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Yorrede des Ycrfasscrs. 

Diejenigen Jahrhunderte, in denen sich die 
Merkmale lebendigen geistigen Strebens offen-
baren, bieten dem Beobachter den entscheiden-
den Charakter einer unabanderlichen Bewegung 
nach einem vorgesteckten Ziele dar. Es ist die 
handelnde Thatkraft dieses Strebens, welche 
ihnen einen Eindruck von Grofsartigkeit und 
Glanz verleiht. Eine ununterbrochene Folgę 
geographischer Entdeckungen, Wirkung edler 
gemeinschaftlicher Hingebungen und Bestre-
bungen der portugie&ischen und kastilianischen 
Nationen, ein fortgesetzter blutiger Kampf, den 
religiose Zwistigkeiten veranlafsten, politisehe 
Bewegungen, dereń Endziel eine Umschmel-
zung der gesellschaftlichen Verli;iltnisse ist, ha-
ben nach und nach die Beschaftigung der Gei-
ster in Anspruch genommen, und einzelnen 
Zeitabschnitten eine eigenthumliche bezeich-
nende Aufsenseite verliehen. 

Das funfzehnte Jahrhundert, mit welchem 
ich mich vorzugsweise in diesem Werke be-



schafiigen werde, bietet ein Interesse dar, wel-
ches nur ein Ilóhenpunkt in der Skala des Zei-
tenfortschriltes der menschlichen Yernunft in 
Anspruch zu nehmen im Stande ist. In der 
Mitte zwischen zwei ganzlich von einander ver-
schiedenen Bildungsstufen sehen Avir in ihm 
gleichsam eine Zwischenwelt, die zugleich dem 
Mittelalter und der neuern Zeit angehórt. Das 
iunfzehnte Jahrhundert ist das Zeitalter her-
vorstechender Entdeckungen in dem Raume, 
neuer Wege, die den Verbindungen der V61-
ker dargeboten wurden, friihere Wahrnehmun-
gen einer naturlicben Erdbeschreibung, welclie 
alle Breiten- und Hohengrade umfafste. Wenn 
fur die Bewohner unseres alten Europa dieses 
Jahrhundert einerseits „die Werlce der Schd-
pfung rerdoppelt hat," so liifst sich von der 
anderen Seite nicht leugnen, dafs die niihere Be-
riihrung mit einer so grofsen Masse von neuen 
Gegenstanden miichtige Triebfedern den Ver-
standeskriiften darbot, und fast unmerklich 
Meinungen, Gesetze und staatsrechtliche Yer-
hiiltnisse der Yolker durchgreifenderen Yeriin-
derungen unterwarf. Niemals hat eine rein die 
Kórperwelt betreffende Entdeckung, durch Er-
weiterung des Gesichtskreises, eine aulseror-
dentlichere und dauerndere Ver;inderung in gei-
stiger Beziehung hervorzurufen vermocht: da-
mals endlich wurde der Schleier gehoben, hin-
ter welchem Jahrtausende hindurch die andere 
Hiilfle der Erdkugel verborgen gelegen hatte, 
iihnlich jener Halfte des Mondkórpers, die, trotz 
der unbedeutenden, durch die Oscillationen der 
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Schwankung hervorgerufenen Bewegungen, so 
lange den Bewohnern unserer Erde unbekannt 
bleiben wird, ais der gegenwartige Zustand un-
seres Planetensystemes nicht wesentlichen Ver-
anderungen unterworfen sein diirfte. Auch die 
neueren Zeiten haben zweifelsohne reiche Er-
gebnisse in Bezug auf geographische Entdeckun-
gen geliefert, zumal im Bereiche der siidwcst-
lichen Gegenden des stillen Meeres und der Po-
larregionen — die Unternehmungen dorthin 
liaben sich durch Kuhnheit und Ausbeute einen 
Anspruch auf wahre Bewunderung erworben 
— aber keine, so viele ibrer auch sein mógen, 
hat, da sie alle an nur rein wissenschaftliche 
Bestrebungen und Forschungen gekniipft wa-
ren, den herschenden Charakter des Zeital-
ters, das vorwaltende Streben desselben in dem 
Maafse darzuthun vermocht, ais es mit denje-
nigen der Fali war, die in der zweiten Halfte 
des funfzehnten und im Anfange des sechzehn-
ten Jahrhunderts Statt gefunden haben. 

Die geschichtlichen Untersuchungen, wel-
clie ich in diesem Augenblick der Oeffentlich-
kcit iibergebe, sind nur Ausziige aus Arbei-
ten, denen ich, wahrend dreilsig Jahre mei-
nes Lebens, alle Slunden der Mufse, die ich 
eriibrigen konnte, mit besonderer Yorliebe 
widmete. Im Verfolge meiner ersten Pieisen 
besuchte ich den sudlichen Theil der Insel 
Kuba, die Ost- und Westenden der Tierra 
firma und die Kiisten von Guyaquil und Peru, 
welche in der Geschichte jener ersten Entdek-
kungen so beriilimt geworden sind: und stets 
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fand ich einen eigenthumlichen Pieiz bei der 
Lesung derjenigen Werke, welche uns Erziih-
lungen von den Conquistadores [den ersten 
Eroberern der neuen Wel t ] darbieten. Nach-
forschungen, welche ich in einigen Urkunden-
sammlungen Amerikas und in Bibliotheken ver-
schiedener Orte Europas anstellte, haben mir 
l>edeutend die Untersuchungen erleichtert, wel-
che ich liber einen giinzlich vernachlassigten 
Zweig der spanischen Literatur angestellt habe. 
Ich schmeichelte mich mit der Hoffnung, dafs 
ein langerer Aufenthalt in jenen, am wenigsten 
von gebildeten Europiiern besuchten Gegenden 
der Neuen Welt; die órtliche Kenntnifs der 
W;'irme-, Lagen- und Sittenverhaltnisse; die Ge-
wohnheit, die astronomischePosition der Oerter 
zu bestimmen, den Lauf der Fliisse und der 
Bergketten zu verzeichnen; endlich die fast bis 
in das Kleinliche getriebene Sorgfalt, Benennun-
gen zu sammeln, welche die Eingeborenen, in 
der wunderbaren Mannigfaltigkeit ihrer Sprach-
verschiedenheiten, einem und demselbenPunkte 
verleihen, in den Erziihlungen der friihesten 
Reisenden mich gewisse Yerbindungen von 
Thatsachen erkennen lassen wurden, welche 
dem Scharfsinne der neuesten Geographen 
und Geschichtschreiber Amerikas vielleicht ent-
schliipft sein kónnten. Diese Hoffnung hat 
meinen Muth aufrecht erhalten: denn, indem 
ich zu den Quellen hinanstieg, mufste ich eine 
Reihe von Biichern vergleichen, von denen die 
einen durch die offenherzige Einfachheit der 
alten Redeweise und die bewunderungswerthe 
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Genauigkeit der Beschreibungen sich auszeich-
neten, die anderen durch eine liochtrabende 
Weitschweifigkeit und jenen falschen Ge-
schmack, den sich alle Klostergelehrte zu 
eigen gemacht hatten, hervorstrahlen wollten. 
Ich habe mich nicht auf Untersuchungen uber 
die Geographie Amerikas beschrankt, nicht auf 
die Urgeschichte der Vólker, wie sie uns durch 
bildliche Darstellungen, miindliche Ueberliefe-
rungen und Sagen in Peru, den Andes von 
Quito und Cundinamarca erhalten worden ist: 
im Gegentheile habe ich meine Arbeit auf die 
kosmographischen Ansichten des funfzehnten 
Jahi-hunderts und die astronomischen Metho-
den ausgedehnt, dereń Anwendung die Schif-
fer von dem Augenblicke an versuchten, ais 
die piibstliche Bulle uber die Demarkafionsli-
nie den Eifer gesteigert hatte, mit welchem 
man das Geheimnijs der Langen aufzuklaren 
versuchte. Bei der fortwahrenden Riicksichts-
nahme auf Urkunden, welche in den neueren 
Zeiten haufiger angefiihrt, ais ernstlich unter-
sucht worden sind, waren meine Nachforschun-
gen nicht immer unfruchtbar, und das Publi-
kum, welches bei meinen Arbeiten von grófse-
rer Ausdehnung mir Muth und Kraft in der 
Ausfiihrung verlieh, hat mit einigem Beifalle 
die Piesultate dieser Arbeit aufgenommen, die 
in dem I'ołiti<tc7ien yersuche uber JYeu-Spa-
nieli, der Beschreibung meiner Pieise nach den 
Aequinoktialgegenden, und den Denkmałem 
der eingeborenen Yiilker Jlmcriku"s verzeich-
net worden sind. 
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Vor meiner Abreise nach der Kiiste von 

Paria, dem ersten Landpunkte, welchen Co-
lumbus gesehen, liatte ich den Yortheil ge-
habt, mich zu Madrid der Piathschlage des 
gelehrten Historiographen Don Juan Baptista 
Munoz zu erfreuen und die kostbaren Mate-
rialien zu bewundern, welche er auf Befehl 
Kónig Karls des IV. in den Archiven von 
Simancas, Sevilla und Torre do Tombo ge-
sammelt liatte. Diese rechtfertigenclen Urkun-
den sollten am Schlusse der Historia deł JVuevo 
Mundo, von welcher ungliicklicher Weise nur 
der erste Theil erschienen ist, der nur einen 
unvollstandigen Begriff von dem ausgedehnten 
Piane dieser geschichtlichen Unternehmung zu 
geben vermag, initgetheilt werden. Erst seit 
dem Jalire 1825 ist die gelehrte Welt wegen 
dieses Verlustes reichlich durch die Veróffent-
liclmng der drei Biinde der Colleccion de los 
riages y deseubrimientos que hicieron por mar 
los Espanolcs desde Jincs del siglo XV. ent-
schadigt worden. 

Dieses Werk des Don Martin Fernan-
dez de JVavaretc, nach einem weiten Maafs-
stabe entworfen, und durchgiingig in allen sei-
nen einzelnen Theilen mit einem Geiste auf-
gekliirter Kritik bearbeitet, ist eines der wich-
tigsten geschichtlichen Denkmaler der neuern 
Zeiten. Nur die diplomatische Sammlung al-
lein bietet nahe an vierhundert Urkunden dar, 
welche sich auf die merkwurdige Periode von 
1487 bis 1515 beziehen, von denen jedoch 
einige durch den Codice Colombo - ameri-
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cano bekannt waren, welcher im Jahre 1823 
auf Kosten des Genueser Dekurionates ver-
óffentlicht worden ist. W e n n man sie un-
ter sich und mit den friihesten Erzahlungen 
der Conquistadorcs vergleicht, sobald dies von 
Personen geschieht, welche eine genaue Kennt-
nifs der Ortsverhaltnisse der neuen Welt be-
sitzen, und mit dem Geiste des Jahrhunderts, 
in welchem Christoph Columbus und Leo X. 
lebtcn, sich hinreichend vertraut gemacht ha-
ben, so konnen diese geschichtlichen Anhalts-
punkte noch lange Zeit hindurch ałlmahlig zu 
kóstlichen Ergebnissen uber die Folgę der Ent-
deckung von Amerika und desscn alteren Zu-
stand fiihren. Frankreich besitzt eine Ueber-
selzung von dem grófseren Theile des Werks 
von Navarete, welche die Herren Verneuil 
und Roquette besorgt haben, und dasselbe 
Werk hat den Stoff zu der Geschichte des 
Columbus dargeboten, welche wir einem Scbrift-
steller verdanken, der sein Vaterland durch 
litteriirische Erzeugnisse erfreut hat, in denen 
gleichzeitig dichterische Begeisterung und die 
Fiihigkeit obwalten, das Gemalde eines ro-
hen, unbewohnten Landes zu entwerfen, wel-
ches durch eine neu entstandene Civilisation 
gleichsam befruchtet wurde. Washington Ir-
ving hat dargethan, dafs in einem Geiste ho-
hererArt die Macht der Imagination nicht im-
mer die Fahigkeit, sich mit Erfolg den ern-
steren Studien des Geschichtsforschers hin-
zugeben, ausschliefst: aber, dem Endzwecke 
und der litterarischen Gestaltung gernafs, wel-
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che er seiner Arbeit zu geben fur zweckmii-
isig befunden, hat der amerikanische Schrift-
steller die kleinlichen Einzelnheiten der Erd-
beschreibung und nautischen Astronomie ver-
meiden miissen, zu denen mich die Trocken-
heit meiner gewohnlen Studien seit langerer 
Zeit fesselte. 

Indem ich Untersuchungen iiber die Er-
eignisse anstellte, welche zu der Entdeckung 
einer anderen Halbkugel gefiihrt haben, be-
miihte ich mich vor allen Dingen, jene Ge-
dankeneinheit und Meinungsverbindung lier-
vorblicken zu lassen, die den Schlufs des 
funfzehnten Jahrhunderts, trotz aller angebli-
chen Barbarei des Mittelalters, an die Zeiten 
des Aristoteles, Eratosthenes und Strabo an-
knupften: ich wollte nachweisen, dafs in jedem 
einzelnen Zeitpunkte des Volkslebens dasje-
nige, was zum Fortschritte der menschlichen 
Vernunft einen Beitrag zu liefern im Stande 
ist, tiefe Wurzeln in vorhergehenden Jahr-
hunderten habe. Die Entwickelung der Ein-
siclitsfahigkeiten oder dereń Anwendung auf 
die wesentlich nothwendigen Bediirfnisse der 
Gesellschaft erscheinen nur dann ais nich-
tig, wenn die Langsamkeit oder die Yereinze-
lung der Fortschritte ihren Gang unbemerkbar 
oder mindestens weniger liervortretend ma-
chen. Ich glaube nicht, dafs es in der Bestim-
mung des menschlichen Geschlechtes liege, Ab-
wechselungen von Licht und Finsternifs zu 
erleiden, die das gesammte Geschleclit betrli-
fen. Ein erhaltendes Frincip niihrt den Le-
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bensprocefs sowohl bei den einzelnen I n d m -
duen, ais bei den Gesammtmassen. Das Jahr-
hundert des Columbus konnte nur deshalb so 
schnell zu der Erfullung seiner Bestimmungen 
gelangen, weil die Keime zu dieser Entwicke-
lung durch jene Reihe von ausgezeichneten 
Miinnern gelegt worden waren, welche durch 
das ganze Mittelalter hindurchgeht: durch Ro-
ger Raco, illberlus Magnus, Duns Scotus, Vin-
centius de Rellovaco. Ais Diego Ribero im 
Jahre 1525 von dem Kongresse zuriickkam, 
welcher auf der Puente de Caya, nahe bei 
1*elv>es, gehalten worden, waren schon die Um-
risse der neuen W e l t von dem Feuerlande bis 
nach Labrador hin verzeichnet. Auf den West -
kusten wraren natiirlicher Weise die Fortschritte 
langsamer; indessen war im Jahre 1543 Rodri-
guez Cabrillo schon nordwiirts uber Monterey 
vorgedrungen, und sein Steuermann RartJiolo-
maus Ferrelo fiihrle die Kenntnifs des Landes 
bis iiber den 43sten Breitengrad nahe bis zum 
Yorgebirge Orford, wie es Vancouver benannt 
hat, hinaus, nachdem jener wahrhaft grofse, 
unerschrockene Seefahrer in der Niihe des Ka-
nals der heiligen Barbara bei Neu-Kalifornien 
sein Leben eingebiifst hatte. So weit gingen 
damals der Eifer und die Nebenbuhlerschaft 
der handeltreibenden Yólker, der Spanier, Eng-
lailder und Portugiesen, dafs funfzig Jahre hin-
reichten, die iiufsere Gestaltung der Landermas-
sen der anderen Hemisphiire, im Norden und 
im Siiden des Aequators, zu verzeichnen: und 
so wahr ist es, was ein urtheilsvoller Gelehrter 
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bemerkt hat, dafs, wenn ein Jahrhundert bc-
gonnen hat, irgend einer gro/sen Hoffnung 
Ilaum zu geben, es nicht eher ruhe, ais bis sie 
crfiillt ist. 

Das ausgedehnte Werk , welches ich uber 
die Geschichte der beiden Halften von Amerika 
und die allmahlige Berichtigung der astronomi-
schen Ortsbestimmungen vorbereitete, habe ich 
seit meiner Pieise nach Nord-Asien und dem 
kaspischen Meere ganzlich aufgeben miissen. 
Eine neue Reihe von Gedankenverbindungen 
hat sich meinem Geiste dargeboten, und be-
deutend die Yorliebe yermindert, welche ich 
fur diese Art von geistiger Thatigkeit seit dem 
Augenblicke meiner Ruckkehr nach Europa ge-
hegt hatte. Auch hat mich dieser Entschlufs 
um so geringeres Bedauern gekostet, ais einer 
der unterrichtetsten Pteisenden, welche die 
neuere Zeit gesehen hat, Herr Bonssingault, 
nach zwólf Jabren miihevoller und mit den 
grófsesten Gefahren verbundener Wanderung 
endlich seinem Vaterlande zuriickgegeben, ein 
neues Licht iiber die magnetischen und me-
teorologischen Erscheinungen, die Geologie, 
die Hóhenbeschaffenheit des Bodens und die 
chemischen Bestandtheile der Naturerzeugnisse 
der Neuen Welt verbreiten wird. Ich hoffe 
bald den vierten und letzten Theil meiner 
Pieisebeschreibung (Relation historique) her-
ausgeben zu kónnen, dem einzigen unter allen 
den Werken, die ich liber Amerika habe er-
scheinen lassen, dessen Vollendung noch iibrig 
ist. Zwei Atlasse begleiten diese Fieisebeschrei-
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bung: der eine, malerische Darstellungen man-
nigfacher Art enthaltend (Jlllas pittoresque 
bietet zugleich eine Erklarung der Tafeln dar, 
welche sich in dem W e r k e vorfinden, das un-
ter dem Titel: Jlnsichten von den Cordilleren 
oder Denkmaler der eingeborcncn fólleer Jlme-
rilcas herausgegeben worden ist. Das W e r k , 
welches ich in diesem Augenblicke dem Publi-
kum vorf'uhre, l)ietet den erklarenden Text zu 
dem zweiten Atlas dar, welcher die geographi-
schen und physischen Karten umfafst. Es ent-
hiilt eine kritische Untersuchung iiber die Ge-
schichle der Geographie des neuen Konti-
nentes, eine von Auseinandersetzungen beglei-
tete Entwickelung der Materialien, welche mir 
bei Zeichnung der Karten und Hóhendurch-
schnitte zu Gebote standen. Um nicht giinz-
lich die Frucht der Untersuchungen zu verlie-
ren, von denen oben die Piede gewesen ist, 
habe ich in dieser kritischen Untersuchung 
diejenigen Ergebnisse zu vereinigen gesucht, 
welche mir das grófste und allgemeinste Inter-
esse darzubieten schienen. Neben einige neue 
Thatsachen habe ich altere gestellt, welche — 
ich gestehe es gern zu — ziemlich allgemein 
bekannt sind, aber in der Yerbindung, in die 
ich sie zu setzen gewufst habe, zu neuen 
Wahrnehmungen fiihren. 

Ich werde einige Einzelnheiten iiber die 
geheimnifsvolle Persónlichkeit des Martin IIy-
lacomilus und iiber seine Einleihing in die Kos-
mograf hic darbieten, in welcher er schon im 
Jahre 1507 (mithin ein Jahr vor dem Erschei-
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nen der im Ganzen nur Bruchstiicke darbie-
tenden Kartę der neuen Welt , welche ohne 
Namen des Landes in einer Ausgabe des Pto-
lemaus erschien) die Benennung Jlmcrtka vor-
schlug. Man trifft auf die Anwendung dieses 
Namens nicht in einer Kartę, aber auch in einem, 
ebenfalls ohne Angabe des Verfassers in dem 
Jahr 1509 gedruckten Buche (Globus mundi), 
welches man falschlich dem Loritus Glarcanus 
zugeschrieben hat, drei Jahre vor dem Briefe des 
Vadianus an Rudolph Agricola und dreizehn 
Jahre vor dem Erscheinen der Kartę im Pto-
lemaus, welche den Namen von Amerika dar-
liietet. Auch eine, im Jahr 1520 gestochene 
Welttafel des •flppianus, welcbe sich in der 
Ausgabe des Pomponius Jffela von Vadianus 
findet, enthalt diesen Namen, zwei Jahre mit-
hin friiher, ais die Charte des Ptolemiius von 
1522. Ich wiirde die Pflichten liebevoller Dank-
barkeit verabs;iumen, wenn ich nicht hier am 
Schlusse der Yorrede dem liaron non IVal/ce-
naer, meinem Collegen im franzósischen In-
stitute, eine óffentliche Anerkennung wollte zu 
Theil werden lassen, dessen edler Eifer fur die 
Ausbildung der Wissenschaften sich nicht dar-
auf beschrankt, sie durch eigene Arbeiten zu 
bereichern, sondern auch mit seinen Rathschla-
gen und den Schatzen seiner reichen Biblio-
thek, dereń freie Benutzung er gestattet, mit 
Vergniigen alle diejenigen unterstiitzt, welche 
dieselbe Laufbahn, ais er, zu durchmessen ver-
suchen. Immittcn der Reichthunier dieser Bi-
bliotliek liatte ich im Friihlinge des Jahres 1832, 

wiih-
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wahrend meines letzten Aufenthaltes zu Paris, 
das Vergniigen, gemeinschaftlich mit H e n n von 
Walkenaer, den Urheber und das Datum einer 
Weltkarte zu erkennen, die zu aufserst belehren-
den Beobachlungen Veranlassung gegeben hat. 
Auf derselben ist der neue Kontinent im Jahre 
1500 von Juan de la Cosa, deni Begleiter von 
Christoph Columbus auf seiner zweitenReise, und 
Steuermanne auf der Expedition des •/llonzo de 
Iloyeda im Jahr 1499, an welcher auch Jłmerigo 
VespucciTheil nahm, abgebildet. l im d i e W i c h -
tigkeit dieses geographischen Denkmals einzu-
sehen, geniigt es, sieli den Urnstand in das Ge-
diichlnifs zuriickzurufen, dafs diese Karle sechs 
Jahre vor dem T o d e des Columbus angefertigt 
worden ist, und dafs die altesten, bisher bekann-
ten Karten von Amerika, Avelche sich nicht 
in Ausgaben des Ptolemaeus oder in W e l l b e -
schreibungen des funfzehnten und sechzehn-
ten Jahrhunderts vorfinden, die aus den Jah-
ren 1527 und 1529 sind, welche sich in den 
Bibliotheken des Grolsherzogs von Sachsen-
Weimar befinden. Die letztere ist die be-
kanntere, da sie den beruhmten Namen des 
JJiego Ribero fuhrt. 

Ich schliefse diese Vox'rede mit dem Aus-
drucke des tiefsten Schmerzes. Die lebhafte, 
unler peinlichen Gefiihlen so lange Zeit hin-
durch ersehnte Freude, welche mir die Be-
freiung meines Freundes uiul Ileisebegleilers 
Jlime Bonpland verursacht halle, ist durch 
einen bitteren Vex-lust getriibt worden. Jabbo 
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Olłmanns, Mitglied der Berliner Akademie, wel-
cher mii' einen iiebevollen Beweis seiner An-
hanglichkeit durch die Redaktion der astrono-
mischen Beobachtungen gegeben, die ich auf 
dem amerikanischen Festlande angeslellt liatte, 
ist vor einigen Tagen einer langen und schmerz-
haften Krankheit erlegen. Ich weifs nichts Bes-
seres zu seinem Lobe zu sagen, ais was ein 
beriihmter Gelehrter Frankreichs, Delambre, 
in der Analyse der mathematischen, dem In-
stitut vorgelegten Arbeiten ausgesprochen hat: 
„Olłmanns," sagte derselbe, „hat durch seine 
Arbeiten in der astronomischen Geographie 
dargethan, dafs er, mit ausgezeichneten Kennt-
nissen ausgestattet, und mit der Geduld, die 
unumganglich erforderlich ist, um lange und 
gleichfórmige Recbnungen zu yerfolgen, den 
Scharfsinn vereinigt, welcher fortwahrend auf 
die Entdeckung neuer Methoden leitet und 
die Umformung der bekannten hervorruft." 
Das interessante Jahrbuch des Langenbureaus 
(Jlnnuuirc. da bureau des longitudes) theilt 
Jahr fiir Jahr die Tafełn von Oltmanns zur 
Ilóhenmessung aus korrespondirenden Baro-
Tneterbeobachtungen mit, welche sich durch 
ihre Genauigkeit und sinnreiche Kiirze vor 
allen iibrigen auszeichnen, und so viel dazu 
beigetragen haben, unsere Kenntnisse von den 
TJnebenheiten der Erdoberflache zu vermehren. 
Wenige Tage vor seinein Tode hatte Oltmanns 
die Untersuchung und Bereclinung der von mir 
in Siberien angestellten astronomischen Beob-
achtungen vollendet, von denen ich nur einen 
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geringen Tlieil wahrend des Laufes meiner 
schnellen und muhevollen Reise selbst hatte 
berechnen kónnen. Dieses Andenken meiner 
unwandelbaren Dankbarkeit wird in einem 
Werke, welches einer Reihe von Untersuchun-
gen iiber die Geschichte der Geographie be-
stimmt ist., nicht am unrechten Orte stehen. 

Berlin, im November 1833. 

Jllcxander v. Humboldt. 
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Yorrede des Uebersetzers. 

D i e genaue Bekanntschaft, welclie ich mit dem 
vorliegenden Werke unseres beriihmten Lands-
mannes, auf den das deutsche Volk ais auf 
einen seiner grofsten und umfassendsten Gei-
ster mit gerechtem Stolze hinblickt, mir zu ver-
schaffen im Stande war, ais mir am Schlusse 
des vergangenen Sommers, unmittelbar nach 
dem Erscheinen der ersten Lieferung des fran-
zosischen Originals, eine Anzeige desselben von 
der hiesigen Gesellschaft fur wissenschaftliche 
Kritile aufgetragen wurde (vergl. ihre Jahrbii-
cher, Septbr. 1834, No. 54 und 55.), liatte in 
mir den Wunscli erregt, dieses Werk durch 
eine Uebertragung zu einem Eigenthume der 
deutschen Nationallitteratur zu machen. Die 
besondere Giite und Nachsicht, mit welcher 
der beriilimte Yerfasser dieses Werkes seit eini-
gen Jahren meine unbedeutenden litterarischen 
Leistungen aufgenommen hatte, veranlafste 
mich, bei ihm um die Erlaubnifs za dieser 
Arbeit anzufragen, die er mir in Ausdriicken er-
theilte, welche ich hier, ohne eitel zu erschei-
nen, nicht anfiihren darf. 

Ohne das, was ich in dem angefuhrten Ar-
tikel liber das vorliegende Werk gesagt habe, 
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hier wiederholen zu wollen, bemerke ich nur 
dasjenige, was ich uber den Zusammenhang des-
selben Werkes mit den ubrigen, die Pieise des 
Ilerren Jllexandcr v. Humboldt mit Jlimć JSon-
pland in den Tropengegenden Amerikas be-
treffenden Werkes dort mitgelheilt habe. Noch 
immer walten in Deutschland ganz falsche oder 
wenigstens unklare Begriffe uber dieses Reise-
werk ob, welches in der grofsen Ausgabe 17 
Bandę in Fol. und 11 Bandę in 4. umfafst, de-
reń Tilel ich hier auffiihren will: 

Essai sur la Geograplde des Plantes. I TUI. in 4. 
Weiter ausgefiihrt in dcm lateinischen W c r k c : Pro-
legomena de disttnbwtione geographica planlarum 
secundum caeli temperiem et altitudinem montium 
und in melirercn einzelnen Abliandlungen. 

Plantes equinoxiales. 2 li de. Fol., lierausgegeben von 
Humboldt und Bonpland. 

Monographie des Rhexia et des Melastomes. 2 Bde. 
Fol . , von letzterem bearbeitel. 

Familie des Mimosacees et uutres plantes legumineuses. 
1 Bd. Fol. 

Graminees rares de TAmeriąue equinoxiale. 1 Bd. Fol. 
Nora genera et species plantarnm. 7 Bde. Fol., bestc-

hend aus 700 Kupferlafeln nebst Text, und mit einer 
synoptischen Uebersicht, in Art eines Auszuges, in 
4 Oktavb;inden. (Die drei letzgenannten W e r k e sind 
von dcin Herm Prof. Kuntli bearbeitet worden.) 

Observations de Zjoologie et d'Anatomie comparee. 
2 Bde. 4. 

Ilecueil dtobscwalions astronomiques, avec lin nivelle-
ment barometrique, trigonometrique, geognostique 
de la Cordillere des Andes, publie par MM. de 
Humboldt et Oltmanns. 2 Bde. 4. Der geognostisclie 
Theil ist naher entwickelt in dcm Essai sur le gi~ 
sement des roches dans les deux hemispluires. 

Tableau physique des regions equinoxiales, ein Quart-
band. Die Klimatologie ist besondcrs behandelt in 
der Abhandlung: Sur les lignes isothermes (Mć-
moires de la societe d'ArcueU. Yol . 
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Vues des Cordiłleres et des monumens des peuples 

indigenes de l'Amerique. 2 B d e . F o l . 
Essai połitique sui• le royaume de la Nouvelle Espagne. 

2 B d e . in 4. mit einem Atlas gćograpldque et phy-
sique. E i n e zwei te Ausgabe erschien 1 8 2 5 in 4 O k -
tavbanden. 

Essai połitique sur File de Ciiba. 2 B d e . 8 . 
Relation luslorique da royage aiuv regions equino.via-

les du JYouveau Continent. 4 B d e . in 4., v o n denen 
der vierte noc l i nicht erschienen ist * ) . 

Gleichwie das Werk : fues des Cordiłleres 
et des Monumens des j)cuples indigenes de l\lme-
rique den Text zu dem Jltlas pittoresque dar-
bot, so giebt das vorliegende Examen criti-
que de Fhistoire de la geographie du JYouceau 
Continent et des progres de VAstronomie nau-
tique dans le XV. et XVI. siecles, yerbunden 
mit einer Jlnalyse raisonnee der von dem Yer-
fasser zur Abfassung desselben benutzten Ma-
terialien, den Text zu dem Jltlas geographique 
et physique, welcher schon 1814 zu Pans in 7 
Lieferungen erschienen ist. 

Die Uebersetzung, um auch von dieser 
einige Worte zu sagen, darf auf Treue An-
spruch mach en. W e n n hier und dort ein tro-
pischer, ein figurlicher Ausdruck nicht mit 
denselben Worten wiedergegeben worden ist, 
welche sich in dem franzósischen Originale 
vorfinden, so mogę der deutsche Leser be-

* ) Die meisfen dieser Werke sind auch In wohlfeileren Oklav-
ausgaben erschienen, dergleichen die £?irfesche Buchhandlung zu Pa-
ris nacli Erscheinen der Folioausgabe auch von diesem Werke ange-
kiindigt hat. Kin Exemplar der ganzen Sainmlung in der grofsen 
Ausgabe mit illuminirten Kupfern kostet jetzt iilier 10,000 Franken, 
also fast doppelt so viel, ais die Descriptian de 1'Egypte, zu der 
die franzosische Regierung 3 Slillionen Fmnken hal vorschiefsen 
miissen, wiihrend das Heisewerk von Humboldt blofs durch die Gunst 
des Publikums zur Vollendung gefiihrt worden ist. Kupfertafeln 
(1300 in F o l i o ) , Druck und Papier haben allein 840,000 Franken 
gekostet (42,000 Louisd'or). 
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denken, wie viel dazu gehórt, die Redeweise, 
welche in dem Werke eines klassischen fran-
zósischen Schriftstellers vorherrschen mufs, in 
deutscher Sprache wiederzugeben. Hatte der 
Herr Yerfasser das Werk in seiner Mutterspra-
che zu schreiben vorgezogen, was ihm die enge 
Verbindung, in der es zu den ubrigen Thei-
len seines grofsen Reisewerks steht, zu thun 
nicht erlaubte, so durfte das deutsche Gewand, 
in welchem diese Kritischen Untersuchungen 
iiber die geschichtliche Entwickelung der Kennt-
nisse von dem Fesłlande der JVeuen Welt er-
scheinen, ein ganzlich verschiedenes von dem-
jenigen sein, in welchem sie jetzt vor die Augen 
des Publikums treten. 

Der Uebersetzer hat sich, mit Bewilligung 
des Herm Verfassers, dem er seit mehreren 
Jahren den innigsten Dank fur die mannigfach-
sten Beweise von Wohlwollen schuldig ist, er-
laubt, einige unbedeutende Aenderungen in den 
Anmerkungen und selbst hier und dort im Texte 
vorzunehmen. Auch findet der deutsche Le-
ser, welcher das Original zu vergleichen Ge-
legenheit haben sollte, einige in der That un-
erhebliche Zusiitze, welche auf der verschie-
denen Art und Weise beruhen, wie man in 
Frankreich und in Deutschland philologische 
Gegenstiinde, der aufseren Anordnung und Dar-
stellung nach, zu behandeln pflegt. Es wiirde 
Unrecht gewesen sein, wenn der Uebersetzer 
auch nur bei der geringsten Veranderung, wel-
che er geflissentlich sich erlaubt hat, nicht sich 
selbst hatte in den Vordergrund stellen und die 
Yerantwortlichkeit fur solche Abanderungen 
und jeden, selbst noch so unbedeutenden Zu-
satz, den er stets durch eckige Klammern [ ] an-
gedeutet wissen will, iibernehmen wollen. 

Die deutsche Uebersetzung wird in Liefe-
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rungen von zehn bis zwólf Bogen, und zwar, 
so weit es moglich ist, gleichzeitig mit dem 
franzósischen Original erscheinen. 

Der Uebersetzer schmeichelt sich, ein wahr-
haft volksthumliches Werk durch diese Arbeit 
unternommen zu haben. W e r jemals einen Be-
griff von der Kunst erlangt hat, mit der *ll. 
von Humboldt die entferntesten Punkte des 
menschlichen Wissens zu vereinigen und ei-
nen Gesammtuberblick uber den ganzen Kreis 
unserer wissenschaftlichen Leistungen herbei-
zufuhren weifs, und das Band genauer zu er-
kennen im Stande gewesen ist, welches alle 
Zweige menschlicher Erkenntniis umfassen 
mufs: der wird auch aus diesem Werke, wel-
ches ihm den Geist jener Tendenz unseres 
Zeitalters, die Resultate der Erfahrung, Spe-
culation und Combination fortwahrend zu sich-
ten, zu ordnen und durch passende Anknu-
pfungspunkte zu einem harmonischen Ganzen 
in ubersichtlicher Klarheit zu vereinigen, in den 
mannigfachsten Gestaltungen yorluhren wird, 
vielfachen Genufs zu schópfen nicht verfehlen. 
Der Uebersetzer wurde sich gliicklich schatzen, 
wenn der geringe Theil des Verdienstes, den 
er bei dieser Arbeit in Anspruch nehmen darf, 
anerkannt werden sollte. 

Berlin, am 1. November 1834. 

Jul. Ludw. Ideler. 
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D i e Entdeckung der Neuen W e l t und die Arbeiten, 
welche zur Erweiterung der Kennlnisse von ihrer Geo-
graphie unternomincn worden sind, haben nicht blofs den 
Schleier gehoben, der seit Jahrhunderten einen bedeuten-
den Tlieil der Erdoberfliiche den Augen der Bewohner 
des anderen Thciles entzogen hatte, sondern auch den 
entschiedensten Eintlufs auf die Verbesserung der Karten 
und der graphischen Darstellungsweise iui Allgemeinen, 
so wie auf die zur Ortsbestimmung am meisten geeigne-
ten astronomischen Mittel ausgeiibt. Verfolgt man mit 
einiger Aufmerksamkeit die Fortschritte der menschlichen 
Bildung, so erkennt man Ieicht, wie der Scharfsinn des 
Menschen mit Erweiterung des Feldes wuchs, das seinen 
Untersuchungen dargeboten wurde. Die nautische Astro-
nomie, die physische Geographie — ich bediene mich die-
ses Namens in einem umfassenderen Sinne, ais gemeinhin 
ublich ist, indem ich darunter auch die Kenntnifs von den 
verschiedenen Menschenracen und der geographischen Yer-
theilung der Thiere und Pflanzen begreife — die Geolo-
gie der Yulkane, die beschreibende Naturgeschichte ha-
ben seit dem Ende des funfzehnten und dem Anfange des 
sechszehnten Jahrhunderts durchaus ihre Gestalt verandert. 
Ein neues Festland bot den Seefahrern eine Kustenaus-
dehnung von 120 Brcitengraden dar: den Naturforschern 
neue Pflanzen- und Vierfufserfamilien, dereń Klassiiika-
tion nach den bis dahin angewendeten, auf die Gestal-
tungen des organischen Lebens in der Allen Wel t be-
rechueteu Methodeu nicht ohne bedeutende Schwierigkei-
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ten bewerkstelligt werden konnte: dem Philosophen eine 
gemeinsame Menschenrace, die jedoch durch den langeu 
Einflufs der Nahrungsmittel, der Temperatur und der Sit-
ten — ohne den Mittelzustand des nomadischen Hirtenle-
bens zu durchlaufen, gingen sie von dem Jiigerleben zur 
Bestreitung des Ackerbaues iiber — die verschiedenartig-
sten Moditikationen erlitten und durch eine fast unend-
Iiche Anzahl von Sprachen gespalten war, dereń wunderli-
clier grammatischer Bau bei einem Gesammtuberblick den 
gcmeinsamen Grundtypus nicht verkennen liifst: dem Phy-
siker und Geologen eine unermefsliche Gebirgskette, die, 
durch unterirdische Feuer einporgehoben, reich an kost-
baren Metallen, an ihrem jahen Abhange und auf ihren 
terrassenformigen Hochebenen, in einem verhaltnifsmafsig 
unbedeutenden Baume, die Klimate und Erzeuguisse der 
entferntesten Zonen neben einander vereinigte. In keineui 
Zeitpunkte, seit dem Entstehen des gesellschaftlichen Zu-
standes, war der Ideenkreis in Bezug auf die Aufsenwelt 
auf eine so wunderbare Weise erweitert worden; nie liatte 
der Mensch das Bediirfnifs lebendiger gefiihlt, die Natur 
zu beobacliten, uud die Mittel zu vervielfiiltigen, durch 
welche sie mit Erfolg zu befragen ist. 

Man mochte sich vielleicht zu der Annahmc verlei-
ten lassen, dafs diese erstaunenswerthen Entdeckungen, 
welche gegenseitig in einander iibergreifen, diese zwiefachen 
Eroberungen in der physischen und in der intellektuel-
len "Welt, erst in unseren Tagen ihrem ganzen Werthe 
nach anerkannt worden seien, in einem Jahrhundert, in 
welchem die Kulturgeschichte des Menschengeschlechts 
von Philosophen geschrieben worden ist, die mit Einem 
Blicke die Fortschritte der astronomischen und physischen 
Geographie, der Schiffahrtkunde und der beschreibenden 
Zoologie nnd Botanik zu iibersehcn vermochten. Aber 
mit Unrecht wiirde man eine solche Meinung hegen, da 
man aus deu Schriften der Zcitgenossen des Christoph 
Columbus crsieht, dafs sebon iu jenem Zeitalter eiiizelne 
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Gcister hohercn Ranges den Werth, welchcn der Schlufs 
des funfzchntcn Jahrhunderts fiir die Menschheit haben 
rnufste, in seinein ganzen Umfange erkannten. „Jeder Tag," 
schreibt Peter Martin von Anghiera in seinen Briefen aus 
den Jahren 1193 und 1494 *) , „jeder Tag bringt uns neue 
Wunder aus jener Neuen W e l t , von jenen Antipoden 
des Westen, die ein gewisser Genueser ( Chriatophorus 
quidam, vir LigiirJ aufgefunden bat. Unser Freund 
Pompon ius Laetus (derselbe, welcher in Bom seiner 
religiosen Ansichtcn halber verfo!gt wurde: bekannt ais 
einer der ausgezeichnetsten Beforderer der klassischen 
romisclien Literatur) hat sich kaurn der Freudenthranen 
cntlialten konnen, ais ich ihin die erste Nachricht von 
diesem unverhofften Ereignissc ertheilte." Anghiera fiigt, 
im Schwunge wahrhaft dichterischcr Begeistcrung, die 
W o r t e hinzu: „ W e r von uns mag nun noch heut zu 
Tage iiber die Entdeckungen staunen, welche man dem 
Saturn, dem Triptolemus und der Ceres zugeschrieben 
hat?" 

*) Prae laetitia prosiluisse te vixque a laerijmis prae g audio 
temperowe, quando litteras adspexisti mcas, quibus de antipodum 
orle latenli liaetenus te certiorem feci, mi suamssime Pomponi, in-
sinuasti. Ex tuis ipsis litteris colligo, quid senseris. Sensisti au-
tem, tantique rem fecisti, quanti virum summa doctrina insignilum 
decuit. Quis namque cibus sublimibus praestari potest ingenih, isto 
suaoior ? quod eondimentum gratius? ex me facio conjecturam. Beari 
sentio spiritus meos, quando aecitos alloquor prudentes aliąuos ex 
his qui ab ea redeunt provincia (Ilispaniolae insula). Implicent 
animos peeimiarum cumulis augendis misere anari: nostras nos 
mentes, postquam Dei aliquando fuerimus, contemplando, huiusce-
mudi rerum notitia demulceamus. Dieser Brief, welcher so gut die 
Łóheren Freuden der mcnschlichen Yernnnft sehildert, ist nacli der ge-
wolinlichen lYTcimmg zu Endc des Monats Dezember 1493 gescłiricben. 
(Opus Epistolarum Petri Martyris Anglerii Mediolanensis, Pru-
tonotarii Apostolici, Priuris Archiepiscopalus Gratanensis atijue a 
Consiliis rerum Indicarum Hispanicis. Amstelodami 1670. ep. CLII. 
p. 84.) Man ycrgleiclie die Anmcrkung A am Endc des ersten Ab-
schnittes. . 



30 
W e n n man sich dem Studium der fruhestcn Ge-

schichtschreiber liber die Eroberung Amerika's mit Eifer 
bingiebt, und ihre W e r k e — besonders die von Acosta, 
Oviedo und Garcia — mit den Untersuchungen neuerer 
Reisenden vergleicht, so erstaunt man, hatifig den Keim 
der wichligsten physischen Wahrheiten in den spanischen 
Schriftstellern des sechzehnten Jahrhunderts sclion vorzu-
finden. Bei dem Anblicke eines neuen Festlandes, wel-
ches in den weiten Einoden des Oceans gleichsam von 
allen iibrigen Gegenstanden der Schopfung getrennt er-
schien, bot sich sowohl der thiiligen Neugierde der er-
sten Reisenden, ais derer, welche ihren Erzahlungen 
weiter nachdachten, der grofste Theil jener wichtigen 
Fragen dar, welche uns noch heutiges Tages beschafti-
gen: iiber die Einheit des Menschengeschlechts und des-
sen Abweichungen von einer gemeinsamen Urgestallung; 
iiber die Wanderungen der Yolker, die Yerschwisterung 
der Sprachen, die in ihren Wurzelworten oft grofsere 
Verschiedenheiten darbieten, ais in den Flexionen oder 
grammatikalischen Formen; uber die Wanderung der 
Pflanzen- und Thier-Arten; liber die Ursache der Pas-
satwinde und Meeresstrtimungen; iiber die Warmeab-
nahme an dem ja hen Abhange der Kordilleren, und mit 
der Tiefe im Ocean; iiber die gegenseitige Einwirkung 
der Yulkane auf einander und den Einflufs, welchen sie 
auf die Erdbeben ausiiben. Die vollendetere Gestaltung 
der Geographie und nautischen Astronomie, derjenigen 
beiden Wissenschaften, mit denen wir uns vorzugsweise 
in diesem W e r k e beschiiftigen werden, beginnt in dem-
selben Zeilpunkte, ais die beschreibende Naturgeschichte 
und die Physik des Erdkorpers im Allgem einen einer gro-
fseren YervoIlkommnung entgegen gingen. 

Man ersieht aus dem Feniv de las maratillas del 
Mundo, der im Jahr 1286 von Raymundo Lidio *), 

" ) Ucbcr die wisscnscliaftlichcn Arbeiten dieses ausgezciclincten Man-
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von Majorka, abgefafst worden ist, dafs der Gebraucli 
wabrer Seekarten bis zum Schlusse des funfzehnten Jahr-
hunderts liinanreiclit: aber man lnufs (wenn man die spa-
łem Karten des Andrea Bianco, des Benincasa, des Gia-
como de Giroldis, des Fra Mauro und des Martin lle-
hairn mit einer Weltkarte vergleicht, welche der Baron 
WalJeenaer und ich neuerdings ais aus dem Jahre 1500 
herriihrend crkannten, von derHand des Juan de la Cosa, 
des schon oben erwahnten Begleiters von Columbus), im 
hóchsten Grade staunen, wie der Verlauf eines halben Jahr-
liunderls hinzureichen im Stande war, eine so machtige Ver-
anderung in der Aufreifsung und der Uebereinstimmung der 
Positionslinien hervorzubringen, um der nocli machtigeren 
Umwalzung in den kosinographischen Ideen gar nicht zu ge-
denken. Man darf nicht vergessen, dafs Behaim, Columbus, 
Yespucci, Gama und Magellan Zeitgenossen von Regio-
monlanus, Paolo Toscanelli, Roderigo Faleiro und ande-
ren beriihmten Astronoincn waren, welche ihre tieferen Ein-
sichten den Schiffahrern und Geographen ihrer Zeit mit-
theilten. Die grofsen Entdeckungen auf der westlichcn 
Halbkugel waren kein W e r k des Zufalls. Es wiirde unge-
recht sein, den ersten Keiin dazu in jenen instinktraafsigen 
Dispositionen der Seele suchcn zu wollen, denen die Nacli-
welt so oft das zuzuschreiben geneigt ist, was eine Frucht 
des Genies und langen Nachdenkens war. Columbus, Ca-
brillo, Gali und so viele andere Seefahrer bis auf Se-
bastian Viscayno, welche sich in den Annalen der spa-
nischen Marinę ausgezeichnet haben, waren fur das Zeit-
alter, in welcliem sie lebten, Manner von bewunderungs-
wiirdiger Bildung. Die Ursache, weshalb sie so denk-
wiirdige Entdeckungen gemacht haben, ist die, weil sie 
richtige Begriffe von der Gestalt der Erde und von der 
Lange der Entfernungen hatten, welche zu durchlaufen 

nes vergleiclic rann Capmani Memorias hisloricas (lei commercio de 
Barcelona. Quaesl. II. p. 68. 
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waren; weil sic verstanden, di o Arbeiten ihrer Yorgiinger 
zu benutzen und anzuwenden; die in den verschiedenen 
Zoneu herrschenden Windę zu beobachten; die Yariatio-
nen der Magnetnadel zu messen, um nach ihnen die Rich-
tung des Weges zu bestimmen und zu verbessern; prak-
tisch stets die am wenigslen unvolIkommenen Melhoden 
anzuwenden, welche die Mathcinatiker dainaliger Zeit an-
gegeben hatten, um ein Schiff durch die Einode des Mee-
res zu steuern. Die nautische Astronomie mufsle noth-
wendiger Weise so lange in der Kindheit bleiben, ais 
der Gebrauch der Spiegelsextanten und der Seeuhren 
unbekannt war. Dic Schiffahrtkunde ist in so hohem 
Grade von der Ausbildung der mathematischen Wissen-
schaflen und der VervoIlkommnung der oplischen Instru-
mente abhiingig, dafs wegen dieser nahen Yerbindung ilire 
Fortschritte nur langsam sein kónnen und haufigen Still-
stand erleiden miissen. Die Kunstgriffe der Sleuerkuude, 
welche auf den grofsen Seefahrten des Columbus, Gama 
und Magellan angewendet worden sind, und die uns so 
iiberaus unsicher erscheinen miissen, hatten die Bewun-
derung nicht blofs der phiinizisclien, karthagischen oder 
griechischen Seefahrer, die in dieser Beziehung kaum in Be-
tracht kommen durften, sondern selbst der gescliickten Pi-
loten erregt, welche Kastilicn, die baskischen Provinzen, 
Dieppe und Venedig im dreizehnten und vierzehnten Jahr-
hundert aufzuweisen hatten. Y o n diesem Zeitpunkte an 
iindet man Spuren verschiedener Melhoden zur Langen-
beslimmung, welche mit den heutigen fast identisch sind, 
und dereń Anwendung mit der iiufsersten Miihe und Sorg-
falt versucht wurde: aber, wegen der Unvollkommen!ieit 
der zur Messung der Zeit und der Winkelabstande erfor-
derlichen Instrumente, muisten sie in der Ausiibung volIig 
unbrauchbar erscheinen. 

leli werde in diesen Kritischen Untersuchungen in 
vier verschiedenen Abschnilten sprechen: 

1) 
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1 ) Von den Ursachen, welche die Entdeckung der 

Neuen W e l t vorbereitet und herbeigefiihrt haben. 
2 ) Von einigen Thatsachen, welche sich auf Christoph 

Columbus und Amerigo Yespucci, so wie auf die 
Data der geographischen Entdeckungen bezichen. 

3 ) V o n den ersten Karten der Neuen W e l t und von 
der Epoche, in welcher man den Namen Amerika 
vorgeschlagen hat. 

4 ) V o n den Fortschritten der nautischen Astronomie 
und Kartenzeichnenkunst in dem funfzehnten und 
sechzehnten Jahrhundert. 

So eng ist die Verbindung zwischen den Materialien, 
welche in den verschiedenen Abschnitten dieses Werkes 
verarbeitet worden sind, dafs man haufig zu denselben 
Quellen wieder hinansteigen mufs, um Licht iiber die 
Geschichte einer Entdeckung zu verbreiten, die bis auf 
unsere Tage den grofsten Einflufs auf das Geschick der 
Volker, die Vervollkommnung der Wissenschaften und 
die Theorie von Institutionen ausgeiibt hat, welche fiir 
die Fortschritte der biirgerlichen Freiheit mehr oder min-
der vortheilhaft gewesen sind. 

/ 

Band I. 3 



34 

Erster Abschnit t . 

Ueber die Ursachen, welche die Entdeckung 
der Neuen Welt vorbereitet und herbeige-
fuhrt haben. 

D'Anville Lat die geistreiche Bemerkung gemacht, 
dafs der grofste aller Irrthiimer, welche sich in der Geo-
graphie des Ptolemaus vorfinden *), die Menschen zu der 
grofsten Entdeckung in Bezug auf neue Erdstriche gefiihrt 
habe. Es verhalt sich hiermit gerade ebcn so, wie mit der 
fabelhaften Ueberlieferung, oder vielmehr dem nestoriani-
schenMythus von dem Priester Johannes, welcher von dem 
clftcn bis zu dem funfzehnten Jahrhundert allmahlig aus 
dem Osten Asiens nach dem Abyssinischen Hochlande 
sich verbreitete; denn auch dieser hat einen wunderbaren 
Einflufs auf die geographischen Kenntnisse des Mittelal-
ters ausgeiibt. Alles was zur Bewegung anregt, mogę die 
bewegende Kraft sein welche sie wol le , Irrthiimer, unbe-
stimmte Muthmafsungen, instinktmafsige Divinationen, auf 
Thatsachen gegriindcte Schlufsfolgen, fiihrt zur Erweite-
rung des Ideenkreises, zur Auffindung neuer W e g e fur 
die Macht der Intelligenz. 

Yergleicht man unter einander die Dokuinente aus 
verscliiedenen Epochen, so bemerkt man, dafs Christoph 
Columbus vor und nach Erreichung seines Endzieles, in 
demselben Maafse, ais er alter und alter wurde, Meinun-
gen ausgesprochcn hat, welche ganzlich den wirklichen 
Beweggriinden zu seiner ersten und gliicklichen Expedi-

*) Die Meinung yon der Ausdelinung Asiens nach Osten. Ycrgl. 
aucl» Rennells Gcography of Herudotus. p. 655. 
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tion zuwider lauten. Es ist neuerdings nachgewiesen wor-
den *) , dafs Columbus erst in Portugal, um das Jahr 
1470, also drei Jahre, nachdem er von Paolo Toscanelli 
Rathsclilage erlialten liatte, den ersten Gedanken zu scinem 
Unternehmen gefafst hat. Die Hoffuungen dieses grofsen 
Mannes griindeten sich dauials, wie man weifs , auf das, 
was er „vernunftige kosmographische Grundsiilze" nannte; 
auf die geringe Entfernung der Westkiisten von Europa 
und Afrika zu denen von Catliay und Zipangu; auf 
Meinungen des Aristoteles und Seneca, so wic auf cinige 
Vermuthungen von gegen Westen belegenen Landem, 
die man zu Porto Santo, auf Madera und den azorischen 
Inseln nach verschiedenen Anzeichen gegrundet hatte. Fer-
dinand Columbus hat in der V'ula del Almiranle in fiinf 
Kapiteln **), nach authentischen Handschriften seines Ya -
ters, einen Gesammtiiberblick iiber die Griinde gegeben, 
auf denen ein Plan beruhte, dessen Ausfiihrung zwei 
und zwanzig Jahre hindurch, bis zum Greisesalter des 
Columbus, aufgeschoben wurde. Newton hatte in sei-
nem vier und zwanzigsten Jahre Alles entdeckt, wodurch 
scin Namc unsterblich geworden ist, die Differenzialrech-
nung, die Gravitalionsgesetze und das, was er Analyse 
des Lichtes nannte, wahrend Columbus schon acht und 

*) Naearrete, Via ges de los Espanoles. Tom. I. p. ŁXX1X. 
**) Cap. 5 — 9. Man hat bis jetzt das spanische Original dieser 

Lcbensbcschreibung nicht auflinden konnen, von der die Handschrift im 
Jahre 1568 von dem Enkel des Christoph Columbus, Don Luis Her-
zog von Yeragua, einem Genuesischen Patrizier, Namens Fornari, iiber-
geben wurde. Sic ist im Jahre 1570, ohne Zweifel nach einem mit 
vielcn Fehlern angcfiillten Texte, von Alfonso de UUoa in das Italiani-
sche iibcrsetzt, und im Jahre 1749 aus dcm Italianischen in das Spani-
sche iibertragen worden, um in die Sammlung der Historiadores pri-
mitinos von Andr. Gonzalez Barcia (Tom. I. p. 128) eingeriicltt 
7.u werden. Man vcrglciche noch Antonio de Leon Epitome de la 
Biblioteca oriental y Occidental nautica y geografica (1629) p. 62 
und Spotorno Codice diplomatico Colombo-Americano ( 1823 ) p. 
LXIII. 

3 * 
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funfzig Jalirc alt war, ais cr aus der JSnrrc von Rio de 
Saltes am 3. August 1492 abreiste und mit diesem Schrilte 
in die Laufbalm der grofsen Entdeckungen eintrat: acht 
und sechzig Jahre zahlte er, ais er die letzte gefahr-
volIe lleise nach den Kiisten von Yeragua und den Mos-
quitos unternahm. Y o r seiner ersten Fahrt, im Jahre 
1492, legte Columbus, urn seine Ansicht, dafs man auf 
einem selir kurzeń W e g e „zu dem Lande der Spezcreien 
gen W e s t e n " gelangen konne, zu unterstiitzen, auf un-
bedeutende Umstande und Ereignisse Gewicht, aus de-
nen seine Feinde nach seiuem Tode in dem beriieh-
tigten Prozesse Nutzen zogen, welchen der konigliche 
Fiskal gegen Diego Columbus fubrte, um die Behaup-
tung zu unterstiitzen, dafs die Entdeckung von Amerika 
lange Zeit vorhergesehen worden und deslialb Ieicht und 
kcinesweges neu gewesen sei. Alle diese geringfiigigcn 
Ereignisse, diese Beweggriinde, geschSpft aus den Mei-
liungen der Alten, aus den Anzeiclien eines Festlandes 
und aus allgemeinen kosmographisclien Begriffen, liefs 
Christoph Columbus um so mehr unberficksichtigt, je 
liiiher er seinem Lebensende kam. Die Lettera raris-
sima *) an den Konig Ferdinand und die Konigin Isa. 
belle, von der Insel Jamaika am 7. Julius 1503 datirt, 
und, noch mclir ais dieses, der Abrifs der Projecias, 
die zum Theil alle Schranken der mcnschlichen Ver-
nunft iiberschreiten, und von der Hand des Adinirals 
nach dem Jahre 1504, etwa 18 Monate vor seinem 
Tode, geschrieben sind, beweisen, mit welcher Ueberre-

*) Dieser iiberaus seltene, unter dom obcngedachten Titcl bekanntc 
Brief ist dcm Ptiblikum durcli die italianische Auflagc genauer bekannt 
gcworden, welclie Moreli!, llibliothekar der MarcusbibliolUek zn Yene-
dig, im Jahre 1810 zu*Bassano crseheinen liefs. Spanisch war cr schon 
in den ersten Jahren des scchzehnlen Jahrhunderts gedmekt worden (man 
vergleiche Antonio de Leon Pinelo Biblioteca occidental (1738) 
Tom. II. p. 566), und wenn Bossi Glaubcn beiziimcsscn ist, italianisch 
im Jahre 1505 zu Ycncdig. 
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dungskraft und Ucberzcugung eine mystische Theologie 
sich allmahlig seines grofsen Geistes bemeistert haben 
miis&e *). „Zur Ausfiihrung einer Fahrt nach Jndien" 
sagt Christoph Columbus ( fo l 1Y. der Profecias), „ha-
ben Vernunftschliisse, Mathematik und Weltkarten mir 
zu nichts yerholfen **); es ist ganz cinfach in Erfullung 

*) Documentos diplomaticos n. CXL. Libro de las Profecias 
que junto el Al mir anie Don Christ ob al Colon de la recuperacion de 
la sani a ci ud ad de Hierusaleni, y dcl descubrimienlo de las Indias 
(Nacarrete T. II. p. 260, 265, 272). Im Scptembcr des Jahres 1504 
schickte Columbus dieses theologische Manuskript, welches, trotz aller 
Verscliicdenlielt der Yolker und Jahrhunderte, unwillkiirlich an die 
crnst gemeintcn Untersuchungcn des unsterblichen Newloil iiber das 
elfte Ilorn arn vierten Tluerc des Daniel (BrewSter Life of New-
ton 1831 p. 279) erinnert, an einen Carthausermonch, Pater Gaspar 
Gorricioj urn es zu vollenden und mit gelehrtcn Citationcn zu verseben. 
Ich setze dieses Faktum achtzehn Monate vor dem Tode des Admirals, 
welcher am 20. Mai 1506 erfolgte, weil am Schlusse der Ilandschrift 
der Profecias von einer Mondfmsternifs die Rede ist, welche Colum-
bus am 14. Scptembcr 1504 in der JNahe des ostlichen Yorgebirges der 
Iusel Ilaiti beobaclitcle. Aber andcre Abschnitte der Profecias, zum 
Keispiel der, welcher von den Gefahren des nahen Endes der YVclt 
handclt, sind vor dem Jahre 1501 geschrieben. „Der heiligc Augustinus 
lchrt uns," sagt Columbus, „dafs dieses Ende im siebenten Jahrtausend 
nach der Schopfung der YVelt Statt finden werde. Dies ist auch die 
Meinung der heiligen Theologen und des Kardinals Pedro de Aliaco 
(Picrre d'Ai!ly, geboren zu Compiegne im Jahre, 1350). Ew. Iloheit 
wissen, dafs man von Adam bis zu Christi Geburt 5343 Jahre und 
318 Tage zalilt, nach der genauen Bcrcclinung des Konigs Alphons von 
Portugal. Kun sind seit der Geburt des Herm bis auf den heutigen 
Tag noch nicht ganz 1501 Jahre verflossen: die YVelt steht also schon 
6845 Jahre. Es bleiben mithiri nur nocli 155 Jahre bis zum Unter-
gange der W e l t . " 

**) Ya dije que para la cjecucion de la impresa de las Indias 
no me aprovechó razon, ni matematica, ni mapamundos. Indessen 
erklarte sich Columbus, kurze Zeit zuvor, m demselben Briefe an seine 
Souveriihe, auf die naivcste YVeise iiber seine eigene Gelehrsamkeit, de-
reń Wichtigkcit er nicht zu verkenncn sebeint. „In meiner friihcsten 
Jugcnd ging ich in Sce und habe meine Seefahrten bis auf den heutigen 
Tag fortgesetzt. Jeder, welcher sich der Austibung dieser Kunst beflei-
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gegangcn, was der Prophet Jesaias vorhergesagt hatte. 
Y o r dem Ende der W e l t miissen alle Prophezeihungen 
in Erfiillung gehen: das Evangelium mufs auf der gauzen 
Erde gepredigt werden, und die lieilige Stadt der Kirche 

fsigt, wiinscht die Gelicimnisse dieser sublunarisclien "Welt kennen zu 
lernen; und ich beschiiftige mich daher schon melir ais funfzig Jahre 
damit. W o man bis jetzt auf den Gcwassern des Mccres herumgc-
sćhifft ist, da bin ich auch gcwcsen. Ich habe in steter Yerbindung 
mit wissenschaftlich gcbildeten Mannern, Geistlichcn sowohl ais Layen, 
Latcincrn sowohl ais Griechen, Juden sowohl ais Arabem, und mit un-
zahligcn anderen Sekten, gcstanden. Meinen Bestrebungen, dicsen Wimscli 
zu erreichcn (namlich die Geheiranisse unscrer Wel t zu crgriinden), war 
der Herr gcwogen: cr gab mir Fahigkeitcn, er gab mir Kinsicht. Der 
Ilerr uberschiittete mich mit eincr reichcn Fiille von Kenntnissen in der 
Schiffahrtskunde (en la marineria me jixo abondoso); was die W i s -
senschaft der Gcstime anbetrifft, gab er mir, so vicl ich davon gebrauchte; 
eben so in der Geometrie und Arithmetik. Ueberdies gab cr mir Geist 
und Gewandhcit, um Wcltkartcn zeichnen tmd an den betreffenden Stel-
len die Stadte, Fliisse und Gebirge eintragen zu konneu. In dieser Zcit 
(der meiner Jugend) habe ich alle Arten von Schriften studirt, Ge-
schichtswerke, Chronistcn, Philosophic und andere Wisscnsehalten be-
treffend, fiir die mir Unser Herr Einsicht vcrlieh. Offenbar durch Sei-
nen Arm geleitet, schiflte ich von hier nach Indicn; denn der Herr gab 
mir den Wil len zur Ausfuhrung, und mit der brennenden Bcgierde, 
mcin Ziel zu erreichen, kam ich zu Ew. Hoheit (me abrió nuestro 
Senor el entendimiento eon mano palpable, a que era haeedero na-
tegar de aqui a las Indias, y tui altrió la roluntad para la eje-
cucion delio; y eon este fuego veni a V. .4.). Alle diejenigen, welche 
von meinem Piane halten sprechen horen, leugneten dessen Ausfiihrbar-
keit und machtcn sich iiber mich lustig (eon riso lo negaron burlando); 
allcs "Wissen, von dem icli so eben gesprdchen hatte, half mir zto nichts: 
und wenn in Ew. Hoheit allcin Glaube und Bcharrlichkeit fest und 
unersćhutterlich blieben, wem anders sołlte fiir die aufgeklarte Denk-
weise, die Sic erhellte und die mich nicht verliefs, Dank zu śagen sein, 
ais dem Heiligen Geiste!" Fol. 1Y. der Profecias. Man fiihlt sich, 
bei Uebersetzung dieser mit Kraft bezaubemder TJnbcfangenheit gcschrie-
bener Zeilen zur Ancrkennung der Schwierigkciten gedrungen, die sich 
darbieten, sobald man auf eine walirhaft >viirdigc VVeise die cpergische 
Kraft der altcn Sprache cines Mannes wiedergeben will, der mit uber-
grofser Bescheidenheit sich selbst: lego marinero, non dolo en lelras 
y hombre mundanal nennt. > 
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Christi zuriickgegcben worden sein. Unser Herr hat durch 
meine I\eise nach Indicn ein grofses Wunder bewirken 
wollen. Man mufs sich beeilen, dieses W e r k gottliclicr 
Eingebung (lumbre quc fu del Espirilo SantoJ zu been-
digen: denn nach meiner Rechnung sind bis zuui Ende 
der W e l t (hasta el fenecer del mundo) nur noch 150 
Jahre iibrig." Also im Jahre 1656, in der Epoche zwi-
schen dem Tode von Descartes und Pascal, sollte nacb 
Columbus die W e l t untergehen. Oluie die Spur dieser 
Triiumereien weiter zu verfolgen, wollen wir Alles das, 
was auf die ersten und wahrhaften Beweggriinde, die auf 
die grofse Entdeckung von Amerika leiteten, Bezug hat, 
naher betrachten. Es ist mir nicht unbekannt, wie hiiufig 
dieser Gegenstand von geschickten Historikern behandelt 
worden ist, obwohl im Aligemeinen mit jenem Mangel 
an Kritik, genauer Kcnnlnifs der Yorzeit, und griindli-
chem Studium der Quellen und Originaldokumente^ wel-
clien man mit Bedauern selbst an vielcn Stellen des be-
ruhmten Werks von Iloberlson zu bemcrken yeraulafst 
ist. Jedoch ist mau -veit davon cjitfernt, den Stoff cr-
schopft zu liaben, seildem die spanische Regierung mit 
besonderer Freigebigkeit eine so bedeutende Anzahl von 
Materialien zur Aufkliirung der Thalsachen dargeboten 
hat, und seitdem die individuellen Charaktereigenschaften 
des grofsen (ienueser Seefahrers aus seinen eignen Schrif-
ten klarer entgegengetreten und bekannter geworden sind. 

Der Aufenthalt des Columbus in Portugal, am Schlusse 
der Regierung Konigs Alphons Y , dauerte von 1474 bis 
zii Ende des Jahres 1484. Im folgenden Jahre machte 
er eine kurze Reise nach Genua, um seine Dicnste dem 
ł>eistaate darzubieten. Diese Zeitangaben bcruhen auf 
Urkunden *), welche neuerdings mit besonderer Sorgfalt 

") Muuoz, Historia dcl JSiicfu Mundo, lib. li. §. 21. Navar-
rete, a. a. O. Tom. I. p. L X X 1 X — L X X X I . Schon seit dcm Januar 
1486 war Columbus im Dienstc Spanicns, und am Schlusse dessclbcu 
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untersucht worden sind. Es ist noch nicht aufser allem 
Zweifel gesetzt, ob von Lissabon aus Columbus nach 
Genua kam, nachdem er in Spanien gelandet war. Er 
besuchte nach der Reihe das Kloster de la Rabida (bei 
Palos), Sevilla, Cordova und Salamanka, und harrte dort 
auf die Erfullung von Erwartungen und Yersprechungen 
bis zum ApriI 1492. „Erst in Portugal," sagt Ferdinand 
Columbus in der von ihm herriihrenden Biographie seines 
Vaters, „kam der Admirał auf die Yermuthung, dafs man 
auf dem W c g e nach Westen eben so weit mtisse segeln 
konnen, ais die Portugiesen nach Siiden geschifft waren, und 
dafs man auch auf diesem W e g e neue Liinder entdecken 
werde." An dieser Darstellung^ist mindestens die Unge-
nauigkeit des Ausdrucks zu tadeln. Alles, was wir von 
der Hand des Admirals besitzen, der Brief des Astrono-
men Paolo Toscanelli, und die grofse nur handschriftlich 
vorhandene Chronik des Bartholomaus de las Casas *), 
welche Herrera, Munoz und Navarrete bei Abfassung 
ihrer W e r k e benutzt haben, weisen nach, dafs Christopli 
Columbus ais Hauptzweck, ja ica mochte fast sagen ais 
einzigen Zweck seiner Unternehmung „die Aufsuchung 

Jahres fanden die kosmographischen Disputationcn zu Salamanka In dem 
Kloster des Ileiligen Stephanus Statt, in denen die Dominikanermonche 
mclir Nachgiebigkeit und Einsicht bewiesen, ais die Professoren der Uni-
vcrsitat. Yergl. Remesal, Hist. de Chiapa, lib. II. cap. 7. 

*) Casas ging, naclidpm er zu Salamanka das Ilcclit studirt hatte, 
im Jahre 1502 mit Ovando nach Haiti. Er besafs viele Briefc von der 
Iland des Admirals, und selbst eine handscliriftliche Abhandlung dcsscl-
ben: „TJcber die Anzeichcn von V\resilandern, welche spanische und 
portdgiesische Seefahrer gesammelt hatten." Ferdinand Columbus war 
erst vierzchn Jahr alt, ais er seinen Vater auf dessen vicrtcr und letzter 
Reisc beglcitete, und, obgleich im Allgemeinen besserer Kritiker und ein-
sichtsvollerer Gcschichtsforsclicr, ais Bartholomiius de las Casas, ist 
er doch so zurilckhaltend bei seinen Nachrichtcn iiber den genealogischen 
Ursprung und die Abcntcucr des Admirals vor dero Jahre 1492, dais 
seine lakonischc Kiirzc zuwcilen in Verzweifelung setzen kann. 
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des Osten *) auf dcm W e g e nach W c s t e n bezeichnete 
(buscar el lerante por el poniente), auf dem Westwege 
zu dem Yaterlande der Spezereien und Gewiirzc zu ge-
langen (pasar a donde nacen las especerias **J nave-
gando al occidente)." „Ich einpfing den Admirał in mei-
ner Wolinung," so erzahlt der vertraute Freund des C o -
lumbus, Bernaldez ***), bekannter unter dem Namen des 
Cura Pdrroco der Villa de los Palacios, „a i s er ( von 
seiner zweiten Pveise im Jahre 1 4 9 6 ) nach Castilien zu-
riickkehrte. Er trug aus Frommigkeit, wie dies seine Ge-
wohnheit war, den Strick des H. Franziskus, und eine 
Kleidung, welche dem Schnitt uud der Farbę nach fast 
ganzlich mit dem Ordenskleide der Observantinermonche 
ubereinstiminte f ) . Er fiihrte damals den Grols-Cazi -

*) Herrera, Historia de las Indias occidentales, ćlec. I , lib. I, 
cap. 6. 

**) Man ycrglcichc den ersten nnd zweiten Biief des Paolo Tos-
canclli an Cbristopb Columbus in der Coleccion diplom. n. 1. bei Na-
rarrete, Tom. II. p. 1 und 3. 

*") Bernaldez, Historia de los Reyes católicos, cap. VII. Der 
Beweggrund „die Lander des Grofs-Chan aufzusucben, um ilin, wenn 
er es wiinschte, in der christlicben Religion zu unterricbten", fmdet sieli 
angegeben in dcm Briefe an die katboliseben Majestatcn, der an der Spitze 
des Reisejournals, welclies Columbus auf der ersten Expedition fiibrte, 
nach der Abscbrift, dic Las Casas davon genommen hatte, mitgetbeilt 
ist: Vuestras Altezas ordendron que no fuese por tierra al oriente 
(a la India y los puehlos del Gran Kun) por donde se costumbra 
de andar, salvo por el camino de occidente, por donde hasta hoy 
no sabemos por cierta fe que haya pasado nadie. Die kónigliche 
Instruktion, welche Amerigo Ycspucci am 15. September 1506 erhielt, 
und die Munoz in den Arcbjyen der Contratacion von Sevilla abge-
schrieben hat, spricht aueh von der armada que el senor Don Fer-
nando mandó hacer para ir a deseubrir el nacimiento de la espeee-
ria (Nacarrete, Tom. I. p. 2 ; Cod. diplomatico, n. CL, Tom. II., 
pag. 39). 

-{-) Auch Las Casas sagt (Hist. inedit., lib. I., cap. 102): „ D a 
der Admirał den Lehrcn des Hciligen Franziskus schr ergeben war, liebtc 
er vorzugsweise die braungraue Farbę: wir haben ibn zu Seyilia in cincr 



42 
kcn wit sieli. Er erzablte mir selbst, wie er zuerst auf 
<len Gedankcn gekommen sci, die Lander des Grofs-
Chan (Bcherrschcr des ostlichen Asien) auf einer See-
fahrt gen Westen aufzusucben (buscando las tierras del 
Gran Can naregando al occidenleJ." Diese und iihn-
liche Ausdriicke iiber den Beweggrund des Admirals zu 
seiner ersten Reise waren bis zum Anfange des sechzehn-
ten Jahrhunderts dermafsen durch den Gebrauch gehei-
ligt, dals man sie in den Nachrichten „iiber die ersten 
Abenteuer des Sebastian Cabot", welche von dcm Lega-
ten Galcatius Hutrigarius hcrriihren * ) , wiederiindet. 
„ Z u London, am Hofe des Konigs Heinrich VIII.," so 
erzahlt dieser Legat, „ais uns die ersten Nachrichlen von 
der Entdeckung der Kiistcn Indiens zukamen, welche der 
Genueser Christoph Columbus gemacht haben sollte, war 
alle W e l t dariiber einig, dafs es eine wahrhaft gottliche 
Unternchmiing sci, auf dem Westwege nach Osten zu dem 
Lande zu segeln, wo die Gewiirze und Spezereien wach 
sen (n tliing nwre divine tlian human to sail by the west 
to the east where spices grow)." Der Gedanke, auf dem 
W c g e von der Westkiiste Europas nach den Ostkiisten 
von Asien grofse Lander zu entdecken, wurde von C o -
lumbus sowohl ais von Toscanelli nur ais ein sehr un-
tergeordnetćr Zweck bctrachtet. Auf der ersten Reise, 
ais sich der Admirał, am 19, September 1192, 9° westlich 
von dem Meridiane der Insel Corvo befand, ungefahr in 
28° Br., glaubte er sich in der Nahe von Land zu be-
linden **); aber seine Absicht war (dies sind die Aus-

Kleidung, die mit der der Franziskancrmonclic fast vollkommcn ubercin-
stimmte, gesehen." Die Versicherung von Herrera, dafs der bekannte Sec-
fahrer Alonzo de Hoyeda, welcher Columbus auf seiner zweiten ileise 
begleitete, in den Franziskancrorden getreten sci, ist nicht begriindet. Ver-
gleiche Navarrete, Tom. III. p. 176. 

*) Memoir on Sebastian Cabot, illustrated by documcnts of lite 
rolls, noto first yublished, 1834, p. 10. 

**) Naearrete, Tom. I. p. 11. Man vergleichc auch ilie Tag«i)ii-
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<lriickc seines Reisejournals) „nach Indien vorwarts zu 
dringen, da es ihm ja frei standc, auf dem Riickwege AI-
les genaucr zu unterśuchen." 

Toscanelli, welcher sich mindcstens schon seit dem 
Jahre 1474 łheoretisch mit denselben Planen beschaftigt 
liatte, wic Columbus, nennt auf dem W e g e , welcher nach 
Westen zu durchlaufen sei, nur die einzige Insel Antilia, 
die man in einer Entfernung von 225 Lieues vor der 
Ankunft auf Cipąngo (Japan) finden wiirde. „Die Kartę, 
welche ich Euch fiir den Konig (von Portugal) iibergebe," 
sagt Toscanelli in seinem Eriefc an Fernando Martinez, 
Kanoniker von Lissabon, „bieten den ganzen Raum dar, 
welcher zwischen dem Abend (d . h. von Irland bis an die 
Kiisten von Guinea) und dcm Beginn Indiens liegt. Ich 
liabe auf derselben mit cigener Hand die Inseln utul 
Orle bezeichnet, welche man auf dem Wege antrejfen 
wird, und w o man wird anlegen konnen, wenn es, we-
gen widriger W i n d ę oder irgend eines anderen Unfalles 
halber, erforderlicli ware, einen Zulluchtsort aufzusuchen. 
Es wird Euch nicht W u n d e r nehmen, dafs ich hier das 
Gewurzland den Abend nenne, wiihrend es bei uns ge-
meiniglich der Morgen genannt wird; denn diejenigen, 
welche nach Westen zu schiffen fortfahren, werden die-
selben Lander gen W e s t e n finden, zu denen die, welche 
zu Lande nach Osten gehen, im Morgen gelangen." Nach 
dem geographischen Systeme dieses Zeilalters, welches, 
in Bezug auf das ostliche Asien nebst dem angranzenden 
Theile des Oceans, fast einzig und allein auf die Erzab-

clicr vom Mitlwocli und Sonnabcnd (p . 16 und 17 . ) , w o Columbus 
sagt: „ Auf dcm W e g e anzuhalten, da der Zwcck der Reise ist, uns nach 
Indien zu begeben, wiiidc eine grofse Thorheit vcrrathcn (no filera 
lueil seso);" und weiler unten macht cr cincn TJntcrschied zwischeJi 
dem Festlande Asiens und den Inseln, welche diesen Weltthcil an den 
Ostkustcn umgeben, und sagt: „der Admirał will die Insel Zipangu nicht 
aufsuchen, wcil cr cs vorzieht, zuerst nach dem Fcstland® und dann 
nach den Inseln zu gehen." 
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lungen des Marco Polo , Balducci Pegoletli und Nicolas 
de Conti begriindet war, glaubte man, dafs unzahlige Iu-
seln, reich an Spezcreien und Gold, in dem Meer von 
Cin, d. h. in den Gewassern von Japan, China und dem 
grofsen Archipelagus Ostindiens, belegen seien. Die Wel t -
karte des Martin Beliaim zeigt uns von 45° nordlicher bis 
40° siidlicher Breite eine Kette von Inseln, die den En-
den Asiens gegeniiberliegen. Diese Kette enthalt das 
kleine Cathay, Zipangu (Niphon), welches fast ganzlich 
innerhalb der heifsen Zone liegt; Argire, am aufsersten 
Osteude der den Alten und den Arabern bekannten W e l t ; 
Java major (Borneo); Jana minor (Sumatra), wo Marco 
Polo sich fiinf Monate hindurch aufgehalten hat, und den 
Sagobaum und eine dieser Insel cigenthumliche Species 
von Rhinozeros mit zwei Hornem und nur wenig gefal-
teter Haut kennen lernte; Candyrn und Angama. Ais 
Columbus auf seiner ersten Reise, am 14. November 
1492, an der Nordwestkiiste der Insel Cuba anlangte, 
die er anfanglich fur Zipangu hielt, war er in dem alten 
Kanał bei Puerto del Principe wunderbar iiber die Schon-
heit einer Gruppe griinender Felsenriffe erstaunt, welche, 
seiner gliihendeu Phantasie nach, wie er sich selbst aus-
druckt „ zu jenen zahllosen Inseln gehorte, die auf den 
Weltkarten im aufsersten Osten verzeichnet wurden. *)" 

*) Man vergleiche das Journal des Admirals bei Nararrefe, Tom, I. 
p. 58. Die Abschrift des Tagcbucbs von Las Casas enthalt folgendes: 
„Mittwoch am 14. November 1492: Dice el almirante que cree 
,jne estas islas son aguellas inumerdbiles que en los mapamundos 
en fin del Oricnte se punen." Columbus sagt auch, dafs er der Mei-
nung sei, die Gruppe dieser Inseln werde sich nach Siiden hin erwei-
tern und vermehren, und es wurden sich dasclbst finden „grandissi-
mas riquezas, y piedras preciosas, y especeria." Der Atlas katalo-
nischcr Karten auf der kcmiglichen Bibliothek in Paris, welcher aus dem 
Jahre 1374 herruhrt, und von dem wir eine grundliche Kenntnifs durch 
den Scharfsinn des Hcrrn Buckon erlangt haben, enthalt eine auf das 
Meer von Indien be/.uglicbc Noliz, in der von der Existcnz von 7548 
Inseln gesprochen wird: „reich an feinen Steincn und kostlichen Me-
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Man liat nicht mit Unrccht gesagt, dafs Columbus 
bei Yertheidigung seincs Plancs sich wcniger tollkiihn 
und mit mehr Gelehrsamkeit ausgestattet gezeigt hat, ais 
man ihn beschricben *). Die Griinde, auf die er die 
Untcrnebmung fufste, sind besser in den Decaden des 
Ilerrera ** ) , ais in dem Leben des Admirals, welches 
dessen Solin Ferdinand Columbus verfafst hat, auseinan-
dergesetzt, obgleich sie aus dem letzteren W e r k e in der-
selben Form fast in alle neuerc Geschichten der Ent-
deckung Amerikas iibergegangen sind. W e n n man diese 
Griinde nach Beschaffenheit der Kenntnisse, denen sic 
ihren Ursprung verdankcn, anordnet, und sie einzeln mit 
den Originalurkunden vergleicht, dereń Benutzung uns 
jetzt zu Gebot steht, so erkennt man, dafs die Hoffnung, 
den Oslen von Westen aus (el lerante por el poniente) 
zu crreichen, nach den an Spezereien und Gewiirzen 
fruchtbaren, an Diamanten und kostbaren Metallen reichen 
Gegenden Asiens zu gelangen, in Christoph Columbus 
sich auf die Idee von der Kugelgestalt der Erde griin-
dete, auf das Vcrhiiltnifs zwischen der Ausdehnung der 
Mecre und Festliinder, auf die Ansicht, dafs die Kusten 
der iberischen Halbinscl und Afrika's nicht weit von den 

tallcn." In der "Weltkarte von Martin Behaim, welche im Jahre 1492 
bcendigt wurdc, findet sieli eine Ilinwcisung auf Marco Polo (Bd. III., 
cap. 42.) und eine Nachricht von 12700 Inseln „mit vii Edelgestein, 
Perlein und Golt-Pergen, 12lei Spezerey und wunderlichem Volk 
dauon lang zu. schreiben," wie sieli Behaim in seiner alten kraft-
yollen Spraclie ausdriickt. S. Gottl. V. Murr, Diplom. Gesch. von 
Martin Behaim, 1778, S. 37. Das Citat aus Marco Polo ist iibri-
gens nicht genau. Der venezianische Reisende spricht von 12700 Inseln 
(Bd. III., cap. 38) , womit cr auf die Maldiven anspiclt (vergleiche die 
Ausgabe von Marsden, S. 717). Behaim verlegt diese Gruppe nach 
NO. , was auf die Ansicht der Seefahrer am Schlusse des funfzehnten 
Jahrhunderts einen bedeutenden Einflufs ausgeiibt hat. 

*) Vcrgleiche Maltę Brun, Geographie unwerselle, 1831, Tom. 
I. p. 616. 

" ) Dec. I , lib. I , cap. 1 — 6 . 



46 
Inseln in der Nahe des tropisclien Asiens entfernt scien; 
auf einen groben Irrthuin in Bezug auf die Lange der 
asiatischen Kiisten; auf Nachrichten, welche aus den 
Schriftstellern des klassischen Alterthums, den Arabem, 
und vielleicht auch aus Marco Folo geschopft waren; 
auf einzelne Anzeichcn von westlich von den Inseln des 
Grunen Vorgebirges, von Porto Santo und den Azoren 
belegenen Liindern, welche man zu verschiedenen Zciten 
cincr Seits durch die Beobachtung einzelner Naturerschei-
nungen heinerkt zu haben glaubte, anderer Seits aus den 
Erzahlungen von Seefahrern schopfte, welche durch Stiirme 
und Meeresstromungen verschlagen worden waren. Man 
mufs auch einen sorgfaltigen Unterschied zwischen den 
Idcen machen, welche der grolse Mann vor und nach 
dem Erfolge seiner Entdeckungen hegte, und den Betrach-
tungen, die eben diese Entdeckungen spaterhin in ihm 
hervorriefen, und sie mit den Thatsachen vergleichen, 
welche nicht alle auf gleiche Weise bewahrheitet oder 
richtig erkliirt worden sind. Zu solchen angeblichen That-
sachen gehoren der Bericht des buddhistischen Priesters 
Hoeischin iiber den Fusang und Tahan (im Jahre 500); 
die Entdeckungen von Gronland, Vinland und dem Aus-
flusse des St. Lorenzstromes durch Erik Rauda (985 ) , 
Bjorn ( 1 0 0 1 ) , und Madoc ap Owen ( 1 1 7 0 ) ; die aben-
teuerliche Expedition der umherirrenden Araber (Alma-
grurim *)) von Lissabon aus (1147 ) ; die Westschiff-
fahrten nach Indien, welche die Genueser Guido de Vi-
valdi ( 1281 ) und Theodosio Doria ( 1292 ) unternom-
men haben, dereń Schicksal uubekannt geblieben ist; end-
lich die so oft untersuchten, bald fiir jicht erkannten, 
bald in Zweifel gezogenen Reiseberichte der Gebriider 

*) Almagrurim bcdeutet yielmehr „in ihren Hoffmmgen Be-
trogene." Der Namc kommt lier von der Wurzel meghrur. [D ie 

IM 

eigcntliche Stammwurzcl ist _Ć gharra „er hat letrogen."] 
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Żeni von Yenedig aus ( 1 3 8 0 ) . Ich habe diese That-
sachcn und Ueberlieferungen ihrer chronologischen Reihe-
folge gemiifs geordnet, um nachzuweisen, dafs sie bis an 
lausend Jahre vor Columbus hinaufsteigen, der, selbst in 
einem Zeitalter, w o kiihner Untersuchungsgeist und Ge-
lehrsamkeit gleichsam wieder aufleblen, sich in Erinne-
rungen an die Solonische Atlantis und die beriihmte Pro-
phezeihung in einem Chor des Medea des Seneca ge-
iiel *). 

Der Zustand unserer europaischen Civilisalion fiihrt 
uus unwillkiirlich auf Griechenland, ais den ersten Aus-
gangspunkt, zuriick; sei es nun, dafs wir zu Ansichten 
und Meinungen hinansteigen, welche den Keim von den-
jenigen in sich schliefsen, die heutiges Tages die lierr-
scbenden sind; oder sei es, dafs wir jene lange Reihe 
von geistvollen Untersuchungen durchlaufcn, welche in 
der Absicht angestellt worden sind, den menschlichen 
Gesichtskreis in Rezug auf die Kenntnifs des Erdkreises 
zu erweitern. So lange die Erde , nach den Ansichten 
der fruhesten Dichter und denen der ioniseben Schule, 
nichts anderes war, ais eine von den Wassern des Oceans 
umflossene Scheibe **) , welche ein wenig nach Siiden 
wegen des Gewichtes hinneige, mit der sie durch iippige 
Yegetation der Tropengegenden belastet sci * * * ) , ver-

") [ E s wird wciter unten von dieser Stelle dic I5ede sein. Die 
Wrorte lauten: 

Yenient annis saecula seris, 
Quihus Oceanus nincula rerum 
Laxct, et ingens pateat tell as, 
Tellujsąue novos detegat urbes, 
Scc sit terris ultima Thule.] 

**) [ U m Homer's bekannter Ansicht niclit 7.11 gedenken, mogę auf 
die des Milesisclien Weisen verwiesen werden, die bei Aristol. de caelo, 
II , 13 und 1'lutarcli. I'lacit. philosopli., III, 15, p. 91 ed. Corsini 
erwahnt wird. ] 

***) PlutarcŁ Flac. philosoph., III , 12. IJeęil ly/.Xlaio>q y-ifi-
Dieselben W o r t c finden sieli wiederliolt bei Galen. de Pliilos. Hi-
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legtc man nach diesen Randem hin das Elisium, die 
Inseln der Seligen, die Hyperboreer, und das Volk der 
gerechten Aethiopen. Die Eruchtbarkeit des Bodens, die 
Milde des Klima, die physische Kraft der Bewohner, 
die Unschuld der Silten, alle diese Giitcr wurden den 
aufsersten Granzen der Erdscheibe zugcschrieben *). 
Daher der unbestimmte Wunsch **), zu diesen Granzen, 
sei es durch den Phasis ***), sei es durch die Saulen des 
Briareus zu gelangen. 

