
Reinhold JandesekReiseberihte nah China als Quellen f �ur Martin BehaimOhne selbst eingehende Untersuhungen durhzuf �uhren, kann sih ein Betrahter leiht da-von �uberzeugen, da� Martin Behaim f �ur die Beshriftung des Globus auf Informationenzur �ukgreift, die bereits bis zu zwei Jahrhunderten vorher gesammelt wurden. In einer derTextpassagen (B 1s) beruft er sih neben Ptolem�aus ausdr �uklih auf den \ritter maro po-lo" und auf den \dotor und ritter Johann de Mandavilla" (1). Obwohl deren Berihte sehrumfangreihe Gebiete der zu ihrer Zeit bekannten Welt beshreiben, mahte Martin Behaimjedoh lediglih f �ur die Darstellung bestimmter Regionen von ihrem Wissen Gebrauh: vorallem sind dies die Gebiete vom Mittleren Osten �uber Zentralasien bis nah China und Ja-pan sowie von den S�ud-Ostasiatishen Inseln �uber den Indishen Subkontinent bis zur K�usteOstafrikas.Die Erkenntnisse, nah denen Martin Behaim die Ober�ahe des Globus gestaltete, warendemnah niht das Ergebnis einer zuf�alligen Auswahl aus beliebigen Quellen, sondern daseines Selektionsprozesses, der auf vershiedenen Ebenen ablief. Zun�ahst verwendete erkeineswegs alle, sondern lediglih zwei Berihte von Fernreisenden des sp�aten Mittelalters.Die Aussagen dieser beiden Berihte wiederum setzte er f �ur die Beshreibung und Zeihnungganz bestimmter politish-geographisher R�aume ein. Aber auh die Mitteilungen, die dieBerihte des Maro Polo und des Johann von Mandeville �uber diese R�aume wiedergeben,wurden niht in vollem Umfang auf den Globus umgesetzt, sondern ebenfalls einer Sihtungunterzogen. In Anlehnung an diese Problematik sollen im folgenden die sp�atmittelalterli-hen Berihte �uber Fernreisen bis nah China vorgestellt, und dann untersuht werden, inwelhem Ausma� diese zu Ende des 15. Jahrhunderts einem breiteren Publikum zug�ang-lih waren. Anshlie�end werden die Berihte des Maro Polo und des Johann Mandevilleharakterisiert und die Aussagen dieser Berihte mit den Inshriften des Globus verglihen.Zur Zeit Maro Polos war eine Reise nah China ein zwar au�ergew�ohnlihes, aber durh-aus niht singul�ares Ereignis. Mit Asiaten trafen vor allem shon die Bewohner der osteu-rop�aishen L�ander zusammen, als die Mongolen bei ihren Eroberungsz �ugen 1241 bis nahUngarn und Polen vorstie�en. In dieser f �ur den Westen bedrohlihen Situation war es PapstInnozenz IV., der 1245 vier Gesandtshaften in das Innere Asiens shikte. Ihr Ziel war derHerrsher der Mongolen, der Gro�khan, der in Karakorum residierte. Einer dieser p�apstli-hen Gesandten, der Franziskaner Johannes von Pian del Carpini traf dort ebenso mit Chi-nesen zusammen wie ein Jahrzehnt sp�ater sein Ordensbruder, der Missionar Wilhelm vonRubruk (2). Nah 1260 zer�el das mongolishe Gro�reih in das Khanat Tshaghatai, dasKhanat Qyptshaq (Goldene Horde), das Ilkhanat (Iran) und das Reih der Yuan-Dynastiein China. Ein relativ dihtes Kommunikationsnetz etablierte sih zwishen dem lateinishenAbendland und vor allem dem Ilkhanat. Jede Seite suhte in der anderen Verb �undete imKampf gegen ihre Kontrahenten: die Christen gegen die Heere des Islam, das Ilkhanat ge-gen die benahbarten mongolishen Reihe (3).Die Kurie verfolgte dar �uberhinaus kirhenpolitishe und missionarishe Absihten, n�amlihdie Vereinigung der lateinishen mit den niht-lateinishen Christen und die Bekehrung der\Heiden". Tr�ager der diplomatishen und missionarishen Aktivit �aten waren die Mitgliederder Orden der Dominikaner und Franziskaner, die | h�au�g in Begleitung von Kaueuten |auf ihren Fahrten bis nah Indien und China gelangten. Ein nah wie vor ins Auge gefa�tesZiel war dabei der Sitz des Gro�khans, den dieser jedoh 1260 von Karakorum nah Camba-le, in etwa die Region des heutigen Peking, verlegt hatte. Damit verlagerten sih auh dieInteressen zumindest der diplomatish undmissionarish t�atigen Europ�aer von dem InnerenZentralasiens auf China.Von Bedeutung f �ur die aus dem Abendland angereisten H�andler und Missionare aber war,da� sie im \Reih der Mitte" unter der mongolishen Dynastie, die Qubilai Khan 1271 unterdie Devise \Yuan" (= Uranfang) stellte, ebenso wie die Angeh�origen anderer Kulturkrei-1



se ihren Interessen nahgehen konnten. Zwishen 1292 und 1294 betrat der FranziskanerJohannes von Monteorvino (Kat.-Nr. 5.2) hinesishen Boden und errihtete einige Jah-re sp�ater ein katholishes Bistum. 1307 ernannte ihn der Papst zum ersten Erzbishof vonCambale. Parallel dazu intensivierten vor allem italienishe H�andler die wirtshaftlihenBeziehungen zwishen dem Westen und China, die ihren H�ohepunkt in der zweiten H�alftedes 14. Jahrhunderts fanden. Umgekehrt besuhten auh Abgesandte des Gro�khans denPapst und weltlihe Mahthaber des Abendlandes.Diese Phase zwishenkultureller Begegnungen w�ahrte jedoh nur bis zum Ende des 14. Jahr-hunderts. Allein die Reise in den Fernen Osten war zu Land ebenso wie zur See sehr lang-wierig und mit erheblihen Shwierigkeiten verbunden. Die Route f �uhrte entweder durhdas Innere Zentralasien, also entlang der Seidenstra�e und durh vershiedene miteinan-der zerstrittene Herrshaftsgebiete, oder zur See, wobei die Shi�e an der K�uste entlangund von Insel zu Insel fuhren. So verwundert es kaum, da� die Missionare in ihren Briefensih �uber mangelnden personellen wie materiellen Nahshub beklagen und niht wenigeReisende ihre Gef�ahrten bestatten mu�ten, noh bevor sie ihr Ziel erreihten. Umso bemer-kenswertere Zeugnisse eines doh relativ intensiven Kulturkontaktes sind die Berihte, dieden erfolgreihen Abshlu� solher Unternehmungen bezeugen (4).Maro Polo (1254{a. 1324), der noh heute wohl bekannteste Asienreisende des sp�atenMittelalters, brah in Begleitung seines Vaters und seines Onkels 1271 in Rihtung FernerOsten auf (5). �Uber den Landweg erreihten die Venezianer 1275 den Hof des Gro�khans.Nah einem Aufenthalt von 17 Jahren verlie�en sie 1292 das \Reih der Mitte" und kehrten�uber die See wieder in die Heimat zur �uk. Noh im gleihen Jahr seiner Ankunft gerietMaro Polo 1298 in genuesishe Gefangenshaft, w�ahrend der er in Zusammenarbeit mitRustihello da Pisa, einem Verfasser volkst �umliher Erz�ahlungen, seine Erlebnisse shriftlihaufzeihnete (6) (Kat.-Nr. 3.26). Glaubt man seinen eigenen Ausf �uhrungen, so war MaroPolo niht nur ein gern gesehener Gast des Gro�khans, sondern bekleidete auh �Amter indessen Regierung und Verwaltung, trug sogar seinen Teil zur Eroberung des hinesishenReihes der s �udlihen Song-Dynastie bei. Einige Forsher bezweifeln diese Angaben undhalten es f �ur wahrsheinliher, da� seine Informationen �uber China niht auf pers �onlihenErfahrungen, sondern auf den Angaben vonMittelsm�annern beruhen (7). Ungeahtet dessenerfreute sih der in franko-italienish verfa�te Beriht des Venezianers gro�er Beliebtheitbeim Publikum. Innerhalb eines kurzen Zeitraumes wurden, zum Teil allerdings erheblihvoneinander abweihende, �Ubersetzungen in vershiedene Sprahen angefertigt.Etwa drei Jahrzehnte nah Maro Polo diktierte 1330 der Franziskaner Odori da Pordeno-ne (Kat.-Nr. 5.3) seinem Mitbruder Wilhelm von Solagna Beobahtungen, die er w�ahrendseiner kurz zuvor beendeten Reise bis nah China gemaht hatte (8). Der Zeitpunkt, zu demOdori da Pordenone in den Osten aufbrah, ist niht bekannt. In jedem Falle w�ahlte erf �ur die Hinreise die Seeroute, hielt sih um 1322 in Tana (bei Bombay) und sp�ater f �ur dreiJahre bei seinen Ordensbr �udern in Cambale (Peking) auf. Dieser mehrj�ahrige Aufenthaltin China spiegelt sih auh darin, da� er der Beshreibung dieses Reihes gut ein Drittelseines Berihtes widmet, mehr als allen anderen Regionen. Obwohl Franziskaner, gilt dieAufmerksamkeit des Odori da Pordenone keineswegs lediglih den religi �osen Sitten derEinheimishen, sondern ebenso der politishen und wirtshaftlihen Situation des Landes,vor allem aber demHof des Gro�khans und den St�adten S �ud-Chinas. Der in Latein niederge-shriebene Beriht, den Odori da Pordenone in Padua auf Anweisung seines Provinzialmi-nisters diktierte, erfuhr ebenfalls eine weite Verbreitung durh die �Ubersetzung in mehrereVolkssprahen.Noh vor der Ankunft Odori da Pordenones in Italien verstarb in China Johannes vonMon-teorvino, der Erzbishof von Cambale. Als dort kein Nahfolger f �ur die Leitung des katho-lishen Bistums eintraf, shrieben einige in den Diensten der Mongolen stehende Alanen1336 einen Brief an den Papst, in dem sie um eine entsprehende seelsorgerishe Betreuungbitten. Die �Uberbringer dieses sowie eines Shreibens des Gro�khans langten 1338 bei Papst2



