter lie/3 er durch die Anlage von Kanalen kul
tivieren l47 . Ebenso besa/3 er Landgtiter in der Region von
Balis, etwa 100 km westlich von ar-Raqqa. Hier lieil er
den Kanal, Nahr Maslama, anlegen '48 .

3.7. Die strategiscbe Bedeutung ar-Raqqas in der

Umayyaden- und friiben (Abbasidenzeit

Wahrend der Umayyadcnzeit blieb ar-Raqqa eine befe
stigte Anlage. Sie war jcdoch nach ar-RuM' und J:larran

141 Michael XILXI; iibcrs. Chabot III, 46; Barhebraus, Chroni
con, iibers. Budge, 128.

142 Balagwl, FutUJ:!, 332, dart ~ls $ii&ib Nahr Sa 'ld bezeichnet;
Zubairi, Nasab, 165; Ibn Hazm, Garnharat, 89. Crone (1980) 129.

143 Vg!. Yaqut, Buldan N, &76-877, der ein Wadi as·Siba'. Tal
der LOWeD, auf dem Weg oach ar-Raqqa erwiihnt. Fraglich ist ob
damit nicbt vielleicht auch das irakische ar-Raqqa gemeint ist.

144 Yilqut, Buldan rv, 840.

145 Suhrab, 'Aga'ib, 10,14,47, 5l 68. EOlfemungsangabe zwi
schen der Fam Nahr Sa'id und ar-Raqqa oach Qudama, tiaras,
217 (arab.), 166 (franz.). Erwiilinung des Kanals auch bei Tabari
m, 1913; iibcrs, Williams, 24.

146 Rotter, G.: Maslama b. 'Abd al-Malil< . In: EI~ VI, 740.

147 YaqLit, Buldan IJ, 287. Zu den Ruinen von MadInat al·Far,
wohl den Uberresten von Hisn Maslaroa, vg!. die Benchte voo
~alibl (1983), Haase (1991, '1994, 1996).

148 Balac;luri, Fu!Ul:l, lSI.

von untergeordneter Bedeutung, da die Angriffslinie ge
gen Byzanz weit nach Norden, nach Anatolien hinein,
vorgeschoben worden war. Der Ort ar-Raqqa bekam die
Funktion einer Etappenstation auf dem Weg in den Irak,
zur byzantinischen Grenze oder den kaukasischen
KriegsschaupHitzen gegen die ljazaren l49 . Die Diyar
Mudar waren in der Umayyadenzeit Teil des Gebietes
des' Gouverneurs der Gazira, zu dessen Herrschaft ab
dem Jahr 831702 auch Annenien und Aserbaidschan
gehorten. Die Hauptstadt der umayyadischen Gazira war
l:Iarran nordlich des BaIO)-Tales. In ihr wurden zeitweise
unter den Umayyaden Silber- und Kupfennlinzen her
gestellt lSO. Ebenfalls war in der 30 km nordlich von Har·
ran gelt<genen Stadt ar-RuM' die Nachfrage nach Klein
geld groB genug, urn zeitweise parallel zu l:Iarran eine
eigene Kupfenniinzpriigung durchzufuhren. In ar-Raqqa
jedoch wurden keine Kupfermiinzen gepragt.

Als regionale Befestigung gewann ar-Raqqa, wie die
Gazira insgesamt, erst nach der Verlagerung der wnay
yadischen Residenz nach ar-Ru~afa unter dem Kalifen
Hisam ibn 'Abd aI-Malik (reg. 105-125/724-743) und
der erneuten Verlagerung der Residenz nach J:larran Wl

ter Marwan II. (reg. 127-1321744-750) an Bedeutung.
Ar-Raqqa lag nun an einer wichtigen Verbindung zwi
schen Nordsyrien Wld dem lrak einerseits sowie der
Wegkreuzung zwischen der byzantinischen Grenze und
!:Jarran im Norden und ar-Ru~afa im Suden andererseits.
Wie oben schon erwiihnt verhesserte der Kalif Hisam
die Verbindung zwischen den Orten mit dem Bau einer
Briicke tiber den Euphrat bei ar-Raqqa. Ein wichtiger
Teil der Versorgung der Kalifenresidenz ar-Ru~afa er
folgte wahrscheinlich durch die Markte von ar-Raqqa151.

In der spaten Umayyadenzeit, insbesondere in Folge
der inneren Auseinandersetzungen im Kalifat, nalun die
strategische Bedeutung von ar-Raqqa zu. Wahrend der
Kriege zwischen den verschiedenen Faktionen der
wnayyadischen Familie und nach dem Mord an dem Ka-

149 Vg!. Taban IJ, 553-555. (J. 651684-5); ubers. Hawtin~,
139 f., lU1d BaJagwi, ADsab, ed. Goitein V, 210, iibcr urnayyadl'
sche Truppcn in ar-Raqqa bei dcr Bekiiropfung einer 'alidisehcr
Rebellion. In der Mosulcr Lokalgescb.iehte aI-AWlS wird ar·
Raqqa yor den Baumafinabmcn des Jahres 1551771·2 nieht cr
wabnt. Jedoch warCll dic Markle von ar-Raqqa groG genug, urn
die Arroee von Maslama ibn 'Abd al·Malik zu vcrprovianticren;
Tabari II, 1348 (J. 1001718·9); libers. Powers, 77. 1m Jahr 1121
730 schickte Hisam den Befehlshaber Sa'id ibn 'AroT al-HaraSi
iiber ar-Raqqa zurn kaukasischen Kriegssehauplatz; Kufi, Fu!Ul:l
vm, 45; Blankinship (1994) 150. Vor dem Entsan: von Mala~a,

das von den Byzantincrtl angegriffen wurde, hielt der Kalif
Hisam im Jahr 123/741 in der Stadt ar-Raqqa Heersehau; Bala
guri, Ansah, ed. tA!-iimina VI B, 66.

150 Bates (1989); Blankinship (1994) 5(}-57. Siehe Beitrag rx.
151 Vg!. die Gcschichtc, in der der Kalif Hisarn ein~ Oc~sen

(Jaur) fUr den Betrieb eines Wasserrades (maganun) In seIDer
Residenzstadt ar.Ru~afa in ar-Raqqa kaufcn liiOt; Balac;luri,
Ansab, cd. tAtamina V1 B. &2.
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1ifen Yazfd ibn al-Walfd (reg. 126/744) im Jahr 126/744
wird ar-Raqqa in den Quellen haufiger erwiihnt152. Ar
Raqqa spie1te eine strategische Rolle in den Kiimpfen
gegen die I)arigiten und wen Anfuhrer a4-I;)a1)l:1ak im
Jahr 128/745-6153. Ar-Raqqa behielt diese strategische
Bedeutung bis in die fiiih- 'abbasidische Zeit bei.

A1s die 'abbasidischen Heere irn Jahr 132/750 auch
den Westen des Reiches eroberten, erhoben sich in der
Gazira einige der umayyadentreuen Stiimme. Ar-Raqqa
stand unter dem Komrnando von Bakkar ibn Muslim,
dem Bruder eines der Hauptanfuhrer des anti-<abbasidi
schen Aufstandes, narnens Is!:laq ibn Mustiml54. Abu
Ga(far MuJ:1amrnad, der spatere Katif al-Man~Ur (reg.
136-158/754-775), operierte in der GazIra gegen die
Aufstiindischen. AI-Balaguri zufo1ge weigerten sich die
Einwohner der Stadt ar-Raqqa, ais Abu Ga'far anriickte,
dem 'abbasidischen Aufruf (da'wa) Folge zu leisten.
Miisii. ibn Katb, der (abbasidische Gouverneur der Gazf
ra in Harran, nahrn daraufhin die Stadt fur die 'Abbiisi
den gewaltsam ein l5S. 1m selben Jahr wurde Muqatil ibn
':Jakam al-tAkkI in ar-Raqqa stationiertl56.

Die schon zwn Ende der Umayyadenzeit gewachsene
Rolle der Diyiir Mu4ar innerhalb der Nordprovinz irn
allgemeinen sowie von ar-Raqqa im besonderen zeigte
sich auch in den Auseinandersetzungen nach dem Tode
des ersten 'Abbiisidenkalifen Abu l-'Abbas (reg. 132
136/749-754). Im Jahr 137/754 erhob der Onkel von
Abu l-'Abbas, 'Abdallah ibn 'Ali157, in Syrien Anspruch
auf das Kalifat. Urn seine Macht in der Gazira zu
festigen, benannte er in verschiedenen Stadten, so in
Balis158 und in ar-Raqqa, neue Gouvemeure. Er setzte in
ar-Raqqa seinen ji.ingsten Bruder 'Abd a~-~amad ibn 'Ali
zum designierten Nachfolger und Gouverneur der Gazl
ra (wali al- 'ahd wa-wallahu bi/ad al-Gazira) em. In ar
Raqqa befanden sich wiihrend dieser Rebellion die
Kriegskasse der Aufstandischen und Teile des ehernals
umayyadischen Vermogens. Es war vermutlich aus ':Jar
ran und ar-Ru~afa dorthin verbracht worden (!Jiztinatuh'ii
bir-Raqqa; amwiil bani Umayya). Der General Abu

m Tabari U, 1876 (1. 127 b.); iibcrs. Hillenbrand, 250; Ibn al
Apr, Kamil V, 243; cd. Beirut, 321. Tabari li, 1919 (1. 127 h.);
iibcrs. Williams, 21; Ibn al-M1r, Kamil V, 252; ed. Beirut, 332
(J. 127 h.); Agapius, 'Unwan, 364.

m Tabari IT, 1939 f. (1. 128 b.); iibers. Williams, SO f.; Ibn a1
A!1r, Kamil V, 266; ed. Beirut, 349; Ibn al-'AdIrn, Bugya IV,
1924 (Kiimpfe gcgcn ad-DaJ:U1ak).

154 Tabari III, 56·58; iibers. Williams, 180-182. Zur politi-
schcn 'Situation siebe Bonner (1996) 45-50.

ISS Balaguri, Ansab In, 151.
1S6lbn al-'Adiln, Zubda 1,56; Abii I-Fid..a', Yawaqit, 46.

157 Zetterstceo, K.V.-Moscati,S.: 'Abdallah b.'AIi. In: EI2J, 43.

158 Ibn al- 'Adirn, Bugya lX, 3928. Dicser Gouverneur provo-
zierte einen Aufstaod der Banii Kilab und Qais.

Muslim 159 wurde vom Kalifen al-Man~iir mit der Nieder
schlagung des Aufstandes beauftragt. Als Hauptorte in
der Gazlra, die gegen seinen Vormarsch verteidigt WUT

den, werden !:Iarran, ar-Raqqa und ar-Ru~afa genarmt.
'Abdallah ibn 'All unterlag schlie!31ich AbU. Muslim im
GumMa II 137/Nov_ 754 bei Na~1bIn. 'AbdalHili flah
iiber I:Iarran und ar-Raqqa nach al-Ba~ra. Urn Abu Mus
lim die Verfolgung zu erschweren, verbrannte 'Abdallah
hinter sich die Briicke von ar-Raqqa. Es handelte sich
wahrscheinlich wn diejenige, die vom Kahfen Hisam
erbaut worden war. Abu. Muslim zog in ar-Raqqa ein
und fand dort den Kriegsschatz der Aufstiindischen
vorl60 . Seit dieser Zeit gab es in der Region ar-Raqqa 
auch zur Zeit Harun ar-Rasids - keine Briicke mche tiber
den Eupheat, vielmehr iiberquerte man ibn mit einer
Fabre161 • Erst Un 14./20. Jahrhundert wurde emeut cine
Briicke tiber den Euphrat geschlagen.

4. Die Grundung von ar-Rafiqa

4. t. Uberblick

Obwoh1 die Bev6lkerung von ar-Raqqa weiterhin der
'abbiisidischen Herrschaft ablehnend gegeniiberstand,
leiteten die ersten (abbasidischen Kalifen den Aufstieg
der kleinen vermutlich noch weitgehend bellenistischen
Provinzstadt zur Metropole und Reichshauptstadt ein.
AI-Man~Ur baute im Jahr 155/771·2 westlich neben ar
Raqqa eine ausgedehnte befestigte Garnisonsstadt ar
Rafiqa. Zur Befriedigung der Bediirfnisse der Bev6lke
rung und der Armee wurde unter dem Governeur 'Ali
ibn Sulairnan, etwa 163/779-80 bis 169/785, zwischen
beiden Stadten em neuer Markt errichtet. Die Marktzone
entwickelte sich kurz darauf zu einem prosperierenden
industriellen Gebiet, in dem Keramik und Glas herge
stellt wurden. Neben der Landwirtschaft waren nun In-

159 Nach Azdi, Taril}, 121, war Abu Muslim in l:iarran geboren
worden.

160 Kiifi, Futftl;J. Vill , 214-217; Balaguri, Ansab ill, 106-109
(Verbrcnnung der Briicke, S. 108); I~fahAni, Agaro IV, 343
('Abdallah ibn 'Ali in ar-Raqqa). Vgl. aueh Tabari ill, 92-99;
iibers. McAuliffe, 7-18; iibcrs. Muth, 5-12. Azdi, TarU], 164,
nenot die Erhebung von 'Abd 1l.?--?aroad zwn wali al- 'aM, jedoch
Dieht den Crt der Dcsignicrung. Ibn al-(Adlrn, Zubda I, 58; Abu
I·Fidil', Yawaqit, 47. Zu dem Aufstand und den Anspriichcn von
'Abdallah ibn 'Ali siebe Lassner (19&0) 31-38; Kcn.oedy (1981)
57--61; Bonner (1996) 53-55, 66; Kellncr-Heinkele (1996)
140 f.; lliseh (1996) 130 f.; Cobb (2001) 23-26.

161 Se)ten wi.rd in den Quellen die Art dcr Obcrquerung oder
Durchquerung des Euphrats genan.nt. Die wenigen Passagen be
zieben sieh auf die Nutzung von Fiihrcn. Vgl. den Nekrolog eines
im Jahr 358/968-9 verstorbcnen Sufi-Saihs. Hicr wird ern Ubcr
setzen iiber den Euphrat bei ar-R'aqqa mit einem Schiff (safina)
beschriebcn, das von eincm Sklavcn (gultim) gefiihrt wurde; Sib~

ibn al-Gauzi, Mir'at, Ms. ATabe 5866, fol. Sr.
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dustrie, Handel und die Armee Einkommensquellen der
Doppelstadt ar-Raqqa und ar-Rafiqa.

4.2. Die Gamisonsstadt

Am Beginn der 'abbasidischen Herrschaft wurde die
Grenze des islamischen Reiches zwn byzantinischen
Reich systematisch zu einem Grenzsystem ausgebaut l62 .

Dies ftihrte unter anderem zur Griindung einer neuen
Stadt etwa 200 m westlich von ar-Raqqa. Die Stadt
nannte man ar-Riifiqa, die Gefahrtin (von ar-Raqqa).
Gemeinsam wurden die Stiidte nun mit dem alten Begriff
ar-Raqqatiin, die Beiden Raqqas, bezeichnetl63, ein Na
me aber, der hauptsachlich in der Dichtung Verwendung
fand l64 . Ar-Rafiqa sollte als Basis einer 'abbasidentreu
en, burasanischen Garnison in der Nahe der byzantini
schen Grenze zwn Schutz und Angriff gegen Byzantiner
und gegen Ijazaren aus dem Kaukasusgebiet dienen165 .

Persisch blieb fUr lange Zeit eine wichtige in ar-Rafiqa
gesprochene Sprachel66 .

162 Zum Aufbau der Grcnzprovinz Iugiir/'Awii~im vgl. Sivers
(1982), Bonner (1996) und den Beitrag ill von C. E. Bosworth.

163 Yaqut, Buldiin II, 799 f. und 804: ,,Ar-Raqqatiin sind ar
Raqqa und ar-Rafiq,a. Ich habe ar-RafiCJ,a sch9n eIWiihnt. Ar
Raqqatiin ist in as-SaQiya!]. gegenwiirtig. ' As-Sagiya!]. war der
Name fur die unter den Tahiriden neu erbaute Schwesterstadt zu
NisapUr in Ijurasiin. Anfangs war es der Name von einem Gar
ten, der 'Abdallah ibn Tahir (gest. 230/844), als dieser Gouver
neur von Ijuriisiin war, geh6rte. Die Gartenanlage grenzte an
NisabUr.•AIs die Stadt fur seine Soldaten zu eng wurde, "zog er
nach as-Sagiyiil} und baute dort einen Palast (dar) fur sich und
befahl den Soldaten den Bau von Hiiusern (dur) urn seines
hcrum. So bliihte sic auf. Sic wurde ein grof3er Ort und war mit
der Stadt verbunden. Sic wurde cines ihrer Stadtteile. Dann baute
die Bev61kerung dort Hauser (dur) und Palaste (qu,yur) [...]. Dann
endete die I?ynastie der Familie Tahirs und jene Palaste verfie
len." Zu as-Siigiya!]. vgl. auch Lapidus (1969) 63.

164 Folgende Beispicle fur ar-Raqqatan in der 'abbasidisehen
Dichtung sind Zufallsfunde und nieht Ergebnis einer systemati
sehen Suehe: Ibn al-'Adim, Bugya IV, 1870, ziticrt den Dichter
~I-Asga' as-Sulam1 (gest. nach 206/821), ein Giinstling des
Ga'far al-BarmakI. Ibn 'Asakir, Tiirib XXXIV, 213, und Yaqut,
Irsad VI, 98, zitieren den Dichter 'Auf ibn Muhallim al-Huzii'i
al-l:IarriinI (gest. 220/835) mit einem Gedicht, rn: dem ar-Raqqa
tan vorkommt. 'Auf ibn Muhallim lebte zur Zeit 'Abdallah ibn
Tiihirs in ar-Raqqa, zu seinei Person siehe Anm. 299. Mas'udi,
Tanbih, 7, ziticrt auch den Dichter Abu Tammaro (gest. 228/842
3 oder 231/845-6) mit einem Gedicht iiber ar-Raqqatiin. Der Be
griff ar-Raqqatiin wurde wiederholt vom Hofdichter Saif ad
Daulas, :Iem Poeten a~-~anaubari (gest. 334/945), gebraucht, der
von as-Sabusti, Diyiirat, 2 18-222, zitiert wird. Zu Sabusti vgl.
Heer (I8~8) 88-91. Ebenfalls eIWiihnt Ibn al-'Imiid (gest. 1089/
1678-9), Sagariit, ed. Ama'ut - Ama'ut II, 419, den Begriff ar
Raqqatiin, den er aber erkliiren mull. Zurn Begriff ar-Raqqatiin in
umayyadischer Zeit vgl. Anm. 33.

165 Zu den strategischen Uberiegungen vgl. Shaban (1976) 15.
Die Gazira geh6rte auch in der Umayyadenzeit zum Gebiet des
Gouverneurs der Nordwestprovinz, die auch den Kaukasus urn
fallte, vgl. Bates (1989) und Blankinship (I 994) 50-57.

166 Ibn Taifiir, Bagdad, 157 f.; iibers., 71, innerhalb einer Ge
schichte aus der Zeit 'Abdallah ibn Tiihirs in ar-Raqqa vom Be
ginn des 3./9. Jahrhunderts.

Nach al-Ya'qubi plante Abu 1-Ga'far, der spatere al
Man~iir den Bau von ar-Rafiqa schon zu einer Zeit, als
er unter seinem Bruder dem Kalifen Abu 1-'Abbas im
Jahr 135/752-3 zwn Obergouverneur von der Gazira, al
Mau~il, den IUglJr und Armlniya eingesetzt worden
warl67. Mindestens emmal noch besuchte al-Man~iir im
Jahr 140/757-8 oder 141/758-9 die Stadt ar-Raqqa auf
dem Weg zwischen Syrien und dem Irak, wn einen auf
stiindischen BeduinenamIr der Banu 'Amir zu bekamp
fen l68 . Doch erst als Abu 1-Ga'far Nachfolger seines
Bruders wurde, verwirklichte er den Plan der Errichtung
einer neuen Stadt. Jedoch hatte er zuvor, im Jahr
145/762, begonnen, eine neue Haupt- und Palaststadt mit
dem Namen Madmat as-Salam im Irak zu erbauen. Ar
chitekten, Handwerker und Tausende von Arbeitern aus
dem Irak, der Gazira und Syrien wurden dort zusam
mengezogen. Die Bauarbeiten waren nach der literari
schen Oberlieferung schon im Jahr 149/766 im Kern ab
geschlossenl69 . Wahrscheinlich beteiligten sich viele der
erfahrenen Architekten und Bauleute auch am nachsten
groBen Stiidtebauprojekt, dem von ar-Rafiqa I70 .

AI-Man~iir begann eine umfassende Neuorientierung
seiner Politik gegeniiber den Grenzprovinzen im Jahr
155/771-2 mit der Absetzung seines Bruders al- 'Abbas
ibn MuJ:1ammad als Gouverneur der Gazira. Die Planun
gen zur Neustrukturierung hatten wahrscheinlich schon
im Jahr 154/770-1 begonnen171. Denn at-Tabari meldet,
da13 al-Man~iir schon im Jahr 154/770-1 die Errichtung
der Stadt ar-Rafiqa beschlossen hatte. Es war das gro13te
Bauvorhaben nach der Griindung von Bagdad. 1m Jahr
155/771-2 wurde die militarische und fiskalische Admi-

167 Ya'qubi, Tiirib II, 430, 445. Vgl. auch die Ubersetzung bei
Kellner-Heinkele (1996) 138. Nach Ya'qubi weissagte der Vater
von al-Man~Ur, dall al-Man~Ur zwar an der Stelle von ar-Rafiqa
cine Stadt bauen, diese aber nicht betreten werde. Fiir das Jahr
135/752-3 wird Abu Ga'far ai-MansUr als Gouverneur der Gazira
eIWahnt; Tabari III, 84; iibers. Williams, 208.

168 Tabari III, 129; iibers. McAuliffe, 61 (140 h.); Balaguri,
FutUJ:!, 192 (141 h.); Balaguri, Ansiib III, 231 (141 h.); Ya'qubi,
Tiirib II, 444 f. (nach 140 h.).

169 Uber die Architekten von Madinat as-Salam siehe Tabari
III, 276 f., 319-323; iibers. McAuliffe, 244 f., iibers. K~edy,
3-7; Ya'qubi, Buldiin, 24 I f.; .I)atJ,o al-Bagdadi, Tiirib I, 70 f.:
Der Qa9i al-l:Iaggiig ibn Artiih (gest. 150/767-8 oder 154/771;
vgl. auch Tabari III, 72, als Qa9i von al-Ba~ra) war der Hauptar
ehitekt (nach Ijapb al-Bagdadi) und der Rechtsgclehrte Abu l:Ia
nifa an-Nu'miin ibn Tabit (gest. 150/767) der Architekt der
Hauptrnoschee (nach at-Tabari) sowie Aufseher iiber die Zie
gelherstellung (nach Ijapb al-Bagdadi); RabiiJ:! al-Banna' war der
Architekt der Stadtrnauer (nach Ijapb al-Bagdadi). Ya'qubi gibt
cine Auflistung der Architekten der einzeinen Stadtteile. Lassner
(1970) 50-52, 237 f.; ders. (1980) 176, 194; Meinecke (1991a)
19 f.

170 Zu dieser Verrnutung siehe Meinecke (1991a) 19 f.; vgl.
auch ders. (1996a), insb. 24 f.

171 Zu al-Man~UrsPolitik in den Iugiir: Bonner (1996) 65-68.
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nistration Musa ibn MUl?<ab172 ('alii barb al-Gazlra wa
bariigihii) iibertragen l73 . Miisa fiihrte umfangreiche und
fur die Steuerpflichtigen bedrUckende Reformen des
Steuersystems durch174. Jedoch die Aufsicht iiber das
neue Bauvorhaben iibertrug al-Mal1.\iUr seinem Sohn und
designiertem Nachfolger al-Mahdi M~ammad. 1m Jahr
155/771-2 begannen die BaurnaI3nahrnen. Moglicherwei
se stehen die Steuermal3nahrnen in der Gazira von Musa
und der Baubeginn in einem engen Zusammenhang. Ge
gen den Plan einer neuen Stadt gab es Widerstiinde in
der lokalen Bevol kerung. N-Tabar! berichtet:

Ais Abu Ga<far [al-Manl?Ur] sie [ar-Rafiqa] bauen
wollte, widersetzte sich die Bevolkerung von ar
Raqqa und sie wollte ihn bekriegen. Sie sprachen: Sie
ruiniert uns unsere Miirkte, sie nimmt uns unseren
Lebensunterhalt, sie schriinkt unsere WOhnstiitten
ein. Er [al-Manl?Ur] beabsichtigte sie [die 10kale Be
volkenmg] zu bekiimpfen l75 .

Die vorgebrachten Griinde waren okonomischer Art.
Aufgrund der beschriinkten Transportkapazitiiten vor
dem Industriezeitalter waren die Garnison und die her
angezogenen auswiirtigen Bauarbeiter hauptsiichlich auf
die regionale Nahrungsproduktion angewiesen, was
Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise hatte. Wahr
scheinlich beftirchtete die Bevolkerung auch Einquar
tierungen. Urn die Widerstiinde zu iiberwinden, aktivier
te al-Manl?Ur nach a!-Tabar! eine lokale Legende tiber
die Griindung einer Stadt an genau diesem Ort und be
zog sie auf sein eigenes Vorhaben. Bezeichnenderweise
ist es die gleiche Legende wie im Faile von Madinat as
Salam oder Bagdad 176. AI-Mahdi kam mehrmals in den
Folgejahren nach ar-Rafiqa, urn die Baurnal3nahrnen zu

172 Zu Musa ibn Mus'ab: In einigen der Quellen wird von
Musa ibn Ka'b berichtet, der zu dieser Zeit schon tot war, vg!.
Kennedy, Ubcrsetzung Tabari XXlX, 71 Anm. 192. Ubcr die
Verwirrung in den Quellen zwischen Musa ibn Mu~'ab und Musa
ibn Ka'b vg!. Forand (1969) 94. 1m Jabr 158/774-5 wurde Miisa
ibn Mus'ab, der in diesem Zusammenhang als Gouverneur von
al-GazU:a und Mosul genannt wird, von al-MabdI, auf Befehl von
ai-MansUr, in al-Balad bei Mosul verhaftct. AI-Mabdi befand
sich dabei auf dem Weg nach ar-Raqqa, urn die Stadt ar-Rafiqa
zu griinden; Tabari m, 383 f.; iibers. Kennedy, 84.

173 Tabari lll, 374; iibers. Kennedy, 70 f.
174 Chronicon 1234 (Cbronicon 8]9) I, 340; iibers. Chabot,

265. Zu diesen SteuermaJ3nahmen und der zugrundeliegcnden
Politik der Zentralisierung der Fiskalverwaltung: Caben (1954);
Kennedy (1990) 93 f

175 Tabari m, 372 f; iibers. Kennedy, 67-69.

176 Tabari Ill, 272-274, 276 (Lcgende in Bagdad), 372 (in ar
Rarlq~); iibers. McAuliffe, 239-241, 244 f.; iibers. Kennedy,
67 f Vg!. auch die iihnliche Weissagung bci der Erbauung von
ar-Rafiqa im Chronicon 775 II, 264; iibers., 208 f Dazu Lassner
(1970) 124-126; ders. (1980) 285 Anm. 6. Miiglicherweise han
ddt es sich urn eine erziihlerische Doublette, wie sic bisweilen in
der annalistischen Literatur vorkornmt.

iiberwachen. Die Bauarbeiten waren noch im Gange, als
er im Jahr 1581775, a!-Tabari zufolge, von ar-Raqqa
nach Bagdad gerufen wurde, urn nach dem plotzlichen
Tod seines Vaters dessen Nachfolge als Kalif anzutre
ten l77.

Die Stadt ar-Rafiqa wurde als separate Stadt mit ei
gener Freitagsmoschee angelegt. Sie lag westlich, mit ei
nem gewissen Abstand zum alten ar-RaqqalKallinikos.
1m Grundril3 von ar-Rafiqa sind sowohl hellenistische
Bautraditionen, das heil3t das hippodamische Schach
brettsystem der StraGen, als auch persisch-sasanidische
Traditionen, das heillt var allem Zentralitiit von Kultbau
und Palast, feststellbar. Die kurz zuvor erbaute Palast
stadt al-Manl?Urs, Madinat as-Salam, stand dagegen fast
vollstiindig in der Tradition sasanidischer Rundstiidte.

Es ist nicht ausZllschlieBen, daG die friihe Diskussion
uber die islamische Stadt (m4r) unter den Rechtsgelehr
ten die Entscheidung fur die Anlage einer Doppelstadt
anstelle einer einfachen Stadterweiterung beeinflul3t hat.
Die Planung und Bauleitung des Bagdadprojektes wurde
von Rechtsgelehrten, unter Ihnen Abu J:larufa (gest. 150/
767), durchgefuhrt178 . Dies lal3t sich auch fur ar-Rafiqa
vermuten. Reste einer Diskussion urn die rechtliche De
finierung einer islamischen Stadt finden sich in der spa
teren Literatur. In ihr wird der Ursprung dieser Diskus
sion auf den ~anafitischen Juristen und Oberqa~i von
Bagdad zur Zeit Hii.riin ar-Rasids, Abu Yiisuf (gest. 182/
798) sowie auf M~ammad as-Saibaru und auf Abu J:la
nifa zwiickgefiihrt. Moglicherweise reichen die Wurzeln
dieser Diskussion sogar noch weiter zwiick, bis in die
Zeit der Anlage der fiiihen Gamisonsstiidte, der a~iir

(sg. mi~r). Die Abhaltung eines Freitagsgottesdienstes in
einer einzigen Versammlungsmoschee war demnach
konstituierend ftir eine Stadt (mi~r). Zwei Versamm
lungsmoscheen konnte es nach einer Tradition des Abu
Yiisuf nur in zwei voneinander getrennten stiidtischen
Distrikten geben. Diese deutliche Scheidung konnte ein
Kanal, ein FIu13 oder ein genugend grol3en Abstand dar
stellen. Rechtlich - so as-Sarabsi in der Zusammenfas

sung der alteren Diskussion - bilden beide Teile jeweils
eine eigene Stadt. Dies ist der Fall in ar-Raqqa und ar
Rafiqa l79.

In Tabari ill, 383-385; iibers. Kennedy, ~4-86. Ibn A'!am al
Kiifi bcrichtet dagegen, daJ3 al-MabdI aus Gurgan nach Bagdad
kam; Kiifi, FutfJ.l.1 VIll, 239.

178 Bei der Planung von MadInat as-Salam waren einige
Architekten Rcchtsgclehrte; siehe Anm. 169.

179 Zu den Griindungcn von neuen Stiidkn neben schon vor
bandenen und Doppelstiidten in friihislamischer Zeit vg!. Lapidus
(1969) 61-64. Zu den rechtlichen und stadtplanerischcn Auswir
kungen des islamischcn Rcchtes: Sara!.JsI, Mabsii! II, 120; Ka
siinI, Bida'I' I, 260; Johansen (1981-2) 149; Lassner (1967) 61 f
(fur die: Anwendung dieser Bestimmung in der Rcchtspraxis des
4.110. Jahrbundert).
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Die Stadt war nach den literarischen Quellen bewuI3t
nach dem Vorbild der erst kurz zuvor errichteten Resi
denzstadt Madinat as-Salam angelegtl80. Sie solite also
wie Madinat as-Salam Ausdruck des ideologischen Pro
gramms einer universalen Weltherrschaft sasanidischer
Priigung sein. Doch sieht man im StadtgrundriB bedeu
tende Unterschiede. Diese sind vielleicht teilweise auf
Einfllisse syrischer oder lokaler Bautraditionen zwiick
zufuhren sind. Bei der Beurteilung des Stadtgrundrisses
ist zu beachten, daI3 es sich bei der runden Madinat as
Salam run eine Palaststadt mit Repriisentationsfunktion
und bei ar-Rafiqa tatsiichlich run eine Garnisonsstadt
handelt. A!-Tabari berichtet:

In ibm [diesem Jahr] sandte al-Man~iir seinen Sohn
al-Mahdi aus, run die Stadt ar-Rafiqa zu bauen. Er
reiste dorthin und baute sie nach dem Vorbild seiner
Stadt in Bagdad, bezliglich ihrer Tore, ihrer Abstiinde
(fWjuf) [zwischen den Mauern], ihrer Pliitze und ihrer
Stral3en. Er errichtete ihre Stadtmauer und ihren Fe
stungsgraben181.

Ar-Rafiqa wurde nicht als kreisfcirmige Stadt angelegt
wie Madinat as-Salam, eher stellt ihr Grundri.13 einen
hybriden Kompromi13 aus runder Stadt und hellenisti
schem Rechteck dar. Der GrundriI3 erscheint als ein un
gefahr 1.300 m breites Parallelogramm mit einer etwa
halbkreisfcinnigen Bekr6nung (Taf. 3. 4. 5). Jedoch sind
die mathematischen Konstruktionsprinzipien komplizier
ter182 .

Die slidliche Mauer ist auf den Ausliiufer der Ab
bruchkante der Ger61l- und LOI3terrasse des Euphrats ge
setzt, urn ein festes Fundament zu erhalten. Dies ist aus
den alten Luftbildern deutlich ersichtlich. Unterhalb der

180 BalaQwi, FutfIl:!, 179 f. Auch bei Yaqut, Buldiin II, 734
735; Ibn Faqih, Buldiin, 132; Ibn Saddad, A'iaq III, 70. Ibn
Saddad lcitet im 7./13. Jahrhundert seinen Bericht iiber die Er
bauung von ar-Raqqa ein mit folgenden Worten: ,,Ich sage: Ar
Raqqa ist cine alte Stadt und ar-Rafiqa ist cine neugegriindete
Stadt, die ai-Mansur im Jahr 155 durch seinen Sohn al-Mahd'i
nach dem Plan v~n at-Tailasan erbaute." Dann erst folgt cine
Paraphrase des Textes von a!-Tabari. Ein Tailasan ist ein iiber
wurfartiger Mantel, dessen genaue Gestalt nicht bekannt is!. Ob
Ibn Saddad damit die hufeisenformige Anlage von ar-Rafiqa be
zeichnet, ist deshalb nicht eindeutig. Nach der Anmerkung des
Herausgebers 'Abbiira ist diese Stelle etwas verderb!. Doch auch
andere Stadte, wie Harran und ar-Rahba, mit deutlich anderem
Grundril3 werden als Tailasan beschTIeben; al-Muqaddas'i, A~
san, 142, (ar-RaI;1ba); al-B'irUn'i, A!iir, 205 (J:Iarran). Vg!. auch
Rice (i 952) 38.

181 Tabar'i ill, 373; iibers. Kennedy, 69 (Wa-fihii waggaha 1
Ma~uru bnahu I-Mahdlya li-binii 1 madlnati r-Riifiqati fa
sab~a ilaiha fa-banahii 'alii binii 1 mad,natihl bi-Bagdiida Ii
abwiibihii wa-flt:julihii wa-n'~abihii wa-sawiin' ~ha wa-sawwara
surahii wa-bandaqahii).

182 Zur Rekonstruktion s. Meinecke (1996b) 162, Abb. 3. Zu
den Konstruktionsprinzipien s. Beitrag :xm von U. Becker.

Mauer beginnt das morastige Schwemmland des Eu
phrats, die eigentliche ar-Raqqa. Die Lage der ostlichen
Mauer entspricht einer strengen Nord-Slidausrichtung
und orientiert sich m6glicherweise auch an dem Verlauf
der nicht mehr erhaltenen Stadtmauer von Kallinikos.
Die noch zum Teil erhaltenen Stadtbefestigungen bezeu
gen die Militarmacht des 'Abbasidenreiches. Die Stadt
wurde von einer massiven, etwa 4.580 m langen Mauer
geschiitzt. Diese war im Endausbau unter HiiIiin ar
Rasid mit 132 Rundti.irmen befestigt und durch einen
Graben und eine Vonnauer verstiirkt worden. Der Ab
stand der Tiinne untereinander von ihrem Mittelpunkt
aus hetriigt etwa 32,65 m bis 36 m 183. Der urspriingliche
Plan sah wahrscheinlich den Zugang tiber vier axiale
Tore vor (s. Westtor, Taf. 8.1). Ibn J:lauqal vergleicht die
Stadttore, die er in der von dem Fa!imidenkalifen al
Mahdi (reg. 297-322/909-934) im heutigen Tunesien
erbauten Stadt al-Mahdiya gesehen hatte, mit denen von
ar-Rafiqa:

Es gibt nichts iihnliches, was ich auf der Erde sah,
und nichts vergleichbares auI3er die beiden Tore der
Stadtmauer von ar-Rafiqa, denn sie [niimlich die von
al-Mahdiya] sind gefertigt nach ihrem [ar-Rafiqas]
Vorbild und ihre Gestalt wurde ihnen heiden gege
ben184.

Yaqut, ohne auf einen Vergleich mit ar-Rafiqa einzuge
hen, heschreibt diese Tore von· al-Mahdiya mit gewisser
Obertreibung: "Und er [al-Mahdi] befestigte sie [al
Mahdiya] mit einer festen Mauer und massiven eisernen
Toren und jeder Tiirfliigel wiegt 100 qin,tiir [ca. 2 Ton
nen]l85, und sie hat zwei Tore mit vier Fliigeln und jedes
Tor hat eine Eingangshalle (dihlfz) , die Raum fur 500
Reiter bietet I86."

Von den urspriinglichen Toren wurde in den achtzi
ger Jahren des 20. Jahrhunderts das Nordtor von ar-Rafi
qa ausgegraben. Es wies mit einem Portal von 4 m Brei
te stattliche Dimensionen auf. Reste eiserner Tiirpfosten
bezeugen die Existenz massiver oder metallverkleideter
Tore l87. Das Osttor, das unter dem Namen Biib as-Sibiil

183 Sarre - Herzfeld (1911-1920) II, 356 f.; Creswell (1940)
39-42; Khalaf (1985); Creswell (1989) 242 f.; Meinecke (1991a)
20 f.

184 Ibn J:Iauqal, $fua, 71. Auch Michael XI.XXVI; iibers. Cha
bot n, 526, hebt die Grol3artigkeit der Tore von al-Man~fu her
vor, vermutlich nach alten Berichten.

185 Nach Hinz (1955) 26. Es wurde das fur Yaqiit mal3gebliche
syrische Qin!iir zugrunde gelegt.

186 Yaqut, Buldan IV, 695. Siehe auch zur Erwiihnung der Tore
bei Dionysius von Tell Mal:trc in dem Chronicon I, cd. 340;
iibers. Chabot, 265 und den Beitrag V von C. Robinson.

187 Meinecke (199Ia) 21; ders. (1996a) 12 f. Siebe auch den
Beitrag II von Hagen ct. a!. in: Raqqa m.
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bekannt war (s.u. Abschnitt 5.2)188, fmdet sich wie das
Westtor gut erkennbar auf den Luftphotos der zwanziger
und dreil3iger Jahre. Der Mauerabschnitt, wo das axiale
Siidtor erwartet werden kann, war schon am Anfang des
zwanzigsten Jahrhunderts iiberbaut. Von mindestens ei
nem anderen Tor in der Siidmauer, jedoch nach dem bei
gegeben Plan ostlich auJ3erhalb der Achse, berichten
Ainsworth und Herzfeld l89 . Bei Ibn al-Furat fmdet sich
im 7./13. Jahrhundert der Name eines im Siiden gele
genen Tores Bab al-Ma ~ das Wassertor (s.u. Abschnitt
8.3)190. Spater, moglicherweise im 6.-7./12.-13. Jahr
hundert, kam noch in der Siidostecke ein fiinftes Tor
hinzu, das heute Bab Bagdad genannt wird (s.u. Ab
schnitt 8.2). Uber die Jahrhunderte waren jedoch nicht
aIle geplanten und gebauten Tore in Benutzung. Von
Saif ad-Daula ist bekannt, dal3 er Stadttore von ar-Rafiqa
zumauem lie13 191 . Ibn l:fauqal (s.o.) und al-Muqaddasi l92

berichten daher in der zweiten Halfte des 4./10. Jahrhun
derts, dal3 ar-Rafiqa nur zwei Tore habe, ohne da/3
gesagt wird, welche Tore noch offen waren.

Wie in der Konstruktion von Madinat as-Salam darf
am Schnittpunkt der durch die Tore gegebenen Achsen,
unmittelbar siidlich der Versammlungsmoschee, der
Hauptpalast der Stadt vermutet werden. Er ist heute
ganzlich verloren. Seine Existenz wiirde die ungewohn
lich grol3e Mitteltiir in der Qiblawand der Moschee er
klaren l93 . Moglicherweise ist dieser Palast mit den spater
erwahnten Herrschaftsgebauden oder -palasten (dur al
imara) von ar-Rafiqa zu identifizierenl94 . Nordlich des
Zentrums wurde, wie in Madinat as-Salam, die Freitags
moschee mit den monumentalen Ausmal3en von 108 x
93 m errichtet. Sie wurde aus massiven Lehmziegel
mauem erbaut, verstiirkt durch eine Backsteinverklei
dung und umgeben von einer Reihe von Rundtiirmen.
Der Grundril3 zeigt eine dreischiffige Anlage mit Ziegel
pfeilem in der GebetshaIle und doppelten Arkadenreihen
auf den drei iibrigen Seiten des Innenhofes. Es ist die
erste pfeilermoschee in der islamischen Architektur. Sie
diente vermutlich als ModeIl fUr spatere Freitagsmo
scheen in Bagdad l95, die von Hfuiin ar-Rasid in den

188 Ibn Saddiid, A'liiq III, 71.

189 Ainsworth (1888) 286; Sarre - Herzfeld (1911-1920) II,
356; ill, Tafel 63 (0bersichtsplan). Zur Zeit der Luftphotos 1922
und der Zeit von Creswell, in den dreil3iger lahrcn, ist auch
schon dieser Teil iiberbaut.

190 Ibn al-Furiit, Tan!]. V, fol. 200v. Siehe untcn Anm. 423.

191 Siehe S. 45 mit Anm. 373

192 Muqaddasi, A~san. 141. Siehe das Zitat S. 43.

193 Meinecke (I 996b) 169.

194 In einer Dar min dur al-imara wurde 196/811-2 der 'abbiisi
dische Gouverneur 'Abd aI-Malik ibn ~iilil:J beigcsetzt; Tabari
ill, 692 f.; iibers. Bosworth, 235 f. Ibn al-'AdIm, Zubda 1,65.

195 Creswell (1934).

Jahren 192/808 bis 193/809 vergrol3ert wurde, und fur
die beiden von Samarra', die unter al-Mutawakkil 'ala
AIlah im Jahr 237/852 errichtet und im Jahr 247/861 em
geweiht wurden, sowie fUr die Moschee von AJ:unad ibn
Tuliin in Kairo, die im Jahr 265/879 voIlendet wurde l96 .

Nach Luftaufuahrnen aus den Jahren 1922 und 1936
zu scWieBen (Taf. 4. 5), war nie die gesamte innerstiidti
sche Flache von ar-Rafiqa iiberbaut worden. Vielmehr
konzentrierte sich die Wohnbebauung in der sudostli
chen Stadthalfte zwischen der Moschee und der Ost
mauer, wo Tore den Zugang zu dem Markt in der ost
lichen Vorstadt und der Schwesterstadt ar-Raqqa eroff
neten l97 . Der Mauerring der Garnisonsstadt war offenbar
auf Zuwachs hin konzipiert.

Die Binnengliederung des Wohngebietes, vieIleicht
auch die Konstruktion des siidlichen ParaIlelograms,
scheint auf syrisch-heIlenistische Bautraditionen zurUck
zugehen. Die Wohngebiete, so zeichnet es sich auf den
Luftbildern ab, waren in 50 x 100 m grol3e Insulae ein
geteilt (Taf. 5)198. Auch diese sind fUr Madinat as-Salam
nicht belegt aber fUr die spatere Griindung von Samarra'.
Vorbilder sind vielleicht in dem benachbarten hellenisti
schen ar-RaqqaIKaIlinikos zu suchen, wenn dort nicht
die Insulae-Struktur wie in vieIen byzantinischen Stiidten
schon aufgelOst war oder in den umayyadischen Stiidte
bauprojekten wie 'Angar im Libanon l99 .

4.3. Handel und Industrie

Fiir die arabische Eroberungszeit wird die Griindung
eines Marktes genannt. Er wurde fUr den Handel mit den
Muslimen, das heiBt wahrscheinlich vor allem fUr das
arabische Militiir, bei dem Nordtor, dem Bab ar-RuM'
('ala bab ar-Ruha '), von ar-RaqqaIKallinikos eingerich
tet2OO• Von hier bis zurn romisch-byzantinischen Lager
fanden sich byzantinisch-fiiihislamischen Scherben20I .

Dies diirfte der Kern einer ausgedehnten Marktzone ge
wesen sein. Spater entwickelte sich eine archiiologisch
nachweisbare Markt- und Industriezone zwischen ar
Rafiqa und ar-Raqqa, die sich nordlich extra muros ent
lang der Stadtrnauer von ar-RaqqaIKaIIinikos entlang

196 Creswell (1940) 45-48; ders. (1989) 247 f.; Meinecke
(1991a) 21-23; ders. (I 996a) 13-15; ders. (1996b) 162-164.

197 Die innerstiidtische Besiedlungsfliiche liil3t sich anhand der
mit Erdlochern iibersiiten Fliiche ermessen. Ziegcl- und Anti
kenriiuber hinterliel3cn sie bei der Suche nach Baurnaterial und
Raqqa-Keramik. Daher repriisentiert das auf den Luftfotos er
kcnnbare kratcriibersiite Areal die ehemals bebaute Fliiche.

198 Meinecke (I 996b) 163 f.

199 Vgl. Meinecke (1996c) 145.

200 Balii~uri, Fu~. 173; siehe Ubersetzung obcn S. 14.

201 Khalaf - Kohlmeyer (1985) 136.
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zog. AI-Balaguri berichtet tiber die Anfange von ar
Rafiqa in dieser Zeit:

Man sagt, daf3 es bei ar-Rafiqa keine alten Spuren
[von Besiedlung gab], vielmehr baute es der Befehls
haber der Glaubigen al-Man~Ur im Jahr 155 [771-2
n.Chr.] entsprechend der Anlage seiner Stadt in Bag
dad. Er stellte dafiir Soldaten aus dem Yolk von
Ijurasan abo Jenes geschah unter der Leitung von al
MahdI, der der designierte Thronfolger (wali 'ahd)
war; dann baute ar-Rasld ihre Palaste (q~uruhii).

Und es waren zwischen ar-Raqqa und ar-Rafiqa An
baufliichen von Landgtitern (fafjii >maziiri ') gewesen;
als 'AlI ibn Sulaiman ibn 'AlI als Gouverneur (wali)
in die GazIra kam, verlagerte er die Miirkte von ar
Raqqa auf jene Erde. Der grof3e Suq von ar-Raqqa
war fiiiher bekannt als Suq Hisam al- <,4 tiq [der alte
Markt des Hisam]. Als ar-Rasld nach ar-Raqqa kam,
ging er heran, jene Miirkte zu vergrof3ern, die inuner
noch zusanunen mit dem [vom Kalifen vergebenen,
freien] Domiinenland (~awafip02 besteuert werden203 .

Das 'abbasidische Familienmitglied 'All ibn Sulaiman
war Gouverneur der Gazlra und vennutlich auch von ar
RaqqaJar-Rafiqa von etwa 166/782-3 bis 169/785204. Die
Verlegung der Markte auf die Freiflachen zwischen den
beiden Stiidten bildete den Anfang einer sehr aktiven
industriellen Zone, in der vor allem Keramik und Glas
hergestellt wurden. In spateren Zeiten bildete das Gebiet
eine eigene urbane Einheit. Sie wurde ar-Raqqa al-Mufi
tariqa, das brennende ar-Raqqa, genannt. Der Name
bezieht sich vennutlich auf die Rauchschwaden der
Keramik- und Glasofen. Die Diskussion dieser Bezeich
nung fiir das Industrieareal erfolgt ausfuhrlich in
Abschnitt 7.3205 . Dieses Markt- und Industriegebiet
befand sich nach den Luftbildern der zwanziger und
dreif3iger Jahre zu urteilen zwischen zwei Straf3en. Die
nordliche ging vom Osttor oder dem Bab as-Sibal aus
und ftihrte an der Nordmauer von ar-RaqqaiKallinikos
entlang. Mehrere Keramik- und Glaswerkstiitten lagen
an dieser Straf3e. Den ostl ichsten Ptmkt bildet der Tall
Aswad, nordostlich von ar-Raqqa gelegen. Tall Aswad
ist ein Hugel, der im wesentlichen aus Scherben, Ab-

202 Zur Bestimrnung des Begriffs ~awiifi vgl. Lekkegard (1950)
51 f. und Morony (1981) 155.

203 Balagurl, Futii.J:1, 179. Diese Sequenz findet sich gekiirzt
auch bei dem geringfiigig spater schreibcnden Ibn FaqTh, Buldan,
132. Die Bestcucrung der Marlete zusamrnen mit den vom Kali
fen vcrgcbcnen Domiinenland k6nntc damit zusarnmcnhiingen,
da/3 sich die Markle: auf freiem Land extra muros befanden.

204 Zu 'All ibn Sulaiman siehe ausfiihrlich Beitrag IX, Ab
schnitt 2.

205 Zu ar-Raqqa al-MuJ:1tariqa s. Muqaddasl, A~san, 137 f.

fallen und Triimmern aus der Keramikproduktion ent
standen ist. Seine Erforschung begann mit einer Sondage
im Jahr 1985 durch das Deutsche Archaologische In
stitut206. Seit 1993 grabt Julian Henderson von der Uni
versitiit Nottingham gezielt innerhalb des Industriegiir
tels insbesondere bei dem Tall Zugag (Glaswerkstiitte)2°7
und dem Tall FubJJar (Keramikwerkstatte)2°8. Die zweite
Stral3e markiert die stidliche Begrenzung des kommer
ziellen und industriellen Gebietes. Sie verlauft zwischen
dem Bagdad-Tor und der siidwestlichen Ecke von ar
RaqqaiKallinikos.

Auch Seife aus ar-RaqqaJar-Rafiqa ist ein in der ara
bischen und syrisch-aramiiischen Literatur geriihmtes
Produkt der Stadt. Al-Muqaddasl nennt zweimal ar
Raqqa als Herkunftsort guter Seife (ma 'dan ~-~iibun al
gayyid)l09. Ebenfalls empfliehlt ein syrisches Medizin
handbuch aus der klassischen Epoche der syrischen Lite
ratur zweimal die Anwendung von Seife aus ar-Raqqa
(.~epp6nii raqqi und ~ii!z.un raqqi)210.

Zu den Miirkten in der Vorstadt von ar-Raqqa gehor
ten auch Fernhandelseinrichtungen wie Herbergen. AI
Qusairi nennt fiir das Jahr 246/860-1 in der Vorstadt von
ar-Rafiqa (rabafj ar-Riifiqa)211 eine Herberge, den Fun
duq ljusain al-ijiidim212. Der Stifter dieser Anlage konn
te mit l:Iusain al-Ijadim, einem hochrangigen Eunuch
HarUn ar-Raslds, identisch sein213 . Moglicherweise hatte
auch der Samarra'-zeitliche Komplex eine Funktion im
Marktgefiige214.

In ar-Raqqa namentlich - vielleicht aber als Bezeich
nung der Doppelstadt - gab es damber hinaus auch

206 Miglus (1999).

207 Henderson (1994, 1996, 1998, 1999a, 1999b).

208 Tonghini - Henderson (1998)

209 Muqaddasl, A1).san, 141, 145. Siehe das volle Zitat U. S. 43.

210 Anonymus, Medicines I, 554 Z. 18,586 Z. 9. VgI. Margo-
Iiouth (1927) 323. Ein Hinweis auf die 01- und Seifenproduktion
mag auch die Nisba eines nicht n~er datierbaren Qa9ls von ar
Rafiqa Abu Bakr MuJ:larnmad ibn Ga'far ibn Al;unad, gcnannt Ibn
a~-~abiini, sein; Sam'aru, Ansab, ed. al-Biiriidl ill, 28.