Die eigenthiimliche Configuration des Bassins des 
Mittelmeeres, welches nach Westen hin geoffnet ist, 
fiihrte die phonizischen Seefahrer, welche ihr Handels-
interesse verfolgten, nach dem allantischen Theile des 
Wellmeeres. Die Geschichte der Geographie enthiillt 
uns jene Reihe von Versuchen, welche seit den altesten 
Zeiten angestellt worden sind, um allmahlig in der Ricli-
tung nach Westen vorzudringen: Yersuche, die entweder 
der Gewinnsucht, oder dem Drange nach Abenteuern 

und 

storia, cap. X X I , der Ausgabe von Kiihn, 1830. Tom. XIX. S. 294. 
Dies ist eine der Ursachcn, -welche Demokrit angegeben hat [vergleiche 
jedoch die Anm. zu Aristotel. Meteorol., II. 7. Tom. I. p. 585 Leipz. 
1834. 8 . ] , und die an jenen Mangel des Gleichgewichts erinnert, wel-
chen nach einem Mythus der Javancr Batara-Guru, das hochste W e -
sen, in der Neigung der Erde nach "Westen erkannte: ein Mangel, dem 
er durch die Versetzung einiger Gcbirge ablialf. 

*) ,, W.i.s es Schones und Herrliches auf der bewohnbarfen Erde 
giebt, findet sich an dereń aufsersten Granzen." Dies sind Worte des 
Herodot (III, 107), welcher iibrigens an einer anderen Stelle ( Y , 92) 
eben so wenig Glauben der Kugelgestalt der Erde beimifst, ais Tha-
łes und Anaximenes. [Ueber letzteren siche Sirnplic. ad Aristot. de 
caelo, fol. 126. b . ] 

" ) Bredow, Untersuchungen iiber alte Gcschichlc und Geographie, 
1800, S. 78. Ukert, Geographie der Griechen und Romer. Bd. II., 
Abth. I., S. 234 — 243. 

***) Bei der Espcdition der Argonautcn namlich, in einer mytbi-
schen Epoche, ais man noch glaubte, dafs das innere Meer auch mit 
dein gro/sen Flusse Oceanus gen NO. in Yerbindung stehe. 
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und der Wifsbegierde, oder dem zufalligen Verschlageu 
durch Stiirme oder Meeresstromungen zugeschrieben wer-
den miissen. Sie bietet uns eine lange Vcrkettung von 
Entdeckungen dar, bei denen ein gemeinsamer Gedankc 
obwallete, oder welche durch ubereinstimmende Eieig-
nisse begiinsligt wurden. V o n Colaeus aus Samos, der 
bei seiner Ueberfahrt von der Insel Plataea nach deu 
Kiisten Aegyptens durch Ostwinde von seinem W e g e 
abgelenkt wurde, fuhrt sie uns zu den riesenhaften Un-
ternehmungen des Columbus und Magellan. Der geo-
graphische Gesichtskreis erweiterte sich allinahlig von 
dem Aegaischen Meere bis zum Meridian der Syrten: 
von da bis zu den Siiulen des Herkules, und iiber die 
Meerenge hinaus mit Hanno nach Siiden, mit Pytheas 
nach Nordcn. Den gewagten Unternehmungen der Phii-
nizier gingen die furchtsamen Yersuche der Kreter, Sa-
mier und Phocaer voran *). Die fruhere Kennlnifs, wel-
che die Phonizier von dcm Flusse Oceanus, jenscits der 
Siiulen des Herkules, hatten, erhellt vie!leicht schon aus 
der lienennung **) , welche die Griechen annahmen, um 

') Strabo III, p. 224 Almeloy. In der Stelle I , p. 82 bezieht 
sich die Einschriinkung: kur z nach dem trojanisclien Kriege nur auł' 
die Griindung der Kolonicn. 

" ) Vofs (Krit. Blatter, Tli. II, S. 178) \crwirft die gewóhnli-
clie Etymologie des Namcns 'flxeavóę von iixv<; (Tlieon ad Arat. Pliae-
nom. v. 25, ed. Oxon. 1672, p. 6 ) und neigt sich zu der Meinung Bo-
charti (Opera omnia, 1692, p. 6-39) hin: „Og Phoenici sua lingua 
maris ambitus aut marc ambiens, unde Oceanus, Ogeni domus, et 
Og (hug) quod in Scriptura nomen cosmographicum." Die crste 
gricchische Expedition jenseits der Siiulen des Herkules, die des Colaeus, 
ist auf jeden Fali spiiter ais Homer: es ware also móglich, dafs dic 
Kenntnifs von dem aufseren Meere, und das W o r t , durch welches das-
selhe hezeichnel wird, glcichzeitig von den Phoniziern zu den Griechen 
gekommen sind. Willi. v. Humboldt bemerkt, dafs oglia eine Sans-
Łritwurzel sei, deren erste Bcdeutung Menge, Vielheit ist, die zweite Flttfi, 
und zwar besonders reifsender Flufs, Giefsbach: okh bedeutet stark, 
miichtig. Es niochte woid sekwer sein, die Verwandschaft des sanskii-

Band I. 4 

•ii: f i l t r u 
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das iitifserc Meer zu bezeichnen. Scit den Zeiten des 
Homer hegten die Griechen den Glauben, dafs reiche 
und fruchtbare Landerstrecken gegen Siiden belegen seien; 
aber ihre genauere Kenntnifs von dem Becken des Mit-
telmceres erstreckte sich nicht iiber den Meridian der 
grofsen Syrte und Siciliens. Der gesaumite weslliche 
Theil dieses Beckens, welchen die PhOnizier schon lange 
Zeit nach allen Richtungen hin durchschifft hatten, wnr-
de den Hellenen erst durch die Reise des Colaeus aus Sa-
mos bekannt, dereń Wichtigkeit Herodot anerkannt hat *). 
Er kam bis nach Tartessus und zum Cap Soloe. Der 

tischen Wortes ogha mit den gricchischen aiy.iaróę, oiyerof und iiyrfl, 
selbst mit 'SlyyyTję zu Icugricn. Man darf sieli niclit wimderu, 
in einer semitischen Spraclie cinc sanskritisclie Wurzcl wiederzufin-
den, eben so wenig, ais es Erstaunen erregen kann, sowold in den Spra-
clien slauischen, ais in denen germanisclien Ursprungs sanskritisclie 
Wurzeln anzutreffen. Diese Beispiele vervielfalligcn sieli in demsclben Maa-
fsc, ais die Sprachkunde durch die Kenntnifs von Idiofticn erweitert wird, 
welche, ihrem grainmatischen Baue nach, giinzlich von den bekannten ab-
wcichen. Es handelt sich hier nur darum, zu wissen, oh die Griechen 
das YYoit ogha ( o g ) durch ihren Verkebr mit phonizischen Schiffern 
erhalten haben, vielleicht ohne selbst einmal die urspriingliche lledeutung 
zu kennen, gleich wie dies bei den phonizischen Worlen ereh und ki/nr 
der Fali gewesen ist (vergl. Vofs, Krit. Bliitler, Th. II, S. 307), 
oder ob wyt]v und toxtnv6ę nicht vielleieht auf geradem Wege aus dem 
Sanskrit herzuleiten sind, was sich durch die naturliche, von allen 
Sprachforschern anerkanntc Verwandseliaft des Sanskrit, ais Mutlerspra-
che, mit der griechischcn, persischen, deutschen nnd lateiniscben Sprachc 
erklaren liefse. Ich werde spiiterliin auf eine Stelle des Phavorinus zu-
riiekkommen, welche den barbarischen, d. li. nicht hellenischen Ursprung 
des Wortes wnfaróę bestatigt. "Vergl. Spohn, dc Siccpliori Jilcmmidae 
Geographia, Łeipz. 1818, p. 23. 

•) IV, 152, p. 273, ed. Stephan. 1618. Vofs setzt diese E*pedi-
tion des Colaeus vor Olymp. 18, also mehr ais 708 Jahre vor dcm 
Beginn unsercr Zeitrechnung, indem cr sieli auf die Epoche der Colo-
nisirung von Cyrcne beruft (Krit. Bliitter, Th. II, S. 335, 344). Nach 
den ncucrcn Untcrsuchungen von Letronne fallt die Expcdition der 
Samier in das erste Jahr der fiinf und dreifsigsten Olympiadc. 
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Periplus, welcher dem Sc j lax zugeschrieben wirdl * ) und 
wahrscheinlich zu den Zeiten Philipp's von Macedonien 
abgefafst worden ist, bezeichnet schon jenseits Cenie ein 
Sargassomeer, eine Anhaufung von Varec , welche die 
Nahe der Inseln des Griinen Vorgebirges anzeigt, aber 
luir nicht identisch zu sein sdieint mit dein Sargasso-
ineere, von welchem in der dem Aristoleles falscblich zu-
geschriebenen, unter dem Namen: Wundersame Erzafilun-
gen ((javfici(ua axovijficcTct) bekannten Notizensammlung 
die Rede ist **). W e n n man sein besonderes Augenmerk 
auf die grofsen natiirlichen Eintheilungen der Erdober-

®) Ucbcr Scylax un<l <l!e wahre Epoclic <lcr Abfassung des auf 
uns gcknmmencn Periplus, sclic man Niebllhr (Kleine Sclirift. J. I. 
1810, S. 1 0 5 ) , Ukert (Geographie der Griechen und Riiiner, 181(i, 
Th. I. Abscli. 2 , S. 285 — 2 9 7 ) , Letronne (Journal des Sarans, 
Fevrier — Mai 1825). [Scylax wird schon bei Hcrodot angefiihrt 
( I V , 4 4 ) , dann bei Aristoteles Politic. VII , 13, obgleich sieli bcidc 
Stcllcn nicht in dem uns unter dem Namen des Scylax erhaltenen Pe-
riplus Yorfindcn. Indesscn mochte sich aus Vcrgleichung der W o r t c 
des Aristoteles Histor. animal. VIII, 13, p. 598, b. iiber die angebliche 
Bifurkation der Donau mit der Stelle im Periplus p. 7 ( G e o g r . mi-
nor. ed. Hudson vol. I . ) cin Beweis fiir die Ansicht herleitcn lassen, 
dafs Aristoteles unseren Periplus schon vor Atigcn gehabt habe. Vergl. 
die Anm. zu Aristot. Meteorol. I, 13, 19. Vol. I. p. 463] . 

**) Scyl. Caryandcns. Peripl. (Hudson. Tom. II, p. 53 , 54) . 
Aristotcl. de mirabilib. auscultat. p. 1157 (p. 844, c. 136, ed. Bekkcr). 
In der letzteren Stelle, auf welche ich wciter unten zuruckzukommen 
Celegcnhcit haben werde, wo ich die Lage des Mar de Sargasso der 
portugiesisehen Secfahrer auszumitteln habe, ist die Rcde von der gro-
fsen Mcnge von Thunfischen, welche das Mcer zugleich mit dem Sargasso 
[ Fucus natans, L.] auswirft, und wclche man eingcsalzcn in Tiipfen 
nach Carthago brachte. Diese Angabe scheint mir zur Bestatignng dessen 
zu dienen, was Herr v. Kohler (Tarichos, o u. Recherches sur VHi-
stoire et les Antiquites des pecheries dans la Russie meridionale, 
1832, p. 22 ) iiber den Handel mit cingcsalzcnen Fisclien in der Stadt 
lurdetaniens [Tartessus] und die Fischereien jenseits der Saulen 
des Herkules beigebraclit hat. [Eine der altestcn, und vielleicht, 
wenn man die Aechtheit des Periplus von Scylax und der Mirabilia 
auscultatu des Aristoteles nicht anerkennt, die alteste Erwiihnung 

4 * 
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flachę, wic sie uns die physische Geographie darbietet, und 
ihren bestandigen Einflufs auf die Besłimmungen der Vol -
ker richtet, so erkennt man in den Hauptepochen der Fort-
schritte, welche die Schiffahrt auf dem Mittelliindischen 
Meere von Osten aus gen Westen gemacht hat, jone drei 
abgegriinzten Wasserbecken wieder, in die das grofse 
Bassin dieses Meeres getheilt ist. Ich habe in einem an-
dercn W e r k e Gelegenheit gehabt, sie genau anzuge-
ben *). Das Bassin des Aegaischen Meeres wird gegen 
Siiden durch eine Curve begranzt, welche durch Rho-
dus, Candia, Cerigo und das Yorgebirge Malea hin-
durchgeht. Das Bassin der Syrten ist durch das Cap 
Bon , die Insel Pantellaria, die Sandbank, welche Smyth 
Adventure Banie benanntc, und das Cap Grautola fast 
abgeschlossen, was durch die Erhebutig einer neuen, 
seither schon wieder verschwundeuen vulkanischen Insel 
(Graham island) bestiitigt wird. Man vergesse liierbei 
nicht, dafs eben diese Wahrnehmungen der physischen 
Geographie uns die Bemerkung an die Hand geben, 
dafs Carthago an der Grenzscheide des tyrrhenischen 
Beckens ( i n welchem Sardinien und die baleari-
sclien Inseln liegen) und des ionischen (Malta und die 
Syrten umfassend) gegriindet worden war, und dafs das 
bandeltreibende Griechenland, vermoge seiner Lage zu 
gleicher Zeit das lelztere Becken und das des agaischen 
Meeres beherrschte. Die Expedition des Colaeus aus 
Samos **) eroffnete deu Griechen das dritte Bassin, das 

des Sargasso, Ist die bei Theoplirast, Histor. Platllar. IV, 7, 1, p. 141, 
IV, 6| 4, p. 138 der Ausgabe von Schneider], 

*) Relatioil hislorirjue, Vol. III, p. 236. Die Eindieilung, bei der 
Aristoteles (de mundo, cap. 3, p. 393 BeŁŁ.) steben bleibt, bezieht sieli 
nur auf die Meerbusen und Buchten des inneren Meeres, welelies mit 
einem Ilafen verglieben wird, in welebem die Wogen des Oeeans, naeb 
ihrem Durclibrache durch die Meerenge, ruliiger -wurden. 

" ) Man verglciche eine Abhandlung von Letronne, welche eine 



53 
wcstlichste vou allcn, welches durch die Siiulen des Her-
kules begrenzt wird. 

Seitdcm die Hypothesc einer auf der Oberflache des 
Wassers schwimmenden Erdscheibe der Idee von der 
Kugelgestalt der Erde Platz gemacht hatte, die sowohl 
den Pythagoreern (Ilicelas, Ecphanłus, Ileraclides 
Ponticus) *), ais dem Parmenides von Elea eigenthum-

Ueihe grofsartiger Ansichten iiber die Geschichte der alten Geographie 
darbictót (Essai sur les idees cosmographiques qui sc raltachent au 
nom d'Atlas p. 9. 10, in Ferussac, Bullctin uniuersel des Sciences, 
Mars 1831, sect. VII). Der Yerfasser bcwcist, dafs die Eupcdition des 
Colaeus spiiter unternomnien worden ist, ais in der Epoche, w o die 
Ilellenen von Thera noch nicht einnial die Lagę von Libycn kaunten, 
und daher nur etwa sicbzig Jahr vor derAbfassung des mythisch-politi-
schen Gcdichtes von Solon iiber die Atlantis erfolgt sein konne. Sic 
haben Veranlassung zu der Umfonnung der mythischcn Person des Ti-
tancn Atlas zu einem Berge Atlas gegeben, welcher, jenseits der Siiulen 
des Herkules belegen, den Himmel trage. TJebcr den Berg Atlas habe 
ich cinige Yermuthungen aulgestellt in meinen Ansichten der Natur 
Th. II s . 150. [Mein Vater hat in <'em eben angefiihrtcn W e r k e 
Th. I, S. 127 — 132 (zw. Ausg.) in einer Anmerkung die Ansicht aus-
gcsprochcn, dafs der Atlas kein anderer Berg sei, ais der Pic von Tc -
neriffa, von dem die Phonizicr sclion zu den Zciten des Kadmus einige 
Nachrichten nach Griechenland hatten bringen kiinnen. Die Bewcisgriinde 
fiir diese Ansicht scheinen mir durch die Bemcrkungen Lelronne's 
nicht entkriiftet worden zu scin. | 

*) Copernicus schrieb in der Zueignung zu seinem W e r k e de lle-
volutionibus orbium coelestium [Niirnberg, 1543, f o l . ] an den Papst 
Paul HI, viellcicht weniger aus Mangel an Gclehrsamkcit, ais um seine 
Kiihnheit, gegen die dogmatisch - scholastischen Theoreme seiner Zeit an-
zuk.:impfen, zu vcrschleiern, sein cigenes auf die Bewegung der Planeten 
um die Sonne gegriindetcs System den Pythagoreern zu, bald dem Hi-
cetas [c/xe'Taę, denn dies ist die richtige, in viclen Ausgaben auf die man-
nigfacliste Wreise cntslcllte I.eseart des NamcnsJ und dem Ileraclides 
Ponticus, bald dem Philolaus und Ecphantus zu. Nur Aristarchus 
aus Samos £vergl. Archimed. Aren. p. 5 ] und Seleucus aus Erythraea 
[nahmlich nach der Angabe des Stobaeus, Eclog. physic. c. 22, p. 440, 
ed. Hceren, waluend er nach anderen aus Babylon war; denn es ist 
augcnscheinlich, dafs Strąbo, Geogr. I p. (i, Cas. dcnselben Mathc-
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lich war, und von Aristoteles mit einer bewunderungs-
wiirdigen Klarheit auseinander gesetzt und vertheidigt 
wurde *) , bedurfle es keines grofsen Aufgebotes von 
Scharfsinn, um die Moglichkeit einer Schiffahrt von den 
westliclien Kiisten Europa's und Afrika's nach den Ostlichen 
Gegenden Asiens cinzusehen. W i r finden in der That 
diese Moglichkeit auf das klarste ausgesprochen in den 
Biichern des Stagiriten iiber den Himmel, wovon man 
sich durch Ansicht der letzten Zeilen des zweiten Bu-
ches iiberzeugen kann, und in zwei beriihmten Stellen 
des Strabo **). Fiir den Augenblick geniigt hier die Be-
merkung, dafs beide Schriftsteller von Einem Mecie spre-
clien, welches die gegeniiberliegenden Kiisten bespiilt. Ari-
stotelesbetrachtctdenAbstandalsunbedeutend, und entlehnt 
auf eine aufserst sinnreiche Weise ein Argument zu Gun-
6ten seiner Behauplung von der geographischen Vertheilung 
der Thiere. Er erinnert nehmlich an die Elephanten, welclie 
sich in den aufsersten Gegenden des Westens und den gegen-
iiberliegenden des Ostens vorfanden, und bestiitigt hierdurch 
(was beiliiufig bemerkt werden mag) die Existenz dieser 
grofsen Pachydermen im N W . der Wiiste von Sahara ***). 

matiker gemeint liat. Vcrgl. Plutarch, Quaest. Platonie, p. 1006 C. 
de placit. philosoph. III, 1 7 ] verdienten im Alterthume wirklich den 
Namen eines Copeniicus, indem sic weder ein Centralfeuer ['Er,ilu\ 
noch eine Gegenerde ['Arrfy&wy] in ihr System hineinzogen. [Der 
Gegcnstand ist crschopfend von meinem Valer in seiner Abhandlung: 
Ueber das Verhaltnifs des Copernicus zum Alterthum in F. A. 
Wolfs und Buttmann's Museum der Alterthuniswissenschaft, 
Bd. II S. 391 — 454 behandelt worden, auf die ich dalier wegen der 
cinzclnen Citatc verweise.] 

•) De caelo II, 14. p. 297 folgd. (Bekker) . 

" ) Strabo, I p. 133. II P . 162 (Almelov.). 
* " ) In dem Periplus des Hanno ist die Rcde von Elephanten eine 

halbe Schiffstagercise siidlich vom Cap Spartcl (vergl. Bredow, Unter-
suchungen iiber alte Gescliiehte und Geographie, St. I, S. 33, und 
meine llelation historigue, Tom. I, p. 172). W e n n man nicht die 
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Er halt es fiir sehr walirschcinlich, dafs aufscr der gro-
fsen Insel, welche Europa, Asien und Afrika bilden, noch 
andcre, von grofscrcr oder geringercr Ausdchuung in der 
entgegengcsetztcn Halbkugcl vorhanden sc ien*) . Strabo 

Kenntnifs, welche die Alten von der Westkuste Afrika's gehabt halien, 
zu w;it nach Siidcn ausdehncn nnd den grofsen Flufs Chremetes, 
dessen Aristotelcs (Meteorol. I, 13, p. 3 5 0 ) gedenkt, fur den Senegal 
haltcn will [ o d e r , wie Durem de la Maile, Geogr. phys. de la 
Mer Noire et de flntirieur de VAfrique, Paris 1807, 8., p. 126, fur 
den Zatrę. Ycrgl. noch Bochart, Geogr. sacr. I, 37, col. 6-13; Koe-
nigmann, Geogr. Arutotelu, Schleswig 1805, p. 154, not. 385 und 
meine Anmcrk. zu der angcfuhrtcn Stelle des Aristot. I, 13, 21. Tom. I, 
p. 4 6 5 ] , so mufs man durchaus annehmen, dafs Aristotelcs das wcst-
liche Afrika bis zu dcm Parallel von Agisyroba kannte. Ptolemaeus 
nehmlich behauptct (Geogr. I, 9 ; vcrgl. die Untersuchungen von Le-
tronne in seiner llccension der Halma'sche>l Uebcrsctzung im Journal 
des Savans, p. 2 6 2 ) , dafs nordlich von dcmsclben weder Elephantcn, 
noch Uhinoceros, noch Negcr mit krausen llaaren vorkamen. In dieser 
Anmerkung nelinie ich blofs auf die Elephantcn im Norden der Sahara, an 
den Westkiisten von Afrika, im Konigreiche Fez Rucksicht, w o nach 
Strabo (XVII , p. 1183 Almclov., p. 827 Cas.) auch Krokodille vor-
kamen, denen des Nils vollkornmen ahnlich. [ Ycrgl. auch Plinius, 
Historia natur. V, 9 ; Vitruv. VIII, 2, 6 folgd. und die Ausleger 
zu Pompon. Mela I, 9 . ] Das ehemalige Vorhandenscin von Elephan-
tcn im ostlichen Theile des am Mittclmeere belcgcnen Atlasgebirgcs, 
welches durch Aeliail (Histor. animal. VI I , 2 ) bestatigt wird , und 
woriiber Cuvier (Ossemens fossiles, zw. Ausgabe, Tom. I, p. 7 4 ) in-
teressante Bemerkungen mitgetheilt hat, liegt fiir den Augenblick aufser-
lialb meines Gcsichtskreiscs. Alle diese Beobachtungen gehoren der Ge-
schichte der Thiere an, d. h. derjenigen Wissenschaft, welche sich mit 
den Yerandcrungen beschaftigt, die im Laufe der Jahrhunderte die geo-
graphische Vcrtheilung der Thiere auf der Erdobcrflache erlitten hal; 
einer Wissenschaft, die von dcm lieschreibenden Theile der Thicrge-
schichte, die man gcmeiniglich Katurgeschichte der Thiere nennt, ganz-
licli yerschieden ist. [Einige hierher gehotige Bemerkungen findet mau 
in meiner Meteorolog. Teter. X I , 56 p. 238 folgd.J 

") Aristotelcs de mundo c. 3. p. 392, Bekk. Meteorol. II, 5, 16 
p. 362, b. [Man fugę noch die mcrkwiirdige Stelle hinzu, welche den 
angeliilirten geradchin zu widcrsprechen scheint: jtęóę hni(>uv ()'t owte 
oęoę oute yij ionv, it.li.tt i ó 'Ai).amxoP cićiayoę. Problem. XXVI , 52, 
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findct kein anderes Ilindernifs, von Ibcricn aus nach In-
dien zu segeln, ais die iibcrmafsige Breite des Atlanti-
schen Oceans *). 

Die Ideen, dereń Ursprung und Ausbildung wir so 
eben angedeutet haben, erhielten sich, und pflanzten sich 
durch eine lange Heihe von Mannern ticferer Einsicht 
und griindlicherer Geistesbildung durch das ganze Mit-
telalter bis zu den Zeiten des Columbus fort. Es ist 
allerdings wahr, dafs die theologischen Bcdcnken des 
Laclanlius, des Heil. Chrysostomus und einiger anderen 
Kirchenviiter, dazu beitrugen, dem menschlichen Geiste 
eine riickgangige Bewegung zu gebcn. Man wiedcrholte 
die Einwiirfe und lacherlichen Spitzfmdigkeiten, dereń 
sich die Epikuritcr zur Bekampfung der pjthagorischen 
Lehre von der Kugelgestalt der Erde bedient hatten. 
Gliicklicher Weise fanden diese Traumereien kcine 
allgemeine Zustimmung. Die christliclie Topographie **), 
welche man ohne hinreichenden Grund einem Kauf-

p. 946, a, welche bei Theoplirast de Tent. §. 41 p. 773 ed. Schnei-
der wiederholt ist.] 

*) [ D i e W o i t e lauten: El f i i } t o fićyt&oę tou 'Axluvnxov tr«-
Xayovę f / w A r f , xav tt).ui' rrftaę ix r ^ ę 'Ifltjęlai; elę n i ' 3Ivdixi)v Siu t o u 

k u t o J nuQuXh)Xov. Sie sind aus dem gcographischen Werke des Era-
tosthenes entlehnt.] 

" ) Cosmas, Christianorum opinio de mundo in Montfaucon's 
Collectio 7tova Patrum et Scriptorum graecorum 1706. Tom. II 
p. 113 — 345 (vcrgl. die Kartę auf S. 189). William Vincent, Com-
merce and navigation of the ancients, Tom. II p. 533, 537, 567. 
lircdow a. a. O. St. II, S. 786 und 797. Mannert, Einlcitung in 
die Geographie der Alten, 1829, S. 188 — 192. Man schrieb dem-
selbcn Cosmas cin allgemeines 'Werk (Cosmograpliia uniuersalis) zu, 
in welchem er sich mit besonderer Ausfuhrlichkcit iiber das jenseits des 
Oceans bclegene Land verbreitct haben soli. Ich werde an einer ande-
ren Stelle auf die Analogien zuriiekkommen, welche diese Einfassung 
von Gebirgcn, die von den Kircbenvatera jenseits des homerischen Oceans 
angenommen wurde, mit den Mythen Indicns, dcm Berge Kaf der Ara-
ber, und cinigen selur alten hcllcnischcn Meinungen darbictct. 
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mannę aus Alexandrien zusclircibt, der unter dem 
Kaiscr Justinian in ein Kloster gegangen sein soli, und 
welchem man den Namen Cosmas Indoplcustes gegc-
ben hat, fuhrt uns in einem sjstematischen Gewandc 
die wahrhaft seltsamen Ansichten der Kirchenvater vor. 
Die Erde wird wiederum eine ebene Flachę; aber 
nicht, wie zu den Zeiten des Thales, eine rundę Scheibc, 
sondern ein von den Gewassern des Oceans umflossenes 
Parallelogramm, welches symmetrisch von vier Busen zer-
sclinitten wird (dem Caspisclien Meere, den beiden Meerbu-
sen von Arabien und Persien, und dem Romanorum si-
nus * ) , d. h. dem Mittellandischen Meere ) , der Aufziih-
lung zufolge, welche durch Strabo **) klassisch gewor-
den war. „Jenseits des Oceans, an den vier Seiten des 
inneren Flachenraumes, der die aren der Mosaischen Stifts-
luitte vorstellt, ist ein anderes Land belegen, welches das 
Paradies umfafst, das die Menschen bis zum Eintritte der 
Sundfluth bcwohnt haben." Mit Unrecht hat man dieses 
vorsiindfluthIiche Land, welches niclit sowohl dem westli-
cheri Europa, ais der ganzen viereckig gedachtcn Insel des 
alten Kontinents gegeniiberliegen sollte, mit Amerika 
vergleichen wollen. Man hat angenommen, dafs Chri-
sloph Columbus, ais er zu den Miindungen des Orenoko 
gelangte, in dieser Gegend das irdisclie Paradies zuerkennen 
glaubte, wie es die Dogmen der christlichen Topographie 
voraussetzen. Aber , weder in dem Briefe, welchen der 
Admirał im Jahre 1498 an die katholischen Majestaten 
Ferdinand und Isabella von der Insel Haiti aus schrieb, 
und in welchem cr fast durchgiingig eine anmalsliche Gelehr-
samkeit zur Schau tragt, noch in dcm W e r k e der Pro-

fecias, erwahut er den Cosmas. Ais Columbus das Pa-

*) [ D i c Itiimcr nannten das miltcllandischc Mccr nottrum mare. 
Vcrgl. Kapp ad Aristołel. de mundo III, 6, 10. Meteor ul. vel. Graec. 
et lloman. Berlin 1832, 8. p. 5 . ] 

*•) Strabo II, p. 182 Alm. j». 121 Cas. 
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radies nach dcm siidlichen Amerika verlegte, liatte er 
wohl keine anderen Beweggriinde, ais den Ueberflufs an 
siifsem Wasser, welches von dem Festlande aus dem 
Meere zustromt, die Schonheit des Klima, welches, zu-
mal auf der See, ihm ausnehiiiend angenehm und gema-
fsigt erschien, und die wunderliche Hypothese *) von einer 
unregelmafsigen Anschwellung der Erde nach Westen 
hin, wo „die Kiiste von Paria dem Himmelsgewolbe na-
lier liegen sollte, ais Spaniem" Vielleicht miichte die 
Yermuthung nicht unrichtig sein, dafs in der Cosmologie 
Dante's (einem Gemenge christlicher und arabischer 
Ideen) das Land, welches nur von der prima genie be-
wohnt worden ist, und zu dem man gelangt, wenn man 
bcim Hinausfahren aus der Meerenge von Gibraltar 
zwischen Sibilia und Setta (Sevilla und Ceuta) hinsegclt, 
anfanglich von Ost nach West steuernd, dietro al sole, 
dann nach S i id -West , der Cosmologie der Kirchenva-
ter analog nachgebildet worden ist, wie sie Cosmas 
(wenn es iiberhaupt einen Monch dieses Namens gege-
ben hat) zuerst in ein System zu bringen versuchte. 
Aber Dante, welchem es weder an Gelehrsamkeit noch 
an philosophiscben Ideen mangelte, nahm die Kugelge-
stalt der Erde an, und das Paradies, welches den Gi-
pfel des Berges, der das purgatorio umschlofs, kronte, 
liegt nach ihm mitten in den Meeren der siidlichen Halb-
kugel, bei den Antipoden von Jerusalem **). Die W e l t -
tafel des Indienfahrers Cosmas setzt durch ihre na'ive 
und wahrhaft barbarisclie Einfachheit den Beschauer in 

*) Gomara, Hist. generał, cap. 8, p. 110. Man vergieichc iiber 
die Griinde, welche diese Hypothese veranlafsten, und den Tadel, dcm 
sicb der Admirał, sclbst nocb bei seinen Lebzeiten, durch dereń Bil-
ligung blols stcllte, meine Relation historique Tom. I, p. 506. 

**) Dante, Purgatorio, canto I, v. 22; canto IV, v. 139; Inferno, 
canto XXVI, v. 100, 127. (Divina Commedia, col comento di G. 
Biagioli, 1818, Tom. I, p. 484 — 487.) 
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Erstauncn. In dcm sechsten Jahrhundcrt unscrcr Zcit-
rcchnung angefertigt, bietet sie kauin ein Bild der cr-
słen geograpbischen Ideen der Griechen dar, und man 
hat vielleicht gegriindele Ursache zu der Annalime, 
dafs sie, obgleich dreihundert Jahre nach Claudius Pto-
lemaeus entstanden, weit hinter jenem JJhaĘ, des Heca-
taeus zuriickblieb, welchen der T j rann Aristagoras nach 
Sparta brachte *). Der Yerfasser der christlichen Topo-
graphie, welchem man die interessante Inschrift des 
Denkmales von Adule verdankt * * ) , hat indessen das 
Vcrdicnst einer richligen Angabe iiber die Lage der Kii-
sten von T£i 'ra£« V O n denen die Seide kommt: cr 
sagt nehmlicb, sie lagen dem Osten f )gegeniiber und wiirden 
durch ein otsliches Meer bespult. Dies war der erste 
Schritt von Bedeutung, welcher zur Berichtigung der An-
sichten iiber die Lage von Indien und China (das Land 
der Tziner) und die Richtung der Kiisten Asiens fiibrte, 
denen Columbus zusteuerte -J-f). 

*) Herodot V, 49. 
**) [S. dariiber die Abhandlung von Euttmann ini Museum der 

Alterthumswissenschafi Bd. II . ] 
***) Montfaucon a. a. O. p. 337 (Tzinistam oceanus ad Orien-

tem ambit. Cosmas libr. X l ) . Dem Ptolcmaeus zulolge war der Si-
narum sinus (ein Tlieil des Meeres, welches Edrisi das Meer von Sin 
nennt) die Milndung des Sinus maglius, und Tliinac (ein Name, wel-
cher der Aussprache des 0 gemafs, die durch den aeolisch-dorischcn 
Dialekt bcstiitigt wird, sowohl die Sinae, ais das Tzin des Cosmas wie-
dergiebt) auf der lVestkuste jenes aulsersten Festlandcs von Asien bc-
legen, welches nach Westen zu sich mit dem Prasum Promontorium 
Afrika's verbindend, die Siidkuste des Binnenmeercs von Indien bildete. 
Nach dem fruheren Systeme des Eratostheues dagegen lag Thinae unter 
dem Parallcl von Rhodus, auf der Ost/ciiste von Asien; und an derscl-
ben Kiiste, der man eine Neigung von NO. nach SW r . gab, mundetc 
der Ganges. 

•j") [Nehmlicb dcm Ostpunkte am Ilimmel.] 

•{"•i") In dem Werke des Cosmas glaubt Montfaucon auch die erste 
Erwiilmung von Malabar zu finden, „einer Gcgend die iiufjerst handel-
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Angcregt durch dic arabischen Schriftsteller, die ila-

lianischeu uud deutschen Kosmographen, durch die Er-

„trcibend ist, wo der Pfeffer wiichst, und wo es Christcn gicbt, wie zu 
Silediva (Cejlon)." Dies land ist das Małe des Cosmas (III p. 178, 
XI p. 3-37). Mała bedeutet im Sanskrit Berg, Gebirge: auch finden 
wir bei Ptolcmacus im Siiden Cejlon's den Berg Malea, wahracliein-
licli den Pic Adam; ferner bei Plinius (Hist. natur. II, 73 und VI, 
19) in dem westlicben Theil der Ilalbinscl Indiens den Berg Maleus, 
vielleicbt einen Theil der Gebirgskctte der Gats; endlich im S W . des 
Meerbusens von KiwO-l, ein fclsiges Vorgcbirge, promontorium Maleum. 
Die Bedeutung der Endsylbc im Worte Malabar ist unbekannt. Im 
Sanskrit bedeutet bliara, Ir agend, erhaltend; var, Wasser; vara, eine 
Thttr; indessen behaupten Abulfeda und die arabischen Rcisenden bei 
Renaudot, dafs in den Worten Malabar und Zanguebar die Endung 
indisch sei und Kiiste bedcutc. Zur Zeit des Cosmas war Ceylon der 
Mittelpunkt des indischen Ilandels. Er sagt: ,, Diese Insel, welche die 
Griechen Taprobane oder Trapobane (beide Lescarten finden sich), 
und die Inder Siledioa nennen, ist reich an Edclsteinen." (II p. 137). 
Der alteste indische Name fiir die Insel ist indessen Sinhalam. Durch 
eine schr gewolinliche KonsonantenverwechseIung hat man aus dem Si-
lediva (cod. Selediba) des Cosmas Serendio gcmacht, was schon bei 
Ammianui Marcellinus (XXII, 7 ) vorkommt, dann bei Abuzeid, ei-
nem Rcisenden des ncunten Jahrhunderts, mit wclchem uns Renaudot 
bekannt gcmacht hat, femer bei Edrisi und Abulfeda. Ucber die Stelle 
des Geographen Nubien's (pars VIII, clim. I ) kann gar kcin Zweifel 
obwaltcn. Dic Edelsteine, der Pic Adam (mons Rahon), und die Nahe 
der Kiiste von Ilindostan sind sichcre Kennzcichen fiir Taprobane, des-
sen Name, welcher sich zum ersten Małe in der dem Aristotelcs un-
tergcschobenen Scbrift de mundo (cap. 3 ) findet, schon bei Edrisi 
verschwundcn ist. Hartinann liat in seinem ausgezeichneten Werke 
(Edrisi Africa p. 115) schon dic Irrthiimer von d'Herbelot iiber die 
Identitat von Serandah und Seraildio aufgedcckt. Man ist nicht im 
Stande mit Gewifsheit anzugeben, ob nicht einigc arabische Secfahrer 
dic Insel Madagascar oder San Lorenzo Serandib genannt haben, (ich 
finde lelztercn Namen noch auf einem calkirtcn Excmplar der beriihm-
ten Kartę des Diego Ribero vom Jahre 1529, welches ich besitze). 
Der Tcxt des Mai"Co Polo bictet in verschiedenen Handschriften die Namen 
Selan, Seylan und Silan dar. Die erstc dieser Lesarten ist identisch 
mit dem Seledipa oder Seledioa des Cosmas Indopleustes; denn div 
und dina sind Abaniierungen des sanskritischcn Wortcs dv'ipa (Insel), 
aus welcbem, nach Bopp, das V weggelassen wurdc, gerade wie aus 
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zahlungen (les Marco Polo, welche ihm Toscanelli mit-
theille, und besonders durch die W e r k e des Kardinals 

dem sanskritischcn deis (zweimal) das griechische Się entstanden ist; 
folglich wurde aus Seledoipa des Cosmas Seledipa oder Seledha; 
durch Ycrtauschung des p und V. Ich weifs, dafj die Etymologie Al -
lcs vermag, sobald man sich kiilin iiber Vokale tmd Konsonanten hinweg 
zu setzen vcrmag; aber das Yerfahrcn, aus dessen Anwcndung die von 
uns hier mitgetheilten Iiesultate liervorgegangcn sind, welche nicht ohne 
Wichtigkcit fiir die gcographische Nomenklatur und die Idcntitat der 
Orte sein werden, kann der Yorwurf willkiirlicher Acnderung und Buch-
stabcnvcrwefhslung nicht trelTen: es ist durch sichere sprachliche Untersu-
chungen tind Forschungen begriindet, und fmdct in allen Idiomen einer 
und dcrselben Familie sichere Anwendung. Zu einer Zcit, ais das San-
skrit in Europa nocli ganzlich unbekannt war, versichcrt.cn Garcia dc 
Horta (Renaudot, p. 126 und 128 ) , Bochart und Montfaucon (Toro. 
II, p. 137) , dafs di o a oder diba Insel bedeute, wobci sic wahrschein-
lich nur auf die Bcnennungcn der Insclnamen Lakediccn und Malcdi-
tJen fufsten, zweicr Inselgruppcn, welche den Alten wegen der llichtung 
ihrer Schifffalirt so łange unbekannt hleiben mufsten, bis Hippalus den 
SYV. Mousson entdeekt hatte ( L e t r o n n e , Histoire du Chriitiannme 
en Nubie, 1832, p. 117) . In den znsammengesetzten Namen Devipat-
nam, Deoidan, Devikotta u. a. m. bezelchnet die Yorsetzung von deca 
(Got t ) oder devi (Gottin, besonders der Durga, Geinahlin des Siva) 
eine selir vcrschiedcnc Klasse geographischcr Benennungen (a. a. O. 
S. 127) . TJebrigens geht auch aus einer Stelle des Ptolemaeus (ed. 
Merc., 1605, p. 178) die Bedeutung Insel der Endung dwa sehr deut-
lich hervor. Er hat uns nelimlich zwei Sanskritworter nebst zugehoriger 
Erkliirung iibcrliefcrt, nehmlicb: „laba-diu, welches Gersteilinsel be-
zcichnct" (vergl. v. Bolilcn, das alle Indien mit besonderer Riicksicht 
auf Acgypten, Th. 1T, S. 139) . Die Gerste lieifst nach Wilson im 
Sanskrit iava, und im persischen jon, was djov oder djeo ausgespro-
clien wird. Nocli heutigen Tages heifst in Guzarate das hordeum di-
stichon bei dem Yolke djav, nach Ainslie (Materia medica of Ilin-
dostan, Madras 1813, p. 2 1 7 ) . Ueber die alten Namen Selediva 
(Ccylon) , palai (polu? Insel), Himundu und Salice (Land der Saltu 
oder Selaner) bei Ptolemaeus, Plinius und Marcianus Hcraclcota, so wie 
iiber die geographische Ilypothese zwcicr Inseln, welche den Namen 
Taprobane gefulu-t hatten, welche Dodwell aulstcllte, der sich auch iiber 
die Meerschlangen lustig macht, welche im Periplus des erythraischen 
Mcercs erwiihnt werden, und ais o das Gcsclilecht Hydrophis nicht ge-
kannt hat, yergl. Hudson, Geogr. minor. Tom. I , de aetate 1'eripl. 
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Pierre d'Ailly, schiipfte der grofse Seefahrer aus Quel-
len, welche ihm in reichlichem Maafse Beweggriinde zur 
Ausfiihrung des von ihm gehegten Plans an die Hand 
gaben, und ihn aufmunterten, den Osten mit seinen kOst-
lichen Spezereien auf dem Wege nach Westen aufzu-
suchen. W i r wollcn unter den Arabem den Geogra-
phen Nubiens auswiihlen. „Das Meer, welches die 
westlichen Kiisten von Afrika bespiilt", sagt der Scherif 
Edrisi, „fallt in das mittellandische (Mare Damasce-
num) durch den Kanał, welchen der Zweigehornle (Dhul-
karnain), eine Person des herolschen Zeitalters, die 
mit dem Solinę Philipp's von Macedonien verwechselt 
worden ist, zu den Zeiten Abraham's hat graben lassen. 
Dieser Zweigehiirnte befalil ein Nivelleuient der Was-
serobertliiche. Eine Anzahl von Geometern fand das 
dunkle Meer (den Ocean, marc tenebrosum) um ein 
Weniges hOher *) , ais das Mittellandische." (Man cr-

mar. Erythr. p. 99; Mannert, Geographie von Indien, Tli. I, S. 210; 
Heeren, de Taprobane In tul a in Commenlat. Soc. Gbtting. vol. X, 
p. 146; Tzschucke ad Pompon. Mci., voI. III, p. 3, p. 275. 

') Edrisi, Geogr. Nut). P.iris, 1619, p. 148. Walirsclicinlicli 
sind in dieser Sage von einem durch Dhulkarnain (der zwei Hor-
ner hat) und Kheder, oder vielmchr C/lider (die grune Person), wel-
cher nach Djevhari einer der Bcgleiter Moscs war, gcgrahencn Kanale, 
scmitischc (phonizisclie) und griechische Ideen vermischt, wie dies hei 
vielen Volkssagen und Ucherlieferungen in Arabien der Fali ist: und 
wahrsclieinlich ist die Sage das Resultat nautischcr und geologischcr 
Bcobachtungen iiber die bestandige Richtung des Mceresstromes von 
"Westen nach Osten, und die Ausdehnung eines fortlaufendcn Kalklagers. 
Gabriel Sionita, welcher das "Werk des Edrisi in das Latcinische iiber-
setzt hat, sagt: ,,Is cnim ad populos Andaluziae cum pervenisset et con-
tinuas eorum, quas cum incolis Sus (terrae Barbarorum metropolis, 
Hart mann) habebant, pugnas audivisset, operariis atque geometris ad 
se convocatis, suum de arida illa terra fodienda et canali aperiendo ani-
mum explicuit, praeccpitque illis, ut terrae solum cum utriusque maris 
aequore metirentur; quod ubi praestitere, deprelienderunt a mari magno 
(tenebroso) parum super ar i altitudine Damaseenum." Hierauf folgt 
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kcnnt iu dieser Sagc die Spur einer geographischen M j -
the, in der auf die Richtung des Meeresstromes ange-
spielt wird , welcher, nach Rennell, vom Cap Finisterre 
ausgehend, die Kiisten von Portugal entlang stromt, und 
sich in die Meerenge von Gibraltar miindet). Das 
finsterc Meer heifst so (Edrisi * ) giebt selbst die Ursa-
che dieser Benennung an), nach der lateinischen Ueber-
setzung: quoniam scilicet ultra Ułud quid sit ignoratur. 
Nullus enim hominum habere potuit quidquam certi de 
ipso ob difjicilem eius navigationem, lucis obscurilatem 
(e ine sonderbare Eigenschaft ein es Meeres , in welchem 
nach Edrisi die gliicklichen Inseln belegen sind, el 
dschasajir el chalidath, von chidd, Paradies; Inseln, w e l -
che des schonsten Himmels sich erfreuen) et frequen-
tiam procellarum **). Nemo nautarum auserit illud 

<lic Besclireibung der kiinstliclien Diincn, welche Dhulkarnain angclegt 
halle, „deren Ueberreste Edrisi zu den Zeiten der Ebbe sah." Ucber 
die Hauptperaon dieses Mythus vergl. man Herbełot, Jiibliotli. orient. 
(Art. Escander Dhutkarnain und Khedher oder Khedhr); und Edrisi 
Africa, curavit I. M. Hartmann, 1796, p. 313. 

* ) P. 6, 39, 147 (Hartmann, p. 7 ) . Kurtzmann, in einer von 
dei philosopliischcn Fakultat der Universitat Góttingen gckronten Preis-
schrift (Commentat. de Africa geograph. Nul/., 1791, p. 8 ) erklart 
den Namen Mare Tenebrosum durch die Sage von einer, wcstlich von 
Porto-Santo gcsehenen W o l k e , welche auf der Oherfliiche des Meeres 
zu rulicn geschienen: eine Erscheinung, die der von der fabelhaf-
ten Insel St. Borondon oder Brendan ganz ahnlich ist, welche die Be-
wohner von Madera und Gomera alljahrlich gen Westen erblickten, und 
die besondere Aufmerksamkeit des Columbus auf sich zog, ais er vor 
dem Jahre 1492 iiberall Griinde und Erfalirungen aulśuchte, welche zur 
Unterstutzung seines Systemes beitragen konuten. 

" ) [Ganz verschieden ist das mare tenebrosum der alten Schrift-
steller, das auch mare -pigrum, mare Cronium, vi-/.ą!j &aXaaaa u. s. w . 
genannt wurdc, und worunter offenbar das nordliche Polarmccr zu ver-
stelien ist, wohin Phónizier von Britannicn aus gekommen sein miigen. 
S. daruber Meteorolog. veter. Graecor. et Romanor. II, 10, not. 23 
P- 53. Auffallend ist, dafs, wahrend Edrisi von der Unfalirbarkeit des 
atiantisclien Oceans wegen der Sturme spriclit, iiltere Schriftsteller ais 
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sidcare, aut in alfum namgare. „Wenn jemals einzehic 
Theile desselben untersucht worden sind, so gili dies 
nur von den der Kiiste zuuach&t belegenen; indessen 
weifs man, dafs das finstere Meer (das atlantische) viele 
Inseln umschliefst, von denen einige bewohnt, andere 
wiist siud" (nicht obrutae, vervviistet, wie die lateinische 
Uebersetzung wiedergicbt). „Das Meer von Sin (von 
China), welches die Lander des Gog und Mngog (dic 
ostliche Griinze Asieus) bespiilt, stcht in Verbindung mit 
dem fmsteren Meere. Von Asien aus sind die letzten 
Lander die Inseln Vac-vac [Japan?] , ultra ijuas rjuid 
sit ignoratur *)." Man ersieht hieraus, dafs auch von 

den 

Ursachc die vollige Windstillc angcbcn. Vcrgl. Iurnandes, de rei. Ge-
tic. cap. 1 bei Muratori, Ber. Ital. Script. Tom. I, p. 191: Oceani 
nero intransmeabiles ulteriores fines non solum non ieseribere quis 
aggressus est, verum etiam nec cuiquam lieuit transfretare, quia 
resistente uhm et ventorum spir aminę quieseente, impermea-
hiles esse sentiantur, et nulli eogniti, nisi soli ei, qui eos constituit. 
Hierher gelioren auch dic Wortc des Aristotelcs, Meteor, ]I , 1, 14 
p. 354, b: TU ()J t*(o OTtp.wi' pfiu/tu fih Sitt TOV nv\k.óv, uitvou i? 
la-zlv, «ę ^J' y.ttiłM %rfi {tclazir^ oiaTję.j 

*) Edrisi, p. 36, 37. Dies ist die bcriibmte Stelle (pars X, clira. 
1), wo der grolscn Iiisel Mulili (Malacca?) Erwahnung gcschicht, wel-
che sich weit von O. nach "W. erstreckt, und der Insel Soborma oder 
Sumatra, dem Java minor des Marco Polo (Jabadiu, Gersteninsel des 
Ptolcmaeus). Edrisi bcendigte sein Werk im Jahre 1153, ungefahr hun-
dert und siebzig Jahre vor Abulfeda; die Inseln Vac-Vac, cigcntlich 
Uak-Uak, waren also im zwolften Jahrhundert das aufscrstc bekanntc 
Land gegen Osten, und daher in das Dunkel fabelhafter Sagcn einge-
hiillt, gleich wie zu den Zeiten des Homer und Ilesiod die elysaischcn 
Feldcr, die Ilesperiden und dic Gorgonen. Man mufs sich huten, die 
Inseln Uak-Uak im Meere von Sin mit eiuer glcichnamigen Insel, nahe 
bei Sofala an den Ostkiistcn von Afrika, zu vcrwcchseln (Vergl. Hart-
mann a. a. O. p. 104 — 109). Die ersteren sind, nach Bakui und 
Ebn Sopliatli, der. Eichhorn erklart bat, „ so reich an Gold, dafs die 
Affen Halsbandcr von diesem Metali tragen; und der Bauin, -welcher 
nak-uak denen, die an das Land steigen, entgegenruft (ohne Zwei-
fel, wenn einige grofse Papageycn sich darauf nicdergelasscn haben), 
tragt am Ende seiner Zweige anianglich eine iiberaus grofse Anzahl von 
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den A r a b e m , gleichwie in der so hiiufig von Columbus 
angefiihrten Stelle des Aristoteles (de caelo II, 14 ) , die 
Verbindung des diiueśischen Meeres mit dem atlanti-
scben linsteren Ocean angenommen wurde; aber Edrisi, 
weit davon entfernt, gleicb den Schriftstellern des Alter-
thums, mehrere grojse festlandiihnliche Inseln, d. li. 
andere Continentalinassen vorauszusetzen, die von den-
jenigcn getrennt w aren, zu denen Europa, Asien und 
Afrika geboren, glaubt, dafs die der unsrigen entgegen-
gesetzte Halbkugel ganzlich mit W a s s e r bedeckt sei. 
„ Oceanus ambit mediam partem terrae quasi zona, 
adeo ut media tantum pars terrae appareat ac si esset 
ovum immersum in aquam cratere eontentam *), nam 
eodem modo dimidia pars terrae est obruta mari." 

Es ist allgemein bekannt, dafs die Kosmograpben 
des Mittelalters, gleicb denen des Alterlhums, von Par-
menides dem Eleaten bis auf die Alcxandriner iiber die 
Ausdebnung der bewolinbaren Z o n e n der Erde getbeil-

Illiithcn, und dann, an der Stelle der Friichte, jcne schonen Jungfrauen, 
welclic ein Gegenstand der Ausfulir •werden, und die Masudi Khotlibcd-
din puetlas vasvakienses ncnnt." 

*) Der Seldufs dieser Stelle ( E d r i s i , p. 3 ) crinnert fast an das 
kosmogoniselie Bild, dessen sieli die Seliule des Thales liediente; indes-
sen verfertigte Edrisi fiir den Kiinig l\oger II von Sieilien, nach d'Her-
lelot und Pococke, einen silbernen Erdglobus, achthundert Mark an Ge-
•wieht (William Vincent, Commerce and Navigation, Tom. II, p. 568), 
und auf den ersten Seiten seiner ]{daxationes aniilii curiosi nimnit 
er an: terram esse rotundam gluhi instar, ac non habere yerfectam 
rotunditatem, qnia sunt in illa declinitates, et aqua fluit ab acclivi 
ad dcciioe. Der Unifang der Erde wird von Edrisi naeli der Berech-
nung der Inder angegeben, ein Ausdruck, welcher so vielen ande-
rcn, von Colebrooke, A. W. von Schlegel, und neuerdings von Fr. 
Rosen ( in seiner Uebersetzung und Erliiuterung der Algebra des Mo-
hammed Ben Musa) beigebrachten Zeugnissen liinzugefiigt werden 
mufs, welche darthun, wic vielcs die Araber aus der iiltcsten Litteratur 
der Inder cntlehnt haben. 

Band I. 5 
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ter Meinung waren *). Edrisi, iiber dessen geographi-
sche Ansichten wir so eben gesprochen haben, und des-
sen Einflufs Jahrhunderte hindurch von iiberaus grofser 
Bedeutung gewesen ist, verlegte, gleich Aristoteles **), 
den gesammten bewohnten Theil der Erde (ij olxov-
fdvi]) in die nordliche gemiifsigte Zone ***), wahrend 
hundert Jahre nach ihm Albert der Grofse (Albert von 
Bollstadt) es durchaus nicht in Zweifel zog, dafs die 
Oberfliichc der Erde bis zuin funfzigsten Gra de siidlicher 
Breite bewohnt sei f ) . Albert war bei seinem Eifer, 
die Schriften des Aristoteles, welche durch die Arab er in 
Spanien und die arabisirenden Rabbinen allmiihlig sich zu 
verbreiten begannen, bekannter zu machen, fiir das clirist-
liche Europa eben dasselbe, was Aricenna [Ebn Sina] 
fur den Orient gewesen war. Seine verschiedenen Ab-
handlungen sind mehr ais blofse Paraphrasen aristoteli-
scher Werke; die erwahnte Schrift: Liber cosmogra-
phicus de natura locorum ist ein Abrifs der physischen 

*) [S . Meteorolog. vet. Graee. et Roman. XI, 50 p. 208 —212. 
Comment. ad Aristotel. Meteorol. II, 5, II p. 564 s<jq.] 

**) [Indessen niromt Aristoteles Meteorol. II, 5, 10 — 11, p. 362, 
a ofienbar aiich eine sudliebe gemafsigte, bewobnbare Zone an. Dic 
liierber geborigen "Worte lauten: Juo yuQ ovto>v rtirjKillfir Tiję ówa-
tiją oixnaO-ttt /woaę, r/ttv Tiooę xov uvw noXov iov xu0-' minę, ti /ę 
óh nąoę t6v 'iieoar y.ttl itQoę arjppuv, xai- ovot]s olov xv[i-
nr'tvov' toiowof "/(to n/Tj/ut ttjc; yiję txxifivovtJiv al iv. tov xivtqov 
(tyiiję ayó/itraL ynauaai, xal noiouai duo xtl)vov$, tov [ih t/ocia (Ja-
olv iov TQonixóv, '(ot1 (Ys tov Sta nwtoę tpavtQov, trjv óh xoQutpi)v Inl 
10 V [lioou t rtę yrję. T6i> aorov óh t ęónor 7zoóq to i' xńza) nóż. nr rrf-
QOL duo x(jjvot rłję yt;ę ly.cut-uaia noiouair' LauLte ó' oly.fi/} Out fwrrc 
ówuru, y.r/.i out1 Inix£«'re 10)V 'loonoji'.] 

"') Creaturae omnes sunt in septentrionali terrae parte et q. 
s. (Edrisi, p. 2) . 

•J-) Alberti Magni Germani, philosophorum principis, Liber cos-
mographieus de natura locorum, Argentorat. 1515, fol. 14, b. und 
23, a. 
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Erdkunde, in welchem der Yerfasscr, nicht ohne Scharf-
sinn, entwickelt, wie der Unterschied der Breite und die 
Beschaffenbeit der Erdoberflache gleićhzeitig die ortliche 
Verschiedenheit der iKlimate b.ediifgcn *). „ D i e ge-
sammte beifse Zonę ist bewohnbar, und es ist ein ab-
geschmackter Volkswalm (vułgaris imperitia), dafs 
diejenigen, dereń Fiifse uns zugekehrt sind, notb-
wendiger W e i s e fallen miisscn. Dieselben Klimate wie-
derholen sich in der unteren Halbkugel, auf der an-
deren Seite des Aeqiiators, und es giebt zwei Racen 
Aethiopier ( N e g e r mit W o l l h a a r e n ) , die am nOrdlichen, 
und die am siidlichen Wendekreiśe" . . (Ich brauche 
w o l nicht zu erwahnen, dafs diese Ideen schon auf das 
klarstc von Aristoteles, C i c e r o , Strabo;, Pompónius 
Mela , [Pos idonius , Geminus, Macrobius * * ) ] ausge-
sprochen worden sind.) „ D i e untero Halbkugel, "lin 
welcher unsere Gegenfiifser leben, ist nicht durcbgangig 
mit W a s s e r bedeckt; der grOfste Tbei l derselben ist be-
wohnt, und wenn diel Meńschen jenerrentfernten Gegen-
den nicht bis zu uns gelangcn, so liegt die Ursacbe in 
der gewaltigen Ausdebnung der zwisehen liegenden Mee/eJ 
vielleicht auch" (der Hang zum Wunderbaren, und zwar 
zu dem Wunderbaren in seiner bizarrsten Gestaltung, 
mischt sich im dreizćlinton Jahrhundeft fortwabrend un-
•>'' - •• ••>'• , mr.i: •. • r.- " " ! labul -r.'b i • • •' / biimou 

Die Bcmerkungen und Schlufsfolgen Albcrt's des Grolsen iiber 
die grofsei-e oder gcringcrc W a n n ę , welche durch den Einfallswinkel 
der Sonnenstrahlcn bedingt wird, und dereń Vcranderhchkcit mit den B i&-
tegraden und Jahresziiiten, só wie uber die Kifltó trtld "Warmfe liłft!-
genderi' Wirkuńgen der Gebirge (a. i,' O. lib. III, fol: 23, b ) śind ftir 
die Epoche, in wetttó ' dieser durch seine ausgedćhWte,' vielurttfaiseVi'de 
Gelehrsamkćit ausgczeichnete Mann lcbte, liberaui merkwiirdig. ' 

I bO (i• iL> . .( ti-,1 olaositoTI fWt n-nśft rr-i "loi" 
" ) l Posidonius bei Strabo, II p. 151 A. r Die Stelle ist zu lang, 

um sie hier mitzutheilen. Gemin. Element. Asttónom. c. XIII, p. 250 
ed. Ililderici: ijdr) yao inl na/./.ouę 'lótiouę iit,<iiviję Suiy.ty.twptl-
>">)•; 0.rtlvir}unl rwę XUC~TU NLTLOTH nl/Ąm/itt ŁVQTJI<TI. Macrob. Sonui. 
Scipion. II, 5 . ] „,. i : i. 

5 * 
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ter die vernunftgemafsesten Bemerkungen) „vielleicht 
auch in einer magnetischen Kraft, welche die carnes 
humanas, wie derMagnet das Eisen, anzieht und fesselt. 
Uebrigens sind die VÓlker der heifsen Zone, weit davou 
entfernt, durch die Hitze des Klima an Einsicht zu vcr-
lieren, sehr wohl unterrichtet, wie dies aus den philoso-
phischcn und astronomischen Werleen herrorgeht, wel-
che atis Indien uns zugekommen sind *)." Der Her-
ausgeber der Slrafsburger Ausgabe, dereń ich mich be-
dieut habe, und die drei Jahre nach dem Tode des Ame-
rigo Vespucci **) erschien, Georg Tanstetter, ist so 
Terwundert iiber die Yermuthungen Albert's des Gro-
fsen iiber die Lander der siidlichen Halbkugel und de-
reń Bewohnbarkeit bis zuui funfzigsten Breitengrade, dafs 
er darin eine durch die Seefahrt des Amerigo Yespucci 
erfiillte Prophezeiung zu finden glaubt. 

Dicselben Wahrnehmungen iiber die Miiglichkeit, 
unmittelbar nach Indien auf dem Weslwege zu gelan-
gen, iiber die bewolmbaren Theile der Erdoberlliiche, 
iiber das Yerhiiltnifs zwischen den Kontinental- und den 
Wassermassen (die Ausdehnung der letzteren wurdc da-

.! *) A. a. O. fol. 14, 1). 15, a. 17, b. Dieser Glaube an das astro-
nomisclie Wissen der Inder bei einem Mannę, welcher selbst den Na-
men des Sanskrit nicht kanntc, ist in der That aufscrst merkwurdig. 

**) Der Tod des Amerigo Vcspucci erfolgte, wie Muiioz aus siche-
ren Dokumenten nacbgewicsen bat, zu Sevilla am 22. Februar 1512; 
nicht, wie Bandini, der, Biograph Vcspucci's bchauptet, zu Terceira im 
Jahre 1516. Wrenn es : seine Richtigkeit bat, dafs Vespucci, wie er vcr-
sichert, auf seiner dritten Reisc (der Fahrt nchmlich, die er mit dieser Be-
nennung bezeiclmet, vom Mai 1501 bis zum Sept. 1502) das Sternbild des 
grofsen Barcn am Ilorizonte gcschen hat, so gelangte er an den Ost-
kiisten Amenka's bis zu 26° s. Br. und nicht, wie er selbst versi-
chert, bis zu 32°. Sicherer ist es, dafs Juan Diaz de Solis im Jahre 
1508 bis zu 40° s. Br. vorgedrungen ist, ohne jedoch die Miindung 
des Rio de la Plata zu sehen, die er erst auf einer zweiten Reise, bei 
der er im Octobcr 1515 aus dem Hafen von Lepe abfuhr, entdeckte. 
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mals ffilschlich fiir geringer gehalten, ais die Ausdehnung 
des Festlandes) finden sich bei Roger Bacon wieder, ei-
nem durch die Mannigfaltigkeit seiner Kenntnisse, die 
Freiheit und Unbefangenheit seines Geistes, und das Bcstre-
ben nach einer Umwandlung und Umformung des Naturstu-
diums, welches aus allen seinen wissenschaftlichen Leistun-
gcn hervortritt, wahrhaft bewunderungswiirdigen Mannę. 
Indem cr den W e g verfoIgte, den die Araber zur Y e r -
vollkommnung der Instrumente und Beobacbtungsmetlio-
den eingescblagen hatten, wurde er der Begriinder der 
Erjahrungswissenschąfł: zu gleicher Zeit aber umfafste 
cr mit seinem grofsen "Wissen Alles , was er aus den 
W e r k e n des Aristoteles, welche damals neuerdings durch 
die Uebersetzungen des Micliael Scotus zuganglichcr ge-
worden waren, und aus den Erzhhlungen seiner Zeitge-
nossen, der beiden Reisenden Rubruquia und Piano 
Carpini, schopfen konnte *). Das Ycrdienst des Colum-
bus wird nicht im Geringsten geschmiilert, wenn man an 
jenen Zusammenhang von Meinungen und Yermuthungen 
erinnert, welchen man von den Kosmographen des Alter-
thums an bis zum Schlusse des funfzehnten Jahrhunderts, 
trotz der angeblich allgemeinen Finsternifs, die das 
ganze Mittelalter bedeckt haben soli , wahrnimint. Diese 
Finsternifs crstreckte und verbreitele sieli allerdings — 

*) Fratris Rogeri Bacon, Ordinis Minor um, Opus Maius, 
Londini 1733, p. 445 , 447. Indem ich von dem grófstcn Mannc des 
dreizehnten Jahrhunderts rede, brauche ich wol nicht die Bemerkung 
hinzuzufugen, dafs die G eistesfreiheit, die Bogcr Bacon auszeichnet, den-
noeh sich nicht ganz von den Traumereien jener Chemie, die sich mit den 
Umwandelungen der Kórper beschaftigte, und dem Geschmack an der 
Astrologie fern zu halten vermochtc. Er hoffte indessen, „durch Vcr-
vollkommnung der astronomischen Tafeln dahin zu gelangcn, dafs dic 
Łetztere dcm Forscher und Beobachter weniger Tauschungcn bereitc." 
Vergl. dic Anmcrkung B am Schlusse dieses ersten Abschnitts. 
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man mufs cs zugestehcn — iiber die Massen; aber in 
den Klostern und Collegiatscliulen bewahrten einzelne 
Individuen die Ueberlieferungen des Alterlhums. Selbst 
Bacon, welcher melir ais irgend jeinand die Macht 
der Gelehrsamkeit und den Einflufs der Sprachkennt-
nifs, wie er sieli selbst ausdriickt, anerkamite, hebt ber-
vor, „dafs, besonders seit vierzig Jahren, in den Burgen 
und Klostern eine rege Wifsbegierde neben der allge-
meinen Unwissenheit des Volkes bemerkbar sei." W e n n 
von einer fortlaufendcn, ununterbrochenen Reihe von 
Ideen, einer Yerketlung von Meinungen die Rede ist, 
darf man jenen Zeilraum des Miltelalters nicht mit Ge-
ringschatzung iibergehen, wo man um Roger Bacon 
Miiiiner wie Albert den Grofsen, Scotus, Yincent de 
Beauvais [Vincentius de Bellovaco] und Reisende von 
dem Verdienste des Piano Carpini, Ascelin, Rubrucjuis und 
Marco Polo vereinigt lindet. In jeder einzelnen Epoche des 
Yolkerlebens erkennt mau, dafs alles, was mit den Fort-
schritten der Yernunft, mit der Vervollkommnung der 
Intelligenz iin Zusammeuhange steht, tiefe Wurzeln in 
den vorhergehenden Jahrhunderten hat; und jene Ein-
theilung in Zeitalter, welche durch die neueren Ge-
schichtschreiber sanctionirt worden ist, fiihrt nur zur Tren-
nung von Erscheinungen und Thatsachen, die durch ge-
genseitige Verkettung in Yerbindung stelien. Oft haben 
in einzelnen hcrvorragenden Geistern grofse Ideen iin-
mitten einer scheinbarcn Unthatigkeit gekeimt; und 
im Verlaufe einer ununterbrochenen, aber gleichsam 
auf einen geringen Raum besclirankten, geistigen Ent-
wickelung verdanken oft die merkwiirdigsten Entdek-
kungen fernen und kaum bemerkten Anregungeu ihren 
Ursprung. 

Unter den Schriftstellern, die Columbus zu Rathe zog 
(wir werden sie weiter unten aufzahlen und die einzelnen 
Stelien niiher betrachten), wird keiner von ihm mit gro-
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f sercrYor l i cbc angefiihrt, ais derKardinal Pierre (FAilly*), 
oder , wic er sich selbst nannte, Petrus- de Alyaco. Es 
ist wahrscheinlich, dafs der Admirał Alles, was er von 
den Meinungen des Aristoteles, Strabo und Seneca iiber 
die Moglichkeit, nach Indien auf dem W e s t w e g e zu ge-
langen, wufstc, aus dessen Schrift de Imagine Mundi ge-
schopft bat. Eine ganz besonders auffallende Thatsa-
che scbeint namentlicb den Eindruck darzuthun, welchen 
die Lesung des acliten Kapitels dieser Schrift von A l l j a -
cus, mit der Ueberschrift: de quanłitate terrae liabitabi-
lis, bei ihin zuriickgelassen hatte. Man mufs sich in der 
That wundern, wenn man einen Iangen Auszug aus die-
sein Kapitel, oder vielmehr eine ziemlich treue Ueber-
setzung desselben in einem Briefe des Columbus findet, 
welchen er von der Insel Haiti (Hispaniola) wenige W o -
chen nach seiner Ruckkehr von der Kiiste Paria * * ) an 
die katholischen Monarchen geschrieben hat. Die W e r k e 
des Allyacus umfassen zwolf Abhandlungen von gerin-
gem Umfange, von denen vier kosmographischen Inhalts; 
sie sind in einem einzigen Bandę von ungefiihr 350 Sei-
ten ***) vereinigt worden, dem einige Stiicke des Kanz-

*) Er -war Bischof von Cambrai seit 1396, und wurde zur Zeit 
des Columbus haufig unter der einfaclien Benennung Cardinatis Ca-
meracemis angelilhrt. Der Admirał nennt ibn Fedro de Ailiaco; der 
Solin, Don Fernando, in der Lebensbescbreibung seinea Yaters, Fedro 
de Heliaco. 

**) Columbus landete, nach Becndigung seiner dritten Reise, zu 
Haiti am 30. August 1498. Die Schiiłe, welclie den Briel', von dem 
hier die Rcde ist, nach Spanien brachten, waren von dort am 18. Ok 
tober desselben Jalircs abgescgelt ( MunoZ, libr. VI, §. 43 ) . 

***) Dieser Folioband, welchen ich mit besonderer Sorgfalt studirt 
und mit den grofsen Ausgaben der W e r k e Albert's des Grofsen und 
BogerBacon's verglichen habe, hat weder Seitenzahlen noch Angabe des 
Druckortes; aber man weifs mit hinreichender Sicherheit, dafs die Schrift 
de Imagine Mundi im Jahre 1410 bearbeitet und im Jahre 1190 tum 
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lers der Pariser Univcrsit;it, Jean Charlier de Gerson, 
angehiingt sind. Es ist wahrscheinlich, dafs dieser Band 
nicht vor dem Jahre 1490 gedruckt worden ist. Da 
Columbus * ) auch in den Profecias ganze Seitcn aus 
den Werken des Allyac.us abschreibt, und zu gleicher 
Zeit Gerson anfiihrt, so darf man glauben, dafs er die 
so eben von uns angefiihrte Saminlung besafs; man 
miifste denn annelmien, dafs er auf seiner dritten Beise 
eine handschriftliche Copie **) der Schrift Imago mundi 

ersten Małe gedruckt worden ist (Joannis Launoii Constantiensis re-
gli Navarrae Gymnasii Parisiensis Historia, 1677, Tom. II, p. 478). 
Man hat auch von Pierre d'Ailly Quaestiones in sphaeram mundi 
Joannis de Sacrobosco, und Tractatus super librum Meteororum 
(gedruckt zu Strafsburg im Jahre 1504 und zu Wien 1509). Die 
funf Abhandlungen: de Concorduntia astronomieae veritatis cum theo-
logia erinnern an einige Yersuche einer liebratsirenden Geologie der 
neuesten Zeit, welche yierhundert Jahre nach dera Erscheinen jener 
Schrift des Kardinals hekannt gcmacht worden sind. 

") Nauarrete, Documentos diplomaticos, Tom. II, p. 262, 269. 
**) Toscanelli erwahnt in seinem Briefe an den Kardinał Marti-

ncz, welcher im Jahre 1474 geschrieben worden ist, den Namen des 
Marco Polo nicht, und eben so wenig findet man ihn bei Christoph oder 
Ferdinand Columbus. Es bleibt mir selbst immer noch einiger Zwci-
fel iiber die Nachrichten in Bezug auf Quinsay und Zaitun iibrig, wel-
che er, nach _Ximencs, Mutioz und Navarrete, aus dem acht und sech-
zigsten und sieben und siebzigsten Capitel des zwciten Buclis von Marco 
Polo entlchnt haben soli. W i r werden weiter unten genaucr untersu-
chen, was diesem Rcisenden oder dem Nicolaus Conti angehttren kann, 
von wclchem letzteren uns Poggio Bruchstiickc liinterlassen hat, welche 
aber leider schr unvollstandig sind. Ich bin indessen weit davon ent-
ferat zu leugnen, dafs der Gcbrauch der handschriftlichcn Kopien ziem-
lich weit in der Zeit verbrcitet war, ais Columbus sich mit semen Ent-
deckungsplanen beschaftigte, nehmlicli in den Jaliren 1471 bis 1492. 
Der iilteste Druck der Reisebeschreibung des Marco Polo ist der der 
dcutschen Ucbersctzung. Sic ersebien erst im Jahre 1477 zu Wien, 
drci Jahre nach der Abfassung des Briefes von Toscanelli, und blieb 
ohne Zwcifel dcm florcntinischen Gelelirten nnbckannt und unverst.:ind-
hch. Eben so wenig ist es wahrscheinlich, dafs Columbus irgend einen 
Nutzen aus dieser deutschen Uebersetzung habe ziehen konnen; und 
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am Bord des Schiffes mit sich gcfiihrt habe, und dafs 
die gleichzeitige Erwabnung der beidcn Namen des AI-
lyacus und des Gerson rcin zufiillig sei. Aufserdem habe 
ich bei Vcrgleichnng vcrschiedener Texte bemerkt, dafs 
dic Stelle, dereń Uebersetzung der Admirał seinem Briefe 
au die Monarchen einverleibt bat, fast wortlich aus dcm 
Opus Maius des Roger Bacon von dem Kardinal d'Ai!ly 
entlehnt worden ist. Es ist wahr, dafs der Kardinal am 
Schlusse seiner Imago Mundi sagt: scriptura ex pluri-
bus aucforibus recollecla anno M C C C C X ; aber unter 
so vielen klassischen Schriftstellern und arabischen Kos -
mographen erwiihnt er nie den beriihmten Namen des 
Roger Bacon. W i r lassen hier die Vergleichung dreier 
Stellen folgen: diejenige, welche aus dem Briefe des C o -
lumbus entlehnt ist, bietet nur eine Umslellung einzelner 
Plirasen des Allyacus dar. 

mail mufs dahcr, wenn cr nicht dic lateinische Uebersetzung des Marco 
Po lo , ohne Angobe des Jalires und Druekortes, welche im Brittischen 
Muscum aufbewahrt wird, (man vermuthet, dafs diese Uebersetzung 
entweder 1484 oder 1490 crschiencn ist) gesehen hat, annehmen, dafs 
er vor seiner ersten Reise sich nur lianischriftlicher Copien des Marco 
Polo hat bedienen konnen, wahrscheinlich von der lateinischen Ueber-
setzung des Monchs Pcpino oder Pepuri aus Bologna, welche im Jalire 
1320 angefertigt worden, und neben mehreren sehr alten, handschriftli-
chen italianischcn Uebersetzungen im Uinlaufe war. Die altesten Drucke 
der Reisebcschreibung des bcrulimten Yenetianischcn Rcisenden sind: in 
deutscher Sprache von 1477; in lateinischer von 1490 oder 1503; in ita-
lianischer von 1496; in porlugiesischer von 1502; in spanischer von 
1520; in franzSsischcr von 1556; in cnglischer von 1579 (Marco 
Polo translated by Marsden, p. LVII, LXII, L X X , L X X I V , L X X V ) . 
W a s den Aristoteles und Strabo betrifft, welche Columbus so haufig 
anlidirt, so kiinnte cr die lateinischen Ausgaben der Schrift Dc caelo 
(Padua, 14 / 3 ) , und der Geographie des Strabo (Yenedig, 1472) vor 
Augen gcliaht haben; aber es ist bei weitem wahrscheinlicher, wie ich 
schon bemerkt habe, dafs der Admirał die alten Schriftsteller nur nach 
den Auszugen angefuhrt hat, welche er in den W c r k c n des Allyacus und 
m anderen italianischen, spanischen oder arabischen Kosmographcn vor-
fand, dic er zu Rathe zu ziehen gewohnt war. 
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I. Roger Bacon, 1267. (Opus Maius, p. 183.,) 

Babitatio vero dupliciter consideratur, uno modo re-
spectu coeli, scilicet quantum propter solem potest 
habitari et quantum non. Et de ftoc dictum est 
prius in unwersali et tangetur posterius. Alio modo 
consideratur quantitas habitabilis respectu aquae, 
scilicet quantum aqua impediat. Et lioc est modo 
cotisiderandum ; Ptolomaeus vero, in libro de Dispo-
sitione Sphaerae, vult quod fere se.rta pars terrae 
est habitabilis Et ideo in Almagesti secundo 
libro ponit quod Dicit Aristoteles quod mare 
parrum est inter finem Bispaniae a parte occidentis 
et inter principium Indiae a parte orientis, et vult quod 
plus habitetur quam quarta pars, et Auerroes lioc 
conjirmat. Et Seneca, libro quinto Naturalium, di-
cit, quod mare hoc est narigabile in paucissimis die-
bus, si ventus sit conteniens. Et Plinius docet, in 
Naturalibus, quod narigatum est a Sinu Arabico 
usque ad Gades; qui sinus distat spatium navigatio-
nis annualis a mare Indico: ex quo patet princi-
pium Indiae in oriente non multum a nobis distare 
a fine Bispaniae sub terra: tam par rum mare est 
quod non potest cooperire tres quartas terrae. Et 
hoc per auctoritatem Esdrae probatur qui dicit, libro 
quarto, quod sex parles terrae sunt habitatae et 
septima est cooperta aquis. Et ne aliquis impediat 
hanc auctoritatem, dicens, quod liber ille est apoery-
phus, dicendum est quod sancti habuerunt illum in 
usu et eo in officio divino utuntur. Et propterea 
dico quod, licet habitatio nota Ptolomaeo sit coartata 
infra quartam unam, plus tamen est habitabile. Et 
Aristoteles plus potuit nosse, quia auctoritate Ale.ran-
dri misit 2000 hotninum ad inrestigandum res huius 
mundi. Ideo potuit plus certificare quam Ptolomaeus. 
Et Seneca similiter quia Nero Imperator misit ut e.rplo-
raret dubia huius mundi. Secundum haec fpiantitas 



75 
habitabilis magna est et quod aqua cooperitur modi-
cum debet esse 

II. Der Cardinal d^Ailly, 1410. (Imago mundi, 
cap. 8, fol. 13. b ) . 

Ad hwestigandam quantitatem habitationis terrae in-
telligendum est quod habitatio dupliciter considera-
tur: lino modo respectu coeli, scilicet quantum pro-
pter solem potest habitari et quantum non, et de hoc 
superius generaliter satis est dictum. Alio modo conside-
ratur respectuaquae, scilicet quantum aqua impediat. De 
quo variae sunt opiniones sapientum. Nam Ptolomaeus, 
libro de Dispositione Sphaerae, vultquod fere sextapars 
terrae est habitabilis Et ideo, in Almagesti libro 
secundo ponit quod Summus Aristoteles dicit quod 
mare parvum est inter Jinem Ilispaniae a parte occiden-
tis et principium Indiae a parte orientis, et vult quod 
plus habitetur quam quarta pars, et Averroes hoc 
confirmat. Insuper Seneca, libro quinto Naturalium, 
dicit quod mare est navigabile in paucis diebus si 
rentus sit conveniens. Et Plinius docet in Natura-
libus, libro secundo, quod navigatum est a Sinu Ara-
bico usque ad Gades Ilerculis non multum magno tem-
pore, unde concludunt aliqui, quod mare non est tantum, 
quod possit cooperire tres ąuartas terrae. Accedit ad hoc 
auctoritas Esdrae libro suo quarto, dicentis quod sex 
partes terrae sunt habitatae et septima est cooperta 
aquis, cuius libri auctoritatem sancti habueinint in reie-
rentia Et Aristoteles circa hoc plus potidt nosse 
auxilio Alexandri et Seneca auxilio Neronis, qui ad 
investigandum dubia huius mundi fuerunt solliciti, 
sicut de Alexandro testantur Plinius et Solinus, et 
de Nerone narrat Seneca. Unde illis rnagis ridetur 
credendum quam Ptolomaeo vel etiam quam Albategni 
qui adhuc minus ponit esse habitabile, videlicet so-
lurn duodecimam partem, sed deficit in probatione 
sicut posset ostendi 
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III. Christoph Columbus, 1498. (Brief aus 

Haiti an die spanischen Monarchen.) 
Plinio escribe que la mar e la tierra hace todo 
una esfera, y pone questa mar Oceana sea la mayor 
cantitad del agua. BI Maestro de la Historia esco-
lastica sobre el Genesis dice (al contrario) que las 
aguas son muy pocas, que hien que quando fueron 
criadas que cobijasen toda la tierra que entonces 
eran raporables en manera de niebla, y que despues 
que fueron solidas e juntadas que occuparon muy 
poco lugar, y en es to concierta Nicolas de Lira. 
El Aristotel dice que este mundo es pequeno y es el 
agua muy poca, y que facilmente se puede pasar de 
Espana a las Indias, y esto conjirma el Arenryz y 
le alega el cardenal Pedro de Aliaco, autorizando 
este decir y aquel de Seneca, el qual conforma eon 
estos, diciendo que Aristoteles pudo saber muchos 
secretos del mundo a causa de Alejandro Magno, y 
Seneca a causa de Cesar Nero, y Plinio por re-
specto de los Romanos los cuales todos gastaron di-
neros e gente, y pusieron mucha diligencia en saber 
los secretos del mundo y darlos a entender a los pue-
blos; el cual cardenal da ' a estos grandę autoridad, 
mas que a Tolomeo ni a otros Griegos ni Arabes, 
y a confirmacion de decir quel agua sea poca y 
quel cubierto del mundo delia sea poco, al respecto 
de lo que se dęcia por autoridad de Tolomeo y de 
sus secuaces: a esto Irae una autoridad de Esdras 
del tercero libro suyo, adonde dice que de siete par-
tes del mundo las seis son deseubiertas y la una es 
cubierta de agua, la cual autoridad es aprobada por 
Santos, los cuales dan autoridad al tercero e quarto 
libro de Esdras, ansi como es S. Agustin e S. Am-

brosio en su Exameron y dicea que Esdras 
fu Profeta, y asimismo Zacarias, padre de S. Juan, 
y el (braso?) Simon; las cuales autoridades tam-
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hien alega Francisco de Mairones: en cuanfo en 
eslo del enjuto de la tierra muclio se ha experimen-
tado ques mucho mas de lo quel wilgo crea; y no 
es martmilla, porque andando mas, mas se sabe. 

Man kann annehmen, dafs Columbus dieselbe Stelle 
des Kardinal d'AilIy vor Augen hatte, ais er, im Beginn 
seines Briefes vom Jahre 149S, die spanischen Monar-
chen aufforderte * ) , die grofsen Unternehmungen fort-
zusetzen und zu verfolgen, nach dem Beispiele „Alexan-
ders, welcher Leute zur Untersuchung der Regierung (re-
gimientoj der Insel Taprobana aussendete; des Nero 
Caesar, welcher die Ursache der Nilanschwellungen kcn-
nen lernen wollte ** ) , und des Salomo, welcher den 
Berg Sopora ***) erforschen liefs." Das W e r k des R o -
ger Bacon, welches hundert und vierzig Jahre alter ist, 
ais dic kosmographischen Ansichten des Pierre d'Ailly, 
hat der Admirał wahrscheinlich nicht gekannt; obgleich 
das Opus Maius an Nachrichten iiber das Innere von 
Asien und die ostlichsten Gegenden dieses Welttheiles 
bei weitem reicher ist, ais cTAillys Imago Mundi. Gleicb 
wie Yincent von Beauvais in seinem W e r k e Speculum 

*) Tiavarrete, a. a. O. Tom. I, p. 244. 

**) [SćMeca, Quaest. natur. VI, 8 . ] 

***) Dieser Ausdruck Berg Sopora, zu dcm Salomo seine Kund-
scHaftcr „en fin del Oriente" gescliickt liaben soli, ist sehr sonder-
l>ar; indessen hat Columbus offenbar von nichts andercm, ais von Ophir 
spreelien wollen, welchem Namen die siebzig Dollmetscher die For -
men Sopheira, Supheir, Sophara gegeben haben. Diese letztere Form 
bat Gelegenheit zu gelehrten Yergleichungen mit dem Ho fala des 
Edrisi (p. 3 0 ) gegeben, welches durch seinen Uebcrllufs an Gold be-
riihmt gewesen sein soli. Ich will mich hier nicht wciter iiber die Ana-
logie mit der Sanfńga /jrjTQÓno).it; des Ptolemaeus verbreiten. Vcrgl. 
Miehaelis, Spicileg. Geogr. Hebr. Tom. 1, p. 199 [und die Abhand-
lung von Seetzen iiber Ophir in v. Zach's Monatl. Correspondenz 
Bd. XIX, S. 331 folgd. und die Nachtragc dazu Bd. X X , S. 441 und 
Bd. XXVIII, S. 200], 
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Maius, einer Art von Djihan - numa (Weltspiegel), wel-
ches er auf Befehl des Heil. Ludwig und der KOuigin Mar-
garelhe von Provence verfafste, nach deu Erzahlungen 
des Simon von Saint-Quentin die Reisen des Ascelin 
iiberliefert hat, so bietet Roger Bacon in seinem Opus 
Maius die werthvollsten Ausziige aus den officiellen Be-
richten des Gioranni de Piano Carpini und besonders 
aus denen des Ruisbroek oder Rubruquis dar, welchen 
er gewohnlich frater WiUielmus nennt, quem dominus 
rex Franciae misit ad Tartaros. Der Brabanter Monch 
besuchte den Osten Asiens achtzehn Jahre friiher ais 
Marco Po lo , und bestatigle die Richtigkeit der ersten 
Wahrnehmungen des Herodot, Aristoteles, Diodor und 
Ptolemaeus iiber die Gestalt des kaspisęhen Meeres ais 
Binnenmeeres. *); er machte zuerst auf die Yerwand-
schaft aufmerksam, welche zwischen dem Deutschen und 
einem indo - germanischen Spraclistamme obwalte, den 
in der Erimin einige Ueberreste gothischer und alani-
scher Horden bewahrt hatten. Er durchreiste Grofs-
Hunnenland [Magna Hunnia ] oder Ungarn (Yugria), 
indem er sich von der W o ł g a (Ethel ) aus nach dem 
aufsersten Ende des baskirischen Ural (terra Pascatyr, eine 
aus Basc/ig/iird verderbte Benennung) wahrscheinlich 
iiber die Hochebenen von Guberlinsk und Orskaja 
begab, wie ich nach meiner Bekanntschaft mit jenen Ge-
genden annehmen zu miissen glaube. Er war ferner der 
erste christliche Geograph, bei welchem sich eine bestimmte 
Angabe iiber die Lage von China, dem er den mon-
golischen Namen Khathai (Cathaia) ertheilt, die Sei-
denfabriken dieses Landes, und das daselbst gebriiuch-
liche Papiergeld lindet, auf welches einige Ziige ge-
druckt sind. „Ultra Thebeth qui solent comedere paren-
tes suos causa pielatis, ut non facerent eis alia sepulcra 

* ) S. dic Note C am Schlusse dieses ersten Abschnittes. 



79 

nisi viscera sua, est Magna Cathaia * ) , quae Seres di-
citur apud philosophos et est in extremitate orientis a 
parte aquilonari respectu Indiae, divisa ab ea per Sinum 
maris et montes; hic fiunt panni sericei, et istorum Ca-
thaiorum moneta vulgaris est carta de Gambasio in qua 
imprimunt ** ) quasdam lineas." 

Die muthigen Unternelmiungen, welche schlichte 
Monche, wie Piano Carpini, Simon von Saint-Q,uentin, 

' ) Dics sind dic W o r t e Roger Bacon'« im Opita Maius p. 190, 
231, 233. 

" ) Nach den Untersuchungen von Klaprotli (Journal Asiatique 
1822, Tom. I, p. 264) , schreiben sich die ersten, auf IIoIz eingegrabe-
nen Assignaten der óstlichen Tartaren, und die ersten Auswechslungsan-
stalten fiir das Papiergeld aus dem Jahre 1155 her, ein ganzes Jahrhun-
dert vor der Sendung des Rubruquis nach Asien. Das Papiergeld bc-
stand in China schon seit dem Sclilusse des zehnten Jahrhunderts; die 
ersten auf llolz gezciclmeten oder cingegrabenen Spielkarten sind vom 
Jahre 1120. Die chinesische Druckerei (mit unbeweglichen Lettern) 
lieferte das erste von einer in Holz geschnittenen Platte abgezogene Buch 
im Jahre 952. Diese editio princeps ist also vierhundert und vier und 
achtzig Jahre alter, ais die Erfmdung des siimreichen von Gutlenberg 
angegebenen Vcrfahrens, zu dessen Entdeckung schon am Schlusse des 
dreizelmten Jahrhunderts die Riickkehr Marco Polo's hatte fiihren kon-
nen, wenn dieser Reiscnde in seinem Millione auf eine ernstliche Weise 
die Aulmcrksamkcit des Lescrs auf die chinesische Buchdruckcrkunst liin-
gclcitet hatte. Aber er beruhrtc keines von denjenigen Dingen, die ihm 
so iiberaus gełaufig geworden waren: namentlich war dies der Eall bei 
der Buchdruckcrkunst und in Bezug auf den Gebrauch des Tbees. Uc-
bngens bat Marco Polo, bei Erwahnung des chinesischen Papiergeldes, 
auf eine indircktc Wrcise das Yerfahren bei dem Dincke mit unbeweg-
lichen Charactercn angedeutet. Josaphat Barbaro, welcher Persien 
1436 bereiste, in demselben Jahre, in dem nach der gcwohnlichen An-
gabe unser Druckverfahren entdeckt worden sein soli, lernte diese Miinze, 
welche von den Mongolcn in China eingefiihrt worden war, kennen, 
und sagt ausdriicklich: „In quel luogo si spende moneta di carta la-
quale ogn' anno si muta eon nuova stampa, e la moneta recchia, in 
capo del anno, si porta alla zecca doue gli e data altra tanta di 
nona e bella, pagando tutta via due per centi di moneta d'argento 
buona." 