Benedikt XII. an, der daraufhin eine Gesandtshaft aus 33 Personen zusammenstellen lie�.Diese brah imDezember 1338 unter Leitung des Franziskaners Johannes vonMarignola vonAvignon aus nah China auf. Wegen l�angerer Aufenthalte in Pera bei Konstantinopel und inArmale durhquerte die Gesandtshaft erst 1341 die W�uste Gobi und wurde August 1342vom Gro�khan empfangen. Bemerkenswert ist die Gesandtshaft niht nur wegen des damitverbundenen personellen und materiellen Aufwandes, sondern weil dieses Unternehmenauh in hinesishen Quellen verzeihnet wurde. Johannes von Marignola und seine Beglei-ter hielten sih drei bis vier Jahre im \Reih der Mitte" auf, w�ahlten f �ur die R�ukfahrt dieSeeroute und erreihten Ende 1353 wieder Avignon. 1355 nahm Kaiser Karl IV. den Franzis-kaner als Hofkaplan mit nah Prag und beauftragte ihn damit, eine \B�ohmishe Chronik" zuerstellen. In den Jahren vor seinem Tod (1359) kam Johannes von Marignola dieser Aufgabenah. Er beshr�ankte sih jedoh niht auf die Abfassung eines Kompendiums zur GeshihteB�ohmens, sondern weitete sein eigentlihes Thema erheblih aus, indem er immer wiederAusf �uhrungen �uber seine Reiseerlebnisse mit einie�en lie�. Die in Latein verfa�te Chronikgeriet allerdings bald in Vergessenheit und erst zu Ende des 19. Jahrhunderts wurden diedarin enthaltenen Reiseaufzeihnungen als solhe gew�urdigt (9).Das dritte Viertel des 14. Jahrhunderts war die produktivste Phase der Abfassung von Be-rihten �uber Reisen bis in den Fernen Osten. Denn neben Johannes vonMarignola (zwishen1355 und 1359) bet�atigten sih ein anonymer Niederdeutsher (zwishen 1350 und 1360),ein anonymer Spanier (zwishen 1250 und 1375) sowie Johann Mandeville (zwishen 1356und 1371) in der Aufzeihnung ihrer Reisebeobahtungen. Allen drei Autoren sind einigeCharakteristika gemeinsam. So bleibt zum einen trotz der Angabe eines Verfassernamensdie Person des Johann Mandeville ebenso anonym wie die des Spaniers oder des Nieder-deutshen. Zum zweiten ist in der Forshung umstritten, in welhem Ausma� deren Berihteauf pers �onlihem Augenshein oder auf intensivem Quellenstudium beruhen. Zumindest ih-re Angaben �uber die indishen Regionen sheinen niht auf eigene Beobahtungen vor Ortzur �ukzugehen. Zum dritten wenden sie sih mit ihren auf Spanish, Niederdeutsh undAnglo-Franz �osish niedergeshriebenen Mitteilungen niht an die des Lateinishen kundige\Fahwelt", sondern an einen volkssprahigen Leserkreis.Dennoh �ubten o�ensihtlih weder der spanishe \Libro del Conosimiento" noh der\Niederrheinishe Orientberiht" eine gr �o�ere Wirkung auf die Zeitgenossen aus. Der \Nie-derrheinishe Orientberiht" bietet eine Beshreibung des gesamten Orients oder vielmehrder dortigen gro�en Dynastien und Herrsherh�auser des Sultans, des Gro�khans und desPriesterk �onigs Johannes. Allerdings beshr�ankt sih der Autor in seiner Shilderung des Rei-hes des Sultans vorwiegend auf �Agypten, ebenso pars pro toto bei derjenigen des Reihs desGro�khans auf das Ilkhanat. Umgekehrt lokalisiert er das Reih des Priesterk �onigs Johannessowohl in Indien als auh in Afrika. Bemerkenswert an dem Beriht ist eine Erz�ahleinheit,die ausshlie�lih der Flora und Fauna des Orients gewidmet ist (10).Der \Libro del Conosimiento" h�alt Beobahtungen einer Reise fest, die von Sevilla ausdurh Nord- und S�ud-Europa f �uhrt, dann bis in das Innere Afrikas, in den Nahen, Mittlerenund Fernen Osten sowie in das n �ordlihe Zentralasien. Der Shwerpunkt der Ausf �uhrungenaber liegt auf den Regionen Afrikas. Unter allen Berihten des sp�aten Mittelalters kommtder des Spaniers einer | nah heutiger Au�assung | geographishen Beshreibung amn�ahsten. Denn sein Augenmerk gilt weniger den Menshen als Angaben �uber die Weg-streke, �uber die Aufteilung der Erdober�ahe in Herrshaftsgebiete, �uber deren Ausdeh-nung und Lage zueinander sowie �uber Berge, Gew�asser und St�adte. Als Besonderheit m�ussendie Flaggen und Wappen gelten, die der Autor der Darstellung der wihtigsten Herrshafts-gebilde beif �ugt und niht nur im Text erl �autert, sondern auh in Illustrationen umsetzt (11).Die Reisebeshreibung des Johann vonMandeville (Kat.-Nr. 3.27) erfreute sih in den erstenJahrhunderten nah ihrer Entstehung ebensolher Beliebtheit wie sie in der Folgezeit in derForshung umstritten war. Noh etwa 250 Handshriften in vershiedensten europ�aishenSprahen sind erhalten, darunter allein 65 in Deutsh. Unter den deutshsprahigen Ma-3



nuskripten sind die bersetzungen des Mihel Velser und des Otto von Diemeringen die amweitesten verbreiteten Versionen, die beide im letzten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts ent-standen. Gro�e Verwirrung herrsht hingegen hinsihtlih der Person des Autors. Obwohl ersih selbst JohannMandeville nennt, sehen einige Forsher darin ein Pseudonym f �ur entwe-der den in L �uttih ans�assigen Arzt Jean de Bourgogne oder f �ur den ebenfalls in L �uttih t�atigenChronisten Jean d'Outremeuse. Die dem Autor entgegengebrahte Wertsh�atzung shlug insGegenteil um, als ab Mitte des 19. Jahrhunderts deutlih wurde, da� dessen Beriht vor-wiegend auf intensivem Quellenstudium beruht. So wurde eine ganze Reihe der Vorlagenidenti�ziert, die Johann Mandeville benutzte, darunter die Beshreibung des Odori da Por-denone f �ur viele der Shilderungen, die den Fernen Osten betre�en. Erst seit Mitte des 20.Jahrhunderts wird wieder verst�arkt der literarishe Eigenwert des Textes ber �uksihtigt (12).Weniger problematish gestaltet sih der Umgang mit den Aufzeihungen ber eine Reise, dieNiol �o de Conti unternommen hatte. Der Venezianer hielt sih bereits in jungen Jahren inHandelsgesh�aften im Mittleren Osten auf und zog von dort aus in Rihtung Indien. Nah25-j�ahriger Abwesenheit kehrte er in seine Heimat zur �uk und verbrahte den Rest seinesLebens als o�ensihtlih angesehener B�urger in Choggia, einer zum Dogengebiet geh �origenStadt. Anders als der Zeitpunkt seines Todes (1469) k �onnen die Reisedaten niht genaubestimmt werden. Da der Gro�teil seiner Beshreibung dem \Zweiten Indien", worunterer den indishen Subkontinent versteht, gilt, d �urfte er sih vorwiegend dort aufgehaltenhaben. Inwieweit seine Shilderung der Regionen Chinas auf eigenem Augenshein beruht,ist jedoh zweifelhaft.Den Beriht �uber diese Reise verfa�te aber niht Niol �o de Conti selbst, sondern PoggioBraiolini, dem er w�ahrend des Konzils zu Ferrara-Florenz-Rom (1438{1445) begegnete.Niol �o de Conti hielt sih dort auf, um den Papst umAbsolution zu bitten, da er auf der R�uk-reise in die Heimat von Moslems gefangen genommen worden war und seinen hristlihenGlauben verleugnet hatte. Poggio Braiolini, der Sekret�ar des Papstes Eugen IV., befragteneben dem Venezianer noh andere Besuher des Konzils, eine �athiopishe Gesandtshaftund einen namentlih niht genannten Fremden aus dem Fernen Osten, nah den Verh�alt-nissen in den Regionen fern von Europa. Auf den Mitteilungen dieser Informanten beruhtdas Buh IV seiner um 1450 beendeten \HISTORIA DE VARIETATE FORTUNAE". Noh im15. Jahrhundert erfuhren sowohl das gesamte Werk als auh der daraus entnommene Be-riht des Niol �o de Conti eine relativ weite Verbreitung. 27 der erhaltenen 30 Manuskriptedieses Zeitraumes sind in Latein geshrieben. 1492 ershien vermutlih in Mailand die erstegedrukte Fassung in lateinisher Sprahe. Eine deutshe �Ubersetzung wurde w�ahrend derFr �uhen Neuzeit jedoh niht publiziert (13).Informationen �uber Indien und China wurden nun keineswegs ausshlie�lih durh die hierkurz vorgestellten Berihte der tats�ahlihen oder vorgeblihen Reisenden vermittelt. Alsweitere Quellen kommen die Briefe der Missionare hinzu sowie eine Reihe von Shriften,aber auh Karten, in denen sih Mitteilungen �uber den Fernen Osten �nden, ohne da� de-ren Autoren je den Mittelmeerraum verlassen h�atten. Dennoh st �utzt sih Martin Behaimf �ur die Beshriftung seines Globus' ausdr �uklih auf die Beshreibungen des Maro Polound des Johann Mandeville. W�ahrend die Motive f �ur die Auswahl dieser Vorlagen selbstkaum aufzudeken sind, ist immerhin bemerkenswert, da� er sih damit konform zu einerEntwiklung verhielt, die sih auh auf dem deutshsprahigen Buhmarkt widerspiegelt.Denn die Druker und Verleger des 15. Jahrhunderts boten ihren Kunden ebenfalls lediglihzwei sp�atmittelalterlihe Berihte �uber Chinareisen in gedrukter Form zum Kauf an: die desMaro Polo und des Johann Mandeville.Die erste nahweisbare Publikation des \Maro Polo" ershien 1477 bei Friedrih Creussnerin N�urnberg, die n�ahste und f �ur ein halbes Jahrhundert auh letzte 1481 bei Anton Sorg inAugsburg. Beiden Auagen gemeinsam ist, da� sie jeweils einen Titelholzshnitt aufweisen,in dessen Umshrift der venezianishe Reisende als \Ritter" vorgestellt wird. Anton Sorgdrukte den \Maro Polo" dar �uberhinaus niht als Monographie, sondern in einer Ausgabe4



zusammen mit der Geshihte um \Wilhelm von �Osterreih". Da dieser Text eindeutig derUnterhaltungsliteratur jener Zeit zuzuordnen ist, ergibt sih daraus ein interessantes Indizf �ur eine �ahnlihe Gebrauhsfunktion auh des \Maro Polo".Wesentlih �ofter wurde der Beriht des Johann Mandeville in Druk gegeben. Abgesehenvon der Ausgabe um 1480/81 durh Bernhard Rihel in Basel bildeten sih Augsburg undStra�burg als Zentren der Publikation dieses Buhes heraus. So ershien der \Mandeville"in Augsburg 1480 sowie 1481 bei Anton Sorg und 1482 bei Johann Sh �onsperger, in Stra�-burg 1483, 1484 sowie 1488 bei Johannes Pr �uss, 1499 bei Bartholom�aus Kistler, 1501 beiMatthias Hupfu�, 1507 bei Johann Knoblouh. W�ahrend Sorg (1480, 1481) und Sh �onsper-ger (1482) dabei auf die Version des Mihel Velser zur �ukgri�en, setzte sih sp�ater diejenigedes Otto von Diemeringen durh, an der sih bereits Rihel (um 1480/81) orientiert hatte(14). Allen Druken gemeinsam aber ist im Gegensatz zum \Maro Polo" eine hohe Zahl anTextholzshnitten, deren Motive sih �uberwiegend auf die Darstellung der merkw�urdigenSitten und des ungew�ohnlihen Aussehens der Bewohner vor allem der indishen Regionenkonzentrieren. Diese Charakteristik deutet darauf hin, da� der Beriht des Johann Mande-ville niht der Wissensvermittlung diente, sondern dem Leser Kurzweil bieten sollte. Zudemengagierten sih in den sp�ateren Publikationen Druker und Verleger, deren Verkaufskon-zept �uberwiegend auf den Sektor der Unterhaltung ausgerihtet war.Die �Ubernahme in den Buhdruk markiert jedoh niht ein unvermitteltes Ende der hand-shriftlihen �Uberlieferung der Berihte, sondern zun�ahst noh parallel dazu den Beginn derNutzung eines neuartigen Mediums, das sih allerdings normierend auf die vershiedenenVersionen eines Textes, die in Umlauf waren, auswirkte. Die Ursahen daf �ur, da� von allden Berihten �uber Chinareisen lediglih diejenigen des Maro Polo und des Johann Man-deville auh in den deutshsprahigen Druken eine Rolle spielten, sind aber niht im Wesendes Buhdrukes selbst zu suhen. Auh wenn die Abh�angigkeit vom Verkaufserfolg eine Artnat �urlihes Selektionskriterium darstellt, so erweisen sih der \Niederrheinishe Orientbe-riht", der \Libro del Conosimiento" sowie die \B�ohmishe Chronik" mit denMitteilungendes Johannes von Marignola bereits w�ahrend des sp�aten Mittelalters als von allenfalls re-gionaler Bedeutung. Die Berihte des Maro Polo und des Johann Mandeville waren imdeutshsprahigen Raum wohl vor allem deshalb als Manuskripte wie als Druke erfolgrei-her als derjenige des Odori da Pordenone, weil deren Fernreise im Gegensatz zu der desFranziskaners in den Kontext einer ritterlihen Verrihtung gestellt werden konnte. BeideAutoren werden markanterweise sowohl in den fr �uhen Druken als auh vonMartin Behaimals \Ritter" apostrophiert.Wenn bisher immer \China" als Ziel der Reisenden angesprohen wurde, so ist das in vielfa-her Hinsiht zu relativieren. Denn nah moderner Au�assung bezeihnet der Begri� \Chi-na" ein politish-geographish fest umrissenes Staatsgebilde. Die europ�aishen Reisendenaber mahten sih auf den Weg in die Reihe Cathay" und \Mangi", deren Ausdehnungsih in etwa mit der des heutigen China dekt. Getrennt durh den Verlauf der Fl �usse Weiund Huanghe entspriht dabei Cathay dem n�ordlihen, Mangi dem s�udlihen China. DieEntwiklung der Di�erenzierung zwishen zwei Reihen setzt bereits im Laufe des 10. Jahr-hunderts ein. Zu dieser Zeit etablierten die Kitan (Qidan), ein Nomadenvolk, ein Reih unterEinbeziehung der Gegend um das jetzige Peking und legten sih mit Liao" eine Dynastiebe-zeihnung nah hinesishem Vorbild zu. Sie wurden zwar zu Anfang des 12. Jahrhundertsvon den Dshurdshen, ebenfalls Nomaden, vertrieben, aber in Anlehnung an die Kitai bzw.an deren westlih des Aralsees gegr �undeten Nahfolgereihes der Kara-Kitai �ubertrugen dieBewohner der benahbarten Regionen auf Nordhina die Bezeihnung \Cathay".\Mangi" wiederum geht auf ein Shimpfwort zur �uk, mit dem die Han-Chinesen ihre Ge-ringsh�atzung f �ur ihre im S�uden ans�assigen \barbarishen" (\Manzi" = Barbar) Landsleuteausdr �ukten. Hinter diesem Shimpfwort verbirgt sih die Auseinandersetzung um die po-litishe Maht, die traditionell in den H�anden der Gro�grundbesitzer des Nordens war, ander aber in der Song-Zeit der wirtshaftlih aufstrebende S �uden beteiligt sein wollte. Nah5