211 Vgl. Yaqut, BuJdan II, 750. Er nennt ebenfalls ein Rabad
ar-Riijiqa. Er identifiziert es aber mit ar-Raqqa sc:lbst. Meiner
Ansicht nach liegt hier eine Fehlinterpretation von Yaqut eines
Textes von Al;unad ibn a!-Tayyib as-Sara{isl vor, den er ausfiihr
lich und richtig unter dem Stichwort ar-Rafiqa (II, 734) zitiert.
Dort heiJ3t es: ,,zu ihr [ar-Rafiqa] geh6rt eine Vorstadt, die zwi
schen ihr [ar-Rafiqa] und ar-Raqqa Iiegt."

212 Qusairi, Tfu-"ilj, ed. an-Na'saru, 154; cd. ~alih, 170.

213 Tabarl ill, 680 (erste Erwiihnung im Zusarnmcnhang mit
der Entmachtung der Barmakiden im Jahr 187/803), 705 (als
Beauftragter nach Tabaristiin im Jahr 189/805), 766 (Bewaeher
eines hochrangigen Gefangenen im Jahr 193/808-9), 967, 1042
(1. 205/820-1); iibcrs. Bosworth, 219, 254; iibers. Fishbein,S,
242, iibc:rs. Bosworth, 103.

214 K. Toueir: Beitrag XIV in Raqqa Ill.
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Weinschenken215 und Sklavenhandler216, In der Zeit von
Hiiriin ar-Raslds Residenz in ar-Rafiqa war, nach einem
Bencht von a~-Tabari zu urteilen, der Sklavenrnarkt sehr
aufnahmefahig. Sechstausend Gefangene, die von einer
Razzia auf Zypern des Jahres 186/802 starnrnten, wur
den naeh ar-Rafiqa verbraeht und unter Aufsieht des
Qa~is Abu I-BaUtari Wahb ibn Wahb al-Qurasl (gest.
200/815-6)217 verkauft. Unter den angebotenen Sklaven
befand sich auch der Bischof von Zypern, der einen Er
los von 2.000 DInar braehte2l8 . Der bedeutende Markt
fur grieehische Sklaven in ar-Raqqa wird nochmals zur

Zeit al-Watiq billahs im Jahr 231/845 erwahnt219.

Ar-Raqqa/ar-Rafiqa verfiigte in der 'Abbasidenzeit
iiber einen bedeutenden Binnenhafen, der die Doppel
stadt zu einem Handelszentrum maehte. Arehaologisch
ist er noch nieht lokalisiert. AI-Ya'qubi beschreibt in
nerhalb des Abschnittes iiber Bagdad und sein Kanalsy
stem den Hafen von ar-Raqqa als einen zentralen Bin
nenhafen, da er ganzjahrig geoffuet blieb. Oberhalb von
ar-Raqqa fror der Euphrat nach ad-Dimasqi irn Winter
gelegentlich ZU220. Der Euphrat verband den Westen des
Reiches mit Bagdad und dem Persischen Golf. So hatte
der Hafen von ar-Raqqa eine grol3e Bedeutung fur die
Versorgung der GroI3stadt Bagdad. AI-Ya'qubi schreibt:

[... ] in ihn [den schiffbaren 'Isa-Kanal bei Bagdad,
verbunden mit dem Euphrat] gelangen machtige
Schiffe, die von ar-Raqqa kommen, auf denen Mehl
und Handelsware aus Syrien und Agypten transpor
tiert werden, Sie kommen in einen Hafen (jim/a), zu

dem Markte (aswiiq) und Kontore der Fernhandler
(hawiinit at-tuggiir) gehoren. Er wird zu keiner Zeit
gesperrt und das Wasser [flie13t] ununterbrochen [, so
dal3 er schiffbar bleibtj221.

215 Ibn Faqih, Mu.!}ta~ar, 134 UUlnut, hier m6glichCIWeise nur
in der Bedeutung von Handelskontor). I~fahanI, Agani V, 241
(zur Zeit Harun ar-Rasids, Begriff: Weinhiindler bammar).

216 I~faha.ni, Agani XII, 149 (manzil nabbiis). Vgl. Abbot
(1946) 144.

217 Millward (1971-2) 50 f. Ibn ijall ikan, Wafayiit VI, 37-42,
388 f; Tabari III, 619. Abu I-Ba.!;,ltar'i bekleidete hochrangige
Amter in der 'abbiisidischen Verwaltung einschliel3lich militiiri
scher Kommandos. Er wurde Nacbfolger von Abu Yusuf als
Oberqii9i in Bagdad wurde Abu I-Ba.!;,ltar'i an.

218 Tabari III, 709; iibers. Bosworth, 262.

219 Tabari III, 1353; iibers. Kramer, 39 f

220 Dimasqi, Nu.!}ba, 93 f.

221 Ya'qubi, Buldan I, 250; iibers. Wict, 34 f ([...J tadbulufihi
s-sufunu 1- 'izamu lIati ta 1i mina r-Raqqati wa-YUbmalu fiha d
daqiqatu wa't-tigiiriitu mina i-Siima wa-Miva ta~iru ita furrjati
'alaiM I-aswiiqu wa-bawanilu t-tuggari la ..rant.aqa 'u fi waqtin
mina /-auqiiti fa/-ma >u /ii yantaqa'u [...J). Ahnlich ders. 237 f;
iibers. Wiet 10' Tabari III, 275 (J. 145/762-3); iibers. McAuliffe,
243, spricht v~n' einer Schiffsverbindun~ zwischen Sy~en ~d
Bagdad. Ibn al-A!ir, Kamil V, 426; cd. BClfut, 559, erweltcrt dle-

Moglicherweise gab die Stadt sogar einer ganzen
Schiffsklasse den Namen, die unter dem Begriff ar-Raq
qrya bekannt war222•

Auch der Olhandel (zait) der Kaufleute von ar-Raqqa

bis in daS 3.-4.19-10. Jahrhundert fal3bar. Uber den Ha

fen von ar-Raqqa wurde der Irak, insbesondere Bagdad,
mit Olivenol versorgt. At-Taniil]i benchtet von einer
Knappheit und dem Preisanstieg von 01 in ar-Raqqa, die
den Bagdader Kaufinann Abu 'Abdallah Ai:lJnad ibn Abi
'Auf al-Marwazl (gest. 297/909-10) zu einer gewinn
trachtigen Spekulation veranJaf3ten223 , Auch fur die
zweite Halfte des 4./10. Jahrhunderts wird der Export
nordsyrischen Ols, der Sorte Zait al- 7riiq, von ar-Raqqa
bis an den Persischen Golf gemeldet224.

se Passage, in dem er diese Verkehrsanbindung in ar-Raqqa be
ginnen lal3t. Vgl. Ibn al-A!ir, Kamil V, 447; cd. Beirut, 584 (J.
148/765-6), wo wahrscbeinlicb tiber die Einschiffung in ar-Raq
qa bis zurn Persischcn Golf die Rede ist. Mas'udi, Murug, cd.
Barbier de Meynard VI, 351; cd. Pellat IV, 227 § 2549, bericbtet
iiber ein Schiff (barriiqa) auf dem Weg von ar-Raqqa nach
Mosul zur Zeit Hiiriin ar-Rasids. Zur harriiqa vgl. Fahmy (1980)
134-136. 1m Gumiida II 184/Juni-Juli 800 reiste Hiiriin ar-Rasid
von ar-Raqqa nach Bagdad mit Schiffen (fi s-sufun); Tabari m,
649; iibers. Bosworth, 173. 1m Jahr 2511865 licfcn in Bagdad
Schiffe (sufun) mit Lcbensmitteln aus ar-Raqqa ein; Tabari Ill,
1604; iibers. Saliba, 79; Ibn ai-Apr, Kamil vn, 102; Forstner
(1968) 118. Nach Tabari III, 2205; iibers. Rosenthal, 97, schrie
ben Kaufleute aus ar-Raqqa ira Jahr 288/901 nach Bagdad, dal3
byzantinische Schiffe (marakib) erschicnen seicn und die Byzan
tiner einen Angriff vorbcrciteten. Es ist jcdoch nicbt ausge
schlossen, daB es sicb in diescrn Fall urn einen Angriff auf die
kilikische Kiiste handclte, da die muslimische Flotte zuvor von
al-Mu'tadid zerstiirt wurde. Ais im Jahr 3811991-3 der buyidi
sche Gcrieral I)umiirtagin al-J:laf~i nach erfolgloser Belagerung
von ar-Riifiqa wieder in den Irak abzog, schickte er seinen Trol3
mit Schiffen zuriick (wa-ba 'ala bi-alqiilihi fi s-sufun); Sib! ibn
al-Gauzi, Mir'iit, Ms. Arabe 5866, foi. 134r; vgl. zu diesem
Angriff auch Rugrawari, pail, 239 f; Ibn al-A!ir, KamiIIX, 64.
Von einem Kaufmann (gest. 207/822-3), der zwischen Bagdad
und Syrien iiber ar-Raqqa handelte, berichtet Ibn Sa'd, Tabaqiit
VW2, 76. Auch Baliiguri, Ansiib III, 84, berichtct iiber einen
reichcn Kaufmann zur Zeit der 'abbiisidischen Umwalzuns, der
von Sariig nach al-Kufa kam, und zwischen I~fahan, dem Gibiil,
ar-Raqqa, Na~ibin, Amid und den benachbartcn Regioncn Handel
trieb. Sturm (1979) 39. Zur FIuJ3schiffahrt ira 'abbasidischen
Reich allgemein vgl. Mez (1922) 455-460.

n2 Dieser Schiffstyp wird bei Muqaddasi, A1;1san, 31, genannt.
Unter dem Jahr 269/882-3 berichtet Tabari III, 2074; iibers.
Lassner, 119, iiber die Raqqiya als Truppcntransporter wiihrcnd
einer Scblacht im Siidiraq gegcn die Zang. Dc Goeje (1879) 249,
in seinem Glossariurn verrnutet, daB sich der Name daher ablei
tet, daf3 das Schiff sich in flachem Wasser (riqqat aloma J) bewe
gen kann. Dies wiederholt Kinderrnann (1934) 32. Dagegen
meint Fahrny (1980) 161, daB der Name des Schi ffstyps sich von
einem Stiidtenamcn ableitet, wie es bei den Schiffstypcn der
Makkiya, Gabaliya und der Wasipya der Fall ist.

223 Tan~, Niswiir ill, 79-82. Sturm (1979) 41. Zu Abu 'Abd
allah al-'Aufi, vgl. TaniiQI, Niiiwiir I, 78, Anrn. 3.

224 Ibn al-'Adim, Bugya 1,60. Ibn Saddad, A'liiq III, 153, und
Ibn Sihna, Durr, 149, Transithandcl zur Zeit des Fiitimidcnkali
fen al-'Aziz billah (reg. 365-386/975-996).
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5. Ar-Raqqa/ar-Rafiqa als Haupt
stadt unter Harlin ar-Rasid

5.1. Die Verlegung cler Residenz

Die neue Stadt ar-Rafiqa allein erreichte fast die Aus
ma/3e der alten syrischen HauptsUldt Damaskus, gemein
sam jedoch bildetcn die beiden Schwesterstiidte ar-Raq
qa und ar-Rafiqa die gro/3te urbane Einheit in Syrien und
Nordmesopotamien. Sie wurde im Westen des <abbasidi
schen Reiches nur vom 'abbasidischen Machtzentrum
Madfnat as-Salam Un Irak libertroffen.

Oer Kalif Harlin ar-Rasid (reg. 170-193/786---809)225
war mit den Lebensbedingungen und der Sicherheitslage
in Bagdad unzufrieden. Er suchte einen neuen art, wn
eine Residenzstadt zu errichten. Tabari' erwahnt dies nur
kurz, im Zusammenhang mit der Griindung von Samar
ra' durch al-Mu<ta~im billah (reg. 218-227/833-842).
Harun ar-Rasid entschied sich zuerst fur einen Ort im
Nordirak in der Niihe des Tigris. Er lag nahe an einem
sasanidischcn Kanal namens al-Qa~l. Oer Name wurde
auch fur die PalasUlnlage selbst verwendet. Ibn al-Faqih
bezeichnet die Anlage als Q~r und nennt sie al-Muba
rak. Ernst Herzfeld identifizierte die monwnentale, okto
gonale Palastanlage si.idlich von Samarra' mit dem von
Harlin ar-Rasid begonnenen Baukomplex (s. S, 210 Abb.
25). Oer Beginn der Arbeiten kann wegen fehlender
schriftlicher Quellen nicht datiert werden. Nach dem
noch heute erkennbaren Stadium, in dem die Anlage als
Bauruine hinterlassen wurde, diirfte der Beginn nur we
nige Jahre vor dem Jahr 180/796-7 liegen. Die Seitenliin
gen des Oktagons betragen jeweils 612 bis 623 m. In der
Mitte war vennutlich eine Hofrnoschee mit angrenzen
den si..idlichem Palastbau geplant. Fertiggestellt wurden
sic rue. Diese Anlage ist heute unter dem Namen J:ii~n

al-Qadislya bekannt226 . Masrilr al-Ijadim, ein Eunuch in
hoher Position unter Harlin ar-Rasld, bringt den Auf
bruch von al-Mubarak nach ar-Raqqa mit den Uruuhen
unter den Beduinen in Syrien in den Jahren 179-180/

795-797 in Zusammenhang. Hariin ar-Rasid sandte 6a'
far ibn Yal:tya al-Barmaki aus, wn dieses Problem zu 10
sen. Dessen Ausgangsbasis war ar-Raqqa227• Auch in der
6azjra hatten sich Ijangiten Un Jahr 178/794-5 oder

m Zu Harlin ar-Rasid und wr Quellcnkritik s, EI-Hibri (1999).

226 Tabari III, 1180; libers. Bosworth, 26 f.; Yaqiit, Buldiln IV.
9 (al-QadiS"iyaJal-Qatu1), 16 f. (al-Qa!Ul); Ibn al-FaqIh, Abbar,
J43 (fa-bana bi-~iga 'ihii qasran wa-sammiihu I-Mubarak). Herz
feld (1948) 9J; Northcdge - Falkner (1987) 151-160 (Bestim
mung a's a/-Mublirak); Northcdge (1994) 249 f.

227 Tabari III, 639 f.; iibers. Bosworth, 153 f.; GahSiym, Wu
zara.',·cd, Zain, 133 f. Kennedy (1981) 122, vgl. 142 f., 168;
Cobb (2001) 91. Vgl. Ibn al-'Adirn, Bugya lV, 1866 f, 1870

179/795-6 unter al-Walid ibn Tarif erhoben. Dieser be
lagerte den Gouverneur der 6azira 'Abd aI-Malik ibn
~ali.J:l in der Stadt ar-Raqqa. Hartin ar-Rasid entsandte
zwei Anneen als Entsatz bis die Revolte Un Jahr 179/
795-6 niedergescWagen warm. Die Anlage von al.Qa
p:ilJal-Mubarak blieb unvollendet. Als neuen Residenzort
waWte Harun ar-RasJd ar-Raqqa/ar-Rafiqa229

Ohne die Griinde fur das Verlassen von Bagdad oder
al-QatUl/al-Mubarak im einzelnen zu kennen, so ist es
doch eine nachvollziehbare Entschcidung, <fall Hariin ar
Rasid sich in ar-Raqqa/ar-Rafiqa niederlie/323o. Die Stadt
lag in einem strategisch wichtigen, aber unruhigen Ge
biet inmittcn emer der fruchtbarsten Regionen des Rei
ches, an einem Knotenpunkt des Fernhandels. So war
ihre Versorgung als GroB- und Residenzstadt gesichert.
Von hier aus konnte man Syrien, den Irak und die by
zantinische Nordgrenze kontrollieren, ein Vorzug, den
schon Hartin ar-RasJds Grollvater al-Man~iir erkannt
hatte. Uber den Wasserweg gab es cine schnelle Anbin
dung an Bagdad. Hariin kannte die Vorzi.ige von ar-Raq
qa/ar-Rafiqa spiitestens seit seinem ersten Sommerfeld
zug in byzantinisehes Gebiet urn die Jahreswende 163 zu
164/780, den er von ar-Rafiqa und J:ii~n Maslama aus
unternahm23I .. Beide Orte dienten ihrn wahrscheinlich
auch fur den Feldzug des Jahres 165/782, der ihn bis an
das Mannarameer gegentiber von Konstantinopel fuhrte,
als Ausgangsbasis232 . Harun scheint eine Aversion gegen
Bagdad gehegt zu haben. Nur einmal noeh kam er den
Quellen zufolge im tiwnlida II 184/Juni-Juli 800 fur ein

Jahr nach Bagdad und kehrte im tiwnada II 185/Juni
JuJi 801 nach ar-Raqqa zuriick23l .

228 Ya'qubi, TariQ II, 495 f; Tabari ill, 631, 638; libcrs.
Bosworth, 143, 153 f.

229 Tabari ill, 1180; libers. Bosworth, 26 f.

230 Tabari ill, 646; iibcrs. Bosworth, 166, vcrbindet die Rcsi
deo.zn~e von H<irUn ar-Ras"id in ar·Raqqa mit der Andcl1lJ1g
der hcrrschaftlichcn Invokation zur Authcntifizlcrung von Do
kumcntcn, def 'aI/lima auf offiziellcn Briefen: ..Und in diescm
[hier J. 181 h. sic '] erneucrtc ar-Ras"id mit seincr Rcsidcnznahme
in ar-Raqqa [die Formcl] an dem Anfang seincr {offizicllcn]
Schrcibcn: ScgCJl tiber Mu!;Iamroad. Gott moge ibn scgncn und
gebe ibm Frieden (~-~a/Qt 'aJa Mu~ammad falla Afliih 'a/aiM
was-salam)." Da Hariin ar-Rasid im GegCDsatz xu scincn Vor
giingem dicsc Formcl auch auf den mcistcn seincr Mi.inzcn ver
wcndctc, ist dic Fonnel auf Miiozcn auch a)s 'allama anzusehen.
Jedoch irrt Tabari wahrscheinlich mit dem Datum der Einfiih
rung, denn HiirUn ar-Rasid velWcndete diese Fonnel schon seit
dem Jahr 1701786·7 auf Miinzen, jedoch nicht mehr am Endc
seincr Herrscbaft.

231 Tabari III, 495; libcrs. Kennedy, 210; Awi, Ta..ri.l;l, 243, 245.
Kennedy (1981) 107; Bonner (1996) 73.

m Tabari ill, 503-506; iibers. Kennedy, 221-223; Azd"i, Tmb,
246 f. Eine Station in ar-Raqqa wird in den gcnanntcn Qucllcn
nicht ClWiihnt, ist abcr wahrscbeinlich.

233 Tabari ill, 650 f.; libers. Kennedy, 173, 177; Azd"i, Tanh,
300. Kennedy (1981) 122.
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Aus der Zeit, in der Hariin ar-Rasid seine Residenz in
ar-Raqqa/ar-Rifiqa OOzog, gibt es einen Bencht cines
prominenten Besuchers der Stadt: Abu (Abdallah Mu
~ammad ibn 'Umar al-Waqidi (gest. 207/823)234. Er ist
der Autor des Kitiib al-Magiizf, einem Bencht iiber die
friihe Eroberungszcit. AI-Waqidi beschreibt sehr ein

driicklich seine Reise von Medina tiber Bagdad nach ar
Raqqa irn Jahre 180/796-7. Sein Ziel war es, Wohltaten
von dem 'abbasidischen Wesir Yal:tya ibn Ijalid al-Bar
maki zu erhaltcn, tun sich von seinen Schu1den in Me
dina zu befreien. In Bagdad erfuhr er, daf3 sich der Kalif
nicht mehr dort, sondem in ar-Raqqa autbielt. Zusam
men mit einigen jungen Soldaten (fityiin min al-gund))
die ebenfalls nach ar-Raqqa wollten, bestieg er ein
Schiff (safina/sufun), da dies erheblich gUnstiger als die
Miete von Kamelen (/a'rii l-gimiili) war und auch ange
newer (aifaq bina) auf dieser Strecke. Angekommen
im Hafen von ar-Raqqa, mu13ten sie erst an einer Pas
sierstelle (maud; ( al-gawiiz bir-Raqqa) vorbei, was al
Waqidi als sem schwieng beschrieb (~a 'ban giddan).
Erst nach einigen Tagcn und nach Riicksprache mit dem
FUhrer (qii'iduhum) des Postens bekam die Gruppe cine
schriftliche Erlaubnis, das Stadtgebiet zu betreten. In
dem Erlaubnisschreibcn wurden die Mitglieder der
Gruppe namentlich aufgefiihrt (al-itln bi-asmii';him).

Die Gruppe lie13 ~ich fur die erste Zeit in einem - der

Beschreibung nach - Sehr einfachen l::Ian (ban nuzul)

nieder. Nachdem al-Waqidi nach einiger Zeit und mit
Hilfe seines grolkn Wissen tiber l:Iadi1e sowie mit der
Protektion des Wesirs in ar-Raqqa/ar-Rafiqa zu Wohl
stand gekommen war, wollle er nach Medina zuriick, wn
seine Familie nachzuholen. Ya1:lya ibn lj.alid riistete ihm
ein Kriegsschiff (~arraqa) aus und cmpfahl ibm, Kost

barkeiten aus Syrien (tara J if a.s-Sam) - wahrscheinJich

zwn Wiederverkauf - zu erwerben und nach Medina zu
bringen. Db jene Passierstelle, auf die al-Waqidi an
fanglich traf, eine iiblichc Einrichtung in Hafen oder var
Stlidten war oder ob es sich tun eine Zollstelle handelte
oder aber, ob sie den Zuzug nach ar-Raqqa wegen cler
Anwesenheit des KaJifen und der Versorgung cler Bau
leute kontrollieren sollte, ist derzeit nicht zu beantwor
ten. Passierscheine (iawiiz) hatten haufig die Aufgabe,
Reisende zu kontrollieren und Landflucht in die Stadt

aus Steuergrilnden zu verhindem235.
Hariin ar-Rasids Rcsidenznahme in ar-Raqqa/ar

Rafiqa stellte einen wesentlichen Teil der seit 170/786-7

234 Horovitz, J.: al-Wakidi. In: Ell VIII, 1104 f Millward
(1971-2) 54-57. .

m Ibn Sa'd, Tabaqat V, 314-321, insb. 315 f, 319; VII, 77.
Ebcnfalls bei ljatib a1-Bagdadi, Taril} ill, 3-20. jedoch ohnc die
Bcschreibung von ar·Raqqa. Sc1tsamerweise wird al-Waqidi
nieht von al-Qusairi erwiihnt. Zum Passiersehein vgl. Fahmy
(1980) 113 f.

betriebenen Neuorganisation der Grenzprovinzen unter
seiner Herrschaft dar. Sie worde als Verteidungs- und
langfristig ausgerichtete Angriffslinie gegen Byzanz
ausgebaut"236. Ar-Raqqa blieb die Residenz Hariin ar

Rasids ftir ein Dutzend Jahre bis 1921808237 Der Ausbau
von ar-Raqqa/ar-Rafiqa war konsequenter Teil der von
ibm selbst gewahlten Aufgabe des (jihads als ,,giizi"

Kalif2J8. Die Funktion Bagdads jedoch als zentrale
Hauptstadt fur die Verwaltung des Reiches blieb weitge
hend unangetastet, wiihrend die Regierungsentscheidun
gen in ar-Raqqa/ar-Rafiqa fielen239 .

1m Zusammenhang mit der Verlagerung der Resi
denz tUld dem Ausbau der Grenzprovinzen unter Harilll
ar-Rasid steht wahrscheinlich auch die Vermehrung von
kalifalem frei zu vergebenden Land (~awtifi) und die
Vergabe von Domanen in den Diyar Mu<;lar an Mitglie
cler der engeren kalifalen Familie240 . Die Stadt Balis war
von dem Umayyaden Maslama ibn 'Abd ai-Malik kulti
viert worden. Nach dem 'abbasidischen Staatsstreich
war sie fur ein Mitglied des 'Abbasidenklans konfisziert
worden. 1m Jahr 173/789 zog Hariin ar-Rasid seinerseits
die Ortschaft ein und iibergab sie dann an seinen Solm
al-Ma'mu.n241 . Hariin ar-Rasid kaufte auch das schon cr
wahnte 'Ain ar-Rtimiya und Gabat Ibn Hubaira bei
Sarug. Die ehemals wnayyadischen Domanen al-Hani
und al-Mari worden Eigentum von Hariins Gemahlin

Umm 6atrar Zubaida242. Die Marktmi.che zwischen ar
Raqqa veranschlagte Hariin ar-Rasid steuerlich genauso
wie kalifales Domanenland (~awiifi)243 Hiiriin ar-Rasids
Landbesitz in den Grenzprovinzen und in Syrien (tjiya'
ar-Ra.sid bil-Tugur wa.s-Siimiit), der wahrscheinlich auch
seine Besitzungen in den fiuchtbaren Diyar Muc:Jar cin
schlol3, waren so gral3, daG er fur sie einen eigenen Ver-

236 Vgl. hierzu den Beitrag ill von Bosworth in dicsem Band,
Shaban (1976) 31; Bonner (1996) 85-91. Dariibcr hinaus iiuaerte
sich ar-R.aSid naeh Tabari ire Jabr 172/788-9 tiber das scWccbte
Klima von Bagdad. Tabari ill, 607; libcrs. Bosworth, 103.

237 Tabari m, 644--646; tibers. Bosworth, 162-164. Kennedy
(1981) 120. Lassoer(1980) 295 f, Anm. 70.

238 Zu dicsem von Bosworth, Vorwort zur Ubersetzung von
Tabari' XVII, zuerst benutztcn Ausdruek vg!. Bonner (1996) 9~
106, 144 f

239 Die unausgesctzte Kontinuitat der Hauptstadtfunktionen ist
in den Erwiihnungen Bagdads be; Tabari und quantitativ an dem
iibcrragendcn Umfang der Miinzproduktion in MadInat as-Salam
wiihrcnd Haron ar-RlISids Rcsideoz in ar-RaqqaJar-R.iifiqa ables
bar. Diese Miinzp.oduktion diirfte cine Funktion des physischcn
Transfers von Steuercinnahroen nach Bagdad und deren Verwal·
tung darstcllen, ungeaehtet cler Tatsaehe, daO sicb der Staats
schatz sclbst, der sieh als fiska(iscbe Nettocinnahroe deuten WIt,
wahrscheiIllicb in ar-RaqqaJar-Rafiqa bcfand.

24() Kennedy (1981) 118; Bonner (1996) 145.
24\ BalaQurl, Fulilll. 151. Tabari'm, 607 f; ubers. Bosworth,

105-107.
242 BalaQurl, FutilJ:i, 180.
243 Ba1il<;luri, Fuh1l;J, 179. Siehe cben Anm. 202.
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walter, namens Sallam al-Abras, einsetzte, der in den
Quellen wegen seines wirtschaftlichen Erfolges geriihmt
wurde244.

5.2. Der Ausbau von ar-Rafiqa

Harun ar-Rasid befestigte die Stadt ar-Rafiqa. Michael
dem Syrer zufolge lief3 er den zweiten Mauerring (sura)
urn die Stadt anlegen, der urn etwa 21 Meter der Haupt
mauer vorgelagert war (Taf. 8.1) 245. Ibn ~addad teilt die
Inschrift des Osttores mit dem Namen Bab as-Sibii[246 in
diesem Zusammenhang mit. Er sah die Inschrift wahr
scheinlich noch in situ:

Der BefeWshaber der Gliiubigen Hariin ar-Rasid be
faW seine Errichtung - Gott moge sein Dasein ver
liingem - unter der Leitung von al-Fa<;ll ibn RabI'247,
seinem Schutzbefohlenen248 .

Wichtiger noch als die Stadtbefestigung war die Erbau
ung einer ausgedehnten Palaststadt nordlich der Schwe
sterstiidte. Sie wurde im Jahr 1801796 von Harun ar
Rasld angelegt und eine Dekade lang kontinuierlich er
weitert. Die Kalifenresidenz urnfaf3te auf fast zehn Qua
dratkilometer etwa 20 Grof3komplexe. Sie lassen sich
noch auf Luftfotos der Jahre 1922 und 1936 deutlich
erkennen (Taf. 4). Der grof3te von ihnen, in zentraler
Position, maf3 etwa 360 x 300 m und war mit einer dop-

244 Tabari Ill, 749; iibers. Bosworth, 315 f. Bonner (1996) 145.

245 Michael XI.XXVI; iibers. Chabot II, 526; ziticrt auch in
Khalaf - Kohlmeyer (1985) 148. Yaqut, Buldan II, 734, berichtet
ebenfalls tiber zwei Stadtmauem: "Urn ar-Rafiqa sind zwei
Stadtmauem und zwischen ihnen liegt ein [bestimmter militiiri
scher] Abstand (f~il)." Ibn Saddad, A'iaq III, 71: ,,Er [Hiinln ar
RasId] erbaute ihre Stadbnauer". Khalaf (1985) 127, kennt nur
die Passage bei Ibn Saddad und offenbar nicht die Textstelle bei
Michael. Er bezieht sie nicht auf den zweiten Maucrring, von
dem er annimmt, daJ3 er zur Stadt al-Man~Urs gehort, sondern auf
die Verkleidung der ersten Mauer mit gebrannten Lehmziegeln.
Gegen die Argumentation Khalafs spricht aber neben der Aus
sage Michael des Syrers, daJ3 die Verschalung der Hauptrnauer in
dergleichen Mauertechnik wie bei der Griindungsmoschee von
al-Man~Ur ausgefiihrt wurde. Zur Mauertechnik N. Hagen in
Khalaf (1985) 131.

246 Der Narne des Tores ist schwierig zu deuten. SiMI bezeich
net jemanden, der trinkt (yaqut, Buldan III, 29). Dies deutet
vielleicht auf ein Brunnentor. Eine Verlesung des bei Yaqut fur
ar-Rafiqa genannten Tores Bab al-Ginan sollte auch in Betracht
gezogen werden. Yaqut nennt es eines der Tore von ar-Raqqa,
womit aber auch ar-Rafiqa gerneint sein konnte; Yaqut, Buldan I,
443; II, 125.

247 Wesir unter Hiinln ar-RasId nach dem Fall der Barmakiden
im Jahr 187/802-3 sowie spater fur den Kalifen al-Arnm, starb
207/822-3 oder 208/823-4. Sourdel (1959) 183-194; Sourdel, D.:
AI-Fac)l b. al-RabI'. In: EI 2 II, 730 f.

248 Ibn Saddad, A'iaq m, 71 (amara bi- 'imaralihi amiro 1
mu'minini Hariinu r-RaSidu - a!ala llahu baqa 'ahu - bi-Iawalli
I-Facjli bni r-Rabi'i maulahu).

pelten Urnfassungsmauer urngeben. Er diente wahr
scheinlich als Hauptpalast fur Harun ar-Rasid. Zwei sei
ner Paliiste werden in den Quellen namentlich genannt,
ohne daf3 einer davon als Hauptpalast herausgehoben
wird oder daf3 man die Namen einem der Baukomplexe
mit Bestimmtheit zuweisen kann. Der Hauptpalast wird
nur von Yaqiit mit Qa~r as-Salam benannt249. Zu den
Bauten Harun ar-Raslds rechnet al-BalagurI einen Qa~r

al-Abya<;l, der auch in dem geographischen Handbuch
von aI-Bam und bei Yaqiit Erwiihnung fmdet. Er lag an
einem der Kaniile, die das Palastareal durchzogen250. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, daf3 der erwiihnte
Qa~r as-Salam und der Qa~r al-Abya<;l identisch sind.
Denn ein zeitgenossischer Dichter berichtet, daf3 er und
andere Dichter zu Hiiriin ar-Rasid in den Qa~r al-Abya<;l
kamen, nachdem dieser einer Gruppe von Leuten hat
hinrichten lassen. Danach genof3 Hariin ar-Rasid den
Vortrag der Poeten251 .

Die iibrigen Anlagen wurden offenbar von Familien
mitgliedem, hohen Militiirs, Verwaltungsbeamten und
Hoflingen, die sich mit Harun ar-Rasid in ar-Raqqa auf
hielten, als Residenzen genutzt oder dienten der Ver
sorgung und der Sicherheit der Palaststadt. Die begin
nende Verlagerung des Hofstaates nach ar-Raqqa wird
in den Quellen durch die Klagen iiber zu hohe ZaWun
gen aus Steuermitteln an Hoflinge in ar-Raqqa bemerk
barm. Auch wird von Michael dem Syrer fur diese Jahre
neben Heuschreckenplagen eine erhebliche steuerliche
Belastung der Gazira beklagt253.

249 Yaqut, Buldan IV, I 12 (Q~ro s-Salami min abniyali r
RaSidi bni I-Mahdi bir-Raqqa); ders. Mustarik, 349. In anderen
Quellen findet sich dieser Narne nicht.

250 Der Qa~r al-Abyac) wird bei Bakrl, Mu'garn I, ed. Wiisten
feld, 378; ed. Saqqa', 573 f. genannt; an ibm fliel3e der Kanal
(nahr) entlang. Yaqut, Buldiin IV, 106 f. (min abniyat ar-RaSid);
MuStarik, 347, beruft sich auf al-Balaguri, FutUl;!. In der Edition
des FutUl;!-Werkes von al-Balaguri findet sich diese Passage
jedoch nicht. Yaqut benutzte ein ausfiihrlicheres Manuskript des
Werkes al-Balaguris; vg!. zum Verhiiltnis Yaquts zu al-Baliiguri:
Heer (1898) 45-47. Yaqut berichtct, daB er in dem Palast ein
Grafitto eines Besuchers mit der Datierung 305/917-8 an der
Wand gesehen habe. Dieses Grafitto kann als Hinweis auf den
Zustand der Paliiste zur Zeit Yaquts gedeutet werden.

251 Ibn al-'Adirn, Bugya IV, 1869: ,,Ich und [... ; andere na
rnentlich genannte, S.H.] traten bei Hfuii.n ein, der im Qa~r al
Abyac) in ar-Raqqa [zugegen war; S.H.], er hatte zu jener Stunde
gerade einige Leute gekopft, und wir durchwateten das Blut, bis
wir vor ibm ankarnen (dabaltu ana wa-[... ] 'ala ar-RaSidi bil
Q~ri I-Abyacji bir-Raqqali, wa.kiina qad cjaraba a 'naqi qaumin
fi lillea s-sa 'ati, fa-Iaballalna d-damma ~atta w~alna ilaihi)".
Bei I~aranI, AganI xvm, 214, an der gleichen Stelle allerdings
nur ( ... )fi q~r lahu bir-Raqqa (...)

252 Azdi, TarI\.!, 287 f., berichtet von dem Transport von sechs
Millionen Dirham aus Steuereinnahmen der Provinz Mosul im
Jahr 180/796-7 nach ar-Raqqa zu Hiiriin ar-Rasld. Dieser gab die
Gelder an al-l::Iali~a, einer Sklavin im Gefolge seiner Frau Zubai
da, weiter. Zu al-I::Iali~a vg!. Abbot (1946) Index.

253 Michael XlI.Y; iibers. Chabot ill, 19 links.
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Das riesige Ruinengeliinde (s. Tafel 3) auBerhalb der
Zwillingsstadte wurde seit dem Jahr 1944 mehrfach ar
chiiologisch untersucht254 . Erste Sondagen im Hauptpa
last von Harlin ar-Rasid wurden 1950 vom Syrischen
Antikendienst durchgefuhrt und aufgrund des schlechten
Erhaltungszustandes und der modernen Besiedlung bald
eingestellt. Stattdessen wurde 400 m nordlich der Stadt
mauer von ar-Rafiqa ein weiterer gro/3erer Komplex von
etwa 120 x 150 m, der sogenannte Palast A, zu einem
Teil ausgegraben. Seine herausgehobene Stellung unter
den Paliisten ist durch eine doppelte Umfassungsmauer,
wie sie sich auch beim Hauptpalast findet, gekennzeich
net. Die Ausgrabungen wurden bei drei weiteren Kom
plexen ostlich des Hauptpalastes fortgesetzt: Palast B
(1950-52), Palast C (1953) und Palast D (1954 und
1958), alle von ahnlich monumentalen Ausmal3en: 168 x
74 m, 160 x 117 m und 110 x 102 mm. In den Jahren
1966 und 1970 wurden weitere Sondagen beim und im
Palast A durchgeft.ihrt256. Das Deutsche Archiiologische
Institut fuhrte von 1982 bis 1994 zwolf Notgrabungs
kampagnen unter cler Leitung von Michael Meinecke
durch, da die rasche moderne Stadtentwicklung die
Dberbauung des grol3ten Teils der Palaststadt verursach
te und den Rest bedrohte. Am ostlichen Bebauungsrand
wurden vier grol3ere Gebiiude urn einen offentlichen
Platz herum untersucht: der sogenannte Westpalast von
etwa 110 x 90 m zeigte eine Aufteilung in Repriisentati
ons-, Wohn- und Versorgungstrakte; der Nordkomplex
mit 150 x ISO m wurde von Meinecke als Unterkunft
der kalifalen Wachen angesehen; der Ostkomplex (ca.
75 x 50 m) diente wahrscheinlich der Erholung, wah
rend der Ostpalast mit ca. 70 x 40 m giinzlich Reprasenta
tionszwccken vorbehalten war. Am nordostlichen Rand
des Palastareals wurde ein weiterer ausgedehnter Kom
plex (ca. 300 x 400 m), der Nordostkomplex, zu einem
Teil freigelegt. Er bestand aus einer wahrscheinlich
unvollendet gebliebenen verliingerten Doppelhofanlage,
die von Rundtlinnen umgeben war. 1m ostlichen Teil des
Palastareals befand sich ein Hippodrom mit einer Lange
von iiber 2.000 mm. Hier im maidiin fanden pferderen-

254 Zur Forschungsgeschichte Toueir (1983b) 128. 1m Jahr
1944 wurde das Geliinde von Maurice Dimand vom damaligcn
franziisischeo syrischen Antikendienst untersucht.

255 Hauptpalast: 'Abd al-J:laqq - [~alibi] (1951). Pal~st A und
B: 'Abd al-l;Iaqq - [~alibi] (1951); der Hauptpalast wrrd 10 die
sem ersteo Aufsatz noch mit B bczeichoet und der Palast B mit
C. Palast B: ~alibi (1954-55); Palast C: ders. (1956) und Palast
D: ders. (1984) 41-43. Zu den Palasten Creswell (1989) 27~275
(palast G = Palast C). Meinecke (199Ia) 24-26; ders. (1996a)
16-24; dCfS. (1996b) 165-167.

256 Zusarnmcnfassende Darstellung der Sondageo von Kassem
Toueir in Voute (1971-72) 122 f und in Raqqa m.

257 Heusch _ Meinecke (1985); Meinecke (1991) 26-20; dcrs.
(1996a) 19-23; ders. (I 996b) 165-167; defs., al-Ra~a. Vgl.
auch Northcdge (1990).

nen (ai-bail) statt. Hier beobachteten, einem Bericht von
al-Maslidi zufolge, al-Ma'mtm und Hartin ar-Rasid, die
Pferde, die sie ins Rennen geschickt hatten258 .

Fiir aile untersuchten Gebiiude war Lehm das vorran
gige Baumaterial, entweder als luftgetrocknete Lehrnzie
gel oder als Stampflehrnmauern, die nur gelegentlich
durch Backsteine verstarkt wurden259. Lehm war vor Ort
zu erhalten und wahrscheinlich billig. Andererseits spre
chen die Grundrisse von exakt berechneten geometri
schen Unterteilungen fur eine sorgfaltige Verarbeitung
des Baumaterials. Die offen sichtbaren Teile - die Au

/3en- ebenso wie die Innenmauern - erhielten weil3en
Gipsverputz, der den Mauerkern aus Lehm sowohl iiber
deckte als auch schiitzte. Die Repriisentationsraume der
Gebiiude waren mit Stuckfriesen in tiefem Relief ver
ziert, meist Weinornamente in zahlreichen Variatio·
nen26O. Genetisch sind diese Muster nur entfemt mit ih
ren wnayyadischen Vorliiufern verwandt; statt dessen
verweisen Meinecke und Schmidt-Colinet auf ihre Her
leitung von klassischen Vorbildern und auf eine beab
sichtigte Wiederbelebung des Musterrepertoires der Mo
nwnente in Palmyra aus dem 2. und 3. Jahrhundert
n.Chr.261 . Obgleich in den untersuchten Gebauden keine
Bauinschriften gefunden wurden, die Hinweise auf ihre
urspriingliche Funktion oder ihre Besitzer geben konn
ten, liil3t sich aufgrund der nurnismatischen Funde we
Geschichte auf die Zeit der Residenznahme Hiiriin ar
Rasids eingrenzen262. Nach der Riickkehr des Hofes
nach Bagdad, kurz nach Hartin ar-Rasids Tod 193/
809263 , scheinen die Paliiste verfallen zu sein, ohne da/3
sie eine eindeutige Zerstorungsschicht aufweisen.

In dem Palast A wurde ein schon hiiufig publiziertes
in al-Hira im Siidirak getopfertes Gefa/3 gefunden, des
sen Inschrift den Namen Sulaimiin ibn Amlr al-Mu'minln
nenot (Taf. 38.1). Sie bezieht sich auf Sulaimiin ibn Abi
Ga'far al-Man~Ur. Als einzigem Textdokument des Pala-

258 Mas'udi, Mwilg, ed. Pellat IV, 225 f. § 2547; ed. Barbier de
Meynard VI, 348 f. Hier findcn sich auch die zitierten Begriffe.

259 Innerhalb einer Aoekdote uber deo Sturz der Barrnakiden,
die deren un...seheuren Reichtum illustriercn soli, bcrichtet a!
Tabari, da13 Ga'far al-Barmaki ZW1l Bau selOes Palastes 20 Mil
(ionen Dirham ausgegeben hat. Es wird besonders betont, da13 der
Bau ohne sonncnget:rocknete Ziegel (labna) und ohoe Pinicnholz
(~anaubar) errichtet wurde, wclche die sonst ublichen Baumate
rialien darstelltcn. Tabari III, 672 f; iibers. Bosworth, 209 f
Wahrscheinlich ist def elWiihnte Bau jedoch mit dem Palast
Ga'fars in Bagdad zu identifizieren; Yaqut, Buldan I, 806-809;
LeStrange (1924) 243-245; Sourdcl (1959) 171.

260 Meinecke (I 991 b).

261 Meinecke - Schmidt-Colinet (1993); Meinecke (1999).
Ewe Auswahl an Grabungsfunden und dcr lnncnausstattung aus
deo PaJiistcn in ar-Raqqa sind im Nationalmuseum Damaskus
und im Arcbaologischcn Museum von ar-Raqqa ausgestellt.

262 Siehe zu den Datierungsfragen Beitrag Xl, S. 165.

263 Tabari ill, 775; ubcrs. Fishbein, 18; Azdi, Taril), 193.
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stes kommt diesem Gefa13 eine besondere Rolle fur die
nahere historische Bestimmung des Gebaudekomplexes

zu. Die literarischen Quellen nennen Sulaiman zeitweise
als Gouverneur von al-Ba~ra und Damaskus, sowie als

Anfuhrer von Razzien und Pilgerfahrten264 . Michael
Meinecke vennutete aufgrund venneintlicher histori
scher Plausibilitiiten eine Anwesenheit des Kalifensoh
nes Sulaiman in der Zeit von der Griindung von ar
Rafiqa im Jahr 155/771-2 bis zur Thronfolge von al
Mahdi ibn al-Man~iir im Jahr 158/775. Er ordnete daher
den Palast, der auch der Stadtmauer am nachsten stand,

in diese Periode ein265 . Jedoch erwahnt a~-~uli in seinem
Werk uber die Gedichte 'abbasidischer Kalifensohne
wiederholt Sulaiman ibn Abi Ga'far als Gouverneur von

ar-Raqqa (wall ar-Raqqa) zur Zeit Harun ar-Rasids und

al-Ma'milns266 . Es ist aber anzunehrnen, da/3 ihrn die
Verwalhmg der gesamten Doppelstadt ubertragen war.
In dieser Funktion als Gouverneur wird Sulaiman in den
anderen Quellen nicht genannt. Dies deutet vennutlich
auf seinen beschrankten administrativen Wirkungskreis
hin. Sein hoher Rang innerhalb der 'abbasidischen Fami
lie zur Zeit Hariin ar-Rasids wird jedoch dadurch unter
strichen, da/3 er als erster Zeuge das Thronfolgedoku
ment ftiT al-Amin und al-Ma'miln, welches im Jahr
186/802 in der Ka'ba niedergelegt wurde, unterzeich
nete267. Es bleibt trotzdem eine SpekuJation, ob es sich
bei dem Palast A trotz seiner herausragenden Bauweise
wn denjenigen des Gouverneurs von ar-Raqqa/ar-Rafiqa
handelt268 .

264 Ya'qiibi, Tang, 488, 491 (Leiter der Pilgerfahrt), 494
(Gouverneur von Damaskus), 506 (als Zeuge fur das Dokument
der Thronfolgeregelung in Mekka im Jahr 186 h.), 522 (Anfiihrer
der Razzia aufbyzantinisches Gebiet im lahr 174 h.), 561 (Leiter
der Pilgerfahrt im Jahr 176 h.), 535 (Festnahme durch al-AmIn
im Jahr 196 h.); Tabari III, 556 f, 562, 568, 629; ubers. Bos
worth, 23, 30 f, 39, 138 (1. 169, 176 h., als Leiter der Pilger
fahrt), 690 f./libers., 233 (1. 187 h.; im Gespriich mit Hiiriin ar
Rasid und 'Abd ai-Malik ibn ~iilil;i), 740/iibers., 305 (als Gouver
neur von al-Ba~ra); Azdi, Tiiri{l, 258 f. (1. 169 h., als Leiter der
Pilgerfahrt), 262 (1. 170 h., Huldigung fur Hiiriin ar-Rasid), 265
(Gespriich mit Hiiriin ar-Rasid und 'Abd aI-Malik ibn ~iili.l:i). Ibn
'Imiid, Sag.ariit I, 274 (1. 170 h., Huldigung fur ar-Rasid). Kup
fermiinzen wahrend seines Gouvcrneursherrschaft in aI-Basra
(al-Ba~ra, 1. 174 h.; mimma amara biM al-Amfr Sulaiman ibn
Amfr al-Mu'minfn ~/a~ahu Allah): Lavoix (1887), Nr. 1562 f;
Niitzel (1898), Nr. 2174; Lowick (1996) 344, Nr. 454, auch SB
(4129). Vg1. auch Cobb (200 I) 57 f.

265 Nationalmuseum Damaskus, Inv.·Nr. 2546//:.9668. 'USS
(1960) 140 f 171 f, Tafel 1,2, Nr. 8, Tafel 15, Nr. 22.; ders.
(1963) 37, Tafel II, Nr. 56. Ush -loundi - Zouhcli (1980) 160,
Fig. 27. Meinecke (1982) 177 f Nr. 252. Zur Einordnung in die
Keramikproduktion der Zeit vgl. Gonnella (1999) 57 f.

266 SUlI, As'iir, 15 f Tabari ill, 690 f; iibcrs. Bosworth, 233,
erwahnt ein Gespriich ~ischen Sulaimiin ibn Abi Ga'far, 'Abd
aI-Malik ibn Siilih und Hiiriin ar-Rasld, welches vor der Festnah
me von 'Abd ~I-Malik im lahr 187/803 stattgefunden habcn mull

267 Ya'qubi, Tang II, 506; Azraqi, Agbiir, 165.
268 Vg1. Meinecke (1982) 177.

1m Palast B wurde Un Rawn 57 eine Gruppe von
Glasmarken mit kurzem Text gefunden (Taf. 59). Dar
uberhinaus fand sich eine Freskoinschrift, die aber erst
im folgenden Abschnitt niiher besprochen wird. Der
FuJ3boden war mit Glasflie/3en ausgelegt worden269.

Die Gebaudekomplexe der Palaststadt bilden den
Hintergrund der politischen Ereignisse jener Zeit, die
ausfiihrlich von a~-Tabari und von anderen Chronisten
beschrieben werden. Von ar-Raqqa/ar-Rafiqa aus wur
den die jahrlichen Sommerrazzien (sg. ~aVa, pI. ~awa
Jif) in das byzantinische Gebiet sowie die Pilgerfahrten
des Kalifen in die heiligen Stadte Mekka und Medina or
ganisiert. In diesen Palasten lebte die Familie des Ka
lifen, einschliel3lich seiner GemaWin Umm Ga'far Zu
baida. Die designierten Nachfolger al-Ma'miln und al
Qasim sowie aI-Mu'ta~im billah verbrachten dort einen
Gro/3teil ihrer Jugend270. AI-Amin war jedoch in Bagdad
verblieben und hatte die Stadt nur fur den J:lagg nach
Mekka im Jahr 186/802 verlassen271 . In ar-Raqqa/ar-Ra
fiqa wurde im Jahr 183/799-800 al-Ma'miln als zweitem
Thronfolger nach al-AmIn gehuJdigt272. Abu I-Farag al
I~fahanI (gest. 356/967) berichtet in seinem monwnen
talen Werk, dem "Buch der Lieder (K(tilb al-Agan i)",
uber die zahlreichen Dichter und Literaten am Hofe von

Hariin ar-RaSid273.

Ar-Raqqa/ar-Rafiqa war das militiirische Zentrum
mit dem Oberkommando und dem Kopf der Verwalhmg
des riesigen 'abbasidischen Reiches. Der Staatsschatz
und die personlichen Reichtiimer des Kalifen wurden in

ar-Rafiqa bewacht274. Hier versahen die Familienmit
glieder der Bannakiden die Staatsgeschafte, bis sie im
Jahr 187/803 plotzlich hingerichtet oder gefangenge
nommen wurden275 . Das Grab des langjahrigen Wesirs
YaJ:1ya ibn Ijalid al-BannakI, der erst im MuJ:1arram 1901
Nov.-Dez. 805 in ar-Raqqa getotet wurde, lag bei ar

Rafiqa am Ufer des Euphrats. Uber dem Grab errichtete
man ein hohes Gebaude (bina' 'iilin)276.

269 ~alibi (1954-5) 209 (franz.), 75 (arab.). Siehe Beitrag XII,
Abschnitt 4.

270 Vg1. Abbot (1946) Index.
271 Kennedy (1981) 124.

272 Siehc dazu ausfiihrlich das Beitrag IX, S. 121, Nr. I.

273 Uber die Dichter am Hofe Hiiriin ar-Rasid siehe M. Hassiin
(?) in Zakkiir (1992) 197-234. .

274 Tabari ill, 654; iibers. Bosworth, 183. Beauftragter fur den
Staats~chatz und das Vermogen (al-baza'ln wal-amwaf) in ar
Raqqa war im lahr 186/802 Ibrahim ibn 'Utrn3n ibn Nahik al·
'Akk!. Desscn Hinrichtung iro Jahr 188/803-4 wird iro Zusam
roenhang mit dem Sturz cler Barmakiden berichtct; Tabar! ill,
699-701; iibcrs. Bosworth, 245-247.

275 Vg1. Sourdel (1959) 148-181.
276 Gahsiyan, Wuzara', 261. Nach al-Mas'iidi starb er noch im

lahr 189/804-5; Mas'iidI, Muriig, ed. Barbier de Meynard VI,
413; cd. Pellat IV, 260 § 2616
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UngeHihr acht Kilometer westlieh der Stadt flieJ3t der
Euphrat an einem weiteren noeh heute sichtbaren Monu
ment vorbei, das mit HarUn ar-Rasid in Verbindung
steht. 1m Zentrum steht ein rechteekiges massives Ge

baude von ungefahr 104 m Seitenlange. Es ist umgeben
von einer kreisrunden Umfassungsmauer von 510 m

Durchrnesser mit runden Vorsprilngen und Toren an den
vier Kardinalpunkten. Der Kreis wird von einem Kanal,
dem Nahr an-Nil (s.u.), geschnitten (Taf. 8.2). Das Zen
tralgebaude besteht zu eOOner Erde aus vier groJ3en
iiberwolbten Hallen in den Mittelachsen, von denen aus
Rampen in ein nie fertiggestelltes Obergeschol3 fuhren.
Diese eigenfumliche Steinanlage wurde zwischen 1976
und 1981 archiiologisch von Kassem Toueir erforscht2TI .