80 
Rubruquis, Rarlholomaeus von Cremona und Ascelin, 
nach den entferntesten Gegenden Asiens wagten, setzten 
zu den Zeilen Bacon's eine grofse Menge ueuer Ideen 
in Umlauf. Der verderbliche Einfall der Mongolen, wel-
che das ostliche Europa iiberscliwemmten, und durcli Po-
len bis iiber die Oder vordrangen, w o endlich die Schlacht 
bei Wahlstatt (am 9. April 1241) ihre Kriifte schwachte 
und dadurch weiteren Unternehmungen eine Granze setzte, 
veranlafste diese aufserordenllichen Wanderungen, auf 
denen die lnonchische Diploinatik sich hintcr dem Schleier 
der Frommigkeit und der Bekehrungssucht verbarg. In 
jenem denkwiirdigen Zeilraume, welcher zwischen dem 
Tode des Dschingis und Kublaichan verflofs, bewahrte 
das grofse mongolische Reich, welches so eben unter 
die Nachkommen des Begriinders getheilt worden war, 
durch die Suprematie der Dynastie der Yuan, welche 
am aufsersten Ende der bekannten W e l t ihren Herr-
schersitz hatte, noch eine gewisse Einheit und Art von 
innerem Zusammenhang. 

Diese Einheit des Wil lcns und die Uebereinstim-
mung in Regierungsform und Landesverfassung machte ei-
nen ausgedehnten Theil Mittelasiens, im Siiden des Altal 
und im Norden der Gebirgskette von Kuen-lun oder 
Kulkun, die das nordliche Tibet begranzt, von der Yer-
tiefung des kaspisclien Meeres, dem Djihun (Oxus ) und 
Sihun (Jaxartes) bis zur Miindung des Huang-ho und 
den Kiisten von Quinsal und Zailun in einein Grade zu-
ganglich, wie er seildem nie wieder erreicht worden ist. 
Die kosmograpliischen, in jener Epoche abgefafsten W e r k e 
beurkunden einen Zuwachs an Ideen, welcher stets eine 
Erweiterung des physischen Gesichtskreises begleitet. 
Die weiten Wanderungen, welche die Mitglieder der 
Familie Polo (Maffio oder Matteo, Niccolo und Marco, 
von 1250 bis 1295) unternahmen, wurden durch den 
Zustand Mittelasiens begunstigt, w o sich durch die viel-
fachen Bezieliungeu und schnellen Mittheilungen zwischen 

Hir-
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iIirtenvoIkcra, die sich noch im Zustande halber Roh-
heit befanden, und Nationen, die von alten Zeiteu ber 
die Pflegerinncn von Kunst und Wissenschaft gewesen 
waren, die Elemente der Rarbarei und Civilisation auf 
eine merkwurdige W e i s e einander geniihert hatten. R o -
ger Bacon beendigte seine lange und glorreiche Lauf-
bahn ein Jahr vor der Riickkebr des Marco P o l o , und 
konnte mithin keine Kenntnifs von den Ergebnissen die-
ser aufserordentlichen Reise haben. Die letztere Halfte 
des dreizehnten Jahrhunderts, durch eine iiberaus bedeu-
tende Anzahl von Keimen ueuer Begriffe und Auffas-
sungsweisen befruchfet, gab, indem sie durch den Han-
del der Pisaner, Genueser und Venetianer den Westen 
mit den durch die Erzeugnisse ihrcs Bodens, die Fort-
schritte ihrer Gewerbthatigkeit und die Mannigfaltigkeit 
ihrer gcsellschaftlichen Einrichtungen so ausgezeichneten 
Gegenden des Ostens in niihere Beriihrung brachte, einen 
gcwaltigen Anstofs zu jener Bewegung und Umwalzung 
in den Ideen, jenem Drange nach gewagten und kiihnen 
Unternehmungen, welche das Zeitalter des Infanten Hein-
rich von Portugal, des Columbus und Yasco de Gama 
verlierrlicht haben. 

Der Kardinal d'Ailly, dessen W e r k e Columbus vor-
zugsweise schatzte, war leider cin zu grofser Freund der 
klassischen Gelebrsamkeit, ais dafs er den Berichten der 
Rcisenden, welche der Zeit nach ihm zunachst standen, 
eine besondere Aufmerksamkeit hatte sclienken sollen. 
Obgleich er hundert und vierzig Jahre spiiter schrieb, ais 
Roger Bacon, so erwahnt er doch nirgends die Arbeiten 
des Marco P o l o , welche seit dem Jahre 1320 in einer 
lateinischen Handschrift des Francesco Pipino von B o -
logna nicdergelegt worden waren: er weifs nichts von 
den weitschichtigen Planen des Sanuto Torsel lo , welche 
darauf hinausgingcn, dem Handel nach Indien eine an-
dere Richlung zu geben, nichts von der Insel Antilia 
und dem Brasilien (lirach-) des Picigano, nichts end-

B.ind I. 6 
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lich von den Fahrten der Gebruder Żeni in den nord-
lichen Gewassern des atlantischen Oceans. Ans den 
kosmograpliischen Abhandlungen des Kardinals hat also 
Columbus die Nachricht von jenen westlich belegenen 
Landem, von denen Toscanelli annimmt, dafs sie auf 
dem Westwege nach Indien erforderlichen Falls einen 
Schutzort gewahren diirften, nicht geschopft. Pierre 
d'Ailly nennt nicht einmal den Namen von Cathai, und 
seine Geographie, wenn man einige Anfuhrungen aus 
arabischen Schriftstellern ausnimmt, erinncrt elier an das 
Jahrhundert des Isidorus von Sevilla, ais an das des Pto-
lemiius. Ohne Zweifel wurde Columbus zu seinen so 
aufserst mittelmafsigen Compilationen besonders durch 
den Umstand hingezogen, dafs er bei jeder Gelegenheit 
auf die grofse Ausdehnung Asiens nach Osten, und die 
geringe Entfernung der indischen Kiisten von den spa-
nischen zuriickkommt. Zu der merkwiirdigen, wortlich 
aus Roger Bacon's Opus Maius entlehnten Stelle (Imago 
Mundi, cap. 8 ) , welche wir oben angefuhrt haben, kann 
man noch folgende hinzufugen: „Multo maior est longitudo 
terrae versus Oriens quam ponat Ptholomeus, et secun-
dum philosophos Oceanus qui extenditur inter finem Hy-
spaniac ulterioris, id est Africae, a parte Occidentis, et 
inter principium Indiae a parte Orientis non est magnae 
latitudinis. Nam expertum est quod hoc mare naviga-
bile est paucissimis diebus si ventus sit conveniens, et 
ideo illud principium Indiae in Oriente non polest mul-
tum distare a fine Africae *). — Frontem Indiae me-
ridianuin alluit maris brachium descendens a mari Oceano 
quod est inter Indiam et Hyspaniam inferiorem, seu 

*) Petrus Allyacus, Compendium cosmograph., cap. 19. Die-
sclbe Stelle hat die Aufmerksainkeit Schoner's auf sich gezogen, in ei-
ner jetzt iiberaus scltencn Abhandlung, welche er (ex urbe Jiorica) 
im Jahre 1533 dem Kurfilrstcn Johann Friedrich von Saclisen widmete. 
Vergl. Joann. Schonerus, Carolostadius, Opusculum geographicum, 
in 4. (20 Blatter ohne Seitenzahlcn) libr. II, cap. 1. 
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Africam *). — A polo in polum decurrit aqua in cor-
pus maris et extenditur inter linem Hyspaniae et inter 
prineipium Indiae non magnae lalitudinis ut principiura 
Indiae possit csse ultra medietatein aequinoctiaIis cireuli 
sub terra valde aecedens ad finem Hyspaniae. Et Ari-
stoteles et ejus commentator, [ offenbar ist Averroiis 
gemeint] libro Coeli et Mundi, adhue inducunt ratio-
nem quod elepbantes sunt in illis duobus locis et quod 
elephantes esse non possent: ideo concludit haec loea 
esse propinqua et mare intermedium esse parvum **)." 
Man begreift leicht, dafs eine so oft wiederholte Idee 
denjenigen aufserst willkommen sein mufste, welche, wie 
Toscanelli und Columbus, unaufhorlich an eine Fahrt von 
Spanien nach den Oslkiisten von Asien (ad illarn par-
tem sub pedibus nostris sitamJ auf dem W e g e nach 
Westen dachten. 

Aus dem Gemcilde der bekannten Welt ***) von Pierre 
d'Ailly kann auch der Admirał erselien haben, dafs nach 
Alfragan der absolute W e r l h der Grade, in Meilen aus-
gedriickt, geringer ist, ais man gemeiniglich annimmt. 
Alfragan, oder vielmehr Al Fergani, von seinem Ge-

*) Petrus Allyacus, Imago Mundi, cap. 15. 

**) A. a. O. cap. 49. Der Kardinal schcint dic Stelle des Strabo, 
II p. 161 Alm., vor Augen gehabt zu haben. 

***) A. a. O. Mapa mundi, sect. MII , de ąuantitate terrae. 
Der Beweis, dafs Columbus den durchlaufenen Raum nach italianisclien 
Meilen berechnetc, geht aus dem Tagebuche der ersten Reise hervor, wo 
es (Freitag am 3. August 1492) lieifst: „sesenta millas que soli 
guince leguas." Die spanisehen See-leguas entsprecheił nur drei Mei-
len. Auch Tommaso Parcacchi ( in der Schrift: Isole piu famose 
del Mundo, wovon die zweite Ausgabe 1576 erschien) erinnert, dafs 
17^ leglie, oder 70 italianische Meilen einen Grad ausmachen. Im 
funfzehnten und sechzehnten Jahrhundert waren also nicht melu- die 
rómischen Meilen im Gebrauch, von denen 75 auf einen Grad des Ae-
quator's gingen. Ueber Alfragan sehe man die Anmerkung D am 
Schlusse dieses Abschnitts. 

6 * 
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burtsorte so genannt (denn sein wahrer Nainc war Ach-
med Muhammed Ebn Kothair, oder Kethir von Fergana 
in Sogdiana), theilt im Grunde nur das Ergebnifs der 
beriihmlen Messung einiger Erdgrade mit, welchc der 
Kalif Almamun in der Ebene von Sindjar ausfiihren 
liefs. Ansfatt in schwarzen EUen * ) , driiekt er das R e -
sultat in Meilcn aus: aber der Admirał hat die Meilen 
des Alfragan fiir italiiinische genommen, dercn er auf 
scinen Reisen sich zu bedienen gewohnt war, ohne zu 
bedenken, dafs uns selbst Ebn-Junis, der geistreichste 
unter den Aslronomen jener Zeit , in der vollkommen-
sten Unwissenheit iiber den W e r t h des angewendeten 
Normalmaafses gelassen hat. D o n Fernando Columbus 
hat uns einen Auszug aus der Abhandlung **) seines 
Yaters „ i iber die Mogliclikeit alle Zonen zu bewohnen" 
und aus einer anderen Handschrift ***) , worin die Ur-

*) [Unter dem Chalifat bestanden zwci gesetzlichc Ellen, die ha-
schemitische und die schwarze, jene zu 32, diese zu 27 Fingerbreiten. 
Letztere, arabisch dsira tauda, erhielt ihren Namen von einem athio-
pisehen Sklaven des Chalifen Almamun, von dessen selir langem Arm 
sie kopirt sein soli. Bekanntlieli -war dic Kile — ny/tię, cubitus — den 
Alten die Lange des Armcs von der Spitze des Ellenbogcns bis ans Ende 
des ausgestreckten Mittelfingers. Sie hielt 24 óńxrvloi oder digiti, d. i. 
andcrthalb Fufs. Erst spat wurde sic von den Griechen und ltómcrn, 
wie die haschemitische und dic unsrigc, zu 32 Fingerbreiten oder 2 Fufs 
gercclmet. Die absolute Lange der bciden arabischen Ellen wird sich 
schwcrlich crmitteln lassen. Yergl. Jomard, Deser, de 1'Kgypte, An-
tiąuites, Memoires, Vol. VII, Tabl. VIII, ed. II, 8. ] 

* ' ) „Meraoria o anotacion quc hizó el Abnirantc, mostrando ser 
habitables todas las cinco zonas eon la cxperiencia de la nayegacion." 
ISarcia, Hist. primit., Tom. I, p. 4, 6. 

***) „Auch zwcifclte der Admirał keinesweges, dafs, gleich wie dic 
Portugiesen so weit nach Mittag vorgedrungen wjircn, man auch eben 
so gut nach Westen segeln und neue Lander in dieser Richtung cni -
dccken konne. Diese Bctrachtungen veranlafsten ihn, von neucm dic 
Scliriftsteller iiber Kosmographie durchzulesen, welche er schon friiher 
zu Rathe gezogen hatte, die Griinde abzuwagen, welche die Astronomie 
darbot, und alle Anzeichcn, welche ihm Stcuermanncr oder Scclcute 
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sachcn auseinander gcsetzt waren, auf welche der gro-
fse Mann seine Hoffnungen fiir das Gelingcn seiues Un-
ternehmeus baute, aufbewahrt, und belelirt uns zugleich, 
welche Wichtigkeit man damals auf die Meinung des 
Alfragan iiber die wahre Grofse der Erde legte. „Zu 
dera Glauben, dals der Raum, welchen man zwischen 
Spanien und Asien zu durchlaufen habe, selir gering sei, 
sagt Ferdinand Columbus, veranlafste meinen Yater haupt-
sachlich die Meinung des Alfragan und seiner Anhan-
ger, welche annehmen, dafs der Umfang der Erdkugel 
bei weitem geringer ist, ais die Kosmograpben behaup-
ten, indem jeder Grad nur 56^ Meilen halt. Da nach 
dieser Maafsbestimmung die ganzc Kugel weit kleiner 
wird, so durfte man sich schmeicheln, den von Marinus 
von T j r u s ais noch unbekannt bezeichneten Raum in 
kurzer Zeit zu durchlaufen. Man mufs ferner hinzufu-
gen, dafs die Ostgranze Indiens noch nicht erreicht wor-
den war, so dafs der Admirał die Meinung hegte, diese 
aufserste Granze konne nicht weit von unserem Westen 
(den westlichsten Kiisten von Europa und Afrika) ent-
fernt sein. Noch mehr: an einer anderen Stelle (in der 
Abhandlung iiber die Jiewo/inbarJceit aller Himmelsstri-
clie) sagt mein Yater ausdriicklich, dafs cr auf mehrma-
ligen Fahrten von Lissabon nach Guinea durch genaue 

iiberhaupt zur Bckraftigung seiner Ideen anzugeben im Stande Waren, 
aufzuzcichnen. Es ist mir von "Wichtigkeit nachzuweisen, auf wel-
chen schwachen Grundlagcn ein so grofses Gebaude errichtet worden ist 
(de quan debiles argumentos llegó a fabricarse una maquina tan 
grandę). Ich werde hier mittheileu, was ich in den Papieren (escritos) 
meines Vaters in Bezug auf die Beweggrunde, die ihn zu seiner Entdek-
kungsreisc veranlafsten, aufgcfundcn habe." A. a. O., p. 5, a. Ich habe 
emige Małe, wo ich Stellen aus dem Werke des Solmes anfiihre, das W o r t 
„der Admirał" in „mein Yater" umgeandcrt, einen Ausdruck, dessen 
sieli der Biograph aus Achtung und Beschcidenhcit nur eiiunal im zwei-
ten Kapitel bedient. Durch diese unbedeutende Aenderung glaube ich 
deutlicher angeben zu konnen, was von Don Fernando Columbus, alsAu-
genzeugen und Aufbewahrer der Archive des Adiuii ais gesagt worden ist, 
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Bercchnung *) gefunden habe, dafs jeder Grad genau 
dem Werthe von 56£ Seemeilen enlspreche." W e n n 
diese Angaben nicht aus den Werken des Kardinals 
d'Ailiy geschopft sind, so mufs sie der Admirał auf ei-
nem weniger indirekten W e g e erhalten haben, vielleicht 
durch eine jener arabiscli-lateinischen Uebersetzjmgen, 
welche er, bei seinen kosmographischen Studien in Por-
tugal und Spanien, haufig zu Rathe gezogen zu haben 
scheint. Nachdem sich Columbus, in einem aus Ja-
maika vom 7. Julius 1503 datirten, an den Konig Fer-
dinand und die Konigin Isabella gericbteten Briefe, weit-
laufig iiber Ptolemaus und Marinus von Tyrus, iiber Ca-
tigara und Aethiopien, iiber den Ganges und die Lage 
des irdischen Paradieses, verbreitet hat, fiigt er hinzu **): 
„Ich wiederhole es Ew. Majestiiten, die Erde ist nicht 
so grofs, ais man es sich gemeiniglich vorstellt. Ein 
Grad Abstand auf dem Aequator betragt 56 Meilen und 
zwei Drittel. Dies ist eine Sache, welche man einem 
Jeden begreiflich machen kann (esto se tocara eon el 
dedoj." Man sieht, welche Wichtigkeit der Admirał auf 
diese Idee von der Kleinheit der Erdkugel und von der 

*) Durch welche Mittel? ohne Zweifel, indem er die crhaltenen Brei-
ten mit den Ergebnissen der Schatzung verglich und auch die Windstriche 
in denen man steuerte, beriicksichtigte. Es ist unnóthig liier zu bemer-
Łen, von wio vielen ungewissen Elementen diese Reclinung abliangig 
ist, besonders wenn man noch dic Unrollkommenheit der Messung durcli 
das Log (coreilera oder cadena de la popa), und die "Wirkung des 
Einflusses der Meeresstromungen und der Deklinationsveranderungen der 
Magnetnadel beriicksichtigt. In scinem Briefe an die katholischen Mo-
narclien, welcher die Beschreibung seiner dritten Entdeckungsreise ent-
halt, sehen wir den Admirał von der Werthbcstimmung eines Aegui-
noctialgrades, nach der Angabe von Alfragan, Gebrauch machen. Er 
wendet diese Bcstimmung, obgleich auf eine ctwas verworrene Art, auf 
dic Liingś des Golfs der Perlcn (Golf von Paria) und die Entfernung 
dieses Meerbusens von den Kanariscbcn Inseln an (Navarrete, Tom. 

I, p. 258). 

'( " ) Ebcndas., Tom. I, p. 300 und 308. 
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Kurze des W e g e s legte, „auf welchem man zu dem gold-
reichen Lande von Yeragua gelangt, iiber welches Ew. Ho-
heiten eben so gebieten, wie iiber Xerez und Toledo . " 

Es gewahrt ein lebendiges Interesse, die fortschrei-
tende Entwickelung eines grofsen Gedanken zu verfolgen, 
und die einzelnen Eindriicke, einen nach dem anderen, auf-
zusuchen, welche iiber die Entdeckung einer ganzen 
Halbkugcl entschieden haben. Der Aufenthalt an Orten, 
welche gewissermafsen an dem aufsersten Rande der be-
kannten W e l t belegeu waren, in Lissabon, auf den Azo-
ren und zu Porto Santo; die Gewohnheit, haufig Ent-
deckungsrcisen auf einem gemifsbilligten W e g e unterneh-
men zu sehen; die vielfache Gelegenheit, aus dem Munde 
der Seeleute selbst die Thatsachen zu erfahren, welche 
sie auf ihren abenteuerlichen Unternehmungen gen Westen 
kennen gelernt hatten, so wie die Tauschungen, denen sie 
erlegen waren; endlich die genaue Priifung der aus 
verscliiedenen Zeitaltern herriihrenden Kosmographien, 
erregten und riefen in der feurigen Seele des Columbus 
einen Eifer hervor, grofsen und edlen Pliinen beharrlich 
nachzustrcben. Man darf nicht einer vereinzelt daste-
henden Ursache dasjenige zuschreiben, was der Gesammt-
heit von Eingebungen angehort, welche ein hoherer Geist 
wahrend einer langen Reihe von Jahren empfiingt, die 
einer Entdeckung vorangehen. 

In einer kleinen, wahrscheinlich um das Jahr 1499 
von Antonio Galio, einem Genueser, verfafsten Abhand-
lung *) (de Naeigatione Columbi per inaccessum an-

*) Sie besteht aus zwci uberaus seltenen Seiten, welelie zum er-
sten Małe, nach einer zu Genua aufbewabrten Handschrift, von Mura-
tori (Rerum Italicarum Scriptores, 1733, Tom. XXIII, p. 30*2) be-
kannt gemacht worden sind. Dcrselbe Antonio Galio hat ein W e r k de 
Rebus Genuensium, 1466 — 1478 geselirieben. Er riihmt sich, die 
kleine Schrift de Naoigatione Columbi nach Ilandschriften des Admi-
rals abgefafst zu haben (epistolas quas vidimus mann propria Co-
lumbi subscriptas). 
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lea oceanunt Commentariolus) wird versichert, dafs die 
Bekanntschaft mit der „ W e l t von Indien" (mundus 
quem Indium vocitabant) nicht dem Christoph Colum-
bus, sondern seinem Bruder Bartholomaus zu verdankcn 
sei, welcher „den Gedanken einer Scliiffahrt nach W e -
sten fafste, indem er zu Lissabon die Entdeckungen, 
welche die Portugiesen jenseits San-Jorge de la Mina 
gemacht hatten, in die Weltkarten eintrug, die er 
zeichnete, um sich seinen Lebensunterhalt zu erwerben." 
Der Verfasser spricht mit einer Art von Geringschatzung 
von Christoph Columbus ("mira pueriles annos par vis 
Uterulis inibuti). Dieselbe Behauptung ist von dem Bi-
schof Augustin Giustiniani wiederholt worden, welcher 
den Plan zur Ausgabe einer Polyglottenbibel entwarf, 
aber nichts weiter davon ais die Psalmen im Jahre 1516 
zu Genua drucken liefs. Da Giustiniani, welcher Bi-
schof von Nebbio in Corsika und Monch des Domi-
nikanerordens war, wufste, dafs der Admirał sich 
riihmte, die Prophezeiungen des achtzehnten Psalmes er-
fiillt zu haben, so benutzte er diese Gelegenheit * ) , um 
eine Lebensbeschreibung des Christoph Columbus und 
einige Nachrichten iiber seine Entdeckungen zu geben. 
Der Sohn hat ** ) aus den Handschriften seines Yaters 

*) Ps. XVIII , v. 5. Dic W o r t c : et in omnem terram exivit 
SOJIU8 eorum et in fines orbis terrae nerba eorum, gaben ihm zu der 
seltsameu Episode Veranlassung, die man nirgends weniger, ais in einem 
Psalter liatte erwarten sollen. 

**) Vida de Don Christ obal Colon, cap. X . Am Schlussc des 
Kapitels ist die Bede von der Weltkarte, welche Bardiolomacus Colum-
bus iur den Kónig Heinrich VII zu London im Jahre 1488 zeichnete. 
Auch wird daselbst der lateinischen, nicht eben besonders klassischcn 
Verse gcdaclit, von denen man glaubt, dals sie der Zeichner selbst vcr-
fertigt hat: 

Pingitur hic etiam nuper sulcala carinis 
Hispanis zona Ula, prius incognita genti, 
Torrida quae tandem nunc est notissima multis. 
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liacbgewicsen, dafs lcłzterer selbst der Lehrer seines 
Bruders Bartholomaus, „eines wenig wissenschaftlich ge-
bildeten Mannes," in der Schiffahrtskunde und Karten-
zeichnenkunst gewesen war. Mit jener Hoflichkeit, welche 
zu allen Zeiten die wissenschaftlichen Streitigkeitcn be-
zeichnet und begleitet hat, deckt cr „die dreizehn Liigen 
Giustiniani's" auf* ) . Der Magistrat von Genua fand ein 
einfachcres und leichteres Mittel der Widerlegung: er 
verbot das W e r k unter den strengsten Strafen. Ueber-
dies ersehen wir aus den in den Archiven aufgefunde-
nen Urkunden, dafs Christoph Columbus, selbst wahrend 
seiner Reisen, die Gewohnheit beibehielt, die Umrisse 
der Kiisten aufzuzeichnen. Eine Seekarte von der In-
sel Trinidad und dem Meerbusen von Paria, welche von 
ihm im Yerlaufe der dritten Reise (wahrscheinlich im 
August 1498) gezeichnet worden ist, hat durch den Pro-
ccfs zwischen dem Fiskal des Konigs und den Erben 
des Admirals eine gewisse Beriihmtheit crlangt. Letzte-
rer gedenkt ihrer am Schlusse des Briefes, welchen er 
bei seiner Riickkehr nach San-Domingo an den Konig 
und die Konigin schrieb ** ) . Es ist dies dic pintura, 
oder wie der Gewahrsmann Alonso de Hojeda sagt, la 

figura de lo que eZ ahnirante habia deseubierto ***); 

Im Jahre 1488 ware es wohl zweckmafsiger gewesen, das Lob der Por-
tugiesen in diese Verse cinfliefsen zu lassen, welche weit haufiger ais 
die Spanier die Kiisten des tropisehen Afrika besucliten. 

*) A. a. O. cap. II. Obgleich Don Fernando im Allgemeincn 
eine sehr erhabene Denkart zeigt und erklart, „dafs der Sohn des Chri-
stoph Columbus kcines anderen Ruhmes bediirfc, ais den, welchen 
ihm der grofse Mann ais Erbe hinlerlassen," so sebeiut doch seine Eut-
riistung gegen den Bischof Giustiniani durch einen wenig philoso-
phischen Beweggrund lieivorgcrufen zu sein. Der Bischof hatte in sci 
nem Psalter die Bemerkung hingeworfen, dafs „die Familio des Admi-
rals kummcrlich von Handarbeiten lebe." 

**) Navarrete, Tom. I, p. 264. 

* " ) Im angef. Werke , Tom. III, Collcct. diplottu, p. 539, 583, 
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dieselbe Kartę, welche die Seefahrer geleitet hatte, de-
nen der konigliche Fiskal das Yerdienst, Amerika's Fest-
land entdeckt zu haben, gern hatte zuschreiben mogen. 

Man erkennt in den wenigen Bruchstucken, welche 
uns von den Schriften des Columbus *) durch seinen 
Solin, in dem Briefwechsel mit den spanischen Monar-
chen und einzelnen Personen an dem Hofe Isabella's, 
und in dem Entwurfe seines Werkes „Profecias " er-
lialten worden sind, dafs das, was die geistige Thatigkeit 
des grofsen Mannes am meisten beschaftigte, was er mit 
dem grofsten Eifer bei den Schriftstellern des Alterthums 
und den seinem Jahrhundert zuniiclist stehenden Kosmo-
graphen aufzulinden suehte, die geringe Entfernung In-
diens von den Kiisten Spaniens war, ferner die Kennt-

586 und 587. „Bei seiner Ankunft an den Kiisten von Paria fragtc 
der Admirał die Steucrleute naeli dein Punkte, auf welchem sich nach 
ihrer Schatzung das Scliiff befand (el punto que lleeabail). Die Einen 
glaublen sich noch in den Meeren Spaniens zu befmden, dic Andcren 
vermeinten in denen Schottlands zu sein, ohne Zweifel wegen des holien 
und hohlgebenden Meeres und der vielen Brandungcn, welche man an 
den Kiisten der Insel Trinidad antriflt. Der Admirał (es ist der Au-
genzeuge Bernardo de Ibarra, welcher dics erzahlt) schicktc nach Spa-
nien en una carta de marear, los rumbos y vientos por donde liabia 
llegatlo a Paria. Nach dieser Kartę zcichnete man vicle andere: und 
diese Kopien sind die Fuhrer Alonso Nino's und Hojeda's gewesen." 
Sie war melir ais eine ,,pintura des Festlandes;" es war eine wirkli-
che Reisekartc. Auch aus einem Briefe der Konigin Isabella, welchen 
Columbus im September 149-3 im Hafen von Santa Maria cmpfing, 
schcint mir hervorzugehen, dafs die carta de marear, welche der See-
fahrer der Konigin vcrsprochcn hatte, und deren Ucbersendung mit so 
grofser Dringlichkeit. gefordert wird, nichts anderes ais ein Aufrifs der 
Entdeckungen war, die der Admirał auf seiner ersten Bcise geniacht 
hatte (Yergl. a. a. O. Tom. II , p. 107. nr. L X X ) . Es wiirde von 
grofsem Interesse sein, wenn man diese wenn auch fliichtigen Zeichnun-
gen von Columbus eigener Hand auffande, besonders diejenigen, welche 
die am Frcitag den 12. Oktober 1492 crblicktcn Lander darboten. 

* ) Man vcrglciche iiber die Schriften des Columbus die Anmcrkung 
K am Schlusse des ersten Abschnitts. 
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niis von der bedeutenden Ausdehnung Asiens gen Osten, 
die Anzahl reiclier und fruchtbarer Inseln, welche die 
Ostkiisten des asiatisclien Festlandes umgaben, die abso-
lute Kleinheit unseres Planeten, und das Yerhaltnifs, 
welches im Allgemeinen die area der Lander und der 
Meere auf der Oberflache des Erdkorpers zu einander 
darboten. Diese Mannigfaltigkeit verschiedenartiger Be-
trachtungen, welche sich indessen alle um Einen Mit-
telpunkt bewegten, und zu einem gemeinsamen Ziele 
fiihren sollten, deutet auf eine seltene Ausdehnung des 
geistigen Gesichtsfeldes hin; aber in einem Jahrhun-
dert, w o es an einer genaucn Kenntnifs der That-
sachen mangelte, wurde diese Ausdehnung nicht durch 
die erforderliche Genauigkeit der Beobachtungen un-
terstiitzt, ohne dafs man leugnen darf, dafs Columbus 
Entdeckungen die erste Grundlage zu einer physischen 
Geographie gelegt haben. Gliicklicher W e i s e begiinsfig-
ten die vorhandenen Irrthiimer die Ausfiihrung des Pla-
nes, und tlofsten einen Muth ein, welchen genaucre 
Kenntnisse von den Dimensionen des Erdkorpers, der 
geographischen Lange von Catigara, Cathai und Zipangu, 
der bedeutenden Ausdehnung des zwischen liegenden 
Oceans, und der geringen Masse des Festlandes, walir-
scheinlich erschiittert haben wurden. Columbus tadelt 
den Ptolemaus, die Ausdehnung der Lander gen Osten 
fiir geringer gelialten zu haben, ais sie friiher Marinus 
von Tyrus angenommen hatte; er verwirft alle Meinun-
gen der Alten * ) iiber das Verhaltnifs, welches zwischen 
den Flachenraumen der Festliinder und der Meere ob-

*) Plinius, Hist. nat. I I , 68. In dieser bekannten, mit rhetori-
schem Prunk gescliriebenen Stelle iiber die aufserordentlicbe Gcringfiigig-
keit der Ausdehnung des Festlandes, beifst es am Scldufs: „Haec est 
materia gloriae nostrae, haec sedes; hic tumultuatur humanum ge-
nu s , hic instauramus lella cioilia mutuisrjue caedibus laxiorcm fa-
cimut ter ram." 
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walie, und versichert, wie wir schon oben bemerkt 
haben, „dafs der Umfang der Erde nur unbedeu-
tend sei *) , dafs sechs Theile der Erdoberfliiche trok-
ken liegen, und nur der siebente unter Wasser 
stehe **)." Dies ist eincs von den Resultaten der phy-
sischen Geographie, welches Columbus aus dem vierten 
Buche Esra entlehnt hat. In der griechischen Kirche 
heifst dies Buch schon von den iiltesten Zeiten ber die 
Offenbarung Esra's, und ist wahrscheinlich das Mach-
werk eines Juden, welcher im ersten Jahrhundert un-
serer Zeitrechnung aufserhalb Palastina lebte. Diese 
Apocalypsc bildet das erste Buch Esra in der aethiopi-
schcn, neuerdiugs zu Oxford herausgegebenen Ueberset-
zung. 

Columbus hatte seine akademischen Studien zu Pa-

[Hatte Columbus die ScliriftstcHer des Alterthums im Origi-
nal gelesen, so wiirde er jedcnfalls ais Gewahrleistung lur seine An-
sicht die W o r t e Seneca s in der Einleitung zurn ersten Buche der 
Quaesliones naturales benutzt haben, in denen es von der Erde lieifst: 
Hoc est illud punctum, quod inter tot gentes ferro et igni dimdi-
tur. O quam ridiculi sunt mortalium terminil Auch Aristoteles 
Worte , Meteorolog. I , 3 , 7 : oidhv yriQ di; clTttlr /mqiov ó tj;ę yiją 
iozir oyxoę, lv o} avvtlXr\nTai nav xui to tov vfiuToę 7cX?j&oę tcqoi; 
to 7if(iit'xov fitytO-oę, und ebendas. I , 13: ó ók ri/ę yiję oyxoę xai zó 
[uytO-oę ov&i'v loTt SĄ nou tiqo<; tov oXov ovquvÓv, wiirdcn ihm zur 
Bestatigung seiner Meinung gedient haben, wenn cr sie in den Schriften 
des Kardinals d'Ailly gefunden hatte. Aristarch sagtc schon, die Erd 
inasse verhalte sich zur Sonnenbahn ( im Sinne der spharischcn Astro-
nomie, obwohl, wie oben bemerkt worden, Aristarch ein wahrer Ko 
pernikus des Altcrthumes war) , wie der Mittelpunkt cines Kreises zu 
seiner Peripherie. Yergl. Arcliimed. Arenar. p. 5 . ] 

**) Man vcrglciche Columbus Brief vom 7. Julius 1503 (Navar-
rete, Tom. I, p. 300 ; Jiarcia, Tom. I, p. 6) . „Das Studium gewis-
ser Werke bcriihmter Philosopbcn gewahrte dcm Admirał dic Uchcr-
zeugung, dafs der griifste Theit der Oberflache unseres Erdkorpers 
trockcn liege." Dies sind Worte des Ferdinand Columbus in dci 
Biographic seines Yatcrs. 
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via in seineni vicrzehnten Jahre unterbrochcn. Ohne 
giinzlich mit dcm oben erwahnten Antonio Galio iiber 
die Geringfiigigkeit dieser Studien (parvae literulae) 
iibereinzustimmen, sielit man doch leicht, dafs die Ur-
sache jener etwas vcrscbobenen Gelehrsamkeit und ei-
ner et was mystischen Theologie , die spaterhin in mch-
reren seiner Schriften hervortritt, sich erst aus dem Zcit-
raume seines Aufenthaltes zu Lissabon herschreibt. 

Auf eine an Abenteuern reiche Jugend *), auf eine 

*) Es ist aufserst schwierig^ die verscliiedcncn Ereignisse in dem 
Lel>en des Columbus vor seiner Ankunft in Spanien nach den Zeit-
punkten, in welchcn sic Statt gefunden haben, aufzuzahlcn. Ich bin, 
mit wcnigen Ansnahmcn, dcm Hesultate der von Munoz und Navarrete 
angcstelltcn Untersuchungcn gefolgt. Don Fernando verlegt in der Bio-
graphie seines Vaters (Kap. 13) die Rcise nach Thyle in den Fcbruar 
des Jahres 1477 und fiihrt eine eigenhiindige anotacion des Admirals 
an. Eine Expedition nach Tunis setzt Spotorno in das Jahr 1473 
(Codice diplomatico Columbo - Americano, 1823, p. XII I ) . W e n n 
diese Angabcn nicht in Zweifel zu ziehen sind, (Spotorno nimmt auch 
an, dafs Christoph Columbus 1447 geboren wurde, walu-end sonst 
immer das Jahr 1436 angenommen wird) , so haben die Fahrtcn nach 
Thyle und nach Turiis, so wic die Rciscn nach der Kiiste von Guinca, 
erst wahrend des Aufenthalts des Admirals zu Lissabon Statt gefunden. 
W i r werden an einem anderen Ortc auf die Untersuchung der Frage ein-
gehen, ob die Insel, welche Columbus Thyle ( Tile) nennt, dereń Siid-
kiisten unter 73° n. lir. liegen und wohin „so viele Kaufleute aus Bri-
stol ihre W^aaren yerfahren," Island sein konne, oder nicht. Unter den 
Abenteuern des Christoph Columbus iibergehe ich das aufserordcntlich-
stc von allcn, welches, auf dic Gewahrlcistung des Ferdinand Columbus 
(Barcin, p. 4 ) , von so vielen neueren Biographen, welche die kriti-
schen Bemerktmgcn des Abts JLimenes und des Historiographen Juan 
Baptista MuTioZ nicht zu kennen scheinen, wicderholt worden ist. 
Man behauptet nehmlich, dafs Christoph Columbus, nachdem er langc Zeit 
hindureh mit seinem Yerwandten, dem beriichtigten Genuescr Seeraubcr 
Columbus, den man den jiingern nennt, (um ihn von seinem Aeltervater, 
dem Admirał, welcher die Muselmanner bcsiegte, zu unterscheidcn) umlicr-
gcsegclt war, sich bei dem Brande zweier durch Enterhaken an einander-
gckettcter Schifie in das INIeer gestiirzt hatte, in einem Kainpfe gejen 
venctianische Galecren, welcher awischen Lissabon und dem Yorgcbirgc 
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Reihe von Fahrten nach der Levante und nach Norden 
(den Faroerinseln oder Island), folgto eine wissenschaft-

St. Vincent Statt fan cl. Ferdinand Columbus sagt, dafs dieses Ereignifs 
dic Niederlassung seines Vaters in Portugal yeranlafst habe, und dafs es 
„von dcm Titus Livius seines Zcitaltcrs, Marco Antonio Sabelico" in 
seiner zelmten Dekade gescliildert worden sei. Aber Christoph Colum-
bus leam im Jahre 1470 nach Lissabon, und Sabelico, Yorsteher der 
St. Marcus Bibliothek (Rhapsod. Jtisł. eJUUJl., dcc. X , libr. 8 und 
Hist. rer. Venet., dec. 1Y, libr. 3 ) setzt das Ereignifs in das Jahr 
3485 ( L e o n Ximenes, del Gnomonc Fiorentino, 1756, p. XCVII; 
MUAIOZ, Jntr., p. V I ) . Im Jahre 1485 aber befand sich Christoph 
Columbus schon seit liinger ais einem Jahre in Spanien, wo er sich 
seinen Lebensunterhalt grófstentheils durch Zeichnen von Seekarten und 
den Vcrkauf von Bilderbiichern erwarb. Er wohnte damals wahrschein-
lich zu Puerto de Santa Maria in dem Hause seines Beschutzers, des 
Herzogs von Medina-Celi. Dieser letztere Umstand scheint mir aus 
einem Briefe des Herzogs von Medina-Celi (vom 19. Marz 1493) her-
vorzugehen, in welchem er von dem Ilofe irgend ein Handelsprivilegiuin 
ais Dank dafiir verlangt, dafs er „die spanische Regierung zuerst mit 
diesem ColoJtlo bekannt gemacht habe" (der Herzog verwandelt den 
Namen des Columbus beinahe in den cines sehr cinflufsreichen Staats-
mannes jener Zeit, Juan dc Coloma; vcrgl. Codice diplomatico Co-
lombo-Americano, p. 55 ) „welcher etwas so grofses aufgefunden habe 
(que ha halłado tan grandę co&a)." Schon am 20. Januar finden 
wir den Admirał im Dienste der katholischen Monarclien (Navarrełe, 
Tom. I, p. XCII; Tom. II, Documentos diplomaticos, n. 14, p. 20). 
W a s die Studien anbetrilft, so scheint es, dafs ihnen Columbus wah-
rend seines Aufenthaltes in Spanien mit grofsem Eifcr obgelegcn habe, 
und dabei durch die vertraute Ereundschaft einiger sehr gebildeter Geist-
lichen unterstutzt worden sei. Y\rir nennen hier den Franziskaner Juan 
PereZ, Vorsteher des Klosters de la Rab i da, unweit Palos, eines Klo-
sters, in welchem Columbus ein wenig Bród fur seinen Knaben (?li-
uico) in jener traurigen Zeit begehrte, ais man ihm, nachdem er 
seine Piane vorgelegt hatte, antwortete, „dafs dies Alles nur W i n d 
sei (que łodo era un poco de aire);" den Dominikaner Diego Deza, 
Professor der Theologic an der Universitat Salamanka, welcher mit der 
Erziehung des Infanten Don Juan bcauftragt war (Petrus Mart., epist. 
CLXXXII ) und spater Erzbischof von Sevilla wurde; endlich den Kar-
thau^erinónch Fray Gaspar Gorricio, welcher mit dcm Admirał an 
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liclien Arbeiten giinstige Ruhe. Es ist wahrscheinlich, 
dafs er wahrend seines langen Aufenthaltes in Por-
tugal von 1470 bis 1484, von seinem vier und drei-
fsigsten bis zu seinem acht und vierzigsten Lebensjahre, 
seine Studien gleichsam von Neuem wieder begann und 
fortfiihrte. „Indem sich der Admirał, sagt Ferdinand 
Columbus, in seinen Ideen iiber die Móglichkeit eines 
Westweges zu den Landem des Khakhan (Gran (Jam) 
der Mongolen befestigen wollte, fmg er an, Alles, was er 
hieriiber bei den Kosmographen und Astronomen auffinden 
konnte, von Neuem durchzulesen." Bei geschichtlichen Un-
tersuchungen ist es erforderlich, von der Allgemeinheit der 
Thatsachen zu dem Detail derselben iiberzugehen: und 
ich habe daher, da der Hauptzweck meiner Arbeit darin 
besteht, durcli eine kritische Untersuchung der aus der 
Hand des Christoph Columbus selbst liervorgegangenen und 
uns erhaltenen Dokumenle eine genauere Kenntnifs des 
Gedankenganges zu erlangen, welcher zur Entdeckung 
von Amerika gefiihrt hat, mich bemiiht, mir eine vertraute 
Bekanntschaft mit denjenigen Biichern zu verschaffen, de-

j em Buche der Profecias arbeitete (Manipulus de auctoritatibus, 
diclis ac sententiis et prophetiis circa materiam recuperandae San-
ctae Cinitatis et montis Dei Sion; ad Ferd. et Helisab. reges no-
stros). Dies sind die Geistlichen, welche dem Columbus behiilflicb 
waren, auf seine Unternehmung zur Entdeekung der Neuen W e l t die 
Stelien der Propheten anzuwenden. Columbus sagt am Anfange der 
Besebreibung seiner dritten Reise: „Ais ieb Allen zum Gcspfitte diente, 
blieben nur zwei Mónebe sieli in ibrer Zuneigung zu mir getreu." Ca-
sas, in seiner bandscbriftlicben Geseliichte, ist der Meinung, dafs der 
Admirał auf Diego Deza und Fray Antonio de Marchena liindeute: 
letzterer ist vielleicht identiscb mit dem oben erwahnten Juan Perez. 
Der Admirał hatte auch den Arzt Garcia Hernandez (aus Palos) an-
fuhren sollen, welcher den ersten Conferenzen im Kloster de la Ra-
bida beiwohnte, und ais Zeuge in dem Processe mit dem koniglichen 
Fiskal dem Don Diego Columbus und seinen Erben so wichtige Dien-
ste leistete (Nacarrete, Tom. III, Cod. dipl., p. 561 und 596 — 604) . 
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ren sich Columbus gemeinigłich bediente *), irtid die Stelien 
aus den alten Schriftstellern aufzufinden gesucht, welche 
den tiefsten Eindruck auf seine ununterbrochen mit weit-
weitschichtigen Pliinen beschaftigten Einbildungskraft zu-
riickgelassen hatten. Ich will die Stelien, welche der 
Admirał in den von seiner Hand erhaltenen Schriften 
erwahnt, mit denjenigen verbunden auffiihren, die Don 
Fernando, nach den Denkschriften seines Yaters, ais 
„Beweggriinde zu der Unternehmung" (autoridad de los 
escritores para mover al almirante a deseubrir las In-
dias ) bezeichnet. 

Die Schriftsteller dieses Zeitalters geben selten das 
Buch und Kapitel der Schriften an, aus welchen sie gc-
scliopft haben: und, wenn es ja geschieht, so fehlt es durch-
aus an der erforderlichen Genauigkeit. Dies riihrt da-
her, dafs vor dem Jahre der Entdeekung von Amerika 
die gedruckten Biicher im Allgemeinen noch so selten 
waren, dafs keine Ausgaben von dem Texte des Hcro-
dot, des Strabo oder den naturwissenschaftlichen W e r k e n 
des Aristoteles existirten [und erst mit dem Drucke 
eine Kapiteleintheilung eingefiihrt wurde, welche sich 
in den Handschriften fast nirgends vorfindetJ. In den mei-
sten Fiillen ist es mir ziemlich leicht gelungen, die Stel-
ien zu errathen, auf welche der Admirał seine von klas-
sischen Schriftstellern entlehnten Beweise griindete, so-
bald er die Meinungen der Alten angefiihrt oder naher 
entwickelt hat. Man darf glauben, dafs er sich, wiih-
rend seines Aufenthaltes zu Lissabon und Sevilla (von 
1470 bis 1492) , von den Gelehrten dieser Orte hel-
fen liefs. Wenigstens sehen wir, dafs er spaterhin, 
iin Jahre 1501, sich des Balhes und der Unfersliitzung 
bediente, welche ihm der Pater Gaspar Gorricio ge-

wiihrte, 

*) Man vergleiche dic Anmcrlcung F, am Sclilusse des ersten A b -
sebnitts. 
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wiihrte, der ilnn auch, auf sciu Ansuchcn, fiir das Buch 
der Profecias die Stelien (auloridadesj herbeischaffte, 
que hacian al caso de Jerusalem, d. h. welche sich auf 
die Eroberung des Heiligen Grabes, das Endzicl der Er-
oberung aller Schatze Westindiens, bezogen. Man hat 
indessen im Allgemeinen Ursache zu glauben, dafs der 
Admirał die Belege fiir seine Ansichten eher aus den 
W e r k e n des Isidorus von SeviIIa, des Averroes und 
des Kardinałs Pierre d'Ailly, ais aus lateinischen und 
spanischen Uebersetzungen * ) , oder gar aus den Klassi-
kern selbst schopfte, die vor seiner Ankunft in Portu-
gal vorhanden waren. Dasjenige, was ich oben iiber 
den Bricf des Columbus vom Jahre 1498, in Yerglcich 
mit dem Opus Maius des Roger Bacon und der Encyclo-
piidie (Imago mundi) des Kardinal d 'Ail !y, beigebracht 
habe, scheint diese Ansicht zu bestatigen. Ich werde 
jetzt die Thatsachen in ihren Einzelnheiten verfolgen. 

Ferdinand Columbus fiihrt, nach den Handschriften 
seines Yaters (Vida, cap. VII, VII I , IX ; in der Aus-
gabe von Barda Th. I , S. 5 — 9 ) , folgende Stelien 
aus alten Schriftstellcrn an, wodurch er bewogen worden, 
seine Entdcckungsreise zu untcrnehmen: 

1. Das zweite Buch des Aristoteles von dem Ilim-

*) Nur (lic lateinischen Uebersetzungen der Biicher des Aristoteles 
de Caelo, Mcteorolugica und Historia Animalium, welche aus der 
arabiscbcn des Avcrroes entstanden, waren sebon in den Jabrcn 1473, 
1474 und 1476 ersebienen. Aufserdem waren im Miltelaltcr eine 
grofse Anzabt bandsclnililicber Uebersetzungen von den pbysiseben 
Scbriften des Aristoteles im Umlauf; besonders die des Micbael Scotus. 
Der griecbisclie Text des Strabo ersebien cist zelm Jabre nach dem 
Tode des Columbus, der sich aber der lateinischen Uebersetzungen hatte 
bediencn feonnen, welche zu Rom (1467) und zu Yenedig (1472) heraus-
gekouunen waren. Die klassisclieji Sclu-iftsteller Rom's waren boi weitem 
allgemeincr verbreitet, besonders Seneca, der in so bohem Grade zur 
Falu-t von Spanien nach Indien aufforderte, untl dessen Werke schon 1475 
im Druck ersebienen; Solin, seit 1473; Mela, seit 1471; Plinius, seit 
1469. 

Band I. 7 
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mel Mind der Welt, nebst dcm Kommentar des Aver-
roes, in welchem gesagt sei, dafs man im Yerlauf wcniger 
Tage (en pocos dias) von den aufsersten Westkiisten 
Afrika's und von Cadix aus nach Indien segeln konne. 
Dies ist die Stelle de caelo II, 14; aber die pocos dias 
sind von Seneca entlehnt, keinesweges von Aristoteles. 
Auch Petr. Martyr d'Anghiera setzt, nachdem er in 
einem im Jahre 1495 an den Kardinal Bernardino ge-
schriebencn Briefe *) von den wunderbaren Ergebnis-
sen der zweiten Reise des Columbus gesprochen, auf 
welcher der Admirał nur zwei Stunden (in Zeit ausge-
driickter Lange) von dem Gold-Chersonnes des Pto-
lemaeus cntfernt zu sein glaubte, die W o r t e hinzu: 
„ Hanc ergo terram Almiranlus isle se humano ge-
neri praebuisse, quia latentem inrenerit sua industria * 
suoque labore, gloriatur. Indiae Gangelidis continen-
lem eam esse plagam contendit: nec Aristoteles qui in 
libro de Caelo et Mundo, non longo interrallo di-
slare a littoribus Ilispaniae Indiam, Seneca-
que ac nonnulli ut admirer patiunturDieselben Er-
innerungen aus dem klassischen Alterthum hatten sich 
dem gelehrten Anghiera schon unmittelbar nach der er-
sten Reise des Christoph Columbus dargeboten, wie man 
aus einem an den Erzbischof von Braga gerichteten, 
im Monat October des Jahres 1493 gesckriebenen Briefe 
ersieht **). 

2. Das erste Buch der Naturales (luaestiones des 
Seneca, wegen der Versicherung, „dafs dic Entfernung 
zwischen Spanien und Indien nicht bedeutend, und dic 
Ueberfahrt bei giinstigem W i n d ę leicht zu bewerk-
stelligen sci." Die Stelle findet sich in der Yorrede zu 
dem erwahnten Buche, §. 11. Der Kardinal d'Ailly fiihrt, 

*) Ep. CLXIV, p. 93 der Ehcvirsclien Ausgabc. 

••) Epist. CXXXY, p. 74. 
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durch das Opus Maius von Bacon (p . 1 8 3 ) vcrlcilet*), 
in seinem W e r k e Imago Mundi, cap. VIII die Stelle 
ais aus dem fiinften Buche des Seneca entlehnt an. 
Ich habe in diesem lelzteren nichts auffinden konnen, 
was mit den Gedanken, welche Columbus beschaftig-
ten, in nahere Verbindung gesetzt werden konnte: es sei 
denn, dals man die W o r t e hierher ziehen wollte (Quaest. 
nat. V , 1S, 9 ) : An Alexander ulterior Baetris et Indis 
velit (juaerere, quid sit ultra Magnum Mare? In dem 
aufserst merkwiirdigen Briefe, welchen Christoph Colum-
bus auf seiner dritten Reise, im Jahre 1198, von der 
Insel Haiti aus an die spanischen Monarchen schrieb, 
hatte er, bei der Aufforderung das Beispiel des Nero 
Caesar nacbzuabmen, <pie envió a ver las fuentes del 

*) Eine bedeutende Anzahl von falscben CItatcn aus klassiscben 
Scliriftstcllera, dic auf „Amerika, welches nur ein Theil von Oberindien 
ist," bezogen sind, findet man in Joannis Schoneri Carolostad. Opus-
culum Geographicum, 1533, pars l i , cap. 1. Durch die im Mittęlal-
ter gcbrauchlichc Benennung Oberindien wurdeii die im Nord-Osten 
von Indien extra Gangem belegcnen Lander bczeichnct, und, so wie von 
den alleraitesten Zeiten bis auf Cosmas das aufsere Indien gegen W e -
sten auch Arabien und das Land der Troglodytcn umfafstc (Letronne, 
Christian, de Nubie, 1832, p. 33 und 1 3 0 ) , was durch die homeri-
selie Yerweclislung Indiens und Aetliiopiens [Odyas. « , 23 ; vergi. tofs 
im Giitting. Magazin I, S. 3 0 8 ] veranlafst ward, so wurde die l ie-
nennung Indien spaterhin auf die ostiiehen Lander ubergetragen. Diese 
ausgedehnte Bcdeutung, welche man einem und demsclben Namen gab, 
war von nicht geringem Einflufs auf die Benennungcn, welche Amerika 
crtheilt wurden. Yon den drei Indien des Marco Folo ( I I , 77. III, 
39 und 43; Edrisi, Africa, p. 81 Hartm.) ewtspricht das zweite oder 
mittlere (Abyssinien) dem innereil Indien des Philostorgius und meh-
rerer anderen Kirchensehriftsteller, aber nicht dem des Cosmas, dessen 
anderes oder inneres Indien das Land der Seide war, also das In-
dia superior der Geographcn des funlzehntcn und scchzcbnlen Jahr-
hunderls. Die Kenntnifs dieser Ycrschiedenheiten in der Bedcutung 
derselben Benennung ist fiir das Studium der gcographischcn und histo-
rischen Schriften des Mittelalters unentbchrlicli. 

6 * 



100 
Nilo * ) , ohne Zwcifcl dic W o r t e Scneca's vor Augcn, 
in welchen der Philosoph, ais Hoffmann, an Nero zu 
einer Zeit, w o dieser noch ..Jlagiliorum et scelerum 
relamenta" verachtete, die edle Gesinnung, mit welcher 
er alle Tugenden zu wiirdigen wufste, hervorhebt. Ego 
tpiulem, sagt er **), centnriones duos quos Nero Cae-
sar, ut aliarum rirtutum ita reritatis amantissimus, ad 
hwesl igandum caput Nili miserat ***), a ud tri narran-
tes 

3. Den bekannten Chor : Venient annis saecnła 
seris u. s. w. aus der Medea des tragischen Dichtcrs 
Seneca -J-), „dessen Prophezeiung durch den Admirał er-
fiillt worden ist," wie der Solin hinznfiigt. Diese Stelle 
hatte die Aufmerksamkeit des Admirals in solchem Maa-
fse auf sich gezogen, dafs man sie zweimal - f f ) in dem 
ersten Entwurfe zu seinem beriihmten W e r k e de las 
Profecias, welches er im Jahre 1501 begann, von seiner 
eigenen Hand in ihrer ganzen Ausdehnung aufgezeichnet 
findet. Er hat daselbst eine spanische Uebersetzung liin-
zugcfiigt, welche, eben so ungenau ais die von seinem 
Sohn gegebene, an dichterischem Schwunge vielen Stel-
len in den prosaischen Schriften des Admirals bei weitem 
nachsteht, wie z. B. dem beriihmten von Jamaika aus 
am 7ten Julius 1503 an die Monarchen gcschriebenen 
Briefe f f f ) , welcher einem Drama ahulicher ist, ais ei-

*) Nacarrete, Tom. I, p. 244. 
**) Quaest. natur. VI, 8, 3. 

* " ) Ueber das Ergebnifs dieser Sendung iiber Meroe lunaus, vergł. 
man Plinius, Histor. natur. VI, 29. 

-J-) Einige hallen ihn fiir identisch mit dcm Pliilosopben. Aucli Fer-
dinand Columbus ist hieriiber in Zwcifcl. 

f f ) Navarrete, Tom. IT, p. 264 und 272. Der Admirał fiigt hinzu: 
„Seneca in VII tragetide Medeae in Choro audax nitnium." Es 
ist der Scliliifs des zweiten Aktcs. 

t f f ) Ebcndas., Tom. I, p. 303, 309 und 312. 
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nem Berichte. Eine von den beiden Anfiihrungen jener 
scchs Ycrse aus der Medea hat Columbus cinem Briefe 
an (lic Konigin Isabella, der mit Citaten aus der Bibel 
angefullt ist, einverleibt: Sie andere findet sich zwischen 
Beobaclitungen von Mondfinsternissen, welche der Ad-
mirał auf Haiti und Janahica (Jamaika) in den Jaliren 
1494 und 1504 angestellt hat. Der Historiograph I ler-
rera *) beschuldigt Seneca (d ie Stelle, auf welche er 
sich bczieht, fiihrt er niclit an ) eines grofsen Irr-
thums, weil nehmlich „ d e r romische Philosoph sich ein-
gebildet habe, dafs Amerika eines Tages gegen Norden 
und nicht gegen Westen wiirde entdeckt werdenA Diese 
W o r t e llerrerds enthalten offenbar cine Anspielung auf 
den Chor der Medea, von welchem die l lede ist. Aber 
der Irrthum ist nicht auf Seiten des Seneca, welcher Prophet 
ist, ohne es zu wissen oder zu wollen: sondern Herrcra 
hat sich durch eine falsche Erkliirung des Yerses: Nec 
sit terris ultima T/iule, zu jener Beinerkung verleiten 
lassen. Der Dichter sagt ganz einfach, dafs das neue 
Land von den Kiisten der bekannten W e l t noch weiter 
cntfernt sein werde, ais jene Insel, von welcher man in 
jener Zeit glaubte, dafs sic an den aufsersten Griinzen 
der bekannten W e l t belegen sei, und behauptet keines-
weges, dafs es in der Bichtung von Thule wiirde auf-
gefuuden werden. In seinen heidnischen und biblisclicn 
Profecias nennt Columbus diese Insel nicht Thyle **), 
sondern ultima Tille, uud in sciner handschriftlichen Ab-
handlung iiber die funf bewohnbaren Zonen (las cinco 

") Hisluria de la» Indian uccidcnlales, Dcc. I , lib, I , cap. 1, 
pag. 2. 

**) l)ic licscail Tilc oilcr Tyle finclcl laan in mchrcren lland-
schrilten des Mela 111, 6, 9 ( Tschuckc, Vol. II, P. 111, t>. 202) , des 
Aeicnus (Ora maritima, v. 760) und des Dicuil (VI I , p. 28 "Wal-
kcn.) 
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zon as /uibitabłesj, versichert er * ) , sio im Februar 
des Jahres 1477 besucht zu haben, eine Angabe, wcl -
clie der Zeilfolge der einzelnen Ereignisse nach niclit 
sehr -wahrscheinlich ist. Bevor ich von Seneca, dessen 
Scbriften bei weitem zuganglicher waren, ais die des Ari-
stoteles, und der deslialb im Miltelalter eiu bedeutendes 
uud allgemein ancrkaunles AnseJien genofs, za den iibri-
gen Schriftstellern fortgebe, dereń Ferdinand Columbus 
gedenkt, mufs ich noch einige W o r t e iiber einen von 
den Professoren (cathedraticos) der Universitat Sala-
manka bei ihren kosmograpliischen Disputalionen mit 
Cliristoph Columbus begangencn Irrflium beifiigen. Be-
kanntlich halten die Monarchen, wahrscbeinlich gegen 
Ende des Jahres 1487, den Prior des Prado **), Monch 

c) Vi da del Almirante, cap. 1Y (p. 4 Barć.). Ich werde wciter 
unten auf dieses Ereignifs zuriiekkommen. 

**) Fray Hemando dc Talavera, spaterliin erster Erzbischof von 
Grenada. Man darf ilin niclit mit dcm Erzbischof von Sevilla (frii-
herem Bischofe von Palencia) dcm Dominikaner Don Diego de Deza ver-
wecliscln, wclcher, nachst dem Guardian des Klosters dc la Habida (dcm 
Franziskaner Fray Juan dc Pcrcz dc Marchena), der treuste und ver-
trauteste Freund des Columbus \v;ir, „olinc den lhrc Koniglichen Ilohei-
ten Indien niclit erlangt liaben wiirdcn," wie der Admirał in ernem 
Briefe an seincn Solin Don Diego voni 21. Deeember sagt. Yergl. Her-
rera, Dec. I, lib. 1, cap. 7, p. 10; MuTioZ, lib. ]I, §. 25; Navarrete, 
Tom. I, p. XCII, 3-34 und 346, Tom. II, p. 4, und Tom. III, p. 598. 
Mit Recht nimmt man an, dafs die disputa de Salamanca im Winter 
des Jahres 1487 Statt gefunden liabe; denn dic Belagerung von Malaga 
wurde am 18. August 1487 bcendigt, und der Zeitpunkt jener disputa 
wird dureb den Aufentlialt naher bezeichnet, welelien, nach dem Zeug-
nisse des Historiograpbcn Muiioz, die beiden Monarchen in dem auf 
jenc Belagerung folgenden Winter in Salamanka zu nelmien gedachten. 
Columbus, "welcher von den Dominikancrn begiinstigt \vurdc, hatte zu 
Salamanka in dcm Kloster von San Estcban selbst cine Wohnung bei 
dcm so eben erwahnten Professor der Thcologie Fray Diego dc Deza 
crhaltcn. Auch dic ersten Entschadigungen und Unterstutzungeu wui-
den Cliristoph Columbus in den Jahren 1487 und 1488 bcwilligt, por 
ceduła del obispo de Palencia; indessen schreibt sich dic sonderbare, 



103 
aus dem Orden des Heil. Hieronymus und Bcichtvatcr 
der Konigin, bcauftragt, dic grofse Frage iiber dic im 
Westen zu machenden Entdeckungen vor jenen Profes-
sorcn vertheidigen zu lassen, „ d i c , " wie Ferdinand C o -
lumbus in dem Leben seines Vaters sich ausdriickt, „viel 
zu einfiiltig waren, um das zu verstehen, was ihnen aus 
guten Griinden nur theiłweise auseinander geselzt wurde, 
weil nehmlicb der Admirał, und zwar nicht mit Unrecht, 
befiirchtete, dafs ihm bei grofserer Offenheit noch ein-
mal dasselbe begegnen konne, was ihm in Portugal wi-
derfahren war, w o man ihm sein Gehcimnifs entrifs, um, 
nach dem unedlen Rathschlagc (la treta) des Doctor 
Calcadillo * ) , dasselbe ohne seine Zuziehung zu bc -

abcr fiir einen Reiscnden sehr bcijueme und anncbralicbc Vcrgiinstigung, 
mit den Scinigen auf allen Staats- und Krongiitern in Spanien unent-
geltlielie Aufiiahme zti finden, erst von dem Dekret aus Cordova, vom 
12. Mai 1489 ber. Indem icb von den Zeiten spreelie, welche der er-
sten Entdeckungsreisc vorangingcn, darf ich eine Thatsache nicht mit 
Stillschweigcn iibergehen, welche Navarrcte mit grofsem Scharfsinn durch 
Vergleichung der verschiedcnen Zeitpunkte, in denen dic cinzelneii Er-
eignisse Statt fanden, aufser Zwcifel gesetzt hat: dafs nehmlicb Christoph 
Columbus weniger durch die TJebcrredung und die vielen Frcundscliafls-
beweise des Biscliofs von Palencia, Don Diego de Deza, veranlafst 
wurde, nicht nacli Lissabon zuriickzukchrcn und dic erneuerten Ancr-
bietungen des Kiinigs von Portugal auszusehlagen, welche ilmi in einem 
Briefe vom 20. Marz 1488 gcmacht worden waren, ais durch die 
Liche und dic vorgeruękte Schwangcrschaft einer schonen Danie aus Cor-
dova, DoTia Beatriz Enriquez, der Mutter des Ferdinand Columbus, eines 
naturlichcn Sohnes des Admirals, wclchcr am 15. August 1488 geboren 
wurde (Navarrete, Tom. I, p. CXXXXIII , Tom. III, p. 598). Diese 
Dame iibcrlebte den Admirał, der sie in seinem Testamente bedachte, 
und die naiven Wrortc liinzulugtc, „dafs das Legat eine Ycranlassung 
liabc, die sich nicht wohl zu einer schriftlichcn Erwahnung eigne." Die 
Biographcn des grofsen Mannes haben, wie dies gewóhnlich der Fali 
zu sein pllcgt, teinę so Ióbliche Zuriickhaltung bcwiesen. 

' ) Der cigentlichc Nanie dieses Pralaten ist Don Diego Ortiz. 
Er war Bischof von Ccuta, und zu Calęadillo, nahe bei Salamanka 
geboren. 
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nutzcii." Muiloz bemerkt mit Reclit, wic sclir man cs 
bedauem miisse, dafs keinc Urkunde iiber diese wissen-
schaftliche Kontroverse erbalten worden ist, indem man 
dadurch zu einer genauen Kenntnifs von dcm Zustande 
der Mathematik und Astronomie auf den spanischen 
Universit;iten im funfzehnten Jahrhundert hatte gelangeu 
konnen. W i r wissen nur, dafs Christoph Columbus dic 
Griinde, welche cr zu Gunsten seiner Unternehmung, 
wahrend der Zusammenkiinfte, die im Dominikanerklo-
ster von San Esteban gehalten wurden, auffuhren wollle, 
zuvor niederschricb. Es ist wahrscheinlich, dafs diese 
schriftlichen Urkunden, in denen die hauptsachlichsten 
Beweggriinde, durch welche dic Entdeekung veranlafst 
wurde, dargelegt waren, und die in dic Ilande des Soh-
nes von Christoph Columbus, des (Jura la Filia de los 
Palacios [Bernaldez; s. oben S. 4 1 ] und des Iiarto-
lomeo de las Casas ubergingen, den Millheilungen 
zufolgc abgefafst worden waren, welche die Professo-
ren von Salamanka iiber Columbus erhaltcn hatten. 
Ferdinand Columbus (cap. II, p. 11, Barcia) berich-
tet, dafs die Professoren dem Admirał die Autoritiit 
Seneca's cntgegenstellten, welcher (por via de questionJ 
die unendliche Ausdehnung des Oceans dargethan hatte, 
so dafs man „selbst in drei Jahren nicht im Stande sein 
wiirde, nach der Granze des Osten zu gelangeu." Es 
findet sich kein W o r t , durchaus keiu cinziges, in den 
JSaturales Quaeslioues des Seneca, wodurch eine solche 
Behauptung gerechtfertigt werden kćinnte: ja, sie wird 
sogar auf das Bestimmteste durch die Stelle in der Vorrede 
§ . 1 1 widerlegt, welche dem Don Fernando keineswe-
ges unbekannt war (cap. VII, p. 5. Barc.). 

4. Die W o r t c des Aristoteles „en el libro de las 
Cosas Nalurales," die sich auf die von den Karthagi-
niensern aufserhalb der Meerenge von Gibraltar ent-
deckte Insel beziehen, „welche die Portugiesen bald fiir 
die Insel Antilia, bald fiir eine der alle Jahr westlich 
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von den Azoren, von Madcra und Gomera (unter gewis-
scu giinstigen meteorologischen Yerhallnissen) gesehenen 
Inseln liielten." Die Stelle findet sich in den falschlicli dein 
Aristoteles zugeschriebenen Mirabilia Auscultatu (cap. 84 
Bekk., cap. 85 Bcckmann), einem Buche, welches nach Nie-
buhr *) um Olymp. 130, also sechs Olympiaden nach 
dem T o d e des Theophrast abgefafst worden ist. Ferdi-
nand Columbus (cap. I X , p. 8 ) giebt sich grofse Mulie, 
gegen Oviedo darzutliun, dafs diese von den Kar-
thaginiensern aufgefundene Insel weder Haiti, noch Cuba, 
noch eine von den durch seinen Yater entdeckten Inseln 
gcwesen sei, dereń Anzald der Admirał in der ungluck-
lichsten Epoche seines Lcbens (im Jahre 1 5 0 0 ) , in ei-
nem Bruchstiicke eines cigenhandigen Briefes (Navar-
rete, Codice diplomatico, Tom. II, p. 254) bis auf sieb-
zehnhundert iibertreibt. Bei Gelegenheit dieser Streit-
frage beklagt sich Don Fernando, dafs sein Gegner der 
griechischen Sprache unkundig sei, und die Stelle des 
Aristoteles nur in den W e r k e n des Fray Theopliilo de 
Ferraris habe lesen konnen; aber er selbst liefert bei 
derselben Gelegenheit Beweise, dafs auch seine Gelehr-
samkeit nicht die allergriindlichste war. Er verwechselt 
die Insel Atalanta, nordlich von dem Euripus in dem 
Kanał zwischen Biiotien und Euboa, welche durch ein 
Erdbeben von dem Fesllande getrennt worden war 
(ThucydIII, 89 ; Plin. II, 88) , mit der Allantis des 
Solon und Plato * * ) ; aus dem Statius Sebosus ***), 

") Gesch. der Romer, zwelte Aufl. Th. I, S. 216. 

**) „En fin, esta isla Atlantica, podria ser la isla de que Se-
neca hace mencion en el sexto libro de. las Cosas Naturales 
(nclimlich Quaest. natur. VI , 2 4 ) : dice segun el pensamiento de 
Tucidides, que pendientc la guerra de Morea, fue sumergida 
enleramente ó en parte una isla llamada Atlantica, de que habla 
Platon en el Timeo." 

' " ) Estacio y Seboso que dicen " In Bezug ani dic 
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welcher sich zu Gades aufbielt, um Nachrichten iibcr dic 
Inseln des iiufseren Meeres einzusammeln, maclit er 
zwei verschiedene Personen: er halt die azorischen In-
selu, dereń Bergbau keiner je geriihint hat, fiir die Cas-
siteriden *). 

5. Zwei Stellen des Strabo „en el libro primo y 
secundo de su Cosmogra/iain denen von der uner-
mefslichen Ausdebnung des atlantischen Meeres, dem ein-
zigen Hindernisse, welches sieli einer Ueberfahrt von Spa-
nieli nach Indien entgegenstellen kiinnte, dic Redc ist. Es 
sind die Stellen gemeint I , p. 113 Alm. = p. 64 und 
65 Cas. und II, p. 161 Alm. = p. 102 Cas. In lelz-
terer wird die Ansicht des Posidonius von der Moglich-
keit, das Atlantische Meer bei giinstigen SO. Winden zu 
befaliren, erwalint. 

6 Das fiinfte Buch des Strabo, in welphem von 
der iiberaus grofsen Erstreckung Indiens nach Osten auf 
Gewahrleistung des Ctesias, Onesicritus und Nearchus 
die Rcde sein soli. Das Citat ist falsch, insofern sich 
Columbus auf das fiinfte Buch bezieht, in welchem nur 
von Italien die Rede ist: aber dic Erwahnung jener drci 
Gewahrsmanner, welche Indien bereist hatten, deutet 
klar darauf liin, dafs der Admirał eine Stelle des 
Strabo im funfzelinten Buche (p. 1001 Alm. — p. 690 
Cas.) bat anfiihren wollen. 

Hesperideninseln des Seboso „el almirante tuco por cierto, que fue-
sen las de las Indias." Ferdinand Columbus beruft sieli aueli Cap. 
VII, p. 5, b auf eine kosmograpliiscbc Abhandlung des (Geseliiclitselirei-
bers?) Julius Capitolinus iiler die lewohiil/aren 1'iinkle der Erdober-
Jluche. Ueber dieses Cilat weifs icb aber durebaus Niclits zu sagen. 

* ) Der Irrthum ist im secbzebnl.cn Jalubundcrt von selir gclelirlen 
und gebildeten Manncrn wiederbolentlicK begangen worden. Aucb 
Anghiera sagt (Epistoł. 769) : In Cassiteridibus insulin quas Por-
lugalensis, earum possessor, Azorum insulas nunaipal, quae acci-
derunt, audito. 
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Es ist fast iiberlliissig, hier nocli cimnal die Bemer-

kung zu wiederholen, dafs diese Stelleu zum Theil we-
nigstens die aus dem Aristoteles, Seneca und Ptolemaeus 
entlehnten, auch in dem Briefe des Admirals vom Jahre 
1498 *) und in seinem Libro de las Profecias **) er-
walint sind. Letzteres cnthalt, mit Ausnahmc des Chorcs 
aus der Medea des Seneca, nur Hinweisungcn auf dic 
Propheten, die Kirchenvater und einige bckehrte Rabbi-
ner: ein Gemenge von mystiscber Theologie und kosino-
graphischer Gelehrsamkeit, welche, je melir Christoph 
Columbus im Alter vorschritt, desto inniger in einandcr 
verschmolzen, so dafs Alles, was nur dem besclirankten 
Kreise der materiellen Bediirfnisse und Interessen des 
Lebens anzugehoren scheint, in der gliihcnden Seele die-
scs aufserordcutlichen Mannes eine hohere, mehr gcliiu-
terte Bedeutung erlangte, und in das Gebiet eines ge-
heimnifsvollen Spiritualismus hinaufgezogen ward. Seiner 
Ansicht und Behauptung gemafs konnte die Eroberung 
des ncu entdcckten Indiens nur in so fern von W i c h -
tigkeit sein, ais durch sie alte Prophezeiungen in Er-
fiillung gingen, und die Fiille der zu erlangenden 
Schatze zur Befreiung des Heiligen Grabes (a la 
restilucion de la Casa Santa) fiihren diirfte. Aus al-
len Briefen des Admirals trilt sein angstliches Bestrc-
ben, Gold anzuhaufen, hervor. ©bgleich er bis an sei-
nen T o d daran zweifelte, dafs Amerika von dem ostli-
clien Asien getrennt sei, so schrieb er docli schon im 
Jahre 1498 an die Konigin *** ) , dafs Castilien fortan 
eine andere Welt (olro mundoj besitze; dafs bald 
Schiffe, mit Gold beladen, anlangen wiirden, was da-
zu dienen werde , den wahren Glauben iiber die ganze 

*) Navarrete, Tom. I, p. 261. 
" ) Tom. II, p. 262 — 273. 

" • ) Tom. 1, p. 263. 
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W e l t zu verbreitcn; „denn das G o l d , " sagt der Ad-
mirał in einem anderen Briefe * ) , welchen er aus Ja-
maika im Jahre 1503 schrieb, „ist cin wunderbares 
Ding; wer dasselbe besitzt, ist Herr von Allem, was 
er wunscht; durch Gold kann man selbst Seelen in 
das Paradies gelangen lassen." Auffallend und beach-
tungswerth ist diese Gedankenverbindung und Gefiihls-
richtung bei einem Mannę boheren Geistes, voll tiefer 
Einsicht und unerschutterlichcn Muthes im Ungliick, der 
trotz dem, dafs er den Dogmen der scholastischen Theo-
logie huldigte, zur Beliandlung aller Angelegenheiten au-
fserst geschickt, mit einer gliihenden und zu Zeiten ungere-
gelten Einbildungskraft begabt war, sich zuweilen pliitz-
lich von der einfachen und naiven Sprache des Seeman-
nes zu einem wahrhaft dichterischen Schwunge erhebt, 
und, einem Spiegel gleich, Alles zuriickstrahlt, was das 
Mittelalter Erhabenes jund Bizarres neben einander her-
vorgebracht hat. 

Die nachfolgenden Seiten werden den Originaltext 
der Stelien darbieten, welche, wie wir eben gesehen ha-
ben, Christoph Columbus in seinen Schriften angefiihrt 
hat, und die, seinem eigenen Gestandnisse zufolge, auf 
seine Unternehmung von Einflufs gewesen sind. Ich 
habe geglaubt, dafs ihre Yerbindung noch cin anderwci-
tiges Interesse erregen konne, in so fern nehmlich diese 
Nebeneinanderstellung geeignet ist, iiber die Geschicbte 
der Erdkunde im Allgemciucn Licht zu verbrciten. Es 
ist in hohem Grade belehrend, die Meinungen, welche 
sich die Alten von der Moglichkeit einer Yerbindung 
zwischen den entgegengesetzten Endcn des bewohnten 
Theiles der Erdoberflache, so wie iiber das Vorhanden-
scin einiger anderen, davou getrennten Continentalmassen 

' ) Tora. I, p. 309: „El oro es excelentissimo: del uro se Itace 
lesoro, y eon el, quien lo tiene, liace quanto quiere en el 
mundo, y llega d que eclia las a ni mas al Paraiso." 
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gebildct hattcn, n cli en cinander zu stcllcn und mit ein-
ander zu vergleichcn. Diese Meinungcn sind in unun-
tcrbrochener Fo lgę , das ganze Mittelaller hindurch, von 
einem Zeitalter zum anderen iiberliefert worden. Y o n 
den Origines des Isidorus von Sevilla bis auf Georg 
Reisch, Prior's des Karthauserklosters zu Freiburg, Mar-
garita phiłosophica, ein Buch, welcbes von iiberaus gro-
fsem Einllusse auf den Zustand der Kenntnisse im sech-
zehnten Jahrhundert gewesen *), jetzt aber fast ganzlich, 
selbst bis auf den Namen, vergessen ist, baben die beriihm-
testen Manner, Yincenz von Beauvais (Vineentius Bello-
vacensis, Yerfasser des Spectdum maius), John Salisbury 
(loannes parvus Sarisberiensis), Boger Bacon und Pierre 
d'Ail !y aus den Schriften des Aristoteles, des Plinius, 
der ungliicklicher W e i s e dem Strabo vorgezogen 
wurde, und des Seneca Allcs geschopft, was sich 
auf Kosmographie und auf die Physik unseres Erd-
korpers bezieht. Durch dieses ununterbrochene Inein-
andergreifen ist es moglich gewesen, dafs eine und die-
selbe Gedankenfolge sich erhielt und einen herrschenden 
Einflufs auf die Geister ausubte, ais der Eifer fiir weite 
Beisen in das Innere des Festlandes dem Eifer fiir Un-
ternehmungen zur See Platz maclite. Indem ich eine 
Beihe von Untersucliungen anstellte und Fragen aufwarf, 
welche schon wegen ihrer Wichtigkeit fiir das Studium 
des klassischen Alterthums von Erheblichkeit sind, habe 
ich es nicht iiber mich gewinnen konnen, alles dasjenige 
mit Stillschweigen zu iibergehcn, was sich weniger auf 

*) Dieser Einflufs crhellet aus der Sclmelliglteit, mit welcher die 
Ausgahen der Encyclopadie von Reisch in den crsten zwanzig Jahren 
auf einandcr folgten. Ich hahe mich der Ausgabe yora Jahrc 1503 i>e-
dient (chalcographala Friburgi per Ioannem Schottum), welche 
Panzer und Ebert fiir die alteste halten. Ich werde jedoch weiter un-
ten nachweiscn, dafs die Abfassung des Wcrkcs iiber das Jahr 1496 
zuriickgeht. 
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die Beschreibung der wirklichen W e l t bezieht, ais in 
das Gebiet der mytliisclien Geographie hiniibergreift. 
Es vcrh;ilt sich mit dem Raurne, wie mit der Zeit: Nic-
mand wird im Slande sein, die Geschichle aus einem 
philosophischcn Gesichtspunkte zu behandeln, wenn cr 
die Zeiten des lleroenalters in ganzlicher Yergessenbeit 
begriibt. Die Mythen der Vólker, welche der Geschichle 
und Geographie beigemischt sind, gehoren nicht durch-
giingig in das Gebiet der idealen Wel t . W e n n einer-

» seits Unbestimmlheit eins ihrer hervorstechendsten Kenn-
zcichen, und in ihnen die Wirklichkeit von dem Sym-
bol mit einem mehr oder minder dichten Schleier be-
deckt ist, so enthullen dennoch andererseits die My-
then, die in inniger Verkettung mit einander verbunden 
sind, die ersten Wahrnehmungen in dem Gebiete der 
Weltkundc und der physischen Erdbeschrcibung. Die 
Thatsachen, welche uns die Geschichte und Erdkunde 
in ihren ersten Anfangen darbieten, gehoren nicht blofs 
unter die Zahl sinnreicher Erfindungen: die Ansichten, 
welche man sich in der Zeit ihres Entstehens iiber die 
W e l t in ihrer Wirklichkeit gebildet halle, spiegeln sich 
treu darin ab. Das grofse Festland jenseits des Kroni-
schen Meeres und die Allanlis des Solon, welche die Ein-
bildungskraft der Zeitgenossen des Christoph Columbus 
beschaftigten, haben ohne Zweifel niemals die ortlichc 
Rcalitat gehabt, welche man ihnen anwies; mufs man 
sie aber deshalb in die serilina fabidarum werfen, sie 
mit ahuliclier Veriichllichkeit behandeln, wie die Ka-
biren, die samothracischen Mysterien, und Alles das-
jenige, was auf dic crste Gcstaltung der religiosen Mei-
nungen, der Ansichten iiber die Configuration des Erd-
korpers, die Venvandschaft der Volker , die Verschwi-
sterung der Sprachen Bezug hat? — Ansichten und Mei-
nungen, deren Entstelien auf einer instinktmafsigen Ent-
wickelung des menschlichen Einsichtsvcrmogcns beruhet. 

Der Gedanke, dafs noch eine anderc Landermasse, 
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von derjcnigen, welche wir bewohnen, durch weit aus-
gedehnte Meere getrennt, vorhanden sei, mufstc sich friih-
zeitig bei cinigem Nachdcnken entwickeln, und verliert 
sich in der That in die graueste Zeit des Alterthums. 
Es erscheint dem Menschen so natiirlich, mit der Einbil-
dungskraft die Schranken des Raumes zu iiberschreiten, 
ein Etwas jenseits des Gesichtskreises zu ahnen, wel-
cher den Meercsspiegel abgranzt, dafs man selbst in je-
nem Zeitalter, w o die Erde noch ais eine ebene oder 
nur unbedeutend an ihrer Oberflache concave Scheibe 
betrachtet wurde , zu dem Glauben gefiihrt werden 
konnte, es gebe jenseits des Giirtels, welchen der liome-
risclie Ocean bildete, noch eine andere Wohnung fiir 
die Menschen, eine andere oixovfikvii, gleich wie die 
Lókalóka der indischen Mjt l ien , ein Gebirgsring, der 
jenseits des siebenten Meeres liegen soli. Diese V o r 
stcllung mufste sich immer mehr in demselben Maafse 
entwickeln, ais sich dic Schiffahrt iiber die Siiulen 
des Briareus oder Aegaeon hinaus mehr und mehr gen 
Westen ausdebnte, ais die Berichte der phonizischen 
Seefahrer sich vervielfaltigten, und man zu einigen, 
wenn auch oberflachlichen Begriffen iiber die Umrisse 
oder vielmehr die umgranzte Gestaltung der Massen 
unseres Festlandes gelangte. Das grofse. Land, wel-
ches, gegen N o r d - W e s t belegen, in den Fragmenten 
des Theopomp ais Meropis erscheint, und ais Kroni-
scher Continent in zwei Stellen des Plutarch, welche 
wir weiter unten genauer bctrachten werden, hangi, 
trotz aller geistlosen Spottereien der Kirchenvater *) , mit 

") Tertullian. de Pallio, cap. 2 (Opp. ed. Par. 1664, p. 112) : 
Viderit Anaximander si plures (mundos) pa tal: viderit si quis us-

yiam alius ad Meropas, ut Silenus penes aitres Midae blattit, ap-
tas sane grandiurihus fabulis etc. Man vergl. aucli Tertullian. adv. 
Hermogen. cap. 25 (Opp. p. 2 4 2 ) iiber „Silenum illum de ałio 
orbe adseverantem." 
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einem Sagenkreise zusammen, welcher, wic AHcs, was sieli 
auf den Silen *), jene geheimnifsvolIe kosmogonischc Per-
son, oder auf dic Herrschaft der Titanen und des Saturn 
bezielit, die allmahlig immer weiter und weiter nach 
Westen und Nordwesten gedrangt wurde **), dem hoch-
sten Alterthum in dem Gebiete hellenisclier Mytlien an-
gehort. Dic Sage von der Atlantis, oder einem grofsen 
westlichen Festlande, reicht mindestens in das sechste 
Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung liinauf, selbst wenn 
man nicht zugestehen will, dafs sie aus Aegypten nach 
Griechenlandverpflanzt wurde, sondern sie einzig und allein 
ais ein Erzeugnifs von Solon's dichterischem Talente be-
traclitet. Ais die Annahme von der Kugelgestalt der 
Erde, welche aus der Schule der Pythagoreer hervorging, 
sich zu verbreiten begann, und allmahlig grofseren Ein-
flufs crlangte, wurden die Untersucbungen iiber dic bc -
wohnbaren Zonen, und das wahrscheinliche Vorhanden-
sein anderer Lauder, die in ihrer klimatischen Beschaf-
fenheit mit den unsrigen, bei gleichen aber lieteronymen 
Breitengraden und in entgegengesetzten Jahreszeitcn, liber-
einstimmten, der Gegenstand eines Kapitels, welches in 
keinem W e r k e liber die Erdkugel oder die Kosmogra-
phie fehlen durfte. Diejenigen, welche, wie Eratosthe-
nes und Polybius, nicht erkannt hatten, dafs zufolge der 
grofseren Erhebung der Lander, der Abnahme an Geschwin-
digkeit in der scheinbaren Bewegung der Sonne bei ih-
rer Anniiherung an die Wendekreise, und des Abslan-
des der beiden Durchgiinge der Sonne durch das Zenit 
des Ortes, in der Aeąuatorialzone die den Wendekrei-
sen naher belegenen Punkte eine hohere Temperatur 

ha-

*) Creuzer, Symbolik, Th. II, S. 213, 215, 225. 

**) Vofs, Kritische Blatter, Th. II, S. 364, 366. Saturn selbst 
ist, nach Thcopomp, bei den oceidcntalischcn Yólkern cme Incarnation 
des Winters. PlutarcA. de Iside et Osiride, cap. 69 (Tom. III, p. 177, 
ed. Ilullenj. 
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haben, ais der Aequator se lbs t* ) , nahmen an, dafs die-
ser Theil der Erdoberflache durch einen Aecjuatorialstrom 
ganzlich mit Wasser bedeckt sei, indem sie ihnen we-
gen der brennenden Sonnenliitze durchaus unbewohnbar 
schicn. Diese Meinung war besonders durch den Stoi-
ker Kleanthes und den Grammatiker Krates * * ) verbrei-
tet worden; zwar wurde sie von Geminus widerlegt, 
aber sie erscbien mit erneuter Kraft im Anfange des 
fiinflen Jahrhunderts in der Theorie der Meeresimpul-
sionen, durch welche Macrobius die Ebbe und Fluth 
erklaren wollte ***), Jenseits dieses Arms des Aequa-
torialoceans, welcher die heifse Zone durchstromen sollte, 
jenseits der Masse unseres Festlandes, welches in Ge-
stalt einer Chlamys f ) sich ausdehnte, und in einem Theile 
der nordlichen Halbkugel vereinzelt dalag, nahm man an-
dere Landermassen an, in denen sich dieselben klimati-
sclien Erscheinungen, welche wir bei uns beobachten, wie-
derholten. Es erschien ebcn nicht wahrscheinlich, dafs 
der grofse Theil der Erdoberflache, welchen unsere ol-
y.ovukvr} nicht einnalim, ganzlich mit Wasser bedeckt sein 
sollte, wogegen selbst Ideen iiber Gleichgewicht und Sym-
metrie, dereń falsche Anwendung bis auf die neueren Zei-
ten zahlreiche geographische Traumereien veranlafst hat, 
zu streiten schienen. 

Unter dem herrschenden Einflusse dieser Ideen ent-

*) Strabo, II, p. 154, 155 Alm. (97 — 98 Cas.). Cleomed. I, 6 
(p . 25 cd. Schmid, 18-32). Gemin. Element. Astron. cap. 13 (Pe-
tavii Uranolog. p. 54). Man vergleiclie, um die RiclitigŁeit dieser 
Ideen beurtheilen zu konnen, die Resultate, welche aus der Yergleichung 
der mittleren Temperaturcn unter dem Aequator, zwischen den W c n -
deltreisen und unter denselben hervorgehcn. Sie sind in meiner Rclfl-
tion historigile, Tom. III, p. 4 9 8 — 5 0 1 aufgefiihrt. 