dem Einfall der erw�ahnten Dshurdshen aber war die hinesishe Song-Dynastie gezwun-gen, ihre angestammten Gebiete im Norden zu verlassen und sih s �udlih der Fl �usse Weiund Huanghe zur �ukzuziehen. Die Mongolen wiederum eroberten zun�ahst das Reih derDshurdshen (1234) und dann das der S �ud-Song (1279). Was nah dieser milit �arish er-zwungenen Wiedervereinigung Chinas erhalten blieb, waren die f �ur das Selbstverst�andnisder Chinesen niht gerade shmeihelhaften Bezeihnungen \Cathay" und Mangi", die auhdie europ�aishen Reisenden �ubernahmen (15).Doh trotz relativ einheitliher Nomenklatur | l�a�t man die untershiedlihen Shreibwei-sen au�er aht | wihen die Vorstellungen der Reisenden �uber die Lokalisierung und dieAusdehnung dieser Reihe zum Teil erheblih voneinander ab. Zum einen erfolgte derenIdenti�zierung unabh�angig von ihrer Lage anhand der Figur des Herrshers, des Gro�khans.Zum anderen sahen die Europ�aer vor allem in \Mangi" einen der meist drei Teile Indiens.Odori da Pordenone setzt es gleih mit \India Superior", Johannes von Marignola f �uhrt esals \Gro�indien", \Erstes Indien", auh als \India Maxima" und \Cyn" an. Der Autor des\Libro del Conosimiento" dagegen versteht unter \Cathay" Oberindien und unter \Mangi"eine Insel im Mare Serium. Niol �o de Conti shildert alle Gebiete jenseits des Ganges als\Drittes Indien". Die shon der Antike gel�au�gen Bezeihnungen \Cyn" und \Seres" werdenin den Berihten bisweilen erw�ahnt, doh es ist niht das Ziel der Autoren, sie mit der f �ursie aktuellen Nomenklatur in �Ubereinstimmung zu bringen.Da der Beriht des Maro Polo von einer Reise handelt, w�are zu erwarten, da� sih des-sen formaler Aufbau am Itinerar orientiert, der Leser also von Wegstation zu Wegstationgef �uhrt wird. Das f �ur diese Art einer Gliederung typishe Beispiel bietet Odori da Por-denone. Maro Polo jedoh rihtet sih nah einer anderen Systematik. Der Hauptteil desTextes beginnt mit einer Shilderung der vershiedenen armenishen und der diesen be-nahbarten Reihe. Daran shlie�t sih die Darstellung derjenigen Gebiete an, die auf derLandroute zu durhqueren waren, wenn man zum Sitz des Gro�khans nah Giandu (Shangdu)gelangen wollte: Persien, Turkistan, Tangut und Tenduk. Mit Giandu ist zum einen das Zielder Reise erreiht, zum anderen kommt der Beshreibung dieser Stadt eine zentrale Funk-tion als l �angster Textabshnitt (a. 17%) des Berihtes zu. Nah Cathay und Mangi wendetsih Maro Polo dann mit den indishen Regionen der, wenn man so will, Shilderung derSeeroute zu. Dabei di�erenziert er zwishen Kleinindien, Gro�indien, vershiedenen indi-shen Inseln undMittelindien. In etwa versteht er unter Kleinindien die S �ud-OstasiatishenK�ustengebiete und Inseln, unter Gro�indien den indishen Subkontinent und unter Mitte-lindien Ostafrika. Nahdem der Venezianer sih zun�ahst auf dem Hinweg von Westen ausin Rihtung auf die am weitesten entfernten Regionen des Ostens begeben hatte, stellt erdem Leser auf dem R�ukweg in umgekehrter Vorgehensweise die s �udlih von dieser Linieliegenden Herrshaftsbereihe von Ost nah West vor. Dar �uberhinaus aber f �uhrt ihn seinWeg von Mittelindien aus zus�atzlih nah Norden. Dabei �ubershneidet sih die nohmali-ge Durhquerung Turkistans mit der Route der Hinreise und er gelangt in die \n �ordlihenL�ander", also in das n �ordlihe Eurasien.Aus dem Aufbau des Berihts wird deutlih, da� Maro Polo weit �uber den Anspruh derAufzeihnung der Erlebnisse seiner Reise hinausgeht, er bietet eine systematishe Beshrei-bung der unbekannten Welt. Ein weiteres Indiz daf �ur ist das Bestreben des Venezianers,auh die einzelnen Herrshaftsbereihe selbst in m�oglihst umfassender und systematisherWeise abzuhandeln. So w�ahlt er f �ur die Shilderung eines Herrshaftsgebietes jeweils einenBezugspunkt, von dem aus er die einzelnen Wege aufzeigt, die einzuhalten w�aren, woll-te man sih bis zu den vershiedenen Grenzen bewegen. Orientierungshilfen sind dabei dieHimmelsrihtung, die Reisedauer und die Namen der unterwegs anzutre�enden St�adte oderRegionen. Genau diese Angaben aber sind wihtige und f �ur die Berihte der Fernreisendendes sp�aten Mittelalters generell �ublihe Tehniken zur Bestimmung der r�aumlihen Aus-dehnung eines Herrshaftsgebietes. Ebenso wird ein Herrshaftsgebiet selbst niht absolutgeortet, sondern seine Lage de�niert sih aus der Relation zu benahbarten Reihen. Al-6



le diese Kennzeihen lassen den Shlu� zu, da� Maro Polo mit seinem Beriht eine in diesprahlihe Darstellung umgesetzte \Weltkarte" vorlegt (16).Gemessen am Textumfang, den Maro Polo der Beshreibung eines einzelnen Gebietes wid-met, liegt das Hauptinteresse des Venezianers auf Giandu (a. 17%), Cathay (14%), Gro�indi-en (a. 10%), Tangut (a. 10%) undMangi (a. 9%). Warum dies so ist, wird teilweise verst�and-lih, wenn man ber �uksihtigt, welhe Funktion diesen Gebieten zugewiesen wird. Gianduist die Sommerresidenz des Gro�khans, Cathay und Mangi sind die diesem direkt unter-geordneten Herrshaftsgebiete. In Tangut liegt Karakorum, der Stamm- und Hauptsitz derVorfahren des Gro�khans. Und in Ausrihtung auf ihre jeweilige Funktion w�ahlt Maro Polodie Gesihtspunkte aus, unter denen er ein Gebiet shildert.Bevor erl �autert wird, in welher Weise der Venezianer auf diese vershiedenen Herrshafts-gebiete eingeht, ist es angebraht, die Struktur seiner Beshreibungen selbst zu verdeutli-hen. Denn zum einen �au�ert sih Maro Polo weniger �uber einen Herrshaftsbereih ins-gesamt als �uber die einzelnen Teile, die diesen konstituieren. So liest sih der Beriht �uberMangi als eine Summe von Beobahtungen zu denjenigen Regionen und vor allem St�adten,die Mangi zugeordnet sind. Die Beshreibung der St�adte selbst wiederum rihtet sih naheinem bestimmten Muster, das in seiner idealtypishen Form eine Art Wahrnehmungsmo-dell darstellt. An erster Stelle der Beshreibung einer Stadt steht immer deren Name, dannfolgen Angaben zur Gr �o�e (Umfang, Vorst�adte, Mauern, Tore), Lage (an Flu�, Meer), zumGrundri� (Stra�enz �uge, Fl �usse und Kan�ale, See, H�ugel, repr�asentative Geb�aude), zur Funkti-on (Sitz eines Herrshers), zu den Bewohnern (Anzahl der Bewohner, Glaubenszugeh �origkeit,Sitten und Br�auhe), zu den Lebensgrundlagen (Wirtshaft, Handel, Ern�ahrung) sowie Ex-kurse (historishe Exkurse, eigene Erlebnisse des Reisenden). Obwohl je nah der Bedeutungeiner Stadt diese Beobahtungskategorien in untershiedliher Reihenfolge und Ausf �uhrlih-keit beahtet werden, zeigt das Grundraster insgesamt au��allige Analogien zum Genus des\St�adtelobs", das rhetorishe Muster f �ur die Beshreibung von St�adten zur Verf �ugung stell-te (17). Interessanterweise sheinen sih die theoretishen Vorshl�age des \St�adtelobs" unddie praktishe Umsetzung in den Berihten der Reisenden vor allem dann zu deken, wennmit der au�ereurop�aishen gleihzeitig eine \zivilisierte" Stadt geshildert wird.Die Wahrnehmungssystematik des Reisenden ist damit in ihren Grundz �ugen an eigenkul-turelle Traditionen gebunden, f �uhrt in der Praxis aber zu einer durhaus individuellenund harakteristishen Shilderung der einzelnen St�adte. Ebenso stehen die eigentlihe Be-shreibung einer Stadt und die daran gebundenen narrativen Exkurse in einem sinnvollenVerh�altnis zueinander. Ganz folgerihtig benutzt Maro Polo die Shilderung Karakorums,des Stammsitzes der Mongolen, um ausf �uhrlihe Mitteilungen �uber die \Tartaren" selbstanzuf �ugen. Er gibt einen �Uberblik �uber die Geshihte der \Tartaren", �uber ihre Entwik-lung von einemNomadenvolk zum�ahtigen Herrshern �uber viele Gebiete. Dabei geht er aufdie Eroberungsz �uge ein, auf die Auseinandersetzungen um die Herrshaft und auf die Auf-spaltung der Mongolen in rivalisierende Gruppen. Weiterhin f �uhrt er dem Leser religi �osePraktiken und seiner Meinung nah harakteristishe Verhaltensweisen der \Tartaren" vorAugen.Bei Giandu, der Sommerresidenz des Gro�khans, steht der aktuelle Herrsher, Qubilai Khan,im Mittelpunkt der Ausf �uhrungen. Maro Polo skizziert die Linie der Vorfahren des Gro�k-hans und widmet ihm selbst eine eingehende Biographie. Die den \besten" aller Gebieterkennzeihnenden Attribute sind sein angenehmes �Au�eres, seine G�ute, seinMut, seine Klug-heit, Mildt�atigkeit und Tapferkeit. Diese Eigenshaften aber stilisieren ihn zu einem Herr-sher, der denjenigen des Westens ebenb�urtig ist. Mit Cambale (in der Region des heutigenPeking), der Winterresidenz, verbindet der Venezianer die Beshreibung der Palastanlagen.Giandu und Cambale bieten ihm auh den Anla�, sih den politishen Verh�altnissen imReih des Gro�khans zuzuwenden. Eingehend beobahtet er die Hofhaltung des Herrshers,die Staatsf �uhrung, die Jagden und Ausritte, die Feste, das Botenwesen, die Sorge f �ur dieArmen. Nah den Informationen Maro Polos ist das Reih in einzelne Provinzen aufgeteilt,7