Sic triigt sowohl in den literarischen Quellen als auch
heute den Namen Hiraqla. Er bezieht sich auf die byzan

tinische Stadt Herakleia, clem heutigen Eregli in cler
Tiirkei. lm Jahr 190/806 eroberte HiiIiin ar-Rasid kurz
fristig die Stadt278 . Obwohl Herakleia eine vergleichs
weise unbedeutende Stadt war, galt ihre Eroberung der
zeitgenossischen Propaganda als iiberragender Sieg des
Kalifen. Die Anlage Hiraq/a wurde zuerst von Sarre und
Herzfeld als Siegesmonwnent gedeutet279, das Hariin

nach seiner Riickkehr vom Feldzug irn Rama~anJJu1i

August zu erbauen begann280. Harun ar-Rasid hatte den
Abbruch der Kirchen im Grenzgebiet irn Jahr 191/806-7

befohlcn28l . Es ist nicht auszuschlieBen, daO das in Hi
raqJa verwendete Bawnaterial, das sich deutlich von
dem der Palaste unterscheidet, aus solchen Spalien
stammt. Andrea und Uda Becker weisen auf eine an
dere, eine astrologische) Deutung des Bauwerkes, ohne
daG die als Siegesmonwnent damit ausgeschlossen ist.
Die Malle unci Ausrichtung der Anlage lassen sich mit

277 Sarre - Herzfeld (1911-1920) I, 161-163; Toueu (1977
78); ders. (I 983a); ders. (1983e) und ders. (1992); Creswell
(1989) 275-278; Meinecke (19913) 23; ders. (1996b) 167-169.

278 Tabari In, 709; iibers. Bosworth, 262; Mas'udi, Mun1g, cd.
Barbi~r de Mcynard II, 337-352; ~. Pellat n, 55~2 §758-769;
YaquI, Buldiin IV, 961 f.; Ibn Saddad, A'laq 1/2, 343-345;
iibers., 153-159. Canard (1962); Bonner (1996) 96--99. Siehe
auch meltrerc Beitrage zu Hiraqla in Band Raqqa m.

279 Sarre _ Herzfeld (1911-1920) I, 161-163. Zur Bauorna
ruentik, die ebenfalls auf diese Funktion weist, siebe Schmidt
Colinel (1999).

280 Mas'Udi, MurilS, cd. Barbier de Meynard II, 343 f.; ed. Pc1
lat II, 58 §763 und Yaqut, Buldan II, 962 f., verbindcn die Erbau
ung dieses Siegesmonumentes mit der Anekdole, Harun ar-RaSid
habe das als Festung (QJ-hi~n) bezeiebnetc MOnument Hiraqla fUr
elne SkJavln, die Tochtcr des Patrikios von HeTaldca gewcsen
war, erbauen lassen. DeI' Ursprung dieser Anekdote liegt ver
mutlieh in der Naehriebt, die Tabari m, 7\ 0, iibers. Bosworth,
264, iiberrnittclt, daG dCT byzantinjsche Kaiser cine der weibli
ehen Gefangenen ausloscn wollte, die als Frau fur seinen Sohn
vorgeschcn war.

281 Tabari' III 712 f.; i.ibers. Bosworth, 268; Ibn Saddad, A'!.iq
1/2, 342; iibcrs.'Edde, 160. Bonner (1996) 97 f.

einer nur alle 800 Jahre stattfindenden Stemkonstellation
in Beziehung bringen, die am Freitag, dem 25. l;wnada I
193/16. 3. 809, stattfand. Die Anlage k6nnte somit in
Hinblick auf dieses sakulare Ereignis geplant worden
sein. Es ist vorstellbar, daI3 dies Ereignis widerum auf

die politische GroBe des Kalifen und seines Sieges

verweisen sollte282. lcdoch hatte Hariin etwa ein Jahr
zuvor, im Rabi' II 192/Februar 808. ar-Raqqa verlassen,
wn uber Bagdad in Richtung ljurasiin zu ziehen28J . Er
wollte personlich die Niederschlagung der Rebellion von
Rati' ibn Lai! leiten, die seit Jahren die Provinz in Unru
he versetzte. Jedoch starb Hiiriin ar-Rasid nur eine Wo
che nach dem kosmischen Ereignis in Tiis in der Nacht
rum Samstag, clem 3. Gwnadii II 193/24. 3. 809284 . Nach
seinem Tad wurde Michael dem Syrer zufolge der Bau

von Hiraqla gestoppt und spater rue vollcndet285 •

FUr die neue Hauptstadt verbesserte Hariin ar-Rasid
die Infrastruktur entscheidend. Zur Bewasserung des Pa
lastareals wurden zwei archaologisch nachweisbare Ka
niile angelegt: der eine brachte Wasser des Euphrats
iiber ctwa 15 km von Westen, der andere Kanal von
mehr als 100 Ian Lange wurde von den anatolischen
Bergen im Norden gespeist. Nach Yaqut trug der von
Harun ar-Rasid gebaute Kanal, der entlang des Euphrat
verlief, den Namen Nahr an-NiI286 . Beide Klinale wer
den auch in der Chronik von 1234 und Michael dem Sy
rer als Bauwerke von Harun ar-Rasid ausgewiesen287.

Das wnfangreiche Bauprogramm in ar-Raqqa wurde
vom intensiven Aufbau verschiedener lndustrien beglei
tet Dies bezeugt eine Hugelkette aus graBen Ascheber
gen ntirdlich vor der Stadtmauer von ar-Raqqa/Kallini
koso An zwei Stellen Icgtcn archaologische Untersu
chungen Keramik- (Tall Aswad)288 und Glaswerkstatten
(Tall Zugag)289 frei, die aufgrund der nwnismatischen
Auswertung eine Nutzung von der Zeit Haron ar-Rasids

282 Becker - Becker (1999). Sehon die runde Madlnat as-Salam
war von dem Astrologen an-Naubaljt (gest. etwa 160/777) nacb
astrologischcn GesiehtspunJeten geplant worden; vg!. Gutas
(1998) 33; Suter (1900) I, NT. 2. Sein SOM Abu Sahl al-Fa~l ibn
Nauba.gt war der Hofastrologe von Hanin ar-Rasid; Suter (1900)
5, NT. 7; Pingree, D.: Abu Sahl B. Nawbakt. In: EIr I, 369.

283 Tabari ill, 730; iibers. Bosworth, 291.
284 Tabari m, 738 f.; iibeTS. Bosworth, 303.
285 Michael XIl.VI, iibers. Chabot m, 21; Barhebriius, Chroni·

can, iibcrs. Budge, 124.
286 Yiiqut, Buldan IV, 862. Toueir (1990); Schirmer (1987) 68,

fiihrt cinen Sehnitt durcb deo nordlichcn Kana!. Zu archiiologi
schell Bcobacbtungen bei Sabi Abya<;l am Nahr al-'Abbara, die
auf das friihislamische Kanalsystem hindeutcn, siebe Wilkinson
(1996) 17,23 und ders. (1998), insb. 67~9, 82 f.

287 Chronieon 1234 n, 3; iibers. Abouna, I; Michael xn.m;
iibers. Chabot III, 10. Siehe Ubersetzung S. 84.

288 Vgl. Miglus (1999).
289 Vg!. Kohlmeyer (1986) 63; Henderson (1996, 1998, 1999a),

(1999b) 243-260.
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bis in die Samarra'-Zeit hinein belegen. Die qualitatvolle
Keramik mit Ritz- und Modeldekor sowie die diinnwan
digen Glasgefal3e mit eingeritzter, reliefierter oder Lii
ster-Verzierung, wie sie zum Inventar der ausgegrabe
nen Paliiste geh6rten, wurden demnach zum gr6J3ten Teil
am Orte selbst hergestellt. M6g1icherweise wurden auch
die Rohrnaterialen aus der unmittelbaren Umgebung
besorgt. Siidlich von ar-Raqqa auf der anderen Euphrat
seite, zwischen ar-Ru~afa und Tadmur, liegt der Gabal
Bik Dieser Ort war zumindest in ayyiibidischer Zeit fur
seine feinen weil3en Sande, die wie Bleiweil3 (kal-isfi
diig) waren, bekannt, die sich zur Glasherstellung eigne
ten290. Urn den Geldbedarf der Grol3stadt zu decken,
wurde ab dem Jahr 188/803-4 eine reguliire Miinzstatte
fur Dirhams eingerichtet, die spiitestens ab dem Jahr
190/805-6 auch Gold verrniinzte. Hauptmiinzstatten des
Reiches blieben aber weiterhin Bagdad und al-MuJ:1am
madiya.

6. Die sp~itere (Abbasidenzeit

6.1. Uberblick

Nach dem Tod Harlin ar-Rasids behielt ar-Raqqa/ar
Rafiqa noch fUr mehrere Jahrzehnte seine iiberragende
Bedeutung als militarisches, administratives und kultu
relles Zentrum. Bis etwa zur Mitte des folgenden 3./9.
Jahrhunderts war ar-Raqqa Hauptstadt fur den Westen,
so wie NiSapiir Hauptstadt fur den Osten des 'abbasi
dischen Reiches unter den Tahiriden war.

Die Krise, des Reiches, die mit der Anarchie von
Samarra' im Zusammenhang steht, fUhrte zu einer dra
matischen Verkleinerung desjenigen Reichsgebietes, das
unter unmittelbarer 'abbasidischer Kontrolle stand. Der
Osten ging an die ~affiriden verloren. Agypten und Sy
rien kamen unter die autonome Herrschaft der Tiillini
den. Aus der Hauptstadt des Westens wurde nun eine
militarisch umstrittene Garnisonsstadt an der Nahtstelle
zweier Herrschaftsbereiche.

6.2. Hauptstadt des Westens

Kurz nach dem p16tzlichen Tod von Hiiriin ar-Rasid in
der Stadt Tiis in Ijurasan organisierte seine Witwe Umm
Ga'far Zubaida im Sa'ban 193/Mai-Juni 809 die Riick-

290 Yaqut, Buldiin I, 631. Edde (1999) 500. Yaqut, der in
ayyu.bidischer Zeit lebte, berichtet, daB diese Sande zu seiner
Zeit fur die Glasherstellung in Aleppo verwendet wurden. Es ist
anzunelunen, daB die Qualitat dieser Sande auch schon zu
'abbasidischer Zeit bekannt war. Gabal Bisr wurde schon von
umayyadischen Dichtem erwiihnt, die bei Yaqut zitiert werden.

fuhrung des Hofes und des Staatsschatzes nach Bag
dad291 .

1m Sa'ban brach Umm Ga'far von ar-Raqqa auf, mit
allem was dort bei ihr an Staatsschiitzen war (mii
kana ma'hii huniilika mina l-bazii1n) und anderem

[mehrF92
.

Ahnlich iiuJ3ert sich auch Michael der Syrer, nur bei ibm
ist es al-Am1n, der den Staatsschatz seines Vaters von
ar-Raqqa nach Bagdad brachte, einschliel3lich des Ver
m6gens von al-Ma'mlin, was letzteren zornig machte293 .

In Bagdad wurde ihrem Sohn al-Amin (reg. 193-198/
809-813) als neuem Herrscher des 'Abbasidenreiches
gehuldigt294. Mit dem Abzug des Staatsschatzes endete
auch die reguliire Miinzpriigung in ar-Rafiqa, die m6g
licherweise noch in den ersten Monaten unter al-Amin
fortgesetzt worden war295 . Bagdad wurde wieder zurn
uneingeschriinkten Verwaltungszentrum und zur Kali
fenresidenz im westlichen von al-Amin kontrollierten
islarnischen Reich. Die Stadt ar-Raqqa behielt ihre Be
deutung als Gouverneurssitz nicht nur fur die Gazira,
sondern bis zum ersten Viertel des 3./9. Jahrhunderts
auch fur den gesamten Westen des Reiches bei, welcher
Nordmesopotamien, Syrien und Agypten einschlol3. Ar
Raqqa/ar-Rafiqa bildete somit das Gegenstiick zu NiSa
piir, der Hauptstadt des Ostens des Reiches.

1m Jahr 196/81 1-2 zerfiel die Macht al-Amins. In der
Gazira brachen latente Spannungen zwischen den dort
stationierten i].urasanischen Garnisonen und den arabi
schen, tribalen Hilfstruppen aur96. Eine Revolte arabi
scher Stamme, deren prominentester Anfiihrer Na~r ibn
Saba! war, verursachte im Jahr 196/811-2 einen ver
nichtenden Brand im Marktviertel (b-suqii) zwischen
den Schwesterstadten ar-Raqqa und ar-Rafiqa. Dabei
brannte das Siiulenkloster (dairii d-es.tiinii) nieder. Weni-

29\ In dieser Zeit klagt der Dichter und ehemalige Protege von
Ga'far al-Barmaki, al-Asga' ibn 'Amr as-Sularrii (gest. nach 2061
821) iiber das Ende des Hoflebens: ,,Ein Wehklagen erhob sich
iiber die Residenzen (mandzif) des Kalifen HiiIiin am Vfer des
Euphrat / Die Seelen der Residenzen waren dabei zu entschwin
den, des Kleides der Herrschaft (ridii) al-mulk) beraubt umd der
war schon. / Sie trugen die Sclunuckstiicke der Herrschaft (~uliy

al-mulk); dann wurden sie ihrer beraubt, soda/3 sie - da es keine
Schrnuckstiicke fur sie [mehr, S.H.] gibt - entbloBt sind. / Die
Spuren der Herrschaft kiinden mir von HiiIiin und jene Erinne
rung - wenn ich bleibe - sind lang." In l:IassUn (1981) 111, 239
(Nr. 80); Zakkar (1992) 215; Beitrag XVI von K. Toueir in Raq
qa m. Zu as-SulamI: Pellat, Ch.: al-A.ili4ja' b. 'Amr al-Sulami.
In: Ee I, 697; J:IassUn (1981), insb. 40-45. I~fahiini, AgiinI
XVIII, 212-253; Ibn al-'Adim, Bugya IV, 1866-1875

292 Tabari m, 775; iibers. Fishbein, 18.

293 Michael XII.VI; iibers. Chabot III, 21.

294 Tabari ill, 775; iibers. Fishbein, 18 f.; Azdi, TarID, 193.

295 Siehe unten ausfiihrlich Beitrag IX, S. 124 f., Nr. 7.

296 Vg1. Sivers (1979) 220 und Lassner (1980) 215.
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ge Jahre danach wurde jedoch im Siiulenkloster am Frei
tag, dem 22. Mu}:1arram 203/30. 7. 818, Dionysius (1.)
von Tall MaJ:tre zurn Diakon geweiht und tags darauf im
Kloster Mar Zakkai zurn Patriarchen. Dies spricht fur
eine nur teilweise Zerstorung oder fur einen Wiederauf
bau des Saulenklosters. Danach wird das Kloster nicht
mehr erwahnt. Moglicherweise nahm die spater von al
Muqaddasi erwahnte "Saulenmoschee" (masgid mu 'al
laq 'ala S1mud; s.u.) den Platzjenes Klosters ein297.

In dem Krieg zwischen al-Amin und al-Ma'miin

(gest. 198-218/813-833) gelang es dem Oberbefehlsha
ber von al-Ma'miins Truppen, Tahir ibn al-l:Iusain, die
Stadt Bagdad im Mu}:1arram 198/September 813 zu ero
bern. Entgegen dem Willen al-Ma'miins lieJ3 Tahir den
Kalifen al-Amin hinrichten. AI-Ma'miin schickte Tahir
daraufhin nach ar-Raqqa/ar-Rafiqa als Gouverneur des
Westens aus mehreren Grunden. Erstens, urn Tahir aus
der Hauptstadt zu entfernen; zweitens, urn die machtige
Festungsstadt im Westen seinem Herrschaftsbereich fest
einzuftigen sowie drittens, zur Bekiimpfung der noch
irnrner marodierenden Stiimme in der Gazira. Da Tahir
in ar-Raqqa/ar-Rafiqa die Entwicklungen im Reich ab
wartete, bis er wieder eine Gelegenheit sah, in die grol3e
Politik einzugreifen, einigte er sich mit den Stiimmen auf
einen modus vivendi und lie13 sie ansonsten gewiihren,

ohne das Problem zu losen298 . Tahir, so schreibt Mi
chael, wendete sich dem Lesen und der Beschiiftigung
mit den Philosophen und Literaten ZU299. Michael und

297 Michael XII.VII (VeIWiistungen in ar-Raqqa/ar-Rafiqa) und
X (Dionysius); iibcrs. Chabot Ill, 26, 43. Barhebriius, Chronicon
EcclesiaticlUll I, Sp. 351/352. Krebernik (1991) 51 f; l:IassUn
(1993) 229; Khalaf - KoWmeyer (1985) 140, 161, bringen mit
diesem Brand Ru/3spuren an der justinianischen Stadtbefestigung
von Kallinikos in Zusanunenhang.

298 Tabari m, 975 f.; iibers. Uhrig, 4,6; Ya'qubi, Tiiril) II; 542.
Zu den politischcn Einzelheitcn der Entwicklungen in der Gazira
und ar-Raqqa im Licht der nlUllismatischen Dokumente, siehe
ausfuhrlicb das Beitrag IX, Abschnitt 3 und 4.

299 Michael xn.IX, iibers. Chabot Ill, 36; Barhebriius, Chrom
con, iibers. Budge, J28. Dariiber hinaus ist bekannt, da/3 Tahir
die Phaenomena des Aratos aus Soloi in Kilikien (lUll 275
v.Chr.) iibersetzen lidl; Homgmann (1950); Ullmann (1972)
277 f.; Gulas (1998) 110. Die Quelle fur diese Information ist
Agapius, 'Unwiin, 60 f. Allerdings sagt Agapius Dicht, wo und
wann Tahir die Ubersclzung anfertigen liel3. An Tahirs Hof in ar
Raqqa lebte der Literat al- 'Attabi (gest. 220/835), der zuvor zum
Umfeld der Barmakiden gebort batte. Al-'Attabi batte in der
Zwischcnzeit Persisch gelernt und Pahlawi-Manuskripte in der
Hauptsladt al-Ma'mUns, in Marw, kopiert. Zu al-'Attabi: YaquI,
Irsad VI, 212-213; Ibn Taifiir, Bagdad, 157 f; iibers., II; Mas
'udi, Murug, cd. Pellat IV, 310 § 2716; Blachere, R.: al-'Attabi.
In: EI2, 751; Richter (1932) 84; Bosworth (1969a) 56; ders.
(1969b) 105 f. Von einem jedoch eher frommen Maglis in ar
Raqqa/ar-Rafiqa berichtet einer der Offiziere Tiihirs namens Al;1
mad ibn Yazid ibn Asyad as-SulamI; Ibn al-Asakir, Taril}
XXXIV, 218 f. und Ibn al-'Adim, Bugya III, 1246 f Zu Tahirs
Zirkel in ar-Raqqa gehorte auch der Dichter 'Auf ibn Mul;Iallirn
al-ljuza'i al-Harriini (gest. 220/835), der seit der Eroberung
Bagdads zu Tahirs Entourage ziihltc. Spiiter, zur Zeit 'Abdallah

Barhebraus berichten, dal3 Tahir im Jahr 1127 seleuki
discher Zeitrechnung, das am 22. ~afar 200/1. 10. 815
begann , zwischen beiden Stiidten, ar-Raqqa und ar-Ra
fiqa, eine Mauer (sura) ziehen zu lassen und ar-Rafiqa
befestigte. Diese MaJ3nahme stellt wahrscheinlich einen
Ausdruck der latenten Spannungen zwischen der Dop
pelstadt und ihrem Umland dar. Es ist anzunehmen, dal3
er diese Mauer zurn Schutz der Miirkte errichten lie133°O.

Tahir blieb Gouverneur von ar-Raqqa/ar-Rafiqa bis

zurn 911 I-Qa'da 205/April-Mai 821, bis er nach Bagdad
und in die Reichspolitik zurUckkehrte und Gouverneur
der Ostprovinzen in NiSapiir wurde. Sechs Monate nach
dem Tahir ar-Raqqa/ar-Rafiqa verlassen hatte, folgte
ihm sein Sohn 'Abdallah ibn Tahir (gest. 230/844)3°1 in
dieser Position als Gouverneur der Westprovinzen in ar
Raqqa/ar-Rafiqa. Tahirs Brief an seinen SOhn' als dieser
sein Amt in ar-Raqqa/ar-Rafiqa antrat, ist beriihmt ge
worden. Tahir gibt darin Ratschliige tiber das gute Re
gieren und wie ein guter Herrscher sein soIl. Dieser
Brief ist einer der fiiihen Beispiele fUr die spiiter reiche
Literatur der Fiirstenspiegel. AI-Ma'miin, der von die
sem Brief Kenntnis erhielt, liel3 ibn an aile Gouvemeure
verbreiten302 . Wie der Hof von Tahir so war auch der
seines Sohnes 'Abdallah in ar-Raqqa/ar-Rafiqa ein lite
rarischer Mittelpunkt303 . 'Abdallah blieb Gouverneur des
Westens vom Jahr 206/821 bis zum Jahr 213/828-9. Erst
ihm gelang es, die Rebellion der arabischen Stiimme,
allen voran der Araber unter Na~r ibn Saba!, im Jahr
209/824-5 niederzuwerfen304. 1m Jahr 210/825-6 verla
gerte 'Abdallah ibn Tahir seine Residenz als Gouverneur
des Westens nach Agypten. Dort stellte eine Revolte
unter 'Ubaidallah ibn Sari die Autoritiit des Kalifen al
Ma'miin ebenfalls in Frage. In ar-Raqqa/ar-Rafiqa hin-

ibn Tahirs in ar-Raqqa, kehrte 'Auf von ljurasan in seine Heirnat
zuriick, wahrscheinlich an den Hof 'Abdallahs. Zu 'Auf ibn Mu
J:1allim: Yaqut, Irsad VI, 95-99; Bosworth (1969a) 57, 60; Sezgin
(1967-1984) 11, 630 f. Zu Tahirs Verhiiltnis zur persischcn Spra
che und Literatur vgl. Bosworth (1969a) 47,54 f.; ders. (1969b).

300 Michael XII.IX; iibcrs. Chabot Ill, 36 (mit Daturnsangabe);
Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge, 128.

301 Ibn Ijallikiin, Wafayat, cd. I1:Jsan III, 83-89; iibers. de Slane
II, 49-55. Marin, E.: 'Abd Allah b. Tahir. In: EI2 1,52 f.

302 Tabari III, 1045-1062; iibers. Bosworth, 109-129. Richter
(1932) 80-85; Bosworth (1969a) 55 f; ders. (1970). Leider cot
hiilt dieser Brief keinerlei Hinweise, die sich auf die politische
Situation in ar-Raqqa/ar-Rafiqa bcziehcn.

303 Zu den Dichtern, die 'Abdallah in seiner Zeit in ar-Raqqa/
ar-Rafiqa preisen, gehoren unter andercn: 'Auf ibn Mul,1allirn al
ljuza'i al-I:£arriini (s.o. Anm. 299) und Abu I-A~bag Mul,1arnmad
ibn Yazid al-l:Ii~ni (die Kunya bezieht sich auf f:ii~n Maslama;
I~fahani, Agiinj XII, 103-106; Yaqut, Irsad V, 68; ~afadi, Wafi
V, 218 f; Sezgin [1967-1984] II, 631; Bosworth [I 969a] 65).

304 Ibn Taifiir, Bagdad, 137-143; iibers., 63---<J5; Tabari III,
1068-1072; iibcrs. Bosworth, 138-144; iibers. Uhrig, 168-175;
Ya'qubj, Taril) II, 560. Shaban (1976) 52. Zur Diskussion des
Datums vgl. Beitrag IX, Abschnitt 5.
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terlieJ3 er seinen jiingeren Bruder Mul:Jammad als Stell
vertreter. Dal3 'Abdallah auch tatsiichlich noch die Ober
hoheit tiber die Gazira austibte, beweist die Reise von
Dionysius von Tell MaJ:rre in das Lager von 'Abdallah
nach Agypten, urn sich tiber die Zerstorung von Kirchen
und Totung von Christen in ar-Ruha' durch Mul:Jammad

ibn Tahir zu beklagen305.
Zur Zeit des Bruderkrieges und der Aufstiinde der

arabischen Stamme unter den Tahiriden verfielen ver
mutlich die Palastanlagen auJ3erhalb der beiden befe
stigten Schwesterstadte. Doch trotz der Pliinderungen
und Massaker dieser Zeit ist archiiologisch keine Brand
schicht nachzuweisen, die auf eine plOtzliche Zerstorung
weisen wi.irde. Zweimal besuchte al-Ma'miin in seinen
letzten Lebensjahren ar-Raqqa/ar-Rafiqa. Zwischen den
Jahren 215/830 und 218/833 leitete al-Ma'miin person
lich die jahrlichen Sommerfeldztige nach Byzanz. Ope
rationsbasis war jeweils Tarsus in Kilikien. Nach Ibn
A'tam al-Kufi zog er im Jahr 215/830 mit einer groJ3en
A~ee von Bagdad heran und machte in ar-Raqqa/ar
Rafiqa Station. Dort vereinigte er seine Truppen mit de
nen seines Sohnes al-'Abbas, den er zwei Jahre zuvor
zurn Gouverneur der Gazira und der Grenzprovinzen,
den Tugiir und 'Awa~im, bestimmt hatte. Ibn A'1am al
Kufi berichtet, dal3 al-Ma'miin "nach ar-Raqqa zu dem
Palast seines Vaters ar-Rasid (ilii r-Raqqati ilii q~ri

abihi r-RaSid)" kam. Dieser Ausdruck kaIll1 aber mbgli
cherweise auch pars pro toto fur ar-Raqqa/ar-Rafiqa als
der Palaststadt ar-Rasids gedeutet werden. Nachdem al

Ma'miin den Winter 215-216/830-1 in Damaskus und

den 216-217/831-2 in Damaskus und in Agypten ver

brachte, zog er im Winter 217-218/832-3 nach ar-Raq
qa/ar-Rafiqa zurUck, urn sich dort fill mehrere Monate
aufzuhalten. Einen indirekten Hinweis auf den ungeeig

neten Zustand des weitliiufigen Palastareals fur einen
Winteraufenthalt des Kalifen gibt eine Textstelle bei a!
Tabar!. AI-Ma'miin befahl, die Stadt ar-Rafiqa zu rau
~en, urn sein Gefolge dort unterzubringen. Aufgrund
des Protestes der Bevblkerung unterblieb aber diese
MaJ3nahme. Die Palaste seines Vaters selbst bleiben bei
at-Tabari und al-Azdi" unerwiihnt306. Wiihrend seines

305 TabarI ill, 1092-1094; iibers. Uhrig, 212 f; iibers. Bos
worth' 165 168 f Zu Muhammad ibn Tahir: Michael XII.Xill;
iibers.' Chabot IIl, 61-64; Barhebriius, Chrorucon Ecclesiasticwn
I, Sp. 359/360-361/362.

306 TabarI ill, 1100, 1102-1111, insb. 1111 (amara bi-tabliyati
r-Riij;'qa Ii-yunzila bihii !wSamahu); libcrs. Bosworth, 178, 184
199, iosb. 198; iibers. Uhrig, 230-248, insb. 248; AzdI, Tii.rib,
385, 404 (Besetzung des Richteramtes in ar-Raqqa und Aleppo
mit eincm Richter aus ar-Raqqa Un Jahr 215 h.), 412; Kiifi,
Futiih VIII, 333-338, Zitat S. 333; (A~, Tfui1;1, 247; Ibn al
'Adu:n, Zubda 1,67. Dieses harte Begehren von al-Ma'miin gegen
die Bevolkerung von ar-Raqqa Un Jahr 218/833 kann auch un
Zusanunenhang mit der mi~na gestanden haben; vgl. Ibn al
'Adlm, Bugya IV, 1636; IX, 3871. Die mi~na war al-Ma'miins

Aufenthaltes in ar-Raqqa/ar-Rafiqa lieJ3 al-Ma'miin aus
Bagdad einige Gelehrte kommen, die ihm tiber die Er
schaffenheit des Qur'ans berichten sollten307. Vermutlich
fallt in diese Zeit auch die Messung des Erdumfangs,
den Astronomen in der Ebene zwischen ar-Raqqa und
Tadmur durchfuhrten308. Wiihrend des nachsten Som
merfeldzuges, der im Gurnada II 218/Juli 833 begaIll1,
starb al-Ma'miin nach kurzer Krankheit im Ragab 218/
August 833 aufbyzantinischem Gebiet.

Meinecke309 erwiigt eine zweite Reaktivierungsphase
des Palastareals fur die Zeit des Kalifen al-Mu'ta~im

biIlah (reg. 218-227/833-842). Er brachte drei Argu
mente vor, die aber aIle einer niiheren Priifung nicht
standhalten: eine Freskoinschrift in Palast B bstlich von
Harun ar-Rasi"ds Hauptpalast, zweitens die Vermutung,
daJ3 ar-Raqqa dem Kalifen al-Mu'ta~im billah im Jahr
223/838 als Basis fur seine Expedition nach Kappado
kien gedient haben kbnnte, sowie drittens eine vermeint
liche Miinzpriigung in der Stadt im Jahr 223/838310. Die
fragmentarische Inschrift, die sich heute im Nationalmu
scum von Damaskus befindet, wurde von dem Ausgrii
ber Naslb Salibi" als Schriftzug (al-Mu) 't~(im billiih) ge
deutet (Tar. 36.3)311. Doch der als 'Gin gelesene Buch
stabe lauft oben spitz zu und ist daher nur als qiif oder
als fii) zu deuten. Damit wird eine Lesung als al
Mu'tasim fur das Graffito hinfallig. Obwohl die unter
sucht~n Quellen es nicht erwahnen, wird al-Mu'ta~im
biIlah wahrscheinlich durch ar-Raqqa gegen Byzanz
gezogen sein, jedoch seine Operationsbasis lag wie bei
dem vorangegangenen Feldzug al-Ma'milns in Kili-

Institution zur ideologischen Kontrolle der Verwaltung des Rei
ches, urn die religiose Richtung der Mu'tazila politisch durchzu
setzcn. Mas'iidI, Muriig, ed. Barbier de Meynard VII, 99 f; cd.
Pellat IV, 442 § 2782, bc:richtet die Anekdote, daB al-Ma'miin
geweissagt wurde, eT werde an einem Ort mit Namen ar-Ragga
sterben, daher verrnied cr - so heiBt es -, in ar-Raqqa zu res Idle
ren. Ais er auf seinem Feldzug gegen Byzanz starb, soli der
Name des Ortc:s auf Arabisch gleichbedeutend mit ar-Raqqa ge
wesen sein. Sein mehnnonatigcr Aufenthalt in ar-Raqqalar
Riifiqa verweist aber diese Geschichte in den Bereich der
Legcnde. Zur Historiographic und der Legende vgl. EI-Hibn
(1999) 35. Zur strategischcn Bedeutung v~ T~siis wiihren~ d_er
Feldziige vgl. Bosworth (1992) 274. Zu Abbas Ibn al-Ma mun
vgl. Sammii(1995) 95 f

307 Tabar! ill, 1116 f; libcrs. Bosworth, 204 f; Ibn Taifiir,
Bagd~d, 343 f; \ibm., 155 f.

308 Mas'iidI, Muriig, ed. Pellat I, 104f §200. Sezgin, GAS X, 95.
309 Meinecke, al-Ra!c~<:a; dcrs. (199Ib) 232 f; ders. (1996a) 19.
310 Meinecke (199Ib) 232.
311 Zuerst findet sich die Deutung in einem Ausstellungs

katalog Musee de Damas (1952); ~alIbI (1952-4) 208, 211
(franz.), 76 (arab.), Tafel 8, Abb. 15; Ush - Joundi - Zouhdl
(1980) 155; auch in Creswell (1989) 275. Vgl. Grohmann (l971)~

Tafel 18; Grohmann enthiilt sich eines Lc:sevorschlages. Salibi
selbst war auch clavon liberzeugt, den PaJast von al-Mu'ta~lm

billah vor sich zu habcn, vgl. ~alIbI (1984) 39 f. Siehe Beitrag
vrn von C.-P. Haase, S. 108, Nr, 38b.
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kien312 . Oer Feldzug endete mit der Eroberung der by
zantinischen Stadt 'Ammiiriya/Amorion. Von dort lien
der Kalif die berillunte Eisenttir in seine neu gegri.i.ndete
Hauptstadt Samarra' bringen, um sie in seiner im Bau
befindlichen offiziellen Residenz anzubringen. Von die
ser Tfu wird noch die Rede sein, da sie Jahrhtulderte

spater nach ar-Rafiqa verbracht wurde. Jene von Mi
chael Meinecke erwahnte Miinzpragung erfolgte nicht
im Jahr 223 h., sandem im Jahr 226/840-1 und wurde
vom Gouverneur des Westens tuld nicht vom Kalifen
veranlaGl313.

Die weitere stiidtische Entwickltulg von ar-Raqqa/ar
Rafiqa vollzog sich ntul im vergleichsweise geschutzten
Areal zwischen den beiden Schwesterstiidten. Sondagen
des Syrischen Antikendiensles legten in den Jahren 1953
und J969 dort Stuckdekorationen im Samarra'-Schrag

schnitt am. der Mitte des 3./9. Jahrhunderts frePl4. Auch
die Sondage von M. aI-Khalaf und K. Kohlmeyer im
Jahr 1983 im sudlichen Bereich brachte Samarra'-Kera

mik zum Vorschein3l3 . Diese Baukomplexe sind wahr

scheinlich nicht - wie M. Meinecke vermutete - al

Mu'1asim billah und seiner vermeintlichen Residenz in
ar-Raqqa zuzurechnen, sondem der Zeit Abu Ga'far
Asinas316, des Gouvemeurs des Wcstens einschlieGlich
Agyptens. Er residierte in ar-Raqqa zwischen den Jahren

225/839-40 und 230/844-5317. Da der Samarra'-zeitliche
Baukomplex ilUlerhalb des Markt- und Industriebezirkes
lag, ist ein wie auch immer gearteter funktioneller Zu
sammenhang nicht auszuschlie13en.

Eine Glashutte318 (Tall ZugaglGlas-TaIl) und wahr
scheinlich auch die erwahnte Keramikwerkstatte (Tall
Aswad) waren nach dem Miinzbefund zu dieser Zeit
noch in Betrieb. Eine Miinzst1itte produzierte Kupfer
miinzen. Lokale Auseinandersetzungen mit arabischen

312 Tabari m, 1236-1257; iibcrs. Bosworth, 97-121; AWl,
Tanh' 426-429' Michael XU.XIX-XXI, iibcrs. Chabot m, 94
101 ;-'Barhebriiu~, Chronicon, (ibers. Budge, 136-138. qie v_on
Meinecke, al-Rakka, angesprocheoe Passage bel Ibn Saddad,
A'laq U2,.341;. (il:icr~., 163, benchtet statt cines Au~en~altcs von
al-Mu'tasun billah In ar-Raqqa D~ den von al-Ma m~ 1m Jahr
217/832-3; dagegen berichtet Ibn Saddiid auf dcr. glelchen Selt,e
341 libcrs. L65 von Tarsus als Operanonsbasls von al-Mu
tasi~. Mci~ceke'(\99\ b) 234, Anrn. 31, leitet eioen rnoglichen
A~fenthalt von al-Mu'ta~im in ar-Raqqa i.odirekt aus dec Tatsa
ehc ab daB <!as Metatltor von 'AmmUriya Daeh Samarra' ge
bracht ~de, wobei bier der Bezug zu ar-Raqqa nieht deutlich
ist. Zu dem Feldzug des al-Mu'tasim vg!. Bury (1909).

313 Vg!. Beitrag IX, Abscbnitt 6, Emission XI.

314 Die Sandage von 1953 ist kurz erwiihnt bei Meinecke
(1991 b) 234, die des Jahres 196~ bei Voute (197\-72) t23 Siehe
aueh Beitrag XV von K. Touerr In Raqqa m.

315 Khalaf _ Koblmeyer (1985) 138, Sondage I, MeBpunkt 203.
316 Zut Vokalisierung des Namens Tabar! m, 1017; iibers.

Bosworth, 68.
317 Zu Abu Ca'far Asioas vg!. Beitrag rx, Abschnitt 2.5.
318 Henderson (1996).

Beduinen oder zwischen verschiedenen Parteien in bei
den Stiidten, wie noch unter den Tahiriden, werden fur
die Zeit von Abu Ga'far Asinas nicht berichtet. Es
scheint, daB ar-Raqqa/ar-Rafiqa in dieser Zeit an Prospe
ritiit wiedergewonnen hatte.

Etwa zur gleichen Zeit wurde auch der Mil:rrab der
Versammlungsmoschee von ar-Rafiqa mit emer emer
Nischenplatte irn sogenannten Samarra'-Stil emeuert,
die sich heute im Museum von ar-Raqqa befindel (Taf.
20.2)319. AI-Qusairi berichtet von einer Errichtung eines

Mil:Jrab, welche sich moglicherweise auf diese Emeue

rung beziehen kOlUlte320. Vermutlich wurde auch in die
ser Zeit der FuJ3boden verputzt321 . Eine Reihe von Kapi
tellen aus Stein, jetzt in zahlreichen MuseurnssammJun
gen verstreut, belegen mit ihrem Schragschnitt und ver
wandten Omamenten Bauvorhaben wiihrend des 3.19.
Jahrhunderts (Taf. 17.3)322. Obwahl die GroBe des be
wohnten Gebietes sich nun auf ar-Raqqa und ar-Rafiqa
sowie dem Areal dazwischen beschrankte, blieb die
Stadt das einzige westliche Gegenstiick zu Bagdad und
Samarra' im Zentrum des Reiches und NfSapiir im Osten
des Reiches.

Die Stadt war jedoch nicht nur als befesligte Gami
sonsstadt bekannt, sondem ihr Ruhm beruhte such auf
den aus ar-Raqqa/ar-Rafiqa stammenden oder dort le
benden und unterrichtenden Gelehrten. Bis in das 4.110.
Jahrhundert hinein stellte die Stadt ein intel1ektuetles
Zentrum dar. Zu nelUlen sind Rechtsgelehrte, wie Abu 1
J:lasan 'Abd ai-Malik ibn 'Abd al-J:lamid ibn Maimlin
ibn Mihran, bekalUlt als al-Maimlini' (gest. 274/887)323,
der beriilunte Astronom Abu 'Abd Allah Muhammad ibn
liabir al-Battani (gest. 317/929), der nach J:larran ging,
oder AbU. 'Ali Muhammad ibn Sa'i'd al-Qusairi (gest.

334/945), cler l:IadI!.gelehrte und Autor des Tarib ar-Raq
qa, der Dichter tuld Grammatiker aI-Husain ibn Mul:iam
mad ibn lia'far ibn Muhammad al-ijali' ar-RafiqI (gest.

319 Zur lnschrift siebe den Beitrag vm von c.-P. Haase,
S. 106, Nr. 6.

320 QusaiJi, Tanb, cd. an-Na's3nI, 73; ed. ~iilih, 96, bericbtet
einem Hilal ibn 'Ala' (ge51. 280/893-4) zufolge: ,,Abu I-A!].nas
emchtcte ('ammara) den Mil;mib der Versammlungsmoschee von
ar-Rafiqa (masgid glimi' ar-Rlifiqa)." Ocr Text selbst lcgt nahe,
daB es sich urn den Vater des al-A1)nas Ibn Abi al-Abnas oder
wie cr bei Ibo f:Iagar, Tahgib I, 194, genannt wird, al-Abnas ibn
HaHfa ad-Dabbi handelt, def noch den Prophetcngenosscn Ibn
Mas'Ud in' al-K~fa gehort hat. Die Identifizierung von Abu 1
Ahnas mit dem Ecbauer des Mihrab ist aus lJistorisehen Griinden
Di~ht magtich. .

321 In der Nordosteeke def Mosebee fand sicb in den Vaputt
schichtcn cine Mfulze des Jahres 213/828-9, s. Heidemann
(I 999b), Nr. 13.

321 Sarre - Herzfeld (1911-1920) II, 351 f; Dimand (1937)
317-324; Meinecke (1991 b) 232-235.

323 Qusairi, Tanl), cd. an-Na's3.nI, 159; cd. ~aliJ:1, 179; 9ahabI,
Siyar xm, 89 f; Ibn al-'AdIm, Bugya V, 2456.



40 Stefan Heidemann

388/998 oder 422/1031 )324, der nach Bagdad ging, oder
eine Reihe von Arzten wiihrend des 4./10. Jahrhun

dertm . Auch war ar-Raqqa zu dieser Zeit fur seine ju
dischen Gelehrten bekannt326.

6.3. Die tabbasidische Garnisonsstadt

Der schleichende Niedergang von ar-Raqqalar-Rafiqa
gegen Ende des 3.19. lmd am Beginn des 4./10. Jhs. war
nur Folge und Ausdruck der umfassenden Krise des lAb
basiden-Reiches und seiner militiirischen und fiskali
schen Institutionen. Das Reich verIor die Fahigkeit, sein
wichtigstes Machtinstrument, eine auf Sold basierende
Armee nichtarabischer MiliUirsklaven zu fmanzieren.
Wahrend dieser Zeit blieb ar-Rafiqa Gamisonsstadt327.

Die Provinzen Agypten und Syrien sowie deren Steu
erertrage wurden durch den Amir Gouverneur Ahmad
ibn Tuliin (reg. 254-270/868-884) der Kontrolle cler lab_

basidischen Zentrale cntzogen. Ab dem Jahr 254/868 or
ganisierte er von Agypten aus einen autonomen Herr
schaftsbereich. Ar-Raqqa/Rafiqa wurden damit zu einer
Grenzstadt des 'abbasidischen Kernreiches. Sie spielte
cine wichtige Rolle in cler Zeit der Kriege der 'Ab
basiden mit den Tiilu.niden zwischen 264/877-8 und 280/
893-4. Mehrfach wechselte die Herrschaft iiber die Stadt
zwischen beiden Parteien. Auch in den nachfolgcnden
Jahrzehnten, in den Kampfen mit den Qarmaten sowie
nochmals in den Kriegen der Oberemire (sg. amir al
umaro; urn die Vorherrschaft im Reich in den 320er/
930em, blieb ar-Raqqa/ar-Rafiqa zwar umkampfte, doch
stark befestigte Gamisonsstadt und 'abbasidischer Vor
posten an der Nahtstelle zwischen Agypten, Syrien und
clem 'abbasidischen Irak.

Ar-Raqqa/ar-Rafiqa war jedoch keine kalifale Resi
denzstadt mehr, die reprasentative Bauvorhaben beno
tigte. Kalifen machten nur noch auf Feldzligen Station
oder weil sie temporar vor den Militiirmachthabem des
Irak Zutlucht suchten. 1m Jahr 269/882 wolhe der Kalif

al-Mu'tamid 'ala Allah (reg. 256-279/870-892) sich mer
in cler Grenzgarnison, die in diesen Jahren tuliinidisch
war mit tiiliinidischen Emissiiren, die ihn nach Agypten, .

324 Er schricb cinen Kommentar zu den Gcdichtcn von Abu
Tammaro. ijaflo al-Bagdiidi, Tarib VID, 105 f., Nr. 4222 (gcst.
422 b.); Yaqut, Irsad rv, 91 (gcst. 388 h.); 1)ahabi, Ta.rtl} 381
400, 212 f Man sagte, daO er von al-Mu'awiya ibn Abi Sufyan
abstammte. Sezgin (1967-2000) n, 106 (Nr. 21),554.

325 Zu den Arzten mit der Nisba ar-Raqql siebe Kiyyali (1984)
und U~aibi'a, 'Uyiin I, 234; II, 140.

326 Siehe oben Anm, 75.

327 FUr lias Jahr 251/865 wird ar-Rafiqa als Standort von 1.300
Mann der wahrscheinlich huriisaniscbcn Sii.k.iriya-Truppcn ange
gebco; Tabari nI, 1595; Gbers. Saliba, 179. Zu den Sakiriya
Truppcn vgl. KClUledy (2001) 201-203.

bringen sollten, treffen. Jedoch wurde der Kahf zuvor
vom Gouvemeur von Mosul abgefangen und der Flucht

versuch des Kalifen unterbunden328 . In den Jahren 271/
884-5329 , 286/899330 und 287/900331 machte al-Mu'ta9id
billah (reg. 279-289/892-902) zuerst als BefeWshaber

der AImee und dann als Kalif in ar-Raqqalar-Rafiqa auf
seinen Feldzligen Station. Er ernannte seinen Sohn 'Ali,
den spiiteren Kahfen al-Muktafi billah im Jahr 286/899
zum Gouverneur der von den TiilUniden wiedergewon
nen Provinzen Qinnasrin und der tAwa~im sowie der
Diyar Mu<,lar und der Diyar Rabita. Seine Residenz ar
Raqqalar-Rafiqa. Die Nachricht vom Tode seines Vaters
erreichte ihn dort. Als Kalif nutzte al-Muktafi billah

(reg. 289-295/902-908) darm in den Jahren 290/902 bis
291/903 die Stadt als militiirische Basis im Krieg gegen
die Qarmaten. Dies war eine radikalc, aufstandische, mi
litarisch organisicrte, 'alidische Gruppierung in Syrien,
cler Gazira und dem Siidirak, die cine emste Bedrohung
fur das Reich darstelltem . Und schlief3lich diente die
Stadt dem Kalifen al-Mutaqqi lillah in den Jahren 332
3/944 als Zuflucht vor den ttirkischen Garden und ihren
Komrnandanten im Irak333 .

Die Bedeutung der Garnisonsstadt ar-Raqqa/ar-Rafi
qa als militarisches und okonomisches Zentnun der Ga
zIra in der zweiten Halfte des 3.19. Jahrhunderts zeigt
sich auch in der Miinzpragung dieser Zeit. Der Kalif al

Mu'tazz biltah (reg. 251-255/866-869) organisierte die
Miinzwesen im Reich neu. Bei zentraler Verwaltung
wurden eine Vielzahl von Miinzstiitten in den Provinzen
eingerichtet. Seit dem Jahr 255/868-9 bzw. seit 259/
872-3 wurde in ar-Rafiqa wieder jiihrlich Silber- und
Gold ausgcpriigt. In der Gazira eroffneten weitere
Miinzstiitten fUr Gold- und Silber in Na~ibin, Mosul und
in Ra's al-'Ain334 .

328 Tabari III, 2037-2039; iibers. Fields - Lassocr, 288-290.
Kcnn~y (J 986a) 176.

329 Eine Beschreibung ar-Raqqa/ar-RiHi.qas ist im Bericht des
A9-mad ibn a!- Tayyib as-Sarabsi cnthal ten, der von Yaqut, Bul
dan Il. 734, wiedergegeben wird. Rosenthal (1943) 65 f.

330 Tabari ill 2187-2190; iibcrs. Rosenthal, 76-7C); Ibn Sad
dad, A'laq Il2, 336; iibcrs.• 176.

331 Tabari m 2200; iibers. Rosenthal, 91; Ibn Saddiid, A'laq
Il2, 336; iibers.: J77.

332 Tabari ill 2187 f. 2207-2209, 2231 f, 2237 f., 2243 f;
iibers.·Rosentha'I, 76,103-105,128,134 f., 141 f; Mas'udi, Mu·
rug, ea. Pellat V, 176 § 3357, 181 § 3368; Mas'udi, Tanbrb, 372;
I~fahiini, Agani XVI, 382; Ibn al-'Adim, Bugya VI, 2725. Sour
del (1959) 350 f.; Sbaban (1976) 132,

333 Suli, Abbar, 257, 260-264,270,277 f; Miskawaih, Tagarib
II, 49--69; Hamaganl, Takmila, 341 f.; Mas'udi, Muril&, ea.
Pellat 11,416 § 1436; IV, 88 §. 2299; V, 232 f. P51!, 23~-::237 §
3516-3521' Ibna1.'Adlm, Bugya V, 2408; IbnSaddad, A laq Il2,
296, 314; ilbcrs., 238, 288. Busse (1969) 23; Bikhazi (1981)
521-525.

334 Das Exemplar ar-Riifiqa 255 h. in Qatar I, Nr. 2005. Ob der
Dirham aus ar-Raqqa al-Mu'tazziya, J. 254 h. (Qatar r, Nr.
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Die anhaltenden militarischen Auseinandersetzungen
wirktcn sich driickend auf die landwirtschaftliche Pro
duktion aus. Dies ist, trotz der methodischen Probleme
beim Vergleich rustorischer Daten, an dem Steuerauf
konunen in den Diyar Mu4ar ablesbar335. In der ersten
Halfte des 3./9. Jahrhunderts lag nach Ibn J:.lurradagbih
(gest. urn 244/848) das agrarische Steueraufkommen
(bariig) der Diyar Mu~ar bei 5,6 Millionen Dirham336.
Dagegen meldel Ibn al-Faqili (gest. nach 290/ 903) zum
Ende des 3.19. Jahrhlmderts nur ein Gesamtau£kommen
Cbarag) aus der Landwirtschaft der Diyar MU(;lar von nur
2,857 Millionen Dirham. Auch der Unterschied zwi
schen ar-RaqqaJar-Riifiqa und der nordlichen Region der
Diyar MU9ar ist aufIallend. Sie sind Beleg fur den
Niedergang ar-RaqqaJar-Rafiqas. Ibn al-Faqih neont 160
Tausend Dirham fur ar-Raqqa und 57 Tausend fur ar
Riifiqa und den angrenzenden Bezirk ar-Rawabl-n7 im
Vergleich zu 740 Tausend fur I:Jarriin, 1,3 Mil1ionen fur
ar-Ruha' und 600 Tausend Dirham fUr Sarug Un Norden
der Diyar Mu9afl38.

Ein Bericht aus dieser Zeit fmdet sich im geographi
schen Lexikon von Yiiqut. Seine Quelle war A1)mad ibn
aFfayyib as-Sarabsi (gest. 286/899)339. 1m Jahr 271/
884-5 begleitete er den Feldherren und Thronfolger Abu
1-'Abbas AJ:unad ibn al-Muwaffaq, den spiiteren Kalifen
al-Mu'ta<:lid billah, wahrend des Feldzuges gegen den
agyptiseh-syrischen TulUnidenherrscher ljumarawaih
ibn Ahmad. Sein Bericht enthiilt die friiheste Beschrei
bung des Bali1J-Tales lilld der Gazlra, insbesondere aber
von ar-RaqqaJar-Rafiqa durch einen Zeitgenossen:

Es sagte AJ:1mad ibn at-Tayyib: ar-Rafiqa ist ein Ort
(balad) , dessen bauliche Ausdehnung mit ar-Raqqa
verbW1den ist (mutt~il al-binii ~ bir-Raqqa). Beide
liegen an einem Ufer des Euphrats. Zwischen ihnen
ist ein Abstand von 300 Ellen [etwa 150 bis 200 m].
Er sagte: Und urn ar-Rafiqa sind zwei Mauem, zwi
schen ihnen ist ein [militarischer] Abstand (f~fl). Sie

2006), aus ar-Raqqa/ar-Riifiqa stammt, ist fraglich. Di~ Moglich
keit, c!atl er im Bagdader Palastvic:rtcl ar-Raqqa as-Sarnrnasiya
hergestcllt wurde, SO lite Ln Betracht gezogcn werden. SIebe claw
ausfiihrlich Beitrag lX, S. 238.

335 Ocr Vcrglcicb zwischen beiden folgcndc:n Zahlen ist inso
fern statthaft, als daB der glciche Dirham diesen Zahlen rugrunde
liegt. Dies ist deutlich daran, daG sich Dirhams in Scbat:zfuDdc:n
aus da ersten und cler zwcitcn Hiilfte des 3.19. Jahrhundcrts ver
mischt fU1den; vg!. I1isch (19~O) 126-128, mit dcr Auflistung
von vier Schatzfunden aus der Gazira.

336 Ibn l::Iurradiigbib, Masafik, 73 f Bikhazi (1981) 173.

337 Ar-Rawabi gchorte nacb Yaqut, Buldan II, 826, den Banti
Tamim und wird III den Bezirkcn (nQwii~i) von ar-Raqqa ge
rcchnet. Er laOt sich geographisch nicht naber eingr=cn.