**) Strabo, I, p. 55 Almel. p. 31 Cas. Macrob. Saturnal. I, 23. 

***) Macrob. in Somn. Scipion. II, 9. 
f ) Strabo, I I , p. 173 und 179 Alm. (p . 113 und 118 Cas.) 

y S' olxovnivt] iv toiną yijaoę 

Band I. 8 
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s tanden d i c ve re inze l t en G r u p p e n v o n F e s t l a n d e r n in der 
c n t g e g e n g e s e t z t c n H a l b k u g c l , w e l c h e v o n A r i s t o t e l c s u u d 
s e i n e n Sch i i l e rn aufge fuhrt w u r d e n (Meteorologie. II , 5 ; 
de Mundo, cap . 3 ) ; d i e z w i e f a c h e n A e t h i o p i e r d e s C r a -
t e s , v o n d e n e n die e inen s i idwarts v o n d e m A r m e des 
A e q u a t o r i a I m e e r e s w o h n t e n (Strabo, I , p . 5 5 A l m e l o v . , 
p . 3 1 C a s a n b . ) ; d i e andere Welt, u'lhj olxov[i£vr], d e s 
S t r a b o ( I I , p . 1 7 9 A l m e l . , p . 1 1 8 C a s a u b . ) ; d e r aller 

orbis*. d e s M e l a ( I , 9 , 4 ) , c in w a h r e s S i id land * ) ; d i e 
b e i d e n b e w o h n b a r e n Erdg i i r te l (cinguli) d e s C i c e r o 
(Somn. Seipion., c a p . 6 * * ) ) , d e r e ń e iner v o n u n s e r e n I n -
s e l a n t i p o d e n b e w o h n t w i r d ; end l i ch d i e terra quadrifida, 

') Quod si est alter orbis suntgue oppositi nobis a meridie 
Antichthones ; ne illud ąuidem a vero nimium abscesserit, in illis 
terris ortum amnem (Nili) , ubi subter maria caeco alveo penetrave-
rit, in nostris rursus emergere et hac re solstitio acerescere, i/uod 
Inne hiems sit, unde oritur. (Tzschucke, ad Met., Yol. II, P. 1, 
p. 226 und 334). In Bczug auf dic entgegcngesclzlcn Regcnzeiten un-
ter dem "Wcndekreise des Krebses imd dem des Steinbocks, ist dies die 
Tbeorie der agyptiscbcn Pricster, welche Eudoxus (bei Plutarell, de 
plac. philosoph. IV, I ) auseinandersetzt. Die Annahme eines Oceans, 
mit dessen "Wasser dic Aequatorialzone angefiillt sei, setzte nothwcndi-
ger Weise einen Fortgang des Nils unter dem Meere voraus. Diese 
von Philostorgius (Histor. eccles. III, 10 ) im fiinften Jahrhundert in 
der Absicht, sie mit theologischen Traumereicn in Ycrbindung zu setzen 
(Letronne, Christian, de Nubie, 1832, p. 33 ) , gcbilligte Idee ist kei-
nesweges in Widerspruch mit der Physik der Alten, welche Flufsverbin-
dungen zwischen dcm Pclopomies und Sicilien annahmen. [ \i rgl. 
Beckmann ad Aristot. de mirabilib. auscultat. c. 186, ad Antigon. 
Caryst. p. 201 sqq. Sprengel, Beitr. zur Gesch. der Medizin 1, 2, 
S. 22; dic Anmerkung zu Aristotel. Meterolog. I , 13, 27. Tom. I, 
p. 470 . ] Auch Cosmas Indopleustes lafst die vier Fliisse des Paradie-
ses in seinem trans-oceailischcn Kontinente entspringen und durch un-
terirdische Kanale zu unserer bcwohnten Erde gelangen. 

**) Duo (cinguli) sunt habitabiles; ąuorum auslralis ille, in quo 
qui insistunt, adeersa nobis urgent nestigia. Nihil ad nestrum ge-
nu s. Hic autem aller subieetus Aquiloni, qucm incolitis — pana 
quaedam est insula, circumfusa illo mari, quod Oceanum appella-
tis. (Cicer., Opp. ed. Scliutz Tom. XVI, P. II, p. 98.) 
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oder die ąualuor habitaliones vel insulae (vier von ein-
ander getrennte Landermassen) des Macrobius (Com-
ment. in Somn. Scipion, II, 9 ) . Nach dem pythagorei-
schen Systeme des Philolaus, dem die Sonne nur ein 
unermefslicher Reflektor war, welcher sein Licht von 
einem Centralkorper (EGIA) empfing, bewegten sich die 
Erde und die Gegenerde ('-/JVTĆ%&WV) des Hicetas von 
Syrakus (Nicetas nach einigen Handschriften des Cicero, 
<Inaest. Academ. V I , 39 ; Oecetes, Oa^riję, nach Plu-
tarch, Plac. Philos. III, 9 ) parallel in ihrer gemeinschaft-
lichen Bahn; aber diese Gegenerde war nichts anderes, 
ais die der unsrigen cntgegengesetzte Halbkugel*), die 
von den Geographen nach Belieben bevolkert wurde **) . 
Ich habe geglaubt, diesen allgemeinen Ueberblick iiber 
die Yorstellungen geben zu miissen, welche die Menschen 
sich unaufhorlich seit den altesten Zeiten iiber das Vorhan-
densein einer anderen Welt oder eines jenseits des Oceans 
belegenen (transoceanisc/ien) Festlandes gcbildet haben. 
Die Kirchenvater, dereń Ansichten der Mónch Cosmas 
wiederbolte und wciter ausfiihrte, haben diese urspriing-
Iichen Ideen auf dic sondcrbarste Weise umgemodelt und 
fast unkenntlich gcmacht, indem sie eine terra ultra Ocea-
num * * * ) annahmen, welcher das Parallelogramm ihrer 
Welttafel von allen Seiten, umgab. Das Mittelalter lebte 

*) Boeckh, Dissert. de Platon. Syst. caelest. globor. 1810. p. 19. 
Desselben Pliilolaos des Pythagoreers Leben nebst den Bruclistiik-
ken seiner Werke, Berlin 1819, S. 115. 117. VoJ's, Kritische Blat-
ter, 1828, Th. 11, S. 150. 

"*) Antichthones alteram (terrae partem), nos alteram incólimus. 
Mela, I , 1, 2. W i r haben oben beniertt, dafs diese Antichthonen 
des Mela, welche die siidlichc Ilalbkugel bewohnen, von der Masse un-
seres Festlandes durch den Occan getrennt sind, der die Mitte der hci-
fsen Zone anfiillt. 

***) Cosmas Indopleustes, Topographia Christiana, bei Mont-
faucon, Collectio nova Patr., 1706, Th. II, S. 189. Fig. 5, 6. 

8 * 
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nur von Erinnerungen, dereń klassischen Ursprung es 
voraussetzte, und schenkte seinen eigenen Entdeckungen 
nur so weit Glauben, ais es Spuren davon bei den Al-
ten aufzufinden wahnte: daher wurde es, bis auf die Zei-
ten des Columbus, dureh alle kosmographische Traume-
reien der friiheren Jahrhunderte lebhaft angeregt. 

Neben dieser so naturlichen und eben deshalb so 
allgemein verbreiteten Neigung, mehrere bewohnte, von 
den unsrigen dureh Meere getrennte Lander anzuneh-
raen, findet sich ein anderes, nicht min der altes Be-
streben, nehmlich Inseln oder hervorragende Spitzen 
neuentdeckter Lander ais zusammenhangende Theile ei-
nes grofsen Festlandes anzusehen. Von diesem letzteren 
Gesichtspunkte aus betrachtete man anfanglich die Britan-
nischen Inseln (Dio Cassius, XXXIX, 50; Florus, III, 
1 0 ) und C e j l o n (Taprobane oder Sielediva), „guae 
Hipparclio *) prima pars Orbis alterius dieitur 
(Mela, III, 7 , 7 ) . Neben diesem so charakteristischen 
Ausdruck und in Verbindung mit ihm findet sich bei 
Plinius die Erwahnung eines Landes der Antichthonen. 
,, Taprobanen alterum oi-bem esse diu existimatum est. 
Antichthonum appellatione." (Plinius, Ilistor. natur., 
V I , 22, sect. 24 . ) Die Geschichte der neueren geogra-
pkischen Entdeckungen bietet uns dieselbe Neigung dar, 
dureh willkiirliche Ausdehnung fantastischer Umrisse und 
angenommene Yerbindungen, Inseln und Festlander, un-

*) Die Hinweisung auf Hipparch kann einigen Anstofs verursaclien 
(Tzscliuche, ad Mci., VoI. II, P. III, p. 2 5 1 ) , wenn man sich cr-
innert, dafs hundert und funfzig Jalire vor Hipparcli, auf dcm macedo-
nischen Heercszuge, Onesikritus und Megasthenes sclion erkannt liatten, 
dafs Taprobane eine Insel sci (Strabo , X V , p. 1011 Almel., p. 689 
Cas.), eine Meinung, -welche selbst schon bei dem Pseudo-Aristotcles 
(de mundo, cap. 3 ) ausgesprochen ist, wo Taprobane, ais Insel, mit 
Albion und Icrne yerglichen wird. Der Text des Mela (III, 7, 7 ) ist 
hochst wahrscheinlich verderbt, wie aus den nachfolgenden Worten: sed 
<juia habitatur hervorgeht. 
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ter gSuzlicher Veranderung ihrer wahren Gestalt, in Zu-
sammenhang zu bringen. Ja man ging noch weiter: die 
Yorliebe fiir dergleichen Verbindungen auf den geographi-
schen Karten, wie wir sie so eben bezeichnet haben, fiihrte 
zu einem anderen Verfahren, welches sich eben sowohl 
bei Ptoleinaeus ais bei den Geographen unseres Jahrhun-
derts vorfindet. Sobald die Endpunkte der Liinder, wel-
che man verbunden und zu Kontinentalmassen vereinigt 
hat, nicht weit von unserer oixovfievij abstehen, so ver-
lafst man die Annahme abgesonderter Festlander, und 
verbindet sie mit Punkten, welche von Alters her be-
kannt sind. Auf diese W e i s e haben Marinus Tyrius 
und Ptolemaeus * ) das indische Meer zu einem geschlos-
senen Bassin umgestaltet. Man stellte sich vor, dafs die 
Halbinsel jenseits des Ganges, auf welcher Catigara (Cai-
togora bei Edrisi, p. 6 7 ) jenseits des Sinus Magnus, 
am Ostende Asiens belegen war, nach Westen zu durch 
eine terra incognita (ayvu>T(p yfj, Ptolem. V I I , 3 ) mit 
dem Vorgebirge Prasum (Cap Delgado) und der afrika-
uischen Kiiste von Azania (Ayan, das Zdngium des Cos-
mas Indopleustes bei Montfaucon II, p. 1 3 2 ) in Verbin-
dung stehe. Gliicklicher W e i s e hat diese Annahme ei-
nes geschlossenen Meeres, von welchem Strabo ( I , p. 57 
Almelor., p. 32 Casaub.) nichts weifs , der alle Isth-
men von der Strafse des Hercules bis zum Bothen Meere 
verwirft, die Entdeckungen weder verhiudert, noch ver-
zogert, welche wir den unerschrockenen Seefahrern des 
funfzehnten Jahrhunderts verdanken, auf welche iibrigens 
durch falsche Gelehrsamkeit hervorgerufene VorurthciIe 

* ) Welche Bcwandnifs hat es mit der Baręayia x>u).uaait, in der-
selben Stelle des Ptolemaeus (VJI, 3 ) ? Man hat, durch Weglassung 
der ersten Sylbe, das Epithcton fituęay.iti in ina/jla umgeandert und 
durch marę asperum iibersetzt. Vielleicht -war es ein mit Tang ange-
fiillter Meerbusen von geringer Tiefe. [Der II. Vcrf. kommt wcitcr un-
ten auf diesen Gcgcnstand zuriiek. ] 
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einen bedcutenderen Einflufs ausiibten, ais maa gemei-
niglich anzunehmcu geneigt ist. Dureh eia iihnliclics Ver-
fahren findet uian, nach der Bemerkung von Walke-
naer, in der beriihmten Kartę von Amerika, welche Ju-
liann Ruysch der im Jahre 1508 zu Rom erschienenen 
Ausgabe des Plolemaeus beigcfiigt hat, nicht allein Gruen-
land (Gronland) , sondern aucli Neu-Fundland und die 
Haccalaurae ganzlich von dem Insel-Amerika, d. h. von 
dem Mundus Novns der Terra Sanctae Crucis getrennt 
und mit dem nordlichen Festlande von Asien verbunden 
(dem Lande G o g , den Ktisten des Plisacus Sinus, und 
dem Lande von Ergigai). Aelinliche, aber noch kiih-
nere Trennungen, wodurch Canada und Florida mit dem 
nordlichen Asien verbundeu und von Brasilia (Siid-Ame-
rika) abgerissen werden, „welches sich bis Melacha (Ma-
lacca) und Zanzibar (Kiiste und Insel Zanguebar, viel-
leicht die Insel Akgia der Araber) erstreckt," findet man 
in der iin Jahre 1533 erschienenen Kosmographie des Jo-
hann Schoner*) . Spaterhin verband Sebastian Munster, 
einer der Reslauratoren der geographischen Wissenschaf-
ten, Gronland mit Norwegcn; und noch in unseren Tagen 
gefallen sich dann und wann die Kartenzeichner darin, die 
in der Nahe des sudlichen Polarkreises zwischen dem 
Cap Horn und dem Yorgebirge der guten Hoffnung be-

") Iuannis Schoneri, Carolostadii, Opusculum geographicum 
( 4 0 Seiten in 4 . ) Noricae, anno XXXIII (sic) , libr. II, cap. 20. In 
dem Plisacus (Plisaeus) Sinus des Jobann Ruyscb, in welclien sieli 
der Pulisacus flmius ergiefst, durlte man auf den ersten Blict eine 
Spur alterer geograpbiscber Eenenniingen fmden wollen; aber diesc Na-
inca sind nicbts anderes, ais feblcrbafte Umgestaltungen des Puli-San-
gam bei Marco Polo, Briicke des Klusses Sangan (Sangkanlio der Cbi-
nesen) bei der Stadt Kbanbalu oder Tatu (Klaprotli, Tableaux liislo-
ri(jues, nr. 22). Bei der Lutinisirung des Namens wurde Pulisailgam 
in Pulisaca vcrwandelt, woraus Polisacus entstand. Teb werde spater-
hin auf die Namcn der Handel treibenden Stadte China's und dic ver-
iinderten Formen, unter denen sic bei Columbus crschcinen, zuruck-
kommen. 
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legeneu Inseln zu grofsen Contincntalmassen zu vcrci-
nigen. 

Aristot. de Caelo, II, 14 p. 298, a Bckker: ["42ę 
ov fióvov.... SrjXov nenupsosg ov TO GYFJUA Tijg yrjg, ałJka 
nul atpaioag ov ueyctbję. 0v yctQ av ovrut Tayv hniSij-
lov inoiei ps&igauivoig OVTM ft(>a%v' 8io roi)ę vno).au-
fiurowaę GVVC/.TITUV rdv mol rag 'Hoccy.l&ioug ęrfkag ró-
nov rco 7if.nl TT)V 'IvSix^v, "/.al TOVTOV Tdv TQ6TIOV uvca 
ri]V &at.azTav piav, fif) 7.tav vno\o.u{tuvuv anięa So-
xsiv liyuDOi SE rexfiaięófisvot xal ro~ig ŁXupaaiv, ort 
nsol ci[icpoTkQovg roiig TÓnovg rovg iayc:rovg ovrag, TO 
yśrog CCVTWV igiv wg TMV iay_arwv Siu TO OWANTTW uK-
h\loig Toino nmovOÓTO)v. —] 

Perspicuum est terram non solum rotundami esse, 
sed etiam sphaerae non magnae: non enim sic cito mu-
lationem faceret manifestant migratione adeo brevi facia, 
quapropter qui locum eum qui circa Columnas Hercu-
leas est, coniunctum esse ei loco qui est circa Indicam 
regionem existimant, alque hoc modo unum mare ess« 
asserunt, non ridentur incredibilia ralde exislimare. Di-
cunt autem hoc ex barris etiam coniectantes, quod circa 
extrema utraque loca genus ipsorum est, utpote extre-
mis ob coniunctionem similiter affectis. 

Den hier im Original und in einer lateinischen Ueber-
setzung mitgetheilten W o r t e n hat Aristoteles, wie aus den 
ersten Zeilen erhellet, eine iiufserst liclitvolIe Auseinander-
selzung der Griinde vorangeschickt, welche man zu Gun-
stcn der Kugelgestalt, und des geringen Umfanges der 
Erde anfuhren kann, und dic aus den Gesetzen der 
Anziehung oder der Schwerkraft * ) , von der Gestalt des 

*) Man hat cs in Zwcifcl graogen, ob Aristoteles die Schwcrc der 
cjcpansiblen Flussigkciten gekannL habe und ol> in seinen Scliriften sich 
darauf bezugliche Stellcn yorfmden: aber die Worte: (Meteurulogica, 



120 
auf der Mondfliiche wahrend der Finsternissc projektir-
ten Erdschattens, und von der schnell zunelnnenden Ver-
anderung, welche man an den Meridianhohen der Gc -
stirne bemerkt, sobald man von Aegypten oder Cypern 
aus den Polargegenden sich nahert, hergeleitet sind. 

Das sinnreiche Argument, welches Aristoteles von 
dcm Yorkommen der Elephanten auf den gegeniiberlie-
genden Kiisten Westafrika's und Indiens entlelmt, griin-
det sich auf den unbedeutenden Abstand der erwahnten 
Liindermassen, indem vorausgesetzt wird, dafs sich an den 
beiden Endpunkten der olxov[iivt] iibereinstimmende Er-
zeugnisse vorfinden miissen. Diese Annahme ist also giinz-
licli verschieden von der bei den Alten so allgemein ver-
breiteten Theoric, dafs unter gleichen Breiten durchgiin-
gig gleiche Erzeugnisse sich vorfinden, einer Theorie, aus 
welclier Ptolemaeus die ubertriebensten Folgerungen bei 
seinem Streit mit Marinus von Tyrus iiber dre Lage 
von Agisymba (Ptolem., Geogr. I , cap. 9) hergeleitet 
hat. Dafs diese Theorie falsch sei, sowohl wegen der 
grofsen Kriimmungen der Isothermen, welche nicht durch-
gfingig dem Aequator parallel laufen, ais wegen der ge-
heimnifsvollen und verwickelten Beziehungen und Ver-
haltnisse, durch w elche die urspriinglicbe Vertheilung der 
organischen W e s e n bedingt wurde, ist jetzt aufser Zwei-
fel gesetzt. 

Die Stelle des Aristoteles ist, mit geringen Abwei-

I, 3, p. 341, 5 Iltkk.) ućl o, TL av ftanrfrfzai Iiófll0v avrov (TOV 
(jttyoę) scheinen mir einen klarcn Beweis dafiir zu lierern. j Dic, 
Sctiwere der Luft, ais Korper, war den Alten wolil bekannt: da sie 
aber zu diesem Satze nur durch Abstraktion, nicht durch Bcobachtung 
der Erscheinungen gelangt waren, so verstandcn sie es auch nicht, ihn 
auf die Erklarung der letzteren anzuwenden. Daher die wunderlichen 
Hypothescn, welche sie zur Aufstellung eines Systemcs in der Pneuma-
tik (Aerostatik und Aerodynamik) erfindcn mufsten, und daher ihre ganz-
liche Unbckanntschaft mit dem Druck der Atmoiphare. Vcrgl. Me-
teorolog. veter. Graec. et llom. I, 2. p. 22 — 2 5 . ] 
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chungen, abcr nirgends olme Erwahnung der Elephanten, 
in der Imago Mundi des Pierre dAilly angefiihrt (cap. 8 
und 49) , in dem Compendium Cosmographicum (cap. 19) 
und in der Mappa Mundi ( im Kapitel de figura terrae). 
Ich erwahne diese Abhandlnngen des Kardinals hier nur 
aus dcm Grunde, um daran zu erinnern, wie oft Colum-
bus in dcnselben jenes „principium Ituliae raldc acce-
dens ad Jines Ilispaniae" fand. 

Aristot., de Mundo, cap. 3 , p. 392, 20 B e k L : 
[ Tt)v psv ovv olxovfiEVł]V 6 no~Avę 'lóyog s'ig TS vt]Govę 
xal -i]7iuQovq diei/,£V, ccyvouv on xcii i] aiiunaaa fiia 
vrjoóg lęiv, i)7io rfjg 'Arhciwr/.rjg y.u'Kovukvi]g rłalclaciłjg 
nEQLo()Eoutin]. UokLaę dl xal dl/.ag sixóg TtjaSs ccwi-
NÓQ\)fiovę dmodw Y.UGoC.I, rag fitv Liei^cmg uiiTrjg, rag 
SI i'/,dtTovg, rj[uv SI tidoag, 7ih)v RIJASE, doocitong' OTIEQ 

yaQ al min' >)ULV vfjffoi. nnóg TCIVTCI RCC Hthcćyt] 7tenóv-
•Oaai, TOVTO tfSs rj or/.ovfiśvt] Ttoog n)v 'AXL.AVTIY.riv 

&alaaaav nol.l.ai rs tttriai noog ovunaaav n)v &a-
lucaav" y.al ydo aiiTca fieycilcu Tivtg elot vrjaoi fieyd-
ż.oig rusi naniyJ.yyjLuyab neldyscw. ] 

Terram igitur liabitabilein hominum fere sermo in 
insulas divisit et continentes, scilicet ignorantium uni-
uersam imam esse insulam Allantici maris ambitu cir-
cumdatam; multas vero alias probabile est procul ab 
hac iacere freto diremtas, partim hac maiores, parlim 
minores, scd quarum nulla praeter hancce sub pro-
spectu nostro sita sit: nam quemadmodum hae quae 
apud nos sunt insulac se habent ad haec maria, eodem 
modo haec habitala terra refertur ad marc Atlanti-
cum, multaeque aliae habitabiles eodem modo ad uni-
rersum mare. Nam hac quoque sunt insulae magnis 
circumfusae maribus. 

Das Kapitel beginnt mit einer beredten Schilderung 
des Anblickes, welchen die mit Yegetabilien bedeckte, 
durchgangig von fliefsenden Gewassern befruchtele, durch 
den Aufenthalt dcukendcr W e s c n vcrsclionerfe Erdobor-
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flachę gewahrt. Hierauf geht Aristotelcs, oder vieluiehr 
cincr der Schiiler des Aristoteles * ) , welcher die kleinc 
Schrift zusaininengetragen hat, zu Betrachtungen iiber die 
Yertheilung der Kontinentahnassen in niehrere vom Ocean 
umgebene Gruppen iiber. 

Aristot., Meteorologica, II , 5 , 1 3 — 1 6 , p. 362 
Bekk. : [/luj y.ai yehoiwg yod(povot vvv Tag 7isQtóSovg 
rijg yrjs' yod(povat yao y.vxkoT£Qfj n)v oixovfiivt]v, roiro 
S' igiv dSvvaxov "/.ara TS ra (paivóu&vcc xai -/.arcc TOV 
ż.óyoy • o TS yao Xóyog Ssixvvatv OTI irci nlarog ptv 
wętgat, TO Si xvxXą cvvanvuv irdtysrat Sta rr)v y.oćt-
atv (ov yuQ yTisofiujj.EI ret xavuutcc xal TO Ipv%og 
y.ard (irjxoę, ukV krii Tiluroę, wg' si fiij nov xwXvst 
i'Ja'iaTTi]g nXfjO'og unav tlvai nonsuGtuoy) y.ai yard Ta 
(pcav<'JLL£Va Tttoi TS rovg NXovg xai Tag nogstag' noXv 
yao TO F.lijy.og Statpśgst TOV 7tXdrovg' TO yao ano lloa-
y.Xeiwv grf/.wp [iśtfęi Ttjg 'IvStxijg rov At&toniag rtgog 
T?)V Mcutjrtty xa\ roiig ka%aTsvovraq rijg JExv&tag ró-
novg nXiov I) TIŚVTS ntjog Toia TO fiiys&óg igtv, i dv Ttg 
rovg TS nXovg XoyiQt]Tca xal Tag oSovg, wg iyStytzat 
Xafiftdystv TL~JV TOIOVTWV Tag uy.oipdag. Kairot ini nXarog 
fiiv Tuśyjjti TOJV aoixi]TTAv tousi1 TI)V 0ix0vidv>JV' 'iyfra jiiv 
yaę Stct ipv%og OVXŚTI xaTotxov<Siv, tv!}a Se Sta TI)V 

aXśav ret Si Trjg 'lvSiX7jg e'$io y.ai TWV gr]Xwv TOJV 'IIę>a-
yJ.iiojv Sta TIJV I'Jd.Xartav ov (patynai CVVSLQUV, TU 

awE%wg elvai naaav TI)V oly.ovutyr/v. 'Ensl 8' óuotiog 
tyetv uydyy.ą rónuy rwa nędg TOV 'ŚTSQOV nóXov won&g 
ov ijfxug olxov[iev aoog TOV iinio T]FITOV, StjXov wg ava-

[Dafs dic Schrift von der Welt nicht von Aristoteles herruhre, 
wie neuerdings wieder Weifse behauptet hat, auch nicht einmat ein Er-
zeugnifs der peripatetischen Selmie sei, ist an vielcn Stelien des Kuni-
mentars zur Aristotclischcn Mcteorologik dargctlian worden. Der Ver 
fasser war ohne Zwcilcl ein Stoiker, und in der Anmerkung zu Me-
teorolog. III, 3 , 1 ist cs im hochsten Grade wahrschcinlich gcmacht 
worden, dafs Posidonius der cigentlichc Vcrfasser sei, welchcm Diogen 
Laert. VII, 142 ausdriicklich eine Schrift ntnl xón/.wv zusclueibt. j 
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loyov 'I'S.U TO TE akia xai rwv 71VEV(IUTO)V I] gaaig' o"ęs 
y.atjcmto ŁVTCCV()U fjooiag tgi, xccxeivoię ano riję ixei 
DI)Y.TOV tię ććvefiog ovTcvg MV, OV OIIOIV SwaTor SLĄ"/.UV 

dsvęo, inei ovd' ó fiontaę 0VT0g się TI)V ivTav&ct olxov-
[IŚVRJV 7IUAUV ź ę t . j 

iluocirca terrae circuitus nunc ridicule describun-
tur. llubitabilem enim terrarn in orbern pingunt, quod 
tum ex apparentibus, tum ex ratione Jleri netjuit. Earn 
enim latiludine terminatam esse, ralio ostendit: circulo 
autem ob temperiem coniungi potest (quandoquidem in 
latitudinem aestus et frigora exsuperant, non in longi-
tudinem: guamobrem pervia tota est, nisi mare alicubi 
prohibeat); quin et ea, qnae ex navigationibus itineri-
busque apparent. Longitudo enim a latitudine multum 
differt; quod enim a Columnis Ilerculis ad terram In-
dicam usque porrigitnr, eo quod ab Aethiopia ad Mae-
otin mque et extremas Scythiae partes pertingit, ma-
ius ut quinque ad tria est, si quis tam navigationes 
quam vias, quatenus talium certitudo surni potest, me-
l in velit. Atqwi partem orbis terrae habitatam in la-
tum ad loca usque inhabitala exploratam habemus; nam 
hic pro frigore, Ulic prae aestu habitari praeterea ne-
quit; quae vero ultra Indiam et Columnas Ilerculis ia-
cent propter mare non videntur coniungi ita ul ea con-
iunctione una fiat continua terra habitabilis. Cum au-
tem necesse sit ut locus quidam ad alterum polum si-
militer sese liabeat atque is locus quem nos incolimus, 
ad eum polum se habet qui super nobis est, palet et 
caetera et ventorum constitulionem respondentem liabere 
rationem, ita ut quemadmodum nobis aquilo, sic et Mis 
ventus quidam ab ea quae ibi est Ursa spiret, quem 
huc penetrare haudquaquam possibile est, quando ne 
iste quidem aquilo totam quae apud nos est partem 
orbis terrarum habitatam peruadat. 

Die Thcoric der Luftstromungen fiihrt Arisloleles auf 
die Frage, welche Gestalt die bewolmbare Kontiiiental-
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masse liabc, da die Beschaffcnlieit ihrer Oberflache und 
ihre Umrisse theilweise dic Richtung jener Stromungen 
bedingen, welche von den beiden Polen her sich aus-
breiten. Aristoteles betrachtet die Isothermen ais dem 
Aequator parallel laufende Kreise: ein Salz, dessen Un-
richtigkeit erst nach einer genauen Kenntnifs der Tem-
peraturverh;iltnisse an Asiens und Amerikas Ostktisten 
erkannt werden konnte. Daher nimmt er an, dafs die 
ausnehmenden W a r n i e - und Kiiltegradc von S. bis N. 
der Ausdehnung der oixovLih>ł] im Sinne der Breite Gran-
zen setzen, und dafs nichts den Menschen verhindere, 
diejenigen Lander zu bewohnen, welche, einem Ringe 
gleich, die Erdkugel von Osten nach Westen umgeben, 
es sei denn, dafs dieser Ring an irgend einer Stelle vom 
Meere durchschnitten werde. Aristoteles erkennt, dafs die 
Gestalt der bewohnbaren Erde eine bedeutende Langen-
ausdehnung habe, aber cr vergleicht sie noch nicht mit 
einer Chlamys * ) . Diese , wegen der Richtung der afri-
kanischen Kiisten, sehr bezeichnende Vergleichung riihrt 
von Eratosthenes her (Strabo, II, p. 173 und 179 Alm.). 

Aristot., de Mirabil. auscultatu, cap. 8 4 , p. 836 
Rekk. (cap. 85, p. 172 ed. Beckmann): [_'Ev rfj {Jaldaaij 
ry 't^oj 'HoaxXeio)V ęrf/MV, cpaalv vno Kccoyijdovlo.<v vfj-
aov eięe&rjrat, i()rjuijv, tyovGav vhjV TE navToSam)v xai 
Tt0TUfi0vę nliOToiię xal TOig lowiotę xao7toig •d'avfiaęip, 
antyoyour Sk nXuóvoov rtusęwv • iv y tnifuayo[i&VMV TMV 
KaQ%rj§oviwv nlsovaxLg, Siu n)v iiióaiuovlav, kvimv ye 
[iip xai OIXOVVTCOV, Tovg nęozęuTag TWV Kaoyjjdovuuv 
anEinuG&ai •d-ararą 'Cr/uiovv roiig elg avTi)v nltyGout-
vovg, y.al roiig kvoixovVTcig navTag acpaviGca, lvcc fir/ 

*) [Dagegen vcrgleicht er sie mit einem Tympanum. S. de caelo, 
1 r, 13. ]>. 293, b. Meleorol. 11, 5, JO. Farro ap. Augustin., de Ci-
vilate Dei, Vi i , 21. Bernhardy ad Dionys. Fenegeł. v. 7, p. 525 . ] 
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SiayykUMGi, (ii]Sk nlrj&og Gvęęct(ptv in aiiTwy tnl rrjv 
vi]Gov '/.VQiag Tvpj, xai ri)v rwv Kay%rjdovi(ov eydatuu-
viav c«pth]Tai.\ 

Extra columnas Ilercnlis aiunt in niari a Carthagi-
niensibus insulam desertam inventam, quae tam silimrum 
copia quam jftuminibus navigationi idoneis abundet, et 
reliquis fruclibus Jloreat, di.sianit rn a conlinenle plurium 
dierum itinere: in qua cum Carlhaginienses saepe ver-
sarentur, ob soli fertililatem nonnulli vero etiam habi-
tarent, (Jarthaginiensium praesides, ne quis in Ulani in-
sulam navigaret, poena capitis interdixis.se, incolasqne 
omnes delevisse, ne notitiam eius spargerent, neve mul-
titudo, coitione facia adrersus ipsos, insulam in pote-
statem redigeret el Carihaghdensium felicitali detra-
heret. 

Eine ganz ahnliche Stelle, die aber eine bei weilem 
ausfiihrlichere Schilderung enthalt, findet sieh bei IJto-
rf or. Sicul. V , 19 und 20 (ed. Wesseling, Tom. I, p. 344 
— 346) . Die Landschaft wird durch eine gebirgige Ge-
gend verschonert; die Milde der Luft bleibt unverandert: 
„man konnte sagen, es sei eher ein Wolinsitz fiir Got-
ter, ais fiir Menschen" [_ węs doxeiv cevn)v wasi {holv 
rtvuv, ovx uvi}oi07io)v, imdę>%siv hi{3to)T>'/otov, Sta ri)v 
v7T.noflolijy rrjs ivSaif.iovk'.ę\. Indessen verwechselt Dio-
dor diese Insel keinesweges mit den Elysischen Feldern 
des Homer, den gluckseligen Inseln des Pindar, oder der 
Gegend, in welcher der Hesperidengarten belegen war, 
der 'JSGTisęiTię ovouaL,uuivij yojoa ( IV , 27 ) . Die Phoni-
zier hatten, durch Stiirme verschlagen, die Insel entdeckt, 
ais sie angefangen hatten, Kolonien jenseits Gades anzu-
legen und von dort aus Schiffahrt zu treiben. Die Rich-
tung der Schiffahrt, welche indessen in der dcm Aristo-
teles untergeschobenen Schrift nicht angegeben wird, war 
von Libycn aus gegen Abend. Auch die Tyrrhener, ais 
sie die Herrschaft zur See erlangten, versuchten Ko lo -
nien dorthin zu senden; aber die Karthaginienser ver-
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hinderten sie daran * ) . Sie Iiofften, wenn jem ais ihrc 
Stadt zerstort werden sollte, ais Herren des Oceans auf 
dieser den Siegeru unbekannten Insel einen Zufluchtsort 
zu fmden. Es ist bekannt, dafs der Narne der Tijrrhe-
ner, in Yerbindung mit dem der Pelasgcr, eine grofse 
Verbreitung zu der Zeit gehabt bat, wo der dem Scylax 
von Caryanda zugeschriebene Periplus abgefafst worden 
ist, in welchem selbst Rom nach Tyrrhenien verlegt wird 
CHudson, Geogr\ minor., Tom. I, Soji, Caryand., p. 2 ) . 
Kiinigsmann * * ) , der gelehrte Yerfasser der Geographie 
des Aristoteles, vermuthet sogar, dafs der Stagirit, wenn 
er von alten, zwischen den Karlhaginiensern und den Tyr-
rhenern geschlossenen Handelsvertragen spricht, den Ver-
trag der Romer, dessen Uebersetzung uns bei Polybius auf-
bewahrt i s t * * * ) , habe bezeichnen wollen: aber Diodor 
spielt in der Stelle, mit der wir uns hier beschaftigen, 
ohne Zweifel auf eine viel altere Epoche an. Nach 
Strabo (libr. VI, p. 410 Almel., p. 267 Casaub.) wider-
setzten sich, bald nach dem trojanischen Kriege, die tyr-
rhenischcn Seeriiuber, welche damals die Herrscbaft zur 
See hatten, der Anlegung von Kolonien in Sicilicn: da 
man nun allgemein annimmt, dafs die Grundung von Ga-

* ) Aristoteles sebreibt <lie Entdeckung der Insel den Kartlmginien-
sem zu, Diodor den Plióniziem, und alles, was er iiber die Erbauung 
und Einricbtung des Herkulesteinpels zti Gades sagt, beweist limreichend, 
dafs er sie bier niclit mil den Kartbaginiensera verwecbselt. Er cr-
walmt die letzteren niebt clier, ais nacbdem er von der Nebcnbuliler-
sebaft der Tyrrbencr gesproeben bat. Dem Aristoteles zufolge vcran-
lafste die Furclit vor der Unabbangigkeit der Kolonisten, dureb deren 
Handel der Mutterstadt Eintrag gesclieben kiinntc, den Senat zu jener 
strengen Mafsrcgel. 

**) [Die raatliematisclic, pbysisclic und politische Gcograpbie des 
Aristoteles sind von diesem Gelebrten in scclis Programmen (Scldeswig, 
1803 — 1805) behandelt worden.] 

"*) Letronne, im Journal de.i Savans, fńrier — mai 1825, 
p. 236. 
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des und Utika dureh die Phonizier urn uielir ais audert-
halb Jahrhunderte alter sei, ais Homer, und die Griin-
dung von Karthago mit der Wiederherstellung der olym-
pischen Spiele dureh Iphitus beinahe zusammenfallt * ) , so 
diirfte diese unbestimmte Ueberlieferung von der Gliick-
liehen Insel der Karthaginienser, dereń sich die Tyrrhe-
ner hatten bemachtigen wollen, wo nicht in die mytlii-
schen, doch wenigstens in Zeiten fallen, welche mit tie-
fem Dunkel bedeckt sind. 

Man darf sich dariiber nicht wundern, dafs zur Zeit 
der Entdeckung des neuen Kontinentes die angeftihrten 
Stellen, aus der Sammlung uiunderbarcr Gescldchlen und 
dem Diodor von Sicilien, in so hohem Grade die Aufmerk-
samkeit spanischer Gelehrten auf sich zogen, da noch in 
den neueren Zeiten, ais eine gesunde Kritik schon die 
philologischen Untersuchungen leitete, dieselben Stellen 
zu ahnlichen sonderbaren Beziehungen Anlafs gegeben ha-
ben. Der beriihmte Geschichtschreiber Amerika's, Gonzalo 
Fernandez de Oviedo, welchcr vier und dreifsig Jahre auf 
der Tierra firmę, in Darien, zu Karthagena und auf Hayli 
zugebracht hat * * ) , versichert, ohne sich bei der Scliif-

' ) Wenn man mit lider (Handbuch der Chronologie, Tli. I, 
S. 375) (lic Einnalime von Troja in das Jalir 1184 vor unserer Zcit-
reclmung versetzt, so ergiebt sieli fur dic Grundung von Gades und 
Utika 1085; fur die Wiederherstellung der olympischen Spiele dureh 
Iphitus 888; fur dic Grundung von Karthago 878; liir dic Griindung 
von Rom das Friihjahr 753 nach Yarro. Der parisclic Marmor gieht 
fiir dic Einnalime von Troja, welche man ungern zu den Ereignis-
sen zalilt, die ganzlich in das Gebiet der Geschichtc gehoren, das Jahr 
1208 (Boeekli, Corp. Inscript. graec. Tom. II, p. 327). 

**) Es ist zu hedauern, dafs, trotz der Befehlc des Konigs KarPs 
III, der grofsere Tlieil der kostharen W riLr dieses Geschichtschreibers 
nicht herausgegcben worden ist. Seine Historia natural y generał de 
las Indias, islas y tierra firmę del mar Oceano umfafst 50 Biicher, 
von denen nicht melir ais neunzehn im Druck erscliienen sind. Die 
liebenswiirdige und naive Offenheit der ersten Schriftstcller unter den 
Concjuistadores, welche keine Biicher aus Biichern machten, entschadigt 
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fahrt „von einigen Tagen" aufzuhalten, von der die Al-
ten sprechen, dafs diese Antilia der Kartbaginienser ent-
weder Haiti oder Cuba sei. „Aber , " sagt Ferdinand Co-
lumbus in dem Leben seines Vaters * ) , wenn sich Oviedo 
den Text des Aristoteles ( d e r Mirabilia Auscultatu) von 
einer Person hatte erklaren Iassen, welche ihn zu verste-
hen im Stande gewesen ware, so wiirde er eingesehen 
haben, dafs dieser Test in keinerlei Weise auf W e s t -
indien eine Anwendung gestattet." Indem Don Fernando 
mit Recht Oviedo tadelt, stellt er eine andere, nicht min-
der gewagte Yermuthung auf, indem er annimmt, „dafs 
die Karthaginienser die Cassiteriden, welche heutiges Ta-
ges azarische Inseln genannt werden, entdeckt hattcn. 
Sie hattcn, so fahrt er fort, hinreichende Beweggriłnde, 
um die Entdeckung dieser Inseln geheim zu halten, aus 
welchen sie das Zinn bezogen. Es sind die Azoren, von 
denen Aristoteles hat sprechen wollen. W e n n man mir 
den Einwurf macht, dafs der Philosoph grofse schiffbare 
Strome diesein unbekaunten Lande zuertheilt, so ant-
worte ich darauf, dafs ein Irrthum in der Reschreibung 
zu Grunde liegt." 

Es erscheint beim ci'sten Anblick iiberaus auffallend, 
die Azoren und Sorlingen unter einer und derselben Re-

v nennung, der Cassiteriden, zusammengefafst und gleich-
sam 

uns rcichlicli fiir ihren Manget an gclehrter Bildung. „Ich spreclie," 
sagt Oviedo, „weil icli Augenzeuge gewesen bin, nicht vom Hiircnsagcn. 
leli bin bei vier denkwiirdigen Ereignissen zugegen gewesen: ich war 
ais Page (page muchacho) bei der Belagerung von Granada und habe 
unserc Konige, ais Sicger der Mauren, in diese Stadt einziehen sehen: 
ich war zu Barcelona im Jahre 1493, ais der Konig von der Iland ei-
nes Meuchelmorders yermindet wurde, und sah, wie er ob seiner W u n d c 
crblalste; ich habe Christoph Columbus ankommen und die ersten In-
dianer vorstellen sehen: ich war Zcuge von der Yertreibung der Juden 
aus Kastilien (vi ecltar los Iudios de Castilla)." 

*) Vida del Almirante. cap. 9. 
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sam verschmolzen zu seheu. Dies heifst auf eine son-
derbare Weise einer weiten Ausdehnung eine Benennung 
ertheilen, die bei Herodot noch ganz unbestimmt ist, da 
sie sich nur auf den Fundort eines Metalles bezieht, die 
aber, selbst fiir die Romer, zu den Zeiten des Strabo *) 
eine ganz festc Bedeutung erlangt hatte, seitdem P. Li-
cinius Crassus die Zinnminen untersucht und bemerkt 
hatte, dafs sie nur bis zu einer geringen Tiefe fortge-
fiihrt waren. Man kommt auf diese Weise zu der An-
nahme des Festus Avienus zuriick, welcher Albion und 
lenie (Insula sacra) in den Parallel von Cap Finis-
terre verlegt, und den Zinninseln (insulae Oestrymni-
des) **) den Parallel des Cap Saint Vincent, also unge-
fahr gleiche Breite mit den Azoren anweist. Da Avie-
nus sich auf das deutlichste und bestimmteste auf die Ge-

") Strabo, libr. III, p. 265 Almcl., p. 176 Casanb. 
" ) Ora marit., v. 96, 108, 113 (Poetae lat. minor. e/l. Werns-

dorf, Tom. Y, pars II, p. 1181 —1184) . Avienus kcnnt den Namen 
der Cassiteriden niebt, oder yerschmaht wenigstens dessen Benutzung; da 
er naeb seiner Yersieberung aus sebr alten Quellen schopfte. Dic Be-
nennungen: Sinus Oestrymnicus et Insulae Oestrymnides laxe 
iacentes (in grofser Entfernung von einander, zerstreut im iiufseren 
Meere liegcnd) konnten vielleicbt aus einem Periplus des Himileo" ćnt-
lehnt sein, welcher „vier Monate hindurch" dic YVcstkiisten Eu^opa's unter-
suchte, wie Hanno dic Westkiisten Afrika's besucht hatte. Pytheas scheint 
ahnliche Namen in diesen Gegenden gehort zu haben, da er, nach Erato-
sthenes (Strabo, libr. I , p. 112 Alm., p. 64 Cas.) ein Yorgebirge der 
Ostidamnier, oder nach einer andern Lesart ( U k e r t , Geographie, 
Th. II, Abth. I, S. 476) der Ostimnier ('Jlęi[ivl(i>v ntigióTyęióp) kcnnt. 
Diese geographischen Bencnnungcn der insulae Oestrymnides, des 
Oestrymnisclien Meerbusens und des Ostimniscken Vorgcbirges, wel-
che man bei Schriftstellcrn so verschiedener Epochen findet, kommen 
iibrigens bei den klassischcn Schriftstcllem nicht vor. Slrabo, welcher 
auch bei dieser Gelegcnheit nicht ermangelt, sich iiber die Erdiehtun-
gen (nhioftwert) des Pytheas lieflig auszulassen, hat sehr wohl eingese-
hen, dafs es sich liicr um Orte handclt, dereń Lage bei wcitem niird-
Iicher ist. 

Band I. 9 
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wiihrleistung der karthaginiensischen Annalen bezieht *), 
was bei einem am Schlusse des vierten Jahrhunderts le-
benden, so weit von Columella, dem Uebersetzer des 
Mago, entfernten Schriftstellers im hochsten Grade auf-
fałlend ist, so konnte man vielleickt mit Becht in die-
sen Scbriften irgend eine Anspielung auf jene Insel er-
warten, welche die Aufmerksamkeit des karthaginiensi-
schen Senates auf sich gezogen hatte, von Aristoteles 
und Diodor erwahot wird, und die Neugierde der 
gelehrten Zeitgenossen des Columbus erregte. Beck-
mann, der gelehrte Erklarer der Mirabilia auscultatu, 
bat sich schon iiber die Meinung einiger Philologen ver-
breitet, welche in dieser Stelle (p . 836 ) und in dem 
Sargassomeer des Aristoteles (p . 174 und 3 0 7 ) Brasilien 
oder andere Theile von Amerika haben erkennen wol -
len. Wesseling (ad Diodor., Tom. I , p. 345, n. 2 8 ) 
lialt diese Annahmen und Erklarungen fur sehr zwei-
felhaft, fiigt aber dennoch am Schlusse seiner Anmer-
kung die W o r t e hinzu: Fabidis adjinia sunt, rjuae de 
hac insula produntw, id tamen indicantia, obscu-
ram eius regionis, quam Americam vocamus, famam in 
Carthaginiensium navigationibus ad reterum aures di-
manasse. Heeren * * ) will in dieser so malerisch gescliil-
dertcn Insel Madera erkennen, welche keine Spur von 
Bewohnung zeigte, ais sie die Portugiesen Jodo Gonzal-
ves Zarco und Tristan Fas im Jahre 1420 entdeckten, 
und wegen der gewaltigen S O und S S O StrOmungen 
der Aufmerksamkeit der alten Schiffahrer, die vorsich-
tig und furchtsam die hohe See mieden und sich an 
den Kiisten hielten, entgangen zu sein scheint. Die Au-
gabe, dafs die Insel unbevolkert gewesen, mufs die Ka-

") Haec nos, ab imi» Punicorum annalibus 
Prolata longo tempore, edidimus tibi. 

Ora maritim., v. 414, 415. 
" ) Ideen s. w. Tli. I, Absh. II, S. 54. Th. II, Abtli. I, S. 106. 
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narischen Inseln, welche man von Alters her von den 
Guanchen bewohnt glaubt, sogleich ausschliefsen; zumal 
da sie, durch ihre Trockenheit bekannt, keine Spur von 
jenen „schiffbaren Stromen" darbieten, von denen Ari-
stoteles spricht, obgleich Plinius (llistor. nat. VI, 32), 
Solinus (cap. 7 0 ) und selbst noch Dicuil (de mensura 
orbis terr., VII, p. 40 W a l c k . ) ihnen „amnes siluris pi-
scibus abundanles" zuertheilen. 

Nach mein er Ansicht ist es bei einer so grofsen 
Masse von oberflachlichen Beschreibungen unmoglich, bei 
einer bestimmten Oerllichkeit stehen zu bleiben. Die 
Ueberlieferuug ist alt; denn die Bemerkung, dafs die In-
sel im Fali cines Gluckswechsels oder des Unterganges 
von Karthago einen Zufluchtsort darbieten kónnte, gehort 
nur dem Diodor an, und mochte leicht eine rednerische, 
nach der Zerstorung der Stadt Dido's hinzugefugte Flos-
kel sein. Dasselbe Asil hoffte Sertorius zu erreichen *), 
ais er am Ausflusse des Baetis ein Schiff einlaufeu sali' 
„welches von zwei Inseln des atlantischen Oceans, de-
reń Entfernung man auf zehntausend Stadien schatzte, 
zuruckkam." Die Merkwiirdigen Geschichten, zu de-
nen wir ais einzige Quclle liinaufsteigen, sind wenig-
stens **) vor der Beendigung des ersten punischen Krie-
ges gesainmelt worden, da sie uns (cap. 105, p. 211 
Beckm.) Sardinien unter der Tyrannei der Karthaginien-
ser schildern. Das geheimnifsvolle Dunkel, in welches 
diese ihre entfernten Fahrten zur See, ihrer Handelsvor-
theile halber, hiillen zu miissen glaubten, gestattet nur 
unbestininite Veimuthungen. Durch Stiirme hervorgeru-
fene Zufalle (durch welche auch die Entdeckung von 
Porto-Santo durch Zarco und Vas***) im funfzehnten 

' ) Plutarch. nit. Sertor., cap. 8. Sallust, Fragm. 489. 
**) Mannert, Geographie der Alten. S. 44. 77. 
' " ) Barros, Dec. /, libr. /, cap. 2, p. 27 (der Lissabonner Aus-

gabe von 1778). 

9 * 
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Jahrhundert hcrbeigefiihrt wurde) , kOnnen ohne Zweifel 
zur Auffindung sehr entfernt gelegener Gegenden fiihren: 
aber die gliickliche Riickkehr von Sehiffen, welche dureh 
die Stiirme oder die Gewalt der Mecresstrome von ihren 
W e g e n abgelenkt wurden, ist, ohne Htilfe der Magnet-
nadel, ein gewifs noch selteneres Ereignifs. 

Strabo, lib. I, p. 11 Almel; p. 5 Cas.: [Oł/x eł-
%OG Se, Si&ulciTT0V elvccc TU ntlayuę TO 'ATXCCVTMÓV, 

la&fioig <iiuoyóiuvov OVTM csroig, Toig xa>Xvovei TOV nz-
ęinlow alj.ct uul'iov GVQQOVV xal oweyśg. 0'i TS yao 
NEQINXUV im"/uni']c>AVT£ę, sir a dvaęok/javreg, ov% ino 
I]NEIQ0V rivog DVTINMTOVAR]g xal A/.toXvovGrig, TUP knexuvu 
nXovv civcxxQova&fjvai cpuaiv, ak'ku iinó unoolceg xcu £q)'/-
fiiag ovSsv TJTTOD rrjg \)'AKA.TTR\Q tyowijg TOV nóuov.~\ 

Yerishnile etiam non videtur Atlanticum pelagum 
esse bimare, et anguslis dirimi isthmis, qui obstent ne > 
naoibus circnmiri possit; inulto contra est probabilius 
eum conjluere in sese et esse continuum. Nam qui cir-
cumnavigare adgressi ac deinde retrorsum conversi sunt, 
id Jiaud obiectu terrae cuiusdam, quae narigationem im-
pediret ulteriorem, sed mari liaud secus navigabili, ob 
penuriam rerum et solitudinem se retroactos aiunt. 

Diese Stelle des Strabo steht in keiner unmittelba-
ren Verbindung mit derjenigen (I , p. 113 Alm. ) , welche 
von der Móglichkeit handelt, von den Westktisten Ibe-
riens nach den Ostkiisten Indiens zu sehiffen. Es ist 
nicht die Rede von einem dem amerikanischen Konti-
nente ahnlichen Lande, welches im Norden und Siiden mit 
Polarlandern in Yerbindung stande und, einer Vormauer 
gleich, der Schiffahrt von W e s l e n gegen Osten Hinder-
nisse in den W e g legie. Man ersieht aus dem, was vor-
hergeht, und aus einer anderen Stelle (libr. I, p. 57 Almel., 
p. 33 Cas . ) , dafs der Ausdruck umseldffen, nernnXuv, 
nicht in dem Sinne einer Umschiffung der Erdkugel ge-
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noinmen werden darf, sondern von einer Fahrt um die 
bekannten Landerinassen (rj ohcov/,dvt]) verstanden wer-
den mufs, welche nach dem Systeme Strabo's ein Yier-
eck im Norden des Aequators einnahmen. Dieser Geo-
grapli verwirft die Idee einer Theilung des Oceans in 
mehrere Becken; vielleicht spielt er, wie schon Gossellin 
bemerkt, auf die von Marinwt von Tyrus und Ptole-
maeus aufgestellte Annahme eines Erythraischen Binnen-
meeres an. W e n n das Siidostende von Asien nach ei-
ner Wendung gegen Westen bis zuin Yorgebirge Pra-
sum sich erstreckte und mit ihm zusammenhingc, so wiirde 
die Umschiffung Afrika's von dcm Arabischen Meerbusen 
aus bis nach Maurusien unmoglich sein. Ich habe schon 
oben auf den gliicklichen Umstand hingewiesen, dafs diese 
falsche Idee von einem Erythraischen Meere (Meer In-
diens), ais gesclilossenem Becken, von Isidor von Se-
villa (Orig. X I V , 5 ) und Sanuto nicht gebiiligt und 
weiter verbreitet worden ist, welche auf die Piane und 
Entwiirfe des Columbus, Gama und Magellan eincn so 
bedeutenden Einflufs ausiibten. Strabo verbreitet sich 
(I , p. 11 Almel.) iiber die Frage, wie viel von „der In-
sel der bewolinlen Erde" auf der Ostkiiste langs In-
dien und auf der Weslkiiste, welche die Iberer und 
Maurusier bewohnten, schon untersucht worden sei; er 
hiilt, nicht ganz mit Becht, den Theil der Kiisten, wel-
cher noch zu entdecken und zu befahren sei, fiir un-
betrachtliclier, ais den bekannten. „ E s ist gewifs, sagt 
er, dafs die Schiffahrer, welche an entgegengesetzten 
Punkten unter Segel gegangcn (aVTMte0VTSg), sich nicht 
begegnet sind." Diese Untersuchung mufste ihn auf ganz 
natiirlichem W e g e zu der Frage fiihren, ob die Eintheilung 
des Oceans in inehrere Becken oder das Vorhandensein 
von Landengen den Schiffahrern bei ihrem Unternehmen, 
die bewohnbare Erde zu umsegćln, Ilindcrnisse in den 
W e g lcgen konntc. Er kommt auf diese Idee von 
Landengen an einer andern Stelle, wo er von der Um-
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schiffung Afrika's handelt, zuriick. „Al le diejenigen," sagt 
er, (libr. I , p. 57 Alm., p. 32 Cas. ) , „welche entweder 
von dem Erythraischen Meere oder von den Saulen des 
Herkules in der erwahnten Absicht aussegelten, wurden 
gezwungen, den Riickweg einzuschlagen, woraus man 
ziemlich allgemein den Schlufs gezogen hat, dafs irgend 
cin Isthmus eine Barriere bilde * ) , wahrend das Atlan-
tische Meer nach allen Richtungen hin, und besonders 
gegen Siiden, ununterbrochen ist." Diesen ununterbroche-
nen Zusammenhang der Meere hat auch Herodot ( I , 2 0 2 ) 
mit vieler Bestimmtheit ausgesprochen. „ Das gesammte 
Meer , welches die Hellenen beschiffen, und dasjenige, 
welches aufserhalb der Saulen liegt und das Atlantische 
benannt wird, und das Erythraische, bilden nur Eine zu-
sammenhangende Meeresmasse." W e n n er an einer spa-
teren Stelle ( I V , 8 ) erzahlt, „dafs die Griechen am Pon-
tus Euxinus den Ocean in Osten (was der Komerischen 
Idee von den Quellen des Flusses Ocean zuwiderlauft) 
entstehen und um die Erde stromen lassen, ohne es durch 
die Erfahrung zu bestatigen", so nimmt er nicht zuriick, 
was er im ersten Buche behauptet hatte, sondern macht 
nur einen genauen Unterschied zwischen den ihm bekannt 
gewordenen Meinungen und Thatsachen. 

Man darf iibrigens nicht vergessen, dafs bei Strabo, 
so wic bei Eratosthenes, die Benennung Atlantisches Meer 
auf siimmtliche Theile des Oceans ausgedehnt i s t** ) . Nach 
den Angaben des Ersteren werden die Kiisten des siidli-
chen Indiens vom Atlantischen Meere bespiilt (libr. II, 
p. 192 Almel., p. 130 Cas. ) ; dic ostlichsten und siidlich-
sten Gegenden von Indien erstrecken sich tlę TO 'ArXav-

' ) Man vergleiche iiber diese Stelle des Strabo, so wie iiber dic 
gleich darauf angefuhrte des Herodot, Spohn, Dissertat. de Nicephoro 
Blemmida, 1818, p. 22 , welcher schwere Beschuldigungcn gcgcn 
Tzschucke (Adnot. ad Melam, Vol. 111, P. I, p. 95 ) vorbringt. 

" ) Strabo, cd. Siebenkees, Tom. VII, p. 197, 
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TMOV nilayog (libr. X V , p. 1010 Alinel., p. 689 Cas.). 
Seitdem durch die Ausdehnung der Schiffahrt und die Er-
weiterung der geographischen Kenntnisse das Bild des Ho-
merischen Flusses Ocean, welcher die Erdscheibe ura-
gab, vergrofsert und den thatsachlichen Beobachluugen 
angepafst worden war, wurde ein Name, welcher, nach 
Letronne*) alter ais Herodot (I, 202 ) , bis zu den Zei-
ten des Solon (Olymp. 5 4 ) sich verfolgen lafst, und ur-
spriinglich nur dem aufseren Meere uud zwar dem Theilc 
des Oceans angehorte, welcher den Saulen des Herkules 
zunachst lag (tj e£w r)d/.aGOa), auf sammtliche Meere 
ausgedehnt, welche unter einander in Verbindung stclien. 
Auf gleiche Weise wurden nach der Expedition AIexan-
ders des Grofsen die Namen Taurus und Kaukasus siimmt-
lichen Gebirgsketten Asiens ertheilt, welche diesen aus-
gedehnteu Welttheil von "West nach Ost bis zu den 
Kiisten der Sinae und Seres durclistreichen. Die Schule 
des Aristoteles (de mundo, cap. 3 ) spricht sich in dem-
selben Sinne aus, und in der schónen Stelle aus dem 
Somnium Scipionis, c. 6 , welche ich schon oben anzu-
fiihren Gelegenheit hatte, sagt der Redner ganz entschie-
den: „Dieses Festland, welches von euch bewohnt wird, 
ist eine unbedeutende Insel, circumfusa illo mari, <piod 
Atlantic um, quod Magnum, quod Oceanum ap-
pełlatis in terrisDiese Synonyinie der Benennungen 
Atlantisches Meer und Ocean findet sich indessen nicht 
allgeuiein bei allen klassischen Schriftstellern des roini-
sehen Alterthums: Mela (Tzschucke ad Pompon. Mel. 
Vol. III, Pars I , p. 9 5 ) und Plinius maclien eine Aus-
nahme, und letzterer nennt (III, 5, sect. 10 ) Mare ma-
gnum nicht, wie Cicero und Seneca (Q,uaest. natur. II, 
6 ) , das Meer, welches die olxovp£vii umgiebt, sondern 
schrankt die Benennung auf denjenigen Theil ein, wel-
cher die Westkiisten Europas bespiilt, oder auf das ei-

*) Memoire sur i Alias, p. 10. 
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gentlich sogenannto Atlantische Meer. Man wird hier-
durch an die Benennung Gro/ser Ocean erinnert, wel-
che, nach dem Vorgange von Fleurieu, mit grofserem • 
R e cli te von den neueren Geographen dem Slillen Meere 
ertheilt wird. 

Die Stelle des Strabo, I , p. 11 Almel., p. 5 Cas., 
schliefst mit einer langen, gegen Hipparch, welcher den 
Zusammenhang der Meere in Zweifel gezogen hatte, ge-
richtcten Untersuchung. Ich glaube, dafs Gossellin ( in 
seiner Geographie des Grecs analysee, p. 5*2; in den 
Recherches sur la Geographie systematique et positive 
des Anciens, Tom. I, p. 45, 133, 194 und in seinen An-
merkungen zu der franzosischen Uebersetzung des Strabo, 
Tom. I , p. 1 2 ) mit Unrecht dem Hipparch auf eine so 
entschiedene W e i s e die von Marinus von Tyrus und Pto-
lemaeus aufgestellte Hypothese des Erythraischen Meeres 
ais eines geschlossenen Beckens oder Binnenmeeres und 
des unbekannten Festlandcs, welches die Halbinsel Thi-
nae mit dem Vorgebirge Prasum verbinden sollte, zu-
schreibt. Ich habe keinen Beleg fiir diese Annahme auf-
finden konnen. Gossellin glaubt, seine Behauptungen ' 
durch die vorIiegende Stelle des Strabo (I , p. 11 Alm.) 
und den Gedanken des Hipparch begriinden zu konnen, 
dafs „die Umschiffung Afrika's unausfiihrbar sei" ; indes-
sen findet sich in der von ihrn angefiihrten Stelle nichts 
Aehnliches, und Strabo I, p. 11 Almel. spricht nur „ v o n 
der Ungleichheit, welche Seleukus aus Babylon in den 
Erscheinungen der Ebbe und Fluth an den verschiede-
nen Kiisteu des Oceans wahrgenommen habe, und von 
der Behauptung des Hipparch, dafs selbst die Yoraus-
setzung einer volligen Uebereinstimmung an sammtlichen 
Meereskiisten noch keinesweges zu der nothwendigen An-
nahme eines ununterbrochenen Zusammenhanges zwischen 
den Meeren fiihren wiirde, welche den Erdkreis umge-
ben . " Es ist noch ein gewaltiger Schritt von dieser ganz 
allgemein gehaltenen Bemerknng bis zu der Annahme ci-
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ner Verbindung zwischen Thinae und dem Vorgebirge 
Prasum, welche Gossellin, der iibrigens so genau ist und 
in Handhabung seiner Kritik fast durchgangiges L o b ver-
dient, zweimal auf Specialkarten eingetragen hat (Ile-
cherches, Tom. I, PI. 1, Uebersetzung des Strabo, Tom. I, 
PI. 2 ) . 

Man erkennt in einer merkwiirdigen Stelle des PIu-
tarch (de facie in orle Lutiae, p. 921, 1 9 ) dieselben Istli-
men des Atlantischen Oceans ( „des grofsen oder aufseren 
Meeres" ) , welche deutlich, aber in zuriickgcworfenem 
Lichte, auf der Mondscheibe sich darstellen, wenn wirklich, 
wie in dem System des Agesianax, das man noch heutiges 
Tages unter dem Yolke in Persien wiederfindet, angenom-
men wurde, der Mond, gleich einem Spiegel, ein Bild der 
Erde und daher auch die Unebenheiten an der Oberfla-
che unscres Planeten wiedergiebt. Plutarch, welcher nach 
aller Wahrscheinlichkeit die Stelle des Strabo (I, p. 11 
AImelov.) vor Augcn hatte, beruft sich in dem angc-
fiihrten Dialog, um die Richtigkeit jenes aufscrst bizar-
ren katoptrischen Systemes zu bekampfen, auf den Zu-
sammenhang der Meere, welche, ohne zwischenliegende 
Landengen, sammtlich in gegenseitiger Verbindung mit 
einander standem Der [rrthum, in dcm unmittelbar von 
der Sonne erleuchteten Theil des Mondes die Gestaltung 
unserer Festliinder zu erkennen, gleichwie man nach der 
Beobachtung des ausgezeichneten Astronomen Arago in 
dem aschfarbigen Lichte des Mondes den mittlercn Zu-
stand der Durchsichtigkeit der Erdatmosphare zu erken-
nen vermag, ist aufserst sonderbar. 

Die weite Ausdehnung des Meeres, welches die W e s t -
kiisten der iberischen Halbinsel von den Ostkiisten Asiens 
trennt, an denen Strabo, nach dem Vorgange des Erato-
sthenes, den Ganges miinden lafst, findet man auch in 
dem ziemlich ungenauen Ausdruck * ) , „dafs dic Ibcrer 

*) [Die V\roile laulen: ó/iolui Si xtd %o 'Ivdotę olv.ni'] tj 



138 
und Indier, von denen crstere die westlichstcn, letztere 
die ostlichsten Gegenden der Erdoberflache bewohnen, 
gegenseitige Antipoden sind," angedeutet (Strabo, lib. I, 
p. 13 Almel., p. 7 Casaub.). Da beide Lander in der-
selben nOrdlichen Halbkugel und, der Annahme geiniifs, 
auch unter einem und demselben Breitengrade liegen, so 
hatte, statt des Ausdruckes Antipoden, das W o r t neoloi-
y.ot (Gemin., Eleni, astrom,. 13. Cleomed. Meteor, lib. I, 
cap. 2 , p. 10 Schmidt) gebraucht werden sollen, nicht 
UVTOMOL, wie Gossellin (Uebers. des Strabo, Th. I, S. 1 7 ) 
will * ) , welcher iibrigens die vollkommen richtige Be-
merkung macht, dafs nach den von Strabo angenomme-
nen Grundsatzen iiber die Lange der bewohnten Erde, 
d. h. iiber die Entfernung Iberiens von der aufsersten 
Ostkiiste von Indien, die Ausdehnung des zwischenlie-
genden Atlantischen Meeres fiir den Parallel des Dia-
phragma, d. h. fiir den der Insel Rhodus nicht 180°, 

Ttag' "IpnęOW' H>v roi5; fitv ftuoi/ę (iuXi;a, Toilę łOTltntouę, rgńnny 
óś iiva nul awlnodaę uXXĄXoię I 

*) Die ariontot, oder UPTO)/J,OI der Iberer sind in Afrika zu su-
chen, und nielit in Indien. In demselben Sinne nennt Ptolemaeus 
(Geogr. I, c. 8 ) nvTOixov[itvti, das enlgegengesetzte Land, eine jen-
seits des Aequators zwischen denselben Meridiąncn belegene Kontincn-
talmasse. Auch die Erklarung, welche Delambre (Astronomie an-
cienne, Tom. I , p. L I Y ) von den arra/iot, gegebeu hat, ist ungenau 
und in geradem Widcrspruch mit den bessercn Erklarungen, die er 
selbst an andcren Stcllen desselben VVcrkes giebt (Tom. I , p. 204, 
218) . Man findet iibrigens bei den Schriftstellern des Mittclalters haufig 
die Antipoden mit den Antiehthonen vcrwcchsclt. Diese bciden "Worter 
sind nicht durchweg und nothwendiger Wcise synonym, wic es z. 11. 
dic Stellen des Mela, I, 9, 4 (s. Tzsehueke ad Mel., Tom. II, P. I, 
p. 3 3 4 ) und des Plinius VI, 22, s. 24 bcweisen. Diese bciden Schrift-
steller, wenn sie von dcm entgegengesetzten Lande, in welclicm der Nil 
seine iibersecische Quelle haben kiinntc, oder von Taprobane sprechen, 
nehmen yjjy avit%&ova fiir ein Land der avrotxoi. Christoph Colum-
bus ist sicberlich nicht bis zu den Antipoden Europa's gelangt, und 
doch spricht Peter Martyr d'Anghiera von Nachrichteu, welche von Spa-
nien „ad oeciduoi Antipodas" gelangcn (Opus Epistolar., p. 133). 
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sondern „134000 Stadien bei einer Annalnne des Aequa-
torialumfanges von 252000 Sladien" betriigt, was mehr 
ais 236° ausmacht. Indessen ist zu beachten, dafs 
Strabo kliiglicher W e i s e dem W o r l e dvTinoSeg zur Be-
schrankung den Ausdruck: Tęónov rwa, „gewisserma-
/sen" hinzufiigt. 

Stralo, libr. I , p. 113 — 114 Almel., p. 64 — 65 
Cas.: [^'Się' el (ir) TO fiiye&oę rov \/HLAVTF/MV neldyovg 
£xwhve, 7.dv nkeiv i)uaę iy. rrję 'Ifiijoiag elg RT]V 'Ivdtxrjv dul 
TOV CCVTOV naoa?.h']"lov, TO Xomov uioog, naęd TO 

diaęijua, ijTiio TO rgiror uśoog dv TOV O?.OV y.vy.?.ov • ei-
nSQ 6 Siu OUVMV KLUTTMV iglv uy.oai fivęidScov onov 
TKTtoiTjUc&cc rov eiotjuevov ęaSiafffiov ano tijg 'IvSr/crjg 
slg TI)V 'I0i]oiav xa/.ovuev ydq olxov(i&vr]v rjv oi-
xoifiev xal yyMoięoLUP' kvSk%erai Sk iv ty aity zvy.oa.Tm 
Coówj xal Si'JO oly.ovutvag elvat,, rj xal nXeiovg, el xal 
fiahęa kyyi/ę TOV Sta 0tviov xvxlov rov Sia TOV 'Axl.av-
Tixov nzi.dyoyg yoa(poutvov. J 

Itaąue (pturibus verbis persuadere nititur Erato-
sthenes) nisi Atlantici maris obstaret magnitudo, posse 
nos navigare in eodem parallelo ex Ilispania in In-

, diam per universum id quod rełiquum est, demta dicta 
distantia (hoc est longitudine terrae liabitatae) quae 
totius circuli trientem excedit: siquidem circulus per 
Thinas ductus minor est ducentis milliariis, ubi nos 
stadia dimensi sumus ex India in Hispaniam Ha 
bitatam nempe terram appellamus eam quam inhabita-
mus et notarn habemus. Possunt autem in eadem tem-
perata zona vel duae liabitatae terrae esse, immo et 
plures, praesertim pro.vime ad circulum qui per Thinas 
et Atlanticum mare describitur. 

Diese Stelle ist, wic wir im Laufe dieser Untersu-
clmngen schon oben mehrere Małe zu bemerken Gele-
genheit gehabt haben, die Parallelstelle zu den W o r t e n 
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des Aristoteles, tle Caelo II, 14. Es kann nicht in Zwei-
fel gezogen werden, dafs Strabo die Meinung von der 
Mogliclikeit einer Schiffahrt zwischen der iberischen Halb-
insel und Indien aus dem zweiten Buche der Geographie 
des Eratoslhenes entlehnt habe (Strabo, I , p. 62 Cas.), 
und nicht von Pytheas, wie ein neuerer Geograph * ) bc -
hauptet, welchem man ausgezeichnete Untersuchungen iiber 
die Geographie der Alten verdankt. Eratosthenes nahm 
die Kugelgestalt der Erde an (Strabo, lib. I, p. 107 Al-
melov., p. 62 Cas.), und konnte daher leicht zu der An-
sicht gefiihrt werden, dafs man von Iberien nach Indien 
zu schiffen im Stande sei; aber die Ausdehnung des At-
lantischen Meeres unter dem Parallel von Thinae (dem 
Diaphragma des Dicaearch) erschien ihm, und wohl nicht 
ganz mit Unrecht, ais cin uniibersteigbares Hindernifs. 
Das Maafs dieser Ausdehnung des Atlantischcn Meeres, 
in Zahlen ausgedriickt, geht aus der Langenausdehuung 
der oixovfiev7] hervor, welche auf etwas weniger ais 
200,000 Stadien festgesetzt worden war. Nach dcm, 
was Strabo in dem vierten Kapitel des zweiten Buchcs 
und in dem funfzehnten Kapitel des eilften Buches iiber 
die allgemeine Gestalt und die Ausdehnung der bewohn-
ten Erde (p . 172 Alm., p. 112 Cas.; p. 179 Alm., p. 118 

') Mannert sagt in seiner Einleitung in die Geogr. der Alten, 
S. 74: „Pytheas hatte zuerst den Gedanken, dafs man auf einer Schif-
fahrt von Europa aus gegen Westen nach Indien gelangen miisse, ein 
Gcdanke, durch welchen die Entdeekung von Amerika durch Chri-
stoph Columbus herbeigefiihrt wurdc." Strabo berichtet lediglich, dafs 
Eratosthenes bei seiner Grófsenbestimmung der Chlamys sich auf die 
Meinung stutzte, •welche Pytheas iiber den Abstand des Borysthenes von 
Thule aufgestełlt hatte. W i r werden gleich nachher schcn, dafs man 
viclmehr bei Posidonius (Strabo, libr. II, p. 161 Alm., p. 102 Cas.) 
den Gedanken des Eratosthenes wiederfindet, und nicht in dcm W e n i -
gen, was uns von Pytheas bekannt ist, welchen dicjenigen so ungcrecht 
behandelt haben, die ihn entweder nicht z u vcrstehcn im Stande waren, 
oder es nicht wolltcn. 
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Cas.; p. 789 Alm., p. 519 Cas.) beibringt, lassen sich 
dic Zahlenwerthe, bei welchen er stehen bleibt, sowohl 
nach dem System des Eratosthenes, ais nach dem des 
Posidonius leicht auffinden; wobei mir der Umstand eine 
besondere Sicherheit zu gewahren scheint, dafs, sobald 
man in jedeui System nur die einzelnen Data mit den 
ganzen Perimetern vergleicht, welche von beiden alten 
Mathemalikern ganz verschieden angegeben worden sind, 
man zu keiner Ycrgleichung mit den gegenwartigen Maa-
fsen seine Zuflucht zu nehmen braucht, um sie wieder 
aufzufmden. „ D e r Theil der nordlichen Halbkugel, wel-
cher zwisclien dem Aequator und einem dem Pole nahe 
belegenen Parallclkreise liegt, hat die Gestalt einer Ver-
tebra*), anóv§vloę ( C o d . Parisin. 1393: C7ióvSulov, was 
Herr v. Breąuigny ganz iiberfliissig in anovSeiov, Gefafs 
zu Trankopfern, umzuandern vorschIagt). Die Oberfla-
che dieser Kugelzone, welche die nordliche gemiifsigte 
Zone darstellt, wird aus zwei Vierecken (tsrędnlmęcc) 
bestehen, dereń Seiten gegen Norden die Halfte des 
dem Pole benachbarten Parallelkreises (1400 Stadien jen-
seits Iernc), gegen Siiden eine Halfte des Aeąuators aus-
machen werden." In einem dieser beiden Vierecke ver-
zeiclmet nun Strabo die Insel ** ) , welche den von uns 

*) Ich habe das W o r t vertebra beibehalten, dessen sich die Ueber-
setzcr des Strabo bisher bcdient liaben. Indessen ist es bei weitem 
wahrschcinlicher, dafs Strabo, ohne anch nur im Entfcrntesten auf das 
Skclctt der gegliederten Thiere anspielen zu wollen, dureh o-r ui^rAn; 
eine kreisformige Figur (Ring) mit cylindrischer Oberflaclie zu bezeich-
nen bcabsichtigt habc, ahnlich dcm Wirtcl der Spindcl (verticillus bei 
Plinius, Hist. natur. XXXVII , 2 ) oder den cylindrischen Theilen ei-
nes Saulenscbaftes (Athen. Deipn. V , p. 206, wo man eine Beschrci-
bung des beruhmten Nilschiflcs, des Thalamegus, findet, welches mit 
Situlcn gcschmuckt war, dereń einzclne Theile verschiedene Farben tru-
gen, ahnlich einigen neueren Bauwerkcn zu Floreuz). 

**) Weshalh findet man libr. II, p. 113 Cas. die Worte : inł TO 
NOKI TTFNTTIOYFIWOP •&ALAXTJJ, nachdem Strabo so oft wicderholt hat, 
dafs die oly.oiifi&i] eine Insel ist? 
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bewohnten Theil der Erde bildet, dcrcn Lange melir ais 
das Doppelte der Breite betriigt, welche die Gestalt ei-
ner Chlamys hat, und dereń Breite nach den aufsersten 
Enden zu, besonders gegen Westen, sich bedeutend ver-
engert (Strabo, H , p. 177 AlmeL, p. 116 Cas. ) . " Da 
der Parallel von Thinae, wenn man den Aeąuatorialum-
fang der Erde mit Eratosthenes zu 252000 Stadien an-
nimmt (Strabo II, p. 173 AlmeL, p. 113 Cas . ) , nicht 
ganz 200,000 Stadien betragt (genauer hatte Strabo ge-
sagt, etwas weniger ais 203,000 Stadien; vergl. Gossel-
lin in den Anmerk. zur Uebersetzung des Strabo, Th. II, 
S. 1 6 4 ) , und die Lange der bewohnten Erde, zwischen 
der Ost - und der Westgranze, von dem Heiligen V o r -
gebirge bis Thinae unter demselben Parallel des Dia-
phragma 70,000 Stadien ausmacht (Strabo II, p. 137. 
177. XI, p. 789 Almel. oder II, p. 83. 116, XI , p. 519 
Casaub.), so ist es ganz richtig, wie Strabo in der Stelle 
annimmt (p . 113 Alm., p. 64. 65 Cas. ) , welche das ge-
sammte Miltelalter bis auf Christoph Columbus beschaf-
tigt hat, dafs das Land „melir ais ein Drittel" des Krei-
ses einnimmt, welcher durch Rhodus und Thinae hin-
durchgeht, zwei Oerter, die man im Alterthume ais 
unter demselben Parallel belegen ansah, obgleich der 
Breitenunterschied wahrscheinlich 24° betrug. Hiernach 
wurden 130,000 Stadien iibrig bleiben, welche man zu 
Wasser zu durchlaufen liatte, um von Iberien aus auf 
demselben Parallel nach jenem Indien zu gelangen * ) , 
„Eoo adposita pelago" (Mela III, 17) . „ D i e weite Aus-
dehnung und die Einsamkeit des Meeres bieten die Hin-

* ) In der merkwiirdigen Stelle, in der von dem Handel von Thi-
nae die Rede ist (Periplus Marciani Heracleotae, p. 14, und Arriani 
Periplus Maris Erythraei, p. 36 Hudson), wird dieser Hafen ais zum 
Lande der Siner gehorig angegehen, welches von India extra Gangem 
getrennt war. Diese Kcnntnisse verdankle man der grófscren Ausdeh-
nung der Schiffahrt und des Handels zur Sce. 
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dernisse dar, welche man zu iiberwinden nicht im Standc 
ist," wie Strabo an einer anderen Stelle sagt (II, p. 173 
Alm., p. 113 Cas.). 

llauptsachlich ist aber die vorliegende Stelle des 
Strabo ( I , p. 114 Almel.; p. 65 Cas.) wegen der Aeu-
fserung bemerkenswerth, „dafs in derselben gemalsigten 
Zone, welche wir bewohnen, und besonders in der Nahe 
des Parallels, welcher durch Tbinae hindurch iiber das 
Atlantische Meer hinweggeht, zwei und vielleicht noch 
mehrere bewohnte Landerstrecken vorhanden sein kon-
nen," eine Aeufserung, auf welche die Schriftsteller des 
funfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts, des grofsen 
Zeitalters der Entdeckungen, wenig Gcwicht gelcgt zu 
haben scheinen, wahrend in derselben doch eine be-
griindetere Prophezeiung der Entdeckung von Amerika 
und der Inseln des Siidmeeres liegt, ais in der unbe-
stimmten Angabe in der Medea des Seneca. Auch in 
dem zweiten Buche (p. 179 Almel., p. 118 Cas.) spielt 
Strabo auf die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins 
unbekannter Lauder zwischen dem westlichen Europa und 
dem ostlichen Asien an. „Eine genaue Darstellung aller 
iibrigen Theile der Erdoberflache," sagt er, „ oder auch 
nur der gesammten Zone, von welcher wir gesprochen 
haben (II, p. 173 Alm., p. 113 Cas.) , zu geben, gehort 
in das Gebiet einer anderen Wissenschaft (d . h. nicht in 
das Gebiet der positiven Geographie), so wie auch die 
Untersuchung, ob das andere Viereck der Zone bewohnt 
ist, gleich demjenigen, auf welchem wir uns befinden. 
In der That, wenn man annimmt, dafs sie bewohnt sei, 
was ziemlich wahrscheinlich ist, so kann sie es wenigstens 
nicht von Volkern sein, welche mit uns denselben Ursprung 
haben: folglich mufs jenes bewohnte Land von dcm unsri-
gen verschieden sein, mit dessen Beschreibung wir uns 
hier allein beschaftigen." Das Yorliandensein eines oder 
mehrerer Lander im Atlantischen Ocean ostlich von Thi-
nae schien also dem geistreichen Geographen von Amasia 
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ziemlich wahrscheinlich, welcher aber nicht naher darauf 
einging, aus Furcht, sich in dem weiten Felde der kon-
jekturalen Geographie zu verirren. Die Yerbindung zwi-
schen der von uns erwahnten Stelle ( I I , p. 179 AlmeL, 
p. 118 Cas.) und derjenigen, in welcher von den Dimen-
sionen und Eintheilungen der bewohnten Erde die Rede 
ist (II, p. 173 Abnel., p. 113 Cas.), der Ausdruck, eregor 
TIROA.7ile.vnov anóvSvlov, anderes Vierech der nordlich ge-
miifsigten Zone , welche nach der Beschreibung aus zwei 
Yierecken besteht, von denen das eine unsere oly.ovfievri 
umfafst, lassen keinen Zweifel iibrig, dafs Strabo, nach-
dem er den Romern wegen ihrer grofsen, den Fortschrit-
tcn der Geographie so erspriefslichen Unternehmungen 
und „seinem Freunde und Genossen Aelius Gallus" gro-
fse Lobeserhebungen hat zu Theil werden lassen, beilaufig 
wieder auf das Vorhandensein bewohnter, noch nicht ent-
deckter, vielleicht unter dem Parallel von Rhodus und 
Thinae belegencr Landermassen zuruckkomuit. Diese an-
dere olxovpev7] der nórdlichen Halbkugel war also ganz-
lich verschieden von dem anderen Theile der Welt, den 
man nach dem Vorgauge des Crates (Strabo, I , p. 54 
Almel., p. 31 Cas.) in der siidlichen Halbkugel annahm, 
jenseits des Armes vom Ocean, welcher die heifse Zone 
bedeckte: sie war verschieden von dem aller Orbis des 
Mela ( I , 9 , 4. III, 7 , 7 ) und von dera rierten Welt-
theile *) des Isidor von Sevilla (Orig. XIV, 5 ed. Venet. 
1483, P . 71, b ) . 

Die 

*) Ich erwahne vorzugsweise <llcsc Bencnntuigen, welche dem von 
den Antichthonen bewohnten Lande ertheilt wurden, da man sie in den 
spateren Jahrhundcrten ais identisch auf Amerika anwendete. Finis erat 
orbis ora gallici lit tor i s, nisi Britannia insula amplitudine nomen 
Orbis alterias mereatur (Dicuil, de mensura orbis terrae, p. 50 
Walcken., eine dem Florus III, 10, 16 nachgeahmle Stelle). Ueber 
die Schwierigkeiten, welche sich den Bewohnern des siidlichen Festlan-
des (Antichthoncs) darbieten, sobald sie mit den Bewohnern unserer 
oly.oVj.iLV7] in Yerbindung treten wolltcn, vergleiche man die beiden 
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Die Vergleichung der Gestalt unserer o'uovfiivij mit 

einer Chlamys kommt viermal bei Slrabo vor (II, p. 173 
Almel., p. 113 Cas. I I , p. 179 Almel., p. 118 Cas. II, 
p. 182 Almel. , p. 121 Cas. X I , p. 789 Almel. , p. 519 
Cas.). Die angenommene Uebereinstimmung scheint sich 
hauptsachlich auf zwei Punkte zu griinden. Zuvorderst 
mufs die Ausdehnung von der Rechten zur Linken, oder 
die Lange der Bekleidung, in welche der Reiter sich 
liiillen soli , und die Ausdehnung (Lange ) der bewohn-
ten Erde von Osten nach W e s t e n im Allgemeinen bei 
weitem betrachtlicher se in , ais die Hohe der Chla-
mys oder die Breite der oty.ovuiv)] von Norden nach 
Siiden. Dieser Punkt wird in der That bei der Be-
scbreibung von AIexandrien hervorgehoben. Strabo ver-
glcicht den Flachenraum, welchen die Stadt einnimmt, 
mit der Gestalt einer Chlamys, „dereń Lange, welche 
30 Stadien betragt, dureh die beiden Kusten bestimmt 
wird, dereń eine das Meer , die andere der See Mareo-
tis bespiilt; wahrend die Isthmen, welche ihre Breite be-
dingen, nur 7 bis 8 Stadien betragen, und zwischen dem 
See und dem Meere gleichsam eingeprefst liegen" (Buch 
X V I I , p. 1143 Almel. , p. 793 Cas.). Die Breite der 
ol-/.ov[iśvr] verengt sich bedeutend nach ihren aufsersten 
Griinzen hin im Osten und Westen ( I I , p. 173 Almel., 
p. 113 Cas. II , p. 179 Almel. , p. 118 Cas. I I , p. 181 
Almel., p. 120 Cas.), namentlich gegen Westen (II , p. 177 
Almel. , p. 116 Cas.). Die Unverhaltnifsmafsigkeit zwi-
schen den beiden Dimensionen der Liinge und Breite und 
den Ausdehnungen im Sinne der geographischen Lange 

merfcwiirdigen Stellen bei Cleomedes, Cycl. Theor. I , 2 (ed. Thcoph. 
Schmidt, 1832, p. 11 — 1 2 ) und bei Geminus, Kłem. Astronom., c. 13 
(Petmii, Uranolog. p. 52). Erstcrer lugt hinzu: „Das Yorhandensein 
dieses Landcs der Antichlhonen (der ńrtouo i ) haben wir aus theoreti-
schcn, der allgemeinen Naturlehre (qpiloiokoyta) cntlehnten Betrachtun-
gen, nicht aus gescliichtlich begriindeten Erfahj-ungssatzen hergeleitet. 

Band I. 1 0 
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und Breite, verhindert iibrigens nicht, dafs der Aehnlich-
keit der Gestalten zufolge die Breite ungcfalir in der 
Mitte der Lange ihr Maximuni erreicht. Diese Bedin-
gung ist, nach der scharfsichtigen Benierkung von Gos-
sellin (Traduct. de Slrabon, Tom. I V , Part. I , p. 293 
— 2 9 4 ) , von Strabo an der Stelle aufgefiihrt, in wel-
cher er untersucht, w o unter dem Parallel von Rhodus 
die Mitte der Lange belegen sei, und ob derselben die 
griifste Breite der Chlamys entspreche. Die aus syste-
matischen Gedankenvcrbindungen hervorgegangene V o r -
stellung von der mantelalinlichen Gestalt des bewolinten 
Landes scheint in geographischer Beziehung hinreichend 
gerechtfertigt zu werden, da das Maximum der Breite in 
der That zwischen dic Meridiane von Rhodus und Arte-
mita in Babylonien fiillt. Ich finde, dafs man im Mittel-
alter sogar die Haken (Jibulae) der Chlamys bemerkt 
haben will '*). 

Die Untersuchung iiber die Chlamys und die Breite 
der bewohnten Erde in dem Meridian von Arteuiita oder 
vom Ausflusse des Hyrkanisch-Kaspischen Meeres schliefst 
mit einer Vergleichung des nordlichen Theils von Asien 
mit einem Messer, welche an die bei den griechischen 
Geograplien so haufig vorkommenden Vergleiehungen mit 
Platanenblattern oder Pantherhauten erinnert. Sie ist 
neueren Uebersetzeru * * ) unerklarbar erschienen; aber, 
nach der Ansicht von Boeckh, hat Strabo (libr. XI, cap. 15 

*) Omnis terra, quamvis ab Oceano tamguam ingens guaedam 
insula circumvallatur, habitabilis tamen non undigue gl.obea est: 
cum utrumgue ad solis semitam altius erecta caliginosae cuiusdam 
nubeculae (ut inguit Antlionius Veronensis) speciem praestet, chla-
mydisgue formam prae se fert, inguit Strabo in tertio: guoniam 
duas jibulas versus arcton liabere conspicitur, quae si coirent clda-
mydis figurarent speciem. Cosmographia dans manuductio-
nem in tabulas Ptholomei composita per Laur. Corui-
num. Basil. 1496, fol. 10, a. 

" ) Bu The U, Tom. IV, Part. I, p. 295, 
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am Schlufs, p. 789 Almel., p. 519 Cas.) , welchcm tlić Ge 
staltung der zwischen dem Eismeer und der Gebirgskettc 
des Taurus, von der man glaubte, dafs sie unter den suc-
cessiven Benennungen des Caucasus (des Alexander), des 
Imaus, des Emodus, des Oltorocorras und des Gebirges 
der Serer ganz Asien von Westen nach Osten bis zu 
dem ostlichen Meere (Eoum pełagusj durchlaufe, bele-
genen Lander aufliel, diesen Abschnitt mit der Gestalt 
eines Messers verglichen, dessen gckriimmter Riicken durch 
die Kiiste des Nordmeeres dargestelit wiirde, wahrend die 
Schneide (uy.arj rijg y.oniSog) der in gerader Linie fort-
laufenden Kette des Taurus entspriiche. W e n n ich bei 
dieser Gelegenheit dieses gelehrten und geistvollen Alter-
thumsforschers, meines akademisclien Kollegen, gedenke, 
so geschieht es, um ihm hier zuglcich den Ausdruck mei-
nes iebhaften Danks fiir die Sorgfalt darzubringen, mit 
welcher er die lateinischen Uebersetzungen mehrerer Stel-
ien des Aristoteles und Strabo (von Johannes Argyropulus, 
Budaeus, Yatablus und Xylander) verbessert hat, so wie 
fiir die Bemerkungen, welche er mir mit der grofsten 
Bereitwilligkeit zukommen liefs, ais ich ihm diese Arbeit 
mittheilte, die mich eine so lange Reihe von Jahren be-
schiiftigt hat. Indem ich diese Hiilfsleistungen des Kriti-
kers und Freundes erwahne, mufs ich jedoch darauf auf-
merksam machen, dafs Hr. Bocckh in keiner Beziehung fiir 
die oft unbestimmten und gewagten Bemerkungen, wel-
che in meinem W e r k e enthaltcn sein konnen, verantwort-
lich gemacht werden darf. 