deren \Vorsteher" von einem \hohen Rat" ernannt werden. Dieser Rat ist f �ur die Staats-lenkung sowie f �ur die Versorgung und Ausr �ustung der Armee verantwortlih. Trotz dieserrudiment�aren Wahrnehmung b�urokratisher Elemente und politish-administrativer Insti-tutionen des Staatswesens beshr�ankt sih die Darstellung Maro Polos auf solhe Aspekteder politishen Verh�altnisse, die ihm aus der Heimat vertraut sind. Seine Aussagen konzen-trieren sih auf das Leben am Hof des Herrshers und orientieren sih an dessen Person.Obwohl sih Maro Polo in seinem Beriht grunds�atzlih immer daf �ur interessiert, wer wel-hes Gebiet beherrsht, oder in welhem Abh�angigkeitsverh�altnis ein Reih zu einem ande-ren steht, geht er nur bei der Shilderung des Herrshaftsbereihes des Gro�khans derartausf �uhrlih auf Einzelheiten des politishen Lebens ein.Ein weiteres Beispiel f �ur den di�erenzierten Umgang des Venezianers mit seinen Beobah-tungsgegenst�anden bietet die Beshreibung der Reihe Cathay und Mangi. Denn anders alses von dem Beriht eines \Kaufmannes" erwartet und vielfah angenommen wird, spieleninnerhalb des gesamten Berihtes die Themen Wirtshaft und Handel niht die herausra-gende Rolle. Eine �uberproportionale Beahtung �nden sie jedoh bei der Beshreibung derSt�adte Cathays undMangis. Hier sind Bodensh�atze, Nahrungsgrundlagen, Wirtshafts- undHandwerksprodukte ein fester Bestandteil der Informationen, die Maro Polo dem Leservermittelt. Als wesentlihe Produkte nennt er f �ur den Norden Chinas Kohle, Salz, Edelme-talle, Getreide, Reis, Ingwer, Zimt, Gold- und Shleiergewebe, Seide und die Herstellungvon Kriegsger�at. F �ur den S �uden verweist er auf Salz, Getreide, Zuker, Ingwer und Galgant,Gold- und Seidensto�e, Porzellan sowie ebenfalls die R�ustungsindustrie. Daneben sprihter den Genu� von Reiswein und den Verzehr untershiedliher Fleisharten an. Als W�ahrungf �uhrt er das im ganzen Reih des Gro�khans g �ultige Papiergeld sowie lokale Sonderformenwie Salzst �oke und Musheln an.Dieses Bild der wirtshaftlihen Leistungsf�ahigkeit der Reihe wird noh gesteigert durhden Hinweis auf die Dihte der St�adtelandshaft �uberhaupt. In direkten Vergleihen mitden Verh�altnissen in Italien hebt der Venezianer die nah europ�aishem Ma�stab unglaub-lih hohe Anzahl gro�er St�adte und die Menge an Einwohnern heraus. Besonders beein-drukt zeigt er sih von dem Shi�sverkehr auf den Fl �ussen und in den Meerh�afen wie zumBeispiel Zaiton (Quanzhou). Zweifellos betont Maro Polo den Reihtum Cathays und Man-gis, aber er begn �ugt sih niht mit paushalen Behauptungen, sondern st �utzt seine Aussagenauf konkrete Daten.Die Lebensweise der Menshen interessiert den Venezianer vor allem dann, wenn er aufAspekte hinweisen kann, die sein lesendes Publikum in Erstaunen versetzen m�ussen. In ei-ner Gegend haben die M�anner die Angewohnheit, nah der Geburt eines Kindes anstelle derMutter das Wohenbett zu h �uten. Anderswo stellt der Gastgeber seine Ehefrau dem fremdenBesuher als Bettgenossin zur Verf �ugung. Er tri�t auh auf Einheimishe, die Fremde bit-ten, die heiratsf �ahigen Frauen zu entjungfern. Maro Polo f�allt aber auh auf, wie sehr sihdie Chinesen in ihrem Verhalten nah den Ausk �unften der Sterndeuter rihten. Im �ubrigenbewertet er diese Br�auhe niht, sondern f �uhrt sie dem Leser lediglih vor Augen. Bez �uglihder religi �osen Praktiken kann er sih jedoh einer Kritik niht enthalten. Ohne im einzelnenn�aher auf diese Praktiken einzugehen, sh�atzt er sie in einigen Regionen als \ �ubel" ein. Ob-wohl sih der Venezianer bem�uht, beinahe immer die Religionszugeh �origkeit der Einwohnereines Gebietes | seien es nun Nestorianer, Muslime oder G�otzenanbeter | zu bestimmen,geht er kaum auf inhaltlihe Gesihtspunkte der Glaubensgemeinshaften ein. Er shildertdas visuell Erfa�bare, die Aus �ubungsrituale.Die besondere Stellung, die die Shilderung des Reihs des Gro�khans innerhalb des Be-rihtes einnimmt, wird vor allem deutlih, wenn man sie mit derjenigen \Kleinindiens"vergleiht. Mit Cathay und Mangi berihtet Maro Polo �uber Gebiete, die | abgesehenvon einzelnen Regionen | alle Zivilisationsmerkmale seiner eigenen Heimatkultur aufwei-sen, dieser in vielen Punkten sogar �uberlegen sind. Der zum idealen Herrsher stilisierteGro�khan gebietet �uber ein Reih, dessen Bewohner die hervorragenden wirtshaftlihen8



Grundlagen mit gro�em Geshik zu nutzen verstehen. In der ausgepr�agten St�adteland-shaft bl �uhen Handwerk und Handel. Die Inseln \Kleinindiens" stehen Cathay und Mangihinsihtlih des Reihtums niht nah, doh die dort ans�assigen Menshen zeihnet MaroPolo in einem �au�erst negativen Bild.Bereits bei der Beshreibung der Insel Cipangu (Japan), die der Venezianer niht ausdr �uk-lih zu \Kleinindien" rehnet, �ndet sih diese kontrastreihe Charakterisierung. In der f �urihn typishen Weise gibt er zun�ahst eine Vorstellung von der Lage und Gr �o�e der Insel,weist auf die Unabh�angigkeit des Herrshers und auf die Anbetung von G�otzen hin. Obwohler eingangs die \guten Sitten" der Einheimishen lobt, verurteilt er sp�ater die seiner Ansihtnah gr�a�lihen und teuishen Zeremonien, die im Verzehr von Mensheneish gipfeln.Dagegen bietet das Land selbst ausgesprohen g �unstige Bedingungen: Gold, herrlih duf-tende B�aume und Gew�urze.Das eigentlihe \Kleinindien" umfa�t die K�ustengebiete Ciampas (Annam) undMut�lis (18),vor allem aber die S �ud-Ostasiatishen Inseln wie Java Maior (Borneo), Java Minor (Suma-tra), Angaman (Andamanen) und Seilan (Sri Lanka). Wie bei Cipangu bestimmt Maro Poloderen Lage, Herrshafts- und Religionsform, weist bisweilen darauf hin, ob die Bewohner�uber eine \eigene" Sprahe verf �ugen.Mit Ausnahme einiger H�afen wei� er �uber St�adte kaumetwas mitzuteilen, da nah seinen Angaben die Bev �olkerung in den unwirtlihen T�alern undBergen lebt. Dieser Unwirtlihkeit des Wohnortes entspriht die Lebensweise der Men-shen. Demnah sind viele der Inseln bev �olkert von Leuten, die \wie wilde Tiere" hausen.Ihr �au�eres Kennzeihen ist, da� sie keine Kleidung tragen oder �uberhaupt in ihrem Aus-sehen kaum mehr menshlihen Wesen �ahneln. Maro Polo lokalisiert die Hundsk �op�genund Einheimishe, die wie Hunde mit einem Shwanz ausgestattet sind. Die Absheu desVenezianers aber erregen sie wegen ihrer Gewohnheit, Mensheneish zu verspeisen, seienihre Opfer nun Gefangene oder eigene Landsleute.Trotz dieser negativen Beurteilung beobahtet Maro Polo die Einwohner auh dabei, wiesie Nahrungsmittel gewinnen, etwa Reis, Sago und Getr�anke aus dem Saft von B�aumen. Ammeisten aber beeindruken ihn die naturr�aumlihen Voraussetzungen der Inseln. Er z�ahltdie begehrenswerten Handelsobjekte auf, die dort zu �nden sind: wohlriehende B�aume,Sandelholz, Gold, Edelsteine, Pfe�er, Muskat, Galgant, Kubeben, Gew�urznelken. Mut�lizeihnet sih wegen der feinen T�uher und wegen der Diamantenvorr�ate aus, die allerdingsshwer zug�anglih sind. Sie kommen in T�alern vor, in denen giftige Shlangen leben. Ins-gesamt sind seine Beshreibungen der Reihe Kleinindiens relativ kurz und er variiert siegelegentlih um Mitteilungen �uber historishe Ereignisse, Meeresuntiefen sowie astrono-mishe Besonderheiten.Die bedeutendsten Gebiete bei der Shilderung \Gro�indiens" sind die Reihe Maabar, Coi-lu, Jar und Melibar. Bei deren Beshreibung rihtet der Venezianer sein Augenmerk auf dieWirtshaft und den Handel, weit mehr aber auf die religi �osen und sozialen Verhaltensweisender Einheimishen. Wie die anderen europ�aishen Reisenden des sp�aten Mittelalters iden-ti�ziert er die Glaubensgemeinshaften niht anhand einer Namensbezeihnung, sondernanhand der Zeremonien und Praktiken, die die Anh�anger einhalten. F �ur Maabar informierter den Leser in allen Einzelheiten �uber Gl�aubige, die sih in Aufopferung f �ur ihren \G�otzen"selbst t �oten. Ebenso berihtet er von der besonderen Rolle, die den Rindern zugewiesenwird: Sie werden verehrt und keinesfalls get �otet. Dar �uberhinaus verstehen sih die Bewoh-ner auf die Kunst, einen Menshen nah seinen Gesihtsz �ugen zu beurteilen. Maabar istauh das Gebiet, in dem der Apostel Thomas gewirkt haben und den M�artyrertod gestor-ben sein soll. In Jar leben die \Bregomanen", die niht nur gute Kaueute sind, sondernsih durh ihre reinlihe und asketishe Lebensweise auszeihnen. In Jar werden ebenfallsRinder verehrt, die Toten verbrannt. Obwohl die Menshen in Gro�indien wie diejenigenin Kleinindien teilweise keine Kleidung tragen, enth�alt sih Maro Polo absh�atziger Be-merkungen �uber sie. Die \Bregomanen" ersheinen wegen ihres Auftretens im Gegenteil ineinem sehr positiven Liht. 9