338 Ibn al-Faqih, Mult~ar, 136. Vgl. auch ZUf Stcucrentwiek
lung in Nordmesopotamien Ashlar (t 976) t73.

339 Rosenthal (1943), insb. 23.

[ar-Rafiqa] ist nach der Gestalt Chai~a) Madinal as
Salams [erbaut]. Zu ihr gehort eine Vorstadt (raba(!),
die zwischen ihr und ar-Raqqa liegt. Dart sind ihre
Miirkte (aswiiquha). Jedoch lagen Teile der Mauem
von ar-Raqqa in Ruinen Cbaribat ba '¢U aswari r
Raqqa)340.

Die erwahnte Vorstadt von ar-Rafiqa war aus dem
Marktbezirk hervorgegangen, der von <Ali ibn Sulaiman,
Gouverneur Nordmesopotamiens zur Zeit des Kalifen al
MahdI, angelegt worden war (Siehe oben Abschnitt 4.3.)

Das 'abbasidische Reich hatte sich durch die beiden
iiberragenden Herrscherpersonlichkeiten al-Muwaffaq
billah und seinen Sohn, den Kalifen al-Mu<ta~id billah,
sowohl in seinem territorialen Bestand als auch in seinen
administrativen Strukturen naeh konsolidiert. Das von
Bagdad aus kontrollierte Reich urnfaf3te im wesentlichen
den lrak, den Westiran und die GazIra bis nach Nordsy
rien hinein. Der Osten und der Westen des Reiches
untcrstand autonomen Gouvemeuren, die nur noeh cler
Form nach in der Freilagspredigt und der Miinzpragung
die kalifale Oberhoheit anerkannten. Im Jahr 2921905
marschierten jedoch 'abbasidische Truppen in Agypten
ein und unterstellten auch diese Provinz wieder der
Autoritat Bagdads. Nach dem Ende der Auseimmderset
zungen mit den TUliiniden und den Qarmaten in Nord
mesopotamien verlor die Garnisonsstadt ar-Raqqa ihre
vormalige strategische Schliisselstellung.

Die Millwirtschaft unter der Herrschaft von al-Muq

tadir billah (reg. 295-320/908-932) war eine Katastro

phe fUr das Reich. Probleme der Finanzierung der Ar
mee und der Kontrolle tiber den Steuerertrag der Provin
zen bedrohten emeut den Bestand des Reiches. Nach
dem Tode VOn al-Muqtadir im Jahr 320/932 bestimmte
das Militar die Besctzung des Kalifates. Sic erstrebten
dadurch einen Zugriff auf den Steuerertrag der Provin
zen zur Finanzierung ihrer Truppenverbande. Die kali
fale Ziviladministration war nicht mehr in der Lage, die
Finanzierung des Militars sicherzustellen.

Die Beeintrachtigung cler stiidtischen Entwicklung
wiihrend cler 320er/930er ist auch in cler Miinzpragung
zu beabachten 1m Jahr 323/934-5 endete die kantinuier
liche Miinzproduktion in den beiden gro13en Stadten der
Diyar MU9-ar ar-Rafiqa und Harriin. Danach wurden nur
noch in den 320/930er und 330/940er Jahren sporadisch
Miinzen in ar-Rafiqa ausgepriigt. In den nachfolgenden
Jahrhunderten erfolgte nur noch selten eine Miinzprii
gung, zurneist im Zusanunenhang mit bestinunten mili
tiirischen Ereignissen341 .

340 Yaqiit, Buld2.n II, 734; iibers. Rosenthal (1943) 74.

341 Eine Darstellung der spiiteren Miinzpraguog von ar-Riifiqa
crfolgt vom Vcrfasscr in Raqqa V (in Vorbc:reitung). Nach der
Zeit des Kalifcn ar-Ra~l billah erfolgten Miinzcmissioncn nur
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7. Der Niedergang unter den
Hamdaniden und die beduinische

Vorherrschaft

7.1. Oberblick

Der Niedergang der Stadt ar-Raqqa/ar-Rafiqa beschleu
nigte sich mit der Herrschaft des I:Jamdaniden Saif ad
Daula. Ar-Rafiqa verlor ihre Funktion als 'abbasidische
Gamisonsstadt. Aleppo, Mayyafiiriqm und Mosul wur
den ab den 330er/940er Jahren zu den drei Eckpfeilem
des hamdanidischen Emirats. Gleichzeitig wurden die
Diyfu. Mu~ar riicksichtslos von Saif ad-Daula ausgebeu
tet. Die Stadt verlor in dieser Zeit weit mehr als nur die
Transfereinnahmen als Gamisonsstadt.

In diese Zeit fallt die Einwanderung neuer, nur ober
fliichlich islamisierter arabischer Stiimme in die GazIra.
In den Diyar Mu~ar waren es namentlich die BanG Nu
mair. Die Landwirtschaft ging zurUck, und mit dem Zer
fall der Macht der I:Jamdaniden konnte auch die Sicher
heit der Uberlandwege nicht mehr aufrechterhalten wer
den. Reisen, insbesondere fUr Fernhiindler, wurde ge
fahrlich. Es ist anzunehmen, daB dies eine der Faktoren
fUr den Niedergang des Keramik- und Glasindustrie von
ar-Raqqa war. Der stiidtische Markt wurde kleiner und
der Transport risikoreicher.

Die beduinische Herrscher der verschiedenen Stiim
me die nach den Hamdaniden ilber die Stiidte der Re-, .
gion herrschten, hatten wenig Interesse an deren Ent
wickJung. Amlre der BanG Numair, Kilab und 'Uqail
losten sich wiihrend des 5.111. Jahrhunderts ab, bis mit
den Seldschuken eine ordnende, durchsetzungsfahige,
politische Macht die Region 479/1086 eroberte, die ihre
Herrschaft aufbefestigte Stiidte und Festungen stUtzte.

7.2. Die I:Iamdaniden

In der schwierigen militiirischen und finanziellen Lage
seit dem Ende des 3.19. Jahrhunderts fOrderten die 'Ab
basiden die I:Jamdaniden342 . Die BanG I:Jamdan war der
fuhrende Klan der BanG Taglib, eines arabischen Stam
mes, der seit alters her in Nordsyrien und Nordmesopo
tamien ansiissig war. Die Kalifen ilbertrugen ihnen die
Macht in der Region Nordsyrien und Nordmesopota
mien. Sie sollten im Westen ein loyales Gegengewicht
zu den autonomen l1)sIdiden in Syrien und Agypten, dem

noch in den Jahren 327/938-9, 332/943-4, 336--337/947-949,
344/955-6, 352/963-4, 356/966-7, 358-360/968-971, 369-370/
979-981,401/1010-1 und 450/1058-9.

342 Zur Geschichte von ar-RaqqaJar-Rafiqa unter den l:Iam
dfuliden vg1. Canard (1953) und BikhazI (1981).

wiedererstarkten Byzanz im Norden und den weitgehend
selbstiindigen und aus der Kontrolle der 'Abbasiden ge
ratenen turkmenischen Heerfiihrem im Irak aufbauen.
Die Streitmacht der I:Jamdaniden bestand zu wesentli
chen Teilen aus rekrutierten Beduinen, deren Interesse
nicht Sold, sondem Beute war343 . Die 'Abbasiden
brauchten fiir die militiirischen Dienste der I:Jamdaniden
nicht mit knapper werdenden Steuergeldem zu zahlen
im Gegensatz zu den hauptsiichlich tiirkischen und dai
lamitischen Garden, die ihren Sold einforderten. Dafiir
nahmen die 'Abbasiden Steuereinbul3en aus diesen kaum
noch zu kontrollierenden reichen Provinzen, Nordsyrien
und Nordmesopotamien, hin.

Das Ende der 'abbasidischen Kontrolle ilber die Stadt
ar-Rafiqa bedeutete auch ein Abzug des reguliiren 'ab
basidischen Militiirs. Wann er genau erfolgte, ist nicht
auszumachen. Vielleicht schon im Jahr 323/934-5, dem
Datum der letzten reguliiren Milnzpragung in der Stadt,
spatestens aber mit der Einnahme der Stadt durch die
Hamdaniden im Jahr 330/942. Der Abzug des Militiirs
bedeutete den Ausfall von militarischen Transferleistun
gen aus dem Irak und somit von Einkommensmoglich
keiten in der Stadt fiir Handwerker und Dienstleister.

Die Hamdaniden begannen, sich riicksichtslos an den
ihnen ~terstellten Provinzen zu bereichem und verwil
steten die ehemalige Komkammer344, die zuvor wesent
lich zur Versorgung Bagdads beigetragen hatte. Mit der
Eroberung der Diyar Mu~r durch die I:Jamdaniden im
Jahr 330/942 verlor die Stadt ar-Raqqa/ar-Rafiqa ihre
Stellung als beherrschende Militiirbasis in der Region.
Eckpfeiler ~amdanidischer Macht wurden die Stiidte
Aleppo in Syrien, Mayyafiiriqm in den Diyar Bakr und
Mosul in den Diyar RabI'a. Hier wurden Palaste und
Gebaude nach der literarischen Uberlieferung errichtet,
nicht aber in ar-Rafiqa.

Ar-Raqqa/ar-Rafiqa gehOrte zum Herrschaftsgebiet
von Saif ad-Daula 'Ali (reg. 333-356/945-967), dem
Begriinder des Aleppiner Zweiges der I:Jamdaniden. Er
wird von Ibn I:Jauqal und in seiner Nachfolge von Ibn
Saddad fiir die riicksichtslose Ausbeutung und Verwil
stung der GazIra und ihrer ehemaligen Hauptstadt ar
Raqqa/ar-Rafiqa verantwortlich gemacht. Ibn I:Jauqal
war in Nordmesopotamien geboren und lebte dort bis
331/943. Nach langen Reisen kam er in seine Heimat
region nach dem Jahr 350/961 zurUck. Er konnte die
Veranderungen von ar-Raqqa/ar-Rafiqa wahrend seiner
Lebenszeit beobachten345 ;

343 Zur Struktur der Annee vg1. McGeer (1995) 229-246.

344 Vgl. Ashtor (1976) 42.

345 Ibn l:Iauqal, ~iira, 225 f.; sein Text basiert ~uf der Beschrei
bung von I~ta!J.ri, Masiilik, 75, in die er gera?e 1m Faile :,on ar
Raqqa seine eigencn guten Ortskcnntlllsse embrach~. Die crste
Redaktion ist noch Saif ad-Daula gewldmet und darOlt vor desscn
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Die prachtigste der Stiidte der Diyar Mu<;lar ist ar
Raqqa. Sie und ar-Rafiqa sind zwei Stiidte, die mit
einander verbunden sind. Und die eine ist von der
anderen wn viele Ellen getrennt. In jeder von beiden
befindet sich eine Versammlungsmoschee (masgidun
giimi un). Beide sind auf der ostlichen Seite des Eu

phrats [gelegen]. Zu beiden gehoren Uindereien
('imiim), Distrikte (a'miil), Dorfer mit Landwirt
schaft (rasiitiq)3% und Bezirke (kuwar)347. Ihrer bei
der Gluck verringerte sich in jeder Beziehung. fur
Niedergang kam durch das, was ihnen Saif ad-Daula

aufgebiirdet hat - Gott moge ihm verzeihen - an Ab

gaben (kulaj)348, an SchicksalsscWagen (nawii'ib),
Zwangszahlungen (magarim) und BescWagnahmung
(m~iidara) bei ihrer Bevolkerung, ein wns andere
Mal. Die Prosperitiit lag in der Billigkeit der Preise
und der Annehmlichkeit der Markte. Ihre Bevolke
rung waren hefiige Parteiganger (walii') der Banii
Umayya349.

Ibn l:Iauqals Zeitgenosse al-Muqaddasi beschreibt den
Zustand der Stadt ahnlich, moglicherweise unter Hinzu
ziehung alterer Quellen aus besseren Tagen:

Was die Diyar Mu<;iar anbetriffi, so ist ihre befestigte
Hauptstadt (q~aba)350ar-Raqqa und zu ihren Stiidten
(mudunuhii) gehoren al-Mul).tariqa351 , ar-Rafiqa,
Ijaniiqa352 , al-l:Iari:S353 , Tall Mahra354, Bagarwan3S5 ,

Tod im Jahr 356/967 fertiggestellt. Eine spatere Version ent
stammt dem Jahre 367/977 und die letzte Redaktion erfolgte
378/988. Ahnlich auch spater Idrlsi, Nuzha, 665.

3% Yaqut, Buldiin I, 41.

347 Yaqut, Buldiin 1,39.

348 WKAS, Kiif, 235, mit Bezug auf Ibn l:lauqal.

349 Zur Beliebtheit der Umayyadendynastie in der Gazlra wiih
rcnd der 'Abbasiden- und Buyidenzeit vgl. Busse (1969) 408 f.
Insbesondere der Kalif al-Mu'awiya wurde verehrt; Pellat
(1956), Kraemer (1992) 64. Der im Jahr 318/930.~estorbenel:iar
riiner Gelehrte Abu 'Aruba hatte sowohl sCIDlhsche als auch
umayyadische Neigungen, daher wird er auch in der Biographie
des Kalifen al-Mu'awiya erwiihnt; I)ahabi, Tiiril]. 301-320, 560 f.
Nach Tabari ill, 706; libers. Bosworth, 256 f, au13erte sich HiirUn
ar-Rasld im Jahr 189/804-5 sehr abwertend uber die Bevolkerung
der Diyar Mu4ar als Anhiinger der Umayyaden. Doch. di.ese in
Tabans Bericht eingefiigte Anekdote soli dort wahrscheinhch a1s
~rziihlerisches Mittel dazu dienen, die Vorziige der 'abbasidi
schen Grundung Madinat as-Saliim gegenuber der Stadt ar-Raq
qalar-Riifiqa als der besseren Kalifenresidenz hervorzuheben.

350 Vgl. Muqaddasi, Al:Jsan, 47 f. In der Hierarchic der Stiidte,
die al-Muqaddasj ableitet, rangiert eine qa~aba unterhalb emer
misr. Diese Einteilung, der al-Muqaddasj aile Stiidte des islami
schen Reiches unterwirft, diirfte keine allgemein gebrauchliche
Verwaltungsterrninologie gewesen sein, sondern eigene Katego
rien, mit dencn der Autor die Bedeutung der besprochenen Stadte
kJassifiziert.

351 Siehe untcn Anm. 367.

352 Yiiqut, Buldiin I, 394: Stadt (madina) am Euphrat in dcr
Niihe von ar-Raqqa. Sarre - Herzfeld (1911-1920) I, 164-166.

Hisn Maslama356 Tarllz357 Harran ar-Ruha'358 und. . , '.'
der Bezirk (nii!ziya) Sarug359, Kafr Zab360, Kafr
Sirin361 [... ]362.

Ar-Raqqa ist die befestigte Hauptstadt (qa~aba)

der Diyar Mu<;lar am Euphrat mit einer ausgedehnten
FeSlung [ar-Rafiqa], auf deren Befestigungswerk
(matnuhU) sich zwei Reiter fortbewegen konnen. Sie
[die Stadt] ist nicht grol3 und hat zwei Tore363 , aber
sie ist schon und lieblich. Sie ist von alter Anlage. Sie
hat den Vorzug der Markte, viele Dorfer (qurii) ,
Garten (basiitin) und Annelun1ichkeiten. Sie ist Her
kunftsort von guter Seife (ma 'dan ~-~iibUn al-gay
yid) und von 0Iiven364. Zu ihr gehoren eine wunder
bare Moschee und gute Bader; ihre Markte waren be
schattet, ihre Palaste (q~uruhii) waren ge
schmuckt365 . fur Ruf verbreitete sich in beiden Welt
gegenden. Syrien liegt an ihrer Grenze, und der
Euphrat liegt neben ihr. Wissenschaft (Um) gibt es
reicWich bei ihr; nur dal3 Beduinen wn sie herwn und
die Wege zu ihr schwierig sind [An anderer Stelle
schreibt al-Muqaddasi: "Ar-Raqqa ist ein art der Ge-

353 Wahrscheinlich ist ai-Hans nicht mit dem von Yaqut,
Buldiin D, 254, erwiihnten D~rf des Bezirkes (kUra) Farag von
den Distrikten (a 'mal) von Mosul zu identifizieren. Sollte al-l:ia
ns in der Niihe von ar-Raqqa Iiegen, so ist die Moglichkeit, es
mit a~-~alil;iiya zu identifizieren, nach Bartl (1994a) 257 nicht
vollig ausgeschlossen. Bartl schlagt ebenfalls cine mogliche
Lokalisierung mit dem nordlich von l:ii~n Maslama gelegencn
Hugel BS 273 VOL

354 Yaqut, Buldiin I, 869 f, ein kleiner Ort (bulaida) zwischen
J:li~n Maslama und ar-Raqqa. Neue archiiologische Forschungen
vgl. Bartl (1994a) 255 f. und (1994b).

355 Ibn Ijurradagbih, Masiilik, 97, von Biigarwiin nach ar-Raq
qa sind es drei Parasangen, ca. 18 km. Cornu (1985) 16; Bartl
(1994a) 256.

356 Yaqut, Buldiin 11, 278, in Nordmesopotamien zwischen Ra's
al-'Ain und ar-Raqqa gelegen. Bartl (1994a) 253 f

357 Yaqut, Buldiin 1,837 (Tar' 'Oz),beriihmtes Dorfbei l:iarriin.

358 Yaqut, Buldiin n, 876 f., Stadt in Nordmesopotamien zwi
schen Mosul und Syrien.

359 Yaqut, Buldiin ill, 85, kleiner Ort in der Niihe von l:iarriin
in den Diyar Mu<;lar.

360 Nicht bei Yaqut, Buldiin.

361 Nicht bei Yaqut, Buldiin.

362 Muqaddasi, Al:Jsan, 137; iihnlich auch S. 54.

363 Von den ursprunglich vier axial geplanten Toren der 'ab
biisidischen Stadt ar-Rafiqa waren offenbar schon zwei geschlos
sen worden. Das Osttor, gegenuber der Stadt ar-Raqqa, das zum
Industrie- und Marktbezirk fiihrte, war mit Sicherheit offen.

364 Ahnlich Muqaddasl, AJ:1san, 145: ,,[Zu den Produkten, S.H.]
von ar-Raqqa gehoren Seife, Oliveno] und Schreibrohre (al
aqlam)." Ibn a1-Faqili, MulJ~ar, 134, erwiihnt auch ein Ouftol
(duhn), das gegen Gicht wirkte, und nur in einer bestimmten
Schcnke oder einem bestimmten Kontor (~anut) in ar-Raqqa zu
erwerben war; vgl. dazu auch Sturm (1979) 41.

365 Dc Goeje schreibt burbiqat q~urohii an. Aus inhaltlichen
Grunden ist damit woh1 burriqat gemeint: geschmiickt sein. Vgl.
Lane (1863-1894) 1,190.
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fahren"]366. Ar-Raqqa al-Mu1:ltariqa367 liegt nahe bei
ihr. Sie ging nieder und fiel in Ruinen. Ar-Riifiqa ist
die Vorstadt (rabat/) von ar-Raqqa. Die Versamm
Iungssmosehee [von ar-Riifiqa] liegt im Markt der
Goldsehmiede (a~-~iiga). Und die Versammlungsmo
sehee von ar-Raqqa im Markt der StofThiindler (al
bazziizin) , wo es zwei Brustbeerenbaume ('unniib)
und einen Maulbeerbaum (lUt) gibt. In der Nahe be
findet sieh eine mit Saulen versehene Mosehee
(masgid mu 'allaq 'alii umud)368.

7.3. Das Ende des Industrieviertels

Die Erwahnung von ar-Raqqa al-Mubtariqa, dem bren
nenden ar-Raqqa, hat zu versehiedenen Interpretationen
geft.ih.rt. Vielfaeh wurde in dem Begriff die Bezeichnung
fUr einen abgebrannten, wiisten Stadtteil gesehen. Ein
Grol3brand ist in der Tat in der Zeit von al-Muqaddasi" in
den Quellen nachweisbar. Wahrend der politischen und
militiirischen Auseinandersetzungen am Anfang der
J:Iamdanidenzeit wurde im Jahr 332/944 ein Teil von ar
Raqqa (min al-balad qit'atan) niedergebrannt369. Jedoch
ware dann eine Vokalisierung als Partizip passiv als ar
Raqqa al-Muhtaraqa, das "verbrannte ar-Raqqa" ange
bracht. Dcr Ausdruck wird aber als Partizip aktiv voka
lisiert. Fiir al-Muqaddasi" bildete al-Mubtariqa eine selb
standige urbane Einheit, die neben ar-Raqqa und ar
Riifiqa genannt wird. Die Erwahnung eines abgebrann
ten Stadtviertels wiirde in seiner Liste von Ortschaften in
den Diyar Mu<;lar wenig Sinn ergeben, insbesondere mit
der folgenden Bemerkung, da13 es in Ruinen fiel.

Nach der Auflassung des Palastbezirkes gab es einen
Bereich, der schon erwahnt wurde, den man als dritte ur
bane Einheit bezeichnen k6nnte. Dies ist aufgrund der
archaologischen Befunde das Markt- und Industriegebiet
zwischen ar-Raqqa und ar-Riifiqa, das von dem Gouver
neur 'Ali" ibn Sulaimiin angelegt wurde (s.o. S. 27-29).
Wenn die mit Saulen versehene Moschee (Masgid mu
'allaq 'alii 'umud) mit dem vormaligen erwahnten Sau
lenkloster zu identifizieren ist, so k6nnte in dieser Mo
schee auch der urbane Mittelpunkt gesehen werden.
M6glicherweise hatte al-Mubtan'qa seit der Zeit Tahir
ibn al-J:Iusains auch eine eigene Mauer als Befestigung.

366 Muqaddasi, AJ:1san, 33.
367 Dieser Begriff kommt nur bei al-Muqaddasl vor, der ibn

vokalisiert angibt. Vgl. auch Muqaddasi, AJ:1san, 54, 137.
368 Muqaddasi, A~san, 141.
369 Ibn al-Mir, Kamil VIII, 312; cd. Beirut, 417; Ibn al- 'Adlm,

Zubda I, 106; Abu I-Fida', Yawaqit, 89f. (Erw~ung des Feu
ers). Vgl. $UIi, Al)biir, 257, 260 f., 264, 277 f. Ubcr die politi
schen Ereignisse dieser Jahre ausfiihrlich Bikhazi (1991) 511
531, 558-<527 und Linder Welin (1961).

Der Begriff ar-Raqqa al-Mubtariqa, das brennende
ar-Raqqa, ist ein weiterer Hinweis auf das Markt- und
Industriegebiet. Dieser Name kann auf die zahlreichen
Keramik- und GlasOfen und deren Rauchschwaden an
spielen. Dieser Bezirk muJ3 einem entfernten Betrachter
erschienen sein, als ob er stets brennen wiirde.

Wann setzte der Niedergang ein? Die archaologi
schen und literarischen Quellen fuhren zu unterschiedli
chen Ergebnissen. Der archaologische Befund fur das
Ende der Produktion ist schwer zu fassen und reicht bis
zum Beginn der Siimarrii'-Periode. Die Grabungen wa
ren punktuell, mit gewissen Schwerpunkten, von denen
nicht gesagt werden kann, wie repasentativ sie fur das
ganze weitlaufige Areal sind. Der numismatische Be
fund ist ungenau und la13t aufgrund der Besonderheiten
des Kupfermiinzumlaufes (s. Beitrag XI) wahrend des
3.-4.19.-10. Jhs. einen Spielraum von etwa einem Jahr
hundert nach einem Terminus post quem von 226/840-1
offen. Erne zeitliche Beschrankung der Produktion in
diesem Areal nur auf die Zeit der Residenz von Harlin
ar-Rasi"d kann jedoch mit Sicherheit ausgeschlossen wer
den. Die spateste datierte Kupfermiinzemission, von ei
nigem Umfang, die in Grabungen erwartet werden kann,
ist die des Jahres 226/840-1. Eine Miinze davon wurde
im Tall ZugiiglGlas-Tall gefunden370. Auch der Tall As
wad ist aufgrund des Miinzbefundes nach 210/825-6 zu
datieren371 . Die Analyse der Keramik von Tall Aswad
und Tall Zugiig bestiitigt bislang eine Produktion an die
sen Grabungsplatzen von der Zeit Harlin ar-Rasi"ds min
destens bis zum Beginn der Siimarrii'-Periode372 .

Genauere Daten liefern die literarischen Quellen. Zu
Ibn J:Iauqals Zeiten lag das Industrieviertel schon in Rui
nen. Als Al:unad ibn a!-Tayyib die Stadt ar-Riifiqa im
Jahr 271/884-5 besuchte, erwahnte er das Marktviertel
zwischen ar-Raqqa und ar-Riifiqa; nur einige der Mau
ern von ar-RaqqaiKallinikos waren sehadhaft. Der Nie
dergang von al-Mu1:ltariqa trat danaeh ein. Er kann also
eine Folge der TulUniden- und Qarma!enkriege - wah
rend denen wiehtige Schlachten in der Nahe von ar-Raq
qa/ar-Rafiqa ausgefoehten wurden - sowie den Kriegen
der Oberemire oder aber der 1)amdanidischen Ausbeu
tung gewesen sein. Spatestens zur J:Iamdanidenzeit
fehlte so der Stadt eine wesentliche Einkonunensquelle.

370 Beitrag XII, Katalog, Nr. 501 (Ra93-GT-16292).
37\ Heidemann (I 999a), Nr. 4.
372 Fiir Tall Aswad siehe Miglus - Stepniowski (1999) 21, 28,

40 f. Friihe Scherbcn von Samarra'-Waren fanden sich in dcr
obcrsten Schicht. Fiir Tall Zugag siehe Henderson (1999a) 255 f.
Er scWagt cine kurze Chronologie fur den Betrieb des Industrie
gebietes von etwa 30 lahren, von der Zeit HiiJiin ar-Rasids bis
etwa zum im Jahr 210/825-5 vor. Dieser VorseWag ist aber ange
sichts des Miinzbefunds von Tall Aswad nicht haltbar. Eine
Scherbe von Samarra'-Liisterware wurde auch in Tall Zugag in
den gestorten oberen Schichten gefunden.
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7.4. Demontage und Zerfall

Ibn f:Iauqal berichtet von Zwangszahlungen (magarim)
und Konfiskationen (m~iidara) unter denen die Beval
kerung von ar-RaqqaJar-Rafiqa unter Saif ad-Daula zu
leiden hatte. Aber auch die bauliche Substanz der Stadt
wurde gepliindert. Zu Lebzeiten von Ibn f:Iauqal wurden
die eisernen Stadttore von ar-Rafiqa ausgebaut. Miska
waih berichtet, da/3 die Qanna~en in BaJ:train im Jahr
353/964 Saif ad-Daula 'All zur Lieferung von Eisen ver
pflichtet hiitten. Saif ad-Daula lie/3 daraufhin in den gan
zen Diyar MU<;lar Eisen einsammeln und die Tore von
ar-Rafiqa, die aus Eisen bestanden, herausreillen. Die
offenen Tore wurden zugemauert. AI-Muqaddasi" (s.o.)
bcrichtet nur von zwei offenen Toren. Das Eisen wurde
auf clem Euphrat in Richtung BaJ:train transportiert. Dies
stellt gleichsam ein Zeichen fUr den Verfall und Bedeu
tungsverlust der Stadt dar373 .

Spiitestens urn das Jahr 400/1000 herurn mu/3 der
Siedlungsplatz ar-Raqqa/Kallinikos zugunsten von ar
Rafiqa aufgegeben worden sein. Auf buyidischen Miin
zen des Jahres 370/980-1 wird ar-Rafiqa letztmal ig mit
diesem, dem offiziellen Namen genannt374. Auf einer la
timidischen Miinze des Jahres 401/1010-1 wird das Zen
trurn ar-Rafiqa dann offiziell mit dem giingigeren Na
men ar-Raqqa bezeichnet und ebenso auf der letzten
Miinzemission der Stadt im Jahr 45011058-9375

.

In der zweiten Hiilfte des 6./12. Jahrhunderts berich
tet as-Sam'ani" (gest. 562/1 166)376, der selbst ein bis zwei
Tage in ar-RaqqaJar-Rafiqa auf dem Weg nach Aleppo
verbrachte, einen Zustand von ar-Raqqa/Kallinikos, der
aber auch schon fur die Zeit der beduinischen Vorherr
schaft Geltung haben dUrfte:

[Ar-Rafiqa] - das ist eine grol3e Stadt (halda kablra)
am Euphrat, die man heute (as-sa 'a) ar-Raqqa nennt.
Ar-Raqqa lag neben ihr und ging in Tri.immer377

.

373 Miskawaih, Tagarib II, 203; Ibn al-GauzI, Munta~ XlV,
156; HamagallI, Takmila, 421; l)ahabI, TarTt 351-380, 13. Bik
hazi (1981) 899-902.

374 Dirham, ar-Rafiqa, 370 h.: Leuthold (1990), Nr. 94 (4,05g;
Rv. unten ra~ Abb.; auch in Treadwell [2001] 162, Rf370); Peus
351 (1997), Nr. 1069 (2,9Ig; 25rnm; 12h; o. Beizeichen im
Avers und Revers; Abb.); Universitat Tiibingen (EE9-B5; 3,31 g;
25mm; Ilh; o. Beizeichen; auch in Treadwell [2001] 162, Nr.
Rf370, Abb.), (EE9-B6; 4,76g; 27mm; Ih; J. n. lesb.; auch in
Treadwell [2001] 162, Nr. Rf37x, Abb.), (Bestand I1iscb; 3,53g;
J. n. lesb.; o. Beizeichen).

375 Jabr 401 h.: Heidemann (2002a), Nr. 1 und 2. Jahr 450 h.:
Heidemann (1999b), Nr. Ibis 8.

376 Sellheim, R.: al-Sam'iinI. In: EI2 VIII, 1024 f.
377 Sam'iinI, Ansab, cd. al-BiiriidI Ill, 28 (unter ar-RafiqI) (hiya

baldatun kab/ratun 'ala I-Fura(i yuqala laha r-Raqqatu s-sa 'ata,

Ibn al- 'Adi"m wiederholt dies in der ersten Hiilfte des
7./13. Jahrhunderts mit fast denselben Worten378 . Und
Yaqut schrieb im Anschlu/3 an das erwiihnte Zitat von
AJ:trnad ibn a~-Tayyib:

[AJ:trnad ibn a~-Tayyib:] ( ... ) Jedoch lagen Teile der
Mauern von ar-Raqqa in Ruinen. Ich [Yaqut] sage:
Genauso war es zuerst. Jedoch heute liegt ar-Raqqa
in Tri.immern und [doch] ihr Name gewann Bekannt
heit tiber [den Namen von] ar-Rafiqa. So wurde der
Name der Stadt [ar-Rafiqa] ar-Raqqa. Sie ist eine
gro/3e Stadt in den Distrikten der Gazi"ra (a mal al
Gazira) mit vielen Vorziigen379.

7.5. Die beduiniscbe Vorberrschaft

In den ersten Jahrzehnten des 4.110. Jahrhunderts setzte
die zweite gro/3e Einwanderungswelle arabischer Noma
denstiimme von der Arabischen Halbinsel nach Syrien
und Nordmesopotamien ein. Die Nomaden verdriingten
einen Teil der se/3haften Bevalkerung von ihren Feldem
und Darfern und bedrohten die Wege zwischen den
Stiidten. In der zweiten Hiilfte des 4./10. Jahrhunderts
waren die f:Iamdaniden, die als FUhrungsklan der altein
gesessenen Banu Taglib mit den Stammen der Gazira
eng verbunden waren, nicht mehr in der Lage, die neu
eingewanderten Stiimme zu kontrollieren38o. Es kam zu
einer Reihe von nomadischen Staatenbildungen im ehe
maligen Herrschaftsbereich der l:Iamdaniden am Ende
des 4./10. Jahrhunderts.

- In Nordsyrien waren es die Banu Kilab mit dem
Herrschaftsklan der Mirdasiden. Sie hatten ihr Zen
trurn urn Aleppo, jedoch lag in ihrem Schweifgebiet,
das bis nach ar-Ra~ba reichte, auch ar-Raqqa381 .

- In den Diyar MU9ar waren es die Banti Nurnair, die
ihr Zentrurn urn J:Iarran hatten, zu deren Gebiet zeit
weilig auch ar-Raqqa geharte382 .

- In den Diyar Rabi"'a waren es Banu 'Uqail, deren
wichtigste Stadt Mosul war383 .

- 1m Norden, in den Diyar Bakr, etablierten sich die
kurdischen Marwaniden384 .

war-Raqqatu kana I bi-ganibiha fa-ban·bat). Ahnlich auch II, 84
(unter ar-RaqqI).

378 Ibn al-'Adim, Bugya II, 990: ,,[ ...] ar-Rafiqa - das ist cine
Stadt (balda) am Ufer des Euphrats, die heute als ar-Raqqa be
kannt is!. Ar-Raqqa lag neben ihr und ging in Triimmer."

379 Yaqiit, Buldiin II, 735; ders., Mustarik, 208; gefolgt von
DimasqI, Nul)ba, 191.

J80 BikhazI (1981) 878-939.

381 Zakkar (1971).

382 Rice (1952).

383 Kennedy (1986b); Degener (1987).

384 Ripper (2000).
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Charakteristikum der nomadischen Vorherrschaft tiber
die Region war ihr anderes Verhaltnis zur Stadt. Die
nomadischen Fiirsten lebten in der Regel in ihren Zeltla
gem (~illa). Sie hatten in den Stiidten unter ihrer Herr
schaft Statthalter eingesetzt, denen die fiskalische Aus
beuhmg oblag. Die Beduinenamire hatten in der Regel
kein Interesse an urbaner Reprasentation.

Ar-Raqqa kam nach einem im Jahr 40l/101O-2 ge
scheiterten fatimidischen Feldzug unter die Herrschaft
der Numairiden, die die fatimidische Oberhoheit aner
kannten. Stammesftirsten der Numairiden, der Mirdiisi
den und der 'Uqailiden wechselten sich in der Herrschaft
iiber ar-Raqqa/ar-Rafiqa und das Gebiet des mittleren
Euphrats abo Die Epoche der beduinischen Vorherrschaft
ist in ar-Raqqa und im Balil].-Tal durch ein weitgehendes
FeWen von archaologischen Siedlungszeugnissen ge
kennzcichnet385 .

Nur fUr die Zeit des Numairiden-AmIrs ManI' ibn
~abib gibt es Belege fUr ein stiirkeres Interesse an urba
ner baulicher Reprasentation, allerdings unter fatimidi
scher Protektion. Der politische Hintergrund war der
pro-fatimidische Aufstand des buyidischen Generals
Abu 1-l:Iari! Arslan al-Basaslrl gegen die seldschukische
Herrschaft im Irak wahrend der Jahre 447/1055 bis
452/1060. Urn die strategisch wichtige Verbindungslinie
des mittleren Euphrats zwischen Agypten und dem lrak
zu sichem, umwarben die Fiitimiden die Banu Numair.
Mit Hilfe der ratimidischen Diplomatie und vermutlich
auch mit fatimidischen Ge1dem erweiterte Mani' ibn
~ablb seine~ Machtbereich am mittleren Euphrat. Ar
Raqqa war seit langem zwischen Mirdasiden und Nu
mairiden umstritten. Die Fii!imiden sorgten fUr die Riick
gabe von ar-Raqqa an Mani' ibn ~ablb. lrn Jahr 451/
1059-60 liel3 Mani' in l:Iarran den ehemaligen Tempel
der $abier grol3zi.igig zu einem Palast ausbauen. Diese
Mal3nahme stellt nach Jahrzehnten die erste nachweis
bare Bauaktivitat in den Diyar Muc:lar dar386. Fiir ar
Rafiqa gibt Hinweise auf Bemiihungen zur Restaurie
rung der Versammlungsmoschee, die sich in die Zeit un
mittelbar nach 450/1058-9 datieren lassen. Nach dem ar
chiiologischen Befund wurden die Arbeiten schon nach
kurzer Zeit ohne wesentlichen Ergebnisse eingestellt.
Vermutlich lag der Grund in der veriinderten politische
Lage nach dem Ende des BasasIrI-Aufstandes und der
Konsolidierung seldschukischer Herrschaft im Irak387.

385 Bartl (1994a) 116, 187. Zur nomadiseben Vorherrsebaft
vgl. Ibn Saddad, A'Hiq Ill, 7~.-78; Ibn J:Iauqal, ~iira, 228, iibers.,
Wiet, 222; Kennedy (1991). Uber die Gesehiehte des BaliI.J.-Tales
unter den Numairiden und 'Uqailiden siehe Heidemann (2oo2a).

386 Riee (1952b); Allen (1986) 35-46.

387 Zu den Restaurierungsbemiibungen in der Versammlungs
mosehee und zum arebaologisehen Problem der Sicdlungsliieke
vgl. Heidemann (1999b).

Seit der Zeit der fa~imidischen Expansion lal3t sich
auch eine isma'nitischen Bevolkerungsgruppe in ar
Raqqa/ar-Rafiqa nachweisen. Die fri.iheste Beleg findet
sich fUr das Jahr 428/1037. Ein Missionar der Isma'mya
(dii'i) namens al-Muqtana' erwahnt Anhanger in ar
Raqqatiin388 . Unter den si'ltischen 'Uqailiden wurden
prominente sI'ltische Fliichtlinge in Qal'at Ga'bar, aber
auch in ar-Raqqa/ar-Rafiqa389 aufgenommen. Selbst in
der zangIdischen Zeit gab es noch Isma'niten in ar-Raq
qa/ar-Rafiqa. Auf der Durchreise im Jahr 552/1157-8
suchte der spater bedeutende isma'nitischen FUhrer Sy
riens Rasid ad-DIn Sinan (gest. 589/1193)390 Glaubens
bri.ider in ar-Raqqa aufl91 .

Die Entwicklung von ar-Raqqa war im Vergleich zu
l:Iarran in der Zeit der beduinischen Vorherrschaft weit
weniger durch Razzien und Verwustungen gekennzeich
net. Ansiitze einer wieder neu erstehenden regional be
deutenden Keramikindustrie (Tall ~ahln-Ware) sind
schon fUr die Mitte des 5.111. Jahrhunderts zu bestim
men392.

8. Die Erneuerung ar-Raqqas

8.1. Die 'Uqailiden

Der seldschukische Sultan Maliksah (reg. 465-485/

1072-1092) unterwarf im Jahr 479/1086 auf seinem
Feldzug nach Syrien die Stiidte Nordmesopotamiens und
Syriens. Ar-Raqqa war schon seit dem Jahr 464/1071-2
in der Hand der 'Uqailiden393 . Nach der Eroberung tiber
trug Maliksah die Herrschaft sowohl in Qal'at Ga'bar als
auch in ar-Raqqa einem Angehorigen der Banu 'Uqail
als Entschiidigung fUr die Zitadelle von Aleppo. 1m Ge
gensatz zu anderen nomadischen arabischen Stammes
gruppen, die zuvor die Herrschaft in Nordmesopotamien
und Nordsyrien hatten, pal3te sich dieser Zweig der
'Uqailiden ganz der seldschukischen Herrschaftsform

388 Sehreiben in der Bibliothcque National, naeh De Saey
(1838) I, dviii (Nr.30), und Lewis (1966) 250.

389 Raqqa: J:Ius~ ad-DIn ibn ad-~arnlag, cin fiihrender
Aleppiner Ba!ID"i-Si'it floh naeh Qal'at Ga'bar und starb in ar
Raqqa im Jahr 507/1113-4; Ibn al-'Adim, Zubda Il, 168 f. Qal'at
Ga'bar: Kohler (1991) 146-148; Heidemann (2002a) 268-270.

390 Daftari, F.: Ramid aI-Din Siniin. In: EI2 VIlI, 442 f.

391 Ibn al-'AdIm in YiinInl, pail, ed. und iibers. Melkonian, 50
(arab.), 105 f.; ~afadI, Waf'i XV, 464. Lewis (1966) 231, 262.

392 Tonghini (1995); Tonghini - Henderson (1998).

393 Ibn a1-QaliinisI, pail, cd. Amedroz, 101, 106; cd. Zakkiir,
]68, 169 (Einnahmc von ar-Raqqa 464 h.); 'A~"imi, Tiin1), ed.
Caben, 359 f., cd. Za'riir, 348 (464 h.); Ibn al-'Ad"im, Zubda II,
30-32; Ibn al-A!ir, Kamil IX, 165 (463 b.), vgl. aueh S. 285; Ibn
Saddad, A'iaq m, 77, (463 h. oder 464 h.). Rice (1952b) 82;
Zakkar (1971) 172 (gibt versehentlieb das Jahr 453 b. an) und
180; Degener (1987) 77.
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an. Sie residierten nicht mehr in einer hilla, sondem auf
einer Zitadelle, auf Qal'at Ga'bar, de~ antiken Dausar.
limen gelang es, das Fiirstentum einerseits aus den mi
liilirischen Auseinandersetzungen der Seldschuken un
tereinander und andererseits aus denen der Seldschuken
mit den Kreuzfahrem weitgehend herauszuhalten. Eben
falls gelang es ihnen die Beduinen am mittleren Euphrat
zu kontrollieren, was sich positiv auf den landwirt
schaftlichen Ertrag ausgewirkt haben diirfte.

In ar-Raqqa residierte jeweils ein Solm oder Bruder
des regierenden 'Uqailiden von Qal'at Ga'bar394. Unter
ihrer Herrschaft erlebte ar-Raqqa eine positive okono
mische Entwicklung. Durch die Ausdelmung des Seld
schukenreiches und eine groI3ere Sicherheit der Uber
landwege nahm der Femhandel in dieser Zeit zu. Da ar
Raqqa an einer wichtigen iiberregionalen HandelsstraI3e
lag, wird es wahrscheinlich von dieser Entwicklung pro
fitiert haben. Die Bedeutung der Keramikindustrie von
ar-Raqqa wuchs, worauf die weite Verbreitung ihrer

Produkte hinweist395.

Mit Sicherheit errichteten die 'Uqailiden nach dem
Jahr 500/1106-7 in ar-Rafiqa ein heute verlorenes und
nicht mehr zu lokalisierendes Gebiiude. Eine fragmenta
rische Inschrift berichtet von der Einrichtung einer is
lamrechtlichen Stifumg, eines waqf, durch einen Solm
des 'Uqailiden von Qal'at Ga'bar AbU z-Zimam Salim

ibn Malik (Abb. 25.2. 3)396.

8.2. Der zangldische Wiederaufbau

Der seldschukische Amir 'Imad ad-Din Zangi ibn Aq
sunqur nutzte die interne Schwiiche des seldschukischen
Zentralreiches, urn im Westen fur sich eine autonome
Herrschaft mit den Hauptsilidten Mosul und Aleppo zu
errichten. 1m Jahr 521/1127 wurde er Gouverneur des
Westens mit dem Sitz in Mosul. 1m darauffolgenden
Jahr besetzte er Aleppo. Es gelang ihm die Westprovinz
miliilirisch zu konsolidieren. In den Jahren danach er
weiterte er sein Herrschaftsgebiet zu Lasten der anderen
autonomen seldschukischen Amire und der friinkischen

394 Anonymus, Bustan, 116; Ibn Saddad, A'laq ill, 77 f.s Ibn
al-'Adim, Zubda n, 257.

395 Bartl (1994a); Tonghini (1998).
396 Siehe Beitrag VllI von C.-P. Haase, S. 103 Nr. 22. Die

Inschrift wurde auf clem Fricdhof in der Niihe des ehcmaligen
Grabgebiiudes von Sail] Uwais al-Qarani gefunden. In clieses
Geliinde gelangten sekunclar viele Spolien. Zur Kunya von Salim
ibn Malik s. Ibn al-'AdIm, Bugya IX, 4157; cd. Sezgin IX, 372.
Ibn al-'Adjm gibt zwei Variantcn der Kunya an: Abu g-l)imam
und Abu z-Zimam. Wiihrend C.-P. Haase die Kunya als Abu g
Dimam Iiest, erscheint mir im Vergleich mit den in der Inschrift
;:;erwendeten dais cine Lesung als Abu z-Zimam ebcnfalls miig
lich. Die Kunya Abu z-Zimam ist dariiber hinaus auch fur den
Numairidenherrscher Mani' ibn Sabib mehrfach bclegt.

Staaten. 1m Jahr 529/1135 nahm er die Stadt ar-Raqqa
(ar-Rafiqa) mit Hilfe einer Kriegslist von einem 'Uqaili
den-Amlr ein, urn sein Herrschaftsgebiet weiter abzu
runden. 1m Verlauf dieser Ereignisse wird auch ein Ba
dehaus des Ami:rs (~ammiim) in ar-Raqqa erwiilmt. lan
gi setzte als seldschukisch-zangidischen Gouverneur

Sihab ad-Dm Ami:rak al-Gandiir in ar-Raqqa ein397. Er
ist moglicherweise inschriftlich belegt (Taf. 33. 34)398.

Wiihrend die Seldschuken und 'Uqailiden die miliili
rischen, administrativen und okonomischen Grundlagen
fur die Veriinderungen legten, so wurde die Renaissance
der Silidte erst unter der Herrschaft der Zangiden auch in
der Architektur manifest399. Die Stadt war nun erneut in
eine groI3ere politische Struktur integriert. Ar-Raqqa ge
wallO bald wieder an Bedeutung, wie durch BaumaI3nah
men in den folgenden Jahrzehnten, die Ibn Saddad auf
listet, belegt ist. Er schrieb Mitte des 7./13. Jahrhunderts:

In ihr [ar-Raqqa = ar-Rafiqa] gibt es zwei madrasas,
eine safi'itische und eine l,1anafitische sowie ein
Krankenhaus (blmiin'stiin) und einen Sufi-Konvent
(banqiih), die von Nlir ad-Om erbaut wurden. Und
'lmad ad-Din al-l~fahani400, der Wesir von Qu!b ad
Dm401 , dem Herrn von al-Mau~il, errichtete in ihr
eine [weitere] banqiih402 .

Ais Zangi im Jahr 541/1146 wiihrend der Belagerung
von Qal'at Ga'bar errnordet wurde, begrub man ihn zu
niichst auf der rechten Seite des Einganges des Mashad
'Ali: in ar-Raqqa, ganz in der Niihe der Graber anderer
bei ~iffin gefallener Prophetengenossen (s.o. S. 19). Aus
religi6sen Griinden lieJ3 spater sein Solm Nt1r ad-Dm
Mal,lmud (reg. 541-569/1147-1174)403 den Leiclmam in

einen neu errichteten Grabbau (turba) schaffen. Ibn al
'Adim bezeiclmet diesen Bau als gedriingten Schuppen
(~C1.'?lra mub~ira). An anderer Stelle sagt Ibn a1-'Adim
aus, daI3 der Grabbau iiberwolbt war (qubba) und daI3 er
eher fur Bett1er und Arme, als fur Konige und Sultane
geeignet gewesen sei404 . Wahrscheinlich stammt die

397 Ibn al-'Adjm, Zubda II, 257; Ibn Saddad, A'laq nI, 78.
398 Zu einer Inschrift, auf der C.-P. Haase den Narnen des

AmlrS vermutet, siehe Beitrag vm, S. 106 f. Nr. 36.
399 Zur Geschichte ar-Raqqas unter den Zangiden vg!. Elissceff

(1967) und Alptegin (1978).
400 Ibn Saddad gibt hier 9cn falschen Ehrcnnarnc:n, laqab, von

al-I~faharn an. Richtig ist Garnal ad-DIn. Jener al-Gawad al-I~fa

harn wurde Wesir unter Zangi unci blieb es bis zur Herrschaft von
Maudud. Er starb im Jahr 559/1164.

401 Qutb ad-Din Maudud, zangjdischer Herrscher von Mosul
(reg. 544-565/1149-1170).

402 Ibn Saddad, A'laq III, 71.
403 Zu Niir ad-Din Malpnud als Bauherrn vg!. al-Tabba (1982).
404 Ibn al-'Adjm, Bugya vrn, 3856 f. Ibn al-AdIm, Zubda II,

285 (Erwiihnung der qubba). Die Baukosten beziffert Ibn al-
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sekundar verbaute Inschrift Nr. 30 h-j (Tafel 29.2-4)
von diesem Gebaude. Sie nennt das Todesjahr von Zangi
ibn A.qsunqur40s.

Nach dem Tod Zangis organisierte sein Wesir al
Gawad Gamal ad-Din M~ammad al-I~fahani von der
Stadt ar-Raqqa aus die Nachfolge von Zangis Sohn Niir
ad-Dm MaJ:unud in Aleppo. In diesem Zusammenhang
wird von hofischem Leben in ar-Raqqa berichtet. Mei
necke weist auf eine Palastanlage hin, die intra muros
stidostlich der Versammlungsmoschee von ar-Rafiqa ge
legen ist. Sie wird heute als Q~r af-Banti!, "Madchen
schlo/3" bezeichnet (Taf. 13.1. 2 und 14.1). Er identifi
zierte den raurnlichen Hintergrund der erwahnten Ereig
nisse urn die Nachfolge Zangis mit jener Anlage. Die
literarischen Quellen jedoch geben keine Hinweise da
rauf oder auf den Erbauer und den Zweck des Qa~r al
Banat. Aus bauhistorischen Grunden vermutet Kassem
Toueir seine Errichtung in der seldschukischen oder
zangidischen Zeit. Der ayyiibidische Chromst Ibn Na~if

nennt spater im Jahr 627/1229-30 eine Dtir af-Attibak,
einen Palast des Atabak in ar-Rafiqa. Da attibak ein Titel
der Zanglden aber keiner der Ayyiibiden ist, handelt es
sich wahrscheinlich urn ein zangidisches Gebaude. Ob
Ibn Na~ifmit dieser Bezeichnung die heutige Ruine des
Qa~r al-Banat meint, ist nicht ausgesch1ossen406•

Ibn Saddad erwahnt einen Siifi-Konvent, eine btin
qtih, die von al-Gawad al-I~fahani errichtet wurde. Dies
deutet auf eine nicht naher bekannte Beziehung von al
I~faharu zu ar-Rafiqa407 . Niir ad-Din Mal,uniid, der ab

'Adim auf beseheidene 4.000 Kupfermiinzen (qaryis). Ibn al-A!1r,
Bahir 75 f. bcriehtct nur, daB Zangi bei ~iffin begraben worden
sci. Doeh cia Ibn al-'AdIm die Ortlichkeit wesentlich genauer
bcschreibt und sieh dabei namentlich auf den Qa~I von ar-Raqqa
und seinen cigencn Augenschcin bcruft, ist scincr Vcrsion der
Vorzug zu gcbco. 1m Kiimil XI, 72, schrcibt Ibn al-A!ir nur, daB
ZangI in ar-Raqqa begraben worden sci. Vg\. Alptcgin (1978) 92;
Elissccff (1967) II, 385, bcruft sich nur auf Ibn al-Atir.

405 S. c.-P. Haase, Beitrag VIII, 104 f. Nr. 30 h-j, vg\. Nr. 39.

406 Ein Palast wird entgegen der Annahme von Meinecke, al
Rakka, in den QueIlen im Zusammenhang mit dem Machtwech
scI' von 'Imad ad-Din ZangI zu Niir ad-Din Mal).mUd nie~t ge
nannt. Ibn al-AFr, Bamr, 84-86; ders., Kiimil Xl, 74; Abu Siima,
Raudatain, cd. Kairo, 47; ed. Zuraiq I, 169 f. VgJ. auch Michael
Xvr:IV; iibers. Chabot ill, 268. Elissccff (1967) II, 390-392.
Erst spiiter findet sich die Erwiihnung cines dar al-atabak Ii r
Raqqa bei Ibn Na~If, TiiriI), 197. Zur Archiiologie dcs Qa~r al
Baniit: Sarre - Herzfeld (1911-1920) II, 364, vermutet 'uqaili
dische Bauherren fur dcn Palast; Kortz (1980); Toueir (1985)
297-3 I9; Hillenbrand (1985) 26, 37 f.; Meinecke (199Ia) 23.