Strabo, libr. II, p. 101 Almel. p. 102 Casaub.: 
[_'Yjtovou di (ó IIo6EiSwviog) TO Trjg o'r/.ovpht]g uijy.og 
HURA nov finoiuSmy geediojy v7iat>%ov, IJ/MGN uvai TOV O 'AOV 

y.yy.hm y.ulf ov uh]7irc<f uge fjrtoiv dno rijg Sóaeojg 
Evq(o nliwr iv T00'ccvraig fivQidaiv 'tkHot av tig 'lv-
Sovg. ] 

10 * 

I 
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Suspicatw etiam (Posidonius) łiabitatae terrae lon-

gitudinem LXX circiter millibus stadiorum constare, di-
midiumoue esse totius in quo sumitur circuli: itaque, in-
quit, ab occasu, Euro spirante, navigans tantum spatium 
ad Indos perveniret. 

Da Posidonius den Aequinoctialumfang auf 180000 
Stadien setzte (Strabo II , p. 151 Almel., p. 95 Cas.), 
so mufste der Umkreis des Parallels von 36° („desjeni-
gen, auf welchem das Maafs der bewohnten Erde genom-
men ist" ) notliwendiger W e i s e 145600 Stadien betra-
gen CGossellin in der franzosischen Uebersetzung des 
Strabo, Tom. I , p. 270, not. 1 ) , wovon 70000 Stadien 
oder die grofste Ausdehnung der oixovfiivi] von Osten 
gegen Westen in der That „ungefahr die Halfte" aus-
machen. Strabo hat bei der Reduktion der Perimeter, 
welche verschiedenen Breitengraden entsprechen, keine 
besondere Genauigkeit beobachtet. Es ist schwer einzu-
sehen, wie die Ausleger darauf gekommen sind, L,t<pvnoę 
an die Stelle von sypog setzen zu wollen, und die Schif-
fahrt von Iberien nach Indien unter dem Einflusse eines 
bestandigen Westwindes vor sich gehen zu lassen. Die 
W o r t e des Textes ano riję diiascog beziehen sich auf 
den Punkt der Abfahrt und „der bestandige Ostwind" 
erinnert fast an die unter niederen Breitengraden herr-
schenden Passatwinde. 

Seneea, Quaest. natur. Praefat. §.11: „ Tunc con-
temnit (curiosus spectator) domicilii prioris angustias. 
Q,uanttim enim est, quod ab ultimis littoribus Hispaniae 
nsque ad Indos iacet? Paucissimorum dierum spatium, 
si navem ventus suus implevit (Codd . Jerat~). 

Beim ersten Anblick schcint es, ais ob diese Stelle 
auf die des Aristoteles, de caelo II, 14 und des Strabo 
I, p. 113 Almel., p. 64 Cas. Bezug habe; aber die Ana-
logie zwischen beiden beschrankt sich auf die Angabe des 
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Weges , auf welchem man von Iberien nach Indien schif-
fen kann. Columbus vermengt in seinem Byefe an die 
Konigin Isabella vom Jahre 1498 sammtliche Stellen aus 
alten Schriftstellern, um seine Ansicht von der geringeu 
Ausdehnung des Meeres zu bekraftigen. „Aristoteles," 
sagt er, „lelirt uns, dafs die W e l t von geringem Umfange 
sei, dafs sie wenig Wasser enthalte, und dafs man leicht 
von Spanien nach Indien gelangen konne. Dies wird 
bestatigt von Avenrvyz (Averroes) und dem Cardinal Pc-
dro de Aliaco, welcher sich auf die Gewahrleistung des 
Seneca stiitzt, indem er hinzufiigt, dafs Aristoteles in viele 
Geheinmisse der Natur durch die Mittel, welche ihm Ale-
xander der Grofse darbot, eindringen konnte, so wie Se-
neca durch Caesar Nero . " Aber , wie ist es moglich, 
dafs Seneca, dieser ernste, besonnene Schriftsteller, der 
so viel Sorgfalt auf seinen Stil verwendete, so unauf-
merksam sein konnte, sich der W o r t e paucissimorum 
dierum spatium zu bcdienen? Die Beantwortung dieser 
Frage ist sehr schwierig. W e n n man sich an dasjcnige 
erinnert, was in der Vorrede zu den Quaesliones nattirales 
vor diesen Worten hergeht, so sieht man leicht, dafs 
Seneca ein Beispiel einer sehr geringen Ausdehnung hat 
geben wollen. In dem Bestreben, die moralische Seite 
der Erscheinungen und Begebenheiten aufzufassen, welches 
diesen eklektischen Stoiker, welcher in einer ungltickse-
ligen Epoche lebte, charakterisirt, verweilt er vorzugs-
weise bei dem Gegensatze zwischen der Kleinheit unse-
res Erdkorpcrs „punctum *) islud in quo bellatis, in 

' ) Man konnte sagen, dafs Plinius (Histor. nat, II, 6 8 ) bei den 
Worten: Hae tot portiones terrae, imo vero, ut plures tradidere, 
mundi punctus, neque enim est aliud terra in unherso. Haec est 
materia gloriae nostrae: hic exercemus imperia, hic instauramus 
helia civilia, etc. die obige Stelle des Seneca vor Augen geliabt habe. 
Aber diese 1'liilosopben des ersten Jahrhunderts der romischen Kai-
serlicrrschaft, die im Allgemeincn Stoiker -waren und dem Pantheismus 
huldigten, der sich fiir ihre lhetorische Bercdsamkcit besonders cignetc 
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fjuo regna disponitis" und der Ausdehnung der plane-
tarischen Riiume, „sursum ingentia spatia sunt, in IJUO-

rum possessionem animus admittilurWenn der Mensch, 
ais sorgfiiltiger Bescliauer des Universurns, den majesta-
tisclien Lauf dor Gestirne beobachtet hat, und „jeiie Ge-
gend des Himmels, welche dem Saturn (velocissimo si-
derij eine Bahn von 30 Jahren darbielet, so siebt er 
mit Geringschatzung, indem er aufs Neue seine Blicke der 
Erde zuwendet, auf die Bedeutungslosigkeit seines W o h n -
sitzes. W i e weit ist es von den aufserstcn Gestaden 
Spaniens nach Indien?" Ruhkopf, in seinen Anmerkungen 
zu der Stelle des Seneca (Senne. Oper. Tom. Y , p. 1 1 ) 
nimmt an, dafs unter dem liidien des Schriftstellers die 
kanarischen Inseln zu verstehen seien: denn, nach Pto-
lemaeus, sagt er, nahert sich das ostliche Indien dem 
westlichen ( ? ) Afrika; diese beiden Lauder sind durch 
keine bedeutenden Wassermassen von einander getrennt, 
mithin die kanarischen Inseln nicht selir weit von In-
dien entfernt. Es diirfte schwierig sein,k den Faden die-
ser Gedankenverbindung zu fassen; und ich kenne tiber-
dies in der Geographie des Ptolemaeus durchaus keine 
Stelle, welche auf eine geringe Entfcrnung Indiens von den 
Gliłckseligen Inseln hindeutete. Das unbeleannte Land, 
welches mit der Halbinsel von Catigara in Verbindung 
steht, kniipft sich an „das Cap Prasum, das Vorgebirge 
Rhapta und den siidlichen Theil von Azania," schliefst 
das Becken des Erythriiischcn Meeres, und hat daher 
mit der TFesżkiiste Libyens durchaus nichts zu schaffen. 
Ptolemaeus spricht an drei verschiedenen Stellen von die-
sem geschlossenen Becken und dem Bestehen dieses un-
hekannten Landes (libr. IV, c. 9. VII, c. 3 und 5 ) , und 
an keiner der Stellen, in denen er das Meer von Indien 

(Plin. II, 1, 4, 7 ) , łileten in ilnen moralphilosophischen Aeufscrungcn 
cinc Einiiórmigkeit der Gedanken tirid der Ausdruckswcise dar, die nur 
von tinseren Thcologen hat uhertroffen werden konnen. 
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erwSlint (libr. I V , c. 8. libr. V I , c. 8. libr. VII, c. 2) , 
bestimmt er die Granzeu desselben. Ueberdies ist kein 
Beweis vorhanden, dafs die Hypothese der Schule von Ale-
xandrien liber den Zusannnenhang Afrika's mit Catigara im 
Siiden des Cap Prasum von Hipparch herriihre und iiber-
haupt alter sei ais Seneca, weieher liinger ais ein Jahr-
hundert vor Marinus von Tyrus und Ptolemaeus łebte. 
Die Erkliirung, welche Ruhkopf von der Stelle des Se-
neca gegeben bat, ist mithin unzulassig, und man darf 
annebincn, dafs der Pbilosoph, welcher am Hofe des 
Nero lebte, zuweilen in seinen Ideen nicbt ganz ohne 
Uebertreibung war, wie er denn sehr haufig seine Re-
deweise von einem gewissen Schwulste nicht frei erhalt. 

Senec. Medea, Act. II, Chorus in Jine, p. 281 ad. 
liipont.: 

Nil, qua fuerat sede, reliquit 
Perrius orbis. 
Indus gelidum potat Araxem: 
Albim Persae, Ilhenumque bibunt. 
Venient annis saecula seris 
(^tribus Oceanus vincula rerum 
Laxet, et ingens paleat tellus, 
Tethysque novos detegat orbes, 
Nec sit terris ultima Tliule. 

Dies ist die so oft von Christoph Columbus, Peter 
Martyr d'Anghiera, Oviedo und Herrera angefiihrte Stelle. 
Es wiirde liier iiberfliissig sein, wie schon Ferdinand Co -
lumbus gelban hat, Zweifel iiber den wahren * ) Verfasser 

*) Aus der liaufigen Verwechslung des beridimten Plulosophen L. 
Annaeus Seneca mit scinem Yater, M. Annacus, dcm Gcmahl der Hel-
via, wclchem man falschlich dic Tragodicn zugcsclirieben hat, ist der Ein-
wurf zu erklaren, '\velchcn dic Professoren von Salamanka m den be-
ruhmtcn Disputationcn im Jahre 1487, von dcnen oben die Rede ge-
wesen ist, gegen Columbus vorbraehten, und der von der „uaendlichen 
•\usdchnung des Oceans, welche der Philosoph Scneca bcwiesen habe", 
hergenommen war. Es ist nur ein Trrthum der Person in dieser A11-
gabc der Cathedraticos von Salamanca. Sic wolltcn von dem Rhetor 
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der Medea zu erheben, welche eine Stelle des Quinti-
lian (Institut. Orator. IX , 2. §. 9 ) ausdriicklich dem 
Philosophen L. Annaeus Seneca, dem Lehrer des Nero, 
zuzuschreiben scheint. Eine satirische Bemerkung, wel-
che Tacitus * ) entschltipft ist, belehrt uns iibrigens, dafs 
der Lehrer „haufig Verse machte, seitdem sein Zogling 
daran Geschmack zu finden angefangen hatte." Fiir uns 
ist hier von Erheblichkeit, die Aufmerksamkeit auf die 
Gedankenverbindung zu lcnken, welche den Dicbter zu 
der ohne Zweifel sehr unbestimmten Prophezeiung „ j e -
ner neuen Lander" gefiihrt hat, welche man im Laufe 
der Jahrhunderte entdecken wiirde; eine Prophezeiung, 
in der man nach dem Geographen Ortelius um so lic-
ber Amerika zu erkennen glaubte, ais Seneca aus der 
Iberischen Halbinsel gebiirtig war. Der Chor hebt da-
mit an, den Muth der Seefahrer (Audax nimitim, qui 

M. Annaeus Seneca sprechen, welcher zur Zeit des Augustus in Rom 
lehte, und in seiner Schrift Suasoriae ( I , 1 ) dic Frage abhandelte: 
"Wird sich Alexandcr auf dem Ocean cinschiflen, da Indien das aufser-
ste Ende der W e l t ist und jenseits desselben die cwige Naclit beginnt? 
(Vofs, Kleine Schriften, Th. II, S. 241.) Der Ausdruck, dessen sich 
Ferdinand Columbus in dem Lebcn seines Vatcrs bedient (cap. XI , 
p. 11 Barcia), nehmlicb dafs sich die Professoren auf dic Autoritat des 
Seneca stiitzten, „welcher por via de guestion versicherte, dafs man in 
drei Jahren nicht zum ostlichen Ende der W e l t gelangcn konne", deu-
let auf die Suasoriae, erdichtetc Streitfragen, dic Behufs rhetorischcr 
Ucbungen aulgeworfen wurden, bin. Die drei Jahre finden sich nicht 
Jn der ersten Strcitfrage: es wird versichert, , ,ultra Oceanum rursus 
alia littora, alium naści orhem, nec usrjuam naturam rerum desi-
7iere, sed semper inde uli desisse videatur, novam exsurgere"; aber 
man schliefst daraus, nach langen und kleinlichen Abschweifungen, dafs 
Alcsander sich nicht einschiffen werdc, um eine neuc W e l t aufzusuchcn. 
Mittelst einer ahnlichen Sclilufsfolge suchte die Fakultat von Salamanka 
im Jalue 1487 durch gclelirte Bewcisgriinde die Entdeckung von Ajne-
rika zu vcrhindern. 

*) Obiiciebant etiam eloquentiae laudem uni sihi adsciscere et 
carmina crebrius factitare, postąuam Ner oni amor eorum ve-
nisset. Annal. XIV, 52. 
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freta primus etc.) in einer Epoche, wo man noch nicht 
von den Gestirnen geleitet wurde und die W i n d ę noch 
keine besonderen Benennungcn hatten, zu feiern; aber, 
so fiihrt er fort, seitdem die Argonauten ihre ruhmvo!le 
Fahrt unternahmen und glucklich beendigten, ist das Meer 
iiberall geoffnet; man bedarf nicht mehr des von der Hand 
der Minerva erbauten Schiffes Argo. Jedes Schiff durch-
liiuft die hohe See. Die ganze W e l t ist zuganglich ge-
worden, perrius orbis. Der Inder dringt bis zu dem be-
eisten Araxes vor (ohne Zweifel dem des Herodot. I, 201. 
Tora. V , p. 200 — 204 Schweigh., welcher die Granze 
zwischen Persien und dem Lande der Massageten bildet, 
worunter der Iaxartes oder Sir-Deria zu verstehen ist); 
der Perser trinkt das Wasser der Elbe und des Rhein. 
In diesem Gemalde der zwischen den Yolkern bestehen-
den Yerbindungen, welches selbst fiir die Epoche der 
Herrschaft des Nero viel zu gliinzend ist, tragt der Dich-
tcr, nach der Sitte der Griechen, die Kennlnisse seiner 
Zeit auf die der Medea iiber. Die Idee des Contrastes 
zwischen den ersten furchtsamen Schiffahrtsversuchen (sua 
quisque piger littora tangens) und jener Verbindung zwi-
schen den Yolkern vom Indus bis zu den Ufern des Rheins 
fiihrt zu der Prophezeiung, welche den Chor beschliefst. 
„ W e n n der Ocean die Bandę zerrissen haben wird (vin-
cida rerum), mit denen er nach den Begriffen der Ho-
merischen Geographie den Erdkreis umschliefst * ) , und 
dieser Erdkreis jeder Art von Yerbindung offenstehen wird 
(bigens pateat lellus), dann wird in kiinftigen Jahrhun-
derten das Meer (Tethys) neue Lander enthiillen (no-
vos deteget orbes), und Thule wird nicht melir der ent-
fernteste Puukt der bekannten W e l t sein." Der Schwung 
des Ausdrucks und der pathetische T o n der Begeisterung 
haben den letzten W o r t e n eine Bedeutsamkeit gegeben, 

*) „ Oceanus terras rclut rinculum eireumfluit." (M. Ann. 
Seueca, Suasor. I, ] , p. 5 ed. Bip.) 
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welche, bei dem ganzlichen Mangel einer naheren Orts-
bcstimmung, eine so unbestimmte Prophezeiung nicht er-
langt haben wiirde, wenn sie unter der einfachen Gestalt 
einer geographischen Yermuthung aufgestelit worden ware. 
W e n n Strabo uns sagt ( I , p. 113 Almel., p. 64 Cas.), 
dafs in dem Atlantischen Ocean, in demjenigen Theile der 
nordlichcn Halbkugel, welcher nicht von unserer bewohn-
ten Erde eingenommen ist, wohl eine andere oly.ovp.tvti 
und selbst mehrerc vorhanden sein konnten, besonders 
unter dem Parallel von Thinae, unter welchem die Fest-
lander Europa's und Asiens die grofstc Ausdehnung ha-
ben , so prophezcit er, das heifst er errath, wie es mir 
scheint, auf eine aufserst gluckliche W e i s e , die Entdek-
kung von Amerika und den Inseln im Siidmeere. Der 
schnelle Aufschwung der Schiffahrt von Myos Honnos 
an den Ufern des rothen Meeres nach den Kiisten von 
Indien, seit der Eroberung Aegyptens durch die Rć)mer 
(Strabo II, p. 179 Almel. p. 118 Cas. ) , die Unternch-
mungen nach den Britannischen Inseln und dem Norden 
im Allgemeinen hatten ohne Zweifel die Einbildungskraft 
Seneca 's*) aufgeregt, und der Chor, welchen wir so eben 
zergliedert haben, ist sicherlich nicht aus einer jener zahl-
reichen Tragodien, welche dieselbe Ueberschrift tragen, 
wie die Medea des Neop/iron von Sicyon, des Herillus 
oder des Philiscus, die sammtlich fiir uns verloren ge-
gangen sind, nachgeahmt. 

Vielleicht hat die Beruhmtheit, welche die angefiihrte 
Stelle aus der Medea schnell erlangte, seitdem man sie 
auf die Entdeckung der Neuen W e l t anwendete, jenen 
antiquarischen Betrug veranlafst, den wir nur aus dem 
Berichte des Geographen Ortelius **) kennen leruen. Im 

*) Es ist durchaus ubcrfliissig, den Scneca selbst, wie Groilov an-
nahm, von Aegypten nach Indien reisen zu lassen. (L. Atlliaci Seitec. 
Medea et Troades, ed. Aug. Matthiae, 1828, p. 14. 19. 92.) 

**) Ortelii Theatr. orbis terr. 1601 ( i m Art. Xov. Orbis). 
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Jalirc 1508 ficl cincin Portugiesen, Einwohner cines Dor-
fos in der Nahe des Capo de la Rocca , ein, auf einen 
Marmorblock folgende abscheuliche und unverstandliche 
Verse einzugraben: 

Volventur saxa lilleris et ordine rectis, 
Cum video fi Occidens, Orientis opes. 
Ganges, Indus, Tigris, erit mirabile visu, 
Jłlerces commutabit suas uterque sibi. 

Der Stein wurde eingegraben und so lange in der Erde 
gelassen, bis man hoffen durfte, dafs die Feucbtigkeit seine 
Oberflacbe angegriffen habe; dann ausgegraben, Neugie-
rigeu gezeigt und von begeisterten Alterthumsforschern 
ais eine sibyllinische Inscbrift beschrieben. Der Rechts-
gelchrte Caesar Orlando entdeckte den Betrug, und 
llesendc macble ibn in den Antiijiutales Lusilanicac 
bekannt. 

Nachst der augeblichen Propbezeiung des Seneca be-
schaftigte die spanischen Scbriftsleller zur Zeit der Ent-
deckung von Amerika am meisten die grofse Katastro-
pbe der Atlantis des Solon. Zwar crinnere ich mich in 
der That nicbt, irgendwo in den Briefen des Columbus 
oder in den Bruchstiicken seiner Abhandhmg von der 
Eroberung der Cas a Santa eine Erwiibnung der Atlan-
tis gefunden zu haben; aber sein Sohn spricht von der 
Isla Atlantica, welche er, wie ich schon oben zu be-
merken Gelcgenheit gehabt habe, mit der kleinen Eubćia 
gegeniiberliegenden Insel Atalanta verwechselt hat, die, 
wic wir aus den Berichten des Thucydides, Seneca *) und 

*) Thucydides ait (III, 8 9 ) , circa Peloponnesiaci belli temput 
(anno se.rto) Atalantam insulam aut totam aut certe viaxima ex 
parte tuppressam. Hat. Quaest. VI, 24. Vcrglciche auch Strafio libr. I, 
p. 105 Almel. p. 61 Cas. Diese grofse physische Umwalzung (alit, 
bis auf Ein Jabr, mit dem dritten Ausbruche des Aetna zusammen, des-
sen in der Gcschichtc seit der Kiederlassung der Griecben in Sicilien, 
d. li. seit der ersten Griindung von Syrakus Ol. 5 , 4 nach der Pari-
schen Marmorchronik (Boeckh, Corp. Inscript. Graec., Tom. II, p. 335) 
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Slralo wissen, um 01. 88 , 2 durch ein Erdbcbcn ver-
nichtct wurde. Herrera sagt, dafs man nur deshalb die 
Insel Atlantis des Plato fur eine der Antillen gehal-
ten habe, um dem Admirał den Ruhm seiner Entdek-
kung zu scbmalern. Ich bin weit davon entfernt, diese 
bis zum Ueberdrufs besprochcne geologische Frage wie-
der aufzunehmen. Die Probleme der mythischen Geo-
graphie der Hellenen kOnnen nicht nach denselben Grund-
satzen behandelt werden, wie die Probleme der positiven 
Geographie. Sie bieten gleiclisam verschleierte Bilder mit 
verwaschenen Umrissen dar. Die Beinuhungen Plato's *), 

gcdacht wird. Die Erdbeben im Aegiiisclien Meere sind vielleicht, trotz 
der Verscliiedenlieiten der Syslemc beider Erschcinungen, Yorlaufer des 
vulkanischen Ausbruches gewesen, gleich wic man Verbindungcn zwi-
scben den unterirdischcn Bewegungcn auf den Azoren, in Łuisiana und 
an der Kiiste von Caracas wahrgenommcn bat (Humboldt, Relat. hi-
storią., Tom. II, p. 4 — 21). Hesiod, nicht Homer, kannte den Na-
mcn des Aetna, wenn uberhaupt -'litVTJ bei Ilesiod gcnannt worden ist, 
und nicht viellcicht Eratosthenes den Text (Theogoll. v. 860) durch 
eine Yerbindung mehrerer in einander greifender Yermuthungen erklart 
bat (Strabo, Tom. I, p. 42 Almel. p. 23 Cas.). Ein grofser Aus-
bruch fand unter der Rcgicrung des Ilicro (01 . 75, 2 ) Statt, und ver-
anlafste die Beschrcibungen des Pindarus und Aeschylus. Diodor (Y, 6) 
berichtct, dafs langc vor dein Trojaniscben Kriege die Sienni, die Ur-
bcwolmer des ostlichen Theilcs von Sicilien, mithin fruher ais die Si-
culi, durch Ausbruche des Aetna, wclchc melirere Jahre hindurch fort-
wahrten, gezwungen wurden, sich in dic westlichcn Thcile der Insel zu 
fliicliten. Thucydides nennt den Ausbrucli 01. 88, 3 den dritten (III, 
116). Es ist wahrscheinlich, dafs Hesiod den Aetna durch Auswiirfc 
kannte, welche der Niederlassung der griecliischen Kolonien vorangcgan-
gen waren, 

*) Timaeus, vol. III, p. 2 0 — 2 5 ; Critias, p. 109 — 121 (Piat. 
Tom. I X , p. 287 — 297, Tom. X , p. 39 — 66 cd. Bip.). Yon diesen 
Leiden Erzeugnisscn seines Altcrs hat Plato das letzterc nicht vollcndet. 
(Vcrgl. auch Strabo, I I , p. 160 Almel. p. 102 Cas. nach dem Zcug-
nisse des Posidoilius, nicht des Polybius, wic cs in dem an genauen 
Untcrsuchungen so reichen Wcrke von Hoff, Gesch. der naturlichen 
Yeraiiderungeii der Erdoberjl., Th. I , S. 169 heifst.) „Posidonius 
findet cs tweckmafsigcr, dic Ucbcrlieferung (der agyplischcn Priester) 
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diese Umrisse deutlicher hcrvorzuheben und bestimmter 
abzugriinzen, und die Bilder durch Anwendung von Ideen, 
•welche eine bei weitem neuere Theogonie und Politik 
an die Hand geben konnten, zu vergrofsern, haben den 
Mythus von der Atlantis aus dem urspriinglichen Kreise 
von Ueberlieferungen herausgerissen, zu welchem der gro-
fse Saturnische Koutinent (Fiut., de facio in orle lu-
nae, p. 941, 2 ) , die bezauberte Insel, auf welcher Bria-
reus neben dem schlummernden Saturnus wacht, und die 
Meropis des Theopomp gehoren. Hier ist es von Wicl i -
tigkeit, an die geschichtliche Beziehung der Mythe von 
der Atlantis zu Solon zu erinnern. In seiner einfachsten 
Bedeutung bezeichnet der Mythus die Epoche „eines Krie-
ges, welchen VoIker, die aufserhalb der Saulen des Her-
kules wohnten, mit denen fiihrten, welche ostlich von 
denselben ihre Wohnsitze hatten" (Crit. p. 108). Es 
ist ein Einbruch von Westen her; und so wie wir in 
der Meropis * ) des Theopomp uud dem Saturnischen 

anzunehmen, ais in Beziehung auf dieses Land [die Adantis] das zu 
wicdcrholen, was man von der Mauer der Achaer hei Homer gesagt 
hat: Derjenige, welcher sie erfunden, hat sie auch wieder verschwinden 
lassen [ ó ahaaaę avrijv ii<paviacv']." Diese Mauer, welche das Lager 
der Griechen dcclten solltc, „ist vicllcicht niemals yorhanden gewesen 
(Strabo, XIII, p. 893 Almelov. p. 598 Casaub.), und hat ihre Zer-
storung nur der Einbildungstraft des Homer zu danken, wie Aristo-
teles sagt." Plato macht aus der Atlantis ein Land mit Elephantcn, in 
welchem man selbst Namen semitischen Ursprunges findet; denn cin 
Bruder des Atlas heifst „Gadeiros, was auf griechisch Eumelos bedeu-
tet", d. h. reich an Schaafen. Indessen wissen wir aus einem Frag-
ment des Sallust (Nunnes ad Melam, p. 5 2 5 ) , aus Plinim (Hist. 
J i f f f . IV, 36 ) , Dionysius Periegeta, und besonders aus Avienus (Ora 
maritim. V. 2 6 7 ) , welcher sich haufig der Belebrungen riihmt, die er 
aus Himilco's Tagebuche geschdpft zu haben vorgiebt, dafs Gaddir oder 
Gadeira eine phiinizische Wurzel ist. (Punicorum lingua conseplum 
locum Gaddir vocabant. Poet. lat. minor. Tom. V , p. 1212 ed. 
Wernsdorf.) 

*) Der Name Meropis stelit vielleicht mit dcm des Titanen Atlas 
in Yerbindung, indem er an dessen einzige Toehter erinnert, die mit 
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Lande des Plutarch, gleich wie in der Atlantis, einen 
Kontinent erkennen, mit welchem nnsere olxovfiśv?] ver-
glichen nur eine geringfiigige Insel ausmacht, so hangt 
anderer Seits die Zerstorung der Atlantis durch Erdbe-
ben mit der alten Uebcrlieferung von Lyctonien zusam-
men, einem geologischen Mythus, welcher sich auf das 
[Becken des Mittelmeeres von Cypern und Euboa bis 
nach Korsika bezieht, und, vielleicht in den Argonau-
ticis des falschen Orpheus besungen * ) , in bei weitem 
neueren Zeiten, nach dem Yorgange der gelehrten Selmie 
von Alexandrien, zur Unterstiitzung geologischcr Systeine 
durch die urspriinglichen Traditionen der Hellenen be-
nutzt wurde. Dieser Mythus von Lyctonien, welcher 
ohne Zweifel sehr alt ist, weil durch ihn das Festland 
und dic Inseln von Griechenland, welche die Atlanteu 
erobern wollten, ihre Gestalt erhielten, ist vielleicht all-
mahlig nach Westen jenseits der Saulen hinausgesclioben 
worden. Es ist in der That bemerkenswerth, dafs in al-
len diesen kosmogonischen Mythen, welche wir so eben 
erwahnt haben, Lyctonien und Atlantis die cinzigen Lan-
der sind, welche unter der Herrschaft des Neptun, der mit 
seinem Dreizack die Erde erschiittert (auoi"/&(av), durch 
grofse Katastrophen untergehen. Die Saturnischen Konti-
nente bięten nicht diese Eigenthiimlichkeit dar, und eben 
deshalb scheint mir die Atlantis, trotz ihres wahrschein-
lich agyptischen Ursprunges und der muthmafslichen Ueber-
siedelung dieser Mythe von dem Nilthale aus nach Grie-
chenland, ein Wiederschein von Lyctonien zu sein. Gro-
fse Umwalzungen oder , wenn man einen anderen Aus-

elnem Sterblichen verbunden war, und deshalb |in dcm Gestirn der 
Plejaden verschlciert und den Blickcn der Menschen fast ganzlich vcr-
borgen blieb. (Apollodor. Biblioth. Ul, 10, 1 p. 8-3 ed. Hetjne.) 

*) V. 1274—1281. Ueber eine analoge Stelle des Callimachus 
vergl. Ukert, Geogr. der Griechen und Romer, Th. I, Abth. II, S. 346 
—348. Th. II, Abth. I, S. 194. 
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druck vorziehen will, der Glaube an diese grofsen Um-
walzungen, welchen die Betrachtung der Erdoberflache, 
der Halbinseln, der gegenseitigen Lage der Inseln und 
der Gliederung der Kontinente hervorgerufen hat, mufste 
die Geister an allen Kiisten des Mittelmeeres beschiifti-
gen, selbst in dem Falle, dafs Aegypten, wie die Prie-
ster behaupteten, weniger ais jedes andere Land einer 
Unterbrecluing der regelmafsigen Wiederkehr periodi-
scher Erscheinungen durch plotzliche und auf bald en-
geren, bald weiteren Baum begrenzte physische Uinwiil-
zungen ausgesetzt war * ) . Die iibergrofse Freiheit **), 
mit welcher Plato, besonders in dem Crilias, die Sage 
von der Allantis behandelt, hat natiirlicher W e i s e die 
Verbindung diescs Mythus mit Solon sehr zweifelhaft 
gemacht. Plato war zugleich verwandt mit der Familie 
dieses Gescfzgebers und mit der des Critias. Der Ur-
grofsvater des Critias, welchen Plato in seinen Dialogen 
ais rcdcnde Person einfiihrt, hiefs Dropides, und war der 
genaue Freund des Solon, der ihn in seinen Yersen er-
wiihnt hat. Die Erzahlung des Plato wiirde geringere chro-
nologische Schwierigkeiten darbieten, wenn, da der Zwi-
schenraum von zweihundert und zehn Jahren zwischen dem 
Alter des Solon und dem des Plato durch drei Geschlech-
ter von der Nachkommenschaft des Dropides ausgefullt 
wurde, dieser und nicht Solon, durch eine ohne Zwei-
fel tadelnswerlhe Veranderung im Texte, dem Critias, 
dem Grofsvater der redend eingefiihrten Person, dasje-

*) [Wcnigstens wurde dies in Bezug auf dic Erdbcben von den 
Grieclien beliauptet. Yergl. die Anmerk. zu Arialotel. Meteurol. II, 
7 , Yol. I , p. 583 sqq. Letron n c., La Statuę co cale de Memnon 
(Paris 1833, 4 . ) p. 23 folgd. Aristid. Aegypt. Tom. II, p. 489 Din-
dorf: wę fie y.al afio/iólę y.al Xoif.łólę xul TÓZę ^ ovgavov y.atay.Xv-
OflOię uvccXtoToę fj /o)oa Ól* avxóv ięiv ovóh TOvq tlq6 fjf.twp "Eibjruę 
l'ku&c»-.] 

**) In demselben Dialog werden der Atlantis die verscłiiedensten 
Dimensionen gegeben. Crit. p. 108. 118. 
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ilige erzahlte, was er (iber den Untergang der Adantis 
von Solon crfahren halle. Dieser Critias, Sohu des Dro-
pides, war in einem Alter von neunzig Jahren (die re-
dende Person war damals erst zehn Jahre alt) durch ei-
nen dichterischcn Wettkampf junger Leute, welche Vcrse 
des Solon sangen, angeregt worden, die Geschichle der 
Allanten, wie sie in den beiden Dialogen Timaeus und 
Critias enthalten ist, auseinander zu setzen. Aufserdem 
liifst man den redend eingeluhrten Crilias sagen, dafs Be-
merkungen des Solon iiber die Eigennamen in seinen Hiin-
den seien, welche dieser aus dem Aegyplischen in das 
Griechische iibersetzte, und in sein Gedicht habe auf-
nehmen wolleu. Plato biitte, uin seiner Erzahlung einen 
grofsercn Anschcin von Wichligkeit zu geben, alle diese 
Thatsachen in einen historischen Roman einkleiden kon-
nen, und seine Vcrwandschaft mit Solon wiirde seiner 
Dichtung einen besonderen Grad von Wahrscheinlichkeit 
gegeben haben. 

Nach dieser Annahme, welche neuerdings wieder auf-
gestellt worden ist * ) , hiitle Plato den Mythus von der 
Atlantis nicht aus der Solonischen Quelle geschópft, son-
dern von seiner Reise nach Aegypten selbst mitgebracht. 
Das Leben des Solon von Plutarch ( c . 54 und 6 6 ) 
scheint dem grofsen Gesetzgeber von Athen das Gedicht 
zuzuschreiben, dessen Existenz man leugnen mochte. Es 
wiirde ihm mit unwiderstehlicher Gewifsheit hiernach zu-
ertheilt werden miissen, wenn man ganz sicher ware, 
dafs nicht Plutarch seine Ideen nach den Dialogen des 
Plato umgemodelt hiitte. Der Biograph sagt in der That, 

dafs 

*) Man vergleiche Kleine, Quaestiones guaedam de Solonis 
nita et fragm. Duisb. 1832, p. 8. Bach (Solonis Atheniensis ca~-
mina quae supersunt, Bonnae ad Rlien., 1825, p. 35 — 36 und p. 113) 
glaubt anderer Seits, dafs dic Familie des Plato, nicht ais mundliche 
Ueberlieferung, sondern ais vollendetes Gedicht, einen ).ó/ov 'Allaniy.uv 
aufbewalu-te. 
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dafs Solon „mit den Priestern Psenophis und Sonchis zu 
Heliopolis und Sais Umgang liatte, von denen er die My-
tlie von der Atlantis erfuhr, die er, wie Plato versiclierf, 
dichterisch einzukleiden und auf griechischen Boden zu 
verpflanzen suchte." Er fiigt am Sehlusse dieser Bio-
graphie hinzu, „dafs lediglich das Alter und nicht, wie 
Plato behauptet, der Drang der offentlichen Geschafte So-
lon von der Yollendung seines Gedichts abhielt, dessen 
Ausdehnung ihn abschreckte." Dieser Einwurf, welchen 
Plutarch gegen die Erzahlung des Plato * ) erhebt, und 
die Namen der beiden agyptischen Priester **), welche in 
den Dialogen nicht angegeben sind, scheint darauf hinzu-
deuten, dafs er, trotz des bedeutenden Zeitabstandes, aus 
uns unbekannten Quellen schopfte; auch sagt Lełronne 
in seinem scharfsinnigen Essai sur łes idćes cosmogra-
phiques </ui se rattachent au nom dAtlas ( 1 8 3 1 ) aus-
driicklich: „Die Fabel von der Atlantis, welche Plato in 
dem Timaeus und Critias erzahlt und ohne Zweifel ausge-
schmiickt hat, ist aus einem mythisch-politischen Gedichte 
entlehnt, welches Solon gegen das Ende seines Lebens 
abfafste, um den Mutli und die Yaterlandsliebe der Athe-
nienser zu stahlen und zu beleben. Er gab die Priester 
von Sais fiir die Urheber des wesentliclisten Theils der 
Erzahlung aus, indem er sich dieser Angabe ais eines 
Mittels bediente, seine Glaubwiirdigkeit zu erhohen." So-
lon starb im Jahre 559 vor unserer Zeitrechnung; sein 
Gedicbt mufs zwischen den Jahren 570 und 560 , also 
ungefiihr siebzig Jahre nach der Unternehmung des Co -
laeus von Samos und mehr ais zweihundert Jahre vor 
der Abfassung des Critias angefertigt worden sein. 

Nach der Bemerkung des grofsen Kenners und For-
schers des griechischen Alterthums, Boechh, ist es haupt-

*) Tim., vol. III, P . 21. 

**) Proclus, in Tim. p. 3 1 , nennt noch drei andere, Pate-
ncit zu Sais, Ochlapi zu Heliopolis und Ethimon zu Sebcnnytos. 

Band I. 1 1 
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sacldich dic Erwahnung des Allantcnkrieges an den klei-
nen Panathenaen, welche fiir das liohe Alterthum der 
Ueberlieferung von der Atlantis spriclit und den Beweis 
dafiir liefert, dafs niclit Alles in dieser My the Erdich-
tung des Plato ist. „ A n den grofsen Panathenaen trug 
man in feierlichem Umzuge ein peplum der Minerva um-
her, welches den Kampf der Riesen (Gigantem,) und 
den Sieg der Gotter des Olymp iiber dieselben dar-
stellte. An den kleinen Panathenaen (die Angabe des 
Ortes, an welchem die Procession Statt gefunden haben 
soli, iibergehen wir absichtlich, da sie auf einem Irrlhum 
des Scholiasten beruht) trug man ein anderes Peplum 
umher, welches darstellle, wie die Athenienser, angeregt 
von der Minerva, im Kriege gegen die Atlanten die Ober-
hand behielten." Schol. in Platon. Rempubl. I , 3 , 1. 
(Bekkeri Commcnt. crit. in Piat. Tom. II, p. 395. Man 
vergleiche auch die iibereinstimmenden Angaben bei Pro-
clus, in Tim. p. 26 . ) Hierzu kommt ein Scholion, wel-
ches ebenfalls bei Proclus, p. 54, aufbewahrt worden ist: 
„ D i e Geschichtschreiber, welche von Inseln im aufseren 
Meere sprechen, berichten, dafs zu ihrer Zeit sieben der 
Proserpina geheiligte Inseln vorhanden waren, und au-
fserdem drei andere von aufserordentlicher Grofse, von 
denen die erste dem Pluto heilig war, die zweile dem 
Ammon, die dritte, in der Mitte liegende, tausend Sta-
dien grofs, dem Neptun. Die Rewohner dieser Ietzte-
ren haben von ihren Urviitern her das Andenken an 
die Atlantis erhalten, eine uberaus grofse Insel, die, 
wahrend eines langen Zeilraums, die Herrschaft iiber 
alle Inseln des Atlantischen Oceans ausiibte und eben-
falls dem Neptun heilig war. Alles dieses crzahlt Mar-
cellus iv rotę Ai&iomxo~ię." Ein Scholion zum Timaeus 
(17 , 17 in Bekkeri Comment. Tom. II, p. 427 ) ist W o r l 
fur W o r t aus dieser Stelle entlehnt. 

Dieses Andenken an den Krieg der Atlanten auf dem 
Peplum der kleinen Panathenaen und dieses von Proclus 
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aufbewahi te Fragment des Mareellus, welches auf die Er-
innerung an eine physische Kalastrophe (das Vorhanden-
sein einer Mythe von der Atlanlis) jenseits der Saulen 
des Herkules, vielleieht selbst in der Gruppe der Kana-
rischen Inseln * ) hindeutet, verdienen eine ernste Beach-
lung von Seiten derjcnigen, welche in die Finsternisse 
der geschichlliclien Ueberlieferungen einzudringen slreben. 
Der grofse Archipcl von Indien bietet, nach der Beob-
achlung von Raffles, eine Ueberliefcrung oder vielmelir 
einen Glauben dar, welcher dem an den Untergang von 
Lyctonien und der Atlantis ganz analog ist. Bei dieser 
Art von Untersucbungen mufs man vor allen Dingen das 
Alterthum des Mythus zu bestatigen suchcn, den man mit 
Unrecht fiir ein dichterisches Erzeugnifs der Platonischen 
Zeit gebalten bat, fiir einen geschichlliclien Roman, ahn-
lich -der erdichteten Reise **) des lambulus (Diodor, 

*) Plinius, Hislor. natur. Vi, 31, kennt aufser der grofsen At-
lantis des Solon noch eine kleine Insel dieses INaniens, fiinf Tagereisen 
vom llesperion Ceras (Cap Non? Gosscllin, Recnercłi., Tom. I, p. 145) 
entfernt. Diese letztere diirfte leicht eine der sicbcu, in den Aelhiopicis 
des Mareellus erwalinten Inseln sein und der Kanai-ischen Gruppe an-
geliort liabcn. Auch Heercn erkennt in der Insel „herbarum abun-
dans atque Saturno sacra'1 des Avienus (Ora marit. v. 165) , ei-
ner Insel, dereń Iioden dureh entsetzliche Erdbebcn erschuttert wird, 
wahrend das umgehende Meer ruliig bleibt, den Vulkan von Tcnerilfa. 
Ideen uber Politik u. s. w. 1825, Th. II, Abtli. I, S. 106. 

**) Ste-Croi.x, Examen des historiens d'Alexandre, p. 737, 
glaubte indessen, dafs der Gullivcriade des larabulus einige wahre Tliat-
sachen zum Grunde liigcn. Ein junger Schriftsteller, welcher mit den 
Sprachen und Alpliabelen des siidlichen und ostlicheri Asicns genau be-
kannt ist, Jacąuet, hat neuerdings (ISomeau Journal asiatirpie, Tom-
VIII, p. 30; Tom. IX, p. 508) die Anfmerksamkcit auf jenes Volk hin-
gelenkt, welches sich der Buclistaben bediente, dereń Anzahl nach dem 
Werthe der Bezeichnung auf acht und zwanzig, dag^gen der Grundfoi-m 
nach nur sieben betrug, von denen jeder vier verschicdene Verrinderun-
gen erleiden konnte", wie in den Sylbenalphabeten Indiens. f / W / ' -
fiaal i £ «urouę yjyrfiO-ai, xarci t » ) v Siiva/iiv rmv m j M i i i m n i f , 

thooi y.rd ór.ro) Tor aptĄ/ióv, X « T « D I tovq jfotęraserijęaę, i%rd" ruv 
11 * 
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II, c. 55 — 6 0 ) oder den vier und achtzig Biichcrn des 
Antonius JJiogenes *) iiber die unglaublichen Dinge 
jenscits Thule [moi ruv V7i'iQ Qovh]V anięwr']. W a s 
in deu geologischen Mythen alten Erinnerungen angeho-
ren mag, oder Untersuchungen iiber die urspriingliche Ge-
staltung der Landermassen, den Durchbrueh der Damme, 
welche die Meeresbecken von einander trennten, bietet ein 
ganzlich verschiedenes und vielleicht noch schwierigeres 
und unauflosbarcres Problem dar. Diese Atlanten, die ih-
rer Enlfernung halber gliicklich sind, gliicklich selbst ohne 
traumen zu konnen **), sind, nach den Ansichten, welche 
an den Griinzpunkten der Civilisation im Ostlichen Bek-
ken des Mittebnceres, bei den Aegyptern und Hellenen, 
herrschten, ein Gemisch von Yolkern des nordlichen und 
westlichen Asiens, die ohne Zweifel von eben so ver-
schiedener Bace waren, ais die Yolkerschaflen im nord-
westlichen Asien, welche man lange Zeit unter der ge-

'ixaęov rtręn/oii; fUTfta/TjiiaiL^aO-fti. Diodor. U, 57 . ] Darf man nicht 
annehmen, dafs man sieli darin geficl, in diesen erdichteten lleisebe-
schreibungen den Ortsscliildcmngen, denen oft teinc Spur von Wahr -
lieit zu Grunde lag, einige Ziige beizumischen, welche an die Sitten und 
Gebrauche von Yolkern erinnerten, iiber die man cinzelne unbestimmte 
Nachricbten ohne inneren Zusammenhang von iiltcren Seefahrern erhal-
ten hatte? Die Mischung von Wahrheit und Dichtung schcint beson-
ders in der Panchaea des Euhemcrus gelierrscht zu haben (vergl. Gos-
sellin, Tom. II, p. 138). 

* ) [Vcrgl. Chardon de la Roeliette, Melanges de Critigue et 
de philolugie, Yol. I , p. 1 folgd. Auch in diesem Werke fand sich 
manches Wahre dem Falschcn beigemengt. So ist ein Bruchstiick bei 
Porphyrius, nit. Pythagor. c. X I , welches Zoega, de orig. et usu 
obeliseor. p. 426, not. 5 mit Unrecht nach der bekannten Stelle des 
Clemens Alexandrinus, Stroni. V, 4, p. 237 Sylb. p. 672 Potter bat 
veriindern wollen, unter allen hiclier geliórigen Stelien des Alterthums, 
die sicherste Quelle iiber das YVescn der agyptischen Ilicroglyphen-
sclirift.] 

**) Aiyorrai Si OVTE }'FIIFJU%ov oodip anito&ai, GUIE lviinvia óęcir. 
Herodot. IV, 184. Plin. V, 8. 
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meinschafllichen, ganz unbeslimmten Benennimg Scythen 
und Cimtnerier begriff. Die Atlanten der gescliicbtlichen 
Zeit wohnen ostwiirts von den Saulen des Herkules. He-
rodot verlegt sie in eine Entfernung von zwanzig Tage-
reisen von den Garamanten; aber da der Name der At-
lanten, wie er ausdriicklich bemerkt, mit der Benennung 
des Berges Atlas in Yerbindung stand, so konnten sie 
nach Westen, jenseits der Saulen des Herkules, gescho-
ben werden, je nachdem der Mythus des Atlas-Gebirges 
weiter und weiter nach Westen versetzt wurde *). Der 
Krieg der Atlanten mit den Einwohnern von Cerne und 
den Amazonen des Tritonsees, der so iibcraus verworren 
von Diodor von Sicilien erzahlt wird, nach welchem der 
Tritonsee an den Kiisten des Oceans, nicht an denen des 
Mittelmeeres liegt (III, 52, 56), umfafst, wenn es anders 
erlaubt ist, eine bestimmte Oertlichkeit einem Kampfe an-
zuweisen, in welchem fabelhafte Wesen, wie die Gorgonen, 
eine Rolle spielen, das gesammte nord-westliche Afrika, 
jenseits des Flusses Triton, der nach Jlcrodot ( IV , 191) 
die Granze zwischen den nomadischen Volkerschaften und 
den Ackerbau treibenden, seit uralten Zeiten civilisirten, 
Nationen bildete. Dieselbe Gegend war gewaltigen vul-
kanischen Ausbiiichen (nuodg ly.<f,vr,/jixutu [leya/.tł) aus-
gesetzt, welche Thatsache um so beachtenswerther ist, 
ais Diodor selbst nirgends die Zerstorung der Atlantis 
des Solon erwahnt. Der Tritonsee selbst verschwand 
in Folgę eines Erdbebens und dadurch herbeigefuhr-
ten Durchbruches des Bodens, welcher ihn vom Ocean 
trennte (Diodor. III, 53, 55) . Das Andenken an diese 
Katastrophe und das Entstehen der kleinen Syrte, wel-

*) Letr onne, Idees costnogr. p. 8 und 9. Heeren (a. a. O. 
Th. II, Abth. I, S. 206, 240; II, 2, S. 438) glaubl, dafs die Richtung 
der von Herodot jenseits der Garamanten angegebencn Karavanenstrafse 
die Atlanten des Herodot in dic Gegend Łwischcn Fezzan und Bomu 
verlcgt. 
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chcs oline Zwcifel einem ahnlichen Eroignisse zugeschrie-
ben wurde, bat zuweilen eine Verwec!iselung zwisehen 
dem See und der Syrte bei den Alten (Herodot. IV, 
179 ) veranlafst. Dic Mythen der alten Westgriinze der 
bekannten "Welt konnen also einigen historischen Grund 
gebabt haben. Eine Wanderung der Viilker von W e s t 
nach Ost, dereń Andenken sich in Aegypten erhalten 
hatte, nach Athen gebraclit und durch religiose Feste ge-
feiert wurde, kann weit friilieren Zeitperioden angehoren, 
vielleicht dem Einfalle der Perser in Mauretanien, des-
sen Spuren Sallust erkannt hat, und der fiir uns ebenfalls 
mit dichter Finsternifs bedeckt ist. (Sali. beli. Jugurth. 
c. 18. Plin. Histor. nat. V , 8. Strabo X V I I , p. 828 
Casaub.) 

Macrobius, Comment. in Somn. Scipion., lib. II, 
c. 9 : Nunc de Oceano, quod promisimus adstruamus, 
non uno, sed gemino eius ambitu terrae corpus omne 
circumflui/ is eniin quem solum Oceanum plures opi-
nantur, de sinibus ab illo originali refuais, secundum 
ex necessitate ambitum fecit. Caelerum prior eius co-
rona per zonam terrae calidam meat, superiora terrarum 
et inferiora cingens, Jlexum circi aequinoctialis imi-
tata. Ab oriente vero duos sinus refundit, unum ad e.v-
Iremitatem septentrionis, ad australis alterum: rursus-
que ab occidente duo pariter enascuntur sinus, qui usque 
ad ambas, quas supra diximus, exlremitales refusi, oc-
currunt ab oriente demissis; et, dum vi summa et im-
petu immaniore miscentur, invicemque se feriunt, ex 
ipsa aquarum collisione nascitur Ula famosa Oceani ac-
cessio pariter et recessio, et ubicunque in nostro mar i 
contingit idem vel in angustis fretis, vel in planis forte 
littoribus, ex ipsis Oceani Jinibus, qnos Oceanum nunc 
rocamus, eteniunt: quia tiostrum mare ex illis influit. 
Caeterum verior, ut ita dicam, eius alveus tenet zonam 
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porastam et tam ipse, qui aequinoctialem, quam sinus 
ex co nati qui horizontem circulum ambitu snae Jlexio-
nis imitantur, omnem terram quadri/idam dwidunt; et 
singulas, ut supra diximus, habitaliones insulas faciunt. 
ISam inter nos et australes homines means Ule per ca-
lidam zonam, totanupie cingens, et r ursus utritisque re-
gionis extrema Jinibus suis ambiens, binas in superiore 
atque inferiore terrae superjicie insulas facit. Unde 
Tullius, hoc rolens intelligi, non dixit: O inni s terra 

parra quaedam est insula; sed omnis terra, 
quae colitur a vobis, parna quaedam est in-
sula: quia et singulae de quatuor habilaliombus par-
vae quaedam efficiuntur insulae, Oceano bis eas, ut di-
ximus, ambiente. Omnia haec ante oculos locare potest 
descriptio substituta: ex qua et nostri maris originem, 
quae totius una est, et Rubri ahjue Tndici ortum vide-
bis, Caspiumque mare unde oriatur hwenies: licet non 
ignorem esse nonnullos qui ei de Oceano ingressum ne-
gent. Nec dubium est, in illam quoque australis gene-
ris temperatam mare de Oceano similiter injluere, sed 
describi hoc nostra attestatione non debiut, cuius situs 
nobis incognitus persererat. 

In dieser interessanfen Stelle, welche indessen an 
Unbehiilflichkeit des Ausdrucks leidet, giebt der Grara-
uiatiker zu gleicher Zeit eine Eintheilung der Lander des 
Erdkreises in vicr Konlincntalmassen, welche durch Arme 
des Oceans von einander getrennt sind, eine Auseinan-
dersetzung der Meeresstroinungen und eine Theorie der 
Ebbe und Fluth, welche auf die Begegnung entgegenge-
setzter Strómungen gegriindet ist. Cicero nahm nur zwei 
Abtheilungen bewohnten Landes an (Somn. Scipion. cap. 
6 ) : die eine im Norden, die andere im Siiden des Aequa-
tors. Hiitte Christoph Columbus den Commentar des Ma-
crobius gekannt, von welchem vor dem Jahre 1492 schon 
drei Ausgabcn erschienen waren, so wiirde ohne Zweifel 
diese tei-ra quadri/ida einen lebhaften Eindruck auf ihn 
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gcmacht haben, von der zwei Masscn sich in der nord-
lichen Halbkugel befinden, fast in Uebereinstimmung mit 
den oben erwahnten Verinulhungen des Strabo (libr. I, 
p. 113 AlmeIov. p. 64 Casaub.); Kontinentalmassen, von 
denen ein Seefahrer, welcher von Westen nach OsteD, 
von Iberien aus nach den Ostkiisten von Asien scbiffte, 
nothwendiger W e i s e diejenige auf seiner Fahrt antref-
fen mufste, welche von den Bewohnern unserer oly.ov-
fierrj noch nicht gesehen worden war *) . Denkt man 
sich das siidliche Afrika von dem nordlichen durch einen 
Einbruch des Oceans getrennt und den Isthmus von Pa-
nama durchbrochen, so findet man ungefahr in Nordame-
rika, Siidamerika, Asien mit seiner westlichen Halbinseł 
Europa und dem siidlichen Afrika die terra quadri/ida 
des Macrobius wieder. Das Bestchen eines Arras des 
Flusses Ocean **), welcher den mittleren Theil der Aequa-

Eine ziemlich dunkle, auf eine anderc W e l t , die wenigstens 
kein Phantasiegebilde oder eine Frucht theoretischer Spekulationen (y.óo/ioę 
V07ji ó,•) ist, bczugliche Stelle findet sich in einem Bruchstueke des Ana-
xagoras von Clazomenae, welches Simplicius erhalten hat. Fragm. 
p. 89, 93, 120 ed. Schaulach. 

**) „Phavorini fi-agmcntum iv rruę 7iavTodunul<; ięogtcttc; apud 
Stephanum Byzantinum ad vocem 'Jlxtavóq legimus quod ita se ha-
bet: lI(tooayo()£Vovai dh zrjv liui &a).ao(J(iV itteivov uh' oi noV.oc zuiv 
f]aą(lunwv SIXEUVOV' ot (Jf Ttjp jialav oly.o~uvzię [TZYUH]V ^alazzafj ot 
<SH 'E/J.RRT: V /I/ .F.I ' IR/.M' oę. Monco liunc locum satis gravi mo-
inento comprobare neque Oceaili nomen, neque notionem illam maris 
terram cingcntis graecae esse originis." Spohn de Niceph. Blemm. 
duob. opusc. geogr. 1818, p. 23. Diese iiberaus merkwiirdige und ent-
scheidende Stelle des Phavorinus bietet einen neuen Beleg fur den se-
mitischen (phonizischen) Ursprung der Dicbtung und der Benennung 
des Flusses Oceanus, der einen Kreis um die vereinigten Landermas-
sen bildet, dar, welcher zu den oben [ S . 49 folgd.J aulgcfiibrten ge-
schichtlichen und etymologischen Griinden hinzugefiigt werden kann. 
Ucbcr die Wurzeln liag (ag) und og vergleiche man noch: Vi 11 a-
nueva, Phoenician Ireland, 1833, p. 65, cin W e r k , in welchem 
iibrigens Geist und Methode sich weit von dcm Ernste einer griindli-
chcn philologischcn Kritik entfernen. Dic Itellenen, ais Anwohner des 
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torialzone einnalnn, war, seit den Zeiten AIexander des 
Grofsen, zucrst von Crates, dann von Aratus, Cleanthes 
und Cleomedes angenommen worden; aber sind diese vier 
re/usiones der Gewiisser von Osten und Westen nach 
Norden und Siiden, welche auf einer kleinen Welttafel 
bezeichnet sind, die man bei den Handschriften des Ma-
crobius zu finden pflegt (s. ed. Biponlin. p. 154, Tab. II) , 
und auf der die vier Meerbusen fehlen, welche alle grie-
chische Geographen angenommen haben, die also ge-
wifs nicht mit derjenigen iibereinstimint, welche Macro-
bius vor Augen hatte, ein Erzeugnifs der Pliantasie des 
Grammatikers, oder hat er sie aus irgend einer unbe-
kannten Quelle geschopft? Der Gedanke, die Erschei-
nungen der Ebbe und Fluth dureh entgegengesetzte Stro-
mungen zu erklaren, war iibrigens im Alterthum sehr ver-
breitet und auf Beobachtungen der Bewegung des Was -
sers in den Meerengen, besonders im Nordosten von 
Sicilien und im Euripus, welcher Bootien von Euboa 
trennt, gegriindet. Ukert, der gelehrte Yerfasser der 
physischen Geographie der Alten, bemerkt iibrigens mit 
Recht, dafs die Theorie des Macrobius, eines Zeitgenos-
sen des Avienus, einige Aehnlichkeit mit der des Rhe-
tors Eumenius und des Dichters Claudius Rutilius Nu-
matianus hat *) , welche beide, aus Gallien gebiirtig (der 
eine aus Autun, der andere aus Poitiers), mit den Erschci-
nungen der liohen Fluthen an den Westkiisten von Frank-
reich, wie ich glaube, bekannt und vertraut waren. Eu-
menius und Rutilius betrachten ebeufalls ais Hauptursa-

iigiiisclien Meeres, lernten das Sehwarze Meer frilher kennen, ais den 
Ocean. Daher wurde ilim, ais dem grofsten unter den bekannten 
Meeresbecken, der Name Pontus (JJówoę) gegeben, gleicbwie der 
grólste unter allen Dicbtern, Homer, y.m' lio/^r der Dichter genannl 
wurde. (Strabo, I, p. 39 Almel., p. 21 Cas.) 

') Eumcn. Pancgyr. Constant. c. 6. Claud. Rutil. Nu-
mat. Itinerar. I, 643 (Ukert, Geogr. der Griechen, 11, 1, p. 85.) 
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clie der Ebbe und Fluth den Stofs der Meereswasser 
am Ausgange der Kanale (amnes oceani, Virg. Georg. 
IV, 233; Oceanus refusus, Aen. VII, 225) , welche „d ie 
verschiedenen Kontinentalmasscn von einander trennen." 
Sie nahmen mithin ebenfalls mehrere bewolmte Lander-
massen an, an dereń Kiisten sich die StrOmungen bre-
chen: aber von den beiden Schriftstellern, Eumenius, dem 
Panegyristen des Constantius Chlorus, welcher iui Jahr 
311 starb, und dem Dichter Glaudiiis Butilius, ist nur 
der erste ohne Zweifel alter ais Macrobius. 

Esra, libr. IV, cap. G. D: et tertia die imperasli 
ayiris congregari in septima parte terrae. 

Da Columbus ein Interesse dabei liatte, die spani-
schen Monarchen von der geringen Ausdehnung des 
Ocean zu iiberzeugen, so machten clie W o r t e des Esra 
vorzugsweise einen Eindruck auf ihn: er spricht weitliiu-
fig dariiber in seinem Briefe aus Haiti vom Jahre 1498. 
Er hatte aus der Imago Mundi (cap. 8 ) des Kardinals 
d!Ailly die Ansicht kennen gelernt, dafs das Meer nur 
den siebenten Theil der Erdoberflache einnehme, eine 
Meinung, welche dreimal in der Schopfimgsgeschichte, 
wie sie Esra erzahlt, vorkommt; aber Columbus schrieb 
das Citat falsch ab, indem er das dritte Buch statt des 
vierten anfiihrte. Da die Konigin Isabella sich leicht we-
nig um die Autoritat des Esra hatte kiimmern konnen, 
so fiigt der Admirał, wie wir weiter oben gesehen ha-
ben, noch die W o r t e hinzu: „La cual autoridad es 
aprobada por santos los cuales dan autoridad al 3 ° e 
4 ° libro de EsdrasEr verweist beispielsweise auf 
den heil. Augustin und den heil. Ambrosius. Ein glei-
ches Urtheil iiber dćn kanonischen Werth sammtlicher 
Biicher des Esra ist auch von dem Kardiual d'Ailly *) 

*) Cuius libri auctoritatcm, sagt Alliacus, sancti habucrunl in 
rcverenlia el rerilates sacras per cum confirmarunt. 
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und von Picus von Mirandola ausgesproclien worden, was 
um so melir iiberiaschen mufs, ais das vierte Buch in den 
Jahrhunderten unmittelbar nach dem heil. Augustin durch-
gangig ais untergeschoben angesehen wurde *) . Liiclee 
hat ncuerdings wahrscheinlich zu machen gesucht, dafs das 
Buch nicht im vierten Jahrhundert, sondern am Schlusse 
des ersten von einem Juden aufserhalb Palastina ** ) an-
gefertigt worden ist und zu jener Gruppe von apoka-
Jyptischen Schriften geliore, dereń Ursprung bis zu den 
angeblichen Prophezeiungen der Magier und den s i b y 11 i-
nisehen Orakeln liinanreicht, welche nach den neueren 
Untersuchungen wenigstens theilweise im vierten und fiinf-
ten Jahrhundert geschmiedet worden sind. 

Es ist befremdend, in Perioden des Christenthums, 
wo die grofse Ausdehnung der Schiffahrt nach N W . und 
in das Meer von Indien schon seit langer Zeit gentfthigt 
hatte, dic Idee von einem Flusse Oceanus, welcher die 
Erdscheibe umgab, ganzlich fahren zu lassen, und w o 
sammtliche griechische und romische Geographen von der 
Uneruiefslichkeit des Atlantischen Meeres sprachen, jene 
falsche Idee von dem Verhaltnisse der Landermassen 
und Meere und zwar in einem apokryphischen Buche 
wiederzufinden, welches in der griechischen Kirche von 
den altesten Zeiten an unter dem Namen Apokalypse des 
Esra bekannt ist. Das sechste Kapitel, welches Christoph 
Columbus anfiibrt, gehorl ganz besonders in den Kreis 
kosmogonischer Yisionen. Nach der Ansicht eines der 
gelehrtesten und in den dogmatischen Systemen der ara-
maischen oder semitischen Yolker vorzugsweise bewan-

*) Marlin Luther yergleieht es mit den Fabeln des Acsop. Alb. 
Fabric. Cod. pseudepigr. Fet. Test. Tom. 11, p. 174, 180, 191. 

**) Fr. Liicke, Fertttch einer rollstdndigen Einleitung in die 
Offenbarung Johannis und die gesummte apokalyptische IAtteratur, 
1832, S. 78 —115. Keil, Apologetischer Fersuch uber die Micher 
der Ckronik und Esru, 1833, S. 144. 
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derlen Theologen, des Dr. Rosenmiiller zu Leipzig, wel-
chen ich um seine Meinung uber die Stelle des Esra be-
fragt habe, „hatten die Hebriier, wenigstens in ihren al-
ten Biichern, durchaus keine nunierische Angabe uber die 
relative Ausdehnung der Kontinental- und Wassennassen; 
selbst die chaldaischen Paraphrasen und die talmudisti-
schen und rabbinischen Schriften bieten bei der Beant-
wortung dieser Frage keine Hiilfe dar; da aber die Ju-
den die Gewohnheit haben, die Erdoberflache in siebeu 
Klimale * ) einzutheilen, und da die Genesis ( I , 9 ) an-
giebt, dafs die Wasser an einem einzigen Orte versam-
inelt worden sind, so diirfte es dem Geiste der talmudi-
schen Exegcse nicht zuwider laufen, diesen Ort der W a s -
seransammlung auf eine der sieben Zonen zu beziehen." 
Ich fiige dieser sinnreichen Erklarung noch hinzu, dafs 
die Eintheilung in sieben Klimate ihren Ursprung in den 
iiltesten mythischen Traditionen Indiens hat. Nach ei-
ner der verschiedenen Pliasen der vollkommen systemati-
schen, in den Puranas erhaltenen Erdkunde **) ist die 
Erdscheibe ebenfalls in sieben Zonen oder concentrische 
Kreise (Dwipas) mit sieben entsprechcnden Klimaten 
getheilt ***). Aber bei den Hindus sind die sieben Erd-
zonen dureh sieben Meere getrennt. Diese Anordnung 
beschrankt sicherlich nicht die Ausdehnung der Gesammt-
masse der fliissigen Giirtel, unter denen man, nach einer 
mehr bizarren ais dichterisclien Redeweise, Meere von 
geronnener Milch, von Zucker und von geklarter But-
ler unterscheidet. Wahrscheinlich hat deshalb keiner der 
Ausleger der apokryphischen Biicher, welche urspriing-

•) liuxtorf, Litt. Chald., p. 203. 

**) Wilford, in den Asiatic Rescarches, Tom. VIII, p. 376. 
***) Pythagoras, Parmenides und Posidonius kennen nur funf oder 

sechs Zonen (Strabo, libr. II, p. 105 Alm., p. 94 Cas.), wiilircnd bei 
den Iudern die Einlbeilung entweder in vier oder in sieben Zonen Statt 
findet. 
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lich griechisch geschrieben sind, seine Aufmerksamkeit auf 
diesen siebenten Theil der Erdoberflache gcrichtet, wel-
cher allein mit den Wassern des Ocean bedeckt sein 
sollte, weil sie sammtlich nicht die "Wichligkeit kannten, 
welche dieser Stelle des Esra in der Ideenverbindung 
und der Reihe von Traumereien zuertheilt worden ist, 
welche der Entdeckung der Neuen W e l t vorangingen 
und folgten. 

Man ersieht aus dem Buche Hiob, sagt Ilerrera *), 
der Geśchichtschreiber der Eroberung von Amerika, dafs 
Gott die Neue W e l t den Menschen verborgen hatte (en-
cubierto a los ItombresJ, lim sie den Kastilianern zu ge-
ben. Es diirfte schwer halten, in der beredten Stelle des 
Hiob (cap. XXVIII , v. 20 — 2 6 ) , welche nur eine phi-
losophische Allegorie enthiilt, eine Anspielung auf eine 
geographisohe Entdeckung finden zu wollen: „ Quis est 
locus inteUigentiae? Absconditus est ab oculis omniwn 
viventium; volucres quoque caeli lutet. Deus intelligit 
viam eius, et ipse novit locum illius. Ipse enim Jincs 
mundi intuetur, qui fecit ventis pondus, et aquas ap-
pendit in mensura/ quando ponebat pluviis legem et 
viam procellis sonantibus: tunc vidit illam, et enarra-
vit, et praeparavit, et investigavit.u Auch hat sich kein 
neuerer Ausleger **) mit der von Herrera gegebenen Deu-
tung beschaftigt, und sich um seinen Muth, einen Text zu 
verdrehen, gekiiinmert. Man findet eine andere Stelle im 
Esra (Buch IV, Kap. 7), welche die Aufmerksamkeit des 
Columbus auf sich gezogen haben wiirde, wenn man sie 
neben die beriilimte Prophezeiung in dem Chore der Me-
dea des Seneca gestellt hatte. Der griechische Verfasser 
liifst den Esra sagen: „et apparescens osleudetur quae nunc 
subducitur terra", oder mit einer Wendung, welche dem 
in den Versen des Seneca gebrauchten Ausdruck in noch 

•) Dec. I, lib. I, c. I, P . 2. 
"*) Karl Umbreit, Das Buch Hiob, 1824, S. 223. 
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hoherem Grade cntspricht, nach der afhiopischen Ueber-
setzung, dereń Kenntnifs wir den Oxforder Gelehrten ver-
danken: apparebit ierra (piae nunc absconditurMit-
ten unter den Ideen, welche das neunzehnte Jahrhundert 
beherrschcn, bei dem wunderbarcn Aufschwunge einer Ci-
viIisation, welche unaufhaltsam vorwarts schreitet, und ge-
wissermafsen nur in der Gegenwart und fiir die nahe und 
niichste Zukunft lebt, hat man Miihe, eine fiir das Men-
schengeschlecht ruhmwiirdige Epoche zu begreifen, in der 
man sich, nachdem man grofse Dinge geleistet hatte, ge-
fiel, die Augen riickwarts zu werfen und geduldig nach-
zuforschen, ob alle diese grofsen Dinge nicht Erfiillungen 
alter Vorhersagungen waren. Es gehiirt zur Pllicht des Ge-
scbichtsforschers, cin jedes Jahrhundert nach dem eigen-
thiimlichen Charakter und den unterscheidenden Merkma-
len seiner iutellektuellen Entwickelung zu erforsclieu, und 
ich werde keinen Augenblick die Anslrengungen bedauern, 
welche mir meine muhsamen Bestrebungen verursacht ha-
ben, die Bichtung der Gedanken des Columbus und sei-
ner Zeitgenossen zu verfoIgen, selbst wenn diese For-
schungen mit einigcr Geringschatzung von denjenigen auf-
genommen werden sollten, welche bei einem entgegenge-
setzlen Sjsteme beharren. 

In Plutarcli's Gesprache de facie in orbe lunae, des-
sen Text im hochsten Grade verderbt, dessen Inhalt aber 
voll Sufserst beachtungswerther und grofsentheils sehr 
wichtiger physischer und kosinologischer Betrachtungen *) 

*) Uebcr die Schwerltraft an der Oberflaclie der Erde, der Sonne 
und des Mondes (Plut. de facie in orbe lunae, p. 924, 8 , und 3 9 ) ; 
iiber die Wirkungen der Reflexion der Spicgel durch Vergrdlserung oder 
Vervielfaltigung der Bilder, p. 930, 11; iiber dic Sichtbarkeit des Mon-
des bei totalen Yerfinsterungen, p. 933, 56 und p. 934, 28; iiber die 
besonders erleuchteten Mondgcbiige (fioy (pioyosiSij, der inkorrckte Text 
giebt oQt] •Aa'car[.).o-/oit<iii; worin man eine Anspieiung auf den Ari-
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ist, iindet sich eine Stelle, in welcher der Geograph 
Ortelius * ) im sechzehnten Jahrhundert nicht blofs die 
Antillen, sondern das gesammte amerikanische Festland 
zu erkennen glaubte. Diese jenseils Britannien nach 
Nordwesten belegene /.leydfo] -ijnuoog erinnerte ihn ohne 
Zweifel an die Kiisten von Kanada und den W e g , wel-
chen die normannischen Seefahrcr im Beginn des eilften 
Jahrhunderts nach den nordlichsten Theilen von Ame-
rika aufgefunden hatten. Es ist iiberfliissig, das Gewagte 
und Chimarische in diesen willkiirlichen Erkliirungen n:i-
her zu entwickeln. Der Mythus, welcher uns in der 
kleinen Abhandlung des Plutarch iiber die Flecken auf 
der Mondschcibe erhalten worden ist, gehort zu einem 
Kreise eng mit einander verbundener Ideen, welche, eher 
symbolischer ais chorographischer Natur, die gcsamm-
ten, westlich von den Saulcn des Herkules, die ehemals 
Saulen des Briareus oder des Kronos (Saturn) ge-
nannt wurden, belegenen Gegenden uinfassen. Es ist ein 
Bruclistiick einer mythischen Erdkunde der altesten Zei-
ten, welches gleichsam eine Reilie von Bildern vorfiihrt, 
die aus einem nebeligen Horizonte hervordiimmern und 
je nach den Inspirationen und der dichterischen Erfin-
dungsgabe des Erziihlers grofsere oder geringere Beweg-

3 tarci i oder auf dic Yulkane findcn konnte, dereń unscrcr Erdc eigentliiim-
liche Thatigkeit einige neucre Astronomen liaben •walirneluucn wollcn) 
p. 935, 4 ; iiber den Mangel an Warnie der Mondstrablen p. 937, 16 
u.s.w. [ In letztercr Ilczieliung vergl. die Beraerkungcn uber eine Stelle des 
T/ieophrast, de ventis §. 17, p. 764 in der Meleorul. veter. Graec. et 
Roman. 111, 11, not. 12 p. 58 . ] Der Mytbus vom Grofsen Festlande 
fmdet sieli p. 940, 52 bis p. 942, 29 (Plutarch. Opp., ed. Reiske IX, 
p. 710 — 715). 

* ) Kaclideiu er die seit 1492 so liaulig angefiilirte Stelle aus der 
Medea des Seneca -wicdcrbolt bat, fiigt der beriihmte Geograph hinzu: 
„Ego quoque eius (Novi Orbis) mentionem fieri a Plutarcho de 
Facie in orbe lunae sub nomine Magnae Continentis puto." 
(Orlelii, Orb. terrar. 1570, Art. Nov. Orbis.) 
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lichkeit erhalten. W e n n ich hier den Antheil untersu-
chen wollte, welchen wirkliche, durch Meeresstrómungen 
und Windę begiinstigte Entdeckungen, oder auch die pho-
nizischen Mahrchen * ) — die Erza/tlungen von Sc/iif-

fahrern, welche von den iiufseren Meeren zuruekkamen 
— an diesen kosmographischen Begriffen gehabt haben, 
die sich mit einer gewissen Einformigkeit wiederholten 
und durch eine ganze Reihe der entferntesten Jahrhun-
derte hindurch erhielten, so miifste ich mich in eine 
weitliiufige Erorterung einlassen, welche mich von dem 
vorliegcnden Gegenstande entferncn wiirde und in der 
meine personliche Ansicht von keinem Gewichte sein 
diirfte. „Die Ideen, welche die alte Dichtkunst seit 
Jahrhunderten volksthiimlich gemacht hatte **), haben ei-
nen mSchtigen Einflufs selbst auf die geographischen Sy-
steme ausgeiibt." 

Um zuvorderst die Lage dieses Grofsen Festlandes 
des Plutarch in Bezug auf unsere bewohnte Erde (ot-
xovfiivłj) aufzufassen, erinnern wir daran, dafs nach der 
Erzahlung des Sylla, einer der in dem erwahnten Ge-
spriiehe redend eingefiihrten Personen, die Insel Ogy-
gia ***) fiinf Tagereisen von Britannia nach Westen 
bin entfernt liegt. Ich bediene mich absichtlich des 
Wor tes Britannia; denn in einer Stelle des Procop f ) , 
welche man neuerdings mit der des Plutarch zusammen-
gestellt hat, ist die Bede von Brittia, einer zwischen 
Britannia und Thule belegcnen Insel. Nach abermaligen 

drei 

*) Wiiafia ęowi/.iy.ńp. Pluto de rcpubl. III, p. 414 c. Strabo, 
n i , p. 259 Almel. p. 170 Cas. 

**) Letronne, Essai sur le mythe d'Atlas, p. 18. 
"*) Strabo (VI I , p. 458 Almel. p. 299 Cas.) rerlegt aueli ei-

nen Berg Ogygia <oyvXov oęoę (Codd. oiyyyioy) nach dem Norden, in 
dic Nahe der Riphiiiichen Berge. 

•j-) De bello Gothieo IV, 20. (Welcher, Ueber dic Phiiaken des 
Homer und die Gliickseligen Inseln, im Rhein. Mus. I, 2, S. 240.) 
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drei Tagereisen nach dem Soinmerimtergangspunkt der 
Sonne hin, mithiii gegen W N W . von Europa aus ge-
rechnet, finden sich drei andere Inseln, „auf dereń ei-
ner , nach der Erzahlung der Barbaren (dies ist dic 
Glosse des Textes in der Gestalt, in welcher wir ihn 
haben), Saturn von Jupiter abgeschlossen worden ist"; 
aber diese Ortsbezeichnung deg Gefangnisses ist gerade-
hin mit dem iibrigen Theil der Erzahlung im Widerspru-
che. Mein Freund, der ausgezeichnete Altertliumsforscher 
Mielili bezweifclt nicht, dafs die Stelle des Textes von 941,5 
bis 941,8 (von den Worten OJV iv FIIĆI... bis zu NUĘ/A-

/tccTto y.eio&ca) verderbt sei. Nachdem die Theoren neun-
zig Tage auf diesen Inseln verweilt hatten, sieht man sie 
nach weiteren Gegenden sich einschiffen und den Ort auf-
suchen, an welchem Saturn schlaft (p. 941, 38 ) . Bock/i 
glaubt, dafs das Gefangnifs und mithin der Ort, an wel-
chem das grofse Fest Statt fand, Ogygia selbst sei, und 
dafs man statt iv pią lesen miisse entweder iv Si 
rij '£lyvyią oder MV iv rjj TIOOJTIJ , fwas mit der Lesart 
des Textes, wenn man uv iv tfj a schreibt, fast genau 
ubereinstiinint], oder dafs die ganze Glosse von p. 941, 5 
bis 941, 8 wcgzustreichen sei, welche nichts mit dieser 
einfachen Angabe der Enlfernungen zu schaffen liat, und 
dic ein Scholiast, der sich an eine andere Stelle des 
Plutarch (de defeetu oracul. c. 18 ) , von welcher unten 
die Rede sein soli, erinnerte, eingeschaltet zu haben 
scheint. 

Fern von den drei Inseln, ihnen jedoch niiher ais der 
Insel Ogygia, ist das Grofse Festland belegen, welches 
den Ocean, das grofse Kronische Meer, uinschliefst: die 
Entfernung zwischen Ogygia und diesein Festlande be-
triigt fiinftausend Stadien. Die Idee einer Kontinental-
masse jenseits des Oceans, an den Grenzen der Erd-
scheibe, findet man bei den Indiern in der jenseits der 
sieben Meere belegenen W e l t (loka) wieder, so wie 

Band I. 12 
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in tlen arabischen Ueberlieferungen * ) von dem Gebirgc 
Kaf. Man bemerke auch, dafs der Erzahler Sylla Alles, 
was er dem Lamprias — so hiefs der Bruder des Plu-
tarch **) — mittheilt, aus dem Munde eines Fremden, 
welcher aus diesem Saturnischen Lande nach Karthago 
kommt, erfahren hat, wie ausdriicklich an mehreren Stel-
ien des Dialogs (p . 9 3 7 , 2 9 ; p. 9 4 5 , 3 7 ) angegeben 
wird. Der Mythus selbst, welcher schon in den ersten 
Zeilen des Abschnitts angekiindigt ist ( p . 9 2 0 , 1 ) , mit 
welchem fiir uns der mangelhafte (dx&cpct)Mg) Tcxt be-
ginnt, wird erst ganz gegen das Ende des Gesprachs 
erzahlt. Auch wird in dem Augenblick seiner gedacht, 
w o Theon den Lamprias fragt, nicht ob der Mondkor-
per , welcher „e in himmlisches Land ist" (p . 9 3 5 , 19) , 
wirklich von Menschen bewolmt sei, sondern ob er ais 
bewohnbar angesehen werden konne ( p . 931, 3 5 ) . 

Endlich trilt Sylla voll Ungeduld „ in seiner Eigen-
schaft ais erste handelndc Person" (ais Erzahler des geo-
graphischen Mythus, welchen der geheimnifsvolle Reisende 
aus der transatlantischen Gegend des Nordwesten ilnn 
iiberliefert hat) auf eine feierliche W e i s e (p. 940, 5 8 ) 
mit dem Yerse des Homer hervor: 

„Fern/iin liegt in dem Meere die Insel Ogygia" 
Auf dic Lage dieser Insel bezieht er die Lagen der iibri-
gen Saturnischen Inseln und des Grofsen Konfinents, wel-
che wir oben niiher angegeben haben. Ist dies nur eine 

*) Gesenius, der Prophet Jesaias, Tli. II. S. 324. Ycrgl. auch 
Lóhldóha, nach Amara-Cosha, im Wortcrbuche von Wilson. Dicsc 
Idee. eines gebirgigen, jenseits des Meeresgitrtels helegenen und von vor-
silndfluthigen Menschen bewohnten Grofsen Festlandes, stimmt mit der 
von Cosmas Indopleustes auscinandcrgcsetzten Ansicht der Kirchcnvater 
iiberein. 

" ) Diese redendc Person tritt auch in den Gcsprachen de defeetu 
oraculorum und de El apud Delphos mit Ammonius, dem Lclirer des 
Plutarch, und dem Mathematikfr Menelaus auf. Lamprias heifst auch 
der Sohn des Plutarch. 
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dichterische Ausschmiickuug? Wenigstens wird in einer 
anderen, ebenfalls sehr merkwiirdigen Stelle (Plnt. de de-

fect. oractdor. c. 18), wo abermals von nielireren bezau-
berten Inseln niclit weit von Britannia die Rede ist, dereń 
eine das Gefiingnifs des Saturn, welcher vom Titanen Bria-
reus bewacht wird, sein soli, der Insel Ogygia nicht gedacht. 
„Die Ueberfahrt iiber den Kronischen Ocean geht lang-
sain von Statten, wegen der Anschweimnungen der Fliisse, 
welche von dem Grofsen Kontinente herabstromen (p. 941, 
13 ) und das Meer erdig (schlammig) und dick machen." 
Dureh die Nachbarschaft eines Grofsen Festlandcs*) konnie 

*) Gerade entgegengesetzter Weise schrcibt Tacitus in dem Leben 
des Agricola (cap. 10) dieselbcn Erscheinungcn eines mare ptgrum et 
grane remigantibus der Abwesenheit der Landcrmassen zu, welche mit 
Rcclit causa et materia tempestatum genannt werden; denn die un-
gleiche Yertheilung der dunklereń Olierllaclien ( der Festlandmassen ) und 
der diaphaneu (oceanisehen) ist eine der Hauptursachen des Konfliktes 
zwischen den Luftstromungen und den elektrischen Entladungen im Dunsl-
kreise. Der Namc Kronischcs Meer, welchen Plutarch in einem weit 
aujgedehntercn Sinne gebraucht, fing, genau genommen, erst jenseits (Iws 
promontorium Rubeae an, welches dieses Meer (Plin., Hist. natur. 
IV, 13; Di cliii de Mens. terr. VII, P . 32 W a l i i . ) von dem Mori-
marimarusa oder Morimarusa trennte, <an Name, welcher, nach der 
Bemerkung des Philemon, in der Sprachc der Giinbern todtes Meer be-
zeichnete. Mori und marusa sind zwei Wórter , welche, nach der 
Bemerkung von Bopp, dein indo-germanischen Sprachstammc anzuge-
boren scheincn, obgleich dies minder bestimmt und klar hervortritt, ais 
in der Benennung Iabadiu, Gersteninsel, deren Bedcutung uns Ptole-
maeus (Geogr. VII, 2 ) dureh zwei Sanskritworte angegeben hat. W i l l 
man in Morimarusa nicht eine blofse Reduplikation erkennen, und es 
nur ais Intensiylorin (Gramm. santer. §. 562) betrachten, so findet 
man Mori in derri latcinischen (italischen) mare (goth. rnari, selbst 
slavisch - russisch more) wieder. Ohne Zweifel liangt es, bei dem Durch-
gange dureh so viele Sprachidiome vcrandert., mit dem sanskritischen 
viiri, dem deutschen Wasser zusammen. Die Vertauscbung von v und 
J/i kommt liaufig vor. Marusa hangt mit der Sanskritwurzel mr, ster-
ben (amara, unsterblich) zusammen. Ich erinnere bei dieser Gclegen-
heit noch daran, dafs Maris (Herodot IV, 49 ) , Marisus (Strabo Vir, 
p. 467 Almel., p. 304 Cas.) und Marus (Tac. Annal. II, 63 ) Zu-

12 * 
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man das Mare eoncrctum, coenosum, pigrum der riimi-
schen Schriftsteller erklaren, und dem Absalze bewegli-
cher Erdtheile beimessen, was andere in den nordlichen 
Gegenden dem Eise, in der mittiigigen dem Seetang, d. h. 
den hin und her schwankenden Massen von Fucus * ) ha-
ben zuschreiben wollen. Der Grofse Kontinent des Plu-
tarch erstreckt sich gegen Norden hin **), und bietet, mit 
einer Regelmafsigkeit der Gestaltung, fiir welche die Alten 
eine besondcre Vorliebe zeigen, dem Meerbusen, wel-
cher zum Kaspischen oder Hyrkanischen Meere fiihrt #**), 
gegeniiber ebenfalls einen weiten Meerbusen, wie die 

fliissc des Ister sind. Was das Kronischc Meer betrifTt, so maelit der 
Cod. Palat. des Ptolemaeus (Geogr. II, 2 ) 71 ryb):; 'Jlziardt; y.ul Kęó-
i'toę, ringóę zu Sjnonymen; aber Welcher in seiner sinnreieben Ab-
liandlung iiber die Lage des Landes der PKaeaken glaubt, dafs mit dem 
Worte Morimarusa auf jenen Uebergang der Todten in den niirdli-
clien Ocean angespielt wird, welchen Tacitus aus einem verloren gegan-
genen Kommentar des Plutarch iiber Hesiod geschopft haben konnte 
(Mein. Mus. I, 2. S. 238. 243. Man vergleiche auch iiber das Mare 
Cronium, Voigt, Geschichte Preufsens, I , 44, 77). In der Bcnen-
nung Arnalchum, welche Hccataeus einem Theile des nordlichen Oceans 
giebt, und die nach Plinius (Histor. nat. IV, 13) gefroren bedeutete, 
erkennt man die Analogie von fi!>Xvn\ mit dem a copulałivum (nicht 
privativu/n), wie in und uXo/o;, eine Analogie, welche sich 
auf cinc urspriingliche Verschwisterung der Sprachen oder auf die Ge-
wohnheit sammtlicher Volker hindeutet, Fremdwortcr umzuformen, um 
sie der einhcimisclien Wortbildung anzupassen. 

*) Aristot. Mirab. Auscult. c. 136; Scyt. Caryand. Peripl. 
p. 53 ed. Hudson; Avien. Or. maritim. v. 122, 408. 

**) Diese Verlangerung gegen Norden hin giebt einen neuen Vcr-
gleichungspunkt mit dem Grofsen Lande der Meropen des Theopomp, 
von dem aus unmittelhar, ais dem nachstbelegenen Lande, man einen 
Streifzug in das Land der Hyperboreer unternommen hat. 

***) An einer anderen Stelle derselben Abhandlung iiber die Mond-
flecken (p. 944, 18) kommt Plutarch auf diese unrichtige Vorstellung 
des Strabo und der Alcxandrinischen Schule von der Miindung des Kas-
pischen Meeres, welches er mit dem Arabischen Meerbusen vergleicht, 
zuriiek. Macrobius, welcher 300 Jahre spaler lebte, ais Plutarch, theilt 
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Maeotis, flar, dessen Aiiwolincr Yolkcr griccliischen Ur-
spriings sind. Diese Anwohner hegen dic Meinung, „dafs 
ihr Land ein Kontinent sei, unsere Erde dagegen (Eu-
ropa, Asien und Libyen) niclits anderes ais eine vom 
Ocean umflossene Insel." Dieser Zug findet sich genau 
in dem geographischen Mythus von der Meropis des Theo-
pomp wieder (Aełian. Var. Hist. III, 18). Silen er-
ciffnet dasclbst ebcnfalls den Phrygiern, dafs die Mero-
pen ein grofses fernliegendes Festland (fisyakt] tfmięoę) 
bewohnten, wShrend unsere Erde nichts ais eine unbe-
deutende Insel sei. Eben so driickt sich auch Cicero 
aus CSotnn. Scip. c. 6 ) : ,, Omnis lerra, quae colitur a 
vobis, parva quaedam est insula." Das Festland des 
Plutarch war von Herkules auf seinem Unternehmungs-
zugc gegen Norden und Westen besucht worden. Die 
Bcgleiter des Herkules reinigten daselbst die Sprache und 
Sitten der Griechen, dereń Gebrauch fast ganz verIoren 
gegangen war, von fremdartigen Bcimischungcn und fiihrtcn 
sie von neuera in ihrer Reinheit ein; auch wurde daselbst 
Herkules, nachst Saturn, am meisten verehrt. Da der Pla-
net Saturn, „welchen wir Phaenon nenncn, die Bewohner 
des Kronischen Kontinents dagegen NvxtovQoq (Wach-
ter der NachtJ, alle dreifsig Jahre in das Zeichcn des 
Stiers * ) eintritt, wodurch die Epoche des grofsen Fe-

iwar ebcnfalls diesen Irrthura, halt sich aber -wenigstens tur verpflichtet, 
7,u gleicher Zeit die aite Ansicht des Herodot und des Stagiriten anzu-
fiihrcn: „Casp ium mare unie oriatur (ex Oceano) imeniei, licet 
non ignorem csse nonnulloa, ijui ei de Oceano ingressum negent." 
Ma er ob. Commentar. in Somn. Scipion. II, 9. 