In sehr di�erenzierter Weise shildert der Venezianer die Wirtshaft und den Handel Gro�in-diens. Das Zentrum der Perlen�sherei sei Maabar, das auh �uber einen unerme�lihenReihtum an Edelsteinen verf �ugt. Die Gebiete Mittelindiens importieren im Austaush mitdiesen G�utern Pferde. In dem Reih Coilu, dessen Tier- und Panzenwelt sih von derjeni-gen Europas g�anzlih untersheiden soll, wird Pfe�er angebaut. Melibar bestiht wegen derBaumwolle und wegen der Spezereien: Pfe�er, Ingwer, Zimt, Kubeben, Muskatnu�.Nah Gro�indien beshreibt Maro Polo die Inseln der M�anner und Frauen, \Soria" (So-otra), \Madegasar" (Madagasar) und \Zahibar" (Sansibar). Aus dem Beriht wird nihtdeutlih, ob er diese Inseln bereits zu \Mittelindien" rehnet, das nah seinen Angaben von\Abase" (Abessinien) �uber den Golf von Aden bis nah Hormuz reiht. In jedem Fall mahtdie Beshreibung dieser Gebiete einen lediglih geringen Anteil am Textumfang insgesamtaus. Das gilt auh f �ur die sogenannten \n�ordlihen L�ander", die u.a. \Rossia" (Ru�land)umfassen. Mit deren Shilderung shlie�t der Venezianer seine Erz�ahlung ab.Ohne hier im einzelnen die inhaltlihen Aussagen Maro Polos �uber diese Gegenden zu-sammenzufassen, sei nohmals auf die Tehnik seiner Beshreibung verwiesen. Er versuhtjeweils die Lage eines Reihes in Relation zu denen der Nahbarshaft zu bestimmen undfestzustellen, ob die Einheimishen �uber einen eigenen Herrsher und eine eigene Spraheverf �ugen sowie welher Glaubensrihtung sie angeh�oren. Dar �uberhinaus informiert er denLeser �uber die bevorzugtenNahrungsmittel und die Wirtshafts- und Handelsg �uter, die Tier-und Panzenwelt. Stellt er besondere Au��alligkeiten in diesen Punkten fest, teilt er auhEinzelheiten �uber topographishe Aspekte oder �uber die Lebensweise und das Aussehen derBewohner mit. Die Darstellung der \n �ordlihen L�ander" erg�anzt er um Exkurse �uber dieGeshihte der \Tartaren".Obwohl in Hinblik auf die Inshriften des Behaim-Globus vor allem die Aussagen �uberdie Wirtshaft und den Handel hervorgehoben wurden, zeigt eine Analyse des Berihtesinsgesamt, da� Maro Polos Beobahtungen ungeahtet ihres Wahrheitsgehaltes dem ei-genst�andigen und individuellen Charakter der jeweiligen Herrshaftsgebiete gereht wer-den (19). Dennoh ist der Reisende selbst kein \unvoreingenommener" Augenzeuge, da erin seinen Wahrnehmungsm�oglihkeiten den eigenkulturellen Bedingungen unterliegt. Diesgilt niht nur f �ur das begrenzte Spektrum an Themenbereihen, die ihn interessieren, son-dern mehr noh f �ur die Auswahl der Gesihtspunkte, unter denen er eine bestimmte The-matik behandelt. Das markanteste Beispiel bietet die auf die Person des Herrshers aus-gerihtete Shilderung des Reihes des Gro�khans. Maro Polo beshreibt die politish-administrativen Strukturen in Analogie zu den Verh�altnissen in Europa, niht in China.Shon vor dem Aufbruh aus der Heimat sind allen Reisenden allgemein verbreitete tra-ditionelle Vorstellungen vertraut, die sih auf die fremden L�ander und deren Bewohnerbeziehen. Solhe Vorstellungen kann man in ihrer negativen wie positiven Auspr�agung alsVorurteile oder kulturelles Wissen bezeihnen. Auh der Beriht Maro Polos beinhaltetErz�ahleinheiten, die in der Forshung mit Begri�en wie \Wunder", \Mythen" oder \Legen-den" umshrieben werden. F �ur die Gebiete vom Mittleren Osten bis Zentralasien verweister unter anderen auf die Arhe Noah, auf die Heiligen Drei K�onige, auf die V�olker Gog undMagog, auf Alexander den Gro�en, auf den Alten vom Berg, auf K�onig Georg und auf denPriester Johannes. Habituell oder k �orperlih anormale Wesen lokalisiert er dagegen vor al-lem in Kleinindien: die Hundsk �op�gen, die kleinen Menshen, Eingeborene mit Shw�anzenwie Hunde. Er berihtet von Seilan als dem Ort, an dem sih Adam und Eva aufhielten. InGro�indien wirkte der Apostel Thomas und in Mut�li be�ndet sih das Tal mit den Diaman-ten, die von Shlangen bewaht werden.Maro Polo vermittelt seinen Zeitgenossen mit solhen Informationen keineswegs Neuigkei-ten, sondern diesen bereits vertraute \Tatsahen". Bemerkenswert aber ist die ZuweisungbestimmterMythen auf bestimmte Regionen. Menshlihe Fabelwesen etwa hausen geradein Kleinindien, einem Gebiet, das Maro Polo auh in anderen Aspekten als \unzivilisiert"kennzeihnet. Dar �uberhinaus vertraut der Venezianer keineswegs immer der Autorit �at die-10



ses tradierten Wissens, sondern er korrigiert es, wenn seine pers �onlihen Erfahrungen dazuinWiderspruh stehen. Zwar stellt er die Existenz mythisher Ersheinungen niht grunds�atz-lih in Frage, aber er sheut sih niht, dem Augenshein mehr Wert zuzumessen als derTradition.Der Beriht des Maro Polo wurde deshalb relativ ausf �uhrlih harakterisiert, weil Mar-tin Behaim f �ur die Gestaltung einer ganzen Reihe von Inshriften ausdr �uklih auf diesenzur �ukgreift. Zum anderen weist der Beriht weniger hinsihtlih der mitgeteilten konkretenEinzelheiten als in seiner Beshreibungstehnik Merkmale auf, die ebenso f �ur die anderensp�atmittelalterlihen Aufzeihnungen �uber Fernreisen gelten.ImGegensatz zuMaro Polo kennt Johann vonMandeville zumindest die Gebiete des FernenOstens lediglih aus dem Studium der shriftlihen Aufzeihnungen anderer Autoren. Den-noh bietet auh er dem Leser eine umfassende Beshreibung der au�ereurop�aishen Welt.Grunds�atzlih gliedert sih der Beriht des Johann Mandeville in zwei ann�ahernd gleih um-fangreihe Teile. Im ersten Teil stehen Jerusalem und das Heilige Land, im zweiten Teil dieindishen Reihe im Mittelpunkt der Shilderung.Johann von Mandeville zeigt zun�ahst auf, welhe g�angigen Routen ein Reisender einshla-gen kann, um nah Jerusalem zu gelangen. Der eine Weg f �uhrt �uber Land nah Konstantino-pel, von wo aus vershiedene M�oglihkeiten zur Weiterfahrt nah Jerusalem und nah Baby-lon (Kairo) bestehen. Als Alternative dazu kann die Reise auh zu Shi� �uber das Mittelmeernah Kairo und von da �uber Land nah Jerusalem erfolgen. Im Anshlu� an die BeshreibungJerusalems und des Heiligen Landes skizziert Johann vonMandeville drei weitere Variantendes Weges dorthin und erl �autert in einem Exkurs einige Grundz �uge des islamishen Glau-bens. Mit einem kurzen Abshnitt �uber die an das Heilige Land angrenzenden L�ander wirdder zweite Teil des Berihtes eingeleitet und wiederum zun�ahst die Route nah Indien dar-gelegt. Das Interesse des Johann vonMandeville konzentriert sih nah wenigen Bemerkun-gen �uber Indien generell dann auf \Gro�indien" und \Cathay", bevor er zus�atzlih m�ogliheWege nah Indien aufzeigt. Es folgt eine ausf �uhrlihe Abhandlung �uber das Reih der Prie-sterk �onigs Johannes. Den Abshlu� bildet die Beshreibung einiger niht n�aher lokalisierter\jenseitiger" L�ander.Der erste Teil des Berihtes ist gepr�agt von pr�azisen Angaben �uber die f �ur eine Reise nahJerusalem einzuhaltenden Routen. Bei der Shilderung der St�adte erinnert Johann vonMan-deville den Leser an die heiligen und an die historishen Pers �onlihkeiten, die sih dort je-weils aufgehalten, sowie an biblishe Ereignisse, die dort stattgefunden haben. Danebenbesihtigt er die heiligen St�atten und Reliquien und �au�ert sih �uber die religi �osen Ansih-ten und Praktiken der niht-lateinishen Christen sowie der Muslime. Er besh�aftigt sihaber auh mit der Person Mohammeds und mit den Herrsherh�ausern des Kalifen und desSultans.F �ur den zweiten Teil des Berihtes f �allt einmal auf, da� die Wegbeshreibungen zunehmendungenauer werden. Johann vonMandeville harakterisiert viele der Reihe, so auh Cathay,als Inseln. Bisweilen f �uhrt er niht einmal deren Namen an und bestimmt deren Lage nurvage im Sinne von: \jenseits davon liegt ...". Die am ausf �uhrlihsten behandelten Gebie-te sind Gro�indien, Cathay und das Reih des Priesterk �onigs Johannes. Im Blikpunkt derErz�ahlung �uber Cathay steht die Figur des Herrshers, des Gro�khans. Die Person des \Kai-sers" bietet den Ausgangspunkt f �ur eine eingehende Beshreibung der kostbaren Pal�asteund des Hoebens. In diese Beshreibungen projiziert Johann von Mandeville Vorstellun-gen eines ideellen abendl�andishen Hoebens. Dem Herrsher selbst werden Attribute deswestlihen Herrsherlobes zugewiesen und seine \Ritter" vergn �ugen sih gar im edlen Wett-streit des Lanzenstehens.Gro�indien, das Reih des Priesterk �onigs Johannes und auh die Inseln der \jenseitigenL�ander" sind dagegen der bevorzugte Aufenthaltsort mythisher Wesen. Insgesamt refe-riert Johann von Mandeville in seinem Beriht die beahtlihe Anzahl von 57 als Mythen11



einzustufende Erz�ahleinheiten, die sih auf Wunder, Magie, Naturph�anomene, geographi-she Konzepte, Panzen, Tiere, pseudohistorishe Figuren und anormale Menshenwesenbeziehen. W�ahrend sein Zeitgenosse Johannes vonMarignola die Existenz monstr �oser V�olkerg�anzlih bestreitet, f �uhrt Johann von Mandeville den Glauben an solhe Wesen auf andereArt und Weise ad absurdum: er sammelt geradezu Belege �uber solhe Wesen und siedelt sieohne eine genauere r�aumlihe Bestimmung in Gro�indien und im Reih des Priesterk �onigsJohannes an. Zum einen harakterisiert er die mythishen Wesen als in ihrem Aussehen undVerhalten sonderbare und absto�ende Gestalten, zum anderen idealisiert er vor allem die-jenigen der \jenseitigen Inseln" zu Menshen mit vorbildlihen moralishen Grunds�atzen.In direkten Vergleihen stellt er dem s�undhaften Leben der nominellen Christen des Abend-landes die religi �osen und moralishen Tugenden der Insulaner gegen �uber.Mit dem Verweis auf Maro Polo und Johann von Mandeville tri�t Martin Behaim zwareine klare Aussage �uber die Autoren, deren Informationen er sih bedient, niht aber �uberdie konkreten Vorlagen. Denn die Berihte wurden im Laufe der Zeit zum einen mehrfahin andere Sprahen �ubersetzt und die Manuskripte wiederholt kopiert, was zwangsl�au�gzu einer Ver�anderung einzelner Satzteile, S�atze oder Aussagen f �uhrt. Dar �uberhinaus aberwurden sie auh konzeptionell �uberarbeitet, weshalb zum Teil erheblihe inhaltlihe undformale Abweihungen zwishen den einzelnen Fassungen eines Berihtes bestehen. Erstdie Druklegung bewirkte eine Verringerung der Anzahl der sih im Umlauf be�ndlihenVersionen und somit letztlih eine Vereinheitlihung. Bereits Ravenstein versuhte deshalb,die Vorlagen Martin Behaims n�aher zu bestimmen (20).Wie einige Inshriften auf dem Globus, die ausdr �uklih Maro Polo als Vorlage nennen,zeigen, benutzte Martin Behaim eine Version, die in B�uher und Kapitel gegliedert ist. Ent-sprehendeManuskripte sind im Umkreis der lateinishen Fassung des Franeso Pippino zusuhen, die der Geistlihe 1320 in Bologna redigierte. Aber auh der italienishe Druk desBattisto Ramusio (Venedig 1559) basiert auf einer Handshrift, die diese formalen Bedin-gungen erf �ullt. Dagegen weisen weder der N�urnberger Druk von 1477 (Friedrih Creussner)noh der Augsburger Druk von 1481 (Anton Sorg) eine Unterteilung des Textes in B�uherund Kapitel auf. Bei den Angaben Martin Behaims f�allt weiterhin auf, da� er als Entste-hungszeit des Berihtes des Maro Polo das Jahr 1250 angibt.Eine �ahnlihe Problematik ergibt sih f �ur die Verwendung der Beshreibung des Johannvon Mandeville. Nah den Vermutungen Ravensteins beruft sih Martin Behaim niht aufeinen Text, sondern auf eine italienishe Karte, die wiederum auf den Aufzeihnungen desJohann von Mandeville beruhen soll. Er begr �undet dies mit der Shreibweise des Namens\Johann de Mandavilla". Gegen die Annahme Ravensteins spriht allerdings, da� MartinBehaim seine Quelle ausdr �uklih als \Buh" kennzeihnet und in einer der Inshriften aufden \Dritten Teil" des Berihtes verweist (21). Inhaltlih versuht Martin Behaim mit die-sem Zitat Aussagen �uber die Kugelgestalt der Erde und �uber die Antipoden zu st �utzen. Zwargliedert Otto von Diemeringen | im Gegensatz zu Mihel Velser | seine deutshsprahige�Ubersetzung in f �unf B �uher, aber die Informationen �uber die Kugelgestalt der Erde und �uberdie Antipoden enth�alt niht das dritte, sondern das zweite Buh (22). Auf der Fassung desOtto von Diemeringen beruhen die Druke von Bernhard Rihel (Basel um 1481) und vonJohannes Pr �uss (Stra�burg 1483, 1484 und 1488).Eine Bestimmung der konkreten Vorlagen Martin Behaims w�are siherlih hilfreih, um ex-akt festzustellen, in welhem Ausma� er seine jeweiligen Quellen benutzte. Grunds�atzlihaber besteht kein Zweifel daran, da� die Darstellung der Gebiete auh des Fernen Ostenssih auf der obersten Ebene an den Tafeln des Ptolem�aus orientiert. Dem Vorbild der Ta-feln des Griehen folgen das Kartenbild mit den Konturen der Landmassen und bisweilendie Nomenklatur. Dabei bezeihnen \Zithia" (Sythia), \Searum (Seria) Regio", \OzeanusIndius" und \Jndie" Ptolem�aus' politish-geographishe R�aume, deren genaue Ausdeh-nung auf der Globusober�ahe nur vage zu erfassen ist. Eindeutig auf ein fest umgrenztesGebiet zugeordnet sind einige wenige der ptolem�aishen Bezeihnungen wie \Sinus Ma-12