407 Nach Ed.: al-Djawad al-I~fahiinI. In: Ee II, 489, soll er
Iq!ii'-Halter von ar-Raqqa gewesen sein. Dies ist ein FeWer, der
aus Ell iibernommcn wurde. Elissceff (1967) II, 390, beruft sich
wicderum auf den Artikel in der EI. Die Hauptquellen des EI
Artikels sind Ibn al-A!1r, Babir, 118, und Ibn ljaIlikan, Wafayiit
V, 143; iibers. de Slane m, 295; Abu Siima, Rau~tain, cd. Kairo
I, 136; cd. AJ:unad - Ziyiida 112, 348; cd. ZabIq, 426. Sic ncnnen
al-IsfahanI nur als Iq!a'-Halter von Na~IbIn und ar-Ra1;Iba. Ibn
Saddad zii.hlt al-IsfahiinI ebcofalls nicbt unter den Iqta'-Haltern
von ar-Raqqa auf. Die anderen genannten Quellcn geben weder

dem Jahr 544/1149 die Herrschaft tiber ar-Raqqa inne
hatte408 , setzte den Ausbau der Stadt fort. Nach Ibn Sad
dad baute auch er eine btinqtih, ein Krankenhaus (blmti
risttin) und zwei Madrasas, eine fur Safi'iten und eine
fur J:Ianafiten.

Noch heute ist der zangidische Wiederaufbau der
Stadt an der 'abbasidischen VersammIungsmoschee von
ar-Rafiqa ablesbar. Ober die Jahrhunderte waren we
sentliche Teile der Moschee verfallen - wie insbeson
dere Grabungen in der Nordostecke der Moschee zeig
ten409 . Die Moschee hatte bereits in den Jahren 541/
1146-7 und 553/1158 Aus- und Umbauten erfahren, wie
eine wiederverwendete Bauinschrift410 und eine im Jahr
1986 entdeckte Inschriftcnpaneele411 belegen. Die mo
nurnentale Inschrift an der Fassade des Qibla-Riwaqs
besagt, da/3 scWief31ich der umfassende Wiederaufbau im
Jahr 561/1165 seinen AbscWu13 erfuhr (Taf. 32)412. 1m
Vergleich zum 'abbasidischen Vorgiingerbau war die
Moschee verkleinert worden. Statt der ursprunglich vier
riwtiqs war nur die Gebetshalle, der Qib1a-Riwaq, neu
errichtet worden. Zu dieser Phase gehoren die noch
heute erhaltenen Teile der Moschee, die Fassade des
Qibla-Riwaq (Taf. 9.1. 2) und wahrscheinlich auch das
freistehende zylindrische Minarett innerhalb des Mo
scheehofes (Taf. 10.1)413 sowie die Erneuerung der Zi
sterne unter dem Moscheehof(Taf. 3 Nr. 12)414.

Trotz des erneuten wirtschaftlichen Aufstiegs von ar
Raqqa (ar-Rafiqa) und des Wiederaufbauprogramms er
reichte die Stadt in der Ausdehnung und damit wahr
scheinlich auch beziiglich der BevolkerungszaW nicht
mehr die GroBe, die es in der 'Abbasidenzeit hatte. Die
Stadt beanspruchte nur noch die Osthalfte der ehemali
gen 'abbasidischen Stadt, wo vennutlich die meisten der
erwahnten und heute verlorenen re1igiosen Bauwerke la
gen.

A1s Hauptzugang zur zangidisch-ayyiibidischen Stadt
diente moglicherweise das heute a1s Bab Bagdad be-

eine Beziebung von al-l~fahiinI zu ar-Raqqa noch zu ar-RaI;1ba
an. Vg!. aber Ibp aI-Apr, Biihir, 130. Er berichtet, daI3 scin Vater
in ar-Raqqa al-Gawiid angctroffen habe.

408 Ibn al-A!1r, Biihir, 98. Elissceff (1967) II, 441.

409 Vg\. Heidemann (1999b).

4101m Jabr 1909 von Gertrude Bell fotografiert, vg\. Bell
(1911) 53-61; HiB - Ritchie - Hathaway (1985) 88, Nr. 191,
192, 193, 195 und Beitrag vm von c.-P. Haase, Nr. 3 I (541 h.).

411 Die Inscbrift wird Un archiiologischen Museum von ar-
Raqqa ausgesteIlt. Beitrag vm von C.-P. Haase, Nr. 36 (553 h.).

412 RCEA IX, 46-48, Nr. 3269. Beitrag vm von Claus-Peter
Haase, S. 105 f. Nr. 35 (561 h.).

413 Zur Moscbee und Minarett: Elissceff (1952-54) 162; Max
van Berchcm in Sarre - Herzfeld (1911-1920) I, 4; Hillenbrand
(1985) 39-42; Hagen - Meinecke - Porter (1987), auc~ in Raqqa
m. Vg\. Tonghini (1998) 26 zurn Minarctt von Qal'at Ga'bar.

414 Meinecke, ar-Raqqa Xl (1993), Preliminary Report.
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zeichnete Torgebaude in der Siidostecke der zweiten
auf3eren (abbasidischen Stadtmauer (Taf. 14.2 15.1). Der
Bau hatte eher einen repriisentativen als einen militii
rischen Charakter. Jedoch sichert die Lage des Tores di
rekt vor dem massiven Siidosttunn der inneren Haupt
mauer den Zugang zur Stadt. Ein Eindringling konnte
von erhohter Position aus bekiimpft werden, sobald er
durch das Tor kam. Der Besucher von ar-Raqqa erreich
te das eigentliche Stadtgebiet erst nach einem Hingeren
Weg zwischen der inneren und der auf3eren Mauer durch
das Siidtor oder vielleicht auch durch das Westtor. Die
Datierung des Tores wurde und wird kontrovers disku
tiert. Aufgrund seiner Ziegeldekoration datierte J. War
ren das Tor in das 4.-5./10.-11. Jahrhundert und R. Hil
lenbrand sah Parallelen in der seldschukischen Arcru
tektur der zangldischen Zeit. L. Kom dagegen fmdet in
der Baudekoration Ankliinge an spiit-Samarra'-zeitlichen
Dekor. Er datiert daher den Bau auch in die zweite
Halfte des 3./9. lahrhunderts415 . Die politische Geschich
te der spiiten Samarra'-Zeit in ar-Raqqa gibt jedoch kei
ne Hinweise darauf, warum ein eher repriisentatives Tor
gebaude an dieser militiirisch exponierten Stelle der
Stadtanlage wiihrend einer fast permanenten Kriegssi
tuation errichtet worden sein sollte.

Die stilistischen Ankliinge an die spiite Siimarra'-Zeit
konnen auch anders interpretiert werden. Dieser reprii
sentative Torbau ist vielleicht mit jenen von Ibn al
(AdIm genannten monurnentalen eisemen Torfliigeln in
Zusammenhang zu bringen, die sich in ar-Raqqa befun
den haben. Diese Torfliigel waren urspriinglich Beute
stUcke aus der byzantinischen Stadt Amorion oder (Am
mUriya in Kleinasien gewesen. Der Kalif al-Mu'ta~im

billah hatte diese Stadt im Jahr 223/838 erobert und die
Torfliigel in seine neugegriindete Residenz Samarra'
bringen und in der Freitagsmoschee seines Palastes ein
bauen lassen. Ais Samarra' in Triimmem lag (baribat)
wurden die Torfliigel nach ar-Raqqa (ar-Rafiqa) ver
bracht. Ibn al-(Adtm datiert den Zeitpunkt nicht genauer.
Jedoch der lja!Ib al-BagdadI, der im Jahr 46311071
starb, bezeugt, da/3 sie sich noch zu seiner Zeit in Samar
ra' befunden haben (wa-huwa baqin ~atta I-an). Mogli
cherweise sind die Anklange an den spaten Samarra'-Stil
als Anspielungen an die Herkunft der Torfliigel zu ver
stehen. Als historisch wahrscheinlicher Zeitraurn fiir den
aufwendigen Transport der eisemen Torfliigel nach ar-

415 Herzfeld in Sarre - Herzfeld (1911-1920) II, 358-359 fiihrt
Samami'-zeitliche Parallelen an, datiert aber trotzdem das
Torgebiiude aus historischcn Griin~cn in die z:eit .H~ ar
Ras'ids. Creswell (1940) 42-45, dahert das Tor In dIe ZeIt al
MansUrs; Creswell (1989) 244-247. Neu datiert von Warren
(1978) und Hillenbrand (1985) 27-36; Meinecke (199Ia) 21
iibernimmt die Datierung von Hillenbrand. L. Korn in Raqqa ill
iiuBert Zweifel an dieser spilten Datierung. Siehe auch Beitrag
vru in Raqqa ill ,,Die Zitadelle von ar-Rafiqa".

Raqqa ist die zweite Bliiteperiode der Stadt unter den
Zangiden und Ayylibiden in Betracht zu ziehen416.

Ob auch das benachbarte ar-RaqqalKallinikos in das
Wiederaufbauprogramm einbezogen wurde, dafiir gibt
es in den literarischen Quellen keinerlei Hinweis. Eher
deuten die oben zitierten Passagen (s.o. S. 45 f.) von as
Sam(iinI und Yaqut, die in der zangidischen und ayyGbi
dischen Epoche lebten, auf das Gegenteil. Daher bleibt
trotz der vereinzelten Keramikfunde des 6.-7.112.-13.
lahrhunderts und der Ahnlichkeiten des Minaretts von
ar-RaqqalKallinikos mit dem von ar-Rafiqa, namlich ein
Ziegelminarett innerhalb des Moscheehofes (Taf. 10.2),
die Datierung einer Siedlung in die seldschukisch-zan
gidische Zeit problematisch417.

8.3. Die aY)'Ubidische Residenz

1m Jahr 578/] 182 eroberte $alal) ad-DIn ibn Ayylib oder
auch Saladin genannt (reg. 564-589/1169-1193) die
Stadt und brachte sie unter ayyGbidische Oberherrschaft.
Sie blieb jedoch vorerst in der Hand der Zangiden von
Singar, die die Oberhoheit der Ayy\ibiden anerkannten.
Die Stadt ar-Raqqa gewann als einer der strategisch
wichtigen Verbindungsorte zwischen Aleppo und Mosul
weiter an Bedeutung und wurde neben J:larran Haupt
stadt der Diyar Mu<;lar. Erst nach dem Tod Saladins im
lahr 589/1193 eroberte ai-Malik al-(Adil Abu Bakr die
Stadt von einem ehemals verbiindeten, nun aber aufstiin
dischen Zangiden. AI-(Adil machte schlieJ31ich seinen
Sohn al-Asraf Musa zum Herrn der Diyar Mu<;lar. AI-

416 J:Iatjb ai-Bagdad!, Tart1} ill, 344. Auch in der Chronik von
Sibt ibn al-Gauz'i, Mir'at, ed. Sevim, 137, wird iiber 200 Jahre
nach der Eroberung von Amorion vom byzantinischen Kaiser im
Jahr 461/1068 an die verheerendc Pliinderung der Stadt erinnert.
Sehr vicl spiiter im 8.114. Jahrhundcrt berichtet der irakische
Chronist Ibn a~-Tiq!aqa in einem Adab-Werk, dal3 al-Mu'ta~im

billah die Torfhigcl an dem westlichen Haupttor seines Palastes,
dem Bab al-(Amma, anbringen liel3. Jedoch der Aussage des
Zeitzeugcn, dem J:Iapb al-Bagdad'i, ist der Vorzug zu geben, denn
zur Zeit von Ibn a~-Tiq!aqa war das Tor nicht rnehr in Siimarra'.
Ibn a~-Tiq!aqa mul3 einen iilteren Bericht iibernornmen haben;
Ibn a~-Tiq!aqa, Fatui, 275 f. (Vnd jetzt [aI-an] ist es an einern der
Tore des Kalifenpalastes, das Bab al-(Arn:na genanot wird). Ibn
Saddad, A']aq Ill, 19 f.; ilun folgt Ibn Si~a. Durr, 40 f. Ibn
Saddad bericbtet iiber die eisernen Torfliigcl von Amorion im
Zusammcnhang mit der Erneuerung des Bab Qinnasrln im Jahr
654/1256. 1m Zuge dieser Arbeiten wurden die Tore von ar
Raqqa oach Aleppo gebracht. Ibn Saddad beruft sich bei der Be
schreibung des Bab Qinnasrln weitgeheod auf Ibn al-(AdIm. Die
eotsprecheode Passage jedoch iiber den Bab Qinnasnn bei Ibn al
(Adirn, Bugya I, 58, auf der auch der erste Teil der Notiz bei Ibn
Saddad fuBt, erwiihnt jedoch jene Tore aus ar-Raqqa nicht. Diese
ist Ibn Saddad wohl, wie er sclbst bcrichtet (rna ~aktihu Ii),
persoolich mitgeteilt worden. Barhebriius, Chronicon, iibers.
Budge, 114 f. (Erwiihnung der doppelfliigligen Tore). Vgl.
Herzfeld (1948) 143 f., Herzfeld (1954-6) 60. Vgl. den Transport
voo Holz von der Moschee in Siimarra' nach Bagdad im Jahr
484/1091; Sib~ ibn al-Gauz'i, Mir'at, ed. Giimid'i, 158.

417 Siehe zu dieser Diskussion ausfuhrlich oben Abschnitt 3.4.
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Asraf Musa nalun in ar-Raqqa zwischen den Jahren
597/1201 und 626/l129 zeitweise seine Residenz. Er
fOrderte die stadtische Entwicklung und baute ar-Raqqa
weiter aus418 . Ibn Saddad berichtet:

Ais ai-Malik al-Asraf sie [die Stadt] in Besitz nahm,
legte er viele Garten bei ihr an. Aus jedem Land
schaffie er Pflanzen heran, sogar Dattelpalmen und
Bananen. Er emchtete in ihr Palaste (gawasiq) und
Bader4 19 .

Nur wenige Details sind tiber seine BaurnaJ3nahmen be
kannt. Der ayylibidische Chronist Ibn Na?:if (gest. 637/
1240) berichtet:

In diesem [Jahr 622/1225] befahl al-Asraf den AbriI3
von funf TUnnen der Stadtmauer von ar-Raqqa ge
geniiber den Palastanlagen (al-adar) , die er in der
neuen Zitadelle (al-qal'a al-gadfda) errichten liel3420.

Diese "neue Zitadelle", tiber deren Erweiterung nur Ibn
Na?:if berichtet, ist mit der auf den Luftbildem aus den
lahren 1922 und 1936 gut erkennbaren Anlage, die sich
im Siidwesten der hufeisenfonnigen Stadtmauer an
schliel3t, zu identifizieren (Taf. 12.1). Durch das rapide
Wachsturn der modemen Stadt ar-Raqqa seit der zweiten
Halfte des zwanzigsten lahrhunderts ist diese Anlage
aus dem heutigen Stadtbild vollstandig verschwunden.
Nach Ibn Na?:if wurde ein Teil der Stadtmauer abgeris
sen, urn eine Verbindung zwischen den neuemchteten
Palastanlagen in der Zitadelle und der Stadt zu schaffen.
Bei der Zitadelle handelt sich urn einen quadratischen
Komplex von etwa 200 x 200 m, was den erwahnten
abgerissenen ftinf TUnnen der Stadtmauer entspricht.
Der Nordwestturm der Zitadelle ist mit dem Stidwest
tunn der Stadtbefestigung identisch (Taf. 12.2)421. Sa
chau erwiihnt die Zitadelle nur kurz in seiner Beschrei
bung der Stadt422 • Der Komplex ist symmetrisch zu sei
ner Nord-Siidachse aufgebaut. Auf den Luftphotos ist
deutlich zu erkennen, daB die Zitadelle auf einem Vor
sprung der ansonsten geraden Abbruchkante der Geroll
und Lbl3terrasse errichtet wurde. Ob die "neue Zitadelle"

418 Ibn Saddad, A')aq Ill, 80 f Humphreys (1977) 90, 125,
198 f Al-Asraf Miisa erwies sieh ebenfalls in seiner Zeit als Herr
in Damaskus als baufreudig, vgl. Gottschalk (1958) insb. 34 f,
150-152. Humphreys (1977) 208-214.

419 Ibn Saddad, A'laq ill, 72.

420 Ibn Na~"if, TarilJ, 114 (wa-fiha amara I-Maliku I-Asrafu bi
birabi bamsali abragatin min sun' r-Raqqati qubalata I-adari
[[ali 'ammarahafl I-qal'ati I-gadida).

421 Siehe zu diesem Twm bei Creswell (1940) 40, Tafel 3e.

422 Saehau (1883) 242. Bell (1911) 55, bait den Nordwestturrn
fur ein rundes Minarett. Khalaf - Kohlmeyer (1985) 159.

einen Vorgiingerbau aus nurnairidischer, zangidischer
oder aus der Zeit Saladins hatte, ist aus den literarischen
Quellen nicht bekannt423 •

Ibn al-Furat berichtet, dal3 al-Asraf Musa im lahr
625/1127-8 mit dem Bau eines Krankenhauses (birnari
stan) begann. Es solI auBerhalb von ar-Raqqa (ar-Rafi
qa) beim Wassertor (bab ai-rna J) auf der Siidseite gele
gen haben. Dieses Krankenhaus stattete er mit einer
grol3ziigigen Stiftung zu dessen Unterhalt aus. Ibn Sad
dad berichtet in der Oben erwiihnten Passage jedoch nur
von einem einzigen bimaristan in ar-Raqqa, welches von
Nilr ad-Din Mal)mud erbaut worden sein soIl. Ob es sich
bei dem von aI-Malik al-Asraf urn ein zweites Kranken
haus oder urn einen Erweiterungsbau einer zangidischen
Griindung handelt, kann ohne archiiologische Evidenz
nicht entschieden werden424 .

Von diesen ayylibidischen Bauten ist innerhalb und
auBerhalb der Stadt nichts erhalten geblieben. Auf den
Luftphotos ist ein weiteres Gebaude, das sich an pro
minenter Stelle intra muros etwa gegeniiber dem Westtor
befindet auszurnachen. Alter und Funktion sind unbe
kannt. Es wird auf der Karte von Chesney (Taf. 19) als
'temple' und von Oppenheim und Herzfeld als 'Kenise'
oder 'Kirche' bezeichnet (Taf. 8.1. 11.2)425. Der Ein
druck, dal3 es sich urn ein zurnindest zweischiffiges Ge
biiude handelt, wird durch die Luftphotos bestatigt.

Yaqut, der zur Ayylibidenzeit schrieb, erwiihnt noch
einen Bab al-Giniin, das Tor der paradiesischen Garten.
Welches Tor er damit genau bezeichnete, liil3t sich bis
lang nieht sagen, moglicherweise das Bagdad-Tor426 .

Die schon seit 'uqailidischer Zeit, seit dem 5./11.
lahrhundert, in ar-Raqqa bestehende Keramikindustrie
entwickelte sich in der Ayylibidenzeit bedeutend weiter.
1m 6./12. lahrhundert stieg ar-Raqqa zu einem iiberre
gional bedeutenden Produktionszentrum fur Glasurke
ramik auf, die weithin exportiert wurde. Sie ahmt haupt
sachlieh seldschukische Keramik aus dem iraruschen
Produktionszentrum Kasan nacho Am haufigsten fmden
sieh figiirliche und vegetabile Muster in schwarz unter
transparenter tiirkisfarbener Glasur, aber daneben gibt es
Variationen mit Liister auf tiirkiser oder purpurfarbener
Glasur, oder farbige Muster, auch in rot, unter farbloser

423 Die Zitadelle wird in Beitrag VIII in Raqqa III behandelt.

424 Ibn al-Furat, Tiiril) V, fol. 200v, zitiert in Ibn Na~if, Tanh,
154 f Anrn. 5. (wa-flha sara 'a I-Maliku I-Asrafu fl ~marali

b1maristani r-Raqqali bi-;ahirihii ~nda babi I-ma 1 bil-ganibi 1
qibali wa-waqaJa 'alaihi I-wuqufa I-~asana).

425 Sarre - Herzfeld (1911-1920) I, 158. Ainsworth (1888) 288
sieht darin die Ruinen einer kleinen Mosehcc oder eines anderen
offcntlieben Gebaudes.

426 Yaqiit, Buldan I, 443; II, 125. Vgl. Anm. 246. Siebe in Raq
qa III von L. Korn Beitrag III und von Heidemann Beitrag VIII.
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Glasur427
. Die Keramikwerkstiitten lagen in der direkten

Umgebung der stiidtischen Siedlung, wie der Tall Ful].'
!].iiJ428 , 200 m ostlich der Stadtmauer, und wie die von
Sauvaget beschriebene Werkstatt innerhalb der 'abbasi
dischen Stadtmauer siidlich der Versammlungsmo'
schee429 .

Auf mogliche kommerzielle Aktivitiiten in ayyiibidi
scher Zeit in dem Bereich zwischen der Versamm
lungsmoschee und dem Bagdad-Tor weist ein Schatz
fund in der Niihe des Qa~r al-Banat hin. 1m Jahr 1954
wurde dort in etwa drei Metern Tiefe ein Schatzfund von
etwa 50 kg oder ctwa 13.000 Kupfenniinzen in sieben
Tongefa/3en entdeckt. Das Schlul3daturn des Schatzfun
des ist das Jahr 58511 I89-9()430.

In den letzten drei Jahrzehnten ayyiibidischer Herr
schaft wurde ar-Raqqa mehrmals militiirisch in Mitlei
denschaft gezogen und verlor an Bedeutung. In den Jah
ren 632~33/1235-1236 besetzten die Riim-Seldschuken
die Diyar Mu<;lar und ar-Raqqa. Sie konnten zuriickge
schlagen und vertrieben werden431 . 1m Jahr 638/1240-1
brachten die aus Zentralasien vertriebenen !].warizmi
schen Truppenverbiinde fur kurze Zeit ar-Raqqa gewalt
sam in ihren Besitr132 .

Wie sehr die Stadt in den letzten Jahren der Ayyiibi
denherrschaft ihre Bedeutung verloren hatte, wird daran
deutlich, daB im Jahr 654/1256-7 jene doppelfliigligen,
massiven eisernen Tore, die noch yom Fe1dzug al-Mu'
ta~im billiihs stammten, aus ar-Raqqa/ar-Rafiqa nach
Aleppo verbracht wurden. Dort wurden sie im Bab Qin
nasrin in Aleppo eingebaut, wie Ibn al-'Adim und Bar
hebriius, beides Augenzeugen, berichten. Nach Barhe
briius gelang der Einbau zweier weiterer, kleinerer dop
pe1f1iigliger Tore aus ar-Raqqa in Aleppo nicht mehf433.
Diese BaurnaBnahrne stand vennutlich im Zusammen
hang mit Befestigungsarbeiten in Aleppo in Vorberei
tung auf die Abwehr der mongolischen Invasion.

1m Jahr 657/1259 drangen die Mongolen nach Nord
mesopotamien VOL Stiidtisches Leben endete in den
Diyar Mu<;lar in den friihen Jahren der Mamliikenzeit, als

427 Vgl. die detaillierten Untersuchungen von Grube (1963)
und Porter (1981) sowie die ausfiihrliche Bibliographie von
Tonghini - Grube (1989).

428 Zur Grabung im Jahr 1996 am Tall Fu{tgar s. Tonghini 
Henderson (1998) und Henderson (1999) 260-264.

429 Zu einem im Jahr 1924 ausgegrabenen Brennofen direkt vor
der Ostmauer der Stadt Sauvaget (1948) 32-45.

430 'OSs (1958-9) 26 (Fundortbeschreibung), letztes datierbares
Exemplar Nr. IS. Siehe zur geldgeschichtlichen Einordnung
Beitrag Xl, S. 167.

431 Ibn Saddad, A'iaq III, 59, 81. Gottschalk (1958) 219-222;
Humphreys (1977) 227.

432 Ibn Saddad, A'iaq ill, 82. Humphreys (1977) 269 f.

433 Belegstellen wie oben Anm. 416.

urn 663/1265 aile befestigten Stiidte am mittleren Eu
phrat aus taktischen Griinden zerstort wurden, auch ar
Raqqa434. Ibn 'Abd a~-Z:ahir berichtet als Zeitgenosse
Ende des Jahres 685/1288 iiber die letzten Uberlebenden
der Katastrophe:

Und eine Meldung traf ein, daB eine Gruppe des
Feindes [der Mongolen] nach ar-Raqqa gekommen
war; sie fanden nichts aul3er sechs Personen (anftir)
und einer Frau (imraJa) vor. Sie toteten fiinf von ih
nen. Sie nahrnen einen Mann und die Frau mit und
kehrten zuriick43S •

Wiihrend der Mamliikenzeit blieb ar-Raqqa verlassen,
wie der Chronist Abu I-Fida' (gest. 73211331) bezeugt:

Ar-Raqqa ist in unserer Zeit eine Ruinenstadt (madz
nat bariib), in ihr ist niemand zuhause436 .

Jedoch zeigen die Inschriften auf dem Friedhof eine ge
wisse Besiedlung fur das 9./15. Jahrhundert an.

9. Das osmanische ar-Raqqa
im 16. Jahrhundert

1m 10./16. Jahrhundert wurde in ar-Raqqa eine kleine
Militiir- und Zollstation eingerichtet. Der Syrien-Feldzug
des osmanischen Sultans SalIm I. (reg. 918-926/1512
1520) endete mit dem Zusammenbruch des gesamten
mamliikischen Reiches. Der Ort ar-Raqqa wurde - dem
osmanischen Literaten Evliya Celebi (gest. 1095/1684?)
zufolge - gemeinsam mit ar-Ruha' im Jahr 92211516 von
dem osmanischen Wesir und Oberbefehlshaber Tawasi
Sinan Pasa (gest. 922/1517)437 erobert. Danach wurde
ar-Raqqa als militiirischer Vorposten erneut ausgebaut.

Nach Evliya Celebi lieB der Sultan Sulaimiin Qiiniini
(reg. 926-974/1520-1566) eine Katastrierung der Re
gion durchfiihren. Doch der Urkundenbefund, den N.
GoyUny und W.-D. Hiitteroth vorlegten, zeigt einen an
deren Gang der historischen Ereignisse. Die Katastrie
rung der Region fand schon vor dem Jahr 1518 statt, also
noch zur Zeit von SalIm 1.438 . Ebenso erwiihnt Evliya
Celebi, daB der Sultan SuIaimiin Qiiniini die Festung
(qal'a) ar-Raqqa dem Gouverneur von Amid (fUikim-i

434 Ibn Saddiid, A'laq ill, 82. Zu ar-Raqqa in der Zeit der Mon
golcnkriege: Bisch (1984) 51 f.; Heidemann (1994) 135 f., 199,
292 Anm. 118; 293 Anm. 122.

435 Ibn 'Abd a~-?iihir, TasIif, 146.

436 Abu I-Fidii', Taqwim, 227.

437 H., T.: Sinan Pa~a. In: islam AnsikJopcdesi X, 661-666;
Woodhead, C.: Siniin Pasha Khadim. In: EI2 IX, 630.

438 GoyUny - Hiitteroth (1997) 23. Die Datierung von Einrich
tungcn in die Zeit Sultan Sulaimiins stellt durchaus nichts unge
wohnliches in der osmanischcn Literatur dar; Hagen (1998) 118.
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Amid) entzogen und ein Eyalet (Provinz) ar-Raqqa ein
gerichtet haben solI, welches ar-RuM' einscWol3. Jedoch
nach dem Urkundenbefimd fand die Einrichtung einer
selbsllindigen Provinz mit Namen ar-Raqqa erst am 17.
I)u I-Qa'da 994/29. II. 1586 statt. Dieses Datum wird
indirekt durch den Fihrist des Geschichtswerkes von
GaHi.lzade MU~~Ia bestatigt, das vor dem Jahr 1561 ab
geschlossen wurde. Eine Provinz ar-Raqqa wird in ihm
nicht erwiihnt. Es wird nur ein ~angaq ar-RuM' inner
halb des Eyalets Amid genannt. Eine zweite indirekte
Bestatigung dafur findet sich in der Reisebeschreibung

von Leonhart Rauwolff (1535-1596), der irn Jahr
982/1573 ar-Raqqa passierte. Fiir seine Beschwerde und
die seiner Weggenossen tiber den ortlichen Zoll mul3ten
sie sich an den vier Tagesreisen entfemten zusllindigen
Pasa in Qara-Amid (Carahemit) wenden.

Ob nach der Einrichtung des Eyalets ar-Raqqa zuerst
die Stadt selbst Sitz des Beglerbeg wurde, wie Evliya
Celebi behauptet, ist ebenso fraglich439 . Spiiter war mit
Sicherheit ar-RuM' Sitz des Beglerbeg und ar-Raqqa nur
der Provinzname. Spatestens seit der Zeit Sulairnan
Qaniini"s war jedoch ar-Raqqa Sitz eines untergeordneten
~angaq-Beg. Eine Erwiihnung eines ~angaq-Beg findet
sich sowohl bei Leonhart Rauwolff als auch bei seinem
Zeitgenossen G. Balbi.

Die Zeit der osmanischen Eroberung bis in die 990erl
1580er Jahre war fUr die Region zwischen Aleppo und
Mosul eine Zeit der wirtschaftlichen Erholung, landwirt
schaftlichen Rekultivierung und Repeuplierung. Erst die
Krise des osmanischen Reiches ab den 990ern/1580em
setzte dieser Periode ein Ende440.

In dieser Zeit, ab der Regierung SuJairnan Qaniinls,
wird auch die Reaktivierung des Geliindes von ar-Raq
qa/ar-Rafiqa als osmanischem Milillir- und Verwaltungs
standort literarisch und archaologisch fa13bar.

- Erstens, der Augsburger L. RauwolfT, der zwischen
clem 9. und 27. September 1574 (22. Gurnada 1-10.
Gurnada II 982) die Stadt besuchte, vermittelt einen
guten Bericht tiber den Baubestand zu dieser Zeit. Je
doch wirft sein Bericht einige Interpretationsproble
me auf.

- Zweitens, der Bericht RauwolfTs kann durch die zeit
gleichen Beobachtungen des Venezianers Gasparo
Balbi (1550-1621 oder 1625)44\ ergiinzt werden, der
die Stadt ar-Raqqa im Dezember 1579 (I)u I-Qa'da
987) besuchte.

439 Evliyii Cclebi, Seyiil).at-name I, 186. Galiilziide Mlliitala,
Tabaqiit, fol. 17b. Rauwolff, Beschreibung, 166-168. G6yiinc;: 
Hiitteroth (1997) 25, 28.

440 Khoury (1997) 23-43.

441 Zur Biographie vgl. Pinto in Balbi, Viaggio, xxvi-xlvi.

- Drittens liefem die Berichte aus dem 19. Jahrhundert
zusatzliche Hinweise auf den Zustand ar-Raqqas vor
der Einrichtung eines osmanischen Milillirpostens im
Jahr 1864442.

- Und viertens gibt es inschriftliche Belege tiber die
Bautatigkeit in ar-Raqqa unter dem Sultan Sulaiman
Qaniinl.

Unter Sulairnan Qaniini" war osmanisches Milillir in ar
Rafiqa stationiert, offenbar urn fur Landfrieden zu sor
gen und die Stadtruine gegen das Eindringen von Noma
den zu schtitzen. Gleichzeitig war ar-Raqqa eine Zoll
station, die - wie Rauwolff und der Venezianer Balbi

mitteilen - sich einige Tage mit der Abfertigung eines
einzigen SchifTes beschaftigen konnte.

Die Lokalisierung des ~angaqen-Palastes im Areal
nach den literarischen Quellen stellt das grol3te Problem
dar. Uber den Palast und die kleine osmanische Siedlung
im Areal gibt es widerspriichliche Informationen. Rau
wolff ist beeindruckt von einem "SchlojJ welches einem
Sangiachen sampt der Statt mit 1200 Spacchis [Reiter]
yom Turckischen Kayser zuverwaren undergeben wor
den" war. Ebenso berichtet Balbi von einem Ort mit ei
nem schonen, befestigten castello des ~angaqen

(Raccha, la quale euna terra can un bel castello in for
tezza guardato da un sangiacco lurco). Zwei Ruinen
kommen fur den ~angaqen-Palast in Frage, die Ruine
der ayylibidischen Zitadelle in der Slidwestecke und der
Qa~r al-Banat intra muros, slidostlich der Versamm
lungsmoschee von ar-Rafiqa. Kay Kohlmeyer bringt
noch einen dritten art, zwischen ar-Rafiqa und ar
Raqqa/Kallinikos beirn Grab des Uwais al-Qarani", in die
Diskussion, wo allerdings keine entsprechende Ruine
auf den Luftbildem aus dem Jahr 1936 zu erkennen ist.

Es gibt bislang keinen archaologischen Hinweis, ob
die ehemalige ayylibidische Zitadelle an der Stidwest
ecke in osmanischer Zeit reaktiviert wurde, doch ist dies
nicht ausgeschlossen. Heute ist der Zitadellenhtigel voll
sllindig tiberbaut und archiiologischer Nachforschung
vorerst entzogen. Eine Formulienmg RauwolfTs Hil3t auf
die Instandsetzung und osmanische Nutzung des Qa~r al
Banat als Palast des ~angaqen schlie13en. Er lokalisiert:
"Zwischen diser und der newen Stattlligt noch ein altes
schlojJ/ welches zimlich starck! unnd mit Turckischer
besatzung verwaret wirt." Die Bestimmung der Lage des
alten Schlosses hiingt von der topographischen Interpre
tation ab, was mit "diser" und was mit der "newen Staff'
bezeichnet werden sollte. Mit "dise~' ist wahrscheinlich
die nur wenige Zeilen zuvor erwiihnte ,,sehr alte hohe
behausung" gemeint, die Ruine des Minaretts der Ver
sammlungsmoschee, deren Arkadenpfeiler als "gemaur-

442 Siebe Beitrag VI von Kay Kohlmeyer und die folgcnde
Anmerkung.
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tern) stoecke und boegen" beschrieben werden. Die an
gesprochene neue Stadt lag wahrscheinlich wie die vor
mongolische Stadt innerhalb der Mauem im Stidosten
beim Bagdad-Tor. Daher ist moglicherweise das dazwi
schen 1iegende "alte Sch1oG" mit clem Qa~r al-Banat zu
identifizieren443 . Die Baugeschichte des Qa~r al-Banat

443 Kay Kohlmeyer Ln Khalaf - Kohlrneyer (1985) 161 und ia
Beitrag VI schlagt cinc andcrc Vertcilung der m den Benchten
von Rauwolff und Balbi crwiihnteo Gcbaude aufgrund der An
gaben yon Ainsworth yor. Kohlmeyer geht Yon cler Existcnz
dreier ycrschic.dencr Bcfestigungsanlagcn oder festungsartiger
Pataste aus. Die eioe Befestigung 1st fur Kohlmeyer die Zitadelle
in der Sudwestecke der Anlage yon ar-Rafiqa. Eine zweite Iiegt
fur ihn innerhatb der Mauem YOO ar-Rafiqa, dem Bencht von
Balbi zufolge. Eine drittc bcfestigte Anlage lokalisiert Kohl
meyer vor clem Siidosttor beim Grab yon UwaLs al-Qarani. Aller
diogs vermerkt er, daB sic archaologisch derzeit nieht naehweis
bar ist da von diescrn offenbar einst rnachtigen Bauwerk "dIe
letzten'Reste [ ...] abgetragen worden (S. 161)" seien. Drci Ar
gumentc fuhrt Kohlmeyer fur diescs Bauwerk an. Erstens, ewe
Ortsbestimmung bei Ainsworth, der Un Jahr 1836 au6crhalb der
Mauem im Siidosteo die Ruine einer sara:zeo.isehen Burg geschen
haben will. Da Ainsworth aber bei seiner soost schr dctailreichen
Beschreibung der Ortschaft den damals noch weithin sichtbaren
und markanten Zitadelleohugel im Siidwesten der Stadt mcbt er
wiihnt vennutc ieb daO eS sich bei Ainsworths Beschreibung urn
eine Verwechslung'von Siidosteo und Siidwestco handelt. Kohl
meyer sc1bst sieht iihnlicbe Scbwicrigkciten aueh bei ein.er ande
ren Lokalisierong von Ainsworth. Der Fncdbof, den Amsworth
erwaMt, kann meht die beschriebcne Lage haben (S. 161). Das
zweite Argument Kohlmeyers fur die osmanische Palastanlage
beim Grab des Uwais entstammt der unterschiedhehco Interpre
tation von Rauwolffs Text. Rauwolffs "altes SchlofJ" ist jones,
das ,,zwischen diser und der newen Stall Jigf'. Kohlmeyers Argu
mentation hangt ebenso von da Bestinunlmg yon ..disey'· und
der "newen Stalt' , abo Kohlmeyer sieht ar-Raqqa/Kallwikos als
die alte Stadt und ar-Riifiqa als die neue Stadt an. Daher Yerortct
er das alte Sehlol3 dazwisohen, eben beUn Grab des Uwais ai
QaranT. Rauwolff beschreibt folgcndermal3cn die La~e dieser
ncuen Stadt: ,,Dise Sla(( isf schlecht erbawet/ und mit mauren
ubel venvarel; auch ist die ers// nach der ai/en Stall abgang und
verhoergung/ dahz'n gese/z/ worden! welche zuvor underhalb auff
der nijnin gelegen! wie dann darvon noch die alie zeifallne
S/a((mauren verhanden! die neben anderen gemaurlen stoecken
und boegen! da sie ges/andenl zu sehen. Under anderen siehl
noc;' sonderlich ein senr alte und hohe Behausung [... J". Kohl
meyer bezieht diese letzte Passage auf ar-RaqqaIKallinilcos. Sem
Hauptargurnent bestcbt darin, daB die alte Stadt "underhalb",
oach seioem Verstiindnis fluflabwiirts gclegco haben mull Ob
dies aus dem einen Wort zu folgero ist, bleibt fraglieh. Jc.denfalls
ist aufgrund des lcieht abfallenden Gelandes die Vcrsamm.1ungs
moschcc gegeniiber dem Qa~r al-Banat und clem Gcblct hinter
dem Bab Bagdad "auff der hohin gelegen". Die ,,hohe behau
sung" bezieht Kohlmeyer folglich niebt auf das Minarctt von ar
Riifiqa, sondem auf das quadratische Minarett von ar-Raqqa. DIe
,,sfoecke und hoegen" sieht er als Teil der alten Stadtmauer von
ar-RaqqaIKallinikos an. Folgt man Kohlmeyers lntcrpretahon, so
muO Rauwolff die noeh heute eindrucksvolle Ruine der Ver
sammllmgsmoschee in ar-Rafiqa in seiner Beschreibung giinzlich
ubergangcn habeo. Die von Rauwolff oben bcschriebene Raurn
situatiun laflt sich aber ebenfalls auf das Innere der Stadt ar
Riifiqa beziehcn. Die ,,s/oecke und boegen" musscn dem Text zu
folge o.ieht unbc.dingt als Teil der Stadtmauer gedcutct werd~,
sondem konnen separat danebcn gestanden baben. DIe heuhge
Raumsituation laBt es als wahrscheinlieb erscbeinen, dall es slcb
urn die Arkadcopfeiler der Versaromlungsrnoscbcc ~ ar-~fiqa
handelt, gcnauso wie die ,,hohe behausung" das domge Mioarett
meinen kann. lch nehme daher an, dan Rauwolff bel der Ver-

geht mindestens in die zangidisch-ayyiibidische Zeit
zuriick. Eine Nutzungsphase des Gebaudes wahrend cler
zweiten Halfte des 10./16. Jahrhunderts ist nachgewie.
sen. Kassem Toueir berichtet von einer datierte Tuschin
schrift aus dem Jahr 974/1566-7, die sich im Qa~r a1
Banal befand444

• Noch Ainsworth im 19. Jahrhundert be
schreibt den Qa~r al-Banat als die "Hauptruine" im
Stadtinneren. Der Qa~r wurde dann, Ende des 19. Jahr
hunderts, als Steinbruch verwendet.

Eine Bauinschrift von Sultan Sulaiman445 , die Ende
des 19. Wld Anfang des 20. Jahrhundert sekundar tiber

saromlungsmoscbcc von ar-Riifiqa das Zeotrum der alten zerfal
keen Stadt gescben hat. Die neue Stadt lag fur ihn voIW"iegend
im SLidosten belm Bagdad-Tor. Bei der Ausdehnung dcr Ruine
von ar-Rafiqa ist cs gut vorstellbar, daB der stidtische Zusam
mcnhang zwiseben den verfallcuen Gebauden bei der Mosehee
\lJ]d der osmanisehen Sicdlung Un Sudosteo abgensscn war und
sic Rauwolff als zwci ncbeneinander liegende Ortschaften wahr
nahm. Die Eotfemung zwischen der Versammlungsmoschcc unci
eincrn Sicdlungskern Un Siidosten betriigt clwa 750 m. Zwischen
dicscn beiden Lokalitiiten lag tatsachlieh ein in osmanischer Zeit
genutztes ScWoB, der Qa~r ai-Banal (s.o.). Kohlmeyers drittes
Argumcot fur cine palastartige Anlage beim Grab des Uwais al
Qaraoi ist cine Inschrift aus der Zeit Sultan Sulaiman Qanfulis,
die voa der NeuerricbluDg einer Zitadellc (qal 'a) und eines Hei
ligtums (ramm) spncht (siehe Beitrag VIn voo C.-P. Haase, S.
100 Nr. 4). Diese lnschrift befand sich im spaten 19. und friihen
20. Jahrhundert in Sekundiirvcrwcndung am Grabbau Uwais al
Qaranis. Kohlmeyer geht davon aus, dafl die Ioschrift nicht aus
andercn Arenlen der weitlaufigcn Stadtruine dorthin verbraeht
wurde, sondero sich schon zuvor in der Niihe des Grabes befun
den babe. Somit sci mit dem Heiligtum (haram) das Grab Uwais'
gemeint und mit der Erwahnung der qat 'a die archaologisch bis
lang noch nicht nachgewiescnc Zitadclle. Fiir die Priimissc dicses
Argumentes, der Identifi:z.ief1Ulg voo haram mit einem Grabge
baude und bier Un spcziellen Fall mit dem Grab von Uwais, gibt
es jcdocb keincn Parallele. Es kann auch ein anderer Ort und
kein Heiligcngrab damit gcmeint sein. Gegen die Existcnz einer
Schlol3anJage (qal 'a) beim Grab Uwais al-QararUs spricbt aucb
der Befund, der sich aus den franz6sischen Luftbildcrn des
Jahres 1936 ergibt. Sic zeigcn in der Region des Grabbaus kei
nerlei Spuren eiDer AllIage mit starkern militariscbcrn Vcrteidi
gungscharakter, soodero our eiefachc, r=te Geh6ftc auf ebe
oem Grund, wie sic fur das Euphrattal typiscb sind. Es ist un
wahrscheinlich, dall dicse gro[lziigigen Hofanlagcn mit kleincm
Einraum-Lehrozicgelbaus cine Palastanlage aus osrnanischer Zeit
vollig rum Verschwinden briDgen, wie es Kohlmeyer annebrnen
muB. Damit mull abcr cine wic auch imrner geartete Bebauung in
osrnanischcr Zeit nicht ausgesehlosscn werden, dean bei einer
Soodage in der Niihc des Grabmals Yon Uwais fand Kohlmeyer
in einer Rollkicscllage cine osmaniscbe Scherbc; Khalaf 
Kohlmeyer (1985) 139 f. Kohlmeyers Hypothese einer vcr
schwundenen Zitadclk beim Grab des Uwais wirft noch weitcrc
Fragco nach der grundsatzlichen Plausibilitiit ciner sol~hen An
nahme auf. Die Osmanen outzten - wie Rauwolff schrelbt - den
Mauerriog voa ar-Riifiqa zur Verteidigung und Sichef1Ulg sowie
die intramuros FreiOiichen als Truppeniibungsplatz. Aus strate
gischen Uberlegungen crscheint es unwahrseheinJicb, daB die
OsmaneD eLn Schlo[l auf emcr Freiflache bauten oder erneuertcn,
das in keiner baulichen Verbindung roit dem Befestigungsring
von ar-Rafiqa stand, wiihrcnd cs strategische Hoben wie den
Zitaddlcnhiigel und den Tall al-Bl'a gab, die sich besscr fur oeue
militansche Einriehtungen eigncten.

444 Toueir (1985) 307 f. und Tar. 82d.

445 Die Inschrift war naeb Bell (1911) 56, und Herzfeld, Sarre
- Herzfeld (1911-1920) n, 350, am Mausolewn des Uwais al-
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dem nordlichen Eingang an dem Grabbau von Uwais al
Qarani angebracht war, spricht von der Restaurierung
oder Neuerrichhmg446 einer Zitadelle und eines Heilig
turns (gaddada hagihi al-qal'a wal-baram) (Taf. 21.1).
Urn welches Heiligtum es sich handeIt, ist noch unge
kHirt447. Mit der Qal'a lassen sich im Gelande nur die
beiden schon oben erwahnten Gebaudegruppen identifi
zieren, entweder der Bereich der ayylibidischen Zita
delle in der Siidwestecke oder der Qa~r al-Banat. Ains
worth im Jahr 1836 berichtet von einer Bauinschrift, die
er auf der Burg gesehen haben will, die von einer Re
staurierung Sulaimans berichtet. Diese ist vermutlich mit
der noch vorhandenen lnschrift identisch und bezieht
sich damit auf die Zitadelle in der Siidwestecke448 •

Der Reisende Ainsworth berichtet im Jahr 1836 noch
von einem weiteren Baukomplex intra muros am siidost
lichen Tor, in denen er die Ruinen einer Karawanserei
sehen will. Auf den schon erwahnten Luftbildern lal3t
sich dieser Komplex mit einer quadratischen, etwa 25 x
25 m grol3en Anlage mit Innenhof identifizieren. Wann
dieser auf den Luftbildern erkennbare Komplex erbaut
wurde und welche Funktionen er hatte, ist unbekannt449.

Evliya Celebi macht fUr ar-Raqqa und die umlie
gende Region noch einige Bemerkungen iiber die No
maden und iiber die Landwirtschaft. Zu seiner Zeit,
Mitte des I 1./17. Jahrhunderts, stand ar-Raqqa unter der
Verwaitung eines Ofliziers im Rang eines Subasl. 1m

Winter 1059/1649 fand Evliya Celebi ar-Raqq~ und f:lar
ran von arabischen Beduinen (urban) verwiistet vor. An
anderer Stelle berichtet er, daB nicht nur Araber, sondern
auch Turkrnenen (urban-u turkuman) die Gegend vor
kurzem verwiistet hiitten450 . Die nomadisierenden Ara-

Qarani angebracht; jetzt ist sic im Archiiologischcn Museum der
Stadt ausgestellt. Khalaf - Kohlmeyer (1985) 160, Tafel 47b.
Beitrag Vll1 von C.-P. Haase, Nr. 4. C.-P. Haase bringt die 1n
schrift mit dem osmanisch-~afawidisehenKrieg im Jahr 1553 in
Zusammenhang. 1m Veriauf der Kriegsereignisse iibcrschritt
Sulairnan QanUni bei al-Bira den Euphrat; Alberi, Rclazione,
240, 246 f. Jcdoch aufgrund der permancntcn Besatzung von ar
Raqqa durch einen ~angaq-Beg ist cine direkte Beziehung dieser
Baumaf3nahrne mit dem Fcldzug Sulaimans nicht zwingcnd.

446 Nach Max von Berchem (1922) 301 kann gaddada seit der
MamlUkenzeit auch ,,neu errichten" im Sinne von anSa 'a heif3en.

447 Zur Ansicht Kohlmeyers, daf3 es sich auf den Grabbau von
Uwais al-Qarani sclbst bezieht, siehe Anm. 445 und 443.

448 Ainsworth (1888) 288; auch bei Khalaf - Kohlmeyer (I 985)
158 und Beitrag VI. Bei der von Ainsworth angegebenen
Jahreszah1 1090/1679-80 der Inschrift handclt es sich aus
bistorischen GrUnden um einen LesefeWer.

449 Rauw~lff, Beschreibung, 164-174, insb. 165; Balbi, Viag
gio, 76 f. Ubersetzungen dieser beiden Texte auch bei Khalaf 
Kohlmeyer (1985) 151-154 und unten in Beitrag VIII. Ainsworth
(1888) 288 auch bei nach Khalaf - Kohlmeyer (1985) 151-158,
vgl. auch 159, 171. Sacbau (1883) 242.

450 Evliya Celcbi, Sey~at-name I, 186 ('urban); m, 162
('urbiin-u turkumiin); iibers. Bugday, 73. Meinecke, al-Ra~a,

ber und Turkrnenen schlugen ibm zufolge in ar-Raqqa
ihr Winterlager auf und im Sommer ware die Stadt ver
lassen gewesen. Die Obst- und Maulbeerbaume (baglan
dud bageeleri) wiirden verwildern. Und der Pasa in ar
RuM' wiirde die Weidepacht (o.t/aq haqqz) von Turkrne
nen451 und Arabern einziehen. Die ganze Provinz ar
Raqqa/ar-Ruha', das heillt die Diyar Mu<;lar, finanzierten
zu seiner Zeit 3 zi'amet Ge 20 bis 100 Tausend aqce)
und 132 tiinar-Lehen Ge unter 20 Tausend aqce). Evliya
Celebi berichtet fernerhin vom Anbau von Maulbeer
baumen (dut) und der Seidenproduktion in der Region
des Balil].-Tales452 . Abii Bakr ibn Bahram ad-Dimasql
(gest. 1102/1691) berichtet in seiner Erganzung zur Uni
versalgeographie des Kiitib Celebi, daf3 ar-Raqqa in Rui
nen lage, aber dal3 es reiche Obstgarten beherberge453.

Die Inschrift vom Vii I-Qatda 1094/0kt.-Nov. 1683
(C.-P. Haase, Beitrag VIII, liD f. Nr. 58) zeugt dagegen
von Bauaktivitiiten und einer administrativen Bedeuhmg
von ar-Raqqa im 11./17 Jahrhundert.

10. Ar-Raqqa im 19. und 20.
lahrhundert

Die moderne Geschichte des Ortes beginnt im Jahr
1864/1865. Zuvor gab es vielleicht schon einen (tempo
raren) Siedlungsplatz. Ainsworth traf im Jahr 1836 einen
"Mullah" an454 . Seit dem Ende der fiinfziger Jahre des
19. Jahrhunderts bemiihten sich die WailS von Aleppo,
das nomadische Euphratgebiet wieder osmanischer Kon
troIIe zu unterwerfen. Iurayya Pasa ibn tU!miin Pasa al

Kurkgl, der Gouverneur von Aleppo, fiihrte im Rabit 11

Gumada II 128l!September-November 1864 eine er
folgreiche militiirische Expedition entiang des Euphrat
durch. Infolge dieser Expedition wurde ein Militiirposten

spricht falschlichcrweise von Kurden und Turkrnenen unter Be
rufung auf Evliya Cclebi.

451 Heute leben Turkmcnen zwiscben Tall Hammam und SIUk;
Habannakeh (1972) 103. Eigener Besuch Au~st 2001.

452 Die 6rtlichkeit der Seidenproduktion, die Evliya Celebi,
Seyal;1at-name ill, 162; iibers. Bugday, 75, erwiihnt, ist geogra
phisch nicht bestimmbar. Er bericbtet, da/3 sechs Stunden siidJich
von ar-Raqqa bci einem Sec, den er bilk nennt und der vom Bali!)
gespeist wird, bcduinische Araber, die man Fisch-Araber nannte
(semek 'urbam), Seide produzierten und nach ar-Ruha' lieferten.
Bei einer fast gleichnamigen Ortlichkeit in Nordsyrien wird
aufgrund der Etymologie cine morastige Landscbaft vermutet,
cine Landschaftsformation, wie sic auch in der Niihe von ar
Raqqa hiiufig vorkommt. Mog1icberweise irrt sich Ev1iya Cclebi
in der Himmclsricbtung. Nordlich von ar-Raqqa gab es einen
Sec, den Sachau (1883) 238 Gol-Basi nennt. Oppenheim (1939
1968) I, 208, 307, identifiziert die Semekiya mit der noch heute
in der Region ar-Raqqa lebenden Al Bu Sa'ban.

453 Evliya Cclebi, SeyaI:Jat-name I, 186 (Zcrstorung durch Be
duinen), 193, 199; m, 147-150, 162; iibers. Bugday, 38, 43-47,
73-75; Abu Bakr, Ergiinzung, 444. Birken (1976) 200, 202.