*) Der Narue fratfow gehort zu jener Reihe von Planetennamen, 
welche sich auf ihr Liclit beziehen, wie Phaethon fiir Jupiter, Stilbon 
fiir Mercur, 7/«>ó?tę fiir Mars (Aristot . de Mundo, c. 2 ) . Obgleich 
die TJmlaufszeit des Saturn mit seiner Riickkehr zu irgend einem Zci-
chen des Thierkrcises ais beendigt angesehen werden kann, und obgleich 
das Fest des entfcsselten Saturn, welches sich in der Feier der jahrlichen 
IJefreiung des phónizischcn Herkules Mc).xtiQ&oą (Creuzer, Symbol. 
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stcs bestimmt wird, so bewcrkstelligt man, bei der jedes-
maligen Wiederkehr dieses Festes, die Einschiffung der 
Theoren, welche lange Zeit zuvor durch das Loos er-
wiihlt werden." 

Die Reise dieser Gesandten ist sehr gefahrvoIl. Ihre 
erste Bestimuiung ist nach den Inseln, die, wie wir an-
gegeben haben, vor dem Grofsen Kontincnte liegcn und 
von griechischen Ansiedlern, ohne Beimischung von Bar-
baren, bcwohnt werden. Diese Inseln mufsten ziemlich 
weit gegen Norden liegen, da, dreifsig Tage hindurch, 
die Sonne daselbst nur Eine Stunde unterging, und w3h-
rend dieser kurzeń Nacht ein Dammerlicht herrschte. 
Der irlandische Monch Dieuil (cap. 7 und 2, 6 ) wiirde 
gesagt haben, dafs es daselbst noch heli genug gewesen 
ware, um seinc Liiu.se aufousuc/ten. Nach einem Auf-
enlhalt von neunzig Tagen setzten die Gesandten ihre 
Reise fort, ohne Zweifel, um nach Ogygia zu gelangen. 

Auf dieser Insel, auf welcher man sich einer milden 
Temperatur erfreute, schlief Saturn in einer tiefen Grotte: 
denn Jupiter hatte ihm, ais Banden, den Schlaf gegeben. 
Er war von Geistern umgeben, die, ais er noch Gotter 
und Menschen beherrschte, seine Diener gewesen waren. 
Diese Geistcr berichteten alle prophetischen Traume des 
Saturn, der seinerseits Alles dasjenige traumte, was Ju-

li , 215, 217, 439) wiederholte, zur Zeit des Wintersolstitiums began-
gen wurde, so ist es mir docli ziemlich wahrscheinlich, dafs der Sticr 
von Plutarch crwiilłut worden ist, um ein Fest der Friihlingsnachtglei-
che anzudcuten. In der That entsprach das Frublingsaquinoctium, wcl-
ches, zufolge der Yorriictung der Nachtgleichen, jetzt schon iiber die 
Mitte des Zeichcns der Fische vorgescliritten ist, 1684 Jalire vor dem 
Beginn unserer Zeitrcclmulig, dem Anfange des Stiers, und 3096 Jalire, 
der Mitte dieses Zeichens. 72 Jahre spiiter gelangte es zur Lange des 
Aldcbaran. Die Dauer des Durcliganges der Naclitgleiehe durch das 
ganzc Sternbild des Stiers betrug nach Encke 2823 Jahre, nicht 2565, 
wic cs Delambre angiebt. (Cuvier, Recherches sur les Ossemeus 
fossiles, 1821, Tom. I, p. CXXi . ) 
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piter dachtc. Der Fremde, von welchein Sylla alle dies,e 
W u n d e r erfahren hatte ( p . 942, 1 0 ) , verweilte dreifsig 
Jahre auf dieser heiligen Insel, w o uian, frei von allen 
korperlichen Arbeiten, sich nur mit der Philosophie be-
schaftigte. „Nachdem er alle Weihcgrade durchgegan-
gen war, und von der Physik und Astrologie dasjenige 
gelernt hatte, was sich auf die Mathematik grundete, ent-
stand in ibm der lebhafte Wunsch, die grofse Insel (TTJV 

psyceJi7]V vrjaov), wie sie unser Festland benennen, zu 
besuchen." Da der Zeitraum von dreifsig Jaliren ver-
flossen war , so kam eine neue Theorie an, und der 
Fremde schiffte sich, nach vorgangiger Begriifsung seiner 
Freunde, ein, wie es scheint nach Karthago; aber der 
Ausdruck: „ich erzahle euch nicht, durch welche Vi)lker-
schaften er hindurchkam, welche heiligen Schriften er 
kennen lernte, in wie viele heilige Gebrauche er ein-
geweiht wurde", beweist hinlanglich, dafs von einer Reise 
zu Lande die Rede ist. Der Fremde verweillc lange 
Zeit zu Karthago, d. h. in der Stadt, welche nach Zer-
sttłrung der alten wieder aufgebaut worden war. Er 
cntdeckte daselbst gewisse heilige Schriften (SupMoag 
ieęag), „welche (ohne Zweifel bei der Pliindcrung des 
alten Karthago) erhalten und aufbewahrt worden waren, 
und lange Zeit unter der Erde verborgen gelegen hat-
ten" (p . 942, 25) . Unter den sichtbaren Gottheiten, 
sagt er, verdient vor Allen der Mond die Anbetung der 

Menschen, u. s. w. 
Sylla geht darauf abermals auf den Hauptgegenstand 

der Untersuchung ein, und behandelt von Neuem einzelne 
Punkte der Naturpliilosophie, ohne den geographischen 
Mytlius von dem Grofsen Kontinent zu beruhren, wel-
cher die Aufmerksamkeit des Ortelius auf sich gezogen 
hatte. Erst am Schlusse des Buches versichert der Er-
zahler auf das Bestimmtesle, dafs er Alles, was er bis 
dahin berichtet, aus dem Munde jener geheimnifsvollen 
Person, welche zu Karthago erschienen sei, erfahren, und 
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dafs letztcrcr nur dasjenige wiederholt babć, was cr selbst 
von jenen Geistern geliiirt, „welche Saturn iui Schlaf er-
hielten." 

Gewifs ist dieser Mythus, in seinem Ganzcn betrach-
tet, kein leeres Gedankenspiel, kein Phantasiegcmalde, 
kein philosophiscber Rouian, welchen die Einbildungs-
kraft Plutarch's vereinzelt hervorgerufen hat. Er geliort 
zu einem Kreise sehr alter Ideen, zu einer Reihe von 
TJeberlieferungen, oder, wenn man diesen Ausdruck vor-
ziebt, zu einem System von Meinungen * ) , von dem 
uns einige abgerissene Bruchst-iicke durch die Meropis 
des Theopomp und die Stelle des Plutarch in dem Ge-
sprache de defectu Oraculorum (cap. 18) erhaltcn wor-
den sind. Letzteres bietet eine malerische Bescbreibung 
gewisser heiliger Inseln in der Nahe von Britannien dar, 
auf denen die IJamonen und die grofsen Seelen der Ilel-
den hausten, dem Aufenthalte der Stiirme und der leuch-
tenden Lufterscheinungen **) . Auf einer von diesen In-

° ) Strabo ergiefst sieli ia strengem Tadcl uber jene Bastardgatfung 
von Schriften, „ in welchen man Mythcn unter dem Gewande der Ge-
schichte bcschreibt, und, nicht sowohl aus Unwissenheit, ais diclite-
rischer Aussclunuckung halber, die Dichtung mit der Erz;ihlung beglau-
bigter Thatsachen vermengt." Er lugt selbst hinzu, dafs Theopomp kei-
nen Anstand genommen, sich einer solclicn Vermengung fiir schuldig zu er-
klaren (Strabo, I, p. 74 Almel. p. 43 Cas. YII, p. 458 Almel. p. 299 
Casaub.). 

" ) [Hiehcr gehort auch die Stelle des Tacitus, German, c. 45, 2, 
wo es, wahrscheinlich vom Nordlichte, heifst: Sonum insuper audiri, 
formas Deoram et radius capitis adspici persuasio adiieit. Alle 
nordische Yolker haben in dem W o gen der Nordlichtstrahlen das lc-
bendige Treibcn der Gotter und abgcschiedenen Ilelden, die wahrenćt 
des nachtlichen Dunkels in feurigem Glanze einhersclirittcn, zu sehen 
vermeint. Y\rie viel machtigcr mufste der Eindruck auf den Siidlander, 
der dioses Meteor fast gar nicht kannte, sein, wenn cr dic nordlichen 
Gegenden, welche ihm ohnehin eine so iiberaus fremdartige Erschcinung 
darboten, in denen dic Natur alles Bizarre und "V\runderbare angehault 
und zu einem grofsartigen Ganzcn vercinigt zu habcJł schien, betrat. 
Der cwig heitere Himmel Gricchenlands war die Ilcimath licblicher, in 
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scln ist Saturn eingescldossen, und wird in scinem 
Sclilafe von Briareus bewacht; dcnn der Schlaf dient 
ihui ais FesscI, ein Ausdruck, dessen sich Plutarch auch 
in der Abliandlung iiber die Mondflecken bedient hat 
(p . 941 , 55) . „ D e r Gott ist von Geistcrn umgeben, 
die seine Gefiihrten und Diener sind." 

Die audere W e i t * ) , den Gro/sen Konlinent, Ihi-
den wir noch in der Mythe von der Meropis des Theo-
pomp, einer Erzahlung unter kosniographischen Formen 
mit moralischer Tendenz, wieder. Dic Aufklarungen, 
welche Silen dcm Phrygier Midas giebt * * ) , scheincn 
dureh ihre symbolischen Theile an alte religiose Ueber-
lieferungen gekniipft zu sein. Sie haben eine grofse Be-
riihmlheit iiber die Zeiten der alexandrinischen Dichter 
und Philosophen hinaus behalten, und erscheinen wie-
der ais fabella de Sileno bei Cicero (Tusc. Quaest. 
I, 38) , dem ernsten stoischen Philosophen. Nach Theo-
pomp, welcher von Dionysius aus Halikarnafs geriihmt, 
von Strabo ( V I I , p. 458 Almel. p. 298 Cas.) auf das 
Hefligste angegriffen wird, ist das Land der Meropen 
eine /.teyab] i]nuQoę jenseits des Oceans. Auch sind die 

klarer Harmonie sich ergiefsender Dichtungen: die Tropcnwelt dic Wiegc 
wunderbarer, in das Abcntcucrliche hinuberschweifcndcr, den iippigen 
Formen der Natur angemesseuer Gebilde: die nordischen Gegenden end-
lich brachten jenc Ricsenphantasicn hervor, dereń wahrc Bedeutung nur 
durcli einen dichtcn Wolkenschlcicr, den einzelne glanzende, die ticfc 
Naclit durcbbrechende Strahlcn erhellen, erkannt werden kann, und de-
reń eisige Masse nur an dcm spiirlichen Blicke der Sonne aufthaut. Der 
Himmel und die Umgcbungen der Natur sind der Spiegel des Dichter-
lebens der Viilker.] 

*) Man vergleiclie dic Stelle des Tertullian advers. Ilcrmogeu. 
c. 25 , welche wir schon oben mitgctheilt haben: Sileni aller orbis. 
W e n n Theopomp sich nicht selbst des Ausdracks Neue Weil bedient, 
so nennt er die Meropis wenigstens iy.siriJV (;'5j)') T^JF l;ii) TOMOV TO U 

y.oaaou. 
" ) Aelian, Fur. Histor. HI, 18. 
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Meropcn (les Silen iiberzeugt, dafs nur ihr Land ein 
Kontinent sei, dagegen das von uns bewohnte nur eine 
Insel von geringer Ausdehnung. An dichterischen Aus-
schmiickungen, an zwci Sliidten „des Kainpfes und der 
Frommigkeit", Fliissen der Wollust und der Traurig-
keit, grofserem Ueberflufs an Gold, ais der Hellenen 
an Eisen, einein Staninie riesiger Menschen, welche ein 
hohes Lebensalter erreichen, gesellschaftlichen Einrichtun-
gen und Gesetzen, die den unsrigen schuurstracks zuwi-
der laufen, fehlt es in diesem kleinen allegorisch-senli-
lnentalen Roman nicht. Man kann nicht angeben * ) , ob 
er seine Stelle in dcm Liber Admirabilium (6avfiaaiojv) 
des Theopomp, oder in seiner Gescliichte von Macedonien 
((IhliTiTWca) gefunden habe. Die Bewohner der Mero-
pis, begierig, die kleine von uns bewohnte Insel kennen 
zu lernen, verliefsen ihren grofsen Kontinent, und uiach-
ten zuvorderst einen Streifzug zu den Hyperboreern; aber 
sie kebrten bald wieder zuriick, wenig befriedigt durch 
den Zustand eines Yolkes , welches dic Griechen fiir so 
iiberaus gliicklich hielten. Iu dieser ganzen Dichtung, 
welche den alten Glaubcn an das Yorhandensein ande-
rer, sehr ausgcdehnter, von unserer oixovfiśvii getrenntcr 
Liindermassen bestatigt, ist von Saturn und dem Kroni-
schen Fcstlande nicht die Rede. Indessen wird durch 
den Besuch bei den Hyperboreern, dereń Land dem gro-
fsen Kontinent der Meropen zunachst gelegen war, der 
Mythus des Theopomp ebcnfalls nach N W . verlegt und 
in niihere Beriihrung mit dem Mythus gebracht, des-
sen Andenken uns von Plutarch aufbewahrt worden ist. 
Der iibrigens so richtig urtlieilende und vorurtheilsfreic 
Pcrizonius hat in den Mittheiluugen des Silen einige Spu-

" ) Man vergleirhe (lic sinnreichcn Untcrsuchungcn von CreUZer 
(Studien, 1806. Tli. II, S. 236. 295. 314). Eysson Wic/tera (Fragm. 
Theop. Chii. Lugd. Bat., 1829, p. 72 — 74 und 161 — 163) cntschcidct 
sich fur dic Kinschaltung dieses Romans in die fpihnuiMŁ. 
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ren von Amcrika zu finden gcglaubt. „ N o n dubito", 
sagt er, „quin reteres aliijuid sciKerint quasi per nebu-
lam et caliginem de America, part im ab antiqua tra-
ditione ab Aegyptiis vel Carthaginiensibus (!) accepta, 
partim ex ratiocinatione de forma et silu orbis terra-
rum (Aelian. ed. Lugd. 1701, p. 2 1 7 ) . " 

W e i t enlfernt, den Einflufs leugnen zu wollen, wel-
c.hen die Meinungcn und Zeugnisse der Alten auf den 
Geist des Columbus ausgeiibt haben, mochten wir daruni 
do eh nicht sagen, dafs die Entdeckung von Amerika dem 
P y t h e a s * ) , oder dem Eratosthenes * * ) , oder dem Posi-
donius * * * ) zu verdanken sei. Columbus unterscheidet, 
nach dem Gelingen seiner Unternehmung, mit gerechtem 
Stolze zwischen dem Yerdienst der Ausfiihrung und dem 
einer gliicklichen Ahnung. Bei seiner Biickkehr nach 
Lissabon von seiner ersten Reise schreibt er (am 14. 
Miirz 1 4 9 3 ) an seinen Beschiilzer Don Luis de Sant-
angel, Finanzminister der Krone Aragonicn: consecuti 
sumus quae hactenus mortalium vires minime altige-
rant: nam si liarum Insularum (Indiae supra Gan-
gemJ quidpiam aliqui scripsemnt aut locuti sunt, omnes 
per ambages et coniecluras, nemo se eas vidisse asserit; 
unde prope videbantur fabuła -J-). Spater fiigte der 

*) Mannert, Einleitung in die Geogr. der Alten, 1829, S. 79. 

" ) Jul. Ludw. Ideler, Prolegom. de Meteorolog. Graecor. el 
Koman. 1832, p. 6. Dic Stelle des Strabo I , p. 115 Almel. p. 61, 
65 Casaub. bietet in der Tbat eine Mcinung des Eratosthenes dar, 
nicht des Pjtheas, wie Mannert gcglaubt hatte. S. auch Ku/tkopf ad 
Senec. Tom. Y, p. 11. 

"*) Strabo II, p. 161 Almel. p. 102 Cas. 

i " ) Ich fiihre die YVortc nach der lateinischen Uebersctzung des 
Leander de Cosco an, da, mit Ausnahme einiger wenigen Bruchstiickc, 
welche MuTioz in den Ilandschriften des Jiernaldex, Cura de los Pa-
laeios, aufgcfunden hat, das spanische Original fiir uns vcrloren ist. 
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Admirał hinzu * ) : „Alle W e l t maclite sieli vor meiner 
Abreise iiber meine Sclilufsfolgen lustig, mit Ausnahme 
zweier Monche (wahrscheinlich des Guardians des KIo-
sters de la Rabida, Fray Perez dc Marchena, eines Fran-
ziskaners, und des Dominikaners Fray Diego de Deza), 
welche unerschiittcrlich mir ihre Zustimmung gaben." 
W e n n Columbus dem Eiiiflusse dieser Monche und dem 
grofsartigen Charakter**) der Konigin Isabella das Gliick 
verdankte, seinen uuifassenden Plan zur Ausfiihrung brin-
gen zu konnen, so war es hauptsSchlich der Reifall des 
Paolo (del Pozzo) Toscanelli aus Florenz, welcher 
durch seine Belehrungen ihm das meiste Zutrauen verlieh. 
Columbus selbst war gewifs weit davon entfernt, sich das 
Gliick zu versprechen, dais seine Ansichten mit denen 
eines der beriihmtesten Mathematikcr seines Zeitalters in 
Einklang wiiren. Nach seinem eigenen Gestanduifs hat 
ihn diese Uebereinstimmung der Ansichten in den Ge-
danken bestiitigt, welche cr sich von den Yortheilen ei-
nes westlichen Seeweges nach Indien maclite, und in der 
Hoffnung, Inseln anzutreffen, bevor er zu den Kiisten 
Asiens gelangte. Ich werde hier nicht den Text der bci-
den Rriefe des Toscanelli mittheilen * * * ) , welche ur-

*) Brief an ilic spanischcn Monarchcn, datirt Ilnyti (im Monat 
Octobcr) 1498: todos fjuc liabian oido (mi) platica, todos lo le-
niwi a burla, su IDO dos frailes quc siempre fueron conslanles. Ich 
babć sclion oben, wo ich vom Arzte Garcia HcrnandeZ gesprochen 
habe, auf diese Stelle angespielt. 

**) „Jene Grofsherzigkeit, die sich in grofsen Dingen zeigt" (schó-
ner Ausdruclc in demselben Briefe vom Jahr 1498.) 

***) "V\rir kennen nur die spanische Uebersetzung der Briefe; das 
Original ist verloren gegangen. Vida dcl Alm. c. 7. Leonardo ~Ki-
menes, del veccliio e nuovo gnomone fiorentino, 1757, p. ŁXXIX, 
XCVII. (Dic Untersuchungen dieses gelehrten Jesuitrn haben dic Grund-
lage zu dem ausgezeichncten Artikel iiber Toscanelli gebildet, welchen 
Angelis, jetzt zu Buenos - Ayres, f iir den 46. Band der hiograpliie 
uniuerselle bearbcitct hat.) Journal des Sacans 1758, Januar. Na-
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spriinglich lateinisch gesclirieben und mehrcre Małe ge-
druckt worden sind, sondern mich nur darauf beschran-
ken, die Aufmerksamkeit auf einige Ziige hinzulenken, 
dereń geschiclitliche Wichtigkeit man nicht hinlanglich 
hat hervortreten lassen. Bei Untersuchungen dieser Art 
wird man stets zu den Urkunden des funfzehnten Jahr-
bunderts zuriickkeliren mussen. 

„ D i e Auloritiit der klassischen Scliriftsteller und das 
Gewicht einiger neueren Zeugnisse (des Pedro de He-
l iaco) , " sagt Ferdinand Columbus, „haben zwar die Ein-
bildungskraft meines Yaters aufgeregt*) ; aber einer sei-
ner Zeitgenossen, ein gewisser Paul, Arzt zu Florenz, 
Sohn des Dominicus, war die Hauptveranlassung, dafs 
er seine Reise mit so grofser Zuversiclit unternahin." 

narrete Toin. II, p. 1 — 4. Ycrgl. auch II o xxi, Vita di Christ. 
Colombo, p. 105 und 153, Canovai, Viaggi di Amer. Vespucci, 
p. 355 — 370, lialdelli, il Millionc, Tom. I, p. L X — L X I I . 

*) Wortl ich: „Die Autoritaten, welche wir so chcn angefiihrt ha-
ben, vcranlafsten den Admirał, grofseres Zutrauen zu den Erzeugnissen 
sciner Einbildungskraft zu haben" ( l o viovieron mas para creer su 
imaginacioil). Obgleich Toscanclli oline allen Zweifel einer der be-
riihmtcstcn Astronomen und Physiker seines Zeitaltcrs war, und man 
ihn in Italicn haufig Paul den Physiker (Paulus physicus) nannte, 
so habe ich doch das spanisclie W o r t jisico dureh Arzt ubersetzt. 
Dies W o r t wurde im funfzehnten und sechzełmten Jahrhundert aus-
schliefslich in dieser Bedeutung gebrauclit; es wurde, zum Beispiel, auf 
Maestro Bcrnal, Jisico de la carahela capitana, im Jaln- 1502 auge-
wendet, auf den Freund des Columbus, darcia HernandeZ, jisico de 
Palos u. s. w. Man durfte auch uberrascht werden, in dcm Leben des 
Columbus, wo der Familienname des Toscanelli fehłt, den sonderharen 
Zusatz: „Maestro Paulo Jisico dcl Maestro Domingo Jlorentin", zu 
finden. Aber diesc fast hellenische oder arabische Art und Weise , die 
Verwandtschaft zu bczeichncn, war damals allgemein gebrauchlich. Paolo 
war der Sohn des Domenico, und in dem 1428 abgefafsten Testament 
des Nicolo Nicoli findet man ebenfalls unter den Conservatoren der be-
riilimtcn Bibliothek des Klosters degli Angeli de Monaci Camaldo-
lesi aufgefiihrt: Magister Paulus Magistri Domenici medicus (Leo-
nardo \imenes, p. LXXIV). 



190 
Toscanelli, welchen ein Abendesseu bei Filip po Jirunel-
lesc/ti und die geisUolle Unterhaltung dieses Architekten 
und Mechanikers zum Studium der Mathematik hinge-
lcitet hatten, zeichnete sieli unter allen Astronoinen sei-
nes Zeitalters aus, und besonders durch die bestandigc 
und ungetheilte Aufmerksamkeit, die er, wahrend seiner 
iangen Laufbahn (er erreiclile ein Alter von 85 Jabren), 
auf die Entdeckungsreisen zur See und zu Lande vcr-
wendete. Italien war damals der Mittelpunkt der gro-
fsen Handelsvcrbindungen, welche die Pisaner, die V c -
netianer und die Genueser mit dem siidlichen Asien * ) 
auf dem W e g e iiber Alexandrien, das Rothe Meer und 
Bassora, und mit dem Kaspischen Meere und Sogdiana iiber 
Asow ( T a n a ) unterhielten. Toscanelli beschafligte sich 
nicht blofs mit der Verbesserung der Sonnen- und Mond-
tafeln, durch Beobachtungen mit dem Gnomon und Aslro-
Iabium, so wie mit Allem, was die Anwendung von Me-
thoden in der naulischen Aslronoinie zu erleichtern die-
nen konnte, welche zwar weitlaufig besprochen, aber iiu-
fserst selten in damaliger Zeit benutzt wurden; er rich-
tete auch sein Augenmerk auf die Vergleichung der allen 
Geographie mit den Ergebnissen der neueren Entdeckun-
gen, und auf den praktischen Nulzen, welcher dem Han-
del von Europa aus dieser Gattung von Untersuchungen, 
durch Eroffnung einer unmitlelbaren Verbindung mit dem 
Lamie der Spezereien auf dem Seewege gegen Westen, 
entstehen konnie. W i r finden den Beweis fiir diese 
Ideenverkettung, diese intellektuelle Bewcgung, von der 
zweiten Halfle des funfzehnten Jahrhunderts an, in den 

„Das Haupthindernifs cincs Handel* mit Indien durcli das In-
nere von Asien", sagt ein Schriltsteller des sechzehnten Jaltrliundei*ts, 
„liegt in der liarbarei der tartarisclien Vólker, die, da sie Indien nicht 
zur See angreifen konnen, Einfalle in dasselbe zu Lande machen und 
es verhecren, gteichwie das arme Italien die Beutc der Deutschen, Fran-
zosen und Spanier geworden ist." (Rainusiu, Tom. I, p. 338). 



191 
Briefcn des Toscanelli und bei allen ausgezeichneten 
Schriflstellern seines Zeilalters. Cristoforo Landino, ein 
Florentiner, Uebersetzer des Plinius und Erkliirer des 
Virgil, spricht von dem Zusainmenflufs von Fremden, wel-
chen seine Geburtsstadt darbot, von Menschen, die aus 
den entfcrntesten Gegenden kamen, qid circa initia Ta-
nais habitant. ligo autem interjui, cum Florentiae i.l-
los Paulus physicus diligeuter tjuaetjue inlerrogarel *). 
Diese Verbindungen mit Kaufleuten, welche aus dem Mor-
gcnlande, selbst aus Indien oder dem indischen Archipel, 
wie der Vcnetiancr Nicolo Conti**), zuriickkchrten, ent-
ziindeten die Einbildungskraft des Greises. 

In einem Alter von mehr ais 77 Jahren schreibt 
Toscanelli dcm Columbus: „Ich lobe Euren Wunsch, 

*) Georgicon ed. Landinus, Venet. 1520, p. 48. 

**) Niehts beweist den tiefen Eindrurk, welchen dieser Briefwcch-
sei mit Toscanelli auf den Gcjst des Columbus geniacht hatte, in bobe-
rem Grade, ais die Eiulcitung zu dem Schlffstagcbuche seiner ersten 
Reise, in welchem er fast dieselben W o r t e wicdcrholt, deren sieli der 
florentinisehe Mathematiker bedient hatte. 

Columbus: 
„La informacion que yo babia dado a Fuestras Altezas de 
„las tierras de India y de un principe que es llamado 
„Gran Can que quiere decir en nuestro romance lley de 
„los reyes, como muchas reces el y sus antecessores habian 
„enriado a Iloma a pedir doctores en nuestra santa fć por-
,,que le enseTiasen en ella." 

Toscanelli: 
„Las parłeś de Indias donde se podrą ir y el dominio de un 
,.principe llamado Gran Can que es lo mismo que lley de 
„los reyes: sus predecessores eneiaron embajadores al Papa 
„pidiendole maestros que los instruyesen en nuestra fe. 

Columbus hatte ohne Zweifel diese Bemcrkungen auch aus dem Mil-
lionc des Marco Polo schoplen konnen, welchen er eben so wenig an-
fiihrt ais Toscanelli; aber die Ideenverkmipfung sowohl ais der Ausdruck 
schcincn mir auf eine Erinnerung aus dem Briefe des Toscanelli an 
den Kanonikus Martincz hinzudeuten. 
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nach Wcstcn zu schiffen, und ich biu iiberzcngt, dafs 
Ihr aus meincm friiheren Eriefe werdct erkannt haben, 
dafs die Unternehmung, welche Ihr im Sinne habt und 
gem ausfuhren mochtet, nicht so schwicrig ist, ais man 
zu glauben pllegt; dals im Gegentheile der W e g , das 
heifst dic Ueberfahrt von den Westkiisten von Europa 
uach dem Indien der Specereien (Indie delie spezierie, 
wie die Florentiner und Yenetianer sagten) sicher auf 
der Bahn (eigcntlich durch die Ocrter oder Striche) er-
folgen kann, welche ich Euch bezeichnet habe. Ihr wiir-
det vollkoinmen von dieser Leichtigkeit iiberzeugt sein, 
wenn Ihr, wie ich, Gelegenheit gehabt hałtet, mit einer 
gro/sen Anzahl von Personen nmzugehen, die in diesen 
Landem (dem Indien der Spezereien) gewesen sind. 
Seid versichert, dafs Ihr dort miichtige KOnigreiche, gro-
fse und volkrciche Stadle und reiche Provinzen linden 
werdet 11. s. w . " In dem Briefe an den Kanonikus Mar-
tinez sagt Toscanelli noch: „Aus dem einzigen Hafen 
von Zaiton (Zaithun) segeln alljahrlich mehr ais hun-
dert, mit Pfeffer und anderen Spezereien beladene 
Scliiffe aus. Mehrere Provinzen und Konigreiche sind 
einzig und allein von dem Grofscan (Chan) abhiingig, 
welcher gleichsam Konig der Konige ist und gemei-
niglicli in Catay residirt. Seine Yorganger wiiiischten 
mit den Christen in Verkehr zu kommen, und schickten 
vor zweihundcrt Jahren Gesandte an die Piipste, um sie 
zu ersuclien, dafs sie ihnen Lehrcr (maestros) sendcn 
mochtcn, welche sic im christlichen Glauben unterrichte-
ten; aber diese Gesandten konnten nicht nach Bom ge-
langen, und sahcn sich, wegen der grofsen Schwierigkci-
ten, welche ihrer Reise hemmend entgegentraten, geno-
thigt, auf halbem W e g e wieder umzukehren. Zur Zeit des 
Papstes Eugcn IV kam ein Gesandter, welcher Seine Hei-
ligkeit von der Zuneigung versicherte, welche die Fiirsten 
und Bewohner seines Landes zu den Kalholiken hcgten. 

Ich 
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Ich habe eine Jangc Unterredung mit diesem Gesand-
ten gehabt; er erzahlte mir von der Herrlichkeit seines 
Konigs (de su rey), von grofsen Stromen, dereń einer au 
seinen Ufern zweihundert Stiidte mit Briicken von Mar-
mor hatte; von Landem, in denen man zu Milgliedern 
der Regierung die gelehrtcsten (sabios) Miinner auswahlte, 
ohne auf Geburt oder Reichthum Riicksicht zu nehinen: 
von jen er Stadt Iluisay (Quinsai), welcher Name 
Sladt des llimmels bedeutet, die in der l'rovinz Mango, 
nahe bei Catay, belegen ist, und dereń Umfaug 35 lieues 
betragt *) ." 

Es ist wabrscheinlich, dafs dic belebten Erzahlungen 
des Venetianers Nicolo di Conti, welcher, nach fiinf und 
zwanzigjiihrigen Reisen in Syrien, nach dem Persischcn 
Mccrbusen, in Indien dicsseit und jenseit des Ganges, im 
siidlichen China, dem Archipcl von Sunda, Cey lon , dcm 
Rothen Meere und Aegypten im Jahre 1144 nach Florcnz 
kam, so wie die vielfaltigen Handelsverbindungen mit die-
sen reichen Gcgenden, dem Toscanelli dic topographische 
Kcnntnifs des siidlichen und ostlichen Asiens sehr gcliiu-
lig machten. Zu Elorenz, w o Toscanelli fortwahrend sich 

*) Es ist mir keinesweges unbckannt, dals alle Erklarer der Briefe 
des Toscanelli die Kapitel aus der Beiscbesehreibung des Marco Polo 
anfiibrcn zu konnen geglaubt baben, ans denen der florentinisclic Astro-
nom seine Nacbricben iiber den Pfefferbandel von Zaitbun (II, e. 77) 
und die Pracbt der grofsen Stadt Quisai ( I I , e. 68 ) gescbdpft liatte; 
aber ich mufs liicr bemerken, dafs cinigcr Zweifel iiber dasjenige blcibt, 
was er vorzugswcisc von Nicolo di Conti, sei es aus den Unterredungcn 
mit diesem Rcisenden, der kurz zuvor aus dem ostlichen Asien zuruck-
gekelu-t war, sei es aus der Handschrift von Poggio, cntlehnt haben kónnte. 
Ich finde die Erklarung der Bcnennungcn Gran Can (Rey de los Reyes," 
Conti iibersclzt es nur durch das W o r t Kaiser) und Quinsai (Ciudad 
del cielo) nur bei Marco Polo; aber dic 12000 Brćickcn von Quisai in 
der Erzahlung des Marco Polo hat Toscanelli (was im hochsten Grade 
auffallend ist, auf zelin beschrankt, und der Umfang von Quisai ist zicm-
lich genau nach der Erzahlung des Nicolo di Conti angegeben (RamU-
sio, Tom. 1, p. 340, b.). 

Band I. 1 3 
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aufhiełt, bewilligte der Papst Eugen IV (aus der Familie 
der Condohneri zu Yenedig) dem Reisenden Conti, sei-
nem Landsmanne, Verzeihung wegen seines Abfalls von 
der cbristlieben Religion *), indem er ibm ais Eufse auf-

*) Nic.olo di Conti war gezwungen der cliristlichcn Religion zu ent-
•agen, um sein Leben zu retten. Ramusio (nacb der Yenetianer Ausgabe 
von 1613) yerlegt diese Absolution in das Jalir 1449; aber der Papst 
Eugen IV starb zwei Jahre zuvor. Dic laleinischc Bearbeitung der Rcise 
von Conti, welche von demsclben Poggio herriilirt, dem man die Ent-
deckung so vieler kostbaren Handschriften von lateinischen Klassikern in 
der Schweiz und in Dcutschland zu verdankcn bat, ist nicht auf uns ge-
kommen. W a s wir im Italianischen von der Rcise des Conti besitzen, 
ist eine nacb der portugiesischen Uebcrsetzung des Yalentin Feroandei 
gcmacbte Riickiibcrsetzung, und bestebt leider nur in einem unbedeuten-
den Bruchstucke, was von Fehlcm aller Art wimmclt. In Giava mag-
giore (Borneo?) hat Conti Paradiesvogel gesehen, uccelli senza piedi 
(Kam. Tom. I, p. 341, b ) . Dies sind dic Sonncnyogel (passares da 
sol) der ersten portugiesischen Reisenden (Reinh. Forster, Zool. ind. 
1795, p. 30). Folgcndes sind die Worte des Conti, welcher ohne Zwei-
fel nur Escmplare dieses Vogels gesehen hat, die von den Eingeborcnen 
rubereitet und ais Gcgcnstand der Vcrzierung von Insel zu Insel gebracht 
worden waren: „Kella Gin ta maggiore troransi uccelli molte roltc 
che sono senza piedi, grandi come colombi, di penne molto sottili e 
eon la coda lunga, i quali sempre si posano sopra gli arbori; le 
carni di quali non si mangiano, ma la pelle e la coda sono in grandę 
stima perche s'usano per ornamento del capo." (-\icolo di Conti 
bei Ramusio T. I , p. 345). Diese sehr merkwiirdigc Stelle ist von 
den neueren Zoologen ubersehen worden. Pigafetta bat ebenfalls nur 
to3te und zubereitete Yogel gesehen, die aber glucklicher Weise Fiifse 
hatten. II re di Tidore mandó duoi uccelli bellissimi delia grandezza 
duna tortola, la testa piccola col becco lungo et lunghe le gambę 
uno palmo e sottili: non hanno ali, ma in luogo di qaelle penne 
lunghe di diversi colori.'1 Pigafetta hat sehr wohl bcachtct, dafs dies 
nicht Flugelledern sind, sondern Seitenfedcm, welche zu Schwingen liinger 
ais der Korper ausgedchnt sind. Er hat die Eliigel, dereń Vorhanden-
sein er leugnet, nicht gesehen, weil die Eingeborcnen, wenn sie den Yo-
gel fiir den Handel zubereiten, ihm gewohnlich Eliigel und Fufse aus-
reifsen. Hanno opinion i Mori, fiigt der Geschichtschreiber der Em-
deckungsreisc Wagellans binzu, che questo uccello venga del Paradiso 
ttrrtstre e chiamanlo ma nuco d i a t a cio e uccello di Dio (Ra-
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erlegte, ganz der Wahrheit getreu die Begebenheitcn 
seiner Reise dem pabstlichen Sekretiir, dem beriihmten 
Philologen Francesco Poggio Bracciolini, zu erzahlen. 
Da ich selbst zur Klasse der Reisenden gehóre, so mag ich 
nicht unverstandiger W e i s e untersuchen, ob mehr Schalk-
heit ais Giite in dieser Art von Rufse lag. Man begreift 
leicht, dafs die Lesung gewisser Reisebeschreibungen ais 
eine strenge Strafe auferlegt werden kann; aber die Bege-
benheiten eines an Ereignissen reichen Lebens der W a h r -
heit getreu, eon ogni reritii, wie die Klausel der papst-
lichen Absolution lautete, zu erziiblen, kann nur in dem 
Falle eine Stiafe sein, w o man an der Redlichkeit und 
Wahrheitsliebe der Reisenden zwcifelt *). 

Der Aufenlhalt des Nicolo Conti und des Poggio 
in einer Stadt, w o Toscanelli, nach seinem eigenen Zeug-
nisse und dem des Cliristoforo Landino, sich unaufhOr-
lich mit denjenigen Mannern in Yerbindung zu setzen 
strebte, welche der Handel in das Land der Spezereien 
gefiihrt hatte, mufste nothwendiger W e i s e die Erinnerun-
gen wieder auffrischen, welche sieli seit den Erzahlungen 

musio, Tom. I, p. 367, b ) . Dieses W o r t , welches in der von einem 
Secretar des Kaisers Karl V. angeferligten Rcisebeschreibung des Magel-
lan, in einem Briefe an den Kardinal-Bisebof von Salzburg ( A . a. O. 
p. 351, b.) wiederholt wird, ist nach der Bemerkung meines Brudcrs, 
welche sich in seinem grofsen W e r k e iiber die Kavisprache, dic Sprache 
der Javaner, aufgezeichnet fmdet, eine Entstcllung des malaiisehen W^or-
tes manuk-denata, welches aus dem malaiisehen manu, Vogel, und dcm 
malaiisehen und Sanskritworte denata, gotilich, zusammengesetzt ist. Aus 
manuk- denata machte der italianische Rcisende manuco-diata. 

*) Yielleicht bat selbst das W e r k von Marco Polo dem Papste Eu-
gen 1Y dieses Mifstrauen in die Wahrheitsliebe des Reisenden cingeflofst. 
,, W i r wissen aus dem Zeugnisse des F. Jacopo di Aqui, dafs man sich 
in solchem Maafse iiber Polo lustig machte, dafs es lange Zeit nach sei-
nem Tode auf den Maskeraden von Vcncdig stets eine Person gab, welche 
seinen Namen annahm, ihn vorstellte und das Volk dadurch ergotztc, 
dafs sie die unwahrscheinlichsten Dinge erzahlte. Eben so verfuhr man 
spaterbin mit Pigafetta." Amorctti, Voyage de Maldonado, p. 67. 

13* 
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des Marco Polo iiber die Wunder von Quinsai und 
Cambału, die Mengc von Schiffen in dem Hafen von Z « i -
thun und die Reichtbiimer von Mango crlialten hatten. 
Dieser Einklang in den Ueberlieferungen, diese Beriihmt-
heit derselbeu Orte, die sich nach anderlhalb Jahrhunder-
ten crneuerte, niufste den łhałigen Geist des Toscanełli in 
solchem Maafse anregcn, dafs wahrscheinlich Nicolo di 
Conti in dem zweiten Briefe an Columbus, ohne Nen-
nung des Namens, unter den Reisenden nach Asien mit-
inbegriffen und gemeint ist, welche man habe miisscn er-
zahlen hiiren, um die Leichtigkeit und den Nulzcn der 
Reise nach Indien auf dem Westwege zu begreifen. In-
dessen kann ich nicht die Ansicht des Abtes Ximenes und 
so vieler anderen Schriftsteller, die ihm nachgeschrieben 
haben, theilen, dafs „der Gesandte des Grofscan," wel-
cher zu den Zeitcn des Papstes Eugen IV ankam und 
von dem in dem Briefe an den Kanonikus Martinez die 
Rede ist, Nicolo di Conti selbst sei. Dieser Brief er-
wiihnt zwei mongolische Gesandtschaften; die eine „vor 
zweihundert Jahren, die andere zu der Zeit des Tosca-
nelli." Die erste ist ohne Zweifel dieselbe, welche im 
Jahre 1267 durch die Krankheit eines mongolischen Gro-
fsen Khogatal *) vereitelt wurde, zur Zeit der Riickkchr 
des Nicolo und Maffeo Polo, des Vaters und Oheims des 
bcriihmten Marco, welcher, um mich des gliicklichen Aus-
drucks des alten Sansovino zu bedienen, eine neue W e l t 

*) KIiogat.il trcnnte sich von den Relsenden sclion zwanzig Tage-
rcUcn von Bocchara. „II Barone s' ammalb gravemente, per rolonta 
del quale e per consiglio di molti lasciandolo, seguitorno il loro viag-
gio (deli' Armenia Minore al porto di Giazza). Uebersetz. des Ra-
rousio (Tom. II, p. 3, a). Die Aiikunft des Nicolo und Mafteo Polo zu 
Vencdlg fand Im Jahre 1271 Statt, da sie durch die Nachrlcht vom Tode 
des Papstes Clemens IV geraume Zeit hindurch zu Acre zurucfegehalten 
worden waren. Da min der Brief des Toscanelll am 25. Junlus 1474 
geschrlebcn worden, so Ist der Ausdruck: ha doscie/ltos anos hinrclcliend 
genau. 



197 
vor Columbus entdeckte uud vou dcm wir das bewun-
derungswiirdige W e r k besitzcn, welches zuerst unter dem 
ctwas satirischen Namen des Messer Marco Milione be-
kannt war. W a s die zweite Gesandtscbaft zur Zeit Eu-
gens I V anbetrifft, so crinnert uns nicbts in der l\eise 
des Conti daran, dafs cr selbst mit irgcnd einer Sendung 
von Seitcn des Grofscan bcauftragt gewesen sei. W i e 
sollte Poggio in dcm klcincn Epilog, welchen er zu Eli-
ren des Erziihlcrs hinzugefugt hat, „der , wie cr sich aus-
driiekt, Lander gesehen, die niemaud seit der Herrschaft 
des Tiberius betreten hatte," nicht eines so ehrenvollen 
Umstandes Erwiibnung gelhan haben? Und Toscanelli, 
welcher dem Nicolo und Maffeo Po lo den Titel von Ge-
sandten streitig macht *), und ausdriicklich bemerkt, dafs 
diejenigen, welche mit der Sendung beauftragt waren, auf 
dem W e g e vcrblieben und nicht nach Italien gelangten, 
wiirde er von dem Yenetianer Conti ais einem mongoli-
schen Gesandten gcsprochen haben, „welclicr die Pracht 
und Herrlichkeit seines Konigs und die Zuneigung seines 
Volkes fiir die Katholikcn riihmte?" Nicolo di Conti 
kchrte, nachdcm er durch die Pest in Aegypten seine 
Era u, seine bcidcn Sohne und zwci Bedienten verloreu 
liatte, mit den bciden cinzigen ihm iibrig geblicbenen Kin-
dern nach Yenedig zuriick. Hatte sich irgcnd ein Gesand-
ter des Grofscan im Gcfolge dieses Rcisenden befunden, 
so wiirde er im Laufe seiner bis zum Klcinlichcn gc-
liaucn Erzahlung dieseu Umstand nicht mit Stillscbwei-
gen iibergangen haben. Ich weifs durchaus nichts darii-
ber anzugeben, welches die mongolische Person gewesen 
sein konne, mit der Toscanelli wahrend der Regierung 

*) Dieser Titel wiirde ihnen mit um so grofserem Rerhtc zugeŁom-
men sein, ais sic ihn, nach der Erzahlung des Marco, selbst sich beleg-
ten, und da sic mit der Uebcrbringung cincs Uriefcs an den Papst beiauf-
tragi waren. II Gran Can proponendo nell' ani/nu snu di uolerli ( i delii 
due fratclli) mandar ambasciatori al Papa, volle huver prima il 
cunsiglio de' suui baroni." 
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Eugen's IV, die sechzelin Jahre dauertc, eine lange Un-
terredung gepflogen zu haben bericlitet; aber es ist 
mir, nach den so eben auseinander gesetzten Griinden, 
in sehr geringem Grade wahrscbeinlich, dafs dies ein ve-
netianischcr Reisender gewesen sei, der ais Biifsender 
nach Florenz kam. Es waltet hier irgend ein Mifsver-
standnifs ob, vielleicht ein Irrthum, dessen Quelle in einer 
von jenen diplomatischen Mystificationen aufzusuchen ist, 
denen die grćifsten Hofe Europas, selbst in den neuesten 
Zeiten, bekanntlicli nicht entgangen sind, wenn sich asiati-
sche oder afrikanische Abenteurer mit der Wahrnehmung 
der Interessen ihrer Fiirsten fiir beauftragt ausgaben. 

Der Brief des Toscanelli, welchen Einflufs er auch 
immer auf den Geist des Columbus ausgeiibt haben mag, 
enthalt, was wir zur Ehre des letzteren ausdriicklich be-
merken, den unumstofslichen Beweis, dafs der genuesische 
Seefahrer seinen Plan schon friiher gehegt hatte. Dieser 
kam im Jahre 1470 nach Lissabon, wo er in enger Yer-
bindung mit dem Florentiner Lorenzu Giraldi lebte, so 
wie zu Sevilla in vertrautem Umgange mit einem anderen 
Florentiner Juan Berardi, dem Chef eines Ilandelshauses, 
zu welchem Amerigo Yespucci gehórte. In allen besuch-
teren Hiifen Europa's, der Nordkiiste von Afrika und der 
Levante hatten sich damals italianische Kaufleute niederge-
lassen. Columbus hatte sich die Gewifsheit verschafft, dafs 
Alphons V, Konig von Portugal, Toscanelli dureh den Ka-
nonikusFernando Martinez ran eine genaue Belehrung iiber 
den Westweg nach Indien hatte ersuchen lassen. Diese 
Nachricht mufste den feurigen Mann, welcher denselben 
Plan hegte, beunruhigen. Der grofse Ruf, den der Flo-
rentinische Astronom genofs, erzeugtc in Columbus die 
Hoffnung, sich der Einsichten des italianischen Gelehrten 
zur sicheren Ausfiihrung seines Unternehmens bedienen zu 
konnen. Lorenzo Giraldi iibernahui die Besorgung der 
von Columbus an Toscanelli geschriebenen Briefe. "Wir 
kennen nur die Ant wort en des letzteren, im Ganzen zwei, 
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oline Zeitangabe. „ Ich sehe," lieifst es in dcm ersten 
Briefe des Toscanelli , „dafs Ilir den grofsartigen und 
edeln Wunsch liegf, Euch nach dcm Lande, w o die Spe-
zereien wachsen, hinzubegeben, und ais Antwort auf Eu-
ren Brief schicke ich Euch eine Abschrift von demjeni-
gen, welchen ich vor einigen Tagen an einen Freund im 
Dienste (domeslico) des durchlauchtigsten Konigs von Por-
tugal geschrieben habe, welcher von Seiner Hoheit den 
Befehl empfangen hatte, an mich iiber diesen Gcgen-
stand zu schrciben." D a der Brief an den Kanonikus 
von Lissabon aus Florenz vom 25. Junius 1474 datirt 
ist, so mufs man wegen des Ausdruckes algunos dias 
ha * ) annehmcn, dafs Columbus den Toscanelli iin An-
fange desselben Jahres um Rath gefragt hatte. Die-
ses Datum ist nicht ohne Wichtigkeit fiir die Geschichte 

*) Der Jesuit Ximcncs findct in seinem Commcntar zu den Briefcn 
des Toscanelli einige Dunkclheitcn in dieser Zeilbcstimmung : vor eini-
gen Tagen, und der Phrase, welche unmittelbar darauf folgt: anles de lat 
guerras de Castiglia. Ich glaubc, dafs man durch einen unbedeuten-
den Inłerpunktionsfehler diese letztcre Phrase durch ein Komma von dem 
Worte domeslico getrennt bat. Der Brief berichtet ganz cinfacli, dafs 
der Kanonikus langcre Zeit vor den durch die Absetzung IIeinrich's IV 
im Jahre 1465 und seine Wicdereinsetzung im Jahre 1468 im Konig-
reiche Castilien veranlafstcn Unrulien im Dienste der Krone Portugal ge-
wesen sci. Ein anderer Mifsgriff von grofserer Erheblichkeit, da er sich 
auf die Entdeckung des Vorgebirgcs der Guten HofTnung bczieht, hat 
sich in den Commentar des Ximenes durch einen Mangel an Kenntnifi 
der castilianischen Sprache, die sich aufserst seltcn bei einem Gelehrten 
Italiens findet, cingeschlichen. Toscanelli schrieb an den Kanonikus 
Martinez, dafs der W e g , den er, um durch den westlichen Ocean nach 
dem Lande der Spezereien zu gelangen, einzuschlagen rath, bei wei-
tem kiirzer sei, ais der W e g , den die Portugiescn machen miifslen, um 
nach der Kiiste von Guinca zu gelangen (el camino por la via del mar 
es brenissimo, lo tengo por mas corto, que el que haceis a Guinea). 
Der Abt Ximenes iibersetzt: il cammino che roi fale per Guinea, was 
einen ichr verschiedenen Sinn giebt, und ihn zu der Frage veranla(itc, 
ob denn der Handel iiber Guinea gir.g. Gnom. Fior. p. LXXXII und 
LXXX1V. 
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der Entdeckung von Amcrika. Es wird dadurch unmit-
lelbar die Bedeutsamkeit der vom Inca Garcilasso, von 
Go III ara und Acosta mitgetheilten *) Erzahlung entkraftet, 
nach der ein Schiffer von Huelva, Nainens Alonzo San-
chez, der auf einer Ueberfahrt von Spanieu nach den Ka-
narischen Inseln im Jahre 1484 durch Ostwinde bis zu 
den Kiisten von San Domingo verschlagen worden zu 
sein vorgab, bei seiner Riickkehr nach Terceira in Co-
lumbus den crsten Gedanken zu seiner Unternehmung 
angeregt haben sollte. Schon Oviedo nennt diese Ge-
schichte „c ineFabel , die unter dem gemeincn Yolke mn-
herlauft," und die geheimnifsvolle Reise des Alonzo San-
cliez ist in der That um zchn Jahre jiinger, ais die Cor-
respondenz mit Toscanełli. W e n n indessen diese Cor-
respondenz beweist, dafs Columbus sich mit dem Piane, 
das Land der Spezereien auf dem Westwege aufzusuchen, 
lange Zeit zuvor beschaftigte, ehe er mit dcm beruhmten 
Astronomen von Florenz in Yerbindung trat, so bleibt es 
docli iinmer uncntschieden, welcher von beiden, Colum-
bus oder Toscanełli, zuerst die Moglichkcit eingesehen 
hat, diesen neuen W e g der Schifffahrt nach Indien zu 
eroffnen. Toscanełli war, wie wir schon oben beinerkt 
haben, sieben und siebzig Jahre alt, ais er seinen Gedan-
ken dem Kanonikus Martinez mittheilte; und es ist sclir 
wahrscheinlich, dafs die Ueberzeugung von der Kiirze des 
Weges (breiissimo camino) durch den atlantischen Ocean 
sich in seinein Geiste von selir friiher Zeit herschrieb. 
Er sagt selir bestimmt: „Obgleich ich schon hiiufig (otras 
muchas veces) von den Vortheilen, welche dieser W e g 
zu gewahren im Stande sein diirfte, gehandelt habe, so 
will ich doch jetzt, nach der ausdriicklichen Aufforderung, 
welche der durchlauchligste Konig (von Portugal) an mich 
hat ergehen Iassen, eine bestimmte Nachweisung liber den 

*) Garcil. Comment. Kenie» lib. I, cap. 3. Gumara, Hist. de las 
India*, cap. 13. Acosta, lib. I, c. 19. 
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einzuschlagenden W e g ertheilen. Ich kiinnlc, eine Erd-
kugel (es/era) in der Hand, was man wiinscht leicht aus-
einandersetzcn: aber ich ziehe es vor, uin die Einsicht in 
die Bcscliaffenheit der Unternelimung zu erleichtern, den 
W e g auf einer den Seekarten ahnlichen Kartę anzuge-
ben, auf der ich dic gesammtc Westgriinze des Festlan-
des von Irland bis zuin Ende von Guinea nach Siiden 
hin, nebst allen Inseln, die sich auf diesem W e g e finden, 
selbst verzcichnet habe. Ich habe (den Kiisten von Ir-
land und Africa) gegeniiber, gerade nach Westen zu, den 
Anfang (die Ostgriinze) von Indien mit den Inseln und 
Orten angegeben, w o man wird landen konnen. Auch 
wcrdet Ihr daraus erschen, um wie viel Meilen Ihr cuch 
vom Nordpol nach dcm Aequator hin entfernen kon-
net, und in welchem Abstande (Parallel) Ihr zu jcnen 
fruchtbaren und an Spezereien und Edelstcinen so iiber-
aus reichen Gegenden gelangen wcrdet ." Die Stelle, 
•welche wir liier in einer Uebcrsctzung mitgctheilt haben, 
bcweist hinlanglich, dafs Toscanelli lange vor dem Jahre 
1474 der portugiesischen Regierung den W e g angegeben 
hatte, welchen Columbus vcrfolgt hat, und der zufallig 
zu der Entdeckung eines grofsen Festlandcs fiilirte. Es 
scheint ganz natiirlich, dafs sich derselbe Gedanke gleich-
zeitig lnehrercn wohl untcrrichteten und von der Regicrde, 
den Kreis der Entdeckungen zu erweitern, beseelten Miin-
nern darbot; er mufste in dem Kopfe Martin Behaim's 
entstehen, dessen beruhmter im Jahre 1492 angeferligler 
Erdglobus (Apfel ) „den Konig von Mango, Cambalu und 
das Land von Cathay nur 100° westlich von den azori-
schen Inseln" verlegte, wie Toscanelli, Columbus und 
alle diejenigen, welche an eine ubermiilsige Ausdehnung 
Asiens gegen Osten hin glaubten. W i r haben gesehen, 
dafs Toscanelli und Columbus in ihren Schrifteu den 
Ilauptzweck der Unternehmung (den W e g nach Indien 
abzukiirzen) von dcm Nebenzweck (der Entdeckung ei-
uiger Inseln) trennen. Toscanelli unterscheidc-l iiber-
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dies die Inseln, „welche man auf dem W e g e finden 
wird , que estan situadas en este viage, zum Be i sp ie l A n -
lilia, von denjenigcn Inseln, welche in der JSahe des in-
dischen Festlandes belegen sind, zum Beispiel Cipango 
und die Inseln, mit denen die Kaufleute verschiedcner 
Nationen in Handelsverkelir stelien." Ja die geschicht-
liche Bemerkung, welche Columbus selbst an die Spilze 
seines Reisetagebuchs gesetzt hat, das er am 15. Marz 
1493 beendigte, giebt ais Beweggrund der Beise nur „daa 
Yerlangen der kalholischen Monarchen an, die Hinnei-
gung eines machtigen Fiirsten von Indien, des Grofscan, 
zu Gunsten der chrisllichen Religion zu erforschen, wes-
lialb eine Expedition nicht auf dem Landwege nach Osten, 
sondern iiber den atlantischen Ocean, auf einem W e g e , 
von dem man nicht mit Gewifsheit annehmen kann, ob 
er schon befahren wurde, ausgeriistet worden sei *)." Es 
ist in dieser Einleitung zu dem Tagebuche des Colum-
b u s v o n d e n islas u n d der Tierra firmę, d ie in der Mar 
Oceana zu entdecken waren, blols ais von einem Er-
gebnisse die Rede, das mit grofser Wahrscheinlichkeit 
von einer Unternehmung zu hoffen stelie, dereń eingestan-
dener Hauptzweck war, unter Segel zu gehen eon armada 
suficiente a las dichas partidas de India (las del Gran 
Can). Die Unternehmung war also, dem ersten Entwurfe 
und Piane gemafs, im Grunde nichls weniger, ais eine 
Reise zur Entdeekung neuer Lander: es war eine I\eise, 
welchc die Mogliclikeit einer unbehinderten Ueberfahrt 
nach Indien auf dem Westwege darthun sollte, gleichwie 
Magellan, Parry, Ross und Franklin d ic siidwestliche 
und nordwestliche Durchfahrt dargethan haben **). 

') Ordenaron que yo non fuese por tierra al oriente, por donde 
se eostumbra de andar, salvo por el eamino de occidente, por donde 
liasta hoy no sabemos por cierta fe que haya pasado nadie (Xavar-
rete, Tom. I, p. 2). Die Worte sabemos por cierta fe sind wegen 
der Bescheidenheit, die sich in ihnen ausspricht, uberans merkwurdig. 

**) Obgleich in dem Augenblicke, wo ich die«« Zeilen lum Drucke 
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Der Einflufs, welchen Toscanełli auf den Geist des 

Columbus ausgeiibt bat, erinncrt unwillkiirlich an die von 
Yincent aufgeworfene Frage, ob man die Entdeckung des 
Seeweges nach Ostindien durch Umschiffung des \orge-
birges der guten Hoffnung nicht eher Covil/iam ais Gama 
zuschreiben miisse. Es ist keinem Zwcifel unterworfen, 
dafs Covilham, nach liingerem Aufentbalte zu Calicut, Goa 
und bei den Arabem von Sofala auf der Ostkiiste von 
Africa, durch Yermittelung zweier Juden, Abraham und 
Joseph * ) , dem Konige von Portugal Johann II. schricb, 
dafs „die portugiesischen Scliiffe, wenn sie die Westkiistcn 
Afrika's nach Siiden lun cnllang schifften, die Endspitze 
dieses Welltheiles erreichen wiirden, und dafs sie, bei 
dieser Spilze angelangt, im osllichen Ocean den W e g nach 
Sofala und der Mondinsel * * ) (Madagaskar) einschlagen 
lnufsten. Covilbam crneuerte auf diese Weise , indem er 

vorbereite (Februar 1834), noch kcin Scliiff durcli die Barrowstrafsc in 
das Mcer von Kamtschatka gelangt, oder die Kiisten von Amerika von 
Mehille island und 1'rince -Regents-inlet bis zur Kotzebue-Bai ent-
lang geschifft ist, so scheinen doch die schonen Entdeckungcn von Parry, 
Franklin und Beechey keincn Zwcifel mehr iiber eine Ycrbindung zwi-
schen der Baflinsbai und der Behringstrarsc obwaltcn zu lassen. 

*) Pedreio de Covilhara und Alonzo de Payva schilTten sich im 
Jahre 1487 zu Barcelona ein, um Nachrichten iiber den Pricstcr Johan-
nes einzusammeln. Die bciden Juden trafen CoviIham zu Cairo nach 
seiner Rukkehr von Sofala und Adem. 

**) Nach Ilerbelot die Insel Seranda des Edrisi (diese Synonymic 
•wird zuriickgewicsen von Hartmann, Africa, p. 115) , Magastar oder 
Madaigascar (entstanden durch Yerderbnifs des Wortes Madagache) des 
Marco Polo, welche spaterhin, im Anfangc des sechzehntcn Jahrhunderts, 
von den Portugiesen die Insel San Lorcnzo genannt wurde. Unter die-
ser letzteren Benennung finde ich die Insel Madagaskar auf einer zu Se-
willa im Jahre 1527 gezeichncten Wclttafel angegeben, die mithin um 
*wei Jahre alter ist, ais die beriihmte Kartę des Dicgo Bibero, welche 
ebenfalls in der Bibliothek zu Weimar aulbewahrt wird. Die eine so-
wohl wie dic andere bicten auch schon die Lagę von Isle dc France und 
Isle de Bourbon dar, unter den Namen Matcarenhas und Santa Apol-
lonia. 
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sich auf die Erfahrungen der arabischen Seefahrer von 
Sofala und der ganzen Kiiste von Zanguebar und Mozam-
bique stiitztc, die Ansichten, welche mehrere alte Schrift-
steller iiber die dreieckige Form des siidlichen Afrika 
ausgesprochcn hattcn: er erholite das Vertrauen des Gama 
auf das Gelingeu seiner Unternehmung: aber von der 
durch unwiderlegbare Beweisgriinde dargclegtcn Moglich-
keit des Gelingens war noch ein gewaltigcr Schritt bis zur 
kuhnen Ausfiihrung der Piane des Columbus und Gama. 
Der letztere hatte iibrigens einen Yortheil, welchen Tos-
canelli dem genuesischen Seefahrer darzubieten nicht im 
Stande war. Ais er ain 20. ]Novcmber 1497 * ) an dic 
iiufserste Spitze von Afrika gelangte, wufstc er schon, 
dafs cr jenseits derselben eine von W S W . nach ONO. 
sich erstrcckende Kiiste finden wurde, da das cabo tor-
mentoso von Barlholomaus Diaz nicht allein entdcckt, 
sondern auch im Mai 1487 wirklich umschifft worden 
war. Dieser Umstand, auf welchen man nicht hinreichcn-
des Gewicht gelegt hat, wird auf das deutlichste von Bar-
ros iin dritten Buche der ersten Decade ausgesprochen; 
Jiartholomm Diaz (mit seinen Beisegefiilirten) por causa 
dos perigos c łormentos que cm dobrar delie passaram, 
llie puzeram nome Tormenloso * * ) . " Gama hatte also 

*) Gama reiste von Portugal ab am 8. Jullus 1497; cr gelangte 
zur Rai von St. Helena im November 1497; zur Miindung des Jiio dc 
Huenos Sciialis, wo man die erste Nachricht von der Nahe weifser 
Menschen und von SebilFen curopaischer IJauart empfing, am 25. Januar 
1498; zu Calieut am 18. Mai 1498; er Łelirte nach Portugal zuriiek arn 
19. Jnlius 1499. Die ganze Daucr dieser denkwiirdigen Fahrt betrug 
also nach genauen Angabcn zwei Jahre und eilf Tage: die Dauer der 
fteise von Portugal nach Indien (bis Calieut) 314 Tage; wahrend jetzt 
die mittlere Dauer dieser Uebcrfahrt iiir Schiffe von Liverpool 90 bis 95 
fund mittelst der Dampfschiffahrt iiber Suez oder Cosseir von Falmoulh 
bis Bombay nur 51 Tage] bełriigt. 

" ) Dcc. I, lib. 111, cap. 4. p. 190. Da Toscanelli den Portugicscn 
den Rath crtheilt halle, den W e g nach Indien nicht auf der Strafsc nach 
Guinea, sondern gegen Westen zu suchcn, so ist cs cin seltsamer Irr 
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gcwissermafsen einen Yorgiingcr bei scincr Unternehmung 
geliabt, die fiir den Aufschwung des portugiesischen Han-
dels der Ausgangspunkt einer neuen Bahn wurde. 

Ich liabe oben der Seckarte gedacht, welche Tos-
canelli fiir den Kanonikus Martinez angefertigt hatte, urn 
den W e g nachzuwcisen, den man verfolgen miisse, um 
von den Kiistcn von Portugal zu dcm „principio de las 
Indias" zu gelangen. Diese Kartę, auf welcher von dcm 
Florentinischeu Astronomen sammtliche auf diesem W c g e 
belegene Inseln eigenhandig eingetragen waren, hat gewis-
sermafsen dem Columbus auf seiner ersten Reise ais Fiih-
rerin gedient, und verdicnt, aus diesem Gesichtspunktc be-
trachtct, eine genauere Beriicksichtiguug, ais man ihr zeit 
her hat zu Theil werden lassen. Toscanelli sagt, indem 
er dem Columbus eine Abschrift seines Briefcs an den Ka-
nonikus Fernando Martinez mittheilt, dcutlich: „os envio 
otrą carfa de marear semejante a la que le envie (al 
canonigo) * ) . " „Nach dieser Karle," fiigt er hinzu, „sind 
von Lissabon bis zur beriilunten Stadt von Quisai, auf 
geradem W c g e gegen Westen, 26 espactos, jeden zu 150 
millas gerechnet, wiihrend von der Insel Antilla bis nach 
Cipango 10 esparios sind, welche 225 leguas betragen." 
W i r wisseu nicht, um wieviel esparios Toscanelli Japan 
(Cipango) gen Osten von Kanphu (heutigen Tages Hang-
Ischeu fu, chemals tluinsai oder QuisaiJ verlegte; aber 
da diese Eulfcrnung, wenn man Ieddo ais den Mittelpunkt 

tlium, diesern Astronomen die Kcnntnifs des VorgebIrgcs der Gulcn ItolT-
nung seit dem Jalire 1474 zuzuscHreiben und zu glauben, dafs er sic 
den Venctianem liabc mitlhcilen konnen. Le Tiret, Gesch. von Vene-
dig, 'Ib. II, S. 226. Sprengel, Gr.se/iichte der geographischen Ent-
deckungen 1792, S. 390. 

*) „Ich scliicke Eucli eine andcrc Scekarte, wclcbe durchweg derjc-
nigen ganz ahnlich ist, die ich dcm Kanonikus mitgetheilt habe." Es 
seluen mir bemerkenswertb, dafs in dem Satze, wo dic Entlcmung von 
l.issabon nach Quisai angegeben ist, Toscanelli „hallareis en un mapa" 
sagt, statt „en mi mapa o carta de marear." 
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von Japan annimmt, in der That nicht mchr ais 16 Lan-
gengrade betriigt, und die Angabe von Behaim * ) sich 
sehr unbedeutend von der neueren Berechnung entfernt, 
so wiirde daraus folgen, dals Toscanelli wahrscheinlich 
von Portugal bis Antilla iy, von Antilla bis Ouinsai bei-
nahe £ des gesammten Weges von Lissabon bis China 
annahm. Bei weitem schwieriger ist es, den absoluten 
Werth der espacios auf der Kartę des Toscanelli anzu-
geben. Die grofsen Abtheilungen, welche eine bestimmte 
Anzahl vou Graden umfassen, und dereń wir uns noch 
jetzt bedienen, um nicht unsere Kartcn durch die Zeich-
nung der Meridiane fiir einen jeden einzelnen Grad zu 
entstellen, gehen bis zu den Zeiten des Plolemaeus zu-
riick. Man findet sic zur Angabe einer runden Surnme 
von Seemeilen oder Liingcngraden fast auf allen liand-
schriflliclien Karten des funfzehnten und sechszehnten 
Jahrhundcrts, welche ich zu untersuchen Gelegcnheit ge-
habt habe, zum Beispiel auf denen des Ribero und Juan 
de la Gosa. Der Florentinische Malhcmatiker giebt zwei 
Werthbestimmungen der espacios, dereń er sich bedient, 
die eine in leguas, die andere in millas. Wenn, nach sei-
ner Angabe, ein espacio 22J- leguas oder 150 millas 
betriigt, so folgt daraus, dafs eine legua 63- millas hiilt. 
W i r haben es also liier nicht mit der italiiinischen See-
legiia von vier Meilen zu thun, dereń man sich zu den 
Zeiten des Columbus in Genua bediente, und welclie die-
ser Seefalirer in seinen Reisetagebiichern gebraucht * * ) ; 
sondern es ist eine Meile, vielleicht noch kleiner ais die 
romische von 760 Toisen, dereń 5 eine geographische 
von 15 auf einen Grad ausmachen. Da die espacios 

' ) Die Karle von Martin Behaim, welche die gcographischcn An-
sichten des funfzehnten Jalirhunderts darstellt, gicht einen Langenunter-
schied von 13°. 

" ) Keisetagebuch von 1492: „Viernes, 5 de Agosto: andummos 
(desde la barra de Salt et) eon fuerte rirazon CO millas que son 
quince leguas." (Natarrete, Tom. I, p. 3.) 
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nicht in Graden ausgedriickt sind, und die voin Abt Xi-
menes, dem Erklarer der Briefe des Toscanełli, aufge-
stellten Yermuthungen durchgangig auf falschen Voraus-
selzungcn und Annahuien beruhen * ) , so ist es unmóg-

*) Bei einer aufmcrksamen Vergleichung des Briefes, welchen der 
Abt Jfrmenes in scinem Gnomone Fiorentino miitheilt, mit dcmjcnigen, 
welchen Ferdinand Columbus unter den Papieren seines Yaters auffand, 
und der Las Casas bekannt war, finde ich im Tcxte raehrere Zusatze 
und Veranderungen. W i r wissen aus der „Biographie des Admirals", 
dafs der bcriilimte Brief des Toscanełli nach dem damals unter den Ge-
lchrtcn herrschenden Gebrauche latcinisch geschrieben war. Man diirfte 
dariiber crstauncn, wenn man bedenkt, dafs ein Italiiincr aus Florenz 
mit einem Italiancr aus Genua, der seit 1470 zu Lissabon lebte, in Bricf-
wechsel trat, und dafs diese Correspondenz durch dic llande des Lo-
renzo Giraldi ging, der oline Zweifel aus der Familie Giraldi stammte, 
welche florentinischen Ursprungs war ( l i ar eta, Tom. 1 , p. 5. 6 . ) : 
aber Toscanełli scheint so wenig an den italianischcn Ursprung des Co-
lumbus gcdacht zu haben, dafs er den zweiten Brief mit einem Satzc 
schlicfst, aus wclchem man beiuahe den Schlufs ziehen konntc, dafs man 
zu Florenz den Columbus ais Portugiescn betrachtet habe. „ Ihr seid 
sicher," sagt er „ ( in Calhay) volkreicłie und wohlhabende Provinzen an-
zutreflen, und Ihr werdet dem Konige ( G r o f s - C a n ) und den Fursten, 
welche diese cntferntcn Liindcr regieren, eine lcbhafte Freude vcrursa-
chen, wenn Ihr ihncn cincn W e g der Mitthcilung mit den Christen und 
i u i u Unterricht in der katholischen Heligion und allen den Wissenschaf-
ten, welche wir besitzen (en todan las ciencias que tenemos), eróffhet. 
Dieses Beweggrundes und anderer Ursachcn halber, die ich hier erwiih-
nen konnte, bin ich nicht sehr dariiber erstaunt, dafs Ihr jenen grofs-
herzigen Muth bcwahrt, welchen dic gesammte portugicsische Nation zeigt, 
unter der es stets Manner gegeben hat, welche sich bei ahnlichen Gclc-
genheiten ausgezeichnct haben ( n o me admiro tengais tan gran cora-
zon como łoda la Jiacion portuguesa, en que sie/npre ha liabido kom-
hres sehalados en łodas empresa*.)" Da ich in diesem Augcnblick die 
italianische Ucbcrsctzung der l ida del Almirante, die zu Yenedig iin 
Jahre 1571 von Alfonso Llloa unter dem Titel htoria del Sr. don Fer-
nando Colombo nella (juale si ha particolare e tera relazione delia 
rita e de' fałti deli Ammiraglio herausgegebcn worden ist, nicht zur 
Hand habe, so bin ich nicht im Stande nachzuweiscn, ob dic Yerandc-
rungen im Texte des italianischen Briefes, welchen der Gnomone des 
.Ximenes darbietet, durch clie Nachlassigkcit des Abtcs oder die des Ul-
loa veranlafst worden sind. Man hat den florentinischen Astrono-
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lich sieli aus diesem Labyrinthc von Mafsen mit ganz 
unbestimmten Benennungen herauszufinden. Man ist 
nicht im Stande, die Entfernung von sechs und zwan-
zig mai 22y leguas, welche, nach Toscanelli, Columbus 
„auf geradem Wege gegen Westen" von Lissabon bis 
Quinsai wiirde zuruckzulegen haben, in Langengra-
den mit Genauigkeit anzugeben: man findet indessen, 

selbst 

men sagen lassen, dafs von den 26 espacios Entfernung zwischen Lissabon 
und Quinsai jeder 250 (anstatt 150) Meilen enthalte; man hat ganz, 
sinnlose Worte hinzngcfugt; z. B. die 10 espacios Entferniing von Ci-
pango bis Antilia betriigen „2500 Meilen" oder 225 lieues; weiterhin 
(in geradem Widerspruch mit den vorhergehenden Zahlcn) erłialt dic 
grofse Stadt Quinsai einen Umfang von „100 Meilenu oder 35 Lieues; 
cmllich, was einer auf Gerathewohl mit ten in die Beschreibung von Quin-
sai hineingeworfenen Glosse gleicht, „nimmt dieser Raum fast den drit-
len Theil der Erdhugel ein.u Dic mit Hakchcn bczcichncten Worte 
sind verschiedene Lcsarten oder \ielmchr YerJalschnngcn des Tcxtcs. Nach 
diesen falschen Angaben wiirde man fiir den Werth einer legua bald 
J1,1 bald 2,8 millas finden! Der Abt Xiincnes folgert daraus (p. XCII 
— XC1V) auf die willkiirlichstc Weise von der Wel t , dafs cin espa-
cio der Ausdehnung von 5° Lange glcichkame, dafs 50 millas oder 
2 2 } leguas des Toscanelli einen Grad ausmachten, und dafs die Entfer-
nung von Lissabon bis Quinsai 130° betriige. Diese Schlufsfolgcn griin-
den sich ohne Zwcifel theilweise auf die Analogie der Projectionen des 
Ptolemaeus (Geogr. I, 23), welcher den Quadranten des Aequalorialum-
fanges in 18 Theile theilte, glcichwic Eudoxus (Geminus, Elem. astron. 
c. 15) dic Polarcircumfcrenz in 60 gleiche Theile theilte, was Intcrvalle 
von 5° Lange und 6° Breite giebt; wenn aber Toscanelli „cin espacio 
seiner Kartę zu 22 } leguas" angiebt, so wiirde die Annahmc von 5° Liinge 
fiir den Parallel von 38° 42', von dem bei dieser Bcrechnung die Rede 
ist, 3 } leguas auf den Breitengrad geben, ein widersinniges Resultat, da 
es sich mit keiner Art von Langenmanfs, wclclies jeraals die Benennung 
lieue, legua gefiihrt hat, vercinigen liifst. Ich schliefse diese lange nu-
merische Unterswhung mit der Bemerkung, dafs, wenn Toscanelli die 
Beschreibung von Quinsai (Kinsai) aus Marco Polo entlehnt hat (Buch 
II, Kap. 68), er daselbst den Umfang der Mauern nur za 100 chincsi-
schen li angegeben gefunden hat, und dafs er diese 100 li f welche in 
den Ilandschriften des vcnctianischcn Rcisenden chinesischc Meilen ge-
nannt werden, ganz oberflachlich zu 35 lieues berechnet hat, ohne zu 
wissen, dafs 192 li einem Grade des Aequators cntsprcchcn. 
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selbst bei der Voraussetzung der grtifstcn Lieues (15 auf 
einen Grad des Aequators), nur ungefalir 50° Liinge (fiir 
585 Lieues) unter dem 1'arallel von 38° 42 ' , wonach 
die Kiiste von China in den Meridian der Miindung des 
Rio Esseąuibo und der westlichen Kiiste von Neu-Fuud-
Iand fallen wiirde. Es wird sich weiter unlen eine G c -
legenheit darbieten, auf diese Niihe des tistlichcn Asiens 
zuriickzukommen, welche den Ausdruck brevissimo ca-
mino rechlfertigt, dessen sich Toscanelli in scinem Bricfe 
an den Kanonikus Martinez bediente, wiihrend er in dem 
zwciten an Columbus gerichteten Rriefe ganz cinfach sagt: 
„Ihr wcrdet eingesehen haben, dafs dic Reise, welche Ihr 
zu unternehmen wunschet, bei weitem geringerc Schwie-
rigkciten darbietet, ais man zu glauben pflegt." 

Columbus richtete sich auf scincr ersten Entdek-
kungsreise nach einer Scekarte, welche er am Bord hatte. 
Er segelte mit der Zuversicht eines Manncs, der da weifs, 
dafs er finden mula, was er sucht. Das von Munoz in 
den Archiven des Herzogs von Infantado aufgcfundene 
Tagebuch liefert den Beweis fiir diesen iiberaus merk-
wiirdigen Umstand, der nach den Angaben, welche 
der von der Iland des Bischofs von Chiapa abgeschrie-
bene Tcxt darbietet, genauer untersucht zu werden ver-
dient. Am 15. September ( 1 4 9 2 ) , drei Tage nachdem 
Columbus die erste Beobachtung der Abweichung der 
Magnetnadel gcmacht zu haben glaubte> erzeugten in ihin 
die Farbę und Beschaffeuheit des Himmels, die Mas-
sen schwimmenden Seetangs und andere Erscheinungcn 
den Gedanken, „dafs er sich in der Nabc irgend einer 
Insel, aber nicht eines Festlandes befinde; denn das 
Festland, sagt der Admirał, werde ich erst bei weiłe-
rein Vorschreiten antreffen * ) . Am 19. September bo-

*) .>Aro cerca de tierra firmę, segun el Almirante que dice: por-
que la tierra firmę hago mat adelante." Ich sage in <lem Teit: 
drci Tage nachdem Columbus die erste Beobachtung der Abweichung 

Band I. 1 4 
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ten sich abermalige Anzeigen fiir die Nahe des Landes 
dar. „Es fielen kleine Regenschauer ohne den geringsten 
Wind. Der Admirał wollte nicht von seinem W e g e ab-
weichen, um dieses Land aufzusuchen. Er war iiber-
zeugt, dafs nach Norden und Siiden Inseln lagen, und 
in der That waren dergleichen vorhanden und er schiffte 
mitten zwischen ihnen hindurch, weil es sein Wi l le war, 
zuvflrderst bei so giinstigem Windę nach Indien vorzu-
dringen, und auf dem Riickwege, unter dem Beistande 
des Allerhochsten, alles in naheren Augenschein zu neh-
men." Dies sind seine eigenen Worte . „ A m 20. Sep-
tember kamen kleine Landv5gel, liefsen sich auf der Spitze 
der Masten nieder, sangen von oben herab, und verlie-
fsen das Schiff wieder gegen Abend * ) . Dienstag, am 

der Magnetnadel gemacht eu haben glaubte. In Europa war diese Ab-
weichung schon im Jahre 1269 von Peregrini bemerkt worden. 

*) Diese Thatsache ist aufserordcndich und in dem Tagebuche des 
Columbus mit so ungekiinstelter Treue erzahlt, dafs auch nicht der 
leiseste Zweifel an der Wahrheit iibrig blcibt. Das Schifi* befand sich 
damals mitten im Atlantischen Ocean, in 290 Secmeilen (zu 20 auf 
den Grad) Entfernung vom nachsten Lande, der Insel Flores, und die 
Singvogel waren keinesweges durch Słiirme hcrbeigefuhrt worden. Auf 
der zweiten Reise, am 24. October 1493, sah Columbus Schwalben, ais 
er sich nach seiner Schatzung 340 Meilen in W N W der Inseln des 
Grunen Vorgebirges befand ( Vida dcl Alm. p. 43.). Nach Verglcichung 
der aus den Windstrichen und Entfernungen geschlosscncn Oerter glaubt 
Navarrete, dafs der Ad/mral vom 19. bis zum 22. Scptcmber, einer Epo-
che, in der er Anzeigen von Land wahrgenommen zu haben glaubte, 
sich in der Nahe jener Klippen befand, welche spanische Seefałircr im 
Jahre 1802 auf der grofsen Bank von Sectang entdeekt zu haben ver-
sichern. Der SchifTslieutenant Don Manuel Moreno, welcher Churruca 
auf seiner chronometrischen Reise nacli den Antillcn begleitet hat, setzt 
diese Klippen und Brandungen (rotiipienłes) in 28° 0' Br. 43° 22' L. 
w. von Paris. In der Nacht zum 21. September wurde Columbus sich 
nur vicr Seemeilen im NO dieser gefahrvolien Stelle befunden haben, und 
die Entdeckung der Neuen YVelt hatte dadurch leicht bis zum 22. April 
1500, an welchem Tage Pedro Alvarez Cabral, auf seiner Reise nach Indien, 
durch dic Meeresstromungen an die Kiisten von Brasilien geworfen wurde, 
•ertógert werden konnen. Ich finde diese Klippen auf den englischen 
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25. September, begab sich der Admirał an Bord der Ca-
rabela Pinta, um mit Martin Alonzo Pinzon wegen einer 
Kartę zu sprechen, welche er demsclbeu drei Tage 
zuvor geschickt hatte, und auf der er einige Inseln 
dieses Meers verzeichnet zu haben scheint. Martin 
Alonzo beliauptete, dafs man sich in der Niihe die-
ser Inseln befinde, und auch der Admirał neigte sich zu 
derselben Ansicht hin, indem er hinzufiigte, dafs die Ur-
sache, um dereń willen man diese Inseln nicht aufge-
funden habe, darin gesucht werden miisse, dafs der Mee-
resstroin die Schiffe nach Nord-Osten getrieben habe und 
dafs man sich weniger westlich befinde, ais die Stcuer-
leute anniihmen. Der Admirał, an Bord zuriickgekehrt, 
verlangte liierauf, dafs ihin die Seekarte geschickt wiirde, 
was mit Htilfe eines Seiles geschah. Er fing nun an, 
auf der Kartę zu arbeiten (seinen Ort zu bestimmen, 
carłear), in Gesellschaft seines Steuennannes und der 
Seeleute, bis Martin Alonzo, beim Untergange der Sonne, 
die (falsche) Nachricht tiberschickte, „dafs er Land 
gesehen habe." Am 3. Oktober: Der Admirał sagt hier 
(in seinern Tagebuche): „dafs er nicht zu scharf an den 
W i n d sich haltend habe steuern wollen (barloventeandoJ, 
um keine Zeit zu verlieren, trotz so (iberaus haufiger Anzei-
gen von Land, und der Gewifsheit, welche er von dem Da-
sein einiger Inseln in diesen Slrichen hatte (annrjue lenia 
nolicia de ciertas islas en aijuclla comarca); denn sein 
Zieł war Indien, und auf dem W e g e zu verweilen ware, 
wie der Admirał sagt, eine wahrhafte Tollheit gewesen 
(pues su fin era pasar a las Indias, y si dełuviera, 
dice el, que no fuera buen sesoj." Endlicb, ara 6. Okto-
ber, sechs Tage vor dem grofsen Tage der Entdek-

neuerdings herausgegebencn Seckarten niclit angegeben, obwobl ilir Da-
sein nicht rainder wegen der Sicherheit der Schiffahrt, aU des lusto-
rischen Intcresse halbcr, welches sie einflofsen, nacbgcwiesen IU werdeu 
wohl verdiente. 

13* 
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kung von Guanahani (Freitag den 12. Oktober), behaup-
tete Martin Alonzo Pinzon, „dafs es vortheilhaft sein 
wurde, den Strich zu andern und nach S W zu sleuern." 
Der Admirał war entgegengesetzler Ansicht, und meinte, 
dafs Martin Alonzo die Insel Cipango im Auge habe, 
wahrend der Admirał enlgegnete, dafs, wenn man diese 
Insel verfehle, man nicht eben so schnell wiirde Land 
erreichen konnen und es zweckmafsiger sei, in einem 
Zuge dem Festlande zuzusteuern und dann (auf dem 
Riickwege) die Inseln zu besuchen * ) . " Ich begreife 

•) Navarrcte, Toni. I , p. 9, 11, 13, 16, 17. Ich habe wortlich 
iibersetzt, und jene Unregelmafsigkeit der Phrasen beibehalten, welche 
zu der Gewolinheit des Las Casas gehórt, den Stil des Columbus zu 
•erwirren, indem er bald die Worte des Adrnirals selbst, bald cincn 
blofsen Auszug aus denselben mittheilt. Die auf Cipango beziigliche Stelle, 
scheint mir in der Gestalt, in welcher man sie gewohnlich mittheilt, un-
verstandlich (,,esta noche, dijo Martin Alonzo, que seria bien nave-
gar a la parte del sudueste: y al Almirante pareció que no dęcia 
esto Martin Alonzo por la isla de Cipango, y el Almirante via que 
si la erraban que no pudieran tan presto tom ar tierra")y wenn 
man nicht die Interpunktion andert, und cinen Punkt zwischen die Worte 
no und dęcia setzt. Untersucht man in dem Tagcbuche des Columbus 
diejenigen Tage, an welchen nach Oviedo und Herrera starkę Anzei-
gen von Meuterei unter dcm Schiffsvolke hervortraten, so crstaunt man, 
fast keine Spur von diesen Ereignissen zu finden. Da die Geschicht-
schreiber die dramatischen EfTekte lieben, welche aus dem Gegensatze der 
Charaktere hervorgehen, so haben sie den gcnuesischen Seefahrcr grófser 
darstellen zu mussen gcglaubt, indem sic die Schilderung der Gefahren 
iibertreiben, denen er durch die Bosheit, Furcht und Unwissenheit sei-
ner Matrosen ausgesetzt war. Man vergifst, dafs die spanischcn Matro-
sen, besonders die Catalonicr, Basken und Andalusier von Palos, seit an-
dertlialb Jahrhunderten die Kiisten von Guinca und Schottland befuli-
ren; dafs der Anblick eines Ausbruches des Pic von Teneriffa Manner 
nicht in Schrecken setzen konntc (dar espanto, wie Ferdinand Columbus 
sagt), welche gewohnt waren, die Canarischen Inseln, Neapel und Messina 
zu befahren (Navarrete, Tom. III, p. 605 — 607); dafs eine Ueberfahrt 
iiber den Golf o de las Dailias, die von dem schonsten Wetter bei fast 
durchgangiger Ruhe des Mcers bcgiinstigt wurde, eine Masse erfahrener 
Seeleute nicht auf eine so iibertriebene Weise in Angst und Schrecken 
zu setzen vermochte. Zwischcn dcm 22 und 25. September wollten die Ge-
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Yollkonimeii, wefshalb in dicsem Zeitpunkte Columbus und 
Pinzon sich dariiber beunruhigten, die Insel Cipango ( Z f -

fahrten des Columbus nach der Erzahlung seines Solines und des Her-
rera ( Vida del Almirante, c. 19. Herr. Dec. I , lib. I, cap. 1 0 ) ihren 
Anfiihrer in das Meer werfen , wahrend er mit Beobachtung der Stcrne 
bcschaltigt war (eigentlich emliecido, berauscht von der Betracbtung des 
Himmels). Das Tagebuch scbildert dies Mifsbehagen keinesweges mit 
besonders grellen Farbcn; man findet in demselben nur die Bemerkung, 
dafs der widrigc W i n d ( W I S ' W ) selir erwunsebt und nolliwendig war, 
„wcil meine Leute unruhig waren (mi genie andaba muy cslimulados), 
indem sie glaubten, dafs in diesen Meeren kein W i n d welie, um nach 
.Spanien zuriickzukehren." Am folgenden Tage (23. September) wird 
gesagt: „Meine Leute murrten (ta genie murmuraba), ais sie das Meer 
mit so vielcm schwimmcrjden Seetang (fucus) bedeekt und so iiberaus 
ruhig (mansa y liana) sahen." Oviedo ist in Bezug auf die drei 
Tage, welche am 8. Oktober dem Columbus] zugestanden sein sollen, 
um die Fahrt nach Westen fortzuselzen, obgleich es sammtliche liio 
graphen und neucre Dichter nacbgesehriebeii haben, schon von MliiioZ 
(libr. 111, §. 7 . ) widerlegt worden. Selbst Ferdinand Columbus, 
welcher von eben so grofsem Hassę gegen Alonzo Pinzon erfiillt ist, 
ais Las Casas gegen Ferdinand, berichtet die so eben angedeutete 
Thatsachc nicht, und begniigt sich mit der Bemerkung: rjlie la geilt* 
estuno para amolinarie, perseterando cn las murmuraciones y eon-
juraciunes" (lida, cap. 20.). Ja noch mehr: in dem Tagcbuchc fin-
det sich der 7. Oktober durch kein anderes Ereignifs bczcichnct, ais eine 
Aendcrung in der Richtung des Schilfcs. Scit dem 30. Scplcmber war 
der \dmiral in einer Strccke von 250 Seenieilcn geradesweges nach W e -
sten geschilTt, unter dem Parallel von 2 5 ° ł ; am 7ten Oktober (am 
Tage nach dera Streit mit Martin Alonzo Pinzon iiber die Nahe von 
Cipango), glaubte die Nina Land verkiindigcn zu miissen. Mań sali 
beim Untergangc der Sonne, dafs man sich getauscht hatte; da aber 
Schwarme von V6geln in der Kichtung nach Sńdwest hinzogen, „ohne 
Zweifel um am Lande zu schlafen", so gestattete der Admirał, in-
dem cr die Erfahrung der Portugiesen benutzte, welche den grofsten 
Theil der Inseln, dio sie besitzen (die Azoren ? ) , durch Beobachtung 
dci Fluges der Vogel entdeekt haben, von der Richtung nach W ab-
zuweichen und nach W S W zu steuern, mit dem Entschlusse, diese 
Richtung zwei Tage lang zu verfolgen." Kein W o r t von Mcuterei und 
Empórung. Dic Phrase: Acordó dejar el camino del oueste, scheint 
nur anzudeuten, dafs Columbus den dringenden AufForderungen nachgab. 
Diese neue Richtung brachte ihm Gliick. Cebrigens hatte der Admirał, 
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pcriigri des Marco Polo) nicht anzutreffen, die Columbus, 
wie sein Sohn Ferdinand erziihlt, ais das erste Land vcr-
kiindet hatte, welches man in 750 Lieues Entfernung von 
den Canarischen Inseln antreffen wiirde. Das Original-
tagebuch enthalt die Beuierkung, dafs man bis zum er-
sten Oklober schon 707 Lieues durcWaufen liatte, nicht 
seit der Abfahrt aus dem Ilafen von Palos, sondern von 
Gomera aus oder den Canarischen Inseln im Allgemei-
nen, nach der von dem Admirał gegebenen Erkliirung 
liber die Entfernung, in der er sich am 19. Seplember 
befand. Da nun der vom ersten bis zum sechsten Oklo-
ber in der Richtung nach Westen zuriickgelegte W e g 
259 Lieues betrug, wie man aus der Summirung der 
einzelnen Angaben ersieht, so glaubte Columbus ara 
6. Okfober schon bis zu einer Entfernung von 966 Lieues 
oder von 216 Lieues iiber den Punkt hinaus vorgeschrit-
ten zu sein, wo nach seiner Berechnung Cipango liegen 
mufste. Ich habe sammtliche Stelien vereinigt, welche sich 
auf die Seekarte bezichen, die dem Seefahrer, bevor 
cr die Insel Guanahani erreichte, zur Fiilirerin gedient 
zu haben scheint. SpSterhin, am 14. Novcmber 1492, 
erwahnt das Tagebuch noch bei Gelegenheit der Fclsen-

ohne dafs man irgcnd einen Bewcggrund des Zwangcs anzunehmen ge-
nóthigt wiirc, sclion am 24. Scptembcr auf eine ganz ahnliche "Weise sei-
nen Lauf gcandert. Nącbdem er mit der aufsersten Sorgfalt 390 See-
mcilen bindureb den Parallel von Gomera (28° Br.) verfo!gt hatte, steuerte 
er plótzlich nach S W , um den Parallel von 25°4' zu erreichen und zu 
vcrfolgen. Der 8. Oktober, welcher nach Ocicdu der wegen der Em-
pcirung so gefahryolle Tag sein solltc, findet sich im Tagebuchc des Co-
lumbus ais besonders gunstig fiir den Fortschritt der Schiifabrt vcrzeich-
net. „Das Meer, sagt der Admirał, ist, Gott sci Dank, so schon , wie 
der Strom zu Seyilla; dic Luft ist so mild ( (lir es muy dulces), wie iu 
Andalusien: es ist ein Ycrgniigcn sic einzuathmen, denn sie ist mit bal-
•amischcn "Wohlgeriichen angefiillt (oloroso)." Diese Zeilcn, welche un-
ter dem Einflusse des Augenblicks geschrieben sind, ktindigen walu-lich 
kcine kummcrvolle Ycrstimmung des Gcmiithcs an. 
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riffe und kleincn Inseln (cayoaj, welche die Nordoslkiistc 
von Cuba umgeben, , . jene unzahligen Inseln, die man auf 
den Welttafeln an den aufsersten Rand des Osten ver-
legt." 