gnus" oder die Inseln \Taprobane" und \Maniole". Der gr �o�te Teil der Ortsnamen, die indieses Raster eingeordnet oder daran angef �ugt werden, ist jedoh dem Beriht des MaroPolo entnommen. Ravenstein veranshauliht dies, indem er die Globussegmente auf eineKarte umzeihnet und diejenigen geographishen Bezeihnungen, die er auf den Venezianerzur �ukf �uhrt, farblih hervorhebt (23). Allerdings ist zu bedenken, da� Ravenstein viele In-shriften, die lediglih den Namen eines Gebietes oder eines Ortes angeben, Maro Polozushreibt, obwohl diese so allgemeiner Art sind, da� theoretish auh andere Quellen alsVorlage in Frage kommen. Es sei hier nur auf \Cathay", \Mangi", \Ciamba", \Seilan" oder\Maabar" verwiesen.Neben solhen einfahen Namensbezeihnungen beshriftete Martin Behaim die Globuso-ber�ahe mit l �angeren Textpassagen, in denen er den Betrahter �uber die Eigenheiten derjeweiligen Gegenden informiert und bisweilen ausdr �uklih die Textvorlage nennt. Soweites die Gebiete von der ostafrikanishen K�uste bis Japan und von der s �udlihen bis zur n �ord-lihen Hemisph�are betri�t (vgl. Anhang, Tab. 1), zitiert er demnah in 13 F�allen Maro Polo,in zwei F�allen Johann von Mandeville, in einem Fall Ptolem�aus. Eine Legende, in der Mar-tin Behaim die S �ud-Ostasiatishen Inseln generell harakterisiert, verweist neben MaroPolo noh auf Plinius, Isidor von Sevilla, Aristoteles, Strabon und Vinzenz von Beauvais. Al-lein diese expliziten Quellenangaben mahen deutlih, welh wihtige Rolle der Beriht desMaro Polo als Vorlage f �ur den Globus spielt. Dar �uberhinaus ergeben sih f �ur zw�olf weitereLegenden weitgehende inhaltlihe Analogien zu dessen Beriht, so da� mindestens 25 derinsgesamt untersuhten 31 Erl�auterungen letztlih Mitteilungen Maro Polos wiedergeben.Martin Behaim begn�ugte sih demnah niht mit einer Darstellung der geographishen Kon-turen der Welt, sondern versuhte dar �uberhinaus, vershiedene Aspekte des Lebens und derWesensart der dort ans�assigen Bewohner zu beshreiben. Welhe Aspekte ihn dabei inter-essierten, verdeutliht eine Analyse des Inhaltes der Legenden, die sih bezeihnenderweiseniht regelm�a�ig �uber die Globusober�ahe verteilen, sondern sih auf bestimmte Gebietekonzentrieren (vgl. Anhang, Tab. 1). Oben wurde bereits darauf hingewiesen, da� bei MaroPolo die Shilderung Giandus, Cathays, Gro�indiens, Tanguts undMangis den gr �o�ten Anteilam Textumfang des Berihtes haben. Martin Behaim �au�ert sih �uber Cathay und Mangi inzwar sieben, aber sehr kurzen Inshriften. Auh diejenigen Regionen des Globus', die MaroPolo zu Gro�indien z�ahlt, werden mit lediglih vier kurzen Legenden bedaht. Dagegen sinddie Erl �auterungen zu Mittelindien (vier) und zu den N�ordlihen L�andern (zwei) weniger we-gen ihrer Quantit �at als wegen ihrer Ausf �uhrlihkeit bemerkenswert. Der Shwerpunkt derInshriften liegt jedoh eindeutig auf Kleinindien. Martin Behaim setzte also in der Aus-rihtung seines Interesses auf bestimmte Gebiete o�ensihtlih ganz andere Pr�aferenzen alsMaro Polo, auf dessen Beriht er sih st �utzte.Diese Shlu�folgerung wird best�atigt, wenn man die Aussagen der Inshriften n�aher unter-suht. Denn von den 31 Legenden enthalten 18 Informationen �uber Handelsprodukte, 14�uber die Art des Glaubens, zehn �uber das Aussehen der Bewohner, aht �uber die Ausdehnungder Gebiete, jeweils sieben �uber die Tierwelt sowie �uber astronomishe und navigatorisheBesonderheiten, jeweils sehs �uber das Verhalten der Einheimishen, �uber die Herrshafts-form sowie �uber die Lage der Gegend, f �unf �uber die Nahrung und vier �uber die Sprahe derLeute. Die Datenreihe belegt, da� Martin Behaim seine Aufmerksamkeit in untershiedli-her Gewihtung auf spezi�she Themenkategorien oder Wahrnehmungsbereihe rihtet.Die meisten Angaben �nden sih zur Rubrik der Handelsprodukte. Sie betre�en sowohl kon-kret angef �uhrte Artikel wie Gold, Perlen, Rubine, Diamanten, Smaragde, Topase, Amethy-sten, Aloe, Ebenholz, Sandelholz, Pfe�er, Muskat, Gew�urznelken, Zimt, Kubeben, Galgant,Kampfer, Rhabarber, Ambra, Elfenbein, Bisam, Seidengew�ander als auh Sammelbezeih-nungen wie Edelsteine, wohlriehende H�olzer sowie Gew�urze. Allen Produkten gemeinsamist der Wert, den sie in den Augen des Europ�aers repr�asentieren. F �ur Artikel, die vor al-lem f �ur die einheimishe Wirtshaft von Bedeutung sind, interessiert sih Martin Behaimniht. Obwohl Maro Polo sehr umfangreihe Informationen �uber landestypishe Produkte13



der Wirtshaft Cathays und Mangis wiedergibt, �nden sih auf dem Globus lediglih dreiHinweise auf das Vorkommen von Rhabarber bei Suus (J 47), von Perlen bei Kaindu (K40, J 30) und von Gew�urzen in einem niht n�aher eingegrenzten Gebiet (J 11). Aussagen �uberGold, Edelsteine und Gew�urze, die Maro Polo vor allem in seine Shilderung der GebieteKlein-, Gro�- undMittelindiens aufnimmt, �ubernimmtMartin Behaim. W�ahrend jedoh derVenezianer die Produkte in di�erenzierter Weise den jeweiligen Gegenden zuordnet, neigtMartin Behaim dazu, die Liste des Venezianers mit Hilfe anderer Quellen zu erg�anzen oderzu generalisieren. Sehr selten geht er den umgekehrten Weg, n�amlih ein bei Maro Poloerw�ahntes Handelsprodukt niht anzuf �uhren.Ein typishes Beispiel f �ur das Vorgehen Martin Behaims bietet eine Inshrift, in der er dieInseln des Indishen Ozeans zusammenfassend harakterisiert (M 7). Er betont die gro�eAnzahl der Inseln (12.700), deren Bewohnbarkeit, das seltsame Aussehen der Menshenund Tiere sowie das Vorkommen von Edelsteinen, Perlen, Gold und Gew�urzen. Als QuellenwerdenMaro Polo, Isidor von Sevilla, Aristoteles, Strabon und Vinzenz von Beauvais ange-geben. Nur die Angaben zur Anzahl und zur Bewohnbarkeit der Inseln stammen von MaroPolo. W�ahrend Martin Behaim in dieser Inshrift jedoh eine Reihe von Quellen nennt, gibter in anderen, die ebenfalls auf Maro Polo beruhen, keinen konkreten Autor als Vorlage an.Umgekehrt �nden sih Textpassagen, in denen Martin Behaim den Beriht des Venezianersanf �uhrt, daneben aber noh weitere ungenannte Quellen benutzt. Unabh�angig von der Zi-tiergenauigkeit und der Anzahl seiner Quellen �ubernahm Martin Behaim f �ur die Gestaltungder Textpassagen ausshlie�lih Daten, die seinen eigenen Vorstellungen von der fremdenWelt entsprehen.Das gilt auh f �ur die Bemerkungen �uber die Glaubensform der Bewohner. Die Legenden kon-statieren in reht paushaler Weise lediglih, ob die Einheimishen Christen oder G�otzenan-beter bzw. Heiden sind. Selbst die Bewohner Zanzibars, die Maro Polo als Muslime ein-stuft, werden shlihtweg als G�otzenanbeter eingeordnet. Detailliertere Angaben �uber dieArt dieser G�otzen werden nur f �ur die Glaubensgemeinshaften von War (I 19s) und Tramon-tana (J{M 76) enth �ullt. In beiden F�allen wohl deshalb, weil dort \Ohsen" bzw. ein Filzgottangebetet werden, was auf Christen unweigerlih befremdlih wirken mu�. Es ging MartinBehaim also niht darum, die Glaubensgemeinshaften zu harakterisieren, sondern sie zukategorisieren oder dem Betrahter kuriose Praktiken vor Augen zu f �uhren.Ebenso shildert Martin Behaim seinen Zeitgenossen das Aussehen und die Verhaltenswei-sen derMenshen in sehr einseitiger Weise. Er entnimmt seinen Vorlagen ausshlie�lih Be-shreibungen, die das Ungew�ohnlihe, Merkw�urdige, Abshrekende betonen. Als die harm-losesten Wesen erweisen sih noh die Nakten in Pentan, Seilan, War und Zanzibar, oderdie Bewohner der Grubenh�auser in \Tramontana". Andere Inseln und Reihe sind bev �olkertvon h�a�lihen Hundsk �op�gen und Shwarzen, von wilden Menshenfressern und von Ein-heimishen mit Hundsshw�anzen. Bev �olkerungsgruppen, die Maro Polo und Johann vonMandeville als \zivilisiert" und sogar den Europ�aern �uberlegen kennzeihnen, haben aufdem Globus keinen Platz.Die Anmerkungen �uber die Nahrung derMenshen und �uber die Tierwelt heben die Anders-und Fremdartigkeit der fernen Gegenden hervor. Dies zeigt sih bereits in der Art der Spra-he, in der Martin Behaim seine Kenntnisse vermittelt. Statt dem in Europa �ublihen Brotund Korn essen die Leute Kr�auter und Wild (Tramontana), Datteln und Milh (Zanzibar),vor allem aber Reis (Java Minor, Angaman, Seilan, Zanzibar). Als Besonderheit berihtet er�uber die Gewinnung von Getr�anken aus Baumsaft (Java Minor) und Reis (Zanzibar) sowievon Mehl (Sago) aus B�aumen (Java Minor). An Tieren shildert er die Einh �orner, Elefantenund Menshena�en auf Java Minor, die Elefanten, L �owen, Leoparden und Gira�en auf Zan-zibar, die Shlangen in Kaindu, die Pelztiere in Tramontana und die Shlangen von Mur�li,die den Zugang zu Diamantenlagern ershweren.Die knappen Aussagen �uber die Sprahe und die Herrshaftsform der Gebiete gehen aufMaro Polo zur �uk. Martin Behaim begn�ugt sih meist in direkter Anlehnung an seine Quel-14