454 Ainsworth (1888) 288; Khalaf - Kohlmeyer (1985) 155.
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in der Sudwestecke der 'abbasidischen Stadtruine von
ar-Rafiqa eingerichtet. Einige Graber der bei ~iftm

gefallenen Prophetengenossen auf clem friihislamischen
Friedhof willden restawiert. Vier Heiligengraber gab es
Ende des 19. Jahrhunderts. Sie zeigen das Weiterleben
aber auch die Ncubegriindung lokaler Traditionen. Das
bekannteste Grab ist dasjenige des Uwais al-Qarani vor
dem Bab Bagdad, dessen Restaurienmg oder Erbauung
im Jahr 1281/1864-5 dillCh eine Inschrift bezeugt ist
(Abb. 15.1 21.2)4)). In der Niihe clavon befand sich das
Grab des Ubaiy ibn Ka'b456 , das nach einer Inschrift, die
Sachau noch sah, im Jahr 1286/1869457 entstand (Abb.
16.1). Die klassische Literatur zeigt keine Beziehung
von Ubaiy ibn Ka'b zu ar-Raqqa auf. Das drit1e Grabmal
wurde Ende des 19. Jahrhunderts Jahrhunderts als dasje
nigc eines Yahya al-Garib bezeichnet. Es lag nordwest
lich des Minaretts von ar-RaqqaIKallinikos und war
schon zu Sachaus Zeilen halb verfallen (Taf. 16.2
17.1 )458. Auch bei bei der historisch nill schwer zu fas
senden Person des Ya1:lya aI_Gan'"b459, YaJ:1ya, der Fremd
ling, kann es sich w-n eine neuere Benennung handeln.
Herzfeld neool als erster in der Literatill die lokale Deu
tung des Grabmals als dasjenige des 'Ammar ibn yasir.
Max von Oppenheim ist die Ruine nur wenig spater
noch als das des Ya~ya gezeigt worden460. Auch diese
Deutung des Grabes als das des 'Arnmar ibn Yasir kaoo
neu sein. Harawi kenot das Grab des tAmmar ibn Yasir
auf dem Friedhof westlich von ar-RaqqaIKaJlinikos, also
in anderer Lage46l . Aile drei Graber, das des Uwais al
QaranJ, Ubaiy ibn Katb und des 'Ammar ibn Yasir, wur
den 1988 in einem monw-nentalen schiitischen Pilger
zentrum iranischen StiIs zusammengefaJ3t. Seit dem Jahr
1994 ist der Ort noch immer eine monurnentale, ver
wittemde Bauruine mit lokalem PilgerverkehJA62.

455 Sachau (1883) 243; Ababsa (2002) 658; Haase. vm, Nr. 4.
456 Ubaiy ibn Ka'b starb zur Zeit des Kalifatcs von 'UjnliW

(reg. 23-35/644-656). Ibn Sa'd, Tabaqiit IIII2, 59-<>2; Ibn J:{agar,
Tah4"ib I, 187 f. Sachau (1883) 243 auch bei Khalaf - Kohlmeyer
(1985) 160; Sarre - Herzfeld (1911-1920) I, 156 f; II, 350.
Ubaiy ibn Ka'b hat naeh den genannten Biographicn keine Be
4iehung zu ar-Raqqa; auch wird er von al-Qusairi nicht clWiihnt.
MoglichelWeisc handclt cs sich bierbei urn cine lokale Ver
wecbslung mit Ubaiy ibn Qais, der zwar auch nicbt von a1
Qusair"i und al-Haraw"i genannt wird. der aber bei $iffin fid;
Taban II, 3310; iibers. Hawting, 58.

457 Vermutlich wurde dieses Grabmal von Oppenheim abge
lichtet; Oppenheim (1911) 35. Nr. S.1.39. Oem Bewuchs der
Umgebung nach zu urtc:ilcn, lag dic:ses iiberkuppelte Mazar sud
[ich von dem des Uwais a1-QaranI. Obcrhalb des Eingangcs ist
cine Niscbe, die eine Inschrifientafel enthaltcn haben kOonte.

458 Sachau (1883) 243. Vg!. c.-P. Haase, Beitrag VITI, Nr. 3.
459 Siehe oben S. 18 und Anro. 1II.

460Sarre - Herzfeld (1911-1920) 1,157; II, 350. Oppenheim
(1913) VII, 0130 und 0131 (Bildunl.crschrifien).

461 Harawi, Ziyanit, 62.
462 Ababsa (2002).

Noch vor 1864-5, der eigentlichen Wiederbegriin
dung von ar-Raqqa, hatte ein 'Ali Aga ibn Isma'i1 Aga
im Jahr 1252/1836-7 geman einer Inschrift im Hof cler
VersanunlWlgsmoschee von ar-Rafiqa ein kleines Kup
pelgrab restauriert, das als Grab des Wabi~a ibn Ma 'bad
al-Asadibekannt ist (Ta£. 11.1 )463. Etwa im Jahr der Re
staurierung, 1836, besuchte der Brite W. F. Ainsworth
ar-Raqqa und nennt das Minarett neben dem Grabbau als
das des "Shaikh Awaba"464. Es handelt sich wahrschein
lich w-n einen H6rfehler Wlcl ein MiJ3verstiindnis. Ahn
lich auch Sachau. Er nenot als Namen des Grabbaus Bab
Essinn; doch auch mer scheint eine Verballhomung oder
Horfehler von "Wabisa ibn" vorzuJiegen, da Bab as-Sinn
nirgendwo sonst belegt isf'6s. Die Angabe als Wiibi~a ibn
Ma 'bad al-Asadi deckt sich nicht mit den historischen
Quellen zum Grab des Wabi~a (5.0. S. 18). Auch in der
Ruine des Qa~r al-Banat wurden nach der Einrichtung
des osmanischen Militiirpostens Rawne wiederherge
stellt466.

1m Jahr 1878 reiste die Englanderin Anne Blunt von
Aleppo nach Dair az-Zfu. Sie setzte mit einer Fahre uber
den Euphrat nach ar-Raqqa. Sie fand nur ein paar Zelte
aber keine festen Hauser VOT. Sie wurde dart vom osma
nischen Qa'immaqam. empfangen467.

In der Folge der Tschetschenienkriege Russlands
kam es ab den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts zu
einer Ansiedlung von tschetschenischen Fluchtlingen
(Ta£. 18.1 )468 in der Gazlra, die ein Gegengewicht zu
den Arabem und Kurden der Region bilden soilten.
Hauptkolonie der Tschetschenen wurde Ra's aI-'Ain.
Einige dieser Tschetschenen dienten jedoch auch in clem
Militiirposten von ar-Raqqa. Nachdem ar-Raqqa zu
nachst bei dem neu eingerichteten liwti ~ ez-Ziir belassen
worden war. kam es daoo unter die Verwaltung des
Wilayat J:Jalab. Seit 1303/1885-6 wurde es als qaflii~(Di

strikt) ar-Raqqa gefuhrt469 . 1m Jahr 1885 gab es in ar
Raqqa ungefahr 50 Hauser und im Jahr 1898 waren es
zwischen 100 bis 200. Am Anfang des 20. Jahrhunderts
kam es emeut zu einer Auswanderungswelle aus clem

463 Gertrude Bell (191 1) 56 wurdc erriililt, daO es sich wn das
Grab von Yahya al-Barmaki bandeln solie; hicr handelt es sich
waMscheinlicb wn cine Vcrwccbslung mit dcro des Ya/:Jya al
Ganb. Sarre - Herzfeld (191l-1920) I, 157. Moglicbcrwc:isc
handelt es sich bei 'Ali Aga ibn Ismii'il Aga urn den Sohn von
Ismii'il, den Ainsworth im Jahr 1836 als Mullah odcr Geistlichen
vom Stamm der Rammal Dar bezeichnet; Ainsworth (1888) 288;
auch in Khalaf - Koblmcycr (1985) 158. Auch ,,Ramroal Dar"
diirfte cin nicht mehr zu rckonstruierender Harfehler sein.

464 Aiosworth (1888) 284-288.
465 Sachau (1883) 242; Khalaf - Kohlmeyer (1985) 159.
466 Touc:ir (1985) 308.
467 Blunt (1879) 1,93-97. Besuch in ar-Raqqa am 13. 1. 1878.
468 BenningsCD. A.: Cc:cc:ns. In: EI7 H, 18 f.
469 Hartmann (190 I) 40 f.
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russisch besetzten Kaukasus in das osmanische Reich. In
den Jahren 1905-6 wurden 47 Familien von Kabarday
Tscherkessen in ar-Raqqa angesiedelt; weitere folgten
spater. Die osmanischen Beh6rden wiesen ihnen west
lich der Zitadelle extra muros Grundstiicke fur ihre Hau
ser zu; ihnen wurde Ackerland, Ochsen, ein Pflug und
Saatgetreide gegeben. Oem FUhrer der Gruppe, Talustan
Anzor, wurde als Geschenk ein Steinhaus gebaut, ver
mutlich aus 'abbasidischen Spolien. Herzfeld berichtet
fur das Jahr 1907, daJ3 die 6konomischen Grundlagen
der Bev61kerung von ar-Raqqa aus dem Handel mit den
Beduinen, dem Siillholzanbau zwischen ar-Raqqa und
Tall Zaidan, Raubgrabungen und dem Antikenhandel be
standen. 1m Jahr 1912 lebten ungeflihr 300 Familien in
der Stadt, die auJ3er dem Militarposten inzwischen eine
Moschee, einen kleinen Bazar, ein Cafe, eine Post- und
Telegraphenstation und die Niederlassung einer Siill
holzkompagnie - westlich der Zitadelle gelegen - beher
bergte470. Nach dem ersten Weltkrieg fhichteten auch
armenische Familien nach ar-Raqqa471 .

1m Jahr 1920-1 wurde ar-Raqqa Zentrum einer Be
duinenherrschaft, die "Daulat l:Iagim" genannt wurde.
1m Juli 1920 hatten franz6sische Truppen Aleppo und
Damaskus eingenommen und dem arabischen K6nig
reich von Faisal ein Ende gesetzt. Die politische Zukunft
der Araber ~d auch der Stamme in der Gazira war un
entschieden. Notable aus ar-Raqqa und ehemalige Mit
glieder von Fai~als Regierung taten sich mit dem ambi
tionierten Beduinen-Saig l:Iagim ibn MuJ:!aid472 von den
Wuld, einem Unterstamm der Fid'iin473 , zusammen. Sie
proklamierten in einer langeren Erklarung, welche Ideen
des arabischen Nationalismus widerspiegelte, am 10.
August 1920 in ar-Raqqa einen eigenen Staat. Es dauerte
iiber ein Jahr, bis die Franzosen nach einem komplizier
ten diplomatisch und militarisch gefiihrten Krieg am 12.
Dezember 1921 die Unterwerfung von l:liigim erreich
ten.

Am 4. Juli 1941, nach dem Zusammenbruch der fran
z6sischen Vichy-Regierung, erlebte ar-Raqqa zum bis
her letzten Male einen Beduineniiberfall. Die Al 'Ala"

470 Sarre - Herzfeld (1911-1920) I, 156f; II, 359. Creswell
(1940) 40, irrt in der Lokalisierung des Tscherkessendorfes intra
muros. Lewis (1987) 28 f., 36, 96-104. Diese Fabrik ist deutlich
auf den Luftbildem aus dem Jahr 1936 zu erkennen. Zu ver
scmedenen Expeditionen, die ar-Raqqa beriihrtcn, ohne fur den
hiesigen Beitrag relevante Informationen hinzuzufiigen: Der
Reisebcricht der Baronin Doris v. Gerstdorf (1865), die ihrcm
Mann nach Dair az-Ziir im Jahr 1865 folgte und die Mesopo
tamien-Expedition des Natwwissenschaftlichen Orientvereins in
Wien; Pietscbmann (1910).

471 Habannakeh (1972) 130.

472 Zu ibm siehe auch Oppenheim (1939-1968) I, Tafel 1.

473 Oppenheim (1939-1968) I, 76-78. Das Hauptweidegebiet
liegt bei 'Ain 'Isa am obcren Bali!]. Das Schweifgebiet reicht bis
zum Gabal Bisr.

<;lila474 und der Unterstamm Al Musa a?--?:affir475 griffen
den franz6sischen Posten an und pliinderten den Suq.
Kurz vor der Unabhiingigkeit Syriens bombadierte die
franz6sische Annee ar-Raqqa am 6. Juli 1945476.

Urn die Mitte des 20. Jahrhunderts zaWte die Stadt
etwas unter 5.000 Einwohner. Der Bau der eisernen
Euphratbriicke im Jahr 1942 durch britische Truppen
steht am Beginn einer neuen Entwicklung von ar-Raqqa.
Sie erlaubte eine bessere und schnellere Anbindung der
Stadt an das restliche Syrien477. In den funfziger Jahren
des 20. Jahrhunderts wurde Baumwolle als neues Pro
dukt eingefiihrt und entwickelte sich zur wichtigsten
Anbaupflanze neben Weizen und Gerste478 . 1m Jahr
1960 wurde ar-Raqqa wieder Hauptstadt eines gleichna
rnigen Gouvernorats (mufziiJ~a)479. Eine Stadtplanung
fur den schnell wachsenden Ort setzte im Jahr 1962
ein480. Wahrend 1960 ar-Raqqa 15.000 und 1970 40.000
Einwohner umfaJ3te, so erreichte sie unter anderem in
folge des Baus des Euphratstaudamms48I in den siebzi
ger Jahren und der landwirtschaftlichen GroJ3projekte im
Jahr 1981 einen Stand von 90.000 Einwohnern. 1994
waren es 160.000 und im Jahr 2000 nach Schatzungen
des Gouverneur etwa 190.000 Einwohner482. Die schnell
wachsende Handels- und Industriestadt iibertriffi am
Anfang des neuen Jahrtausends langst die Ausdehnung
der 'abbasidischen Stadt zu ihrer groJ3ten Bliite urn ein
vielfaches.

474 'Ayyiis (1969) 34 f.; Oppenheim (1939-1968) I, 210 f.

475 Oppenheim (1939-1968) I, 212, 214 Anrn. 20.

476 Zur politischen Geschichte ar-Raqqa.s: rabbal.), I'lam ill,
444-449 (Expedition von Turayya Piisa); Gazzl, Nahr II, 599 f.;
ill, 392 (Expedition von Turayya Piisa und neue Verwaltungs
glicderungen in der GazIra), 466 (Ansicdlung v.on -r:scherkc:ss'?Il)'
Oppenheim (1939-1968) I, 77-83 (Zu J:laglm Ibn Mu.I;1ald);
Wirth (1960) (Ansicdlung tscherkessischer Wehrbauc:m); 'Ugaill
(1965); 'AyyiiS (1969) 17-31; Habannakeh (1972) 43 f. (Bomba
dierung 1945); Khalaf (1981) 45-89 (soziaJe Glic:derung und
Daulat J:liigim, Angriff 1941); Lewis (1987) 148-154 (bcste Re
konstruktion der Ereignisse und der Chronologie der Daulat J:la
gim auf der Basis der arabischen und franziisischen Quellen). Zu
den in der Provinz ar-Raqqa lcbcnden Stiimmen vgl. Gazzl, Nahr
I, 477 f.; Ayyas (1969) 34-36; ihm fol81 Habannakeh (1972)
100--103. Rabo (1986) und Ababsa (2002) tiber die EntwickJung
von ar-Raqqa, insbesondere nach dem Bau des Euphratstau
dammes.

477, Ayyas (1969) 29, ibm folgt Habannakeh (1972) 130. Zu
dem sozialen Wandel in ar-Raqqa und der Provinz vgl. Khalaf
(1981) 90--125.

478 Habannakeh (1972) 47, 60 f., 66-75.

479 'Ayyiis (1969) 36 f.; Habannakeh (1972) 4.

480 Habbanakeh (1972) 131.

481 Zur Geschichte des Projektes Meyer (1984) 27 f. und
Mikael (1987).

482 Habannakeh (1972) 47,96,98, 129-135; Syrian Arab Re
public, Central Bureau of Statistics (Hrs~.): Statistical abstract
xxxvn, Damaskus 1984; Meyer (1984) lUsb. 48 f., 73-76; Hell
(1987) insb. 287; Ababsa (2002) 651.
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1. Quellenwerke

Die griechischen und lateinischen Quellenwerke, sofem sie nicht auch noch in anderen Beitragen Verwendung finden,
sind bibliographisch in clem Beitrag von Thomas Weber erfal3t.

Abu Bakr, Ergiinzung: Abu Bakr ibn Bahram ad-Dimasqi (gest. 1102/1691): Erganzung zu Katib Celebi (gest. 1069/
1657): Gihan-nurna, Istanbul 1145/1732.

Abu I-Fida>, Taqwim: 'lmad ad-Om Abu I-Fida' Isma'i1 al-Ayyijbi al-J:iamawi (gest. 732/1331): Taqwirn al-buldan. Ed
M. Reinaud - M. MacGuckin de Slane, Paris 1840, unveriinderter Neudruck, Beirut O.J. (ca. 1990).

- Yawaqit: AI-Yawaqit wa~-~arbfi tarib ljalab. Edd. MuJ:1ammad Kamal - Fali~ al-BakkUr, Aleppo 1410/1989.

Abu Finis, Diwan: Abu Finis al-J:iamdani (gest. 358/969): Diwiin Abi Firas al-ljamdani (320-358 h.) - Riwtiyat Abi
'Abdallah al-ljusain ibn ljiilawaih (300-370 h.). Ed. Sami ad-Dahhan: Le Diwan d'Abu Firas al-Hamdani, Bd
2,2. und 3. Teil, Beirut 1944.

Abu ~ama, Rauc;latain: Sihiib ad-Om (Abd ar-Ra~an ibn Isma(il, bekannt als Abu ~ama ad-Dimasqi (gest. 665/1267):

Kitiib ar-Rau~atainfi abbiir ad-daulatain an-nuriya w~-~alariya, 2 Bde., Kairo 1287-88/1870-1 (zitiert als I
oder II).
Ed. MuJ:1ammad J:iilmi MuJ:1ammad A~ad - M~ammad Mu?j.ara Ziyada, Band I, Teil I, Kairo 1957 (zitiert als
VI); Band I, Teil 2, Kairo 1962 (zitiert als V2).
Ed. Ibrahim az-Zabiq, 5 Bde., Beirut 1997.

Abu Tammam, Wahsiyat: Abu Tammam J:iabib ibn Aus (gest. 231/845): Kitab al-WahSiyiit wa-huwa al-barniisa ~

~ugra. Ed. 'Abd al- 'Aziz al-Maimani ar-Ragkiitl (Oa1]a>ir al- 'arab 33), 3. Auflage, Kairo 1987.
Abu Yusuf, tIarag: Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim ai-Ansari (gest. 1821798): Kitab al-ljariig. Ubers. E. Fagnan: Le

Livre de I'impot (Kitab el-Kharadj), Pans 1921.
Agapius, 'Unwan: AgabiyiIs (Ma~bub) ibn Qusj.anFn ar-Riirni al-Manbigl (gest. Mitte des 4.110. Jahrhunderts): Kitiih

al- Vnwim al-mukallal bi-Ja~a il al-bikma al-mutawwag bi-anwii)al-falsaJa. Ed. L. Cheikho: Agapius Episcopus
Mabbugensis, Historia Universalis (CSCO 65, Arab. 10), Leipzig 1912.
Ed. und iibers. A. A. Vasiliev: Kittib al- Vnwiin. histoire universelle (Patrologia Orientalis 8), Paris 1912.

Alben (Hrsg.), Relazione: Relazione anonirna del/a Guerra di Persia dell' anno 1553 e di molti altri Particolari. In:
Eugenio Alberi (Hrsg.): Relazioni degli Ambasciatori Veneti al senato, Serie III, Band 1, Florenz 1840, 193-269.

Anonymus, Bustin: Anonymus (verfaGt urn 592-3/1195-7): Bustan al-garni ~ Ed. C. Cahen: Une chronique syrienne du
VIc/XW Ie "Bustan al-jarni"'. In: Bulletin d'Etudes Orientales 1-8 (1937-1938), 118-158.

Anonymus, Medicines: Anonymus (2.-7./8.-13. Jahrhundert). Ed. E.A.W. Budge: The Syriac Book of Medicines, 2
Bde., London 1913, unveranderter Neudruck Amsterdam 1976.

A?ma'i, TariQ: 'Abd ai-Malik ibn Quraib al-A?ma'i (gest. 217/833): Tiirib al- ~rab qabla ai-Islam 'an nusba kutibat 'am
243 h. bi-bat! Ya 'qub ibn as-Sukait. Ed. MuJ:1amrnad J:iasan Al Yasin, Bagdad 1379/1959.

Azdi, Tari1): Abu Zakariya Yazid ibn Muhammad ibn Iyas ibn al-Qasim al-Azdi (gest. 334/945): Tar/I) al-Ma~il. Ed.
'Ali Habib, Kairo 1387/1967.

'AzImi, Tan1].: MuJ:1ammad ibn (Ali ibn MuJ:1ammad ibn ~ad ibn Nizar AbU (Abdallah, bekannt als al-'A~imi (gest.
556/1161): Tar/b ljalab. Ed. Ibrahim Za'rCrr, Damaskus 1984.

Azraqi, Al)bar: Abu 1-Walid MuJ:1ammad ibn 'Abdallah al-Azraqi (gest. 219/834-5 oder 222/836-7): Kitab Abbiir
Makka. Ed. Ferdinand Wiistenfeld: Geschichte und Beschreibung der Stadt Mekka von Abul-Walid Muhammed
ben Abdallah el-Azrakl, Leipzig 1858.

Bam, Mu'gam: Abu (Ubaid 'Abdallah ibn 'Abd al-'Aziz ibn Abi MU$'ab al-Bakri al-Wazir (gest. 487/1094): Kitiib
Mu gam rna ista gam. Ed. F. Wiistenfeld: Das geographische Worterbuch des Abu (Obeid 'Abdallah ben 'Abd el
'Aziz el-Bekri, 2 Bde., Leiden 1876, 1877.
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Bam, Mu'gam: Ed. Mu~taIa al-Sakka', Kairo, 4 Bde., 1945-1951.
Balaguri", FutUl:t: Abu 1-'Abbas AJ:unad ibn Ya~ya ibn Gabir al-Balaguri" (gest. 279/892): Kitiib FutU~ al-buldiin. Ed. M.

1. de Goeje: Liber Expugnationis Regium, Leiden 1866, unveranderter Neudruck 1968.
- Ansab: Ansiib al-aira! Band III. Ed. 'Abd al-'Azi"z ad-Diiri", Wiesbaden 1978. Band V. Ed. S. D. F. Goitein, Jerusa

lem 1936. Band V. Ed. Jl:1san 'Abbas, Beirut 1996. [Band V in der Jerusalemer Edition und in der Beiruter Edi
tion sind unterschiedliche Abschnitte des Gesamttextes]. Band VI B. Ed. I:Jali"l 'Mamina (The Max Schloessinger
Memorial Series 7), Jerusalem 1993.

Balbi, Viaggio: Gasparo Balbi (gest. 1621 oder 1625 n.Chr.): Viaggio dell'Indie Orientali di Gasparo Balbi, Gioielliero
Venetiano. Nelquale si contiene quanta egli in detto viaggio ha veduto per 10 spatio di 9 anni consumati in esso
dal 1579 fino al 1588. Con la relatione de i datij, pesi, & misure di tutte Ie CittA di tal viaggio & del governo del

Re del PegU & delle guerre fatte da lui con altri Re di Auua & di Sion. Ed. in: O. Pinto (Hrsg.): Viaggi di C. Fre
derici e G. Balbo aile Indie Orientali, Rom 1962.

Barhebraus, Chronicon: yul:tanna Abu I-Farag ibn al- 'Ibn, bekannt als Barhebraus (gest. 688/1289): Ma!st!2.iinu! za!2.ne 
Chronicon Syriacum. Ed. und Ubers. E. A. Wallis Budge: The Chronography ofBar Hebriius, 2 Bde. In 3 Teilen,
Amsterdam, London 1932, unveriinderter Neudruck 1976.
Chronicon Ecclesiasticum: Ma!st!2.iinu! za/2ne - Chronicon Ecclesiasticum: Ed. und Ubers. J. B. Abbeloos - T. 1.

Lamy: Gergorii Barhebraei ehronicon ecclesiaticum, 3 Bde., Leuven 1872-1877.
Benjamin von Tudela: Binyami"n Ben yona(gest. nach 1168) S,efer ha-massii 'Ot. Ed. und Dbers. Marcus Nathan Adler:

The Itinerary ofBenjamin ofTudela , London 1907.
Dbers J. P. Baratier: Voyages de Rabbi Benjaminjils de Jona de Tudele en Europe, en Asie et en Afrique, depuis
l'Espagnejusqu'a la Chine: 6u I'on trouve plusieurs choses remarquables concernant I'histoire et la geographie
et particulierement l'etat des juifs au douzieme siecle, 2 Bde., Amsterdam 1734.
Dbers. Hans Peter Riiger: Syrien und Paliistina nach dem Reisebericht des Benjamin von Tudela (Abhandlungen
des Deutschen Palastinavereins 12), Wiesbaden 1990.

Bi"runi", Alar: AbU ar-Rail,lan Mul:tammad ibn AJ:unad al-Bi"riini al-I:Jwarizml (gest. 440/1048): AI-Aliir al-biiqiya 'an al
qUrUn al-biiliya. Ed. E. Sachau: Chronologie orientaliseher Volker von ai-Beron!, Leipzig 1878.

Bul:tturi", Di"wan: Abu 'Ubada al-Wali"d ibn 'Ubaid ibn YaJ:1ya al-Bul:tturi" (gest. 284/897): Diwiin al-Bu~turi. Ed. l:Ianna
al-Fal].iiri", 2 Bde., Beirut 1995.

Chronicon 724: Chronieon miscellaneum ad annum domini 724 pertinens. Ed. E. W. Brooks. In: Chronica Minora 2,
(CSCO 3), Leuven 1905,77-238; Ubers. (CSCO 4), Leuven 1955,61-180.

Chronicon 775: Chronieon Anonymum, Pseudo-Dionysianum vulgo dictum. Ed. I. B. Chabot, Band I (CSCO 91), Leu
yen 1927; Band II (CSCO 104), Leuven 1933.
Ubers. I. B. Chabot (CSCO 121), Leuven 1949; R. Hespel (CSCO 507), Leuven 1989.

Chronicon 813: Fragmenta ehronici anonymi auetoris ad A.D. 813 pertinentia. Ed. und Dbers. E. W. Brooks. In:
Chronica Minora 2 (CSCO 5) Paris 1905, 243-260; Ubers. (CSCO 6), Paris 1907, unveriinderter Neuabdruck
Leuven 1960, 185-196.

Chronicon 846: Chronicon anonymum ad annum domini 846 pertinens. Ed. E. W. Brooks in: Chronica Minora 2
(CSCO 3), Leuven 1904, 157-238; Ubers. (CSCO 4), unveriinderterNeuabdruck Leuven 1955,121-180.

Chronicon 1234: Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens, I, praemissum est Chronieon anonymum ad A.D. 819
pertinens. Ed. und iibers. I. B. Chabot (CSCO 81), Leuven 1920; Band II (CSCO 82), Leuven 1916; Ubers.
(CSCO 109), Leuven 1937; A. Abouna (CSCO 354), Leuven 1974.

Chronicon Edessenum: Chronicon Edessenum. Ed. und iibers. E. Guidi. In: Chronica Minora 1 (CSCO 1), Leuven
1960,1-13; Ubers. (CSCO 2), Paris 1903, unveriinderterNeudruck Leuven 1907,3-11.

Ed. und iibers. 1. S. Assemani: Bibliotheca Oriental is Clementino-Vaticana I. De scriptoribus Syris orthodoxis,
Rom 1719,387--417.

Ubers. A. F, Pfeiffer: Joseph Simonius Assemanns orientalische Bibliothek oder Nachrichten von syrischen
Schriftstellern I, Erlangen 1776, 126-144.
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l)ahabf, Tarig: Sams ad-Dill Abu 'Abdallah Mill:tammad ibn Al)mad ibn 'Upnan ibn Qaimaz ibn 'Abdallah ag-l)ahabi
at-TurkwnanI (gest. 746/1345-6): Tiirfb a/-Is/am wa-.tabaqiit al-maiiihir wal-a1iim 181-190,301-320,321-330,

351-380,381-400,401-420,421-440,441-460,471-480,481-490. Ed. 'Umar 'Abd as-Salam Tadmurf, Beirut

1990-1994.

- Tagkira: Kitiib Taq.kirat a/-~u.fJaf. Ed. Haidarabad, 4 Bde., 1955-1958, unveranderter Neudruck Beirut 0.1.
Dimasqi, Nul]ba: Sams ad-Din Abu 'Abdallah MuJ:lanunad ibn Ibrahim ibn Abu Talib al-An~3.ri a~-$ufi ad-Dimasqf

(gest. 727/1327): Nubbat ad-dahrfi ~gii1b a/-barr wal-ba~r. Ed. August Ferdinand Michael Mehren: Cosmogra
phie de Chems-ed-Din Abou Abdallah Mohammed ed-Dimichqui, St. Petersburg 1865-6, unveriinderter Neu
druck Osnabriick 1982.

Elias von Nisibis: Elias von Nisibis (gest. 440/1049): E/iae Metropolitae Nisibeni Opus Chronologicum. Ed. und iibers.
E. W. Brooks (CSCO 62 und 63), in 4 Bde., Paris 1909-1910.

Evliya Celebi, Seyiihat-niime: Evliya Celebi (gest. 1095/1684?): Seyii~at-niime. Ed. Al:rrned Gevdet, 3 Bde., Istanbul
1314/1896-7.
Ubers. Joseph von Hanuner: Narrative of Travels in Europe, Asia and Africa in the Seventeenth Century, 2 Bde.
London 1834-1850.

Ubers. Korkut M. Bugday: Evliya <;:elebis Anatolienreise aus dem dritten Band des Sayii~atniime, Leiden u.a.
1996.

Federici, Viaggio: Cesare Federici (gest. 1598): Viaggio di M. Cesare de i Feden'ci, nell' India orientale, et oltra
l'India: Nel quale si contengono cose dilettevoli de i riti, & de i costurni di quei paesi, et insieme si descriveno Ie

spetiarie, droghe, gioie, & perle che d'essi sicavano. Con alcuni avertimenti utilissimi a quelli, che tal viaggio
volessero fare. Ed. in: O. Pinto (Hrsg.): Viaggi di C. Frederici e G. Batio alle Indie Orientali, Rom 1962.

Fembergcr, Ausczug: Georg Christoph Femberger von Egenberg (gest. 1594): Kurlzer Summarischer Ausczug der an
sehnlichen und gancz verwunderlichen Raiss, So der Edl lUld Gestreng Herr Georg Cristoff Femberger von
Egenberg auss Osterreich ob der Enss in der Tiirckej nach Constantinopel, von dannen nach dem Berg Sinay,
femer nach Babylon lUld entlich in die Orientalische Indien verricht lUld folgendts durch Persien, das gelobte
Land, Poln und Littaw wider in sein Vatterland angelangt ist, Ms. Wien, Codex Vindobonensis Palatinus N°
8135.

- Peregrinatio: Peregrinatio montis Synai et Terrae Sanctae cum itineribus Babylonico, Persico & Indio a Georgio
Christophoro Femberger ab Egenberg confecta, breviterque descripta. Anno MDXCIII, Ms. Wien, Codex Vinclo
bonensis Palatinus N° 15434.

Gahsiyari, Wuzara': Abu 'Abdallah MuJ:lammad ibn 'AbdOs al-GahSiyari (gest. 331/942): Kitiib al-Wuzarii"wal-kuttab.
Ed. MU$tata as-Saqqa) - Ibrahim al-Abyan, Kairo, 2. Auflage, 140 II 1980. [Wenn nicht anders erwiihnt wurde
diesc Ausgabe zitiert.].
Ed. Hassan az-Zain, Beirut 1988.

Galalzade Mu~~ra, Tabaqat: Galalzade MU$~ra, bekannt als Qoga Nisangl (gest. 975/1567): Tabaqat al-mamiilik wa
daragat a/-masii/ik. Ed. Petra Kappert: Geschichte Sultan Siileyman Kaniinis von 1520 bis 1557, Wiesbaden
1981.

Gazzi, Nahr: Kamil ibn l:Iusain ibn Mu~~ra Basa al-l:Ialabf, bekannt als aJ-Gazzi (Best. )351/1933): Nahr aq.-q.ahab fi
tiirlO ijalab, 3 Bde., Aleppo 1926.

Hama<J.ani, Takmila: Mu1)ammad ibn 'Abd aI-Malik al-Hama~an1 (gest. 521/1127): Takmilat tarlO a.t-Tabarl. In: a~

Tabari: TanO al-Umam wal-muliik [=:Tarf1) ar-Rusul wal-muhlk]. Ed. Kairo, Bd. XI, Kairo, 0.1.,180-486.
Harawi, Ziyarat: AbU l-l:Iasan <Ali ibn Abi Bakr al-Harawi (gest. 611/1215): KJtiib az-Ziyiiriit. Ed. und Ubers. Janine

Sourdel-Thomine: Guide des Lieux de Pelerinage, Damaskus 1953, 1957.
tratfb a].Bagdadl, Tano: Abu Baler Ahmad ibn 'All ibn Tabit ibn AJ:unad ibn Mahdi as-Safi<f, bekannt als al-lja~ib al

Bagdadi (gest. 463/1 071): At-Tiirlb a/-Bagdadl. Ed. Kairo 1349/1931, unveranderter Neudruck Kairo (Maktaba

al-trangi - Dar aI-Fila) o.J.
Ibn 'Abd a~-Zahir, Tasrif: Mu1)yI ad-DIn Abu I-Fa91 'Abdallah ibn Rasld ad-Din Abu Mul)anunad 'Abd a~-?ahir ibn

Naswan ibn 'Abd a~-?ahir as-Sa'di al-Mi~ri al-Munsf (gest. 69211292): TaJrif al-ayyiim wa/- ~ur fi sirat a/
Malik al-Ma~iir. Edd. Marwan Kamil- Mul)ammad <Ali an-Naggar, Kairo 1961.
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Ibn al-'Adi"m, Bugya: Kamal ad-Dill Abu I-Qasim 'Umar ibn Al:unad ibn Hibat Allah ibn al-'Adi"m (gest. 660/1262):
Bugyat a.t-.talab ft tarib /falab. Ed. Suhail Zakkar, 12 Bde., Damaskus 1988. [Wenn nicht anders angegeben, wird
die Zakkarsche Ausgabe zitiert].

Ed. Fuat Sezgin: Everything Desirable about the History of Aleppo (... ) Atunet III Collection, Topkapl SaraYI
Library MS 2925/7 (Publications of the Institute for the History of Arabic-Islamic Studies, Serie C, Bd. 33), 11
Bde., Frankfurt 1986-1990.

- Zubda: Zubdat al-balab min tarib /falab. Ed. Siirni" ad-Dahhan: Histoire d'Alep, 3 Bde., Damaskus 1951-1968.
Ibn 'Asakir, Tan1.r Tiqat ad-DIn Abu I-Qasim 'Ali" ibn al-J:Iasan ibn Hibat Allah as-Safi'i", bekannt als Ibn 'Asakir (gest.

571/1175-6): Tarib Madinat Dimaiq. Taragim baifal- 'ain 'Abdallah ibn Gabir - 'Abdallah ibn Zaid. Ed. Sulai
Fai~al- Saki"na as-Sihabi" - Muta' at-TarabiSI, Damaskus 1981.

Guz ~34 'Abdallah ibn Salim - 'Abdallah ibn Abi 'A Ha. Ed. Muta' a!-TarabiSi", Damaskus 1986.

- Tahgi"b: Tahgib tarib Dimaiq al-knbir. Ed. 'Abd aI-Qadir Badran, 7 Bde., 3. Auflage, Beirut 1407/1987.
Ibn al-A!Ir, Kamil: 'Izz ad-Dill 'Ali" ibn MuJ:1ammad ibn al-A!Ir (gest. 630/1232): Al-Kamilfi t-tarzb. Ed. Carl J. Torn

berg, 13 Bde., Leiden 1851-1874. [Wenn nicht anders angegeben, wird die Tornbergsche Ausgabe zitiert].

Ed. Beirut, 13 Bde., Beirut 1399/1979.

- Bahir: At-Tarzb al-Bahirft d-daula al-atabakrya. Ed. 'Abd ai-Qadir Al:unad Tulaimat, Kairo 1382/1963.
Ibn al-FaqIh, Mul]ta~ar: Abu Bakr Al:unad ibn MuJ:1ammad al-Hamagani, bekannt als Ibn al-Faqi"h (gest. nach 290/903):

Mubt~ar kitab al-buldan. Ed. M. 1. De Goeje: Compendium Libri Kitab al-Boldan (Bibliotheca Geographorum
Arabicorum V), Leiden 1885, unveranderter Neudruck Leiden 1967.

- A\].bar: Abbar al-buldan. Ed. Fuat Sezgin in: Magmu' fi I-gugrafiya (MansUrat ma'had tanD al-'uliim al-'arabi"ya wal
islami"yalPublications of the Institute for the History of Arabic-lslamic Science, Reihe gi"mlC, Nr. 43) Frankfurt
a.M. 1407/1987, 1-137.

Ibn al-Gauzi", Munta0im: 'Abd ar-RaJ:unan ibn 'All ibn al-Gauzi" (gest. 597/1201): Al-Munt~am ft tarib al-muluk wal
umam. Edd. MuJ:1ammad 'Abd ai-Qadir 'A!a - MU~!ara 'Abd ai-Qadir 'Ata, 18 Bde., Beirut 1412/1992.

Ibn J:Iagar al- 'Asqalani", Tahgi"b: Sihab ad-Dill Al:unad ibn 'AlI ibn MuJ:1ammad ibn MuJ:1ammad ibn 'AlI ibn Al:unad,
bekannt als Ibn J:Iagar aI- 'AsqalanI (gest. 852/1448-9): TaMzb at-tahgib. 12 Bde., Kairo 1325-1327/1907-1909.

Ibn ijallikan, Wafayat: Al:unad ibn MuJ:1ammad ibn Ibrahi"m Abu 1- 'Abbas Sams ai-Dill ibn ljallikan ai-Barmaid al-Irbili"
as-Safi'i" (gest. 608/1211): Wafaya( al-a 'yan wa-anba ~ aI-zaman. Ed. l1)san 'Abbas, 8 Bde., Beirut 1994.

Ubers.: M. MacGuckin de Slane: Ibn Khalliknn's Biographical Dictionary, 4 Bde., Paris 1842-1871.
Ibn J:Iauqal, ~Ura: Abu l-Qasim ibn 'Ali" an-Na~i"bi" (gest. nach 378/988): Kitab $urat al-anj. Ed. J. H. Kramers: Opus

geographicurn, Liber Imaginis Terrae (Bibliotheca Geographorum Arabicorum II), Leiden 1938, unveranderter
Neudruck 1967.
Ubers. Gaston Wiet: Configuration de la Terre, 2 Bde., Beirut, Paris 1964.

Ibn J:Iazm, Gamhara: Abu MuJ:1ammad 'AlI ibn Al:unad ibn Sa'i"d ibn J:Iazm al-Andalusi" (gest. 456/1063-4): Gamharat
ansab al- <arab. Ed. 'Abd as-Salam MuJ:1ammad Hiiriin, Kairo 1962.

Ibn ljurradagbih, Masalik: Abu I-Qasim 'Ubaidallah ibn 'Abdallah ibn ljurradagbih (gest. urn 244/848): Kitab al
Masalik wal-mamalik. Ed. M. J. de Goeje: Kitab al-Masalik wa'l-Mamalik (Liber Viarum et Regnorum), (Biblio
theca Geographorum Arabicorum VI), Leiden 1889, unveriinderter Neudruck 1967.

Ibn al- 'Imad, Sagarat: Sihab ad-DIn AbU I-Fala~ 'Abd al-J:Iayy ibn Al:unad ibn MuJ:1ammad, bekannt als al- 'Imad al
J:Ianbali (gest. 1089/1678-9): Sagarat ag-gahab ft abbar man gahab. Ed. 'Abd ai-Qadir al-Arna'u! - MuJ:1ammad

al-Arna'u!, 11 Bde., Beirut 1406-1416/1986-1995.

Ibn Na~i"f, Tari"\].: Abu I-Fa~a'il MuJ:1ammad ibn 'AlI ibn Na~i"f al-J:IamawI (gest. 637/1240): At-Tarib al-Ma~urz. Ed.
Abu 1-'Id Dudu, Damaskus 1401/1981.

Ibn Rustah, A'laq: Abu 'AlI AJ:unad ibn 'Umar ibn Rustah (3.19. Jh.): Kitab al-A taq an-nafisa. Ed. M. J. de Goeje:
Kitab al-A'lak an-Nafisa (Bibliotheca Geographorum Arabicorum VII), Leiden 1892, unveranderter Neudruck
Leiden 1967, 1-230.

fun Sa'd, Tabaqat: Abu 'AlI MuJ:1ammad ibn Sa'd ibn Manl' az-Zuhri" (gest. 230/845): Kitab a.t-Tabaqat al-knbir. Ed.

Eduard Sachau: Ibn Saad Biographien, 8 Bde., Leiden 1904-1917, Bd. IX Indices, Leiden, 1921-1928.
Ibn Saddad, A'iaq Ill: 'Izz ad-DIn MuJ:1ammad ibn 'AlI ibn Ibrahim ibn Saddad (gest. 684/1285): Al-A ?aq al-ba.nraj'i

gikr umara~as-Sam wal-Gazira. Ed. Dominique Sourdel: La description d'Alep d'Ibn Saddad, Damaskus 1953.
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Ibn Saddad, A'laq 1/2: Al-A'liiq a/-ba.t/ra. Wa~f Ii-samal Siiriya [Nordsyrien). Ed. Anne-Marie Edde. In: Bulletin

d'Etudes Orientales 32-33 (1980-1981) 265-402 [zitiert nach der europiiischen Seitenzahlung].

Ubers. Anne-Marie Edde-Terrasse: La description de la Syrie du Nord, Damaskus 1984.

Atlaq JIll: AI-A 'liiq al-ba.tira. Tang Madlnat Dimasq. Ed. Saml Dahhan, Damaskus 1956.

Nlaq III: Al-A 1iiq aJ-ba.tfra, Band III (al-(;azlra), 2 Teile. Ed. Yal:wa 'Ibbara, Damaskus 1978.
Ibn Satid, (;ugrafiya: Abu I-I:!asan 'Ali ibn Musa ibn Sa'id al-Magribl (gest. 685/1286): Kitiib Gugrafiyii. Ed. Isma'i1 aI

'Arabi, Beirut 1970.
Ibn as-Sil:ma, Durr: AbU I-Fa91 Mu1:lamrnad ibn Sihab Gazi ibn Ayyiib ibn Ma!.unud ibn as-SiJ:ma (gest. 890/1485): Ad

Dun- a/-muntababfi tiirib mamJawt lfalab. Ed. 'Abdallah Mu1:lammad ad-DarwlS, Damakus 1404/1984.
Ibn at-Tiqtaqa, Fa!].ri: ~afi ad-Din Mul)ammad ibn 'Ali ibn at-Tiqtaqa (gest. nach 701/1302): Kitiib al-Fabrffi iidiib as

sul.tiinfya wad-duwal al-isliimfya. Ed. W. Ahlwardt Elfachri - Geschichte der islamischen Reiche vom Anfang
bis zum Ende des Chalifates von Ibn etthiqthaqa, Arabisch, Gotha 1860.

Ibn Taifur, Bagdad: Abu I-Fa<;ll AJ:unad ibn Abi Tahir TaifUr (gest. 280/893): Kitiib Bagdad. Ed. und Ubers. Hans
Keller: Sechster Band des Kiiab Bagdad, Leipzig 1908.

Ibn U~aibi'a, 'Uyilil: Muwaffaq ad-Din Abu 1-'Abbas AJ:unad ibn Qasim ibn Ijalifa ibn Yiinus al-l:.Iazragi, bekannt als
Ibn U?aibi'a (gest. 668/1270): Vyun aJ-anbii)fi !abaqiit al-a.tibbii~ Ed. August Muller, 2 Bde., Kairo 1299/1882,
unveriinderter Neudruck (Islamic Medicine I), Frankfurt aiM. 1416/1995.

Ibn Wa~il, Mufarrig: (;amal ad-Din ibn Salim ibn Wa~il (gest. 697/1298): Mufamg al-kurnb fi abbiir bani Ayyub. Bib
liotbeque Nationale, Paris, Ms. Arabe 1703; Ms. Arabe 1702.

Idrisl, Nuzha: AbU 'Abdallah Mul)ammad ibn Mul)ammad ibn 'Abdallah ibn Idris al-.f:iamudi al-l:Iasani (gest. ungefahr
560/1165): Kitiib Nuzhat al-muJtiiq fi ibtiriiq al-aftq. Edd. E. Cerulli, F. Gabrieli, G. Levi della Vida (et a!.):
Opus geographorurn, Neapel, Rom 1970---1984.

I?fahiini, Aganl: Abu I-Farag 'Ali ibn al-l:Iusain ibn MuJ:lammad ibn A!.unad al-I$fahiini (gest. 356/967): Kitiib al-Agiini.
Band IV, V, X, XII, XlII: Ed. Mul)ammad Abu Fa~l, Kairo 1992. Band XVI: Ed. MU~!afa as-Saqqa', Kairo 1993.
Band XVIII: Ed. 'Abd al-Kanm Ibrahim al-Azabwi, Kairo 1993.

I?tal].ri, Masiilik: Abu Is~iiq Ibrahim ibn Mul)ammad al-Farisi al-l$tabrt (gest. urn 390/951): MasiiJik aJ-mamalik. Ed. M.
1. De Goeje: Viae Regnorurn, Descriptio Ditionis Moslemicae (Bibliotheca Goegraphorurn Arabicorurn I), Lei
den 1870, drittcr unveranderter Neudruck Leiden 1967.

Jacob, Chronicon: Jacob von Edessa (gest. 708 n.Chr.): Chronicon Jacobi Edesseni. Ed. und Ubers. E. W. Brooks. In:
Chronica Minora 3 (CSCO 5), Leuven 1905, unveranderter Neuabdruck Leuven 1955, 261-330; Ubers. E. W.

Brooks (CSCO 6), Paris 1907, unveranderter Neuabdruck Leuven 1960, 197-258.

Ubers. E. W. Brooks: The Chronological Canon of James of Edessa. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenliindi

schen Gesellschaft 53 (1899), 261-327.
Josua Stylites: Josua Stylites (gest. nach 507 n.Chr.): Chronicon. Ed. und ubers. W. Wright: The Chrorticle of Joshua

the Stylite Composed in Syriac A.D. 507, Cambridge 1882, unverandertcrNeudruck 1968.
Kasiini, Bada'i': 'Ala' ad-Din AbU Bakr ibn al-Mas'Ud al-Kiisani oder al-Kasani (gest. 587/1191): Kitiib al-Bada'!'~

~aniii 'fi tartib aJ-sariH " 7 Bde.) Kairo o.J., unveranderter Neudruck, Beirut 1406/1986.
Kindl, Wuliit: Abu 'Umar Mul)amrnad ibn Yusuf al-Kindi al-Mi?ri (gest. 350/961): Kitiib al-Wulat wal-kitiib al-qutjiit.

Ed. R. Guest: The Govenors and Judges of Egypt, Leiden, London 1912.
Kufi, FutUh: Abu Mul)amrnad Ai:unad ibn A'!am al-Kufi (gest. ca. 314/926): Kitiib al-FutU~. Edd. Mu1:lammad 'A?im

ad-Din Kamil- 'Abd al-Wahhab al-Bubiiri, 8 Bde., Haidarabad 1968-1975.
Mas'Udi, Mll.IUg: AbU I-J:lasan 'Ali ibn aI-Husain al-Mastudi (gest. 345/956): J(jtiib Murng ag-gahab wa-ma 'adin al

gauhar. Ed. und Uhers. C. Barbier de Meynard: Ma~oudi, Les prairies d'or, 9 Bde., Paris 1861-1914.

Ed. Charles Pellat (Mansfuiit al-gami'a al-Iubnaniya - qi$m ad-diriisa at-tan1].iya 10-11),7 Bde., Beirut 1965

1979.
- Tanbih: Kitiib tanbih wal-isrfJj Ed. Michael Jan de Goeje (Bibliotheca Geographorum Arabicorum VlII), Leiden

1894.
Matthaus: Matthaus von Edessa (6.112. Jahrhundert): Patmowdwn. Ed. und Ubers. E. Dulaurier: Chronique de Matthieu

d' Edesse, Paris 1858.
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Michael: Michael cler Syrer (gest. 596/1199): MafsteQanut zaQne. Ed. undo Ubers. J. B. Chabot: Chronique de Michelle
Syrien, 3 Bde., Paris 1905. [Zitiert wird erst nach Buch und Kapitel; dann folgt der Band und Seitenzahl der
Ubersetzung].

Miskawaih, Tagarib: Abu 'Ali: AJ:unad ibn MuJ:tammad, bekannt als Miskawaih (gest. 421/1030): Tagarib al-umam.
Edd. und Ubers. Henri F. Amedroz - David Samuel Margoliouth: The Eclipse of the 'Abbasid Caliphate, Band I
und 11; Obers. IV und V, Oxford 1920, 1921.

Muqaddasi, A~san: Sams ad-Din Abu 'Abdallah MuJ:1ammad ibn AJ:unad ibn Abi Bakr al-Banna' al-Basan al-Muqad
dasi (gest. 381/991): Alzsan at-taqiisim ft ma nfat al-aqaIlm. Ed. Michael Jan De Goeje: Description Imperii
Moslemici, Leiden, 2. Auflage 1906, unveranderter Neudruck Leiden 1967.
Teiliibers. Andre Miquel: La meilleure repartition pour connaissance des provinces, Damaskus 1963.

Na'ima, Tari1:r MU~!aIa Na'fma (gest. 1128/1716): Tanb-i Namza, 6 Bde., IstanbuI1281-1283/1864-1866.
Na~ir-i Ijusrau, Safamame: Abu Mu'm Na~ir ibn Ijusrau ibn l:Iari! al-Qubagiyani (gest. zwischen 465/1072 und 471/

1078): Safamame. Ed. und iibers. Charles Schefer: Sefer Nameh. Relation du voyage de Nassiri Khosrau en
Syrie, en Palestine, en Egypte, en Arabie et en Perse, Paris 1881.
Ubers. Uto von Meltzer - Manfred Mayrhofer (Hrsg.): Safamame. Das Reisetagebuch des persischen Dichters
Na~ir-i Ijusrau, Graz 1993.

Na~r ibn MuzaJ:tim, Waq'at: Abu I-Fa91 Na~r ibn MuzaJ:tim ibn Sayyar al-Minqan at-Tamfmi (gest. 212/827): Waq'at
$iffin. Ed. 'Abd as-Salam MuJ:1arnrnad Hariin, 2. Auflage, Kairo 1382/1962-3.

Nawawi, Tahgib: Abu Zakariya' Ya~ya ibn Saraf ibn Muri ibn l:Iasan an-Nawawi (gest. 676/1278): Tahgib al-asma~

Ed. Ferdinand Wiistenfeld: The Biographical Dictionary of Illustrious Men Chiefly at the Begitming of Islamism,
Gottingen 1842-1847.

Newbery, Voyages: John Newbery (gest. 1584): Two Voyages ofMaster John Newberie. One into the Holy Land, the
Other to Balsara, Ormus, Persia and Backe Thorow Turkie. In: Samuel Purchas (Hrsg.): Hakluytus Posthumus
Purchas his Pilgrimes Contayning a History of the World in Sea Voyages and Land Travells by Englishmen and
others, Bd. VIII, Glasgow 1905,449-481.

al-Qa9i ar-Rasid, Va1].a'ir: al-Qa9i ar-Rasid (gest. 562/1166-7 oder 563/1167-8): Kitab ag-[)aba"ir wat-tuflQf, 2. Auf
lage, Kuwait 1984.