Ein sehr grundlicher, besonncner Gescliichlsforscher, 
der Uebersetzer des W e r k e s von M u n o z , Sprengel, 
stcht nicht an, vorauszusetzen, dals sich Columbus nach 
der Reisekartc gerichtet habe, dereń Absclirift ihm von 
Toscanelli im Jahre 1474 iiberschickt worden war. Es 
kann nicht bezweifelt werden, dafs man diese Kartę 
ais iiufserst wichtig betraclitete: denn die von Bartholo-
miius de las Casas hinterlassenen Handschriften, von de-
nen ein bedeutender Theil (d ie beiden ersten Bandę der 
Historia generał de las Indias) in der Bibliothek der 
Akademie der Geschichte zu Madrid aufbewahrt wird, 
lehren uns ( l ib. I , cap. 1 2 ) , dafs dieser Prałat in dem 
Alter von 85 Jahren, w o cr seine Geschichte Indiens 
beendigte, noch jenes merkwiirdige Denkmal, „ d i e rarta 
de marear, welche Toscanelli dem Columbus gcschickt 
hatte", besafs. Eine Seekarte aber, welche 53 Jahre 
nach dem T o d e desselben aufbewahrt worden war, rnufste 
mit viel grofserem Rechte sich im Jahre 1192 am Bord 
der Carabela (capitana) Santa-Maria finden. Indes-
sen ist zu bcriicksichtigen, dafs diejenige, welche Colum-
bus am 25. Septcmber auf die Carabela Pinia schickte, 
von seiner eigenen Hand gemalt (gezeichnet) war. Las 
Casas sagt in dem Auszuge, welchen wir aus dem Ta -
gebuche besitzen, ausdrucklich: „donde segun parece le-
nia pintadas el Almirante ciertas islas." Der Brief-
weclisel mit Toscanelli fand achtzehu Jahre vor dem gro-
fsen Zeitpuukte der Entdeekung des neuen Kontinents 
Statt, und Columbus wird ohne Zweifel die Zwischcn-
zeit benutzt haben, um sich andere Hiilfsmittel zu ver-
schaffen. E r hat gewifs nicht, wie wir sogleich nachwei-
sen werden, die Welt ta fe l des Martin Behaim gekannt; 



220 

aber er bat die des Giacomo di Giroldis, des Andrea 
Blanco oder des Grazioso Benincasa benutzen konnen. 
Ais er das erste Mai an Toscanelli sclirieb, stiitzte er 
seine Ansicht auf eine kleine Kugel (esferilla), wie der 
Sohn sagt (Barcin, p. 5, b), que embió a Maestro Paulo. 
Es ist wahrscbeinlich, dafs er sich spaterhin, zumal in 
der Epoche der beriichtigten Disputation mit den Pro-
fessoren von Salamanca, der Spharen und Karlen zu 
gleicher Zeit bediente, um scinen Plan einer Seefahrt ge-
gen Westen zu unterstiilzen. Es war se in System, wel-
ches er verlheidigte, und nicht das des Toscanelli; und 
wie bedeutend auch immcrhin der Eintlufs gewesen sein 
mag, welchen die Rathschlage und die Kartę des flo-
rentinischen Astronomen auf Columbus haben ausiiben 
konnen, so wiirde doch der Glaube an die Bescheiden-
Iieit und Verleugnung des schopferischen Geistes zu weit 
getrieben sein, wenn man annehmen wollte, dafs der Ad-
mirał den Gelehrtcn von Salamanca oder auf seiner Reise 
dem Martin Alonzo Pinzon die Richtung des Ueberfahrts-
weges nach Indien auf einer Kartę des Toscanelli crklart 
hatte. Da er sich gem mit Anfertigung graphischer Dar-
stellungen bescliaftigte, so wird er sicherlich selbst nach 
dem Yorgange des Toscanelli und mit Benutzung ander-
weitiger Ilulfsmittel eine Seekarte gezeichnet haben, die 
„jenes Drittel der Erdoberfliiche", welches noch unbe-
kannt war, von den Kiisten von Portugal und der Mina 
bis zu den Ost- und Siidkiislen von Asien darstellte. 
Munoz (Buch II, §. 17 ) hebt besonders die Kenntnifs 
der Insel Antilia hervor, welche der Admirał nur aus 
dem Bricfe und der Kartę des Toscanelli geschopft ha-
ben konne; aber ich glaube versichern zu konnen, dafs 
sich in keiner Schrift des Ersteren, selbst in keiner Schrift 
seines Sohnes Don Fernando, weder der Naine Antilia 
findet, welcher sich bis zum vicrzehnten Jahrhundert 
verfolgen lafst, noch der Name Antillas, welchen man, 
besonders seit dem 16. Jahrhundert, dem Archipel des 
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łropischen America gab * ) . Columbus behielt die Ge-
wohuheit bei, dic kleinen Antillen „d ie Caraibischcn In-
seln oder die crsten Inseln Indiens" zu nennen * * ) . Auch 
ist der W e g , welchen Columbus im Jahre 1492 verfolgt 
hat, nicht derselbe, welchen Toscanełli auf seiner Kartę 

®) Jeden fal Is spriclit Columbus in dem Tagebuchc der crsten Reise 
(Donnerstag am 9. August 1492) von jenen Inseln, dic man, abnlicli 
den Luftgcbilden der Mirage, alle Jalir im Wcsten der Azoren, der 
Canariscbcn Inseln und von Madera zu erblicken glaubte. In seinem 
liricfe an den 1'abst Alexander YI (Februar 1502) giebt cr den Namcn 
Antillen kciner von den Gruppen der 11IK) Inseln, welche er, ein wenig 
ubertrieben, entdeekt zu baben sieli riihmt (Nararr., Ducuitl. diplom. T. I, 
p. 5. Tom. II , p. 280) . Der Name Antillen ist also nicht von Cliri-
stopli Columbus in die neucre Geograpliie eingefiihrt worden. Narli sei-
nem System entsprach vielmebr Haiti (Espaiiola) dem Opliir oder Zi-
pango. „Er hatte seinen Gefahrten angekiindigt, sagt sein Solin, dafs 
er nach 750 JLieues Seeweges im Westen der Canarischen Inseln Espanola, 
welchcs damals Zipango benannt wurde, finden werde" (T ida dcl Alm. 
c 20). Die erste Anwendung des Namens Antiliae insulae auf die In-
seln von Amcrika beruht auf einer Gelehrsatnkeitskramcrei des Peter Mar-
tyr d'Anghiera. Christoph Columbus kelirte von seiner ersten Reise am 
15. Marz 1493 zuriiek; und in der crsten Decadc der Oceailica, welche 
im Novcmbcr 1493 dcm Cardinal Ascailio Sforza gewidmet wurde, 
fmde ich schon: „In Ilispaniola Opliiram Insulam sese reperisse re-
fert (Colonus), sed Cosmographicarum tractu diligenter considerato, 
Antiliae insulae illae et adiacenles aliae " (Dec. I , lib. I, 
p. 1) . Spaterhin nennt Yespucci, in der angeblich zweiten Fahrt vom 
Jahre 1499, Antiglia „die Insel, welche Columbus vor einigen Jah-
ren entdeekt hat", d. li. Haiti. Im funfzchnten Jalirliundert erliieltcn 
dic Caraibischcn Inseln im Siidosten von Portorico auf den Tafeln geo-
graphiseber Oerter, dic man den Lehrbucbern der Erdkunde anzuhangen 
pflegte, die Benenming Anligliae Insulae. F.incs der iiltesten mir be-
kannten Beispiele solcher Taleln gcographischer Oerter findet sich in ei-
nem Werke des Johann Sclioner (Opusculum geographicum ex di-
rersorutn libris et cartis collectum), welches im Jalire 1533 crschien. 
Man vergleiclie die interessanten Kapitel (Sect. II , c. 20 und 21 ) de 
regionibus extra Ptolemaeum deque insulis circa Asiam et Indiani 
et nonas regiones huius tertiae orbis partis. 

" ) Relacion von 1504 (Narnrr . T. I , p. 282. Vi da del Alm. 
c. 100). 
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angegeben hatte, dessen Riehtung auf dem Parallel von 
Lissabon gewesen zu sein scheint („tomando el camino 
derecho al ponicnte"), obgleich der Breitenunterschied 
zwischen Lissabon und Quinsai (Hangtscheufu) beinahe 
9° betragt und Toscanelli im Anfange desselben Brie-
fes, wiewohl ziemlich unbestimmt, auch von der Weite 
spricht, um die man sich auf diesem W e g e von dem Nord-
pol nach dem Aeąuinoctialkreise hin entfernen kOnne". 
Columbus hatte sich, ohne Zweifel auf den Grund von 
Yermuthungen iiber die Lage von Cipango, die Befol-
gung einer siidlicheren Riehtung vorgesetzt. Er verfolgte 
wahrend der bei weitem grofseren Halfte seines W e g e s 
den Parallel von Gomera mit um so grofserer Beharr-
lichkeit, ais er, wie sein Sohn sehr naiv sagt, befurchten 
zu miissen glaubte, „dafs, wenn er den Strich anderte, 
es hiilte sclieinen konnen, ais ob er nicht wisse, wohin 
er gehen wol le . " Dieser W e g , der sehr verschieden ist 
von demjenigen, welchen die Seefahrer heutigen Tages 
einsclilagen, um nach den Antillen zu gelangen, fiihrte 
Columbus geradehin auf die grofse Bank von Seetang, die 
sich im Westen des Meridians von Corvo von dem 19. 
und 22. Breitengrade an erstreckt, und trotz zweier Bie-
gungen des Weges nach Siidwesten (am 24. Septem-
ber und am 8. Oktober) glaubte Columbus, bei der 
Entdeckung von Guauahani * ) , sich in dem Parallel 
der Insel Ferro (27° 45' Br.) zu befinden. Ich will 
mich bier nicht auf eine Untersuchung iiber die Existenz 
einer anderen Kartę einlassen, welche dem Admirał ais 
Fiibrerin gedient haben soli, und die sein Zeitgenosse 

*) „ D i e Bewohner dieser Insel haben glattcs Haar, ahnlich den 
Mahnen der Pferde; Kopf und Stirn bei weitem breiter, ais ich bisher 
bei irgend einer Menschenrace gesehen habe. Ihre Haut ist nicht schwar-
r.er, ais die der Bewohner der Canarischen Inseln; auch durfte man nichts 
anderes erwarten, da sie auf einer und derselben Linie (unter einem und 
demselben Parallel) von Osten gegen Westen mit der Insel Ferro, einer 
der Canarischen Inseln, liegen". 
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Gonzalez Fernandez dc Oviedo *) einem portugiesischen 
Seefahrer, Bartholomaw Diaz (aus der Sladt Tabira), 
zuschrcibt, indem er annimmt, dafs dieser Seemann auf 
seiner Riickkehr von der Kiiste von Guinea ein Land im 
Westen von Madera eutdeckt habe. Diese Erzahlung 
von Oviedo, an welche sich die angeblichen Yersuche 
der Lriider Lucas und Francisco de Cazzana anknii-
pfen, verdient kcine weitere Reriicksichtigung * * ) . 

In jedem Zeitalter, welches sich durch einen regen 
Fortschritt auf der Stufenleiter der Civilisation auszeichnet, 
verhalt es sich mit den geographischen Entdeckungen wie 
mit den Erfindungen in den Kiinsten und mit jenen gro-
fsen Ideen auf dem Gebiete der Wissenschaften und der 
Gelehrsamkeit, vermittelst dereń sich der Mensch eine 
neue Bahn zu brechen versucht: man lcugnct zuvijrderst 
die Entdeckung selbst oder die Richtigkeit der W a h r -
nehnmng; spiiterhin lcugnet man ihre Wichtigkeit, end-
lich ihre Neuheit. Dies sind die drei Stufen des Zwei-
fels, welcher, wenigstens auf einige Zeit, den durch An-
wandlung des Neides hervorgerufenen Aerger mindert und 
vcrscheucht; es ist eine Gewohnheit, dereń Grund gewohn-
licli ininder philosophisch ist, ais die dadurch hervorgcru-
fene Untersuchung: eine Gewohnheit, welche sich aus 
weit iilterer Zeit herschreibt, ais die Griindung jener ita-
liiinischen Akademie *** ) , welche an Allem zweifelte, nur 
nicht an der Richtigkeit ihrer eigenen Beschliisse. „Ais 
Columbus eine neue Halbkugel versprochen hatte, sagt 
der beruhmte Verfasser des Yersuchs iiber die Sitten 
und den Geist der Yolkcr, hatte man ihm entgegnet, dafs 
diese Halbkugel nicht vorhanden sein konne, und ais cr 
sie cntdeckt hatte, behauptete man, dafs sie schon liingst 

*) Oviedo, Hist. nat. y. gen. de las Indiat, cap. 3. 

" ) Harcia, p. 7, a. Herrera, Tom. I, p. 4. 
" * ) l)ie Accademia dei Dubbioti, welche fruhcr entstand, aU di« 

der Stabili und der Geloii. 
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bekannt gewesen sei." Ich habe vcrsucht den Grad von 
Wichtigkeit mit Bestimmtheit anzugeben, welchen man den 
Beziehungen zwischen Toscanelli und Columbus beizu-
legen hat, in einer Epoche, ais letzterer schon durch sich 
selbst zu der Ueberzeugung von dem Gelingen seines Un-
ternelimens gelangt war. Toscanelli bot neue Angaben 
dar und zwar numerische Angaben, welche kostlicher und 
beruhigendcr fiir diese Art von Berechnungen waren, ais 
alle iibrigen. Er war, wie Ferdinand Columbus sagt, die 
Hauptveranlassung zu dem zuversichtlichen Muthe ('animo), 
mit welchem der Admirał die Unermefslichkeit eines un-
bekannten Meeres betrat. Sonderbar genug hat die Nach-
welt diesen Einflufs des florentinischen Malheinatikers fast 
ganzlich vergessen*), und lange Zeit hindurch hartnackig 
dabei beharrt, neben Christoph Columbus eine andere 
Person zu setzen, welche ohne Zweifel der hochsten Acli-
tung werth ist, ais Geograph, Reisender und Seemann, 
aber hochst wahrscbeinlicher Weise die Blicke nur auf 
den W e g nach Indien durch Umschiffung der Sudspitze 
von Africa richtete. Man hat behauptet, dafs Martin Be-
haim oder Beheim den Archipel der Azoren enldeckt, 
dera Columbus nicht allein den W e g nach dem ostlichen 
Asien, sondcrn selbst das Yorhandensein eines neuen Fest-
landes enthiillt, und auf einem Globus die Meerenge 
verzeichnet habe, welcher Magellan seinen Namen gege-
ben, und die man mit grofserem Keclite Fretum Bohemi-
cnm nennen zu konnen glaubte * * ) , so wie ganz Ame-

*) Der Name <les Toscanelli ist dem Geschichtschreiber Herrera 
unbckannt gcblieben; ja selbst Vincent, der gelehrtc Verfasser des Co III-
merce and Navigation of the Ancients, welcher in seiner Abhand-
lung liber die Serer (Tom. II, p. 613 — 618) mit vielcm Scharfsinn 
die verschiedenen Beweggriinde untcrsucht hat, welche Columbus zu sei-
ner Unternehmung veranlafsten, gedenkt seiner nicht. 

" ) Wagenseilii Sacra parentalia B. Georgio Frid. BeJiaimo 
dicata, p. 16. Schon Postel in seiner Cosmographia (p . 2 2 ) , wel-
che im Jahre 1561 erschien, sagt: »Ad 54 grad. (siidlicher Breite), ubi 
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rica Behaimia oder sogar das westliche Bóhmen. Je ge-
heimnifsvoller der Ursprung dieses aufserordentlichen Man-
nes schien, deslo melir hat man ilin vergrofsern wollen. 
Man bat ihn bald fiir einen edlen Portugiesen ausgege-
ben, bald fiir einen Bohmen von slavisclier Race , bald 
fur einen Eingebornen der Insel Fayal * ) (in der Gruppe 
der Azoren), bald fur einen Burger von Niirnberg. Man 
lindet ihn zu Venedig, zu Antwerpen und zu W i c n , langer 
ais zwanzig Jabr bindurch mit dem Tuchhandel beschaf-
tigt, dann zu Lissabon mit der Erbauung eines Astrola-
biums, welches von grofser Wichtigkeit fur die Seefah-
rer wurde; man sieht ihn mit Diego Cam die Kiisten 
von Africa entlang sehiffen bis iiber den Aequator binaus, 
und die malagueta **), eines der gesuchtesten Gewiirze, 

est Martini Bohemi fretum a Magaglianesio alias nuncu-
patum. 

' ) »Je weiter sich der ostlichc Tlicil von Indien gegen Osten, nacli 
den Inseln des Griinen Vorgebirges zu, crstreckte, desto leichter wiirde 
es sein, ihn auf einer Fahrt von wenigen Tagen (en pocos dias !) zu errei-
ohen; in dieser Ansicht wurde Columbus bestarkt dureh seinen Freund 
Martin de Boliemia, Portugues natur al de la isla de Fayal, gran 
Cosmografo (Ilerrera, dec. I , lib. I , cap. 2. )« . Man iuufs sich wun-
dern, dafs Robertson (Hist. of America, 1777, Tom. II, p. 434) , trołz 
der liehtvollen, im Jahre 1776 bekannt gemachten Untersucbungen des 
Gottlngischen Professors To zen (Der wahre und erste Entdecker der 
Seuen Weit gegen die ungegriindeten Anspruche von Vespucci und 
Behaim, S. 87 , 113) , und des noch alteren Werks von Doppclmayr 
(Hist. Nachr. von Nurnberger Mat hem. und Kiinstlern, S. 30) in 
denselben Irrthum vcrfallcn ist, Martin Behaim fur einen Portugiesen 
zu halten. Der Titel gran Cosmografo, welchen ihm Ilerrera giebt, 
bcweist, dafs er ihn niclit mit dom portugiesischen Kanonicus Martinez 
verwechsclte, welchen seine Iiegieruog beauftragt hatte, mit Toscanelli 
uber (len kiirzesten W e g , auf welchem man nach Indien gelangen konnte, 
in Briefwcchsel zu treten. 

" ) Es ist das Korn des Amomum Granum Paradisi des Afzc-
lius, welches vor der Epedilion des Gama besonders fur die Stadt Ant-
werpen ein uberaus wichtiger Handelsartikel war. Dieses Korn einer bis 
auf den lieutigen Tag wenig bekannten Drymirhisaea gelangte damals 
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aus dem Yaterlande desselben mitheimbringen. Er be-
findet sich zu Niirnberg in der Zistelgasse bei seinem 

<lurch dic Guineacaravanen, welche die Wiiste Sahara durchschnitten, nach 
den Kiisten der Berberey. Die Malagueta war eine Nebenbuhlerin 
des wahrcn Gcwiirzes (Piper nigrum und Piper longuin), welches 
Dioscorides (cap. 189) schon unter der indischen Benennung 
(vorn Sanskritworte pippali) kcnnt, welchcs Edrisi ( Geogr. Nub. 1619, 
p. 61) mit einer wahrliaft merkwiirdigcn Genauigkeit beschreibt, und 
der lange Transport durch Asien auf den Markten Italiens zu einem 
sehr kostbarcn Ilandelsartikcl machte. ^Dasselbe gilt von andern Ge-
wiirzen und Spezereien, z. B. von der Narde, einer wohlriechenden Es-
senz der indischen l alcria Jatamansi, von welcher in Rom das Pfund 
100 Denare oder fast 30 Thaler kostete.] Da die analogen Erzeugnisse 
des Pflanzenreichs, welche sich gegenseitig im Handel ersetzen, stets den-
selben Namen anzunehmen pftegen, so glaube ich, dafs der Name ma-
lagueta, der im funfzehntcn Jahrhundert so beriihmt war und welchen 
unserc Pharmazcuten in meleguetta, maniguette und cardamomum pi-
per atum umgeandcrt haben, von dcm indischen, in der Sprache von 
Sumatra gcbrauchlichen Worte fiir Gewiirs herzuleiten sei. Ich finde 
in der Cosmographie des Sebastian Munster (iYusgabe vom Jahre 1550, 
S. 1093): „lingua patria Sumatrenses piper mol ag a dicunt." 
Ainslie, der gelchrte Verfasscr der Materia ntedica of Hindoostan, giebt 
(Ausgabe von Madras 1813, S. 34) dcm Piper nigrum im Tamulischen 
ehenfalls die Benennung mellaglioo. Im Sanskrit sind mallaja und ma-
rieha Synonymcn von pippali. Der erstere Name bezeichnet, nach YVil 
son, in engerer Bedeutung das Piper nigrum, der letztere das Piper 
longuin. Ich glaube, dafs der Name der Molukkischcn Inseln (las Ma-
lucos) von Molaga oder Mallaja, dem Namen des Pfeffers, abzuleiten 
sci. Das grofse Verdienst, „bis zu den Gegenden Africałs, wo die Pflanze 
der malagueta wachst," vorge(lrungen zu sein, ist dem Hehaim und Diego 
Cant streitig gemacht und dem Alfonso de Aoeiro zugeschrieben (Spren-
gels GesehielUe der geographischen Entdeckungen, S. 376, 386). Aber 
Aveiro gelangte erst im Jahre 1486 nach dem Konigreiche Benin, zwei 
Jahre nach der Fahrt des Cam ( l iarros , Dec. I, lib. 3, c. 3. p. 175 
der Lissabonner Ausgabe von 1778; Navarrete, tom. I, p. X X I X . XL). 
Bei naherer Ansicht der Bcmcrkungen, welche Martin Behaim auf seiner 
Wcltkugcl den Landern, dereń Kiisten er verzeichnet hat, beigefiigt, fin-
det man, dafs er dic Paradicskorner, das achte Piment und den Zimmt 
unterscheidet. „Das erste unter diesen Gewiirzen (die Paradieshiirner) 
wachst im Konigreiche Gambien; das zweite in Fui-fur, in einer Ent-
fernung von 1200 Lieues von Portugal; das dritte in 2300 Lieues, von wo 
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Yetler, dcm Ralhsherrn Michael Behaim, w o er im Jahre 
1492 die Weltkugel beendigte, die er seinem theuren 
Yaterlande „ais ein Andenken hinterlassen will , bevor 
cr 700 Meilen von Deutschland weg dahin gelit, w o er 
Hans lialt", wahrend Columbus seine crste Fahrt unter-
nimmt; er ist auf den Azoren in dem Hause seines 
Schwiegervaters, des Ritters Jobst von Hiirter, wiibrend 
Vasco de Gama sich einen W e g nach Indien um die 
Siidspitze von Africa bahnt. Wahrscheinlich in demsel-
ben Jahre mit Columbus geboren, slirbt er (nach den 
Untersuchungen des Herrn v. Murr) zu Lissabon in dem-
selben Monate mit demjenigen, dessen Rulnn er nimmer 
hat schmalern wollen. Sein T o d erfolgte fast zwei Jahre 
friiher ais die Entdeckung des Siidmeers durch Vasco 
Nunez da lialboa und dreizehn Jahre vor der Eahrt 
des Magellan, welchem er „das Geheimnifs der Meer-
enge" anvertraut haben soli. Ein so aufserordenlliches 
und fortwahrend so iiberaus bewegtes Leben, der grofse 
Ruf ais Cosmograph, den ein Mann geniefst, der sech-

wir nach neunzchnmonatlichcr Abwescnheit den Riickweg antraten, ura 
zu unserem Konigc wiederheimzukchrcn", was im Jahre 1485 geschah. 
Behaim giebt auf der Weltkugel gleichfalls koslliehe Iicmerkungen iiber 
den Transport der Gewiirze von Java lind Ceylon (Sci lan ) nach Ve-
nedig und Frankfurt, wovon er zum Theil durch den Mister Barto-
lomei Florentini Ke.imtuils erlangte, der zu Yenedig dera Pabst Eu-
gen IV erzahlte, was cr vicr und zwanzig Jahre hindurcli (bis 1424) 
im Orient geschcn und erfahren hatte (Murr, Dipl. Gesch., S. 25, 36). 
W i r finden also noch einmal den Pabst Eugen IV, welchen Toscanełli 
m seinem crsten Briefe an Columbus erwahut und der erst im Jahre 
1431 auf den heiligen Stulił gelangte, in Beruhrung mit den asiati-
schen Reisenden. Ich bemerke auch zum Schlusse, dafs Christoph Co-
lumbus die gesammte Kiiste von Guinea Costa de Mnnegueta (Kiiste 
der Paradieskorner) nennt, an der er „einige Sircnen sali, die weniger 
den Fraucn ahnlich waren, ais man sie gemeiniglich zu zeichnen pflegtu 

( Vida del Alm., cap. 4) . Heutigen Tages wird dieser Name in cn-
gerer Bedeutung der Kiiste gegeben, welche zwischen dcm Cap Mesurado 
und dem Cap Palmas von 6° 26' bis 4° 30' n. Br. von N W nach 
SO sich crstieckt. 
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zeliu Jalire hindurch seinen Wohnsitz zu Fayal an den 
Weslgriinzen der bekannten W e l t aufschlagt, mufslen, 
selbst in den Zeiten, wo eine gesunde historische Kritik 
Eingang zu finden begann, zu Verinutliungen und mau-
cherlei Hypolhesen Anlafs geben. Der Eifer, mit wel-
chem ein Professor von Allorf, Christoph Wagenseil, dem 
Behaim die Entdeekung von America zugeschrieben, hatte 
das vaterlandische Gefiihl von Leibnitz aufgeregt, wie man 
aus der Stelle eines Briefes an Thomas Burnet voin Jahre 
1697 ersieht. Die Arbeiten von Friedrich Sliiren *) (zu 
Giefsen), von Doppelmayr und von Otto **) beruheit 
auf ahnlichen Tauschungen, und man soli te glauben, dafs 
die iiufserst griindlichen und vorurtheilsfreien Untersuchun-
gen von Tozen ***) , Professor zu Gottingen, des Grafen 
llinaldo Carli f ) und des Herm von Murr f f ) , Lands-
mannes der achtbaren Familie des Behaim, welche noch 

zu 

*) Dissertatio de vero Xovi Orbis ineentore, Francf. 1714. 
" ) Transactions of tlie American pltilosophical socicty lield at 

Philadelphia, tom. II (1786) , j>. 120. Die Geschiclitliche Notiz von 
Doppelmayr iiber die Mathematiker und Kiinstler von Nuruberg 
entlialt schatzenswerthe Beitrage zur Lebensgeschiehte des Behaim und 
den ersten Stieh der Weltkugei, -welche in der Familie des Cosmogra-
phen aufhewahrt wird, wahrend die Abhandtung von Stiivcn und be-
sonders die von Otto eine ganzliche Unbekanntscbalt mit der Geographie 
des funfzehnten Jahrhunderts verrathen. 

"") Der walire und erste Entdecker der Neuen Welt, Christoph 
Colon, Gottingen 1761. Aber schon vor Tozcn hatte Gebauer, Verlas-
scr einer ausgezeichneten Geschichte von Portugal, Stiiven widerlegt (Port. 
Gesch. Th, I , S. 124). Man vergleiche auch des gelehrten Bibliogra-
phen Francesco Cancellieri Notizie di Colombo di Caccaro 
(Roma 1809, p. 39). 

-|-) Opuseoli scelti di Milano, Tom. XV, p. 72. 
i f ) Dipl. Gesch. des Portug. beriihmten Ritters Martin Behaim; 

zwei Ausgaben, die erste vom Jahre 1778, die zweite 1801. Von den 
auf Behaim beziiglichen Werken, die ich so eben angefuhrt habe, ist 
nur das letzte in das Franzosiche ubergetragen worden, und bat an Ilcrrn 
Jansen einen sehr gcschickten Uebersetzer gefunden. 
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7u Niimberg bliiht, hingereicht hatten, um so viele grund-
lose Anschuldigungen gegen Columbus und Magellan zu-
riickzuweisen. Indessen sind dieselben Zweifel in iibri-
gens sehr schatzenswerthen Werken neuerdings wieder 
angeregt worden, und ich glaube daher, dafs, wenn man 
die Thatsachen, welche die Lebensbeschreibung des Cos-
mographen darbietet, die jetzt liinlanglich aufgehellt ist, 
mit der gleiclizeitigen Gescliichte der Entdeckungen der 
Spanier und Portugiesen in die gehorige Verbindung 
bringt, man den Gegenstand aus einem besseren Gesichts-
punkte zu betrachten im Stande ist, ais derjenige ist, aus 
dem er bisher angesehen wurde. 

Nicht blofs wegen der Analogie der Laute heifst Be-
haim in dem Schiffstagebuche dcsPigąfeltn und den De-
caden des Barros Martin v o n B o h m e n . Die Familie des 
Cosmographen fiihrt ihren Ursprung auf die alte bohmi-
sche Familie von Schwarzbach, in dem Kreise von Pil-
sen, zuriiek. Ich finde, dafs der Magistrat der freien 
Stadt Niirnberg in einem Briefe an den Konig Emanuel 
von Portugal (vom 7. Junius 1518 ) sich neben einan-
der der Namen Martinus Bchaim und Martinus Bu/te-
mus bedient. Ich bemerke selbst, dafs der Cosmograph, 
welcher einen Brief aus Antwerpen (voin 11 ten Marz 
1494) Martein Beheim unterzeichnet, den Wunsch aus-
spricht, dafs ihm scine Yerwandten nach den flamlan-
dischen Inseln (den Azoren) unter der Aufschrift Do-
mino M. Boheimo miłiti schreiben mochten. Es waltct 
also, wie man sieht, in der Gleicbstellung eines Lander-
liamens mit einem Familiennamen * ) von Seiten des Pi-
gafetta und des Barros keiu Irrthum ob. Die Yerwand-
ten und Zeitgenossen des beruhinten Mannes sprechen 

Zu einer Zeit, wo die Erdkunde mit geringerem Eifer in Frank-
reicn getrieben wurde, ais jetzt, wurde der Erfinder der Łuftpumpe, Otto 
von Guerieke, welcher sich haufig Consul Magdcliurgensis unterzeich-
nete, und seine Ezperimcnta Magdeburgica herausgab, unter dem Na-
men Monsieur Magdebourg augefuhrt (Acta eruditor, 1707, p. 416). 

Band I. 1 5 
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in der ersten von mir angeftihrten Urkunde „de IIo-
h e mor um *) familia in civitatc JYurinbergensi ultra 
ducentos **) annos perduranle." Es ist selbst selir wahr-
scheinlich, dafs der Name Behaim oder Beheim, welchen 
diese beriilimte Familie ohne Unterschied am Schlusse des 
funfzehnten Jahrhunderts fiihrte, nichts weiter ist, ais eine 
Bezeichnung des Yaterlandes (aus Boheim oder Biih-
menj, gleich den in Deutschland so haufigen Familien-
namen Sclncabe, Sachs, Preufs, [Franie, Bayer~\. 
Es erhellet aus der Yereinigung dieser, ich gestehe es 
gem zu, ansclicinend unerheblichen und kleinliclien Be-
merkungen und Thatsachen, dafs unser grofser Cosmo-
graph wahrscheinlich selbst den Gebrauch veranlafst hat, 
ilin Martin de Bohemia zu nennen, welcher Name 
in Spanicn und Portugal die Obcrhand belialten hatte. 
Herrera, welcher den lobenden Zusatz: Cosmografo de 
gran opinion beifiigt, nennt ilin zweimal * * * ) einen „Por -

*) In einer der zu Ehren des Behaim gesetzten Inschriften (,, Miles 
auratus qui Africanos Mauros fortiter debcllamt et ultra finem or-
bis terrae uxoravit") ist auch von seiner Frau die Rede ( M a r t i n i 
Bohemi uxor), Toehter des Statthalters der Azoren, oder Catherides, 
statt Cassiterides. Es ist dies eiue falsche von der W^eltkugel des Behaim 
entlehnte Gelehrsamkcit. 

*") Die erste deutsclie Uebersetzung der Bibel, welche handschrift-
lich m der Bibliolhck des Pauhnercollegiums zu J^eipzig aufbewahrt wird, 
ist im Jalire 1343 von Matthias Behaim angefertigt worden; und im 
Jalire 1421 [ 1 4 7 0 ? ] war Michel Behaim einer der beruhmtesten Dich-
ter unter den Mcistersiingern. [S . v. d. Hagen, Litterar. Grund-
rifs zur Geschichte der deutschen Poesie, Berlin 1812, 8. S. 517. 
Sammlungen fiir altdeutsche Litteratur und Kunst, S. 37 — 79. J 

" * ) Dec. I, lib. 1. cap. 2. Dec. II, lib. 2, cap. 19. Die zweite 
Stelle ist aus dem italianischen Tagebuche des Pigafetta entlehnt, wo sich 
der Ausdruck: „Martina de Boemia, uomo eccellentissimo" findet, 
ohne den Zusatz: „geboren auf Fayal." Dieses Tagebuch, von welchcm 
Ramusio nur einen Auszug gegeben hatte, ist von Amoretti, unter dem Titel: 
Primo viaggio intorno al Globo terracgueo iin Jahre 1S00 nach einer 
in der Ambrosianischen Bibliolhck aufbewalirten Handschrift herausgege-
ben worden. Aber die Kompilation des Herrera ist, besonders in astro-
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tugiesen, geboren auf der Insel Fayal . " Man darf sich 
iiber diesen Irrthum nicht wundern, wenn man bedenkt, 
dafs sich Behaim im Dienste des Konigs von Portugal 
befand auf einer beriihmten Seefahrt an den Kiisten von 
Africa; dafs er im Jahre 1185 zum Hitler des Christor-
dens ernannt wurde, und dafs man ihn, gemeinschaftlich 
mit den bciden Aerzten des Konigs Johann II. „maestre 
Ilodrigo und maestre Josef Jtaliozum Mitgliede cincr 
Junta de Mathemaiicos machte, welche beauftragt wurde, 
eine Methode anzugeben, nach der Sonnenhohe zu schif-
fen * ) , und dafs er zwanzig Jahre seines Lebens bald 
zu Lissabon, bald in einer portugiesischen Colonie , der 
ilainlandischen Niederlassung zu Fayal , zubrachte. Chri-
stoph Columbus und Behaim, welche in den Epochen ihres 
Geburts- und Todestages einander sehr nahe stehen, bie-
ten in ihrcm hauslichen Leben eine andere Uebereinstiin-
mung oder Aehnlichkeit der Verhaltnisśe dar, welche auf 
die Entwickelung ihres brennenden Eifers fiir die geo-
grapbischen Entdeckungen einen erheblichen Einflufs aus-
geiibt haben. Der eine sowohl ais der andere standen 
durch ihre Frauen in verwandschaftlicher Beziehung zu den 
Familien, welche crblich die Regierung von Inseln in Han-
den hatten, die man damals, obwold mit Unrecht, ais 
neuerdings entdeckt und an den Granzen der bekannten 
W e l t in dem mare tenebrosum der arabischen Geogra-
phen, ultra quod nemo scit quid contineatur, belegen 
glaubte **). Der Schwiegervater des Columbus, Bartolome 

nouiischcr Beziehung, bei weitem vollstiindiger. (Man vergleiclie zum Bei-
spiel die Berechnung der Ilohenuntersehiede des Mondes und des Jupi-
ter, welelie am 17. December 1519 beobachtet worden. Herr. Dec. II, 
lib. 4 , cap. 10.) Der spanische Geschichtschreiber hat nicht allein aus 
Castaiieda, Barros und Antonio Pigafetta, sondern auch aus andern bisher 
unbckannten Qucllen geschopft. 

*) Barros, Asia, Dec. I, lib. 4, cap. 2. 

" ) Edrisi, p. 147. In der Vida do Infante V. Henrigue, vom 
Pater Freire (Lisboa 1758, p. 3 3 5 ) heifst Hiirter Jorge de Utra. Bar-

1 5 * 
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Murnz Perestrello, war zu Porto-Santo in derselben po-
iitischen Sfellung gewesen, wie zu Fayal auf den Azo-
ren Jobst (Jodoeus) von Hiirter, Herr von Murkirchen 
(Moerkerken) und Harbruck (in Flandern). Columbus 
bat einige Zeit auf den Besitzungen seiner Frau Doiia Fe-
lipaMuniz Perestrello zu Porto-Santo gelebt, wo sein Sobn 
Diego geboren wurde, eben so wie Behaim mit seiner 
Frau Johanna von Macedo zu Fayal, wo sie einen Sobn 
gebar, der, kurze Zeit nach dem Tode seines Vaters, we-
gen eines absichtslosen Todschlages in den Kerker ge-
worfen wurde. Man fragt, ob diese beiden beriihmten 
Manner (der Ruhm des Behaim ist nur um zwólf Jahre 
alter ais der des Columbus) sich auf den Azoren gese-
hen haben, und ob Columbus vielleicht aus dein Munde 
des ersteren dic Nachrichten von Fichtenstammen, Leich-
namen und selbst Canots, die mit Hauten bedeckt und 
mit Menschen von einem ganzlich unbekannten Stamme 
besetzf gewesen und von Winden und Meeresstromungen 
an die Kiisten von Fayal, Graciosa und Flores ver-
schlagen worden, erfahren habe: Nachrichten, die in 
Yerbindung mit denjenigen, welche er zu Porto-Santo 
eingesammelt hatte, ihn in seinen Hoffnungen auf grofse 
Entdeckungen bestarkten. Sein Sobn Don Fernando sagt 
in der That * ) : „Die Bewohner (moradores) erziihlten 
meinem Yater, dafs, wahrend die Windę von Westen 

los schreibt Jos Dutra (Dcc. I, lib. 3 , cap. 11). Durch eine nicht 
rainder fehlerhafle Consonantenverwechslung nennen die Schriftsteller der 
cunguista den Krieger Philipp von Iluten, welcher durch seine Unter-
nehmung nach dcm Dorado beruhmt ist, zu der ich in meiner Iłela-
tion hislorique (Tom. II, chap. 23, p. 454) einen geographischen Com-
mentar geliefert habe, Fclipe de Uten, Urre und selbst Utre. Durch 
dic letzte Leseart verwandeln sich die Namen zweier beriihmten Familien, 
der Hurter und der Hutten, im Spanischen und Portugicsischen mit Aus-
nahme des Endvokalcs zu einer iibercinstimmcndcn Buchstabengruppe, 
nchmlich Lira und Utre. 

") Vida del Almirunte, cap. 8. 
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wehten . . . . " ; aber der Admirał konnie diese Nach-
richten in irgend einem Hafen Portugals oder Spa-
niens erliałten haben, da wir mit Bestimmtheit aus der 
Handschrift der Historia de Jas Jndias von Las Casas 
wissen, dafs Columbus in Spanien, im Kloster von Rabida, 
die Reise des Fedro Vełasco aus Palos kennen lernte, 
welcher, von Fayal abgereist, nach einer Schiffahrt gegen 
Westen bis zu einer Entfernung von 150 Lieues (wonach 
er bis jenseits des ostłichen Randes des grofsen Tang* 
streifens gelangt sein miifste) die Insel Flores entdeckte. 
Behaim bat sich, vor der Entdeckung von Amerika, nur 
wahrend der Jahre 1486 und 1490 zu Fayal befunden, 
und in diesem Zeitrauui hat Columbus Spanien nicht ver-
łassen; aber die beiden Seefahrer haben sich gleiclizeitig 
in den Jahrcn 1482 und 1484 zu Lissabon befunden. 
Erst im letzteren Jahre unternahm Behaim mit Diego 
Cam seine grofse Reise nach Afrika, und Columbus, em-
port iiber die Kiilte der portugiesischen Regierung, ging 
nach Sevilla. Die genaue Kenntnifs und synchronisti-
sche * ) Yergłeichung der Thatsachen kann einzig und al-

* ) Martin Behaim, geboren nach dem Jahre 14-30, wahrscheinlich 
1436, welches auch nach Navarrete das wahrscheinlichste Jalir der Ge-
burt des Christoph Columbus ist. Reise Behaims wegen des Tuclihan-
dels im Jahre 1457 nach Yencdig, 1477 — 1 4 7 9 nach Mecheln, Antwcr-
pen und W i e n . (Rcgiomontanus yerweilt zu Niirnbcrg von 1471 bis 1475 
und reist 1475 nach Italien ab, w o er schon auf einer fruheren IVeise 
im Jahre 1461 zu Yencdig die Handschrift der sechs ersten Biicher des 
Diophant entdcckt hatte). Aufcnthalt des Behaim in Portugal von 1180 
bis 1484 ( Columbus hiilt sich ebcnfalls daselbst auf von 1470 bis 1484; 
wenn niclit sein Aufcnthalt durcli einige Seereisen zwischen 1471 und 
1481 unterbrochen worden ist). Behaim heirathet zu Fayal im J. 1486 
die Tochtcr des Statthaltcrs Jobst von Hiirter, welcher mit einer flamlan-
disclien Colonie nacb Fayal und Pico gesendet worden war, in Folgę der 
Schenkung, welche Alphons V von Portugal im Jahre 1466 mit der cr-
steren dieser Inseln seiner Tante Isabella von Burgund, Mutter Karl's 
des Kiihnen, gemacht hatte. ( A u f der Weltkugel des Behaim ist ein 
lrrthum in folgenden Wor len zu berichtigcn: „ B i e Insel wurde im Jahr 
1466 von dem Konige von Portugal seiner Schwcster Isabella, Ilerzogiu 
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lein die Dunkelheiten aufklaren, in welche die Gescbichte 
dieses Zeitraumes gehiillt ist. Uebrigens will ich nicht 

von Burgund, geschenkt." Der Konig, welcher Bruder der Isabella war, 
hiefs Eduard, gestorben im Jahre 1438.) Aufenthalt Behaims zu Fayal 
von 1486 bis 1490; zu Nurnberg von 1491 bis 1493; in Flandern und 
Frankreicli 1494; abermals zu Fayal von 1494 bis 1506. Er kehrt nach 
Lissabon zuriick und stirbt daselbst am 29. Jidius 1506, nach den XJn-
tersuchungen des Ilerrn von Murr. (Der Tod des Columbus erfolgte zu 
Valladolid am 20. Mai 1506). Der Todcstag Martin Behaim's ist nicht 
ohne Wichtigkeit fiir die Beantworlung der Frage iiber den Umfang der 
in diesem Zcitpunkte erlangten Kenntnisse von der Gestaltung des siidli-
chen Amerika und iiber die Moglichkeit, ob dem Niirnberger Cosmogra-
phcn das Yorhandensein einer Durchfahrt aus dem Atlantischen Ocean 
in das Siidmecr habe bekannt sein konnen. W i r wissen, dafs der Ka-
tholische Konig nach seiner Riickkehr von Neapel im Jahre 1506 sich 
mit einer grofsen Unternehmung beschaftigte, welche fiir das óstliche In-
dien und die Aufsuchung einer amerikanischen Meerenge bestimmt war, 
und dafs Yespucci in dieser Beziehung um Rath gefragt wurde (JSavar-
rete, Tom. II, Cod. dipl., n. 160, p. 317. tom. III, p. 47 und 294). 
Zwei Jahre spater (1508) fand die Expcdition des Solis und Yanez Pin-
zon Statt, auf welcher diese unerschrockenen Seefahrer bis zum vierzig-
sten Grade siidlicher Breite gelangten, ohne jcdoch die Miindung des 
Kio de la Plata aufgefunden zu haben. Man ersieht aus diesen Anga-
ben, dafs der Beginn des scchzehntcn Jahrhunderts, d. h. das Alter Be-
haims, eine an Plancn und Entwiirfen zu grofsen Entdeckungen iiberaus 
rciche Epoche war. Ich habe mich neuerdings damit beschaftigt, den 
Todcstag unseres Cosmographen genauer zu bestimmen, und die Kach-
richlen, welche auf. meine Bitte eine des grofstcn Yertrauens wiirdige 
Person in dem Hause des Ilerrn Baron Sigismund Friedrich Carl von 
Behaim, jetzigen Obcrhauptes der Familie und Besitzers der Weltkugel 
von 1492, einzuziehen die Giite gehabt hat, sind der Rcchnung des Ilerrn 
von Murr nicht giinstig. Dieser Gclehrte hat den Brief eines Yetters 
des Martin Behaim vom 30. Januar 1507 ais entscheidend betrachtet, 
in welchem der Wunsch ausgesprochen wird, zu wissen, „was aus der 
Frau, den Kindern und Verwandten des Martin gcworden sei, wo und 
wer sie sind." Murr gJaubt mithin, dafs das Datuni des 29. Julius 
1507, welches auf einem Grabmonumcnte (Scutum trifolinum) in der Ka-
tharinenkirche zu Niirnberg an gegeben war, falseh sei und behauptet, dafs 
das in den Archivcn der Familie Behaim befmdliche Portrait 1506 gebe 
(Dipl. Gesch.j S. 117. 127. 136). Da das Grabdenkmal im Jahre 1519 
auf Kosten seines Sohnes errichtet worden ist, so scheint es mir im hoch-
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leugnen, dafs Columbus nicht fruher einmal zu Fayal 
gelandet sein konne. Die Daten seiner fernen See-
reisen nach Thyle (Island?) , San-Jorge de la M i n a * ) 
und der Kuste von Guinea, sei es vor 1470, oder zwi-
schen 1470 und 14S2, sind uns ganzlich unbekannt. In 
seiner Abhandlung „i iber die funf bewohnbaren Zonen" 
sagt der Admirał auf das Bestimmteste, was indessen nur 
in geringem Maalse glaubwurdig erscheint, „dafs er sich 
im Monat Februar 1477 hundert Lieucs jenseits Thyle 
befunden habe, dessen sudlichste Spilze unter dem drei 
und siebzigsten Breitengrade liege." In einem an Abcn-
teuern so reichen Leben durfte cs nicht uberraschen, wenn 
Columbus auch die Azoren beriihrt hatte. 

W a s die personlichen Yerhaltnisse zwischen Behaim 
und Columbus anbetrifft, so ist es liochst wahrscheinlich, 
dafs zwischen beiden Beziehungen Statt gefunden haben, 
obgleich sie durch nichts unmittelbar nachgewiesen wer-
den konnen. Mit selir wenigen Ausnahmen haben sich 
diese beiden berulimtcn Manner in denselben Jaliren, alle 

sten Grade sonderbar, wic man sich im Datum der Inscbrift habe irren 
konnen. Ein in den Zciten, in welchen wir leben, selir gewolmlicher 
Yandalismus hat sammtliche Inschriften und Denkraaler der St. Katha-
rincnkirche zerstort, welche im Jahre 1806 in ein Heu- und Holzma-
gazin verwandelt wurde; aber das grofse Portrait, welclics in dem Hause, 
w o sich die Weltkugel befindet, aufbewahrt wird, enthalt die Inschrift: 
Obiit a. MDVII Lisabonae, und nicht 1506, wie Herr von Murr 
sagt. Ja noch mchr: ein gencalogisches Stammbuch, welches zwar erst 
aus dcm Jahre 1732 hcrruhrt, aber in Bezug auf die Nachrichten iiber 
die Abstammung der Behaim von Schwarzbach bis zum Jahre 1207 
hinansteigt, bietet das Wappen des Ritters Martin Behaim und eine 
biographische Notiz dar, welche mit den Worten schliefst: Er starb 

am 29. Julius 1507. 
*) „Io estuve en la forłaleza de San-Jorge dc la Mina'1, sagt 

der Admirał (Vida, cap. 4 ) . Die Bedcutung dieses Satzes kann in kel-
ner Beziehung zwcifelhaft sein. Das klcine Fort von Mina oder El mina 
ist nach der Chronik -des Ruy de Pina erst im Jahre 1481 erbaut wor-
den, und die Epoche der Reise des Columbus nach der Kiiste von Afrika 
kann mithin nicht fruher fallcn ais in dieses Jalir. 
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beide mit nautischen Pliinen bescbiiftigt, zu Lissabon be-
funden. Dieselben Aerzte des Kiinigs Johana II, mae-
stre Rodrigo und macslre Jose/, letzterer jtidischer Ab-
kunft, welche von Diego Ortiz, Bischof von Ceuta, beauf-
łragt waren, den eine Reise nacb Cipango und im All-
gemeinen eine Fahrt gen Westen * ) betreffenden Plan 
des Columbus zu priifen, arbeiteten mit Martin Behaim, 
wie ich schon oben bemerkt habe, an der Construction 
eines fiir den Gebraucb bei der Schiffahrt bestimmteu 
Astrolabiums. Es scheint ganz natiirlicb, dafs die Aerzte 
des Kiinigs, „welche man iiber alle auf Kosmographie be-
ziiglichen Gegenstiinde um Rath zu fragen gewohnt war", 
Columbus mit Behaim in Yerbindung brachten: auch sagt 
Herrera, ohne dafs uns irgend eine andere Yeranlassung 
bekannt ware, auf die er gefufst hatte, dafs Columbus 
„in seinen Ideen iiber die geringe Entfernung der Ost-
kiisten von Asia dureh seinen Freund Martin de Bohe-
mia unterstiitzt wurde." Ich mufs indessen nocb einmal 
wiederholen, dafs diese Ralhschlage nicht anders ais sehr 
spat haben kommen konnen: denn wir haben aus den 
Briefen des Toscanelli ersehen, dafs Columbus sich 
schon sechs Jahre vor der Ankunft des Behaim zu Lissa-
bon eifrig mit dem Plan zu seiner Unternehmung be-
schaftigte. 

Ein anderer Gelebrter, welcher Columbus und Tos-
canelli mit Behaim in Verbindung bringen konnte, war 
der beriihmteste Astronom dieses Zeitalters Regiomouta-
nus (Camillus Johann Muller, geboren zu Ktinigsberg in 
Franken), welcher von 1471 bis 1475 Behaims Yaterstadt 

*) Barros, Asia, Dec. I, lib. 3, cap. 2. Vida del Alm., c. 10, 
Herrera, Dec. 1, lib. 1. cap. 7. Der Biscliof von Ceuta, welcben die 
Gescbichschreiber dieser Zeit den Doctor Calcadilla nennen, weil er 
nehmlich zu Calcadilla in Galizien geboren war, ertbciltc dem Konige 
Johann II. den Kath, heimlieh von dem Plan des Columbus Gebrauch 
zu machen, welchen die beiden Aerzte ais .ein negocio fabuloso be-
handelten. 
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bewohnte, und im Jahre 1-163 seine Abhandlung de Qva-
dratura circnli, d. h. seine Widerlegung der vorgebli-
chen Auflosung dieses Problems durch den Cardinal Ni-
colas de Cusa dem Toscanelli widmete. Regiomontanus, 
unzufrieden mit den Tafeln des Konigs Alphons, welche 
er elwas bosliaft somnium Alphonsinum nannte, machte zu 
Niimberg seine beruhmten astronomischen Epliemeriden 
bekannt, welche im voraus auf die Jahre 1475 bis 1506 
berechnet waren, und an den Kiistcn von Afrika, Ame-
rika und Indien wahrend der ersten grofsen Entdeckungs-
reisen des Bartbolomaeus I)iaz, des Columbus, des Ves-
pucci * ) und des Gama benutzt wurden. Selbst wenn 
man annehmen wollte, dafs Behaim, wahrend seiner Han-
delsreisen nach Yenedig, W i e n und Elandern, nur zu-
fiillig in seiner Geburtsstadt gewohnt habe, wiirde es doch 
im hoebsten Grade wahrscheinlich sein, dafs er, wenn 
auch nicht aus dem Unterrichte und naheren Umgange 
mit seinem Landsmann Regiomontanus, doch aus dessen 
Schriften Bclehrung geschopft habe. W i r haben uns 
schon auf das Zeugnifs des Barros berufen, der, indem 
er „ v o n der Nothwendigkeit spricht, welche die Portu-
giesen fuhlten, nicht furchtsam die Kiistcn zu verfolgen, 
sondern mit Hiilfe der Beobachtung des gestirnten Him-
mcls die liohe See zu suchen", sagt, dafs Behaim (wahr-
scheinlich kurz vor dem Jahre 1 4 8 4 ) cin Mitglied der 
auf Befehl des Konigs Johann II ernannten Kommission 
war, dereń Auftrag darin bestand, ein Aslrolabimn anzu-
fertigen, Declinationstafeln fiir die Sonne zu berechnen und 
die Seelcute eine maneira de naregar por altura do sol 
zu lehren. Barros bezeichnet den Kosmographen mit den 

*) Amoretti, in der Einleitung zu dem Trattato de Naviga-
zione del Cav. Antonio Pigafetta (vergl. Primo viaggio intorno al 
globo, 1800, p. 208) . Ich habe in den Briefen des Vespucci die Con-
jimktion des Mars mit dem Monde vermifst, welche dieser Secfahrer im 
Jahre 1499 bcobachtct haben muls. 
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Worten * ) : „Martin de Boernia, natura! daquelłas par-
łeś, o qual se gJoreara ser discipuło de Joannę de Monte 
Regio ajfamado astronomo." Ohne Zweifel trug der 
Umstand, dafs Behaim sich riihrnte, ein Schiller des Re-
giomontanus zu sein, und dafs er aus der Stadt war, in 
welcher der Papst Sistus IV dem Regiomontanus den 
Vorschlag hatte machen lassen, nach Rom zu kommen, 
um an der Verbesserung des Kalenders zu arbeiten, we-
sentlich dazu bei, seinen Ruf in der Kosmographic so 
schnell in Portugal neben dem so vieler anderen Manner 
zu begriinden, welche sich mit der Vervollkomnung der 
Schiffahrtskunde beschiiftigten * * ) . Regiomontanus war 
damals beriihmt dureh die Erfindung seines Meteorosko-
pes, und das Astrolahium von Behaim, welches an*dem 
grofsen Maste des Schiffes befestigt wurde, war vielleicht 

*) Barros, da Asia, nona edięao. Lisboa 1778. Dcc. I, liv. 4. 
c. 2 , p. 282. Ilerr von Murr (Diplomat. Gesch. S. 94 ) bebauptet 
jedoch, dafs, mit Ausnalime des Manuel Tellez de Sylca kein poptu-
giesischcr Schriftsteller den Namcn des Martin Behaim gekannt habe. Man 
vcrgleiche die gelehrten nnd scliarfsinnigen Untersuchungen von Llchten-
stein iiber die ersten portugiesischen Entdeckungen in dcm Vaterliin-
dischen Museum, 1810, Bd. I, S. 376. 387. 

**) Barrow, Voyages into the Arctic Regions, 1818, p. 28. Von 
den portugiesischen Acrzten, wclche mit Behaim die „Junta fiir das Astro-
iabium" ausinachten, wird nur maestre Josepe (Joseph) fiir jiidiscben 
Ursprungs ausgegeben. Der anderc, maestre Rodrigo, kiinntc yielleicht 
rinc und dieselbe Person mil. dem Astronomen sein, welcher im Jahre 
1517 Magellan mit seinem Rath unterstiitzte. Ich meine den BachiUer 
Buy, oder Bodrigo Ealeiro, „welcher nach der Aussage der Portugiesen 
ein grofser Cosmograph war, weil er einen demonio familiar hatte, ob-
wohl er selbst nichts wufste" ( H e r r e r a , Dec. II, lib. 11, cap. 19. Tom. 
I, p. 293). Dieser Falciro, oder Falero, lehrte den Magellan Metho-
den der Langcnbcstimmungen, aber er wollte sieli nicht mit ilirn ein-
scliiffen, weil er in den Slernen gelescn hatte, dafs der Astronom im Ver-
laufc der Bcise unikommen wiirde (Amoretłi, p. XXVIII ) , was in 
der That in der Person des Astronomen und bcriihmten filut o mayor 
aus Seyilla, Andrcas von San-Martin, der an seinc Stelle trat und auf 
der Insel Zebu ermordet wurde (Ramusio, Tom. I , p. 361, b ) , in 
Erfiillung ging. 
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nur eine vereinfachte Nachahmung dessclben. Uebrigens 
waren, seit dem Schlusse des dreizehnten Jahrhunderts 
Instrumente der nautischen Astronomie, „d ie geeignet wa-
ren, auf dem Meere die Stunde der Nacht durch die Sterne 
zu finden", auf den Schiffen der Castilianer und Major-
kaner im Gebrauch. Ein solches war das von Raymondo 
da Lidio erfundene und im Jahre 1295 in seiner Arie 
de naregar beschriebene Astrolabium * ) . Mit Unrccht 
betrachtet Barros den Zeitraum der Entdeckungen langs 
der Kiiste von Africa unter den Auspicien des Infanten 
Heinrich von Portugal, ais denjenigen, in welchem man 
das Bediirfnifs, sich durch clie Beobachtung der Gestirne 
einen sicheren Fiihrer auf offenein Meere zu verschaffen, 
zu cmpfinden angefangen habe. Er scheint die Enldek-
kung der Azoren durch die Normannen und die langen 
und muthvolIen Ueberfahrten der catalonischen Seefah-
rer nach den Kiisten des tropischen Afrika und des nord-
lichen Grofsbritannien nicht zu kenncn. 

Der zweimalige langere Aufcnthalt des Behaim auf 
den Azoren von 1486 bis 1490 und von 1494 bis 1506 
liefert einen wichtigen Grund gegen die angebliche Entdek-
kung des Landes der Bacallaos ( N e u - F u n d l a n d ) durch 
Jono Vas Cortereal im Jahre 1463. Dieser Seefahrer 
war nach Cordeyro, dem Yerfasser der Historia insu-
lana des westlichen Oceans, am 12. April 1464 zum Statt-
halter auf Terceira ernannt worden. Nun wissen wir 
aber, dafs der Schwicgervaler des Behaim, Jobst von 
Hiirler, wenige Jahre darauf, mit dem Tilel eines Statt-
halters und Lehnsyasallen der llamliindischen Colonie zu 
Fayal, nach den Azoren kam. W i e ? Behaim sollte nicht 
durch seinen Schwiegervater oder durch eigene Erfahrung 
von einem Ereignisse, wie dic Entdeckung der Bacallaos 

' ) Navarrete, Dis*, historica sohre lus Cruzndas, 1816, p. 100. 
Das Astrolabium des Behaim ist sondcrbarer Weise von Vincent mit 
einer Seekarte yerwechselt worden. 
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durch die Portugiesen, Kenntnifs gehabt haben, welches 
um neun und zwanzig Jahre iilter war, ais die Ankunft 
des Columbus zu Guanaliani? W i e hatte er nicht diese 
westlichen Lander auf die iin Jahre 1492 angefertigte 
Erdkugel setzen, wie nicht ihrer in einer jener bis in 
die geringfiigigsten Einzelnheiten eingehenden Anmerkuu-
gen, welche seine Kugel begleitcn, gedenken sollen? 
Dieser Umstand giebt den Griinden, welche der geistvollc 
und gelehrtc Yerfasser des Mcmoir of Sebastian Ca-
bot *) neuerdings gegen die Reise des Joao Vas Cor-
tereal nach den Kiisten von Nordamerika und zu Gun-
sten der ersten Entdeekung * * ) dieses Festlandes durch 
John Cabot am 24. Junius 1497 anfgestellt hat, ein neues 
Gewicht. 

Man kann sich dariiber wundern, dafs der ausge-
zeichnete portugiesische Geschichtschreiber Barros, wel-
cher Martin Behaim ais Mitglied der nautischen Com-
mission fiir das Astrolabium anfiihrt, den Antheil gar nicht 

*) London 1831, pag. 56. 78. 288. In dem beriihmten in den 
Holls C/tapel aufgefundcnen koniglichcn Patent vom 3. Februar 1498 
werden das Festland und die von Jolm Cabot enłdcckten Inseln un-
terschieden. Der Yerfasser des Memoir of Seb. Cabot sucht darzu-
tlmn, dafs Prima Viii a, Terra primum visa, First siglit, Terra 
JS'ova oder Newland des John Cabot nicht die Insel bezeichnen, welche 
wir heutigen Tages Terre Neuve, Neufundland nennen, sondern dafs 
dies allgcmeinc Bencnnungcn sind, welche sich auf eine ausgedehnte Fest-
landstrccke beziehen. 

**) Diese Entdeekung des amerikanischcn Festlandes ist ohne Zwei-
fel alter ais dic der Kiiste von Paria durch Columbus, aber nicht ais 
die durch die Normśinner Skandinavicns. Es scheint, ais ob Las Ca-
sas, indem er in seiner handschriftlichen Geschichte Indiens die unter 
den Eingeboi-ncn der Insel Ilaiti bestehende Ueberlieferung von einer 
plotzlichen (ohne Zwcifel vor Columbus Statt geftindenen) Erschcinung 
weifser und bartiger Miinner bcrichtct, ebcnfalls Kunde hatte von einer 
alten Entdackuug der Tierra de los Bacallaos, welche von einem ga-
li/.ischen Seefahrer auf einer Ueberfahrt nach den Kiistcn von Irland ge-
schen sein soli (Navarretc , Tom. 1, p. XLVIII). 
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zu kennen scheint * ) , welchen derselbe im Jahre 1481 
an der Expedition des Diego Cam nach der Miindung 
des Rio Zaire oder Congoflusses, welcher anfanglich den 
Namen Rio Pedrao von einem Pfeiler erhiclt, der ais 
Wahrzeichen der Besitznahme aufgerichtct wurde, genoin-
men hat. Man hat daraus den Schlufs ziehen wollen, 
dafs dieser Antheil eben so fabelhaft sei, ais sein angeb-
lichcr Einflufs auf Columbus und Magellan. Ich theile 
diesen Zweifel keinesweges. W e n n sich Behaim ais 
Steuermann und Cosmograph mit Cam eingeschifft hat, 
um mit seinem Astrolabium Yersuche anzustellen, unge-
fahr wie Yespucci bei der Expedilion des Alonzo de lfo-

jedn, (December 1498 bis Junius 1500) , so hat das Still-
schweigen des Rarros nichts besonders Auffallendes. In 
den Anmerkungen, welche Behaim iin Jahre 1492 seiner 
Erdkugel beigefiigt hat, spricht er an vier verschiedenen 
Stellen ( in der Ueberschrift des Globus, bei dem Grunen 
Vorgebirge, bei den Inseln Principe und St. Thomas, und 
bei dem Vorgebirge der Guten Hoffnung) von den bei-
den Caravelen, durch welche der Konig Johann II die 
Kiisten von Afrika untersuchen liefs. Er fiigt mit aus-
driicklichen W o r t e n hinzu, „dafs er auf Befehl des K(5-
nigs an dieser Expedition Thcil genommen und dafs sie 
neunzehn Monate gedauert habe." Behaim nennt den 
Diego Cam nicht; aber Hartmann Schedel, in einem Li-
bei• Chronicarum * * ) , welches zu Niirnberg im Jahre 
1493 gedruckt ist, wahrend sich der Cosmograph noch 
in derselben Stadt befand, verbindet beide Namen in den 
W o r t e n : ,.prae/ecit galei.s bene instruclis Johannes II, 
Portugaliae re.v, anno 1483 . patronos duos Jacobum 
(?) Camum Porlugalensem, et Martinum liohemum, 
hominem germanum ex Nurernberga, de bona liohemo-

*) Dec. I, lib 3, cap. 3, p. 173. 
" ) Murr, Diplom. Gesch., S. 23. 25. 26. 78. To zen, Erste 

F.ntd. S. 99. 
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rum familia nalum, </ui superato circulo equinoxiali in 
alterum orbem excepti sunt." Dic liebenswiirdige Ein-
fachheit und Offenheit, mit der Behaim von den ersten 
portugiesischen Seefahrern spricht, so wie von sich selbst, 
und von „jenem theuren Schvviegerva(er, Herrn Jobst, 
der zu Fayal sefshaft war" , verleihen den Anmerkungen 
zu seiner Charte einen grofsen Charakter von Wahrheit, 
und ich glaube nicht, dafs man diesen Zeugnissen die An-
gabe des Datums (18. Februar 1485) entgegenstellen darf, 
an welchem, nach einer in den Familienarchiven aufbe-
wahrten Nachricht, Martin Behaim in der Stadt Albas-
sauas (Alcobaca?) zum Bitter des Christordens aufgenom-
men wurde. Diese Urkunde, dereń Alter unbekannt ist, 
und die keinen amtlichen Charakter triigt, riihrt weder 
von der Hand des Behaim her, noch ist sie in seinem 
Namen abgefafst worden. Man weifs, zu wie vielen Irr-
thumern die verschiedene Art, die arabischen (indischen * ) ) 
Ziffern zu schreiben, bis zum Schlusse des funfzehnten 
Jahrhunderts Veranlassung gegeben hat. W e n n kein Irr-
tiium in der Angabe des Jahres Statt gefunden hat, und 
man nicht 1483 statt 1485 lesen mufs, so konntc sich 
ganz einfach ein Feliler in der Bestimmung des Monat 
Februar eingeschlichen haben; denn die Reise des Cam, 
welche im Jahre 1484 begann, dauerte nur neunzehn 
Monate. Entschieden ist, dafs sich Behaim am 18. Fe-
bruar 1485 noch an den Kiisten von Afrika befand; und 
es ist minder wahrscheinlich, dafs die Ernennung zum 
Ritter eine Belohnung fiir die Entdeckung des Astrola-
biums war, ais eine dem Gefahrten des Diego Cam, nach 

' ) [ W a s der Ilerr YcrfaSser hier nur im Vorbeigehen durch ein 
einziges. Wort andeutet, ist von ihm weitlaufig in seiner Abhandlung: 
Licber die bei verschiedenen Viiłkern iibliclien Stjsteme von Zahlzei-
chen in Crelle's Journal fiir reine und angewandte Mathematik, 
Bd. IV, S. 205 folgd. ausgefiihrt worden. Vergl. auch v. Bohlen, das 
alte Indie/l, Th. II, S. 221 folgd. und die Anmerkungen zu Hosen's 
Uehcrselzung der Algebra des Mohammed Ben Musa, London 1831, 8 . ] 
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Beendigung einer Seefalirt, auf der man den Aequator 
Lis zum sechsten Grafie sudlieher Breite iiberschritten und 
die Paradieskomer (malagueta) in dem Clima, welches 
sie hervorbringt, eingesammelt hatte, bewilligte Gnaden-
bezeigung. Die Epoche des Aufenthaltes des Columbus 
und Behaim zu Lissabon war jene Epoche ruhmvollen 
Glanzes und volksthflmlichen Aufschwunges, in welcher 
der- Sohn des Konigs Alfons Y nach seiner Thronbestei-
gung den Lauf der Entdeckungen liings der Kiiste von 
Afrika verfolgte, welcher durch den T o d ( 1 4 6 0 ) des In-
fanten Don Heinrich, Herzogs von Visco , Oheims von 
Alfons V , unterbrochen worden war. Man darf jedoch 
nicht vergessen, dafs die Bemiihungen der catalonischen 
Seefahrer fur das westliche Afrika dasselbe geleistet hat-
ten, was die der normannisch-skandinavischen Seefahrer 
fiir den Norden des neuen Continentes. Die einen so-
wohl ais dic anderen haben den Entdeckungen vorge-
griffen, welche die Namen des Doin Heinrich und 
der Isabelle von Castilicn verherrlicht haben. Die In-
sel Majorka war seit dem dreizchnten Jahrhundert der 
Mittelpunkt aller wissenschaftlichen Kenntnisse in der 
schwierigen Kunst des Seefahrers geworden. W i r wis-
sen aus dem Fenix de las Maravillas del Orbe des Raj-
mundo Lidio, dafs die Majorkaner und Catalonier * ) sich 
der Carles de marear schon lange vor dem Jahre 1286 
bedienten; dafs man zu Majorka Instrunienle verfertigte, 
ohne Zweifel zwar noch sehr unvollkommen, die aber zur 
Bestimmung der Zeit und Polhohe der Ocrter am Bord der 
Schiffc dienten. V o n hier aus verbreiteten sich die Kennt-
nisse, die urspriinglich von den Arabem entlehnt waren, 
zu den gesanmiten Anwohnern des Beekens des mittellan-
dischen Meeres. Die koniglichen Ordonnanzen des Ar-
ragonischen Ilofes schrieben seit dem Jahre 1359 vor, 

*) Christobal Cladera, Iiwestigaciones historiom sobre los 
principales diseubrimientos des los Espaiioles, 1794, p. X. 
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dafs eine jede Galere nicht blofs mit einer, sondern mit 
zwei Seecharlen versehen sein solle * ) . Ein cataloni-
scher Seefahrer, Don Jayme Ferrer, war im Monat Au-
gust 1346 bis zur Miindung des Rio de Ouro gelangt ** ) , 
fiinf Grade stidlich von jenem beriichtiglen Caho de Non, 
welches der Infant Dom Heinrich zum ersten Małe mit 
portugiesischen Schiffen im Jahre 1419 umschifft zu ha-
ben sich riihmte. Seefahrer aus Dieppe waren im Jahre 
1364 nach der Sierra Leone und zum Rio Sestos (Se-
slers Jliver), welcher damals Ririere du Petit Dieppe 
genannt wurde, gelangt. lin Jahre 1365 erreichten sie 
die Goldkiiste, nach dem Berichte des Villaut, sieur de. 
Bellefonds *** ) . ~in Majorkaner, Meister Jakob, wurde 
von dem Infanten zum Vorsleher der beriihmten Seeaka-
demie zu Sagres erwahlt. Es verh;ilt sich mit den geo-
graphischen Entdeckungen, wie mit denen auf dcm Ge-
biete der Naturkunde. Vom giinstigsten Erfolge gekronte 
Yersuche, die jedoch lange Zeit hindurch vereinzclt da-
standen, blieben unbemerkt oder ftelcn der Vergessen-
heit anheim. Erst dann, wenn Entdeckungen auf Ent-
deckungen folgen und in Yerbindung mit einander tre-
ten, vcrlegt man das erste Glied der Ketle an den Punkt, 
von welchem sie ohne weitere Unterbrechung ausging. 

I)ie 
*) Salazar, Discurso sobrc los progresos de In Hydrografia. 

Karli dcrx gelehrten und interessanten handschriftlichen Unter-
sueiiungen des Herm Buclion iiber einen Cataloniscben Atlas vom Jahre 
1374, welcher in der koniglichcn Bibliotliek zu Paris aufbewahrt wird, 
und ein und dreifsig Jahre vor der Griindung der Schiflahrtsschule zu 
Sagres angefertigt wordcn ist. ( M a l t e - B r u n , Geogr. uuicers. nach der 
Ausgabe von Huot 1831, Tom. I, p. 524.) 

*") Estancelin, Recherches sur les voyages des namgateurs nor-
mands en Afriąue, aux Indes orientales et en Ameriyuc, 1832, p. 72. 
Ca da Mosto fand, wie schon llerr von Rossel bemerkt bat, kcine Spu-
.en mehr von der franzosischen Niederlassung. Juan de Bełancourt 
segelte ebcnfalls, geraume Zeit friiher ais die Portugiesen, die afrikanisclic 
Kiiste vom Vorgcbirge Cantin bis zum Rio de Ouro entlang ( V i e r a , 
Historia de Canarias, lib. 111, §. 30; lib. IV, §. 4) . 
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Die Geschichte der Geograpliie ist nngefullt mit derglei-
chen sjstematiscbcn Irrthiimern, welche bis zum sechzehn-
tcn Jahrhundert die Seefahrten nach Neu-Guinea, Neu-
Holland und inehreren Archipelen des Stillen Meeres 11111-
fassen * ) . Man schreibt die Entdeckung der Azoren, wel-
ches die Cassiteriden des Peter Martyr von Anghiera**) 

*) „Ilhas de Papuas quer dizer Negros, a que muitos por esta 
ida de D. Jorge (de Menezes), 1526, chatnam Ilhas de D.Jorge 
que estatn a leste das Ilhas de Maluco distancia de 200 leguas." 
(Barros, da Asia, Dcc. IV, lib. I, c. 16. Ed. Lisb. 1777, Tom. IV, 
P. I , p. 101, 104). Minder gewifs ist die so haufig angeluhrte Sec-
fahrt des Antonio Abreu und Francisco Serrao, „eill outro \ovo Mundo", 
Tom. 111, P. I, p. 600 ( D i e g o de Conto, lib. VII, cap. 3 ) . Die 
beiden unglucklichen Inseln, Isole sfortitnate (s. Br. 9° und 15° , in 
einer Entfernung von 200 Lieues von einander), die im Januar 152L 
im Osten der Gesellschaftsinseln von Magellan entdeekt Wurden, und kei-
neswegs von Ortelius in dem Atlas von 1570 vergessen sind ( P i g a -
fetta, Primo Fiaggio intorno al gloho, der Ausgabc von Carlo Amo-
retti, 1800, p. 45. Las isletas pequenas deshabitadas, llamadas por 
Magellanes, Islas destenturadas. Ilerrera, Dec. II, lib. 9 , cap. 15. 
Tom. I , p. 453). Gaetano entdecktc im Jahre 1542 die Saudwiehinseln 
Quiros und Mendana, in den Jahrcn 1595 und 1605, den Archipel des 
Espiritu Santo (dic Neuen Hcbiiden von Cook) , Malicolo und wahr-
scbeinlich auch Otaheiti (die Sagittaria des Quiros). Humboldt, Essai 
politique sur la Noutelle Espagne, Tom. IV, p. 111, 113. Ueber 
die ersten Entdeckungen an den Kiisten von Neu-IIolland, die von den 
Portugiesen von 1530 bis 1542 aufgelunden wurden, vergleiclie man die 
Kartcn des Brittischen Muscums, nr. 5413, die Ilydrographie des Atlas 
von Johann Rotz oder fioty, dic dcm Ktinig Heinrich VIII von England 
gewidmet ist, den Atlas von Guillaume te Testu, einem provenzalischen 
Seefahrcr und den des Jean l alard, aus Dicppe (1552 ) , welchen Co-
quebert Monbret untersucht hat. Ais der Rubin des Capitaii Cook sei-
nen hochslcn Glanzpunkt erreicht, dic Mittelmafsigkeit ermiidet, und den 
Neid derer erregt hatte, welche aufgehort hatten zu sehiffen, liefs man, 
obwohl spat, den Portugiesen, dcm Goitiez de Se<jueira, dem Mendana, 
dem Luis Vaez de Torres und dcm Saavedra Ccdron Gerechtigkeit wi-
derfahren. Andcrc, minder personliche, ans achtungsWurdigeren Quellen 
hevorgcgangene Beweggrundc haben auf demselbeii W e g t zu geistrcichcii 
und gelehrten Untcrsuchungen gefiihrt. 

" ) Epist. 769 (Pariser Ausgabe von 1670, p. 447). Die Catheriden 
der Erdkugel des Behaim (Murr, Diplom. Gesch. 1801, p. 27 , uud 
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und von Behaim sind, die der Insel Madera * ) , der 
InSeln des Griinen Vorgebirges und der Aequatorialkii-
sten des tropischen Westafrika den Seefahrten des funf-
zehnten Jahrhunderts zu; man verwechselt die Seefahrer, 
welche Lander wieder auffanden, mit denen, welche sie 
entdeckten. Ich will mich hier nicht auf die so oft in 
Zweifel gezogene Erzahlung von der Reise des Hanno be-
ziehen, welchen Renncll und Heeren (II, 1, S. 520 ) bis 
iiber Senegambien hinaus vordringcn lassen, indem sie die 
„heifse Gegend von Thymiamata" an das Grune Vorge-
birge verlegen, und fiir den Senegal nicht den Chretes 
annehmen, welchen ich fiir schr verschieden halte von 
dem Chremetes, „einem der grofsten Strome der W e l t " , 
nach Aristoteles (Meteorol. I, 13, 21, p. 350, b Bekk. 
S. oben S. 55 Anm.), sondern den Flufs ohne Namen, 
welcher nach Hanno mit Krokodilen und Flufspferden 
bevolkert war. Ich werde mich auf neuere Angaben 
beschranken, die grofsere Sicherheit gewahren. Lange 
vor den ehrenwerthen Bemiihungen des Infanten Dom 
Heinrich, Herzogs von Viseo, und der Griindung der Aka-
demie von Sagres (Tercanabal in Algarbien oder Yilla 
do Infante), die von einem Catalonischen Kosmographen 
und Steuermanne, Mestre Jacome von Majorka, geleilel 

Jiinnet, Verhandeling over de Nederl. Onłd. 1829, p. 17 ) (die Azo-
ren) erscheinen, seit 1367, unter dem Namen der Inseln von Bracir 
auf der beriihmten Weltlafel des Picigano. 

*) Eine Kartę des Portulano Mediceo von 1351 und eine andere der 
alten Bibliothek Pinelli, welche 1381 angefertigt worden ist und jetzt in der 
kostbaren geographischen Sammlung des Baron Walkenaer zu Paris aulbc-
wahrt wird, und Baldelli (Marco Polo, Tom. I, p. CLXVIII), geben 
sie schon an unter dem gleich bezeichnenden Namen Isola di legname, 
ein halbes Jahrhundert vor der Seefahrt und Kolonisirung durch Juan Gon-
zalez Zarco, Tristan Vas und jenen Bartholom. Mimiz Perestrelo 
(Barros, Dec. I, lib. I, cap. 2) , welchen Ferdinand Columbus Pedro 
MoTies Perestrelo nennt, und den Spotorno fiir einen Italianer lialt, wie 
den beriilimten Admirał aus der Familie Palastrello zu Piacenza (Storia 
lit ter. de la Liguria, Tom. II, p. 216) . 



243 
wurde * ) , waren die Vorgebirge Non ( N a m ) und Boja-
dor schon umschifft w o r d e n * * ) . (Letzteres ist das Vorge-
birge Buzedor des Andrea Bianco und des Lwio Sanuto.) 
Der Porhdano Mediceo, das W e r k eines genuesischen 
Seefahrers, mit welchem uns der Graf Baldelli bekannt 
gemacht hat (Marco Polo, Tom. I, p. C L Y ) , giebt seit 
dem Jahre 1351 das Cam di Non an. Catalonische 
Schiffer hatten sich, wie aus dem Atlas vom Jahre 1374, 
den Buclion untersucht bat, hervorgeht, al jorn de Sant 
Lorens, qui es a X dagost 1346, sechs und achtzig Jahre 
vor dem portugiesischen Admirał Gilianez *** ) , am Gold-

*) Barros, Dec. I , lib. I , cap. 2 und 16 (Toni . I, I\ 1, p. 21 
und 133). 

**) Das Yorgcbirgc Non, wclchcs damals mebr gefiirchtet wurde, 
ais im verflossencn Jahrhundert das Cap Horn, llegt indcssen 23' niird-
licli vom Parallcl der Insel Teneriffa, einige Tagcreisen von Cadiz. Das 
portugiesische Sprichwort: „ Q n e m passa o Cabo de Nam, ou tornara 
Oli nao", mufste leicht durch den Wi l l en eines Prinzcn widerlegt wer-
den, welcher, wie der Infant Dom Heinrich, den schoncn franzSsischen 
Sprucli: Talent de hien faire angenommen hatte. S. Barros, Dec. I. 
lib. I , cap. 2 , 4, 16. Dcc. II, cap. 2 ( T o m . I, P. I , p. 19, 36, 134, 
148). Ueber das Cap Buzedor vcrgleiche von Formaleoili, p. 20 u. 
24. Es scheint mir iibrigens zicmlich zweifelliaft, dafs der Name des 
Cap Non portugiesischen Ursprungs ist. Ptolemaeus ( I V , cap. 6 ) 
kennt schon an dieser Kiiste den Flufs Auius (Nonlov noiujioii ly.po-
hil)', die lateinische Uebersetzung hat Nunii Ostia. Es ist wahrschein-
lich das Bambotum des Polybius ( P l i n . V, 1) . Man vergleiche iiber 
die Breite dieses Punktes Gossellin, Recherches, Tom. I. p. 132. Edrisi 
kennt auch, etwas weiter gegen Siiden, drei Tagereiscn nach dem Inncrn 
zu, die Stailt Nul oder Wada Nun, wodurch man an die Kiiste Nul 
oder Belad de Non des Leo Africanus erinnert wird (S. Edrisi, Africa, 
ed. Hartmann, p. 131). Die Geographie der beiden Continente ist an-
gefullt mit Versuchen der Volker des romanischen Europa, die einheimi-
schen Benennungen aufzunehmen und ihnen eine etymologische Ilcrlei-
tung von Wurzeln des lateinischen Sprachstammes uuterzulegen. Diese 
jammerlichen Spielereien schreiben sich von den Griechen und Ro-
mera her. 

***) Es scheint, ais ob die Portugiesen, schon bevor Gihanez im 
Jahre 1435 die Vorgebirge Non und Bojador umschifft hatte ( B a r r o s , 

1 6 * 
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flusse (Rio do Ouro, Br. 2 3 ' 56 ' ) befunden. Der la-
pfere Jean de Betancourt wufste, dafs vor der Expedi-
tion des Alvaro Becerra, d. h. vor dem Schlusse des 
vierzehnten Jahrhunderts, normanniscbe Schiffe bis nach 
Sierra Leone (Br. 8° 30 ' ) vorgedrungen waren, und 
suchte ihre Spur zu verfolgen; aber keine Nation Eu-
ropa's scheint vor den Portugiesen jenseits des Aequa-
tors vorgedrungen zu sein '*). Die Gegend im Siiden 

Dcc. I, lib. 1, c. 4 und 5, Tom. I, P. I, p. 42, 4 3 ) , gluckliche Vcr-
suche zu glcichem Zwccke in den Jahren 1418, 1419 und 1423 gcmacbt 
batten. Navarrete, Tora. I , p. XXVII. Vincent, Periple of the 
Erythr. sea, P. I, p. 192. 

*) Es ist keinesweges wabrscheinlich, dafs in der krcisfórmigeń Welt -
tafel, welche man gemeiniglicb dem Andrea Bianco zuschreibt, und die 
vielleicbt gleicbzeitig (Formaleoni, p. 55) Vorslellungen des dreizebn-
ten Jahrhunderts nebst anderen enthalt, die, wic die Kiistenkartcn des 
Bianco, sich aus dem Jahre 1436 herschreiben, der ungeheure Meerbu-
sen, welcher mit dcm fantastischen Namen Ridus Abimalson oder Abi-
malion (Abimelek?) bczeichnet ist, dcm Meerbusen von Guinea ent-
spricht (Ghinoia des Vivaldi, im Jahre 1281; Ganuya des Portulano 
Mediceo, welcher einem genuesischen Seefahrer zugeschricbcn wird, Gui-
naulia, in der Sprache der Eingcbornen nach Barros). Da vor dem 
Portulano des Bcnincasa die altcsten katalonischen und italianischen Kar-
ten keine Brciteneintheilung darbieten, so wiirde es sehr gewagt sein, 
iiber die Granzen dieses Mecrbuscns irgendwie absprechen zu wollen; 
aber die Oricntirung der V\reltkarte des Bianco beweist vielmehr, dafs 
der Nidus Abimalson die Siidspitze von Afrika darstellt. Auch bietet 
eine arabische zu Oxford aufbewahrte Kartę, welche bis zum Jahre 906 
der Hedschra hinansteigt und dic Geographie des Edrisi (aus dera zwiilf-
ten Jahrhundert unserer Zeitrechnung) bcglcitct, in dem Belad Mufrada 
und Al Lamlam den Senegal in Verbindung sowohl mit dem Niger ais 
mit dem Nil dar; aber diese Kcnntnifs des westlichen Afrika wurde auf 
dem W e g e des Landhandels erlangt, nicht durch Schiffahrten (Viil-
cent, Periple of the Erythr. sea, P. I, App., p. 86). In dem 
Texte des Edrisi finden sich fast gar keine nahere Angaben iiber das 
Kiistenland Scnegambicn (Hartmann, Africa, p. 4. 35. 37. 114). 
Der Golf von Guinea und der Senegal finden sich auf der VVelttafel des 
Fra Mauro von 1457 und 1459 wieder; crsterer unter dem Namen Si-
nus Aethiopicus, letztcrcr, wic auf der Kartę des Edrisi, verburidcn 
mit dem Nil. Barros kennt selbst Tungubutu (Tombuctu), den Fluls 
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der Bai von Biafra, welche wegeu des Zusammentreffens 
zweier enfgegengesetzten Strome (des Nordwes ł - und 
Siidoststromes) bemerkenswerth ist, war von 1471 bis 
1474, aclit bis eilf Jahre nach dem T o d e des Infanten 
Dom Heinrich, der Miltelpunkt des rescale (Tauschlian-
dels) mit Gold, der einem aufserst thatigen Handelsmanne 
aus Lissabon, Fernand Gomez , in Pacht gegeben war. 
Um diese Zeit wurden clie Inseln Fernando P o , welche 
anfanglich den Namen IUia Formosa fiihrte, San T h o -
mas, do Principe und d 'Anno -Bom kurz nach cinauder 
cntdeckt * ) . Die letztgenanute Insel (s. Br. 1° 24' 18" ) 
war die erste, welche die Portugiesen im Siiden des Ae-
tjuafors auffandcn; aber auf den beiden Seefahrten, wel-
che in selir kurzeń Zwischenraumen Diego Cam in den 
Jaliren 1484 und 1485 nach dem Konigreiche Congo un-
ternahm, und an dereń einer Martin Behaim Theil nahm, 
wurde eine Kiistenslrecke (ich bleibe bei den ziemlich 
genauen von Barros selbst angegebenen Breitenbestim-
niungeu stelien) zwischcn den Parallelen von 1° 5 0 ' ( V o r -
gebirge Santa-Catharina) und 2 2 ° s. Br. (der Marlta 
von Stein **), Manga de Areas, im Siiden des Cap Frio) 

und die Stadt von Genna oder Janni (Djenne, Jinnie), nicht den Da-
fur des Fra Mauro, wolil aber die Ilypotliese einer Yerbindung des Se-
negal (ęanaga oder Senhaga des Edrisi) init deni ISif (Tom. I, Part. I, 
p. 221 ) . 