le mit dem paushalen Hinweis auf einen \eigenen" Herrsher oder eine \eigene" Spra-he. Ebenso bestimmt er die Lage vorwiegend der Inseln, indem er angibt, wieviele Meilenund/oder in welher Rihtung sie von einem anderen Punkt entfernt liegen. Die Ausdehnungmi�t er anhand des Umfangs oder der Anzahl der Inseln, wiederum unter Zuhilfenahme derAussagen des Maro Polo. Bei den \Welter[n℄" im n�ordlihen Zentralasien umshreibt erdie Fl�ahe, �uber die sie sih erstreken, indem er mit \Reussen" und \Cathai" die Grenzenabstekt.Die astronomishen und navigatorishen Angaben, die die Legenden enthalten, geben Beob-ahtungen wieder, die f �ur die Orientierung zu Land wie zu Wasser wihtig waren. Es handeltsih dabei einmal um Eigent �umlihkeiten des Sternenhimmels in der s �udlihen und n�ordli-hen Hemisph�are, wie z.B. die Sihtbarkeit des Polarsterns, oder die Tag- und Nahtgleiheam n�ordlihen Polarkreis. Zum anderen mahen die Mitteilungen auf Gefahren f �ur die See-fahrt aufmerksam, etwa auf Meeresstr �omungen, auf Untiefen sowie auf den Magnetberg.Ebenso aber beziehen sie sih auf die Kugelgestalt der Erde �uberhaupt.Die Informationen, die Martin Behaim dem Betrahter der �ostlihen H�alfte des Globus' vorAugen stellt, m�unden in ihrer Gesamtheit in ein Konzept, das sehr untershiedlihen An-spr �uhen gereht wird. Zum einen versuht er die Erdober�ahe kartographish zu erfassen,d.h. die Konturen der Land- und Wassermassen, die Lage politish-geographisher Gebiete,der Gebirge, Gew�asser, W�usten, W�alder und der St�adte zu bestimmen. Obwohl er sih da-bei im wesentlihen auf Ptolem�aus st �utzt, geht er weit �uber diesen hinaus. Martin Behaimselbst deutet dies an, indem er zum einen darauf verweist, bis zu welhem Punkt der Erdedie Kenntnisse des Griehen reihen. Zum anderen erg�anzt er dessen Nomenklatur unterZuhilfenahme der Aussagen anerkannter Autorit �aten (Plinius, Isidor u.s.w.) sowie \moder-ner" Reisender (Maro Polo, von Mandeville), die auf der Basis pers �onliher Erfahrungen�uber die fernen Gegenden berihten. Es ist die Frage, wieweit die zahlreihen astronomi-shen und navigatorishen Beobahtungen zumindest als Anreiz auh f �ur konkrete praktisheUnternehmungen dienen sollten.Martin Behaim bietet aber niht nur ein Abbild der Gestalt der Erdober�ahe, sondernharakterisiert auh in erg�anzenden Textpassagen den Lebensraum und die Bewohner be-stimmter Gebiete. Einzeln und jeweils f �ur sih gesehen enthalten diese Textpassagen Mit-teilungen �uber Land und Leute. In ihrer Summe aber f �uhren sie zu einem sehr shematisier-ten und durh eine Reihe von Topoi gekennzeihneten Bild der Welt des Ostens. Demnahist der Ferne Osten belegt mit den Attributen \Reihtum", \G�otzenanbeter", \primitiveHerrshaftsform", \seltsame und absto�ende Bewohner", \wunderlihe Tiere", insgesamt\unzivilisiert".Wie die Analyse der Inshriften zeigt, ergibt sih diese Feststellung niht nur aus der Ei-gent �umlihkeit der in den Textpassagen vermittelten Informationen, sondern auh aus derArt, wie Martin Behaim die Shilderungen des Maro Polo, seiner Hauptquelle, auswer-tet. Er entnimmt dem Beriht ausshlie�lih Aussagen, die seinem Konzept entsprehen.Dar �uberhinaus aber �nden sih auf dem Globus Namen von Inseln und Reihen, die alleinwegen der mit ihnen verbundenen Assoziationen f �ur sih sprehen. Im entferntesten Osten,nahe bei Cipangu, sind die traditionell als Goldinseln bekannten \Argyra" und \Chryse"verzeihnet (24). An der Gangesm�undung liegen \Ophir" und \Hevilla", die shon in derHeiligen Shrift wegen ihres Goldreihtums ger �uhmt werden.Im Kontrast zu diesen o�ensihtlih bewu�t betonten hervorragenden wirtshaftlihenGrundlagen der Gebiete steht die \Unzivilisiertheit" der Bewohner der indishen Gebie-te. Martin Behaim selbst gebrauht einen solhen Begri� niht. Aber er kennzeihnet dieEinheimishen durhwegs in einer Art und Weise, die die Andersartigkeit und Minderwer-tigkeit der Fremden gegen�uber den Bewohnern des Abendlandes signalisiert. Er verzihtetdarauf, in seinen Vorlagen durhaus enthaltene eingehende Darstellungen der politishen,sozialen und religi �osen Verh�altnisse zu �ubernehmen. Diese Haltung spiegelt sih auh in derSymbolik der Bildmotive des Globus' wider. Unter den vershiedenartigen Vignetten weist15



die Figur eines Herrshers, kenntlih an seinen Insignien, auf die politishe Eigenst�andig-keit eines Gebietes hin. Dabei werden die Potentaten der Reihe Europas auf einem Thron,diejenigen des Fernen Ostens hingegen in einem Zelt sitzend dargestellt.Martin Behaim verh�alt sih zu seinen Vorlagen in der gleihen Weise wie die zeitgen �ossi-shen Druker und Verleger zu ihren Mandeville-Ausgaben, deren Holzshnitte sie mit Mo-tiven des Exotishen f �ullen. So verwundert es niht, wenn die Inshriften des Globus' eineReihe vonHinweisen aufMythen und Legenden geben (vgl. Anhang, Tab. 2): Die Arhe Noahin Armenien, die V�olker Gog und Magog in Tenduk, die Indienz �uge Alexanders des Gro�en,die Heiligen Drei K�onige, der Priester Johannes, die Predigert�atigkeit des Apostels Thomasin Indien. Auh Maro Polo und Mandeville �au�ern sih zu dieser Thematik. Dennoh sindsie meist niht die Quelle dieser Informationen, denn keiner der Berihte �au�ert sih derartausf �uhrlih und �ubershwenglih etwa �uber den Priester Johannes und die Heiligen DreiK�onige.W�ahrend es Ravenstein bei seiner Untersuhung der Inshriften des Globus' neben der Tran-skription darum ging, deren Herkunft zu identi�zieren, wurde in der vorliegenden Arbeit derVersuh unternommen, deren Gehalt zu harakterisieren. Dabei f �allt auf, da�Martin Behaimeinerseits di�erenzierte Informationen �uber astronomishe und navigatorishe Aspekte, an-dererseits topoi-artige Vorstellungen hinsihtlih des Reihtums und der Bewohner vor al-lem Indiens vermittelt. Daraus ergibt sih nat �urlih die | letztlih aus dieser Untersuhungallein niht zu beantwortende | Frage nah den Motiven Martin Behaims und nah derFunktion des Globus'. Nah heutigem Verst�andnis erf �ullt der Globus sowohl eine sahdien-lihe als auh unterhaltende Funktion. Beide Funktionen stehen f �ur die Zeitgenossen desMartin Behaim aber durhaus niht in Widerspruh zueinander. Zudem z�ahlen auh Aussa-gen, die r �ukblikend als Mythen eingeordnet werden k�onnen, zum Kontext des konkretenWissens �uber den Orient. Wenn Martin Behaim entsprehendes Gedankengut vermittelt,erweist er sih damit einerseits also keineswegs als \naiv" und beshreibt andererseits diefremde Welt genau so, wie es den Erwartungen vieler seiner Zeitgenossen entsprah. Den-noh indiziert die Einseitigkeit seiner Shilderungen des Reihtums Indiens und der \Un-zivilisiertheit" seiner heidnishen Bewohner, da� er im Fernen Osten ein lohnenswertesT�atigkeitsfeld f �ur kaufm�annishe und missionarishe Aktivit �aten der Europ�aer sieht.Anmerkungen(1) Um die in der Arbeit erw�ahnten Inshriften und Legenden auf dem Globus eindeutiglokalisieren zu k �onnen, werden im folgenden jeweils in Klammern die von Ravenstein ein-gef �uhrten Siglen benutzt. Ravenstein unterteilt den Globus in Segmente, denen er Buhsta-ben zuteilt und in Breitengrade. \B 1s" ist demnah aufzushl �usseln in: Globussegment B,Breitengrad 1 Grad S �ud. Bei n �ordlihen Breitengraden f�allt eine explizite Markierung weg.\B 1" w�are zu lesen als: Globussegment B, Breitengrad 1 Grad Nord. Vgl. Ernest GeorgeRavenstein: Martin Behaim. His Life and His Globe. London 1908, S. 71.(2) Zu den Kontakten zwishen dem Abendland und den Mongolen vgl. Gian Andri Bezzola:Die Mongolen aus abendl�andisher Siht (1220{1270). Ein Beitrag zur Frage der V�olkerbe-gegnungen. M�unhen 1974.(3) Zur Geshihte und Kultur der Mongolen sowie der einzelnen Reihe vgl. Mihael Weiers(Hrsg.): Die Mongolen. Beitr�age zu ihrer Geshihte und Kultur. Darmstadt 1986. | Zu denBeziehungen zwishen dem Abendland respektive den P�apsten und den mongolishen Herr-shern s. Karl-Ernst Lupprian: Die Beziehungen der P�apste zu islamishen und mongolishenHerrshern im 13. Jahrhundert anhand ihres Briefwehsels. Rom 1981.(4) Einen �Uberblik �uber die diplomatishen und missionarishen Aktivit �aten westliherChinareisender gibt Reinhold Jandesek: Der Beriht des Odori da Pordenone �uber seineReise nah Asien (Bamberger Shriften zur Kulturgeshihte, Reihe A: Weltbild und Kultur-begegnung. Hrsg. von Ulrih Knefelkamp und Gerd Zimmermann). Bamberg 1987, S. 7{19.Eine Zusammenstellung der Quellen, die den Aufenthalt von Christen in China belegen bietet16