Qirqisiini, Anwar: Abu YusufYa'qub ibn Is~aq ibn Sam'awaih al-Qirqisiini (gest. ca. 2. Viertel des 4./10. Th.): Kitiib al
Anwar wal-maraqib. Ed. Leon Nemoy: Code of Karaite Law, 5 Bde. durchgehende Paginierung, New York
1939-1943.

Qudiima, Ijarag: Abu I-Farag Qudama ibn Ga'far (gest. vor 320/932, 328/939-940 oder 337/948): Kitab al-Ifariig. In:
Ibn Ijurradagbih, Masalik, 184-266 (arab.), 144-208 (franz.).

Qusairi, Tariq: Abu 'All MuJ:1arnrnad ibn Sa'id ibn 'Abd ar-Ra~iin ibn Ibrahfm ibn '!sa ibn Marziiq al-Qusairi ar-Raqqi
al-l:Iarriini al-l:Iafi~ (gest. 334/945-6): Tar0 ar-Raqqa wa-man nazalaha min ~~iib rasul Allah ~alla Alliih 'alaihi
wa-salam wat-tabi'ln wal-fuqahii'wal-mubadditin. Ed. Tahir an-Na'sani, l:Iamah 0.1. (1959-1960).

Ed. Ibrahim ~ali~, Damaskus 1419/1998.
Rauwolff, Beschreibung: Leonhard Rauwolff (gest. 1596): Aigentliche Beschreibung der Raiss inn die Morgenlaender,

Lauingen Willers, 1583. Unveranderter Neudruck mit einer Einleitung von Dietmar Henze (Friihe Reisen und
Seefahrten in Originalberichten 9), Graz 1971.

Ruqayyat, Dlwan: 'Ubaidalliih ibn Qais ar-RuqayyiH (gest. ca. 801700): Diwan. Ed. und Ubers. N. Rhodokanakis
(Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Classe 144, Nr. 10), Wien 1902.

Sabustl, Diyarat: Abu l-l:Iasan 'All ibn MuJ:1arnrnad as-Sabustl (gest. 388/988): Kitab ad-Diyarat. Ed. Giirgis 'Awwad,
3. Auflage, Beirut 1407/1986.

$afadi, Wafi: $alal) ad-Din ljalH ibn Aibak a~-$afadi (gest. 764/1362-3): Kitab aI-Waft bil-wafayat. Das biographische
Lexikon des $ala~addm Ijalll Ibn Aibak a~-$afadl. Band III: Ed. Sven Dedering, Wiesbaden,1981. Band V: Ed.
Sven Dedering, Wiesbaden 1970. Band IX: Ed. Josef Van Ess, Wiesbaden 1974. Band XIII: Ed. MuJ:1arnrnad al
l:Iugain, Wiesbaden 1984. Band XV: Ed. Bernd Ramzi, Wiesbaden 1979. Band XXII: Ed. Rarnzi Ba'lballi,
Wiesbaden 1983. Band XXVII: Ed. O. Weintritt, Berlin 1997.

Sibt ibn al-Gauzi, Mir'at: Sams ad-Dm Abu I-M~affar Yusuf Qiziiglu Sibt ibn al-Gauzi (gest. 654/1256): Midit az
zamanft tarib al-a yan. Ed. Misfar ibn 'Ang al-Giirnidi, 2 Bde. durchgehende Paginierung, Mekka 1407/1987.
Ms. Bibliotheque Nationale, Paris, Ms. Arabe 5866. [fur die Jahre 358-400 h.].
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Sarn'aru, Ansab: Abu Sa'd 'Abd ai-Karim ibn Mu1:Jammad ibn Man~iir at-Tamimi" as-Sam'ani" (gest. 562/1166): Al
Ansab. Ed. D. S. Margoliouth: The Kitab al-Ansab of 'Abd al-Kari"m ibn Mu1:Jammad al-Sam'ani" (E. J. W. Gibb
Memorial Series 20), Leiden 1912.
Ed. 'Abdallah 'Umar al-Barudi", 5 Bde., Beirut 1408/1988.

Saral]si", Mabsut: Mu1:lammad ibn A~ad ibn Abi" SaW Abu BaIrr Sams al-A'ima as-Saral]si" (gest. ca. 500/1106): Kitab
al-Mabsu,t, 30 Bde., Kairo 1324/1906-7.

Suhrab, 'Aga'ib: Suhrab oder Ibn Serapion (gest. zwischen 289/902 und 334/945): Kitab Agaib al-aqalim as-sab 'a. Ed.
und Ubersetzung Guy Le Strange: Description of Mesopotamia and Baghdad, written about the year 900 A.D. by
Ibn Serapion. In: Journal ofthe Royal Asiatic Society (1895) 1-76.

~uli:, Al]bar: Abu Baler Mu1:Jammad ibn Ya1,lya a~-~iili: (gest. 335/946-7): A!Jbar ar-Rar,il billah wa l-Muttaqllillah. Ed. J.
Heyworth-Dunne, London, Kairo 1935.

- AS'ar: As 'ar aulad al-!Julafi }wa-a!Jbaruhum min kitab al-auraq. Ed. J. Heyworth-Dunne, London 1355/1966.
Tabar!: Abu Ga'far Mu1:Jammad ibn Gari"r at-Tabar! (gest. 310/923): Tarl!J ar-Rusul wal-muluk. Ed. M. J. De Goeje, 15

Bde., Leiden 1879-1901.

Ubers. E. Yar-Shater (Ed.): The History ofal-Tabarl, 38 Bde., Albany, New York 1974ff: Band XII: Y. Fried
man: The Battle ofQadisiyya and the Conquest ofSyria and Palestine, 1992. Band XIII: G. H. A. Juynboll: The
Conquest of Iraq, Southwestern Persia, and Egypt, 1989. Band XX: G. R. Hawting: The Collapse of Sufyanid
Authority and the Coming of the Marwanids, 1989. Band XXIV: D. S. Powers: The Empire in Transition, 1985.
Band XXV: Kh. Y. Blankinship: The End ofExpansion, 1989. Band XXVI: C. Hillenbrand: The Waning of the
Umayyad Caliphate, 1989. Band XXVII: 1. A. Williams: The 'Abbiisid Revolution, 1985. XXVIII: J. D.
McAuliffe: 'Abbiisid Authority Affirmed, 1985. Band XXIX: H. Kennedy, Al-Ma~urand al-Mahdl, 1990. Band
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xv. REGISTER

1. Geographische Namen

al-'Abbasrya, 126, 146
Abu Huraira, 19
'Afza, 10 Anm. 9
Agypten, 13 Anm. 39, 29, 3~2, 46, 68 Anm. 28,76,

116 Anm. 5, 117, 121 Anm. 33, 132 Anm. 78, 82,
133,136 Anm. 94,137,140, 144,154,195 f

'Ain al- 'Arus, 72, 77
'Ain 'Isa, 56 Anm. 473
'Ain ar-Rumiya, 21,31, 58
'Aizara, 10 Anm. 9
Aleppo (Halab), 3 f, 10, 16,20,36 Anm. 290, 38 Anm.

306, 42, 45-49, 51 f, 54-56, 88 f, 91, 105, 116
Arun. 5, 129, 130, 137 Anm. lOa, 164, 167, 174,
183-185

Alexandria, s. auch Tagr al-Iskandariya, 10 Anm. 7, 20
Arun.115

Altmba~ak, s. l:Iarran, 77
Amida, s. Amid
Amid (Amida, Carahemit, Qara-Amid), 29 Anm. 221,

51 f, 81 f
'AnunUriya (Amorion), 39,49,60
Amorion, s. 'Anuniiriya
Amran,89
Anatolien, 13,22,59,60,167,186
Anbar, s. Tall Anbar
'Angar,27
An~iya, s. Antiochia
Anthemusia (Charax Sidu, Batnai, Suruc), s. auch Sarug,

77f.
Antiocheia, mygdonisches (Nisibis), s. auch Na~rbrn, 77
Antiochia (Antakiya, Antiocheia), 15, 16, 72, 77, 82

Anm. 16, 126, 146, 149, 151 f., 154, 159, 164, 170 f.
Antoninopolis, s. Konstantia
Aphurnon,76
Aralyk,79
Ararat, 79
Araxes,79
Armenien, 22, 24,56-59,67,71,76-79,88,138,145
Arrnrniya, s. Armenien
Artaxata (Artaxiasata), 73, 78 f
Artemita, 78
Arzanene, 76
Asad-Staudanun und - See, 3 f, 56
Aserbaidschan, 22, 59,137 f, 145
'A~r, s. Orontes

Assur, 167
Athen,70
al-'Awa~im, s. auch Tugur, 16 Anm. 66, 24 Anm. 162,

38, 139

Bab, s. auch Siidtor u. Westtor
Bab al-'Anuna, 49 Arun. 416
Bab Bagarwan, 18
Bab Bagdad, 6, 27 f, 48,50 f., 53, 55, 90, 92,100
Bab al-Ginan, 10 Arun. 9,32 Anm. 246, 50
Bab al-l:Iagarain, 18, 20
Bab al-'Iraq, 20
Bab Lutt, 10 Anm. 9
Bab al-Ma', s. auch Siidtor, 27,50
Bab Qinnasrin, 49 Arun. 416, 51
Bab ar-Ruha' (Nordtor), 6, 14, 16 Anm. 65, 18,26 f, 92,

207,209
Bab as-Sibal (Osttor), 26, 28, 32, 43 Anm. 363, 207
Bab Essinn, s. auch Maw Wabi~a, 55, 99
Babel, s. Babylon
Babylon, 11,67,68 Arun. 33, 76, 84, 87
Babylonien, s. Babylon
Bagadda, 10 Anm. 9
Bagarwan, 10 Arun. 9,18 Arun. 97,43
Bagdad (Bagdad), s. auch Madrnat as-Salam, 9, 16 f,

21,24-31,33-42,49 Anm. 416, 58-61, 84 f, 87, 99,
117f, 122 Anm. 35,127, 129 f., 132 f., 133 Arun.
84,138,144-146,164,199,207,209,211 f

Bagdad-Tor, s. Bab Bagdad
BaJ:rra, s. Tall BaJ:rra
BaJ:rrain, 45
Bait Amariya, 73
al-Balad, 25 Anm. 172
Balb, 116 Anm. 3,121 Anm. 34
al-BalJb (Balicha, Belias, Balissos), 3 f, 6, 10-16, 20

22, 41, 46, 54, 58, 65, 67 f., 72, 75, 77 f., 91, 116
Anm.3

Balis (Barbalissos, Be! Balas), 10 Anm. 9, 13, 19 Anm.
106,22 f, 31, 57, 60, 67 f, 70, 72, 84,126,146,167,
169 Anm. 2

Balis-Meskene, s. auch Balis, 70, 169 Anm. 2
Balissos, s. al-Balrb
al-Balqrs, s. Zeugma
Bamarda, 10 Anm. 9
Barbalissos, s. Balis
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al-Ba~a, 12 Anm. 28, 23,24 Anm. 129,34, 109, 117,

123,145-148,152,155,164,173,179

Batnai, s. Anthemusia
al-BazzazIn,44
Beirut (Berytus), 71
Belias, s. al-BaHl)
Berytus, s. Beirut
Be! Balas, s. Balis
Bimaristiin in ar-Rafiqa, 47 f, 50
Bina' {iiIin bei ar-Rafiqa, 34

al-BIra (Birecik, B1I1a) , 54 Anm. 445, 58, 84 Arun. 54,
87-89, 100

Birecik, s. al-Bira
BiI1a, s. al-Bira,
Bitlis, 20 Anm. 119
Bityas, 10 Anm. 9, 16
Blziina-Kloster, s. Daira d-Es~a
Budandiin (Podandos), 60
Burma, 88
Briicke, s. Gesra
Byzanz, byzantinisches Kaiserreich, s. auch Konstan

tinopel, II, 13, 14 Anm. 44, 22,24,27,30,31, 34 f.
Anm. 280, 38,42,57-61,67,71,73,75 f, 83, 85,
137,146,163,171,182

Caesareum (Kaisarion), s. Qa~irin

Callinicwn, s. Kallinikos
Calneh, s. Kalneh
Cappadocia, s. Kappadokien
Carahemit, s. Amid
Carrhae (Karrhai), s. auch l:Iarriin, 71, 75, 77 f, 137
Chaboras, s. al-l:Jiibiir
Chalkedon, 69
Charax Sidu, s. Anthemusia
Chordizara, 77
Cilicia, s. Kilikien
Cirta, 78
Cizre, s, Gazlrat ibn 'Umar
Cyrrhus, s. Qurus

ag-pahbana (Davana), lOAnm. 9,12 Anm. 31, n
ag-l)ahbiiniya, s. acJ-Qahbiina
Dair, s. Dair az-Ziir
Dair al-Qii'im al-Aqsii, 10 Anm. 9,16, 17 Anm. 70
Dair ar-Rummiin, 10 Anm. 9
Dair Zakka ('Umra d-Miir Zakkai, Zacchaus-Kloster), 3,

11, 15 f.
Dair az-Ziir (Deir ez-Zor), 10 Anm. 9, 11,55,56 Anm.

470,87,91 f.
Daira d-Es~Unii (Blziina, Saulenkloster), 15 f., 36 f., 44,

129,166
Daira d-KurJ:le, 16

Daira d-Mar Quzma (Kosmas-Kloster), 17
Dairii Qeddar, 16
Daman, 10 Arun. 9
Damaskus (Dimasq), 5 f., 19,20 Anm. 119,30,33 f, 38,

50 Anm. 418, 56, 58£., 69,108-110,115 Anm. 1,

117-120,121 Allin. 34, 125, 149, 154, 161, 164, In,
174,180,184 f., 190, 195

Diir al-Atabak, 48
Dar a]-lmilra, s. Dar min diir al-imara
Dar min diir al-imara, s. auch Palast sudlich der Ver

sarrunlungsmoschee von ar-Rafiqa, 16 Arun. 66, 27
Anm.194,59

Dar ar-Rimfl1:\, 18
Dara, 74, 76, 82
Dausar, s. Qal{at tia'bar
Dausara, s. Qal'at Ga'bar
Davana, s. auch ag-Qahbana
Dehes, 167 Arun. 24
Deir ez-Zor, s. Dair az-Ziir
Dibsi Farag, 126
Dimasq, s. Damaskus
Diyiir Bakr, 20 Arun. 119,42, 45
Diyar Mu~ar, s. auch Osrhoene, 9, 10 Arun. 9, 13, 19

23, 31, 40 Arun. 332, 40-46, 49, 51, 54, 57 Arun. 5,

58 f., 65,116 Arun. 3,117,128-130,139,163-165,

167,183
Diyar Rabl{a, 40, 42, 45
Dura Europos, 58, 68

Edessa. s. ar-Ruha'
Elamora, s. a1-J:lalTlI'ii'
Emesa, s. l:Iim~

Eneapoli, s. Hierapolis
Eregli, s. Herakleia
Erivan,79
Euphrat, 3 f, 6, 10 Anm. 9, 11-13, 16, 18-23, 26, 29,

34-36, 41, 43, 45-47, 51, 53 Anrn. 443, 54-58, 65

78, 81,83 f., 87-89, 91, 100, 109,115,119,139,163,
200 f.

Euphratstaudanun, s. Asad-Staudamm

Falliiga, 87 f.
Fasa, 145
Filastin (Palastina), 70, 116 Anm. 3, 117 Anm. 13, 135,

140Anm. 131,154,173
Fonun Bovis, 68, 71
Friedhof bei ar-Raqqa, s. auch J:labis und Mazar Uwais,

6,9,18-20,51,55,91,93,99-101,163 (romischer)

Funduq J:lusain al-tIadim, 28
al-Fustat, 138, 149
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Gabal BiSr, 10 Anm. 9,36,56 Anm. 473
Gabat Ibn Hubaira, 31
Gami' a1-qadim in ar-Raqqa, s. auch Masgid ar-Raqqa,

19
al-Gazira (Nordmesopotamien), s. auch Mesopotamia, 9

Anm. 3, 10, 12 Anrn. 30, 13 f, 16 Anm. 66, 17,20

25, 28, 30, 32, 36-38, 40-42, 43 Anm. 349, 45, 55

61,65,77,81,83-85,87,111,115-117,128-130,
133, 136 Arun. 94, 137 f, 140, 147, 164, 167, 174,
185

Gazirat Ibn 'Umar (Cizre), III
Gesra (Briicke) bei Raqqa, 18 f., 22 f, 89
al-Gibal, 29 Anm. 221, 135,146
Gisr Manbig, s. auch Qa1'at an-Nagm, 59
Glas-TaU, s. Tall Zugag
Gal-Basi, 54 Anrn. 452
Grabbau,s. Mazar
Grolle Moschee, s. Masgid gami'
GW1disab1lr, 139
Gurgan, 25 Anm. 177

f:{abis (Friedhof bei ar-Raqqa), s auch Mazar Uwais, 10
Anm 9,19

al-ijab1lr (Chaboras), 10 Amn. 9, 57 f, 66
J:{alab, s. Aleppo
Halus, 78
Hama~an, 121
J:iamah, 143 f, 146,167,169,185
aI-Hamra] (Elamora, al-l:Iamra, l:Iumran), 10 Anm. 9,12

Arun. 33,89
J:fammaffi in ar-Rafiqa, 47
Bandaq ar-Raqqa, 18,20 Anm. t24
al-Hani wal-Mari, Domane, s. auch Nahr ai-Han! u.

Nahr al-Mari, 10 Arun. 9,21,31,84
al-I::lanuqa, 10 Anm. 9,43
tIanqah des Gawad al-IsfahanI, 48
tHinqah des N1lr ad-DIn, 48
al-Hans, 43
l:Iarran (Carrhae, Karrhai), 9 Anm. 3, 10 Anm. 7 u. 9, 12

Anm. 31, 17-19,22 f, 26 Anm. 180,39,41 Anm.

334, 41, 43, 45 f., 49, 54, 58, 71 f., 75-78, 82 Anm.
16, 83, 84 Anm. 54, 116 Anm. 3, 126, 130, 132, 164,
167,172,174,183 f.

Hauptpalast Hiiriln ar-Rasids, s. Qasr as-Salam u. Qa~r

al-Abyad
Haur al-Habbaniya, 12 Arun. 26
f:laura, 10 Anm. 9
J)aznat l:ialab, s. auch Aleppo, 174
Heneapolis, s. Hierapolis
Herakleia (Hiraqla, Eregli), 35, 60, 128 Anm. 56
Hierapolis (Heneapolis, Eneapoli), s. auch Manbig, 70

al-Higaz, 58

l:Iim~ (Emesa), 13, 18, 58, 116 Anm. 5, 129 Arun. 65,
149,164,172,185,187,191

Hippodrom, s. Maidan al-Ijail
al-Hira,33
Hiraqla, s. Herakleia
Hiraqla, bei ar-Raqqa, 4,6, 10 Anm. 9, 35,89, 103, 199,

209 f, 212
l:Ii?n Maslama (Madmat ai-far), 6, 10 Anm. 9, 22, 30,

37 Anm. 303,43,58,126,136 f., 169 Anm. 2
I:Ii~n al.Qadisiya, s. al-Qa!fJl
Hormuz, s. Ormuz
l:Iumran, s. al-l;Iamra'
tIurasan, 24 Anm. 163,28,35 f., 37 Anm 299,59, 121,

125, 130, 132, 133 Anm. 85
IjIlzistan, I 39

Iberien,s.auchKaukasus,76
Iclmia,78
IfrIqiya, 146
Indien, 87 f.
Irak (al-'Iraq), 13, 14 Anm. 43, 20-22, 24, 29 f., 33,40

42, 46, 87 f., liS, 117, 123 f, 126, 132 Anm. 79,

139,141 f., 145-147, 159
Iran, s. auch Persien, 41, 87, 93,100,108,145
'lsabag, (Qasr as-Salam), 145 f.
'Isa-Kanal, s. Nahr 'lsa
I~fahan, 26 Anm. 221
Iskandariya, s. Alexandria u. Tagr al-Iskandariya
Issos, 67

Jerusalem, 68 Anm. 33,84,87

Ka'ba, s. auch Mekka, 34
Kafar Tii~, 129 Anm. 65
Kafr Sirin, 43
Kafr Zab, 43
Kairo (al-Qahira), 27
Kaisarion, s. Qa.~irin

KaisUrn, 128
Kalahgaber, s. Qaltat Ga'bar
Kal1jn.ikos (Callinicurn, Kallinikon, Qalliniqos), s. auch

Kalneh, Leontupo1is, al·Mislab, ar-Raqqa, ar-Raqqa

al-Bai<;Hi', 3, 6, 6 Anm. 3,10-15,17-20,25-28,35,
37 Anm. 297,44 f, 49, 52, 53 Anm. 443, 55, 57, 58

Anm. 7,65-77, 81-85, 87, 89, 93,130,163,170,187

Kall irrhoe, 77
Kalneh (Calneh), s. auch Kallinikos, 17 Anm. 72, 68

Anm.33,87
Kanal, s. Nahr
Kappadokien (Cappadocia), 38, 60, 77
Karrhai, s. Carrhae u. f:larran
Kasan,50
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Kaukasus, s. auch Therien, 22, 24, 56, 145
Kilikien (Cilicia), 29 Arun. 221, 37 Anm. 299, 38 f.,

60 f., 137, 139
Kirche, s. Mar T6ma
'Kirche' von ar-Rafiqa (temple, kleinere Moschee), 50,

90
Kirkesion, s. Qarqisiya'
Konstanti(n)a (Antoninopolis, Constantia, Konstanteia

Viran~ehir),66, 70, 76 f, 79
Konstantinopel, 4, 30, 60, 68, 70 f., 73, 76, 87 Anm. 3,

17~173, 182

Koron, s. Qurra
Kosmas-Kloster, s. Daira d-Mar Quzma
Ktesiphon, s. auch al-Mada'in, 70, 73, 78, 177
al-Kiifa, 21, 29 Anm. 221, 39 Arun. 320,115,119,130

Arun. 67,138 f, 141-154, 159 f., 163-165

Kyros-K1oster, 17, s. auch Oaira d-Mar Quzma
Kyrrhos, s. Qu.rus

Lamos,61
Ledra, 71

Leontupolis, s. auch Kallinikos u. ar-Raqqa, 65-67, 76,
82

Ludd, 164, 173, 176

Ma'arrat a1-Mi~rin, 164, 173
a1-Mada'in, s. Ktesiphon
Ma'ganat al-Munai~ir,s. Manarat al-Munai~ir
Madmat aI-Far, s. J:ii~n Maslama

Madlnat as-Salam, s. auch Bagdad, 24 f., 25-27, 30, 31

Anm. 239,35 Anm. 282,41,43 Anm. 349,121-123,
127,145, 147f.,154, 199,207,209,211

al-Mahdiya, 26
Maidan al-Ijail (Hippodrom), 33
Malatya, 22 Arun. 149,60
Manarat al-Munai~ir, s. auch Kallinikos, al-Mislab u. ar

Raqqa, 12, 17,90
Manbig, s. auch Hierapolis, 16 Arun. 66, 58,60, 70, 83,

164
a1-Man~iira, 3 Anm. 5
Maqam, s. Mazar
Mardin (Mardis), 76, 169 Anm. 2
Mardis, s. Mardin
Man, 3
ai-Marl, s. Nahr aI-Man u. al-Hanl wal-Mari
Marmarameer, 30, 60
Marw, 37 Arun. 299,132, 137
Mar Tama, Kirche, 15
Mar Zakkai, s. Oair Zakkii
Marg ad-payazin, 10 Arun. 9
Masgid Bani Wabi~, s. auch Mazar Wiibi?a al-Asadl,

18

Masgid gamj< ar-Rafiqa (GroBe Moschee, Versamm
lungsmoschee) 4, 6, 25, 27, 39, 43 f., 46, 48, 51 f.,

55,69, 89, 92, 97, 99 f., 104-106, 163, 167, 169 f.,
I 99 f., 207, 21 2

Masgid (gami') ar-Raqqa (Versanunlungsmoschee), s.

auch al-Gami' al-qadlm, 17-19,43 f., 49, 90-93,100

Masgid Gau!, 20
Masgid (Mashad) al-Gana'iz, 19 f.
Masgid Ibn a?-~abbaJ:1, 18
Masgid mu'allaq 'alii 'umiid (Saulemnoschee), 37,44,93
Masgid Qurais, 18
Mashad 'Ali, 19 f., 47
Mashad al-Gana'iz, s. Masgid al-Gana'iz
Masios,77
al-Ma?~i~a, s. auch Tagr al-Ma~~l?a,60
al-Mau~il,s. Mosul
Mausoleum,s. Mazar
Mayiidln, s. auch ar-RaJ.1ba, 126
Mayyaf'ariqm, 42
Mazar 'Arnmar ibn Yasir, s. auch Mazar Ya~ya al

Gano, 20,55,92 Arun. 28,100
Mazar Ubaiy al-Ka'b, 55, 92, 100
Maziir Uwais al-Qarani, 6, 20, 47 Anm. 396,52-55, 90,

92 f., 99-101

Mazar Wabisa a1-Asadi, s. auch Masgid BanI Wabisa,
55,91 Anm. 25, 99

Maw Ya~ya a1-Gano, s. auch Maw 'Ammar ibn

Yasrr, 18-20,55,90, 100
Medina, 20, 31, 34
Mekka, 34, 121, 128, 137
Meskene, s. Balis-Meskene
Mesopotamia, Provinz, s. auch Osrhoene, 57 f., 73, 77
aI-Miska a1-Kubra, 10 Arun. 9
aI-Miska a~-~ugra, 10 Anm. 9
al-Mislab, s. auch ar-Raqqa u. Kallinikos, 6 Anm. 17,

12, 100, Ill, 163, 170
Monokarton, 76
Mopsuestia, s. al-Ma~~i$a
Mosul (al-Mau?il), 10, 16 Amn. 60 u. 66,22 Amn. 149,

24, 25 Anm. 72, 29 Anm. 221, 32 Arun. 252, 40, 42,
43 Arun. 353 u, 358,45,47,49,52,99, 130, 145
147, 164, 173, 176, 179

al-Mubarak, s. al-Qatu1
al-Mu1)ammadiya, s. auch ar-Rayy, 36,122 f., 146, 164
Mu1)ammad Aga, 21 Anm. 136
a1-Muhtariqa, s. ar-Raqqa al-MuJ:ttariqa
Mustagidd Nuqaib, 12
Mygdonios, 76 f.

Nahr al- 'Abbara, 35 Amn. 286
Nahr al-Balib, s. aI-Bali!]
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Nahr al-Hani, s. auch al-Hani wal-MarI, 10 Anm. 9,
21 f.,31,58,84

Nahr 'Isa, 29
Nahr al-Mari, s. auch al-Hani wal-Mari, 10 Anrn. 9, 21,

31,58
Nahr Maslama, 22

Nahr an-Nihya, 10 Anm. 9
Nahr an-Nil, 10 Anrn. 9, 35
Nahr Sa'ld, IO Anm. 9, 22
Nahr a1- Yma, 10 Arun. 9
Na~jbln (Nisibis), s. auch Antiocheia, mygdonisches, 17

Anm. 71,23,29 Anm. 221,40,48 Anm. 407, 73,

76f., 81 f, 117-120, 128, 138, 149,154,160,176

Nayin, 108
Nikephorion,66,76-79

Nikopolis, 77
NiSapu.r (Nisabu.r), s. auch as-Sagiyab, Sabzpusan, 36 f.,

39,24 Anm. 163,108
Nisibis, s. Na~lbin
Nordkomplex, 6, 33, 110, 165,170, 180
Nordostkomplex, 6,33, 170
Nordmesopotamien, s. al-Gazira
Nordsyrien, 3, 15, 16 Arun. 66, 22, 29, 41 f., 45 f., 54

Anm. 452,73,77,137 Anm. 100,141,145-147,149,

163 f., 167
Nordtor, s. Bab ar-Ruha'
Numidien, 78

Ormuz, 89
Orontes ('A~i), 72
Osdroene, s. auch Osrhoene, 73

Osrhoene, s. auch Diyar MU9ar, Mesopotamia, 13-15,

57,65 f, 69, 71-73, 76--78,82

Ostkomplex, 6,33,165, 170
OstpaJast, 6,33,165,170,207 Anrn. 5

Palastina, s. FiJastln
Palast A, 5, 33 f., 109, 169 f., 175 f.

PaJast B, 5, 33 f., 38,108-110.115,169,195 f
PalastC,5,33, 108, 110
Palast D, 5, 33, 110
Palast si.id1ich der Versammlungsmoschee von ar

Rafiqa, s. auch Dar min Diir al-Imara, 27,207

Palastareal, 5 f., 9,32-35,38,44, 108, 117 f., 132,146,

155,159 f, 163, 165 f, 180,195
s. zu einzelnen Palaslen und Komplexen auch Mai
dan aI-trail (Hippodrom), Nahr (mehrere Lemmata),
Nordkomplcx, Nordoslkomplex, Palast A bis D, Ost
palast, Ostkomplex, Qa~r as-Salam (Hauptpalast?)

und Qa~r al-Abya~, Westpalast
Palmyra, s. Tadmur
Persarmenien, s. Armenien

Persien, s. auch Iran, 76, 89
Persischer Golf, 29
Petra, 69 f
Podandos,s. Budandan

al-Qadisjya, s. al-Qatul

(al-)Qalas, s. auch Kallinikos, 10 Anm. 9, 12 Anm. 33,
58 Anm. 7

Qal'at Dausar, s. Qal'sl Ga'bar

Qal'at Ga'bar (Dausar, Dausara), 10 Anm. 9, 19,46 f.,
48 Anm. 413, 78 f., 87, 104 f.

al-Qal(a al-Gadfda, s. Zitadelle von ar-Rafiqa
Qal'at an-Nagrn, s. auch Gisr Manbig, 105
Qal'a von ar-Rafiqa, s. Zitadelle von ar-Rafiqa
Qalliniqos, s. Kallinikos
Qara-Amid, s. Amid
Qarqlsiya' (Kirkesion), 73 f., 83
Qa~irin (Caesarcum, Kaisarion), 57
Qa~r al-Abya9 (Hauptpalast?), s. auch Qa~r as-Salam,

10 Anm. 9,32

Qa~r al-Banat, s. auch Dar al-Atabak, 4-6, 48, 51-55, 90

Qa~r al-l:Iair as-SarqI, 21 Anrn. 137
Qa~r as-Salam, s. 'lsaba4
Qasr as-Salam (Hsuptpalasl?), s. auch Qa~r al-Abya9, 5,

10 Anrn. 9, 32 f., 38,146 Anm. 25,169 Anm. 1,195
Qa~r al-Mubarak s. al-Qa~ul
al-Qa!ul (al-Mubarak, al-Qadisiya), 30,199,209 f, 212
Qeddar-Kloster, s. Daira Qeddar

Qinnasrin, 51,57,60, 117-120, 129, 137 Anm. laO, 139,

145,149,154,164,166,176
al-Qiyar, 10 Anm. 9
Qurra (Koron), 60
QUrus (Cyrrhus, Kyrrhos), 164

Raba~ ar-Rafiqa. s. auch ar-Raqqa a1-Mul:Jtariqa, 10
Anm. 9, 28, 41, 44
einzelne Gebaude s. Funduq l:Iusain al-ljadim

ar-Rafiqa, s. auch Raba9 ar-Rafiqa, ar-Raqqa 3, 6, 9 f,

12, 15-19,23-34,36-52,55,58-61,66,83-85,89,

93, 97, 99, 104, 115-139, 141, 146 f., 156 f, 160,

163-167, 169f. 174f, 181, 187£., 190 f., 193f,

199-212

s. zu einzelnen Gebauden lmd Komplexen Bab (meh
rere Lemmata), al-Bazzazin, Bimaristan, Bina' 'alin
(bei ar-Rafiqa), Dar min dfu al-imara, Dar al-Atabak,
Ijanqah (mehrere Lemmata), Harnmam, 'Kirche',
Nahr (mehrcre Lemmata), Nordtor, Palast si.idlich der
VersammlWlgsmoschee. Qa~r al-Banat (Dar al-Ata
bak?), Samarra'-zeitlicher Komplex, Stadtmauer,
Sudtor, Westtor, Zitadelle

ar-Ra!:lba, s. auch Mayadln, 10 Anm. 9, 26 Arun. 180,
45,48 Arun. 407, 126
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Ralswiek, 115 Anm. 1, 123-125
ar-Ramla, 116 Anm. 3, 140 Anm. 131, 164, 172
Rapiqu, s. Tall Anbar
ar-Raqqa, s. auch l:iabls, Kallinikos, Leontupolis, ar

Raqqa al-Bai(;Hi', 3-6, 9-61,65 f, 68 Anm. 33, 69,

81-85, 87-93, 99-111, ll5-122, 126-138, 141,

146 f, 149, 154-159, 163-167, 169 f, 174 f, 178,

180,187 f, 190 f, 193-195,210
s. zu einzelnen Gebauden und Komplexen Bab (meh
rere Lemmata), Briicke s. Gesra, Dair (mehrere
Lemmata), Dar ar-Rima~, Gami' al-qadim, Gesra,
Ijandaq ar-Raqqa, Mar Tama [Kirchel, Masgid
(mehrere Lemmata), Mashad (mehrere Lemmata),
Mazar (mehrere Lemmata), a~-~aga, Stadtmauer,
Suq (mehrere Lemmata), Taqat rUmiya

ar-Raqqa al-'Augit>, s. ar-Raqqa as-Sauda'
ar-Raqqa al-Bai~a', s. auch Kallinikos, Leontupolis, ar-

Raqqa, 10 Anm. 9, 12
ar-Raqqa al-I:Iamra', s. al-I:Iamra'
ar-Raqqa al-M~tariqa,28, 43 f
ar-Raqqa al-Mu'tazzlya, 40 Anm. 334, 138
ar-Raqqa as-Sammaslya, 41 Anm. 334, 138
Raqqa Samra, s. auch ar-Raqqa as-Sauda', 13
ar-Raqqa as-Sauda', s. auch Raqqa Samra, 10 Anm. 9,

12 f
ar-Raqqatiin, 10 Anm. 9, 12,24,46,58
Raqqa Wasi!, s. Wasi! ar-Raqqa
Ra's al-'Ain (Resaina), 10 Anm. 9, 13, 16,40,43 Anm.

356,82, 117 f, 120, 128, 129 Anm. 65,137,138
Ra!la,21
ar-Rawabl, 10 Anm. 9,41
ar-Rayy, s. auch al-M~ammadlya,145
Resaina, s. Ra's al-'Ain
Rom, 72,78
Romisches Kaiscrreich, 170
ar-Ruha' (Edessa, Urfa, Urhay), 9 Anm. 3, 13-17, 22,

38,41,43,51 f, 54, 57,66 f, 75-77, 79, 81-84, 85
Anm. 63, 89, 91, 99,118,120, 130f, 135 Anm. 91,
163 f, 167, 174, 184

ar-Ru~afa (Ru~afat Hisam), 6, 9 Anm. 1, 10 Anm. 9, 18,
21-23,36, 58,60, 116 Anm. 3, 118, 126, 146, 164,
167

ar-Ru~afa in Bagdad, 122 Anm. 35

as-Sabga,21
Sabl Abya~, 35 Anm. 286
Sabzpusan, s. auch NlSapu.r, 108
as-Sagiyag, 24 Anm. 163
a~-~aga, 44
SainUn, 10 Anm. 9
a~-~aliJ:1lya bei ar-Raqqa, 16,43 Anm. 353
a~-~aliJ:1lya bei Dura Europas, 58

Samarra', 27,30,36,39,49,210
Samarra'-zeitlicher Komplex, 28, 39, 118, 136, 166,

169 f., 175 f
Samosata, s. Surnaisa!
Sardis, 71
Sanrun, 164
Samg (Suruc), s. auch Anthemusia, 12 Anm. 30, 21, 29

Anm. 221,31,4l,43, 77,84,164
Saulenkloster, s. Daira g-Estlina
"Siiulenmoschee", s. Masgid mu'allaq 'ala 'urnud
~ifrm, 10 Anm. 9,19,20 Anm. 117 121 u. 123,47,48

Anm. 404, 55, 93, 100
Smear, 68 Anm. 33, 87
Singar,49, 117, 145 Anm. 12,147,183
Sinnaka,77
Sliik, 54 Anm. 451
Soloi, 37 Anm. 299
Stadtmauer von ar-Rafiqa, 4 f, 6, 26, 32-34,49-51,53

Anm. 443,88,90,93,100,136,163,169,170,175,
178, 199 f, 203, 205, 207

Stadtmauer von Kallinikos, 12 Anm. 30, 26 f, 35, 74 f
Siidtor von ar-Rafiqa, 27,49,207,209
a~-~~aila, s. a~-~alil:llya bei ar-Raqqa
Surnaisa! (Samosata), 128
Siiq al-AJ:1ad, 18
[Siiq] al-BazUzm, s. al-Bazzazin
Siiq Hisam al-'AHq, 18,28
[Siiq] a~-Saga, s. a~-~aga
~iira (Sura, ~Uriya), 68, 75
Suruc, s. Samg
Suanien,75

Tabaristan, 28 Anm. 213
Tabariya (Tiberias), 135, 164, 172 f.
Tabll, 10 Anm. 9
a!-Tabqa,5
Tadmur(Palmyra),33, 36, 38, 58, 164
Tair al-Iskandariya, s. auch Alexandria, 20 Anm. 119
Tair al-Ma~~l~a,s. auch al-Ma~~l~a, 147
Tall Abya~, 169 Amn. 2
Tall Anbar, 12 Amn. 26
Tall Aswad, 6, 28, 35, 39, 44, 108 f, 165 Anm. 13,

169 f.
Tall BaJ:!ra, s. auch Tall Mahra, 10 Anm. 9
Tall Bani Sayyar, 10 Anm. 9
Tall al-Bl'a, s. auch Tall Zufr, Tuttul, 3, 5, II, IS f, 20,

53 Anm. 443, 82 Anm. 22, 163, 169 f
Tall Fu1]..I]ar, 28, 51
Tall I:Iammam, 54 Anm. 451
Tall Mahra (Tell MaJ:!re), s. auch Tall BaJ:!ra, 10 Anm. 9,

43
Tall Sahm, 46, 169 Anm. 2
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Tall Zagan, s. Tall Zaidan
Tall Zagan, s. Tall Zaidan
Tall Zaidan (Zenodotion), 10 Anm. 9, 3, 11 f., 56, 77
Tall Zufr ibn al-J:Iarii al-Kilabl, s. auch Tall al-B1'a, 15
Tall Zugag (Glas-Tall), 28, 35, 39, 44, 115, 127 Anrn.

48,165 f, 169, 187, 195
Tanill] , 164
Taqat riimIya, 18
Tarsus, 38, 39 Anm. 312,60
Tar'Uz (Tar' 'Uz), 43

a!-Iaura, 5
Tella, 76
Theodosiopolis, 79
Thessalonika, 182
Thomaskirche, s. Mar T6ma
Tiberias, s. Tabariya
Tigranokerta, 77
Tigris, 4, 12 Anm. 28, 30, 57, 76
Tor, s. Bab
Tovin,79
Trimcthus, 71
Iugur, s. auch al-'Aw~im,24, 21, 38,137,164
TUr 'Abdln, 82 Anm. 20
Tus. 35 f.
Tuttul, s. auch Tall al-B1'a, 3, 6, 11, 12 Arun. 20
Tuwana (Tyana), 60
Tyana, s. Tuwana

Ubulla, 12 Arun. 28
'Urnra d-Mar Zakkai, s. Dair Zakka

al-Urdunn (Jordanien/Tabariya), s. auch Tabariya, 164,
172

Urfa, s. ar-Ruha'
Drhay, s. ar-Ruha'

Versammlungsmoschee, s. Masgid gami'
Viran~ehir, s. Konstantia

Wiisi~ ar-Raqqa (Raqqa Wasi!), 10 Anm. 9, 18,21,58
Westpalast, 33, 165 f., 169Anm.l, 170, 180
Westtor, 26 f., 49 f, 207
Wien, 56 Anm. 470, 111

Yarmiik,57

Zacchaus-KJoster, s. Dair Zakka
Zaitiin (az-Zaitiina), 21, 84
Zarang, 145
Zenodotion, s. auch Tall Zaidan, II Anm. 17, 77
Zenobia, 75
Zeugma (arab. BalqIs), 58, 68 Arun. 27, 78, 163
Zitadelle von ar-Rafiqa (Qal'a), 50, 52-54, 56, 90, 93,

100
Zypern, 29, 71

2. Personen-, Familien- und Volkernamen

Aban a~-~adaqa,Beamter, 117
al-'Abbas ibn Muhanunad al-'Abbasl, AmIr, 24, 164,

174
al-'Abbas ibn Kaigalag, AmIr, 16 Anm. 63
al-'Abbas ibn al-Ma'mfm, 'Abbaside, 38
'Abbasiden, 9, 16 Anm. 66, 21, 23, 26, 29 Amn. 221,

30 f., 34, 36, 40-42, 58 f., 116 f., 121, 138-141, 173,

201
'Abdallah ibn 'Ali, 'Abbiiside, 23, S9
'Abdallah ibn Ga'far ibn Gailan, 21 Anm. 133
'Abdallah ibn Humaid, Amir, 129 Arun. 66
'Abdallah al-Ma'miin, s. al-Ma'miin
'Abdallah ibn Sa'id al-Harasi, Amlr, 129 Anm. 65
'Abdallah ibn Sa'id al- 'Itabl, Amir, 129 Anrn. 65
'Abdallah ibn ~ali~, Amlr, 116 Anm. 5
'Abdallah ibn Tahir ibn al-l:Iusain, Amir, 15, 24 Arun.

163 f. u. 166,37 f, 60,132 f., 135
'Abd ai-Malik ibn 'Abd ai-HamId ibn Maimfm ibn Mih

ran, Abu I-J:Iasan, bekannt als al-MairnUni, Gelehrter,

39

'Abd ai-Malik ibn Marwan, Umayyade, 137 Arun. 96
'Abd ai-Malik ibn Quraib al-A$ma'l, s. al-A$ma'i
'Abd aI-Malik ibn $alil,1. ibn (Ali, Arnir, 16, 27 Anm. 194,

30,34 Anm. 264 u. 266, 59 f., 116 Arun. 5,129
'Abd al-Qadir 'Ayyas, s. 'Ayyas, 'Abd ai-Qadir
'Abd ar-RaJ:unan ibn ~a1.Jr, Qa~iI, 18 Arun. 92
'Abd ar-RaJ:unan Mubarak al-MagdaJI, Bestatteter, t03
'Abd a$-~amad ibn 'Ali, Amir, 23
'Abd as-Salam al-'Ugaili, s. al-'UgaiH. 'Abd as-Salam
Abgar VIII., Fillst von Edessa, 163
Abgar X., FUrst von Edessa, 163
Abu 1-(Abbas AJ:unad ibn al-Muwaffaq, s. al-Mu'tadid

billah
Abu I-'Abbas as-Saft~, (Abbaside, 12 Anm. 30, 21,

23 f., 58 f
Abu 'Abdallah, Prophetennachkomme in ar-Raqqa, 20

Anm.124
Abu 'Abdal1ah Ahmad ibn Abi 'Auf al-MalWazi, s. Ah

mad ibn Abl 'Auf, AbU 'Abdallah
Abu 'Abdallah al-(Aun, s. Al,unad ibn 'Abi 'Auf, Abu

(Abdallah
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Abu 'Abdallah MuJ:tammad ibn Gabir al-Battiini ar
Raqqi, s. al-Battan!

Abu 'Abdallah MuJ:tammad ibn 'Umar al-Waqidi, s. al-
Waqidi, MuJ:tammad

Abu I-Abnas, Bewohner von Raqqa, 39 Anm. 320
Abu 'Ali MuJ:tammad ibn Sa'id al-Qusairi, s. al-Qusam
Abu 'Aruba al-J:Iusain ibn MuJ:tammad ibn Abu Ma'sar

Maudud as-Sulami, Gelehrter, 43 Anm. 349
Abu l-A~bag MuJ:tammad ibn Yazid al-J:Ii~ru, s. MuJ:tam

mad ibn Yazid
Abu I-Bagtan Wahb ibn Wahb al-Qurasi, s. Wahb ibn

Wahb al-Qurasi
Abu Baler, al-'Adil MuJ:tammad, s. al-'Adil Abu Bakr

MuJ:tammad
Abu Bakr ibn Bahram ad-Dimasqi, Gelehrter, 54
Abu Bakr MuJ:tammad ibn Ga'far ibn A!:unad a~-$abUni,

s. MuJ:tammad ibn Ga'far ibn AJ:unad a~-$abUni

Abu I-Farag al-I~fahani, Gelehrter, 16,34
Abu I-Fida', Chronist, 51
Abu Ga'far Asinas, s. Asinas
Abu Ga'far MuJ:tammad al-Man~iJr s. al-Man~iJr, Abu

Ga'far Muhammad
Abu Gal:Ufa al~Agla}:1 ibn 'Abdallah al-Kindi, s. al-AgIa}:1

ibn 'Abdallah al-Kindi, Abu Gal:Ufa
Abu J:Iarufa an-Nu'man ibn Tabit, Gelehrter, 24 Anm.

169,25, 165
Abu I-J:Iari! Arslan al-Basasiri, s. Arslan al-Basasin
Abu I-J:Iasan 'Abd ai-Malik ibn 'Abd al-J:Iamid ibn Mai

mUn ibn Mihran, bekannt als al-MaimUni, s. 'Abd al
Malik ibn 'Abd al-J:Iamid al-MaimUni

Abu 1-J:Iasan Tabit ibn Ibrahim al-J:Iarrani al-Muta!abbib
a~-$abi', s. Tabit ibn Ibrahim al-J:Iarraru al-Muta!ab
bib a~-$abi'

Abu Huraira MuJ:tammad ibn FarIiil], s. MuJ:tammad ibn
FarIiil], Abu Huraira

Abu Is}:1aq al-Mu'ta~im billah, s. al-Mu'ta~im billah
Abu MuJ:tammad 'All al-Muktafi, s. al-Muktafi
Abu I-Mungir Hisam ibn MuJ:tammad ibn as-Sa'ib al

Kalbi, s. Hisam ibn MuJ:tammad
Abu Muslim, Amir, 23
Abu I-Qasim Ma!:unud ibn Zangi ibn Aqsunqur, NiJr ad-

Din, s. NiJr ad-Din MaJ:unud ibn Zangi
Abu Rawal,1, Antonios, s. Antonios AbU Rawa}:1
Abu s-Sag Dlwdad ibn Dlwdast, s. Dlwdad ibn Dlwdast
Abu Sahl al-Fa~1 ibn Naubagt, s. al-Fa~1 ibn Naubagt
Abu Sa'id, Tlgan, 185
Abu Sa'id MuJ:tammad ibn Yusuf ibn 'Abd ar-RaJ:unan

at-Ta'i al-Marwazi a!-Tagri, s. MuJ:tammad ibn Yusuf
Abu Tammam, Dichter, 24 Anm. 164,40 Anm. 324
Abu !-Tana' J:Iammad ibn Hibat Allah ibn I:Iammad al

I:Iarrani, s. J:Iammad ibn Hibat Allah ibn J:Iammad al
Harrani

Ab~ 'Ubaida ibn Garrah, 13, 14 Anrn. 43

AbU Yusuf, Gelehrter, 25, 29 Anrn. 217, 165
Abu YusufYa'qub ibn Ishaq ibn $abba}:1 al-Kindi, s. Ibn

Is~aq ibn $abbaJ:1 aI-Kind!, Abu YusufYa'qub
Abu z-Zimam Salim ibn Malik ibn Badran, Sams ad-

Daula, s. Salim ibn Malik ibn Badran al- 'Uqaill
Adarmahan, sasan. Militiir, 76
al-'Adil Abu Bakr MuJ:1ammad, Ayyiibide, 49, 183
Adormaanes, s. Adarmahan
Aelius Herodianus, s. Herodianus, Aelius
AIsin, Amir, 137
Agapius o. Ma~bub al-Manbigi, Chronist, 37 Anm. 299,

81 Anm. 7
al-Aglah ibn 'Abdallah al-Kindi, Abu Ga}:1ifa, Gelehrter,

18 Anm. 36
AJ:unad, Sar-i Mi'mar (Oberbaumeister), III
AI:unad ibn Ab! 'Auf al-Marwazi, Abu 'Abdallah, Kauf

mann, 29
AI:unad ibn al-J:Iusain, Beamter, 138 f
AI:unad ibn al-Muwaffaq, Abu 1- 'Abbas al-Mu'ta~id bil

lah, s. al-Mu'ta<;iid billah
AI:unad ibn at-Tayyib as-Saragsi, Gelehrter, 10,28 Anm.

211,40 Anm. 329,41,44 f, 78 Anm. 10
AJ:unad ibn TuIUn, Tuliinide, 27, 40
AI:unad ibn Ya}:1ya ibn Mu'ag, Amir, 133
A!:unad ibn Yazid ibn Asyad as-Sulami, Amir, 37 Anm.

299
al-Abnas ibn Abi al-Al]nas ljallfa a<;i-pabbi, Gelehrter,

39 Anm. 320
Ainsworth, W. F., Reisender, 20 Anm. 123, 27, 53-55,

90-93
Al 'Ar-adila, 56, 91
Al Bu S~'ban, 54 Anm. 452
Al Musa a~-Z;ahir, 56
Al Fadhli, s. Al 'Afadila
'Ala' ad-Din Kaiqubag, s. Kaiqubag, 'Ala' ad-Din
Alamundaros o. Alamundurus, sasan. Militiir, 73 f, 76
Alexander der GroBe, Makedone, 66, 76 f, III
Alexios I., byz. Kaiser, 182
'Ali ibn Abi Talib, Kalif, 19 f.
'All Aga ibn Isma'll Aga, Beamter, 55, 99
'All ibn J:Iamdan, Saif ad-Daula, s. Saif ad-Daula 'Ali

ibn Hamdan
'All ibn al-Muhallab, Beamter, 173
'All ibn MuJ:1ammad ibn Sulaiman al-Hasimi, s. 'All ibn

Sulaiman
'All ibn MuJ:1ammad ibn 'Abdallah an-Nagi, Propheten

genosse, 102
'All ibn Mu'ta<;iid billah, AbU MuJ:1ammad al-Muktafi, s.

al-Muktafi billah
'All ibn 'Izz ad-Din MuJ:tammad, Sams ad-Din, Bestat

teter, 102
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'Ali ibn Sulaiman ibn 'All ibn 'Abdallah ibn ai-Abbas al
HasimI, AmIr, 23, 28, 41, 44, 116 f., 147 f., 164
Anm.11,166

'Aliden, 40, ]9 Arun. 111,22 Anm. 149
al-Amin, MuDanunad, 'Abbaside, 32 Arun. 247, 34,

36 f., 59 f., 85,] 15.121-123,125,127-130

Amirak Gandar, Sihab ad-Din, ArnIr, 47,105-107

'Anunar ibn Yasir, Prophetengenosse, 20, 55, 92 Arun.
28, 100

Anunianus Marcellinus, Chronist, 72, 79
'Amr ibn Ya~ya. Amir, 131
'Amr, arab. Rebell, 131
Antigonos 1. Monophta1mos, hellenistischer Konig, 77
Antiochos IV. Epiphancs, Seleukide. 77
Antonios Abu RawaJ:l, Heiliger, 69
Antoninus Pius, rom. Kaiser. 78. 163
Aper, rom. Militar, 70
Appianus, Chronist, 66, 77, 79
Aratos, Dichter, 37 Anm. 299
Arcadius, rom. Kaiser, 171
Aristainetos, Ge1ehrter, 70, 72
Annenier, 56 f.
Arrianus, Flavius, Chronist. 77, 79
Arsakiden, s. auch Parther, 78
Arslan al-Basasiri, AbU l-l:iari.! Ars1an, ArnIr, 46
Artabanos III., Arsakide, 78
Artaxias, Annenier, 79
al-Asga' ibn 'Amr as-Sulami, Dichter, 24 Anm. 164, 36

Anm. 291

Asinas, Abu Ga'far, Amir, 39,136-138,166, ]75, 193

al-A$ma'i, Abu Sa'id 'Abd ai-Malik ibn Quraib, Gelehr-
ter, II, 12 Arun. 25

al-Asraf Musa ibn al-'Adil Abu Bakr, Ayyiibide, 49 f.
Assyrer,77
Athanasius 1., Patriarch, 82
al·'Attabi. Gelehrter, 37 Arun. 299
'Auf ibn Mu1:J.allim al-tIuza'i al-l:Iarrani, Gelehrter, 24

Anm. 164,37 Anm. 299 u. 303
aI-'Aufi, Abu 'Abdallah, s. AJ:unad ibn 'Abi 'Auf, AbU

'Abdallah
Aurelius Victor, Chronist, 71
'Ayyas, 'Abd aI-Qadir, Gelehrter. 11.101
Ayylib ibn al-'Aziz MuDammad, aI-Malik a$-$alih, s. a~-

$iilih AyyDb ibn al-'Aziz Muhammad
Ayylibiden, 10 f, 20.48 f., 51,167, 183, 185
al-Azdi, Chronist, 10,22 Arun. 149,38,129
al- IAziz billiih, Fii!imide, 29 Anm. 224
al-IAziz Mul:tamrnad ibn a~-.'0iihir GUi, AyyDbide,

184 f.