Arthur C. Moule: Christians in China (Before the Year 1550). London 1930.| In einer Reihevon Aufs�atzen und Arbeiten behandelt Jean Rihard das Thema der Begegnungen zwishendem Abendland und dem Orient. Hier sei nur verwiesen auf Jean Rihard: La Papaut �e et lesmissions d'Orient au Moyen Age (XIIIe{XVIe si �eles). Rom 1977. | Zur T�atigkeit italieni-sher Kaueute im Fernen Osten vgl. Luiano Peteh: Les marhands italiens dans l'empiremongol. In: Journal Asiatique 250, 1962, S. 549{574, sowie Roberto S. Lopez: Nuove luisugli italiani in EstremoOriente prima di Colombo. In: Studi Colombiani 3, 1952, S. 337{398.(5) Einen zusammenfassenden �Uberblik �uber die Biographien und Berihte der im folgendenerw�ahnten Reisenden des sp�aten Mittelalters bietet unter den entsprehenden StihwortenKurt Ruh (Hrsg.): Verfasserlexikon. Die deutshe Literatur des Mittelalters. Begr �undet vonWolfgang Stemmler, fortgef �uhrt von Karl Langosh. 2. Au. Berlin 1978�. | Eine Charak-terisierung jedes einzelnen Berihtes sowie der jeweiligen individuellen und zeittypishenMerkmale �ndet sih bei Reinhold Jandesek: Das fremde China. Berihte europ�aisher Rei-sender des sp�aten Mittelalters und der Fr �uhen Neuzeit. Pfa�enweiler 1992. Auf dieser Ar-beit basieren alle Feststellungen, die in diesem Katalogbeitrag getro�en werden und dortsind auh entsprehende Literaturbelege nahgewiesen. In den folgenden Anmerkungenwerden deshalb nur auszugsweise grundlegende oder neuere Werke ber �uksihtigt.(6) Zur Problematik der Person und des Berihtes des Maro Polo wurden eine Vielzahl vonArbeiten publiziert. Hier sei nur verwiesen auf Jaques Heers: Maro Polo. Paris 1983. |Unter den vershiedenen Editionen gilt immer noh als Standardwerk diejenige von LuigiFosolo Benedetto (Hrsg.): Maro Polo: Il milione. Prima edizione integrale. Florenz 1928.| Eine neuhohdeutshe �Ubersetzung bietet Elise Guignard: Maro Polo. Die Wunder derWelt. �Ubersetzung aus altfranz �osishen und lateinishen Quellen und Nahwort von EliseGuignard. Z �urih 1983. | Zu den vershiedenen Manuskriptversionen vgl. Luigi FosoloBenedetto: La tradizione manosritta del \Milione" di Maro Polo. Florenz 1928 (Nahdr.Turin 1962).(7) Zu den Argumenten, die gegen einen pers �onlihen Aufenthalt Maro Polos in China spre-hen, siehe John Andrew Boyle: Maro Polo and His Desription of the World. In: Ders.:The Mongol World Empire, 1206{1370. London 1977, S. 764{766 (Artikel XV), sowie JohnW. Jaeger: Maro Polo in China? Problems with Internal Evidene. In: The Bulletin of Sungand Y�uan Studies 14, 1979, S. 22{30.(8) Eine Edition der zahlenm�a�ig am weitesten verbreiteten sogenannten Solagna-Versiondes Berihtes fertigte Anastasius van den Wyngaert: Frater Odorius de Portu Naonis. In:Ders.: Sinia Franisana, Bd. I: Itinera et relationes fratrum minorum saeuli XIII et XIV.Quarahi { Florenz 1929, S. 379{495.| Eine neuhohdeutshe Textausgabe erstellte FolkerReihert: Die Reise des Seligen Odorih von Pordenone nah Indien und China (1314/18{1330). Heidelberg 1987.(9) Die auf die Reise bezogenen Textstellen der \B�ohmishen Chronik" edierte A.v. denWyngaert (Anm. 8), S. 513{560.(10) Eine Transkription des im Manuskript enthaltenen Berihtes publizierten ReinholdR�ohriht und [o.N.℄ Meisner: Ein nieder-rheinisher Beriht �uber den Orient. In: Zeitshriftf �ur Deutshe Philologie 19, 1887, S. 1{86.(11) Zur Edition siehe Clements R. Markham: Book of the Knowledge of All the Kingdoms,Lands, and Lordships That are in the World, and the Arms and Devies of Eah Land andLordship, or of the Kings and Lords Who Possess Them. London 1912 (Nahdr. Nendeln1967).(12) Gerade zu Johann von Mandeville ershienen in den letzten Jahren eine Vielzahl vonPublikationen. Dennoh sei hier verwiesen auf Josephine Waters Bennett: The Redisoveryof Sir John Mandeville. New York 1954 (Nahdr. New York 1971). | Zu einer grunds�atzli-hen Analyse des Berihtsinhaltes vgl. Christiane Deluz: Le Livre de Jehan de Mandeville.Une \G �eographie" au XIVe si �ele. Louvain-La-Neuve 1988. | Zur Velser-Version vgl. Eri17



John Morrall: Sir John Mandevilles Reisebeshreibung in deutsher �Ubersetzung von Mi-hael Velser. Nah der Stuttgarter Papierhandshrift Cod. HB V 86. Berlin 1974. | ZurEntwiklungsgeshihte der Version des Otto von Diemeringen siehe Klaus Ridder: Jean deMandevilles \Reisen". Studien zur �Uberlieferungsgeshihte der deutshen �Ubersetzung desOtto von Diemeringen. M�unhen 1991.(13) Zum Beriht des Niol �o de Conti vgl. John Winter Jones: The Travels of Niolo Conti, inthe East, in the Early Part of the Fifteenth Century, as Related by Poggio Braiolini, in HisWork Entitled \HISTORIA DE VARIETATE FORTUNAE". Lib. IV. In: R.H. Major (Hrsg.):India in the Fifteenth Century. Being a Colletion of Narratives of Voyages to India, in theCentury Preeding the Portuguese Disovery of the Cape of GoodHope; From Latin, Persian,Russian, and Italian Soures, Now First Translated Into English. London 1875 (Nahdr. NeuDelhi 1974).(14) Eine Faksimile-Ausgabe der beiden �altesten erhaltenen Druke der Version des MihelVelser wie auh des Otto von Diemeringen �ndet sih bei Ernst Bremer und Klaus Ridder(Hrsg.): Jean de Mandeville. Reisen. Reprint der Erstdruke der deutshen �Ubersetzungendes Mihel Velser (Augsburg, bei Anton Sorg, 1480) und des Otto von Diemeringen (Basel,bei Bernhard Rihel, 1480/81). Hildesheim 1991.(15) F �ur einen allgemeinen �Uberblik �uber die Geshihte Chinas vgl. Jaques Gernet: Diehinesishe Welt. 3. Au. Frankfurt amMain 1983.| Zur Herrshaft der Mongolen in Chinavgl. Rolf Trauzettel: Die Y�uan-Dynastie. In:Mihael Weiers (Hrsg.): DieMongolen. Beitr�agezu ihrer Geshihte und Kultur. Darmstadt 1986, S. 217{282.(16) Wer davon ausgeht, da� der Beriht des Maro Polo ein Itinerar wiedergibt, hat erheb-lihe Shwierigkeiten, dieses Itinerarium" auf eine Karte umzusetzen. Dies liegt keineswegsan den | nah heutigen Kriterien | ungenauen Angaben des Reisenden, sondern an derSystematik seiner Beshreibung. Karten, die eine im weitesten Sinne lineare Route zeih-nen, beruhen auf willk �urlihen Simpli�zierungen. Als Beispiel sei nur auf die Karte 53 bverwiesen in: Gro�er Historisher Weltatlas. Zweiter Teil. Mittelalter. Herausgegeben vomBayerishen Shulbuh-Verlag. 2. Au. M�unhen 1979.(17) Zum rhetorishen Muster des Genus \St�adtelob" vgl. Hartmut Kugler: Die Vorstellungder Stadt in der Literatur des deutshen Mittelalters. M�unhen 1986, S. 17{37.(18) Obwohl Maro Polo Mut�li Kleinindien zuordnet, beshreibt er das Reih in Zusam-menhang mit Gro�indien. Martin Behaim plaziert es als \Mur�li" (J 13) konsequenterweisein der Nahbarshaft der gro�indishen Reihe.(19) Zu einer �ahnlihen Wertung kommt auh Franz �Ubleis: Maro Polo in S �udasien(1293/94). In: Arhiv f �ur Kulturgeshihte 60, 1978, S. 268{304, der die Aussagen des Rei-senden auf ihre �Ubereinstimmung mit den von diesem geshilderten Verh�altnissen zu �uber-pr �ufen versuht.(20) Zu den Berihten des Maro Polo und Johann von Mandeville als Vorlagen f �ur MartinBehaim vgl. E.G. Ravenstein (Anm. 1) S. 63{65.(21) Vgl. dazu die Inshriften B 1s, E.G. Ravenstein (Anm. 1), S. 71 und L 25s, E.G. Ravenstein(Anm. 1), S. 88.(22) Vgl. dazu die Textstelle bei E. Bremer und K. Ridder (Anm. 14), S. 295, 296.(23) Vgl. dazu die Karte 2 (Map. 2) bei E.G. Ravenstein (Anm. 1).(24) Eine Auistung der Quellen, in denen diese Inseln erw�ahnt werden, �ndet sih bei JvarHallberg: L'extr �eme Orient dans la litt �erature et la artographie de l'Oident des XIIIe,XIVe et VXe si �eles (G �oteborgs Kungl. Vetenskaps-oh-Vitterhets-Samh�alles Handlingar IV,7, 8). G �oteborg 1906, S. 144, 145.(25) Die Verweise auf die Textbelege beziehen sih f �ur Maro Polo auf Theodor A. Knust(Hrsg.):Maro Polo. Von Venedig nah China. Die gr �o�te Reise des 13. Jahrhunderts. Darm-18



stadt 1983. | F�ur Johann von Mandeville wird verwiesen auf Gerhard E. Sollbah ( �Ubers.und Einleitung): Das Reisebuh des Ritters John Mandeville. Frankfurt am Main 1989.
----------------------------------------------------------------------

S. 254 (Anhang)

Tab. 1: Textpassagen der "ostlichen Globush"alfte, die sich auf den

Lebensraum und die Bewohner beziehen

Gebiet Plazierung angegebene Textbeleg

[vermutete] Quelle

Cathay und Mangi

Camul I50 [Marco Polo] Knust 188--191

Succus J47 [Marco Polo] Knust 99

Cathraia J42 [Marco Polo] Knust 194, 195

Laci J45 [Marco Polo]

nicht zugeord. K 33 [Marco Polo]

Kaindu K40, J30, J25 [Marco Polo] Knust 192--194

nicht zugeord. J11

Kleinindien

Inseln allg. M7 Marco Polo u.a. Knust 305

Cipangu L32 Marco Polo Knust 256--260

Ciamba J20, J18 [Marco Polo] Knust 263--267

Java Major K16s Marco Polo Knust 267

Pentan J27s, J17s Marco Polo Knust 269

Java Minor J42s Marco Polo Knust 269--275

Neucuran J24s, J10s Marco Polo Knust 275, 276

Angaman K35s Marco Polo Knust 276, 277

Inseln allg. I42s Ptolemaeus

Tabrobane H5 [Plinius, Isidor]

Seilan I30s,J38s,I46s Marco Polo Knust 277, 278

Candyn L25s Mandeville Sollbach 192, 193

Insel H33s Mandeville Sollbach 201, 202

Inseln J20s

Gro"sindien

Murfili J13 [Marco Polo] Knust 287

War I19s [Marco Polo]

Dely J3s [Marco Polo] Knust 294

Servenath J13,J7,J3,J11 [Marco Polo] Knust 298

Mittelindien

Zanzibar G38s, H41s Marco Polo Knust 303--305

Madagascar G28s, G13s Marco Polo Knust 301, 30219



Scoria G7, G12 Marco Polo Knust 300, 301

Insel d.

M"anner/Frauen G15 [Marco Polo] Knust 299

N"ordliche L"ander

nicht zugeord. H58 Marco Polo

Tramontana J--M76 Marco Polo Knust 313--315

Lit.:

Theodor A. Knust (Hg.): Marco Polo. Von Venedig nach China. die

gr"o"ste Reise des 13. Jahrhunderts. Darmstadt 1983

Gerhard E. Sollbach ("Ubers. und Einleitung): Das Reisebuch des

Ritters John Mandeville. Frankfurt am Main 1989

----------

S. 255 (Anhang)

Tab. 2: Inschriften und Textpassagen der "ostlichen Globush"alfte,

die sich auf Mythen beziehen

Mythos Plazierung Gebiet/Inhalt erw"ahnt bei

Arche Noah F41 Armenien Marco Polo,

Mandeville

Gog und Magog J34, J38 Tenduk Marco Polo,

Mandeville

Alexander d.Gr. F43 Eiserne Pforte Marco Polo,

Mandeville

F51 N"ordl. Reisepunkt Mandeville

G29 Kampf mit Darius Marco Polo

H30 Sonne u. Mondb"aume Mandeville

H5 Tabrobane

Hl. 3 K"onige F10 Aus Saba Marco Polo

H15 Aus Indien

H40 Aus Tarsis Mandeville

Priester Joh. H40s Einsetzung durch

die Hl. 3 K"onige

I37 Wohnung Tenduk Marco Polo

I15 Herrscher L"andereien

um d. ‘‘Sinus Magnus’’

J36 Herrscher "ub. Khan

von ‘‘Tattaria’’20



Apostel Thomas I35 Tod in Maabar Marco Polo

I24s Martyrium Insel Coilur

Magnetberg K5s Inseln Maniole Mandeville

Goldland Ganges H19 Ophir u. Hevilla Hl. Schrift

Goldinseln L3s, L8 Argira, Crisis Plinius, Isidor

Hundsk"opfige K35s Angaman Marco Polo

H33s ungenannte Insel Mandeville

Hundsschw"anzige I42s ungenannte Insel Ptolemaeus

Von Schlangen

bewachte Diamanten J13 Murfili Marco Polo

----------
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