Biibiii von Na~ibin, Gelehrter, 17 Anm. 71

Biibak al-tIurrami, Amir, 137-139

Bakkar ibn Muslim. Amir, 23
aI-Bam, Ge1ehrter, 16,32

al-Baliig.uri, Ge1ehrter, 9 f., 12-14, 17 f., 21, 23, 2R, 32.
116, 142

Balbi, Gasparo, Reisender, 12 Anm. 33, 52, 53 Anm.
443.88 f.

Banu, s. auch Al
Banu lA-mIT, 24, 59
Banu Fid<iin. 56
Banft I:Iamdan, s. l:iamdaniden
Banu Hilal, 59
Banii Kalb, 58
Banu Kiliib, s. auch Mirdasiden, 23 Arun. 158,42,45
Banu Numair, s. Numairiden

Bani'! Qais, 23 Anm. 158,57-59,129,

Banu Samak, s. Semele 'Urbani
Banu Sulaim, 59
BanD Tayy', 137
Banii Taglib, 21,42,45,58
Banii Tamim, 10 Anm. 9, 41,117
Banii Umayya, s. Umayyaden
Banu 'Uqail, s. 'Uqailiden
BanG al-Wuld, 56
Barhebraus, Chronist, 22, 37,51, 85
Bannakiden, s. auch al-Fa<;ll, Ga'far Wld Ya~ya al-Bar

makI, 17 Anm. 70, 28 Anm. 213, 32 Anm. 247, 33
Anm. 259,34,37 Arun. 299, 59,121 f., 145 Anm. 23

al-Basasiri, AbUl-l:ian! Arslan, s. Ars[an al-Basasiri
al-Battani, Abu IAbd Allah Mu1:larrunad ibn Gabir ar-

Raqqi, Gelehner, 17, 39

Belisar, byz. Militar, 67,73-75

Bell,Gertrude,12Arun.33.17,104
Benjamin von Tudela, Reisender, 17, 68, 87
al-Biriini, Gelehrter, 69
Bisr ibn tIuzaima al-Asadi, Beamter, 173
BIWlt, Arme, Reisende, 55, 89, 91 f.
BNTS, byz. Beamter, 14
Briten, 56
al-BuI:tttlrT, Dichter, 16 Anm. 65, 138
Biiyiden. 29 Anm. 221,43 Anm. 349,45 f.
Byzantiner, s. auch Byzanz, 13, 22 Anm. 149, 24, 29

Anm. 221, 57-{j1, 67.73,75 f, 83

Caracalla, rom. Kaiser, 66, 79
Carus, rom. Kaiser, 70
Cato, rom. Politiker, 78
Celebi, Evliya, s. Evliyii Celebi
Celebi, Kiitib, s. Katib Celebi
Celer, Militar, 67, 73
Chesney, F. R., Geograph, 19, 50, 89-92
Chosroes 1., s. tIusrU 1. AnusTrwan
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Christen, s. auch Jakobiten, 3, 10, 14 f, 17, 20, 38, 57,

66-72,81-83,109,128-130

Cicero, rom. Politiker, 78
Constans 1., rom. Kaiser, 170
Constans II., byz. Kaiser, 163, 171 f
Constantin X., byz. Kaiser, 182
Constantius 11., rom. Kaiser, 170
Crassus, Marcus Licinius, rom. Militiir, 77 f
Cyriacus, Patriarch, 15 f, 82

a<;l-paJ:U:iak, Amir, 23
Damianos, Bischof, 69
Da'ud al-QUmi~i, s. Dawud ibn Marwan al-Muqammi~

Da'ud ibn 'Isa al-ijurasani, AmIr in Rafiqa, 128-131
Da'ud ibn 'Isa ibn Musa ibn MuJ:1ammad ibn 'Ali, Amir

in Mekka, 128
Da'ud ibn Musa ibn 'Isa al-ijurasani, s. Da'ud ibn 'Isa

al-ijurasani
Dawud ibn 'Abd al-J:Iamid, Gelehrter, 10, 14
Dawud ibn Marwan al-Muqammi~,Gelehrter, 17
Dioc1etianus (Diokletianos), rom. Kaiser, 68, 71
Dionysius 1. von Tell Ma1)re, Patriach u. Chronist, 10,

15,26 Anm. 186,37,81-85
Dlwdad ibn Dlwdast, Abu s-Sag, Sagide, 138 f

Eirene, Miirtyrerin, 67-70
Elias von Nisibis, Chronist, 81, 83 Anm. 37
Elijah, s. Elias von Nisibis
Esdras, s. Esra
Esra, Erbauer der Synagoge von ar-Raqqa, 68 Anm. 33
Eudokia, byz. Kaiserin, 182
Eustathios, Patriarch, 68
Eusebios, Chronist, 73
Eutrop, Chronist, 71, 79
Evliya Celebi, Gelehrter, 51 f, 54, 89
'Ezra, s. Esra

Fa<;li"la, Bestatte, 103
Fa<;ll Allah, s. Fa<;li"la
Fa<;ll Allah Pasa, Amir, III
al-Fa<;ll ibn Naubal)t, Abu Sahl, 35 Anm. 282
al-Fa<;ll ibn $alil:t ibn 'Ali, Amir, 59
al-Fa<;ll ibn ar-Rabi', Wesir, 32
al-Fa<;ll ibn Yal:tya al-Barmakl, Wesir, 122
Fai~al, Konig, 56
Federici, Cesare de, Reisender, 88
Fernberger, Georg Christoph, Reisender, 89
Fisch-Araber, s. Semek 'Urbani
Flavius Arrianus, s. Arrianus, Flavius
Franzosen, 5, 56
Fronto, Marcus Cornelius, Gelehrter, 78 f.

Gabala ibn Aiham, Gassanide, 13, 14 Anm. 43
Ga'far ibn Yal:tya al-Barmaki, Wesir, 24 Anm. 164, 30,

33 Anm. 259, 36 Anm. 291,121-123,145
Gaius Gracchus, s. Gracchus, Gaius
Galalzade Mu~taIa, Gelehrter, 52
Galerius Maxirnianus, rom. Kaiser, 67, 71
Gallienus, rom. Kaiser, 66, 70
Gamal ad-Din Muhammad al-Isfahani, al-Gawad, s.

MuJ:1ammad al-I~fahani, al-Ga~ad Gamal ad-Din
GaSm ibn Na'il ibn Ziyad at-Taglibi, genannt as-Sara!an,

Arni"r, 20 Anm. 121
Gassaniden, 13
al-Gawad Gamal ad-Din Muhammad al-Isfahani, s. Mu

I:tammad al-l~fahanI, al-G~wad Gamal ~d-Dln
Gazi ibn Yusuf, ai-Malik a~-Z;ahir, s. a~-Z;ahir Gazi ibn

Yusuf
al-Gazzi, Chronist, II
Genethlios, Gelehrter, 70
Georgios Kyprios, Chronist, 66 f, 76, 79
Gerstdorf, Doris Baronin von, Reisende, 56 Anm. 470
Gohar bint 'Abdallah, Bestatte, 101
Gracchus, Gaius, rom. Politiker, 78
al-Gumal:ti, Sa'id ibn 'Amir ibn Higyam, s. Sa'id ibn

'Amir ibn Higyam al-Gumal:ti

J:Iabis ibn Sa'd, 'Alide, 20
al-Hadi, Musa, 'Abbaside, 16 Anm. 66, 117, 145
J:Iagar ibn 'Anbas al-Kufi, Prophetengenosse, 20 Anm.

121
al-J:Iaggag ibn Ai1M, Gelehrter, 24 Anm. 169
J:Iagim ibn MuJ:1aid, Amir, 56
ijalid ibn al-Walid, Amir, 58
al-ijalidiyani, MuJ:1ammad und Sa'id ibnai Hasim, 16
J:Iali"ma bin Abi Qu'aib as-Sa'diya, Pflegemutter des

Propheten, 19
al-ijali~a, Sklavin, 32 Anm. 252
J:Iamdaniden, 9 f, 16,42,44 f, 61
J:Iamdi Bey, 4
J:Iammad ibn Hibat Allah ibn J:Iammad al-J:Iarrani, Abu

!-Tana', 10 Anm. 7
al-J:Iarawi, Chronist, 19,55
J:Iarb ibn Qais, Amir, 117
ijangiten, 23, 30
Hartin, Amir, 176
Hartin ar-Rasid, 'Abbaside, 4 f, 9 f, 12 Anm. 26, 15 f,

18 Anm. 92, 21 Anm. 139, 23, 25-36, 38, 43 Anm.

349,44,49 Anm. 415, 59, 69, 84 f., 90,115-119,

121 f, 125-130, 137 f, 141, 145 f., 155, 164 f, 167,

169 Anm. I, 173 f, 176, 190 f, 193-196.,209,212
al-J:Iasan ibn 'Umar ibn al-ijanab at-Taglibi, AmIr, 176
Hasirn ibn Sa'id ibn Man~iir, Amir, 142, 144
al-ija!ib al-Bagdadi, Chronist, 49
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l)atlin, bestattete Sklavin, 103
l)azaren, s. auch Kaukasus, 22, 24
Heraklius (Heraclius, Herakleios), byz. Kaiser, 13, 57,

76,169,171
Herodianus, Aelius, Gelehrter, 77, 79
Herodot, Gelchrter, 70
Herzfeld, Ernst, Reisender, 4,12 f, 17 f., 19 Anrn. 106,

30,35,50, 55 f., 93, 99 f, 212
Hieronymus, Gelehrter, 73
Hilal, s. Banu Hilal
Hilal ibn Nafi" Bestatteter, 20
Hierokles, Chronist, 66 f, 76, 79

Hisam ibn 'Abd ai-Malik, Umayyade, 18, 21-23, 58,

83 f.
Hisam ibn 'Arnr az-Zubairi, AmIr, 173
Hisam ibn Mu1)ammad ibn as-Sa'ib al-KalbI, Abu 1-

MW1gir, Gelehrter, II
J:li~n ibn 'Adl al-Kalbi, Bestatteter, 20
Honorius, rom. Kaiser, 171
J:lubaib ibn Gahrn an-Numairi, AmIr, 128, 129 Anrn. 65
Hulagu, ligan, 88
J:lumaid ibn Ma'ytifal-J:lagiirI, Amir, 61
l)umarawaih ibn AJ:unad, Tiillinide, 41, 136, 139 f, 181
I)umartagin al-J:laf~I, AmIr, 29 Anm. 221
ljurasanier, 20 Anm. 124, 24, 28, 36, 40 Anm. 327, 59,

116 f, 128-130, 166
Husain al-I)adim, EW1uch, 28
al-J:lusain ibn 'AlI ibn 'Isa ibn Mahan, AmIr, 129
al-J:lusain ibn Mu1)ammad ibn Abu Ma'sar Maudiid as-

SulamI, Abu 'Aruba, s. Abu 'Aruba al-J:lusain ibn
Muhammad

al-J:lus~in ibn Mu1)ammad ibn Ga'far ibn Muhammad al
I)ali' ar-RafiqI, Gelehrter, 39

J:lusain ibn 'Izz ad-Din, I:lusam ad-Din, Bestatteter, 103
J:lusam ad-Din J:lusain ibn al-Amir 'Izz ad-Din, s. J:lu

sain ibn 'Izz ad-Din, Husam ad-Din
I:lusam ad-Din ibn ad-Dam lag, Gelehrter, 46 Anm. 389
I:fusru 1. Anusirwan, (Chosoes, I)usrau), Sasanide, II,

57,67,83,163
al-I)uza'i al-J:larrani, 'Auf ibn Mu1)allim, s. 'Auf ibn

Mu1)allim al-l)uza'i al-J:larrani
I)uzaima ibn I)azim ibn I)uzaima, AmIr, 129

Ibn 'Abd a~-Zahir, Chronist, 51
Ibn Abi al-Tana', Yahuda ibn Yusuf s. Yahiida ibn

Yusuf, bekannt als Ibn Abi al-Tana'
Ibn al-'AdIm, Chronist, 18,45,47,49,51
Ibn Aslamiya, s. Sa'id ibn 'All, bckannt als Ibn Aslamiya
Ibn A"lam al-Kun, Chronist, 9 f., 13 f., 38
Ibn al-FaqIh, Chronist, 30, 41
Ibn al-Furat, Chronist, 27, 50

Ibn J:lauqal, Chronist, 10,26 f, 42-45, 60, 100

Ibn ijurradagbih, Geograph, 41, 60, 72

Ibn Is~aq ibn ~abbal:i al-KindI, Abu Yusuf Ya'qiib, Ge-
Iehrter, 142

Ibn Kaddam ad-Damm, Bestatteter, 19
Ibn Mas'Ud, Prophetengenosse, 39 Anm. 320
Ibn Na~If, Chronist, 48, 50
Ibn Qais ar-Ruqqayat, 'Ubaidallah, s. 'Ubaidallah ibn

Qais ar-Ruqqayat
Ibn as-SablinI, Abu BaJa Muhammad ibn Ga'far ibn Ah

m~d', s. Mu1)ammad ibn (,a'far ibn AJ:unad, gena~t
Ibn as-Sablini

Ibn Saddad, 'Izz ad-Din Mu1)ammad, Chronist, 10 f, 32,
42,47 f, 50, 117

Ibn Serapion, s. Suhrab
Ibn Taifiir, Chronist, 130
Ibn Tayyib as-Saral].sI, AJ:unad, s. AJ:unad ibn Tayyib as-

Sarabsl
Ibn a!-Tiq!aqa, Chronist, 49 Anm. 416
Ibrahim Aga, Beamter, III
Ibrahlm ibn 'Ulman ibn Nahik al-'AkkI, Beamter, 34

Anm.274
Ibrahim ibn SaliJ:t ibn 'All, Gouverneur, 116 f, 129
Ibrahlm an-Na~rani, Topfer, 109
Ibrahim, Amir in ar-Rafiqa, 130
Ibsididen, 42
Ilgane, 88, 185
'Imad ad-Din Mu1)ammad ibn Zain ad-Din, s. Muham

mad ibn Zain ad-Din
'Imad ad-Din Zangi ibn AqSW1qur, s. Zangi ibn Aqsun

qur
Irene, s. Eirene

'Isa ibn Aban a,,-~adaqa, Beamter, 117-121, 145, 149,

159,164-166,174,176,190 f, 194
'Isa ibn Mu1)ammad ibn Abi ijalid al-MarwaruQI, Amir,

130
al-I~fahanI, al-Gawad Gamal ad-Din Mu1)ammad, s. Mu

hammad al-I~fahani, al-Gawad Gamal ad-Din
aJ-I~fahani,Abu I-Farag, s. Abu I-Farag al-I~fahani

Is~aq ibn Abi Rabi' Ibrahim al-Katib ar-RafiqI, Beamter,
133 Anm. 85

IsJ:taq ibn Ibrahim ibn Mu~'ab, Gelehrter, J6 Anm. 70
Is~aq ibn Muslim, Amir, 23
IsJ:taq ibn a~-~abbaJ:t al-KindI, Beamter, 142, 148, 149
Isidoros von Charax, Chronist, 66, 68 Anm. 27, 76 f, 79
Isma'il ibn 'All, Amir, 176
Isma'il ibn Nur ad-Din MaJ:unud ibn ZangI, ai-Malik a~

~iili/:l, s. a~-~alih Ismfi'Il ibn Nur ad-DIn MaJ:unud ibn
ZangI

Isma'iliten,46
'Iya~ ibn Ganm, Amir, 9,13-15,17,18 Anm. 97, 57
'1zz ad-Din Qilig Arslan, s. Qilig Arslan, 'Izz ad-Din
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Jakob von Edessa, Chronist, 83
Jakobiten, s. auch Christen, 10, 14-16,66,82

Joannes Malalas, s. Malalas
Johannes, s. auch Yiil:Janna
Johannes, Bischof gest. 543-4, 69
Johannes, Bischof gest. 764-5, 15
Johannes, Einwohner von Kallinikos, 69, 74
Johannes, Monch des Daira Mar Quzrna, 17 Anm. 71
Johannes, Patriarch nach 846, 15, 82
Johannes Komentiolios, 69, 75
Johannes von Ephesos, Chronist, 73
Joseph, Rabbi, 68 Anm. 33, 87
Juden, 14, 17,40,67,68,72,87
Julianus Apostata, rom. Kaiser, 67-69, 72
Justinianus I., byz. Kaiser, 11,37 Anm. 297, 57, 67f,

73-75,163,171
Justinus I., byz. Kaiser, 171
Justinus 11., byz. Kaiser, 69, 75, 171

Kabarday-Tscherkessen, 56
Kaii]usrU II. ibn Kaiqubag, Riim-Seldschuke, 183
Kaiqubag, <Ala ad-Din, Riim-Seldschuke, 51, 183
Kallinikos Sutorios, Sophist, 66, 69 f
al-Karnil Mul:tammad ibn aVAdil Abu Bakr, Ayyiibide,

184
Kara Mu~~ta Pasa, Wesir, 11 I
Katib Celebi, Gelehrter, 54
ai-Kind!, Abu Yusuf Ya<qub ibn Is~aq ibn a~-~abb~, s.

Ya<qub ibn Ishaq ai-Kind!, Abu Yusuf
ai-Kind!, al-Agla~ ibn <Abdallah, s. al-Agla~ ibn <Abd

allah aI-Kind!, Abu G~!fa

ai-Kind!, Is~aq ibn a~-~abbal:t, s. Is~aq ibn a~-~abbal:t al
Kind!, Abu YusufYa<qub

ai-Kind!, Miqdad al-Aswad, s. Miqdad al-Aswad al-
Kind!

Konstantolios, byz. Militiir, 74
Kopten, 13
Kosmas, Sohn der J:larranerin, s. Quzrna bar J:larranaita
Kreuzfahrer, 47, 85
al-Kufi, s. Ibn A13m al-Kufi
Kurden, 45, 54 Anm. 450, 55
Kyros von Myriandros, Militiir, 67

Leon I., rom. Kaiser, 67 f, 76, 82
Libanios, Chronist, 66-72, 79
Licinius, rom. Kaiser, 69 f
Lucius Verus, rom. Kaiser, 78

Mal:tbub, s. Agapius
al-Mahd!, Fa~imide, 26

al-Mahd! Mul:tammad, <Abbaside, 25 f., 28, 34, 41, 59,

84,116,138,141, 145f, 148,154-156,164,173,
177 f

Ma~ud ibn Zang! ibn Aqsunqur, Abu I-Qasim Niir ad-
DIn, s. Niir ad-DIn Ma~ud ibn Zang!

Makedonen, 78
Makridi, Theodor, 4
Maimiin ibn Mihran, Gelehrter, 17 Anm. 70
al-Maimuru, Abu I-J:lasan <Abd aI-Malik ibn 'Abd al-J:la

mId ibn Maimiin ibn Mihran, s. <Abd aI-Malik ibn
<Abd al-J:larnfd al-Maimiinf

al-Malil< al-<Adil Abu Bakr Mul:tammad, s. al-'Adil AbU
Bakr Mul:tammad

al-Malil< al-Asraf Musa ibn al-<Adil Abu Bakr, s. al
AsrafMusa ibn al-<Adil Abu Bakr

ai-Malik al-<Azfz Mul:tammad ibn a~--?:ahir Gazl, s. al
<Azfz Mul:tammad ibn a~--?:ahir Gazf

ai-Malik al-Kamil Mul:tammad ibn al-<Adil Abu Bakr, s.
al-Kamil Mul:tammad ibn al-<Adil Abu Bakr

aI-Malik an-Na~ir ~al~ ad-DIn Yusuf ibn Ayyiib, s.
Saladin

aI-Malik a~-~aliJ:t Ayyiib ibn al-<Azlz Mul:tammad, s. a~

$ali~ Ayyiib ibn a1-'Azlz Mul:tammad
ai-Malik a~-~alil:t <!mad ad-DIn Isma<fl ibn Niir ad-DIn

M<$nud ibn Zangf, s. a~-~aliJ:t Isma<fl ibn Niir ad
DIn M<$nud ibn Zangf, <Imad ad-DIn

aI-Malik a~--?:ahir Gazf ibn Yusuf, s. a~--?:ahir Gaz! ibn
an-N~ir Yusuf

Malalas, Joannes, Chronist, 73 f, 79
Maliksah ibn Alp Arslan, Seldschuke, 46
MamlUken, 5 I, 99
al-Ma'miin, <Abdallah, 'Abbaside, 16 Anm. 66, 22, 31,

34,36-38,39 Anm. 312, 59 f., 115, 121 f, 125, 128
130,132 f., 135, 137, 141, 175

Mani< ibn Sabib, Nagfh ad-Daula wa-Ra<;lfha AbU z
Zimam, Amfr, 46, 47 Anm. 396

Manlich d. A., M., Kaufmann, 87
al-Man~iir, Abu Ga'far MuJ:tammad, <Abbaside, 3, 9, 12

Anm. 30, 15,23-26,28,30,32 Anm. 245,49 Anm.
415,59,84,93,116,164,212

Man~ur ibn Ziyad, Amtr, 117
Marcus Aurelius, rom. Kaiser, 78
Marcellinus Comes, Chronist, 68, 73, 79
Marcus Cornelius Franto, s. Fronto, Marcus Cornelius
Marwan II. ibn MuJ:1ammad al-J:limar, Umayyade, 22,

58 f
Marwaniden, 45
Mas<ud, Vater von Bestatteten, 103
a1-Mas<Udf, Chronist, 17,33
Maslama ibn <Abd aI-Malik, AnUr, 22, 31, 58, 84
Maudud, Qutb ad-Din, Zangfde, 47 Anm. 400 f
Maurikios, byz. Militiir, spiiterer Kaiser, 76
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Maximianus Galerius, s. Galerius Maximianus
Meder, s. auch Siisaniden, 76
Mehmed IV., Osmane, II J

Metellus, rom. Politiker, 78
Michael der Syrer, Chronist. 10, 17, 32, 35-37} 66, 68,

75,81-85,129 f., 169

Miqdiid al-Aswad al-Kindi, Prophetengenosse, 19 f.
Mirdasiden, 45 f., 167, 169
Mongolen. s. auch Ilbane, 9-11, 51, 88, 167
Mu'ag, Beamter, 135
al-Mu'awiya ibn Abf Sufyan, Umayyade, 14 19 40, ,

Amn. 324, 43 Arun. 349
al-Mufawwi~ ila Allah, 'Abbaside, 139 f., 181
Mu1)ammad IV. s. MeJ:uned IV.
Mu1)ammad al-Amin, s. al-Amin, Muhammad
Muhammad al-Man~ur, Abu Ga'far. '5. al-Man~Ur, Abu

Ga'far Muhammad
MuJ:lammad ibn al- 'Adil Abu Bakr, ai-Malik al-Kamil, s.

al-Kamil MuJ:1ammad ibn al-'Adil Abu Bakr
MuJ:Iammad ibn Farrii.l.L Abu Huraira, Amir, 116 f.
Muhammad ibn Gabir, al-Battini ar-Raqqi, Abu 'Abd

allah, s. al-Battani, Muhammad ibn 6abir
Mu}:lammad ibn Ga'far ibn A~mad, genannt Ibn a~

$abUni, Abu Bakr, Gelehrter, 28 Anm. 210
MuJ:1amrnad ibn Gazi, aI-Malik al- 'Aziz, s. al- 'Aziz Mu

~anunad ibn a?-Z;ahir Gazi
Muhammad ibn HiBim al-tIalidi, s. al-l]alidiyani
Mui:lammad ibn MuJ:1ammad ibn AyyiJb. al-Kamil, s. al

Kamil MuJ:lamrnad ibn al-'Adil Abu Bakr
Muhammad al-I~fahanI, al-Gawad Gamal ad-DIn, We

sir,47f.
MuJ:lammad as-~aibani:, Rechtsgelehrter, 25, 117, 165,

167 Anm. 16
MuJ:1arnmad ibn Sa'ld al-Qu~airi al-1:Iafi? al-1:Iarrani ar

Raqqi. s. al-Qusairi
Muhammad ibn Tahir ibn al-l:Iusain} Amir, 38
MuJ:1anunad ibn 'Umar al-Waqidf, s. al-Waqidi, MuJ:1am

mad ibn 'Umar
MuI,lanunad ibn Yazid al-J:li-?ni, Abu I-A-?bag, Gelehrter,

37 Arun. 303
MuI,lanunad ibn Yusuf ibn 'Abd ar-RaJ:unan a~-TaJi al

Marwazi a!-Tagri, Abu Sa'id, Amir, 16 Arun. 65,

136-138, 175,193
MuJ:1ammad ibn Zain ad-Din, '[mad ad-Din, Bestatteter,

102
Muhanunad ibn Zangi, Qu~b ad-Din, zangide, 183
al-MuhtadI billah. 'Abbaside, 138
Muqatil ibn al-J:Iakam al-'Akki, Amir, 23
al-Muktafi billah, Abu MuJ:tarrunad 'Ali 'Abbaside, 40
al-Mundar, Amir, 250
al-Muqaddasl, Chronist, 27 f., 37,43-45,93

al-Muqammi~,Dawud ibn Marwan, s. Dawiid ibn Mar
wan al-Muqarruni-?

Musa ibn al-'Adil Abu Bah, aI-Malik al-Asraf, s. al
AsrafMlisa ibn al-'Adil Abu Bah

Musa al-Hadj, s. al-Hadi, Musa
Musa ibn 'Isa ibn Musa ibn Mu1)anunad al-'Abbasi,

Arnir,144
Musa ibn Ka'b, Amir, 23, 25 Anm. 172, 164 Anm. 9
Musa ibn Mu~'ab, Amir, 25,146,164
Mu~tala piya', s. Mu~tafa Ziya'
Mu~tara Pasa, s. Kara Mu~tafii Pasa
Mu~tara Ziya', Reisender, 100
al-Musta'in billah, 'Abbaside, 61, 139
al-Mustansir billah, Fatimide 167 182
al-Musta,-?'imj, Gelehrt~r, 16 f. A~. 70

al-Mu'ta<;lid billah, Abu I-'Abbas Ahmad ibn al-Muwaf-
faq, 'Abbaside, 40 f., 140 .

al-Mu'tamid 'ala Allah, <Abbaside, 40, 139, 129, 181
al-Muta~bbib a~-~iibiJ, Tiibit ibn Ibrahim al-J:larranI, s.

Tabit ibn Ibrahim al-l:Iarrani al-Mutatabbib as-Siibi'
al-Mutaqqi liHah, 'Abbaside, 40 . . .

al-Mu'ta~im billah, Abu Is~aq, 'Abbaside, 30, 34, 38 f,
49,51,60 f., 108, 136 f., 165, 167, 175, 193

al-Mutawakkil 'ala Allah, 'Abbaside, 27,85
al-Mu'tazila, 38 Arun. 306
al-Mu'tazz billah, 'Abbaside, 40, 61, 115, 138 f.
al-Muwaffaq billiih, 41, 140

Nadib, Rabbi, 68 Anm. 33, 87
Nafi' ibn Hilal, Bestatteter, 20
Nagib ad-Daula wa-Radiha Abu z-Zimam Mani' ibn

~ab1b, s. Mani' ibn ~a·bib
Narses, Sasanide, 71
an-Na-?ir $a1a~ ad-Din Yusuf ibn AyyiJb, s. Saladin
an-Nii~ir ~ala1:l ad-DIn Yusuf ibn al- 'Aziz MuJ:1anunad, s.

an-Na~ir Yusuf
an-Nii~ir Yusuf ibn al·'Aziz MuJ:1ammad, Salah ad-Din,

Ayyiibide, 10, 184
Na~r ibn MuJ:tarrunad ibn AJ:unad ibn Ya'qub ibn MansUr

ibn AbI Na~r a~-TfJsI al-'AHar ai-Hafiz, Gelehrter,'10
Anm.7

Na$r ibn Muzahim, Chronist, 19, 20 Anm. 121
Na$r ibn ~aba~ al- 'Uqaili. Amir, 36 f., 60. 128-133, 166
an-Naubabt, Astrologe, 35 Arun. 282
Nedib, s. Nadib
Newbery, John, Reisender, 89
Nikentios, Militar, 72
Nikephoros I. Phocas, byz. Kaiser, 60
Nikephoros III., byz. Kaiser, 182
Nikolaos, Priester, 68
Nonnos, Bestatteter, 69, 97
Numairiden (Banli Nurnair), 42, 45 f., 50,167, 169
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an-Nu'man ibn Tabit, Abu l:Ianifa, s. Abu l:Ianifa an

Nu'man ibn Tabit

Numerianus, Marcus Aurelius, rom. Kaiser, 68-70

Nfu ad-Din MaJ:uniid ibn Zangf ibn Aqsunqur, AbO. 1
Qasim, Zangrde, 47 f, 50, 92, 105 f.

Nu~air, Beamter der Miinzstattenverwaltl.lng, 117, 144 f.,
147 f., 164 Anm. II

Nu~air al-ljadim oder al-Wa~if,Beamter, 145

Osmanen, 4, 9 Anm. 1,51-56,93,99-101, 111, 186
Oppenheim, Max von, Reisender, 17,50,55

Parther, 67,71,77 f.
Phalaris von Agrigent, Legendengestalt, 68
Phraates IV., Arsakide, 78
Plinius, Chronist, 66, 76 f, 79
Pompeius, Militlir, 78
Prokopius, Chronist,74 f., 79
Pseudo al-Waqidr, Chronist, 13, 14 Anm. 43
Ptolemaios, Gelehrter, 66, 77,79
Ptolemaios, Militar, 57

Qa'immaqam, osmanischer Beamter, 55
Qais, s. Banii Qais
Qannaten, 40 f., 44 f.
al-Qasim ibn aI-Harlin ar-Rasid, 'Abbaside, 16 Arun. 66,

34, 60, 116 Arun. 5
Qilig ArsJan, 'Izz ad-Din, Rfun-Seldschuke, 167,183
al-Qusairi, Abu 'AlI M\.ll:lammad ibn Sa'id al-l:Iafi~ al

HaTTanf ar-Raqqf, Gelehrter, 10, 18,28,39
Qutb ad-Drn Maudod ibn Zangi, s. Maudiid, Qutb ad

DIn
Qutb ad-Din Muhammad ibn Zangf, s. MuJ:tammad ibn

Zangr, Qutb ad-DIn
Quzrna bar f:!arranaita, Monch, 17

Rabah al-Banna', Gelehrter, 24 Anm. 169
ar-Ra~r biIlah, 'Abbaside, 41 Anm. 341
Raft' ibn Lai! ibn Sayyar, Amir, 35, 59
Raphtha, Bestattete, 69, 97
ar-Rasrd, Harlin, s. Harii.n ar-Rasid
Rasid ad-Din Sinan, s. Sinan, Rasid ad-Din
Rau1:J ibn Hatim al-Muhallabi, AmIr, 144, 123 Anm. 37

Rauwolff, Leonhart, Reisender, 52, 53 Arun. 443,87-89,

93
Ri(;Hi Pasa. Amrr. 100
Romiier, s. auch Byzantiner, 76
Romanos, Heiliger, 69
Rfun-Seldschuken, 51,167,183
ar-Ruqqayat, 'Ubaidallah ibn Qais, s. 'Ubaidallah ibn

Qais ar-Ruqqayat

Sabier, 14, 17,46
Sabiq ibn 'Abdallah al-Barbari ar-Raqqi, Gelehrter, 18
Sachau, Eduard, Reisender, 19 Anm. 111, 50, 54 Anm.

452,55,89,91-93,99 f., 105

Sa'd ad-Din Pasa 'A:fmzade, Amir, 99-101
as-Saffa~, s. Abu I-'Abbas
SafIariden, 36, 139
Siifi'iten, 47 f
Sagiden, s. Diwdad ibn DIwdast
Sahrbaraz, Militiir, 13 Anm. 39
Sahriya4 ibn Fari!ful, MiIitiir, 13
Sa'id al-Ijair, s. Sa'rd ibn 'Abd aI-Malik ibn Marwan
Sa'id ibn 'Abd aI-Malik ibn Marwan, genannt Sa'id al-

ijair, Amir, 22
Sa'id ibn 'Ali, bekannt als Ibn Aslamiya, Geleluier, 17
Sa'id ibn 'Amir ibn Higyam al-Gumal:U, Amir, 17,57
Sa'id ibn 'Amr al-Harasi, Amir, 22 Anm. 149
Sa'id ibn Hiisim al-Ijalidi, s. al-Ijalidiyani
Sa'id ibn Muslim, s. Sa'id ibn Sa1m ibn Qutaiba
Sa'id ibn Salm ibn Qutaiba, Amir, 117
Sa'id ibn Ya~ya, AmJr, 130 f.
Saif ad-Daula 'Ali ibn l:Iamdan, Hamdanide, 24 Anm.

164,27,42 f., 45
Saifibn Is~aq, 14 Anm. 43
Saifibn 'Umar, 14 Anm. 43
Sakan ibn Murra, Bestatteter, 20
Siikinya, 40 Anm. 327,61
Saladin oder ai-Malik an-Na~ir $ala~ ad-Din YOsuf ibn

Ayyiib, Ayy(ibide, 49 f., 105, 183
$alah ad-Din Yusuf ibn Ayyiib, aI-Malik an-Na~ir, s.

Saladin
$alal,t ad-Oln Yusuf ibn al-'Azrz Mu1:Jammad, aI-Malik

an-Na~ir, s. an-Na~ir Yusuf ibn al-'Aziz MuJ:tammad
a~-$alih Ayyiib ibn al-'Azlz Muhammad, Ayyiibide, 185
a?-$iiJil,t ibn 'Ali, Amir, 59, 116 Anm. 5
$alih ibn Wa~if, Amir, 139 Anm. 121
a~-$ali~ Isma'il ibn Niir ad-Din Mal:rrnud ibn Zangi,

'lmad ad-Din, Zangide, 167
a~-$alil.t Isma'iI, Ayyiibide, 185
Salim 1. Yavuz, Osmane, 51, 89
Salim ibn Ahmad, Bestatteter, 19
Salim ibn G~aid, Bestatteter, 20
Salim ibn Malik ibn Badran al-'Uqaili, Sams ad-Daula

Abu g-Qimam o. Abu z-Zimam, 'Uqailide, 47, 103
Salim ibn Wabi$a, Amir, 18 Arun. 92
Sal lam al-Abras, Beamter, 32
Sallust, Gelehrter, 78
Samak, s. Semek 'Urbani
as-Sam'ani, Gelehrter, 45, 49
Sams ad-Daula Abo z-Zimam Salim ibn Malik ibn

Badran, s. Salim ibn Malik ibn Badran al-'Uqaili
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Sams ad-Din 'Ali ibn al-Qa.~i 'Izz ad-Din Mul)ammad, s.
'Ali ibn '122 ad-DIn Muhammad, Sams ad-Din

a~-Sanaubari, Gelehrter, 16 Anm. 63, 24 Amn. 164
as-Saratan, Gasm ibn Na.'il ibn Ziyad at-Taglibi, s. Gasm

ibn Na'il ibn Ziyad at-Taglibi, genaont as-Sara!an
Sarre, Friedrich, 4, 35
$a'~a'a ibn Sul)an al-'Abdi", Bestatteter, 19
Sasaniden, 11, 13, 15 f., 20, 25, 57,67,69 f., 73, 75, 163
Schiiten, s. Si'Hen
Seldschuken, s. auch Riim-Seldschuken, 42, 47
Seleukiden, 66, 77,163,170
Seleukos I. Nikator, Selcukide, 57, 77
Seleukos II. Kallinikos, Seleukide, 3, 11, 57, 66, 69 f,

77
Semck 'Urbani (BanG Samak) , 54
Sergios, Patriarch, 70
Sergius, Maphrian, 15
Sherley, Sir Anthony, Reisender, 89
Si'iten (Schiiten), s. auch Isma'iliten, 19, 3 Allin. 349,

46, 55, ]DO, 102
Silakes, parthischer Militiir, 78
Simak ibn Malyama al-Asadi, Amlr, 19
Sinan Pasa, Tawasi, osm. Militar, 5]
Sinan, Rasid ad-Din, [sma'ilit, 46
Skythen,78
Spyridon, Heiliger, 69, 71
Stephanos Byzantios, Chronist, 66, 77, 79
Sufis, 23 Anm. 161,100
Suhail ibn 'Adi, Amir, 13, 14 Anm. 43
Suhrab o. Ibn Serapion, Gelehrter, 12,22
Sulaim, s. Banu Sulaim
Sulaiman I. QanUni ibn Salim, Osmane, 5]-54, 89, 91

93, lOa
Sulaiman ibn Abi" Ga'far al-Man~tir, Gouverneur, 33 f.,

109
Sulaiman ibn Amir al-Mu>minIn, s. Sulaiman ibn Abi

Ga'far al·Man~tir

as-Sulami, al-Asga' ibn 'Amr, s. al-Asga' ibn 'Arnr as-
Sulami"

as-Suli, Gelehrter, 34
Sulla, rom. Militar, 78
Surenas, parthischer Militiir, 77
Syrneon, Askct, 73

a~-Tabari, Chronist, 10, 13,24-26,29 f, 34, 38, 58, 60,
84,117,121, ]27, 137, ]42, 144

a~-Tabbiib, Chronist, 11
Tiibit ibn IbrahIm al-J:larrani al-Muta!Abbib a~-$iibi},

Abu I-Hasan, Gelehrter, ]7 Anm. 80
Tabit ibn QUITa ibn Marwan a~-$abi}i, Abu I-J:lasan,

Gelehrter, 17
Tag al-Muliik, Sklavenhalter, 103

Tahir ibn al-I;Iusain, Amir, 24 Anm. 163, 37 f, 44, 85,
128-132,137,165

Tahiriden, 24 Anm. 163,35,38 f, 85,165 Anm. 14
Ta1ustan Anzor, Tscherkesse, 56
Tamerlan, s. Timfu
at-TanUl]i", Gelehrter, 29
Ta'iis ibn KaisUn, Gelehrter, 12 Anm. 33
Tawasi Sinan Pa~a, s. Sinan Pasa
Tayy" s. BanD. Tayy'
Tetrarchen,67
Teufel, Hans Christoph von, Reisender, 89
Theodora, rom. Kaiserin, 16,69
Theodoretos, Bischof, 72 f., 79
Theodosios, Gelehrter, 66, 70, 79
Theodosius L, rom. Kaiser, 17,68,72, 170
Theodosius II., rom. Kaiser, 171
Theophanes Byzantios, Ge1ehrter, 71, 79, 83
Theophi1os von Edessa, Gelehrter, 84
Theophy1aktos Simokates, Gelehrter, 67, 76, 79
Thogarrniter, 68 Allin. 33
Thomas, Bischof des Ttir 'AbdIn, 82 Anm. 20
Thomas, Bischofvon Kallinikos, 69
Thomas von Marga, Gelehrter, 83 Anm. 40
TunOS!Ta!A, s. Timostratos
Timostratos (Timosp-a~a), 73, 83
TImUr, Tfmtiride, 89
Tiridates, Arsakide, 78
Triphyllios, Gelehrter, 69, 71
Tscherkessen, s. auch Kabarday-Tscherkessen, 9, 56
Tschetschenen, 9, 55
TuJiiniden, 36, 40 f, 44, 136, 139, 161
Turayya Pasii ibn 'U!man Pasa al-Kurkgi, Amir, 54, 56

Anm.474
Turkmenen,42, 54, 89

'Ubaidallah ibn Qais ar-Ruqayyat, Gelehrter, 12 Arun.
31 u. 33, 19 Anm. 103,58 Anm. 7

'Ubaidallah ibn SarI, AmIr, 37
al- 'Ugaili, 'Abd as-Salam, Gelehrter, 11
Ubaiy ibn Ka'b, Prophetengenosse, 55,100
Ubaiy ibn Qais, Prophetengenosse, 55 Anm. 456
'Umair ibn Sa<d, Amir, 14
'Umar ibn al-Ijana,b, Kalif, 14

Umayyaden,6, J2, 18,20-23, 31, 43, 57-59, 83, 159,
172,201

'Urrunar ibn Iyas, s. 'Arnmar ibn Yasir
Urrun Ga'far Zubaida bint Ga'far ibn ai-MansUr, s. Zu-

baida bint Ga'far ibn al-Man~Ur .

'Uqailiden (Banu 'Uqail), 42, 45-47,59, 130
Uranios, Chronist, 66, 79, 79
'U!Jnan, Kalif, 19,55 Anm. 456, 58
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Uwais ibn 'Amir ibn Gaz ibn Malik aJ-Qararu, 6, 20, 52,

47 Arun. 396, 53 Anm. 443, 54 f., 90, 92 f., 99-101
Uwaisiya, 100
Uwais al-Qarani, s. Uwais ibn 'Amir

Valentinianus II., rom. Kaiser, 170
Valentinianus IlL, rom. Kaiser, 171
Varahran JI., Sasanide, 70
Veysel, s. Uwaislya
Vitellius, rom. M.ilitar, 78
Vologases 111., Arsakide, 78

Wabi~a ibn Ma'bad al-Asadi, Prophetengenosse, 18, 55,
91 Anm. 25, 99

Wahb ibn Wahb al-Qurasi, Abu I-Ba1]tan, Gelehrter, 29,
61

Wahb ibn Ya'is ar-Raqqi, Gelehrter, 17
al-Walid (I.) ibn 'Abd ai-Malik, Umayyade, 172 f.
a!-Wa1Id ibn Talid a1-'Absi, Amir, 173
al-WaHd ibn Tarif, Ijarigit, 30
al-Walid ibn 'Uqba ibn AbI aJ-Mu'ai!, Umayyade, 21 f.,

58
al-Waqidi, s. Pseudo al-Waqidi
al-Waqidi", Abu 'Abdallah Mu1:lammad ibn 'Umar, Ge

lehrter,31
al-Wiltiq billilh, 'Abbaside, 29,61,85,137
al-Wuld, s. Banii al-Wuld

Yahiida ibn Yusuf, bekannt als Thn Abi aFIana', GeJehr
ter, 17

Ya~ya al-Garib, Bestatteter, 18-20, 55, 90, 100
YaJ:1ya ibn 'Abdallah ibn al-l:Iusain ibn 'All ibn Abi

Talib, 'Alide, 19
Yai)ya ibn Ijalid al-Barmaki, Wesir, 17 Anm. 70, 31,34,

55 Arun. 462, 90 Anm. 20
Ya~ya ibn Mu'aQ, Amir, 133
Ya}:lya ibn Sa'id, Beamter, 131
YaJ:1ya ibn Umayya, Topfer, 109
Ya'qub ibn Is!)aq ibn a~-$abba!:l al-Kindi, Abu Yiisuf, s.

Thn Is~aq ibn a~-$abbal) al-Kindl, Abu YlisufYa'qiib
Ya'qiib ibn Lai!, $affiride, 139
al-Ya'qubi", Gelchrter, 10,24,29,60
Yaqut al-Hamawi, Geograph, 10 f., 15 f., 18 f., 22, 26,

32,35,41,45,49 f.
Yavuz Salim I., s. Salim I.
Yazid Ill. ibn al-Walid, Umayyade, 23
YUl:tanna, Patrikios, 13
Ylinis ibn Abi ~abIb, Gelehrter, 12 Anm. 33
Yusuf ibn Ayy\ib, ai-Malik an-Na~ir ~ala!l ad-Din, s.

Saladin
Yusuf ibn Muhammad, aI-Malik an-Na$ir, s. an.Na$ir

$ala~ ad-Din Yusuf ibn al-'Azlz Muhammad

a~-~hirGur ibn an-N~irYiisuf, AyyDbide, 105, 184
Zakkai, Rabbi, 68 Anm. 33,87
Zang, 29 Anm. 222
ZangI ibn AqsunqW', 'Imad ad-Din, Zangide, 20, 47 f.,

104

Zangiden, 11, 18,47-49,85, 167,183

Zawaql1, s. auch Na~r ibn Saba!, 128-130, 133
Zubaida bint Ga'far ibn al-Man$Ur, Urrun Ga'far, 'Ab

basidin, 21, 31, 32 Anm. 252, 34, 36, 127
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ger). 30.2 oben rechts Mitte, Nr. 32 (OAI 861170a, K.
Anger). 30.3 wHen rechls, Nr. 32 (DAI 86/173a, K. An
ger). 30.4 unten links, NT. 32 (OAI 86/169a, K. Anger).
30.5 oben links, Nr. 29a (OAI 88/277, P Grunwald).
30.6 Mitte oben links, Nr. 29b (OAI 88/276, P. Grun
wald). 31.1 cben links, Nr. 33a (OAI 86/250a, K. An
ger). 31.2 oben rechls, NT. 33b (OAI 86/254a, K. An
ger). 31.3 lll1ten links, Qal(at an-Nagm - Inschrift, Nr.
31 (M. Meinecke 85111-27 [26D. 34.3 unten rechls,
Qal(at an-Nagm - Nr. 31 Detail (M. Meinecke 85/11-28
[27]). 32, Nr. 35 (F. SaTre, Museum fur Islamische
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Kunst, Berlin, PI. 8749, Reproduktion P. Grunwald).
33.1 chen links, Nr. 36a (OAI 8611406, P. Grunwald).
33.2 unten links, Nr. 36b (DAI 86/1407, P. Grunwald).
33.3 cben rechts, Nr. 36c (DAI 86/1403, P. Grunwald).
33.4 unten rechts, Nr. 36d (DAI 8611405, P. Grunwald).
34.1 cben, Nr. 36e (DAI 86/1402, P. Grunwald). 34.2
unten, Nr. 36f (DAI 86/1404, P. Grunwald). 35.1 eben
links, Nr. 368 (S. Heidemann, 2001-1-1). 35.2 Mitte
links, Nr. 36h (S. Heidemann, 2001-1-11). 35.3 unten
links, Nr. 36i (S. Heidemann, 2001-1-13). 35.4 eben
rechts, Nr. 36j (S. Heidemann, 2001-1-4). 35.5 Mitte
rechts, Nr. 36k (S. Heidemann, 2001-1-8). 35.6 unten
rechts, Nr. 361 (S. Heidemann, 200 1-1-10). 36.1 eben
rechts, Qal'at Ga'bar - Nr. 34a (OAI 9111068, A. Abdel
Ghafour). 36.2 eben links, Nr. 38a (DAI 911786, A.
Abdel Ghafour). 36.3 Mitte cben rechts, Nr. 38b (DAI
911785, A. Abdel Ghafour). 36.4 Mitte eben links, Nr.
38c (DAl 911784, A. Abdel Ghafour). 36.5 Mitte unten,
Nr. 39 (DAI 911782, A. Abdel Ghafour). 36.6 unten
rechts, Nr. 40a (DAI 85/583, P. Grunwald). 36.7 ooten
links, Nr. 40b (DA I 85/636, P. Grunwald). 37.1 cben
rechts, Nr. 41 (OAI 871701, P. Grunwald). 37.2 cben
links, Nr. 42 (DAI 85/671, P. Grunwald). 37.3 Mitte
rechts, Nr. 43 (OAI 87/638, J. Kozinski). 37.4 Mitte

links, Nr. 45 (DAI 87/636, J. Kozinski). 37.5 unten, Nr.

44 (DAI 87/637, J. Kozinski). 38.1 cben, Nr. 46 (OAI
911732 und 733, A. Abdel Ghafcur). 38.2 unten, Nr. 47
(DAr, Repro. P. Grunwald aus Abdul Hak [1964D.
39.loben rechts, Nr. 47a (DAI 85/365, J. Kozinski).
39.2 oben links, Nr. 59 (S. Heidemann). 39.3 unten, Nr.
53 (Zeichnung A. Lina Kutifan). 40.1 eben, Nr. 48 (DAI
87/827, A. Kohlmeier). 40.2 Mitte oben, Nr. 49 (DAI
87/822, A. Kohlmeier). 40.3 Mitte unten, Nr. 50 (DAI
87/393, A. Kohlmeier). 40.4 (Zeichnung Susan Jercudi)
41.1 oben rechts, Nr. 51 (oAI 87/830, A. Kohlmeier).
41.2 eben links, Nr. 52 (OAI 911764, A. Abdel
Ghafour). 41.3 Mitte, Nr. 54 (DAI 92/537, A. Abdel
Ghafour). 41.4 unten, Nr. 57 (Zeichnung N. Saliby).
42.1 oben, Brcnzekanne mit Nr. 56 (DAI 92/531, A.
Abdel Ghafour). 42.2 unten, Detail (DAI 92/532, A.
Abdel Ghafour). 43 Nr. 58 (DAI 91/652, A. Abdel
Ghafour). 44.1 bis 3, Nr. 60 (Marwan Musehnani).

Beitrag IX his XI: Die Nachweise erfolgen nach
einzelnen Fund- und Sammhmgskomplexen: Tafel 45
bis 60: A. Abdel GhafoUf u. M. Meinecke: Katalog ar
Raqqa. M. Bates, New York: ANS. A. Becker: Taf. 59
(Nr. 608, 610, 613, 614). A. Giinther, Jena: SB, OS,
Klinker, Nwnismatic Circular, OM] (auBer den von
Lubke und Wiedemann fotografierten Exemplaren).
L. Ilisch, Tubingen: Taf. 45 (Ashmolean Museum), Taf.
60 (Universitiit Tubingen AM7-A5 u. AM7-Bl). S. Hei
demann: restliche Miinzen der Universitat Tubingen und

der Sig. Fadi. Fa. Lubke und Wiedemann, Stuttgart: Taf.
50 (OMJ 321-B7), Taf. 52 (OM! 317-G4). 1. Treadwell,
Oxford: Taf. 53 (Ashmolean Museum).
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260 Raqqa II - Die islamische Stadt

• Tall Basir

o

• Kaisum

•
Racbiin

NORD-

Manbig.

SYRIEN

10 20 km Ebene von Siffin

DIYAR

•
ar-Ruhii'

•
Suwaidii

• Ijarriin

• Iji$n Maslama
• Bagaddii

Tall Mahrii

Tafel 2: Karte der Diyar Mu<;lar (historische Orte kursiv).
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Tafel 3: Karte von ar-Raqqa / ar-Rafiqa, Deutsches Archiiologisches lnstitut.
1) Dair zakka. 2) R6misch-byzantinisches Lager. 3) Stadtmauer von KalJinikos / ar-Raqqa. 4) Versarnmlungsmoschee
von ar-Raqqa. 5) Grabbau des Uwais al-Qarani:. 6) Stadtmauer von ar-Rafiqa. 7) Nordtor. 8) Osttor oder Bab as-Sibal.
9) Bab Bagdad. 10) Westtor. II) Versammlungsmoschee von ar-Rafiqa. 12) Zisterne. 13) Stra13enraster. 14) Qa~r al
Banal. 15) sogenarmte 'Kirche'. 16) Osmanische Karawanserei. 17) Hauptpalast von Harlin ar-Rasid / Qasr as-Salam.
18) Palast A. 19) Palast B. 20) Palast C. 21) Palast D. 22) Nordkomplex. 23) Westpalast. 24) Ostpalast. 25) Ost
komplex. 26) Nordostkomplex. 27) Hippodrom. 28) Nordkaniile. 29) Westkanal / Nahr an-Nil. 30) Samarra'-zeitlicher
Komplex. 31) Tall Zugag / Glas Tell. 32) Tall Aswad. 33) Zitadelle. 34) Grabbau des Yal)ya al-Garib.
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