•) Barros, Dec. I. lib. II, cap. 2 (Tom. I , P. I , p. 143, 145, 
146). Nach einer Stelle desselben Schriftstellers, dessen Zeitbestimmun-
gen leider in geringerem Einklange mit den Ereignissen stelien, ais die 
des Herrera, konnte man glauben, dafs die Entdeckung der Insel For-
mosa dem Jalire 1484 viel naher liege ( D e c . I, lib 111, cap. 3. Tom. I, 
P. 1, p. 178) . 

**) Padrao de pedra. Bis zur Seefahrt des Cam bestanden die por-
tugiesischen Wrahrzeichen nur aus Kreuzen von Holz, und diese Benen-
nung Padrao, welche zuweilen Yorgebirgen oder Slrommiindungcu ohne 
besondere Bilcksicht auf die Beschaffenheit des Ortes ertheilt wird, hat 
in der Erdkunde des westlichen Afrika viel Yerwirrung veranlafst. Das 
Yorgebirge der Heiligen Catharina, mit wclchem die Entdeckungcn des 
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entdeckt. Zwischen diescn beiden aufsersten Punktcn fm-
den sich das Zeichen (Padrdo de S. Jurgę) der Miin-
dung des Rio Zaire oder „Rio do Padrdo do Reyno 
de Congo" (s. Rr. 6° 5 ' ) und das Zeichen des Vorge-
birges S. Augustin (Padrdo do Sancto Agostinho, s. Br. 
13" * ) ) . Behaim nennt nirgends den Diego Cam, we-
der in seinen Briefen, noch in den Erlauterungen zu sei-
ner Erdkugel; aber (ich wiederhole es) er deutet meh-
rere Małe * * ) mit den bestimmtesten Worten auf diese 
Fahrt hin, „an welcher derjenige, der diese Erdkugeł ver-
fertigt hat, Theil nahm, im Auftrage des Konigs von Por-
tugal, um aufzufinden, was Ptolemaeus nicht gesehen 
hatte", indem er sie die Seefahrt der beiden Caravelen 
aus den Jahren 1484 und 1185 nennt. Er bezeichnet 
den grofsen Rio Zaire mit demselben Namen, den ihin 
Diego Cam wegen des Zeichens aus Steinen ertheilte 
CPadrai> de S. JorgeJ; aber, eben so ungenau in der 
ałten portugiesischen Rechtschreibung, ais in der Ortho-
graphie seiner eignen Sprache, nennt er den Zaire nicht 
Rio de Padrdo, sondern Rio de Patron. Alle unsere 
besseren neueren Karten haben die Gewohnheit beibe-
halten, das Vorgebirge iui Siiden der Miindung des Zaire 
Cabo Padron zu nennen. Die Kenntnils, welche Behaim 
von der Faktorei von Angra de Galo * * * ) und von je-
uer heiligen Person f ) hat, welche nur die aufserste Spitze 

Cara beginnen, war der letzte Punkt, den man vor dem Tode des Kd-
nigs Alphons V, mitliin vor dem Jalue 1480, erreieht hatte. Barros, 
Tom. I, P. I, p. 172. 

*) Barros, Dec. I, lib. III, cap 3 und 4 ( T o m I, P. I, p. 171, 
173, 175, 176, 178, 185 und 192). 

**) Murr, p. 4, 23, 24, 26, 80, 82, 104, 106, 108 und 111. 
' " ) Murr, p. 110. Barros, Tom. I, P. I, p. 178. 
-j-) Behaim nennt sie Organ (p. 112), ein W o r t , welches man 

mit der Provinz Orgailon des Bubruijuis iuVerbindung bringen konnie; 
aber der walirc Name des Sanlons ist nach Barros (Tom. I, P. I, 
p. 181) Ogan, vielleicht O-kUan, was aus dcm Oung- oder Oum-
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ihres Fulses hinter einem Yorhange von Seide vorzeigte, 
und dereń sich die christlichen nach Asien und Afrika 

khan des Marco Polo (cap. 42. Baldelli, Tom. II, p. 100) cntstan-
den sein mag. Das Ganze ist niclits anderes, ais der Mythus vom Prie-
ster Johannes, dem Nestorianischen Keraiten, welcher 1203 von Gen-
giskhan getiidtet nnd im funfzehnten Jahrhundert von Osten gen Westen 
nach Caracorum in Abyssinicn gchracht wurde, nach den von Pedro 
da Covilhain und Johann Alphons d'Aveiro mitgetheiltcn Angaben. Uebri-
gens darf man mit dem afrikanischen Ogan ( Uang - Khan) eine andere 
geheimnifsvolle Person nicht verwcchseln, dereń asiatische Sitten nach 
Marco Polo (lib. I, cap. 21. Baldelli, Tom. III, p. 6 2 , 6 5 ) bei Wei-
lem minder streng waren, und die, wie der Alle vom Berge (Alaodin 
oder Veglio de la Montagna) sieli ebenfalls in dem Siiden von Afrika 
auf der Welttafel des Bianco dargestellt findet. Liehtenstein hat in einer 
Abliandlung, welche sieli durch liistorische Krilik vorziiglich auszcichnet, 
nachgcwiesen, dafs sich auf der Niirnberger Erdkugel eine falsrhe Zeit-
angabe vorfindet, wenn Behaim neben das Yorgebirge der Guten Iloff-
nung, welches cr Terra Fragosa nennt, folgende Bcmerkung setzt: 
„Hier wurden die Saulen (Zeichen) des Konigs von Portugal am 18. 
Januar 1485 aufgerichtet" (Murr, S. 24 und 110) . Cam ist nicht 
siidlich von dem Padrao de Manga de Areas iiber den zwei und zwan-
zigsten Grad sudlicher Breite hinausgckommen, und es war Bartholo-
maeus Diaz, welcher, wahrscheinlich im Mai 1487, das Yorgebirge der 
Guten Hoffmmg (Cabo tormentoso), von Oslen her kommend, vom 
Signal der Insel Santa-Cruz in der Bai von Algoa (s. Breite 33° 50' 
L. 7° 15' ostlich vom Yorgebirge der Guten Iloffnung), entdeekte und 
das Signal von S. Filippe in der Tafelbai aufrichtcte (Lichtensteiil 
in dem Vaterl. Muzeum, Hamburg 1810, S. 372 — 389. Vincent, 
Periple of the Erythr. sea, P. I , p. 208. Barros, Tom. I , P. I, 
p. 188, 190, 192 und 288) . Behaim verweclisclte entweder das Da-
tura, oder den Ort, oder die Bcisen des Cam und des Bartliolomaeus 
Diaz, sagt aber nicht: „wir errichteten", sondern: „die Siiulen wur-
den erriclitet", was an seiner Walirheitsliebe zu zweifeln nicht berech-
tigt. Es war nicht der beruhmte Bartliolomaeus Diaz, welcher das Yor-
gebirge der Guten Hoffnung umschiffte und dic aufserste Siidspitze von 
Afrika, dic sich von Osten nach Westen erstreckt, entlang segelte, sondern 
der Bruder des Bartliolomaeus, Diego Diaz, welcher an der Seefahrt des 
Gama Theil nahni. Bartliolomaeus kaui im Jahre 1500 bei einem Schifl-
bruche ums Lebcn, ais er mit Cabral von Brasilien nach dem Yor-
gebirge der Guten Holfnung segelte. Er kam nahe bei jenem Signal 
(Padrao) der Insel Santa-Cruz in der Bai von Algoa um, von welchem 
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gcsendeten Missionare wiihrend dreier Jahrhunderte bcdicn-
ten, um die curopiiischen Herrscher zu mystificiren, scheint 
ebenfalls auf genaue Beziehungen zwischen Martin Be-
baira und Diego Cam binzudeuten. Da der lelztere zwei 
Reisen gemacht bat („descuhrio por duas ve»es" sagt 
Barros), so konnte man annehmen, dafs ibn Behaim nur 
auf der ersten Fahrt im Jahre 1484 begleitet habe; wo-
durch indessen weder der Irrthum eines nach der Niirn-
bergcr Erdkugel am 18. Januar 1485 in der Tafelbai er-
richtelen Signals, noch die Moglichkeit erklart. wird, dafs 
Behaim am 18. Februar 1485 sich nach dem Klostcr von 
Alcobaęa habe begcben konnen, um dort zum Ritter des 
Christordens ernannt zu werden. 

„Ich werdc nicht von jenem Burger der Stadt Niirn-
berg reden, sagt Yoltaire in seinem Essai sur les moeurs, 
welcher, wie man fabelhafler Weise anniinmt, im Jahre 
1460 nach der Magellanstrafse reiste." Eine so abge-
schmackte und dennoch so oft wicderholte Bemerkung 
wiirde wenig oder gar keine Aufmerksamkeit verdienen, 
wenn nicht in dem Leben des Magellan, ais er im Jahre 
1517, zehn Jahre nach dem Tode des Behaim, zum er-
sten Małe seine Piane dem Juan Rodriguez de Fonseca, 
Bischof von Burgos, auseinandersetzte, und in der Darstel-
lung der Seefahrt des Magellan durch Antonio Pigafetta, 
etwas so iiberaus Merkwiirdiges lage, dafs es Pflicht des 
Geschichtsforschers zu sein scheint, dieses Problem einer 
tiefer eingehenden Untersuchung zu unterwerfen. Ich 
glaube, dafs eine Bemerkung, die ich in einer sehr al-
ten Ausgahe der Geographie des Ptolemaeus aufgefun-

cr Jra Februar 1487 Abschied genommen hatte, „wie von einem Sohne, 
den man auf immer vcrlafst" (como se lcixara lium fillw desterrado 
•para sempre). Man darf sieli nicht wundern, dafs der Schitlbruch ei-
nem grofsen Komcten zugeschricben wurde, welchen man daiuals cllf 
Tage hindurch, vom 13 bis zum 23. Mai 1500 „ohne Ortsverande-
rung" in der siidlichcn Halbkugcl bcobachtcte ( B a r r o s , Tom. I, P. I, 
p. 382 und 392). 
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tlen habe, ein neues Licht iiber Thatsaehen verbreitcn 
wird, die auf den ersten Blick sonderbar, verworren 
und riilhselhaft erscheinen. Zwei W e r k e , dereń Auto-
ritiit nicht in Zweifel gezogen werden darf, die Deca-
den des Antonio de Herrera und die Handschrift des 
Pigafelta, welche in der Ambrosianischen Bibliothek zu 
Mailand aufbewahrt wird und im Jahre 1800 von Amo-
relli bekannt gemacht worden ist, lassen auf gleiche 
W e i s e den Einilufs erkennen, welchen Behaim auf die 
Entdeekung der Palagonischen Meerenge ausgeiibt bat. 
Man konnic der Gewiihrleistung des Pigafelta den Y o r -
zug zu geben gcncigt sein, da er einer der achtzehn 
Reisegefiihrten des Magellan war , welche das Gltick 
hatten, am 6ten Septeinber 1522 Europa wiederzuse-
hen. „Praetore Portugałłico Fernando, ab insulari-
bus bełlo e.ragilatis in regione aromafum aeijuatori vi-
citia, interjecto quatuorque reliquis e ctassicula quinqne 
navium deperditis, una tantum repressa est, dicta Ficto-
ria, cribro terebratior" schreibt in demselben M o -
nat Peter Mart jr d'Anghicra an den Erzbischof von C o -
senza * ) . Aber das cinzige W e r k , welches wir von Pi-

c) Petr. Mart., lib. X X X V , cP . 767 (Pariscr Aiisg. von 1670, 
p. 446). Der Brief an den Erzbiscbof ist datirt aus Valladolid, III. cal. 
sept. MDXXII. Aucb in dieser Angabe ist ein abermaliger Zablen-
febler. Das Scbiff Vittoria ging nach der Abfahrt von den Capverdi-
schen Inseln nirgends vor Anlter, und das Datura der Anltunft in der Bai 
von San-Lucar, der 6. Septcmber, ist gen.ni. Pigafetta, Primo viag-
gio inlorno al globo, p. 18-3. Herrera, Dcc. 111, lib. 4, cap. 1 (der 
Antwcrpcncr Ausgabe von 1728, Tom. II, p. 95). Man darf sich nicht 
iiber die geringe Anzahl der Gelalirtcn des Magellan (achtzehn) wun-
dern, welche nach der Angabe des Pigafetta zuriickkchrtcn, wahrend Her-
rera von den drcifsig Seeleuten spricht, „welche unter dcm Befehle des 
Capitain Juan Sebastian dcl Cano (gebiirtig aus Guetaria in der Provinz 
Guipuzcoa, welcher sich im Jahre 1519 ais Equipagenmeister des Srhif-
fes Conception cinschiffte; ein uncrschrockcner Mann, dessen Name nicht 
in Vcrgesscnheit gerathen darf, und dem weder das Alterthum noch das 
Mittelalter einen Nebenbuhler an die Seite zu stelien verraogen) in der 
ISao Yittoria zuriiekkamen." Herrera, Dec. II, lib. 4. c. 9 (Tom. I, 
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gafetla besilzen, ist nicht das Reisetagebuch selbst, wel-
ches er mit einer solchen Sorgfalt Tag fiir Tag fiihrte, 
dafs er bei seiner Ankunft am 9. Julius 1522 auf der 
Capverdischen Insel St. Jakob erfuhr, dafś die portugie-
sischen Bewobner dieser Insel den Tag Donnerstag nann-
ten, welcher in seiuem Tagebuche ais Mittwoch bezeich-
net war. „Mein Erstaunen, sagt Pigafetta, war um so 
gro fser* ) , ais ich mich nie krank befunden und, ohne 
alle Unterbrechung, samratliche Wochentage aufgezeich-
net hatte; wir bemerkten spiiter, dafs kein Irrthum Statt 
gefunden hatte, und dafs, indem wir stets gegen Westen 
fuhren und dem Laufe der Sonne folgten, wir bei unse-
rer Riickkehr nach dem Orte der Ausfahrt vier und zwan-

p. 337). Dec. III, lib. 4, cap. 2 und 4 (Tom. II, p. 98 u. 100). l)cr 
Historiograph von Indien rechnet Pigafetta, der, ais Rhodiser Ritter und 
ais Attache bei der apostoliscben Gcsandschaft des Monsignore Francesco 
Chiericato in Spanien, sich nur in der doppelten Eigenschaft ais Frei-
willigcr und ais "Wifsbegierigcr eiiigeschiflt hatte, niclit zu der Zahl der 
dreifslg, „welche auf Kostcn des Hofes gckleidet waren", und die acht-
zehn, von denen Pigafetta spricht, bilden mit den dreizehn, welche ais 
Gcfangene auf den Capverdischen Inseln von den Porlngiesen zuriickge-
haltcn und von dem Augenblick der Ankunft des Juan Sebastian del Cano 
in der Bai von San-Lucar dringend zuriickgefordcrt wurden, „die drei-
fsig Personen", wclchc sich auf dera Schilfe Vittoria gerettet hatten, mit 
Ausschlufs des Pigaietta. 

*) Pigafetta, Primo viaggio, p. 182. Die Seelcute der Vit-
toria entdeckten mit Schrecken, dafs sie auf ihrer Reise ura die "Weit 
am Charfreitage nicht gelastet und das Osterfcst am Montag gefciert hat-
ten" ( H e r r e r a , Tom. II, p. 95). Anghiera, welcher eiu wenig zur 
Spótterci geneigt ist, lafst in seinem Briefwechsel merken, dafs das Pro-
blem von dera verlorenen Tage, wic man ihn mit grófserem Rechte 
nennen mufs, Magcllan's Reisegelahrten lange gequalt hat: ,,quonam 
vero paeto classieula, de qua puto vos non ignorare, paralleluni 
cireuerit integrum, proras ad oceidentem solem verlens seinper, do-
nec ad orientem illarum una, garyophyllis onusta, redierit et iii 
eo discursu unum diem sili defuisse repererit, quae stomaehis exi-
libus impossibilia videbuntur, per eius rei ad unguem diseussam nar-
rationem in Decade mea qnarta videbitis..il Petr. Mart. ep. 770, 
p. 448. 
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zig Stunden gewonnen haben mufstcn." Das wirkliche 
Tagebuch wurde den> Kaiser Karl V iiberreicht; was uns 
in der Ambrosianischen Bibliothek erhalten worden, ist 
nur der Auszug aus einem Tagebuche, welches an den 
Papst Clemens YII und den Grofsmeister von Rhodus, 
Philipp de ,Villiers de Lisie-Adam gesehickt wurde. Man 
kann dagegen nicht bezweifeln, dafs Lopez de Castanheda, 
Earros und Herrera die Originalbemerkungen des geschick-
testen Steuermannes der Expedition, des Andreas von 
San-Martin, vor Augen gehabt haben. Herrera, welchem 
seit dem Jahre 1596 der freie Zutritt zu den Archiven 
des Konigs Philipp II offcn stand, und der schon im Jahre 
1601 die vier erslen Decaden seiner Geschichte bekannt 
gemacht hatte, wird das Tagebuch des Steuermannes un-
ter der grofsen Anzahl von Urkunden, welche seitdem 
verstreut worden sind, aufgefunden haben. Er hat, lei-
der ohne in das Yerstandnifs einzudringen, lange Ein-
zelheiten astronomischcr Eeobachtungen mitgetheilt, so-
wohl fiir die Breitenbestimmungen, ais fiir ziemlich mils-
lungene Yersuche, die ihm von Buy Faler oder Faleiro 
( o d e r dem spiritus familiaris dieses Astronoinen) an-
gegebenen Regeln und Methoden auf L;ingenbestiimnungen 
aus Declinationen des Mondes * ) , Fixsternbedeckungen, 
Hohendifferenzen des Mondes und des Jupiter * * ) , Op-

*) „ha longitudine s'argomenta de la latitudine de la luna." 
Pigafetta, Transunto, del Trattato di Namgaziune, p. 219. 

**) Herrera giebt ein Beispiel fiir dic Anwendung dieser Melhode. 
Dec. II, lib IV, c. 10 (Tora. I, p. 338). Durch aufmerksame Vergleichung des 
Herrera mit dem Pigafetta habe ich mich uberzeugt, dals die von beiden 
benut/.ten Materialien nicht identiscli waren. Ich verwcise nur Bcispiels 
halber auf den 13 und 17. Decbr. 1519, den 8. Februar und 11. Ok-
tober 1520, die tragische Geschichte des Yerratlies am Kio San Juliao. 
Pigafetta giebt dem Yorgebirge der Jungfrauen dic Breitc von 52" 35', 
wahrend aus den numerischcn Elemcnten der am 28. Oktober 1520 an-
gcstellten Beobaclitung, wie sie Herrera giebt, dic Breite von 52° 56' 
hervorgeht (S. Pigafetta, p. 1 6 , 2 4 , 3 3 , 3 5 und Her rertt) ł om. I, 
p. 339, 447, 449, 451) . Ucber das Zusammentrcffcn der Ankunft des 
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posilionen des Mondes und der Vcnus anzuwenden * ) . 
I)ie von Herrera iiber die erste Fahrt um die W e l t 
mitgetheilten Nachrichten sind die umstandlichsten; dic 
der portugiesischen Schriftsteller, welche iibrigens sehr 
cmpfehlungswerth sind, konnten nicht auf gleiche Weise 
ins Einzelne gehen, da sie ihren Ursprung nur fragmenta-
rischcn und heiinlich aus Indien gekommeneu Mittheilun-
gen vcrdanken. Der venetianische Gesandte Contarini 
sprach auch seit 1522 von dem verlorenen Tage. 

Untersuchen wir zuvorderst dic Zeugnisse, welche 
man zu Gunsten des Martin Behaim vorgcbracht hat, und 
die, der Zeit nach, der Abreise des Magellan vorangehen. 
„Ais dieser, erbittert iiber die Undankbarkeit der por-
tugiesischen Regierung in Indien, an einem Fufse durch 
einen Lanzenstofs gelahmt * * ) , verwegen in seinen Pla-
nen, unerschiitterlich in ihrer Ausfiihrung, zum ersteu 
Małe an dem spanischen Hofe zu ValIadolid erschien, 
zeigte er dem Bischofe von Burgos eine gemalte Erdku-
gel (globo hien i>inlado), auf welcher er den W e g ver-

SchifTes Vittoria und des Contarini, vcrgl .Rankę, Geschichte der Pdp-
tte, Th. I, S. 153. 

•) Barros, Dec. III, lib. V, cap. 10 (Tora. III, P. I, p. 657). 
Der portugicsisehe Ilistoriograph liihrt nicht, wie Herrera, die nuraeri-
schen Elemente an, aber er giebt, init bitteren und ziemlich ungerech-
ten Klagen iiber die Ephcmeriden des Rcgiomontanus, die Data von 
vier Langenbeobachtungen, welche aus einem Buche entlehnt waren, 
das sich Duartc de Rezende (Feitor de Maluco) verstohIener Weise 
in Indien vcrschafft und ihm nach Lissabon geschickt hatte. Barros be-
safs auch aus derselben Quelle das vierte Kapitel von den dreilsig, wel-
che einen Abrifs der Lchrc von den Bestimmungen der Lange („dic man 
gemeiniglich Meridianabstande, bestimmt durch die altura de leste oeste 
nannte") bildeten, den Ruy Faleiro fiir den l'rivatgebrauch des Magellan 
angefertigt hatte (Tom. III, P. I, p. 660, 661). Barros, geboren im Jahre 
1496, befand sich zu der Zeit, ais dic Triimmer der Espedition des 
Magellan nach Spanien zuriiekkamen (1522), an den Kiisten von Afrika 
in der kleinen befestigten Niederlassung von Mina (Tom. III, P. I, 

p. 235). 
**) Barros, Tom. III, P. I, p. 624. 



•253 

zcichnet liatte, den er zu nehmen gedaclite, indem er die 
Meerenge absiclitlich weifs liefs, damit man ihm sein Ge-
heimnifs nicht entwenden konnte. Da die Minister des 
Konigs (ohne Zweifel der Kardinal Ximenez und Herr 
von Gebres ) mit Fragen in ihn drangen, vcrlraute ihnen 
Magellan, dafs cr zuvi)rderst am Yorgebirge Santa-Ma-
ria, d. h. an der Miindung des Rio de la Plata ( R i o de 
Solis) landen, und von dort ab die Kiiste (nach Sii-
den) hinabsegeln wiirde, bis er die Meerenge antrafe; 
sollte er keine Durchfahrt nach dem anderen Meere fin-
den (die Minister machten ihm nehmlich den Einwurf, 
dafs der Plan moglicher W e i s e feldschlagen konnte), so 
wiirde er auf dem von den Portugiesen befabrenen W e g e 
nach den Molucken scgeln, d. h. das Vorgebirge der Gu-
ten Hoffnung umschiffen. Er fiigte Iiinzu, dafs er um so 
gewisser ware eine Meerenge anzutreffen, ais er sie ge-
sehen hiilte (ohne Angabe des Ortes) auf einer von Mar-
tin de Bohemia, einem von der Insel Fayal gebiirtigen 
Portugiesen und Kosmographen von grofsein Rufę, ange-
fertigten Seekarle, und dafs diese Kartę ihm viel Licht 
(mucha luz) iiber jene Meerenge verschafft habe." So 
lautet der Bericht des Herrera * ) iiber die erste Zusam-
menkunft des Magellan mit den Spaniem im Jahre 1517. 
Zwei Jahre verflossen, bevor die Expedition unter Se-
gel geben konnte (am 10. August 1519) . Die portugie-
sischen Diplomaien arbeiteten eifrig, wahrend des Aufent-
lialtes des Hofes zu Barcelona, um den Anfuhrer der 
Expedi(ion „ais einen leichtsinnigen Abenteurer, einen 
des Vertrauens ganz unwiirdigen Schwatzer ** ) " , in Mifs-
gunst zu bringen. 

' ) Dec. II, lib. II, Cip. 20 und 21 ; lib. IV, cap. 10 (Tora. I, p. 
193, 195, 338) . 

**) „tlombre hablador y de poca sustancia." Es sclicint ais 
ob die Diploraatie thatiger war, ais ein Botsehafter des potugiesiseben 
Ilofes nach Saragossa kam, um eine Heiratli der Schwestcr Karls V, („ma-
dama Leonor") mit dcm Kónige Emanuel zu Stande zu bringen. „Man 
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Es folgt nun das Zengnifs des Pigafetta*), eines per-
siłnlichen Freundes des Magellan, der, wie aus der Dar-
stellung der schauderhaften Scene erhellt, die am Rio San 
Juliao Slatt fand und in der der Schatzmeister Luys de 
Mendoza in Stiieke gerissen wurde, geneigt war, den Ruf 
seines Anfuhrers zu vertheidigen. „Am 21. Oktober 1520 
fanden wir eine Meerenge, welche wir mit dem Namen 
der eilftausend Jungfrauen belegten, weil jener Tag ih-
nen heilig ist. Ohne das Wissen des Anfuhrers unse-
rer Flotte hatte man sicherlich nicht den Ausweg aus 
dieser Meerenge gefunden, denn wir alle glaubten, dafs 
sie auf der anderen Seite geschlossen sei; aber unser An-
fiihrer hatte Kunde, dafs er dureh eine sonderbar ver-
borgene Meerenge hindurchsteuern miisse, welche er auf 
einer in den Archiven (tesoreria) des KOnigs von Por-
tugal aufbewahrten und von einem ausgezeichneten Cos-
mographen Martino di Boemia angefertigten Seekarte ge-
sehen hatte." 

Diese von glcichzeitigen Schriftstellern entlehnten 
Zeugnisse (denn es ist klar, dafs Ilerrera das Tage-
bucli von San Martin besafs) beweisen zweierlei: erst-
lich, dafs Magellan auf einer Kartę in Portugal * * ) dic 

benachrichtigte Magellan, dafs er und sein Freund, der Astronom Ruy Fa-
lero, ermordet werden sollten (auf diplomatisehem W e g e ) , was den 
Bischof von Burgos veranlafste, sie jede Naelit in scinem Pallaste zu ver-
bergen. 

*) Primo Viaggio, p. 36, und die Introduzione von Amoretti, 
p. XX —XXVI. 

**) W i r haben schon oben bernerkt, dafs diese gleichzeitigen Zeug-
nisse uns nichts iiber den Ort berichten, wo sich die Kartę fand. Pi-
gafetta erwahnt blofs die Archive (den Schatz) des Kónigs von Portu-
gal. Da eine venetianische, im Jahre 14'28 dureh den Infanten Dom 
Pedro, Herzog von Coimbra, Bruder des beruhmten InfantenDom Heinrich, 
Herzogs von Visco, aus Italicn mitgcbrachte und in dem Kloster von 
Alcobaęa niedergelegte Kartę einen so grofsen Buf hatte, dafs Franz von 
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Meercnge verzeichnet gesehen hatte, welche er im Sii-
den der Miindung des Rio de la Plata suchte: zweitens, 
dafs cr diese Kartę dem zehn Jahre zuvor auf den Azo-
ren verstorbenen Behaim zuschrieb. Es mufs iin hOcb-
sten Grade iłberraschen, dafs der hamische und geistvolle 
Geschichtschreiber des portugiesischen Indiens, Barros, 
in seinem ganz nationalen Hassę gegen Spanien nicht ge-
sueht bat, das Yerdicnst „des Yerrathers" dadurch herab-
zuwiirdigen, dafs er daran erinnerte, wie die Entdeckung 
der Meerenge nicht seinem Scharfsinn, sondern der Ein-
sicht in eine in den Archiven des Konigs Emanuel auf-
bewahrte Seekarte zugeschrieben werden musse. Das 
Stillschweigen des Barros scheint zu beweisen, dafs dic 
Ueberlieferung von der angeblichen Voraussicht des Be-
haim ihm nichf von den Molukken aus zugekommen war. 
Man begreift in der That leicht, dafs Magellan grofsere 
Yeranlassung hatte, von dem Dasein der Strafse ais von 
einer unzweifelhaften und allen beriihmten Kosmographen 
bekannten Sache zu sprechen, bevor er sie erreicht hatte 
und ais es sich nur darum handelle, Vertrauen auf seine 
Piane einzuflofsen, wie spaterhin, w o er in das Stille Meer 
gelangt war. Die Uebersetzungen der Reise des Ben-
zoni und die zahlreiclien W e r k e des Orientalisten W i l -

Souza Tavarez auf derselben, ais Schwanz des westlichen Drachen der 
Hesperiden, die Magellanische Strafse gesehen iiaben wollte ( A n t o n i o 
Galvarto, Trat. don deseubrimientos, j>. X V . Manuel di Faria 
y Sousa, Europa Portuguesa, Tom. III, cap. I , p. 554. Zurla, 
il Mappamondo di Fra Mauro, p. 7, 86 , 87, 143. Fincent, Peri-
plus of the Erythr. sea, p. 197, 199), so verfiel man auf den Gedan-
feen, dafs Magellan eine Kartę des Behaim im Kloster von Alcobaęa ge-
selien haben konnte ( S t u v e n , de vero Nov. Orbis inv., p. 41. To-
zen, Der wahre Entd., S. 14 ) . Obgleich Behaim erst 1430 geboren 
war, und sich bis 1479 nur mit Handelsunternehmungen in Deutschland 
bcschaftigte, so stand man doch nicht an, ihm sowohl die venetianische 
Kartę von 1428, ais die Kopie der grofsen Wcltkarte des Camaldulen-
serklosters vom Heil. Michael von Murano zuzusebreiben, welche der 
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lielm Pos le l * ) trugcn viel zur Verbrcitung der Idee bei, 
dafs Magellan nur den von Behaim angegebeneu W e g 
verfolgt liabe. Aucli spricht Postel, wie ich schon oben 
bemerkt habe, nur von dem „Freturn Martini Bo/toni 
a Magaglianesio Lusitano alias nuncupalum quodtjue 
terram incognilam australem ab Atlantide (Amerika) se-
parat." 

Ich werdc zuvorderst die Reihenfolge der Enldck-
kungen entwickeln, welche auf der Ostkiiste des siidli-
chen Amerika bis zu dem Zeilpunkt gemacht worden 
sind, wo Magellan liber dic Strafse mit dem Erzbischof 
von Burgos sprach. Die einzelnen Angaben, welche ich 
beibringen werde, griinden sich auf cin sorgfiiltiges Stu-
dium der neuerdiugs bekannt gemachten Urkunden. 

Chrisfoph Columbus ging auf seiner dritten Reise 
am 30. Mai 1498 von San-Lucar unter Segel, entdcckte 
ain 1. August 1498 das Festland, wclcbes durch das Delta 
des Orinoko (Isla Santa) gebildet wird, und schiffte seiue 
Mannschaft vicr Tage spiiter aus, die zum ersten Małe 
in dem Golf von Paria (an der Kiiste der Isla de Gra-
cia) den amerikanischcn Contiucnt betrat. Die Entdek-
kung des nordlichen Amerika von der Hudsonsbay bis 
in Siiden von Virginien durch Sebastian Cabot in einem 

Schiffe 

Konig Alfons Y im Jalire 1459, in der Kartenwerkstatt des Fra Mauro 
und Andrea Bianco hatte anfertigen lasscn ( Z u r l a , p. 85). 

Cosmograpltica diiciplina, cap. 2, p. 22. De Unfoersitate li-
ber, p. 37. Dieser bizarre, von den Theologen verfolgte Mann, gebo-
ren im Jahre 1510, starb 1581. Er gehort zu der geringen Anzald 
von Gelclirttu, welche sieli, vor liocliart, nicht ganz ohne Erfolg mit 
dem Studium der vergleiehenden Sprachkunde bescliaftigten, einer Y\ris-
senschaft, welche, Dauk der Fliilosophie und den ausgedehnten Kennt-
nissen unscres Jahrhunderts, von so grofser Wiclitigkeit fiir die Ge-
schichte der Yolkcr und der Auffindung ihrer gegenscitigen vcrwandschaft-
Iichen Bczicliungen geworden ist. 
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Schiffe aus Bristol (the Mattkew) geliori in den Som-
uier 1497 * ) . 

" ) Die Ycranderungcn, welche in den Benennungen der verschicdenen 
Yorgebirge der Inścl Trinidad Statt gefunden haben, und die angenom-
mene Identitat der Theile des amerikanischen Festlandes, welche Columbus 
auf Seiner dritten Reise mit den Namen lila-Santa und Tierra oder 
Is/a de Gracia bezeichnet, haben Ycrwirrung in die Fragc gebracht, 
welcher Theil des Festlandes zucrst wahrgenommen worden ist. Ich habe 
dieses Problem vor der Bekanntmachung der Urknndcn durch Navar-
rete in meiner Ilelatiun historigue Tom. II , p. 702, not. 3 einer sorg-
faltigcn Untersuchung unterworfen. Es ist nehmlich die Ostkiiste der 
Provinz Cumana, welche zuerst entdeckt wurde, im Osten vom CaTio 
Macarco, nalie bei Punta Redonda, eine niedrigc, lila-Santa benannte 
Gegend, und nicht der bergige Theil der Kiiste von Paria, welcher die 
Nordwestkiiste des Golfs de las Pcrlas oder der Ballcna bildet, eine 
Gegend, wclcbe Columbus mit dcm Namen Isla de la Gracia bczeich-
nete. Der Admirał war auf seiner ersten Reise an den Kiisten von Cuba 
im Noveraber 1492 iiberzeugt, dafs cr sich auf einem Festlande befinde 
( „ e s cierio, dice el Almirante, questa es la Tierra - Firmę; Tage-
buch vom ersten Novembcr). Diese Ansicht, welche sich ihm auf sei-
ner zweiten Reise bewahrte, und welche rlurch den Eid der gesamm-
ten Mannschaft am 12. Junius 1494 eine gleichsam feierliche Bestatigung 
erhielt, hatte Columbus noch, ais er im Jahre 149S von der Kiiste von 
Paria nach Ilayti zuriickkehrte. Er sagt mit deutlichen W o r t e n : „ O b -
gleich ich auf der Reise, que yo fui a deseubrir la Tierra-Firmę, scchs 
und drcifsig Tage wachtę, habe ich doch an meinen arinen Augen da-
inals nicht so viel gelitten, ais auf dieser dritten Reise" (Schreiben an die 
katholischen Monarchen, von der Iland des Las Casas, welches in den 
Archiven des Ilcrzogs von Infantado aufbewahrt wird. Navarr., Tom. 

I , p. 46 , 2 5 2 ) . Diese Ueberzeugung des Columbus, im Jahre 1498 
nichts anderes ais einen weiter gegen Siiden und Osten belegenen Punkt 
des Festlandes von Asien entdeckt zu haben, welches er schon in den 
Jahren 1492 und 1494 gesehen zu haben glaubte, hat vielleicht dazu 
beigetragen, uns eines umstandlicheren, von dem Admirał selbst diktir-
ten Berichtes zu berauben. Dienstag, am 31. Julius 1498, entdeckte cin 
Matrose aus IIuelva, Alonzo Perez, von der Spitzc des Mastes ein Land 
mit drei warzenfćirmigen Vorspriingen ( mogotes ). Es war das siidostliche 
Vorgcbirge der Insel Trinidad, welches heutigen Tages Punta Galeota 
lieilst, und damals Punta Galea, nach dem Briefe des Admirals, oder 
Punta Galera, nach der Angabe seines Sohnes, genannt wurde. Dic 
Punta Galera der neueren Hydrographen, das Nordoslkap der Insel Tri -

Band I. 1 7 
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Alonzo dc Hojeda, begleilet von Juan dc la Cosa und 

Amerigo Yespucci (Hojeda bczeiclinct den letzteren mit 

ni (lad, hat der Admirał me gesehen. Mittwoch, am 1. August, nachdem 
er Wasser eingenommen hatte hei der Punta de la Playa auf der 
Siidkiistc von Trinidad, ostlich von der Punta del Arenal (Siidoslkap 
der Insel), vielleicht an der Miindung der kleinen Fliisse Erln oder Mo-
ruga, ,,meron sobre la mano izguierda (das Vordertheil des SchiCfes 
gegen Westen gekehrt) la Tierra-Firmę a 25 leguas de distancia (eine 
Entfernung, die, wie die folgenden, fast um das Doppelte zu grofs angege-
ben ist), aunque pensaron que era otra isla y ereiendolo asi el Almi-
rante la puso por nombre Ula Santa." Dies sind dic Wortc, deren 
sich der Sohn des Columbus bedient ( Vida, cap. 67. Herrera, Dec. 
I, lib. III, cap. 10, Tom. I, p. 67. Man vergleichc auch die Zeugnisse, 
welche in dem Processc des Fiscus gegen dic Erben des Columbus vor-
gebracht werden, bei Havarr., Doc. LXIX, Tom. Ul, p. 539 — 551 
und 579 — 583, unter denen inan auch eine Handschrift bemerkt, in 
welcher ein Matrose, Pedro Matcos, aus der Stadt Higucy, im Jahre 
1498 sammtliche Berge und Strome verzeichnete, und dic i lun Christoph 
Columbus fortnahm). In dem Briefe an die katholischen Monarchen 
spricht Columbus nicht von dieser Wahrnehmung des Fesdandes gegen 
Siiden; das Wort Isla Santa kommt selbst darin nicht vor, ohne Zwei-
fel, weil er wahrend der Beise von Marguerita nach Haiti Zeit hatte, 
iiber die Ycrbindung und Identitat der Contincntalkiistcn der siidlicher 
belegenen niedrigen Gcgend der Isla Santa und des gebirgigen nordli-
chen Landstriches der Isla de Gracia nachzudcnken. „ Crejendo que era 
otra isla (sagt Herrera nach Las Casas) distincta de Isla Santa, la 
puso nombre de Gracia y le parecio altisima tierra.'1 Am 2. Au-
gust kam man dureh die Boca de la Sierpe (heutigen Tagcs Kanał 
del Soldado), eine Oeflnung, dureh welche der kleine Golf von Paria 
oder der Ballena im Siiden mit dem Meere in Verbindung steht. Erst 
am 5. August wurde zum crsten Malc das Festland von Amerika in 
einer Entfernung von fiiuf Lieues vom Cabo de Łapa betreten, wo 
Pedro de Tcrreros die lacherliche, in unsern Tagen hitufig [erst ncu-
licb bei der Insel Ferdinandea oder Graliamsinsel siidlich von Sici-
lienj wiedcrholte Ceremonie der Besilzergreifung beging. Der Admirał 
konnte wegen seines Augeniibels nicht an das Land gehen, was ihn 
indessen nicht vcrhindcrte, jenc „pintura de la tierra" zu entwer-
fen, die er den Monarchen iibersandte und die spaterhin dcm Alonzo 
de Hojeda zur Fiilirerin dientc, ais er von den Kiisten von Surinam 
nach dcm Golf von Paria scgelte (Segunda Pregunta del Pleyto del 
Fiscal, 1513—1515. Navarr., Tom. III, p. 5, 539). Man darf an-
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dcm Namen Morigo Vespuche in dem Procefs des Fis-
kals gegen die Erben des Columbus nach der fiinften 
pregunta del Plcyto), segelte am 19. Mai 1499 aus, und 
landete am Schlufs des Monats Junius desselben Jahres 
an den Kiisten von Surinam in 6 " n. Br. Auf seiner 
Ruckfahrt sah er die Miiudungen des Rio Esequibo und 
des Orenoko . 

Yicente Yauez Pinzon, derselbe, welcher auf der er-
sten Reise des Columbus die Nina befeldigte, verliefs 
den Hafen von Palos im Anfange des Decembers 1499, 
durchschnitt, zum ersten Małe in der amerikanischen 
Hiilfte des Atlantischen Oceans , den Aequator und ent-
deckte am 20. Januar 1500 das Vorgebirge S. Augustin, 
welches er (Plcyto , pregunta 7"m. Naoarr., T o m . III, 
p. 5 4 7 — 5 5 2 ) Cabo Santa Maria de la Comolacion nannte, 
in 8 ° 19' s. Br. Er sah mithin einen Theil von Brasilien, die 
Provinz Fcrnambuco, 48 Tage vor der Abreise von Cabral, 
welchem man gemciniglich die Entdeckung von Brasilien 
zuschreibt. Regiinstigt von den Ostsiidost- und Westnord -
weststromungen (denn an den ostlichsten und zugleich am 
meisten hcrvorspringenden Kiisten von Sutlamerika thei-
len sich, wie an dem hohlen Theile von Afrika bei der 
Bai von Biafra, welche ihnen zu entsprechen scheint, die 
Stromungen und veriindern ihre Richtung) scbiffte Y i -
cente Yauez Pinzon die Kiiste wetlich vom Yorgebirge 

nelunen, dafs dieser Umstand, nicht aa das Land gestiegen zu sein, den 
Steuermann der Expedition, Pedro de Ledesma, funfzclin Jalire spater, 
in dem bekannten Proeesse, zu der boshaften und mit sammtlichen ubri-
gen Zeugnissen in Widersprueh stehenden Aussage veranlafste, „ dafs Co-
lumbus zwar wobl die P u J a de la Galea von Trinidad, nicht aber die 
l ierra-firme entdeckt habe, in der man Asien sah." Die Expedition ging 
erst am 15. August durch die nfirdliche Oeffnung des Golfes von Paria, 
welche allein Columbus Boca del Dragon nenut. Ich habe es fiir 
nieine Pflicht gehalten, diese Thatsachen in cin deutliches Licht zu 
setzen, da ich mir wahrend meines Aufcnthaltes auf dem Gebirge von 
Paria und in den Missionen von Caripe eine genaucre Kenntnifs der 
Oertlielikeiten zu vcrschaffen Gelegenhcit gehabt habe. 

17* 
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des H. Rochus (5° 28' s. Br.) cntlang und enldeckle 
die Miindung des Amazonenslromes, welchen cr Pari-
cura nannte. Aus demselben Hafen von Palos segelte 
kurz nach der Abfahrt des Vicente YaJiez Pinzon, wahr-
scheinlich in den letzten Tagen des Jahres 1499, Dicgo 
de Lepe aus. Er verfoIgte denselben Weg , und beriihrte 
ebenfalls das Vorgebirge S. Auguslin (cabo Sta Maria 
de la Consolacion: spater Cabo de Sta Cruz, nach Ma-
nuel de Valdovinos). Er war der erste, welcher an der 
Miindung des Yviap"ari oder Orenoko, mitlelst eines un-
vorbereiteten Kunstgriffes, einer Maschine zum Wasser-
kochen (escalfador dc barbero), die sich nur auf dem 
Boden des Wassers Offncn konnte, beobachtete, dafs bei 
einer Tiefe von acht und einem halben Faden die bei-
den ersten dem Boden zuuachst belegenen Faden Salz-
wasser enthielten, wahrend das dariiber befindliche siifs 
war (nach dem Zeugnisse des Arztes Garcia Hernandez 
in dem Prozesse^ Navarr., Toin. IH, p. 549). Von 
der Miindung des Amazonenslromes kehrte er nach der 
Kiiste von Paria zuriiek. Die Fahrt des Lepe ist be-
sonders deshalb bemerkenswerth, weil er das Vorgebirge 
S. Augustin, welches er Rostro Hermoso nannte (Pro-
cefs des Fiskals, achte Pregunła; Navarr., Tom. III, 
p. 319, 553), umschiffte, und weil er bemerkte, dafs die 
Kiiste von Brasilien, jenseits dieses Vorgebirges, in der 
Richtung von S W fortlaufe, wie dies in der That zwi-
schcn 8° und 13° s. Br. der Fali ist (man vergleiche die 
schOnen hydrographiseben Karten des Admirał Roussin). 
Diese Beobachtung war die Veranlassung, dafs schon 
seit dem Jahre 1500 die VorsteIIung von der pyrami-
denformigen Gestalt des siidlichen Amerika in Aufnahme 
kam. Ich erwahne bei Lepe oder ais Theilnehmer an sei-
ner Fahrt nicht den Befehlshaber Alonzo Velez de Men-
doza, weil eine von ihm unternommene Reise, trotz des 
amtlichen Zeugnisses des Steuermannes Juan Rodriguez 
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Scrrano aufserst zweifelhaft bleibt ( N a v a r r . , Tom. l i r , 
p. 3 1 9 , 594 ) . 

Pedro AIvarez Cabral, welchen der Konig Emanuel 
von Portugal nacb Grofs-Indien (nach Calicut) schickte, 
um den W e g des Yasco de Gama zu verfolgen, wo^Ite 
die Windstil len im Meerbuscn von Guinea und die Sud-
weststiirme zwischen den Yorgebirgcn Palma und L o p e z 
vermeiden, und landete unerwarteter W e i s e am 24. April 
1500 an den Kiisten von Brasilien, in 10° s. Br . , mit-
hin zwischen dem Porto Francez und der Miindung des 
Rio San Francisco (wahrscbeinlich in der Nabe des Rio 
Iiquia), an der Sudkuste der Provinz Fernambuco, in 
ungefahr 15 bis 20 Seemeilen Entfernung von der Stelle, 
welche „drei Monate ztivor(i die spanischen Seefahrer 
Vicente Yanez Pinzon und Diego de Lepe besucht hat-
ten. Man ersieht aus dem lnerkwiirdigen Briefe , wel -
chen der Konig Emanuel an die katholischen Monarchen 
am 29. Julius 1501 schrieb ( N a v a r r . , T o m . III, Do-
cum. n. 1 3 , p. 9 4 ) , dafs man in Portugal nicht darauf 
fiel, dafs dieses neue Land, welches Terra Sancla Cruz 
genannt wurde , und von einer kupferfarbigen Race mit 
scblichten Haaren be wolin t war, mit dem Lande von Pa-
lia in Yerbindung stehe, welches dureh die Entdeckung 
der Spanier seit dem Monat December des Jahres 1498 
bekannt war ; aber man erkannte von dem ersten Augen-
blicke an (was im liochsten Grade bemerkenswerth ist), 
von welcher Wichtigkeit fiir die Scbiffahrt nach Indien ein 
Land sein werde, welches gewissermafsen auf dem W e g e 
nach dem Yorgebirge der Guten Hoffnung belegen war. 
(La rjual tierra parece quc milagrosamente quiso nue-
stro .tenor que se hallase, porque es muy conrenienle 
y necesaria para la navegacion de la India, porque 
alli Pedro Afoarez reparó stis narios y tomó agua.") 
Die genaue Bekanntscbaft, welcbc wir jetzt von den viel-
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faltigen Mecresstromungen von verscliicdencr Tempera-
tur besitzen, die das Langenthal des Atlantischen Mee-
resbeckens durchsclmeideu, bietet eine leichte Erkliirung 
fiir die aufserordentliche Abdrift gegen Westen dar, 
welche die kleine Flotte des Cabral erlitt. Man hatte 
die Unvorsichtigkeit, den Aequator unter einer zu west-
lichen Lange zu durchschneiden, und gelangte vermittelst 
des mittleren Aequatoriałstromes (ich bediene mich der 
Benennungcn des Major Renuell) in den Strom von Bra-
silien, welcher nur eine Fortsetzung des Aequatorialstro-
mes :st, der durch die Gestaltung des amerikanischen Fest-
landes von seiner Richtung abgelenkt wird. Yon dem 
zehntcn Grade s. Br. segelte Cabral noch einige Tage 
hindurch die amerikanische Kiiste entlang gegen Siiden 
bis nach Puerto Seguro, und schlug von da, begiinstigt 
vielleicht von dem Strome (southern connecting curr&it), 
welcher nach OSO zur Bank Lagullas fiihrt, den W e g 
nach dem Yorgebirge der Guten Hoffnung ein, wo Bar-
tholoinaeus Diaz in einem Schiffbruche siidlich von der 
Bai von Algoa unikam, was ich anzufiihren schon oben 
Gelegeuheit gehabt habe. 

Wahrend der Jahre 1505 bis 1507 beschiiftigte sich 
der spanische Hof lcbhaft mit dcm Piane, eine nnmittel-
bare Schiffahrt auf dem Westwcgc zu eroffnen, um zu 
gelangen „al nacimiento de la e.ipeceria" und in dieser 
Hinsicht eine Meerenge an den Siidkiisten von Brasilien 
aufzufinden. Vespucci, welchen Columbus mit grofser 
Warme empfoblen hatte (Brief aus Sevilla vom 15. Fe-
bruar 1505), Yicente Yaiiicz Pinzon, Juan de la Cosa und 
Solis wurden iiber eine grofse Expedition zu Rath ge-
zogen, die im Februar 1507 auslaufen sollte, welche aber 
an dem portugiesisclien Einflusse und dem Mangel an 
Uebereinstimmung scheiterte, die zwischen Ferdinand dem 
Katholischen, welcher aus Neapel zuriickgekchrt war, und 
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seinem Schwicgersohne, dem KOnige Philipp I, herrschle. 
Dies ist der Zeitraum der Gunst des Yespucci ( H e r -
rera, Dec. I, lib. 6, cap. 16; lib. 7, cap. 1; Tom. J, 
p. 142, 148; NavarrTom. III, p. 47, 294, 302, 321). 

Yicente Yancz Pinzon und Juan Diaz de Solis se-
geltcn am 29. Junius 1508 von San-Lucar aus und ent-
deckten die Kiiste vom Yorgebirge S. Augustin bis zum 
vierzigsten Grade s. Br. bis nahe zur Miindung des R io 
Colorado, ohne jedoch die 5 ° nordlicher belegene Miin-
dung des R i o de la Plala wahrgenommen zu haben. 

Vasco Nunez de Balboa sah das Siidmecr am 25. 
Septeinber 1513 vom Gipfel der Sierra de Quarequa 
(Petr. Mar ty r, Epist. 540, p. 296). Erst einige 
Tage spater, nachdem Alonzo Martin de D o n Benito ei-
nen W e g zu dem Gol f von San-Miguel hinab entdeckt 
und zuerst in einem Kanot das Siidmeer beschifft hatte, 
verfolgte Balboa den von den Eingeborenen gebahn-
nen W e g und drang, das Schwert in der Hand, bis an 
die Knie in das W a s s e r vor, um von dein neu entdeck-
len Ocean Besitz zu nehmen. Die erfolgreicben Fort-
schritte des Balboa dauerten nur vier Jahre; er wurde 
im Jahre 1517 auf Befehl seines Todfeindes Pedrarias 
Davila (eigentlich Pedro Arias de Avi la) und des Li-
cenliaten Espinosa enthauptet, nachdem er einige Zeit zu-
vor den Konig Ferdinand in einem in den Archiven von 
Sevilla aufgefundenen Briefe ersucht hatte, „da fs S. Ho-
heit keine graduirte Person mehr nach dem Lande Da-
rien schicken mogę , es sei denn Doctoren der Medizin; 
am allerwenigsten aber bachilłeres en leyes (Advoka-
ten), welche sammt und sonders eingelleischte Teufel wa-
ren und eine vida dc diablon fuhrten" (NavarrIII, 
Doc. 4 in der seccion lercera). 



2C4 

Juan Diaz de Solis wurde beauftragt „in das Siid-
meer vorzudringen hinter (a espaldas) der Castilla dcl 
Oro (dem uordwestlichen Theile des siidlichcn Amerika), 
1700 Lieues iiber die Demarkationslinie hinauszugehen, 
zu unterslichen, ob die Castilla del Oro eine Insel sei, 
und nach der Insel Cuba einen Aufrifs der Kiiste (la 
figura de la cos la) zu senden, wenn irgcnd eine Meer-
enge oder Oejfnung (aberluraj eine solche Sendung mog-
lich machte" (Nararr., Tom. III, Docion., 35 und 36). 
Nichts ging von diesen weit ausgedehnten Pliinen in Er-
fiillung, eine Meerenge zu entdeckcn oder das siidliche 
Amerika zu umschiffcn, um zu der Westkiiste der l\e-
gentschaft Pedro Arias de Avila, einem Theil der 
Tierra-firme, zu gelangen, welcher zwischen Veragua (go-
rernacion de Diego de Nicuesa * ) ) und dem Golf von 
Uraba belegen war, w o die gorernacion de Jlojeda an-
fing, die amtlirh in den koniglichen Patenten vom 27. 
Julius und 2. August 1513 mit dem schonen Namen Ca-
stilla del Oro**) und Castilla Aurifia (ohne Zweifel 

*) Die glcichzeiugen Gcscliichtsclireiber scliildem auf eine lebendige 
unćl treffende Weise diesen tapferen Mann. „Er genofs die Gunst des 
Hofcs, weil er ein gewandter Hoffmann und feiner Scliroeichler war, gliick-
liehe EinHille liaUe, ansebeinend anspruchslos und sanft, ausgezeichneter 
Reiter und geschickter Guitarrenspielcr war." (Tenia favor por ser gran 
corlesano y de buenos dichos, hombre hi jo dalgo, modesto y de hlanda 
condicion, hombre de a cauallo, ta~\edor de rihuela y trinchante a 
Don Enrique Enriquez tio del Rey Catolico.) Herrera, Dec. I, 
lib. 7, cap. 7 u. 16. 

*") Ich gebe hier die wirklichcn Grcnzcn der Castilla del Oro zu 
einer Zeit, wo die Tierra-firme durch Yerpachtung oder Yerdingung zum 
Yortheil der Conquistadores, welche dasselbe entdeckt hatten, ausgebcu-
tet wurde (Natarr., Tom. III, Doc. nr. 1, 2, 28. p. 116, 170, 337. 
343. Humboldt, Relut. historique, Tom. III, p. 538). In derWclt-
karte des Ribero vom Jahre 1529 ist die Bencnnung Castilla del Oro, 
welche nur Uraba und Darien zukómmt, auf den gesammten nórdlichen 
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aurifera) ausgezeiclinet wurde. Juan Diaz de Solis fand 
seinen T o d inmitten seiner glanzeudcn Erfolge, nachdem 
er die Kenntnifs der Ostkiisten von Amerika bis zu 36° 
s. Br. gefi)rdert hatte. Er verliefs den Hafen von Lepe 
am 8. Oktober 1515, Iandete am Vorgebirge des II. R o -
chus in Brasilien ( 5 ° 28' 17" s. Br . ) , nahm die Lage 
der Kiiste auf, indem er, wie vor ihm Vicente Yancz 
Pinzon und Diego de Lepe, das Yorgebirge St. Augustin 
( C a b o Santa-Maria de la Consolacion oder Cabo de R o -
stro Ilermoso) umschiffte und bis zur Bai von Rio Janeiro 
gelangte, und ging, fortwahrend von den Siidsiidoststro-
mungen begunstigt, am Vorgebirge von Cananea ( 2 5 ° 10 
Br.), bei der Insel de la Plata (jelzt Sla. Catilina, mittl. Br. 
27° 3 6 ) , bei den Lobosinseln, nahe bei Maldonaldo, 
endlicb in dem Hafen von Nuestra-Seiiora de la Can~ 
delaria, den man unter 35° s. Br . , wahrscheinlich zwi-
schen Maldonado ( 3 4 ° 5 3 ' 2 7 " Br.) und Montevideo (Br. 
34° 54' 8" ) , belegen glaubte, vor Anker. Dort entdeck-
ten die Spanier jene grofse Oeffnung des mar dulce, wel -
che sie Rio de Solis nannten. Nachdem sie im Innern 
des Stromes, in der Niihe einer kleinen Insel (Islole de 
Martin Garcia), ais dereń siidliche Breite man 3 4 ° 40' 
annahm, vor Ankcr gegangen waren, wurde Solis mit 
acht Personen seines Gefolges, wahrscheinlich im August 
1516 , von den Eingeborenen ermordet. Herrera (Dec. 
II, lib. I, cap. 7. Dec. I V , lib. I, cap. 1. Mem. of Seb. 
Cabot, 1831, p. 1 0 4 ) hat uns einen Theil des Reiseta-
gebuches der Expedilion aufbewahrt, wenigstens die Ein-

Theil der Tierra-firmę ausgedehnt, obwohl bis zum Jabre 1508, wic 
ich an einem anderen Orte nachgewiesen habe, die Benennung JNuena 
Andaluńa (Provinz Cumana) vom Yorgebirge de la Yela bis zum Golf 
von Uraba galt. Ais der Kónig Ferdinand im Jahre 1513 seinem Bot-
schaftcr zu R o m , M. Mosen Geronimo de Yicli, beauftragte, mit dem 
Pabste iiber die Errichtung eines neuen Bisthumes zu Nuestra Seiiora 
dc Antigua (in der Provinz Daria) zu unterhandeln, wurde Castilla del 
Oro von der kirchlichen Hierarchie Baetica aurea genannt. 
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zelnheiten der Oerterbcstiraraungen, welche einen sichtbar 
hervortretenden Fortschritt in der Genauigkcit der Beob-
achtungen von Meridianhohcn der Sonne seit Columbus 
beurkundcn. Obwohl Gomara es leugnet, so scheint es 
doch, ais ob die Benennung Rio de Solis init dem Na-
men Rio de la Plata crst bei der Expedition des Diego 
Garcia im Jahre 1527 vertauscht worden sei, welcher Sil-
berblcche, die wahrscheinlich aus den Bergwerken von 
Potosi herriihrten, in den Hiinden der Guarani-Indianer 
sah. „Dies war", wie Herrera versichert, „die erste 
Probe von amerikanischem Silber, die nach Spanien ge-
langte." Ich zweifle an der Richtigkeit dieser Bemer-
kung. Die Aztekischen Konige liefsen die silberhaltigen 
Minen von Tasco (Tlachco in der mexikanischen Pro-
vinz Cohuixco), welche ich besucht habe (Essai polilique 
du royaume de la Nom. Espagne, Tom. III, p. 115. 
zw. Ausg.), ausbeuten. Silbergefafse, sagt Cortes in sei-
nen Briefen an Karl V, waren im allgemeincn Gebrauch 
in Tenochtitlan. Herrera vergifst, dafs der Eroberer von 
Mexico im Jahre 1519 an der Kiiste von Vera-Cruz 
(Chalchicuecan) .an das Land stieg, und in den ersten 
Tagen nach seiner Ankunft in der Hauptstadt von den 
eingeborencn (aztekischen) Goldarbeitcrn nach spanischcn 
Mustern nicht blofs silbcrne Messcr und Loffel, sondern 
auch Ileiligenbilder anfertigen liefs, um sie nach Europa 
zu senden. Proben amerikanischen Silbers waren mithin 
schon sieben oder acht Jahr zuvor gesehen worden, ehe 
sich Diego Garcia und Sebastian Cabot in dem Rio de 
Solis an den Kiisten der heutigen Argentinischen Repu-
blik begegneten. Nach den chronologischen Angaben, die 
in dieser kurzeń Uebersicht der Entdeckungen auf dem 
Fcstlande der Neuen Welt mitgetheilt worden sind, diirfle 
cs iiberflussig sein, die Ansicht derjenigen zu widerlegen, 
wciclic dem Sebastian Cabot selbst dic erste Kenuluifs 
vom Rio de la Plata zuschreiben. 
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Magellan theilte seiuc Piane und Ansichten iiber eine 
sudwestliche Durchfahrt, die er auf einer Kartę des Be-
liaitn verzeichnet gesehen zu haben glaubte, zu Vallado-
lid init, im Jahre 1517. 

In dieser langen Reihe von Entdeckungen, welche 
uns von der Miindung des Orenoko bis zu der des Rio 
de la Plata fiihrt, fiillt der T o d des Martin Behaim mit 
den grofsen Riistungen zusammen, welche der spanische 
Hof vorbereitete, um gegen Siiden dic Durchfahrt zu dem 
Gewiirzlande aufzusuchen, und von denen die Expedi-
tion des Pinzon und Solis nach dcm Rio Co lorado im 
4 0 ° s. Br. ( im Jahre 1 5 0 8 ) eins der wichtigsten Ergeb-
nisse war. In der Erdkunde, wie in der Geschichte, ste-
hen Thatsachen und Meinungen in gegenseitiger W e c h -
selbeziehung und gehen zuletzt in einander iiber. Diese 
Wechselbeziehung oder dieser gegenseitige Einflufs wird 
dureh den Charakter des Jahrbunderts, die herrschenden 
Interessen und das Ansehn einzelner hervorragender Miin-
ner bedingt und verandert. Der Lauf des Niger und die 
Lage jener afrikanischen Stadt ( T o m b u c t u ) , dereń jetzi-
ges Elend in grellem Widersprucbe mit ihrein ehemali-
gen Glanze und ihrer Wichtigkeit ais Handelsstadt steht, 
stellt uns, auf dem Gebicte der geographischen Forschun-
gen, ein merkwurdiges Beispiel jener Schwankungen zwi-
schen Hypothesen und unvollstandig erkannten Thatsa-
chen auf. Eine Entdeckung, welche die Geistesthatig-
keit anregt und in Anspruch niinmt, iibt auf die Meinun-
gen einen thatkraftigen Einflufs aus, und die augenblick-
lich herrschende Ansicht pflegt den Unternehmungen zur 
See eine eigenthumliche Riehtung zu geben. Selbst 
dann, wenn die Ergebnisse neuer Forschungen die im 
voraus geschmiedeten ITypothcsen nicht bestiitigen, beeilt 
man sich dennocb, Ietzterc auf den Karten zu vcrzeich-
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nen, w o sic Jahrhunderte laug gewissermafsen stereotyp 
bleiben. Urn zwei von einander cntfernte Epochen in 
Yerbindung zu setzen, will ich ais Beispiel hinweisen 

1) auf die Kartę von Amerika von Ruysch, welche 
sich in der rómischen Ausgabe des Ptolemaus vom 
Jalire 1508 (zwei Jahre nach dem Tode des Co-
lumbus) befindet, eine Kartę, welche nach syste-
matischen Ansichten gleichzeitig Groenland (Gruent-
land) und Neufundland (Insula Bacalauras) mit 
dem Gog und Magog im ostlichcn Asien und den 
westlichen Gegenden von der Insel Kuba bis nach 
Florida verbindet; 

2 ) auf ein ganz neues und in vielen Beziehungen hochst 
schatzenswerthes Werk, die vierte Ausgabe der gro-
fsen Welttafel von Purdy, in welcher, trotz al-
ler Erfahrungen und Kenntnisse unserer Tage *), 
sowohl in Bezug auf den Ursprung der Mythe vom 
Dorado und seine Wanderung von W e sten gegen 
Osten, ais auf die zwischen den Quellen des Ca-
rony und des Bio Branco im Siiden der Cordil-
lere von Pacaraina belegenen Landstrecken, der See 
Parima ais ein Becken von dreifsig Lieues im Durch-
messer ungefiihr eben so abgebildet ist, wie er von 
Jodocus llondius dargestellt wurde. 

Die geographischen Karten driicken die mehr oder min-
der beschrankten Ansichten und Kenntnisse desjenigen aus, 
welcher sie angefertigt hat, aber sie geben nicht den wah-
ren Zustand der Entdeckungen wicder. Was man auf 
den Karten dargestellt findet (und besonders ist dies der 
Fali bei dencn des vierzehuten, funfzehnten und secli-
zehnten Jahrhunderts), ist gemeiniglich ein Gemenge be-
wahrter Thatsachen und ais Thatsachen hingestellter will-
kiirlicher Annahmen. Gewifs hiefse es die Fortschritte 

*) Vergl. mcine Rclation historigue, Tora. II, p. 699 — 713, Tom. 
III, p. 224. 



•269 
der Erdkunde und die Ursachen, welclic sie beschleu-
nigt haben, verkennen, wenn man die sinnreichen Yer-
falirungsweisen der combinirenden Kunst mit milsgiinstigem 
Blicke betrachten wol l te ; die Ergebnisse dieser Verfah-
rungsweisen sind nur da zu fiirchten, w o man bei Ent-
werfung der Karten nicht zugleich die Mittel an die 
Hand giebt, dasjenige, was wirklich beobachtet worden 
ist, von demjenigen zu trennen, von dem man einfach 
vorausgesetzt hat, dafs es bestehen konne. Bei der Auf-
gabe, dereń Losung uns bier beschaftigt, darf man den 
Einflufs nicht aus den Augen verlieren, welchen auf die 
Darstellung der Kartenumrisse und der allgemeinen Bil-
dung der Festlander Meinungen, Vermuthungen und W i i n -
sche ausgeiibt haben, welche dureh grofse Staats- und 
Handelsinteressen hervorgerufen worden sind. Aus die-
sem Vorgreifen von Yermuthungen vor wirkliehen Ent-
deckungen und den mehr oder minder haltbaren Beweg-
griinden, welche ein solches Vorgreifen veranlafsten, wird 
sieli einiges Licht in Bezug auf die Ueberzeugung ver-
breiten lassen, welche Magellan seit dem Jahre 1517 von 
dem Dasein einer Meerenge hatte, die er erst am Schlusse 
des Oktobers 1520 entdeckte. 

Seit der Expedition des Diego de Lepe (1500) und 
der von diesem Seefahrer gemachten Bemerkung, dafs, 
wenn man das Vorgebirge St. Augustin umschiffte, die 
Kiiste die Riehtung nach S W zn verfolgen beginnt, konnte 
man in Europa die pyramidenformige Gestalt des siidli-
chen Amerika vermuthen. Die Beziehungen zwischen der 
kosmographischen Lage dieser Halfte der neuen W e i t 
und von Afrika sind von der Art (und diese merkwiir-
dige Thatsache hat wahrscheinlich ebenfalls beim Ur-
sprunge der Dinge auf die ungleiche Erstreckung der Lan-
der nach dem Siidpole hin einen Einflufs ausgeiibt), dafs 
die grofse Convexitat des amerikanischen Festlandes (das 
ausgedehnte brasilianische Yorgebirge), welche der gegen-
iiberliegenden Ausbuchtung Afrika's entspricht, weit davon 
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cntfernt, mit dcm Mcerbusen von Guinea unter demselben 
Breitenkreise zu liegen, vielmehr !3°-y sudlicher sich be-
iindet. Von dem Griinen Vorgebirge und der Milndung 
des Gambia an hat das wcstliche Afrika, schon in 15° 
Entfernung von dem Aequator, dic Bichtung nach SO, 
wahrend das siidliche Amerika bis zum Parallel von 5° 
s. Br. fortfahrt, sich von N W nach SO zu erstrecken. 
Die Ueberzeugung von der Mogliclikeit einer Umschif-
fung Afrika's hat sich von dem frtihesten Alterthum das 
gesammte Mittelalter hindurch erhalten. Sie griindete sich, 
ich will nicht sagen, auf hinreichend bewahrte Thatsachen 
(die Triimmer spanischer Schiffe, welche an den Kiisten 
des Rothen Meeres gefunden worden waren, gehoren un-
streitig nicht hieher), aber auf den Glauben an diese That-
sachen und die mehr oder minder bestimmte Kenntnifs 
von der trapezoidischen oder pyramidenfórmigen Gestalt 
des Festlandes. So lange man dic Westktisten nur nord-
lich voin Kap Bojador und die Ostkiisten im Norden vom 
Kap Aromala (Guardafui) beschiffte, durfte man voraus-
setzen, dafs Afrika, anstalt sich gegen Siiden zusammen-
zuziehen, sich vielmehr fortwahrend in die Breite aus-
dchne. Diese letztere Ansicht hegten in der That Ma-
rinus von Tyrus und Ptolemaeus * ) , welche von dem 

*) Geogr., IV, 9. VII, 5, wo das „unbekanntc Land", welches 
lin Siiden das Indische >Ieer mnschlicfst, zwcimal erwalint ist, wah-
rend gegen die Mitte des funftcn Kapitels das Meer von Indien selbst 
ais gcschlossenes Becken mit dcm Kaspisclien Meere yerglichen wird. 
Gossellin (lleeliereh.es, Tom. I , p. 4 5 ) fiihrt diese Hypothese von 
einer Eintheilung des Oceans in mehrerc Bccken und der Erstreckung 
Afrika's gegen Osten bis auf Hipparch zuruck; er hat selbst zwei Kar-
ten zur Erlautcrung des Systems des Hipparch hekannt gemacht, wel-
che das unbekannte Land, das Afrika mit Asien verbindet, darstcllen. 
Die elnzige Stelle, welche mau aniiibren kann, um diese TJebereinstim-
niung zwischen der systematischen Erdkunde des Ptolemaeus und Hip-
parch zu rechtfertigen (das Zeitalter des crsteren dieser bciden Gcogra-
phen ist von dcm des letztercn durch Strabo und 1'osidonius getrennt, 
die, wie Eratosthenes, entgegengesetzter Ansicht waren), findet sich bei 
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Vorgebirgc Prasum, im Siiden des Kap Rapta, das ost-
liclie Afrika in der Richtung gegen O . ausdehnten, um 
cs durch cin unhelcanntcs Land (eine Art von Siidland) 
mit Caltigara und dem Osten von Asien in Yerbindung 
zu briugen. Nimml man an, dafs eine solche Erdichtung 
bis zu Hipparch, also bis zur Schule von Alexandrien, 
anderlhalb Jahrhunderte vor unserer Zeitrcchnung, hinan-
steigt, und vergleichl man den Zustand der geographiseben 
Entdeckungen, der den Zeitaltern des Eratosthenes, des 
Cralcs aus Mallos (welchen Gossellin in seinen Re-
cherch. gćographiques, T o m . I , p. 194 mit dem Cyni-
ker Cratcs verwechselt, indem er ihn zu einem Zeit-
genossen Alesanders des Grofsen inacht), des Posidonius 
und des Strabo entspricht, welche die Moglichkeit einer 
Uinschiffung von Afrika annahmen, mit dem Zustande der 
Entdeckungen zu den Zeiten des Hipparch, des Marinus 
von Tyrus und des Ptolemaeus, so gelangt man zu dem 
traurigen Resultat, dafs die neueren Ansichten des Alter-
thuins bei weitem minder richtig sind, ais melirere von 
denen, welche voraufgegangen waren (drei Jahrhunderte 
vcrilosscn zwischen Crates, dem Erklarer des Homer, und 
Ptolemaeus), und dafs dic Systeme, welche ihren Ursprung 
gewissen Lieblingsansichten oder <ńner Vor l iebe fiir das 
Ansehen irgend eines beriihmten Mannes verdanken, von 
dem Eortschritte der Entdeckungen und der wachsenden 

Strabo, lib. I, p. 10 Almel., p. 5 Cas. Es ist dort dic Ilcdc von der 
Thcilung des Oceans in melirere getrennte Becken dnreli Landengen und 
von dem waluscheinlichen EinQusse dieser Landengcn auf die Unglcieliheit 
der Erscheinungen der Ebbe und Flulli. Hipparch wird daselbst nur 
erwalint, weil er, nacli dem Zcugnisse des Selcucus aus Babylon, die 
allgemeine Idcntitat der Erselieinungen der Ebbe und Flutli bekampft 
hatte; und, obwolil durch Induction diese Meinung den Hipparch dem 
Cratcs cntgegenstellt, welcher die Moglichkeit einer Umschilfung annahm, 
so gestehe ich doch, dafs die angefuhrte Stelle mir keine volIst:indige 
tleherzeugung von der Unglcieliheit der Gestaltung gewahrt, welche der 
Breite nach, fast his zur Ausdehnung des Erytliraeischen Meeres, Ptole-
maeus und Hipparch Afrika crthcilt haben inussen. 
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Ausdehnung der Schiffahrt unabhangig blieben. Ungcach-
tet dieser Verscliiedenheit in den Meinungen bchielt die 
wahre Ansicht von einem offenen und zusammenhiingen-
den Meer, das die iiufscrsle Siidkiiste von Afrika besptilt, 
die Oberhand, und das grofse Anseheu, welches Mela und 
Solin * ) , zwei mittelmafsige Schriftsteller, in Spanien, 
dem Yaterlande des heiligen Isidor, genossen, in dem-
selben Lande, welches im Mittelalter der Mittelpunkt der 
geographischen Litteratur der Araber wurde, trug viel 
dazu bei, die Folgerungen zu berichtigen, die man zu 
Gunsteu der Umschiffbarkeit von Afrika aus dem Handel 
Indicn's, des persischcn Meerbusens und von Yemen mit 
den Kiisten von Azania, Zanzibar (Zanguebar), Soffala 
• - - und 

*") Tcli liabe weiter oben den machtigen Einflufs auselnandergeselzt, 
welchen dic von dem Kardinal d'Ai!ly wiederholten Stellen des Strabo 
auf dic Ideenrichtung des Christoph Columbus ausgeiibt haben. Ich theile 
liier noch eine Stelle des Solinus mit (cap. 56) , welche, durch den in 
ihr herrschcndcn positiven Ton, im Mittelalter von bedeutendem Einflusse 
gewesen ist. ,, Omne illud inare ab India ad u»que Gades voluit (Tuba) 
intelligi namgabile, cori tantum flatibus." Man legt selbst besonde-
ren Naclidruclc auf loca stationum et spatiorum modum (Salmas. 
exercitat. Plin., p. 874 — 879). Der heilige Isidor theiltc ebenfalls die 
Ansicht des Crates, Eratosthenes und Solin (Orig. XIV, 5) . Die Stelle 
des Solin (c. 56) ist aus Plinius critlelint. (VI, 29), welcher das Atlan-
tisehe Meer mit dem Sthiopischen Yorgebirge Mosylon beglnnt, und in 
einem einzigen Kapitel (II, 67) alles dasjenigc vcrcinigte, was den Y\ris-
senstrieb der portugicsisehen Seefahrer des funf/.ehnten Jahrhunderts an-
zuregen vermoehte. Der Nordwcstwind, corus oder argestes der Gric-
chen [vergl. Bleteorol. veter. Graee. et Roman., VI, 26, p. 135 flgde. 
Comment. ad Aristotel. Meteorolog. II, 6, 20, Yol. I, p. 580, wo man 
nocli die von Wakefield ad Lucret., VI, 134 angeffihrten Stellen, und 
die von Coray ad Heliodor., Yol. 11, p. 345 iiber den Namen Kuiięoą 
gemachtcn Bemerkungen hinzulugen kann] ist nicht besonders gliicklich 
gewahlt, um eine Schiffahrt von Indien oder dem Rothcn Meere nach 
Gades zu crklaren. Ohne Zweifel ist hier eine Erinnerung an die Ex-
pedition des Eudoxus im Spiel, in der Posidonius ( Strabo, II, p. 157 Alm. 
p. 99 Cas.) „die ununterbrochenen Westwinde" eine Ilauptrolle spielen 
liefs ; aber aueli Eudoxus versuchte, die Umschiffung Afriea's von Y\resten 
nach Osten zu bewerkstelligen. 
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und der Insel San Lorenzu, dem Magasfar (Madagas-
kar) des Marco Polo, dereń Kustenslrecken seit sehr al-
tcn Zeiten von arabischen Slammen bewohnt wurden, zie-
lu1 n zu mtisscn glaubte. Lange Zeit v o r Bartholoniiius 
Diaz und Yasco de Gama sehen wir die dreikantige Siid-
spitze von Afrika auf dem Planisphiir des Snnuto vom 
Jahre 1-306 verzeichnet, welche den Secfeta Jideliam Cru-
cis beigegeben, und von Longgrs bekannt gemacht wor -
den ist *);• in dem Porlolanó delia Mediceo- Jbaurenziana 
voin Jahre 1351, einem Genueser W e r k e , dessen Kennt-
nifs wir dcm Grafen Baldelli vertlanken *.*); in dem Pla-
nis/erio de la Palatina von Florenz aus dem Jahre 1417, 
welches der Cardinal Ztirla beśchrieben bat * * * ) , und be-
sonders in der berubmten in den Jabren 1457 und 1459 
angefertigten Welttafel des Fra Mauro f ) . Diese zu-
letzt angefiihrtc Kartę besonders, welche um vierzig Jahre 

*) Gęsta Dci per Francos, Ailś&abc vom JahrB 1011, Tom. 1T, 
p. 281, 296. Marino Sanuto, wlelch<!n man nicht mit L(vio San,uto, 
einem Geographen des 16ten Jalirhunderts, yerwechselp darf, und der 
sich selbst, in einer Ilandselirift der Mcdicciscbęn Bibliotbek vom Jahre 
1321, „Marinus Sanuto dictus Tor.iellus de Feneciis" nennt, pre-
digte selir geschickt einen KrfeUzzug im Interesie des Ilantfelsr. Es War 
nebndieb sein Plan, den Woblstand Aegyptens zu vernifchten, und Siirmut-i 
liclie Waaren Indiens iiber Bagdad, Bassora und Tauris (Tebriz.) nach 
Kaffa, Tana ( A z o w ) und deu asiatischcn Kiisten des Mittelliindischeu 
Meeres liinzulcnken. Geboren im Jahre 1260, Landsmana und Zeitge-
nosse des Marco Polo, des Reisenden im Orient, bat' Sanuto zwar den 
Milionę nicht gekannt, wahrschcinlich aber die Gcographie des Abil 
liihatl (Albiruni), aus der Abulfcda gcschdpft hat. Gliihenden Cha-
rakters crliob cr sieli zu grofsartigcn Ansichten iiber dic Ilandelspolilik 
(Ant. de Capmany, Mem. historicas sobre la marina de Bar-
cel., 1779, Tom. I , p. 40 ) . El- ist der Raynal des Mittelalters, dcm 
aber noch die Leichtglaubigkcit "eines philosophischen Abbe des achtzelm-
ten Jahrhunderts abging. 

••) II Milione, 1827, Tom. I, p. CLV. 

**•) Dissert., Tom. II, p. 397. 
f ) II Mappamondo di Fra Mauro Camaldoksc, descritto ila 

Placido Zurla, 1806, §. 54. 
Band I. 1 8 
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alter ist, ais die Umschiffung Afrikn's durch Yasco dc 
Gama, bictet mit der grofsten Deutlichkeit das Yorge-
birge des siidlichen Afrika unter dem Namen Capo di 
Diab dar. Die Gestaltung dieser aufsersten Spitze des 
grofsen Festlandes vcrdient eine besondere Beachtung. 
Sie gewiihrt den Anblick einer dreikanligen Insel, auf 
der man im NO des Capo di Diab (heutigen Tages 
Kap der Guten Hoffnung) die Namen Soffala und Xen-
gibar eingetragen findet, und die (wir bedienen uns der 
eigenen Ausdriicke des Verfertigers der Welttafel) von 
Abassia (Abyssinien) „durch einen mit hohen Gebirgen 
und dichten Waldern umgebenen Kanał" getrennt ist. 
Dieser Kanał hat die Richtung von NNO nach S S W , 
und ist so eng, „dafs daselbst eine ewige Finsternifs 
herrscht, und dafs die Schiffe wegen des starken Was-
serwirbels in fortwalirender Gefahr sein wurden." Diese 
Angaben und der Anblick der Kartę beweisen, dafs die 
aufserste Spitze des Festlandes ais von der grorsen uord-
lichcr belegenen Masse durch eine Meerenge, die un-
willkubrlich an dic des Magellan erinnert, getrennt dar-
gestellt ist. Eine Inschrift an der Kiiste des Kap Diab 
zeigt an, dafs im Jahre 1420 ein indisches, von Osten 
kommendes Schiff, Zoncho de India (Giunco, Joncąue), 
das Vorgebirgc uinschifft habe, um die Inseln der (ein-
samen) Manńer mul Frauen aufzusuchen, welche jen-
seits desselben belegen seien; dafs nach einer Fahrt von 
vierzig Tagen das indische Fahrzeug, nachdem es mehr 
ais 2000 Meilen durclilaufen und nichts ais Luft und Was-
ser gesehen hatte, in siebzig Tagen Schiffahrt zum Yor-
gebirge Diab zuriickkehrte, wo die Schiffer ara Strande 
ein Ei von der Grofse einer Tonne fanden, welches fiir 
das des Vogels Chrocho erkannt wurde * ) . Zuviirderst 
bemerke ich, dafs die Richtung der Fahrt des Schiffes 
gegen Westen, um die Amazonen aufzusuchen, der all-

•) Zurla, §. 38, 39. 1 1 6 - 1 1 8 . 



'275 
gcmein rerbreiteten Meinung zuwiderliiuft, der zufolge 
diese Fraucn, denen Marco Po lo einen christlichen Bi-
schof giebt, und dic nur wahrend des Friildings mit der 
Insel der Manncr in Verbindung standen, nahe bei So-
kotora (Scara nach einigen Ilandschriftcn des Marco Polo , 
Scoria des Behaim) befindlich waren. Marsden*) verlegt, 
in seinem gelehrten Commentar iiber den vcnelianischen 
Beisenden, dic Isola Mascola e Femina des Milione (libr. 
III, cap. 3 3 ) an den Eingang des Meerbusens von Aden, 
zwiscben Sokotora, welches durch einen arabischen, auf 
eine von Aristoteles Alexandcr dcm Grofsen vorgeschla-
gene Colonisirung beziigliclien Mythus beriihmt ist, und 
das Vorgebirge Guardafui. Er glaubt, dafs diese Inseln 
des Marco Po lo die kleinen Schwesterinseln sind (Abd 
al Curia). Die Dichtung von den Amazoneu hat sanunt-
liche Himmelsstriche durchlaufen; sic gehort zu jenem 
einformigen und engen Kreise von Traumereien und 
Ideen, in welchem die dichterische und religiose Einbil-
dungskraft sammtlicher Menschenracen und aller Zeital-
ter sich fast instinktmiifsig umherbewegt. Kaum hatte 
Christoph Columbus die kleinen Antillen am Schlusse 
seiner ersten Reise entdeckt, ais er sich schon in der 
Nahe einer Insel w iihnte (Matinino), die nur von Frauen 
bewohnt ware * * ) , „ v o n denen er gem einige aufgefan-

*) Ausgabe des Marco Polo , Anm. 1419. Aucli Behaim hat diese 
Inselgruppe auf der Niirnberger Weltkugel dargestellt, und hehauplet, 
dafs sie erst seit dem Jahre 1285 bewohnt worden sei ( M u r r S. 34). 
Die Lage nahe bei dein Cap Guardafui stimmt iibrigens sehr scldecht 
mit dcm Ausdruck des Marco Polo iiberein: verso mezzodi di Chesma-
coran, dem westlichsten Thcile von India maggiore, das nahe an 500 
Meilen davon entfernt ist. 

**) Tagebuch der ersten Reise, 13 u. 15. Januar ( N a oarrete, 
Tom. I, p. 134, 138), und nierte Reise (Na varrete, Tom. I, p. 2 8 2 ) . 
Matinino ist St. Lucia. Bor do ni, Isolario, Ausgabe vom Jahre 1547, 
p. 15; die Insel Matitina des Procacchi, Isole pik famose, 1576, 
p. 106, und der Kartę der Antillen von'Wjtf l iet in Descriptionii Pto-

17* 
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gefangen und lnitgenommen Latte, um sic der Konigin 
Isabella vorzustellen 

Das indische Fahrzeug, von welchem Fra Mauro 
sprieht, suchte im Jahre 1420 (verso poneniev /nora del 
Cavo de DiabJ, die Isole verde und die Nebclban-
ken des mare lenebrosum hindurch, die Inseln de hi 
Horneni e de le Done. Diese Ausdriicke, welche ich 
worllich anfuhre, deuten wenigstens darauf hin, dals der 
arabische Mythus von den Amazonen an keine bestimmte 
Oerllichkeit gebunden war. Es ist hier nicht die Rede 
von einer jener Inseln, die in dem ausgedehnten Arclii-
pelagus belegen sind *) , welchen Edrisi in der Richtung 

lemaicae argumentum sive Occidentis notitia (1597), sclicint mir eher 
mit der Łage von Martinique ubereinzustimmen. 

*) Dieser Ar chip el umfafst Socotra (Socotora), Serendiv (Ceylon) 
und Kemr (Madagascar), das auf der arabischen Kartę, welche die schóne 
llandsclirift des Edrisi in der Bodleyanischen Bibliothck zu Oxford beglci-
tet, gegen Osten von Ceylon verlcgt ist. Nach dieser aufserordentlichcn 
Oestaltung, welche dem ostlichen Afrika an den Kiistcn von Zcngis und 
Sofala gegeben worden, bilden Asien und Afrika einen unermefslichcn 
Mecrbuscn (Meer von Sind oder Hind), welcher, wie der erwiihnle Ar-
chipel, in der Richtung von "Westen nach Osten sich von der Miindung 
des rothen Meeres bis zu den aufsersten Ostgranzen der bekannten Welt 
erstreckt. 

Dic Weltkugel des Behaim bictet uns den Theil dieser Inselkettc 
dar, welcher, iiber den Meridian von Cathay, Gog und Magog hin-
aus, den Kiistcn von Spanien zunachst liegt. Socotora und Zipangu 
sind dic aufsersten Glicdcr der Insclkette dieses Archipclagus von indi-
scher Seite; gegen Osten hin glaubte man (vor dem Jahre 1492), dafs 
cr sich vcrmittelst der Inseln Antilla, San-Borondon und der Azorcn 
bis zu den europaischen Kiistcn erstrecke. Dies war die Meinung, wel-
che Toscanelli und Columbus hegten, und man ist nicht im Stande, sich 
eine klarc Yorstcllung zu machen von der Iloflhung dieser grofsen Miin-
ner, durch das Atlantisclie Meer zu dieser ununterbrochenen Kette von 
Inseln zu ge.laiigen, wenn man nicht die geographischen Yorstellungen 
und Traumereien der arabischen und italianischen Gelehrten des funf-
zehnten Jahrhunderts kcnnt. In der Kartę zum Edrisi wird das Meer 
von Ilind gegen Osten hin offen gelassen; aber, mit einem Riickblick 
auf das System des Ptolcmaus, delint man dic Kusten von Sofala bis 
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von W e s t e n gegen Ostcn von der siidlicheu Kiiste von 
Yemen Lis zur ostlichen Granze des Meeres von Sind, 
einer Kiiste von Afrika gegcniibcr darstellt, welche, durch 
Barbara (Ca/rorum Terra, Edrisi, ed. Harlmann, p. 
9 8 ) , Alzung (Terra Zengitana, Hartm. p. 1 0 0 ) , und 
Scfala ( Ziofala, Hartm. p. 1 0 3 — 1 0 8 , 1 1 3 ) , sich eben-
falls von W e s t e n nach Osteu bis zum afrikanischen V o r -
gebirge W a k - W a k ausdehnt; donn es giebt einen Theil 
des Festlandes und Inseln, welche denselben Namen fiih-
ren (vergl. den Text des Edrisi, p. 34: de terra So/a-
lae conjini et de propinqua insuła Ona/c- Oua/e~). Das 
Land, welches der Zuncho de India aufsuchte, ist jen-

zum Meridian von Catliay aus. Es ist bcsonders merkwiiiilig, dafs, 
in offenbarem Widerspruche mit dur Karto der Oxforder Ilandschrifl 
und mcbreren Tcxten des Edrisi, der gelehrte Maronit Gabriel Sionita 
in seinen llandglossen zu dem Werke des Geographen von Kubień 
diesem die Ansicht des Ptolemaus selbst zuschreibt, nach der das 
Meer von Indien ein geschlossenes liecken liildcte (Kilrisi, Ausgabe 
vom Jalire 1619, pag. 3 , Anmerk. b). Diese falscho Erklarung, zu 
der eine andere etwas dunkcle Stelle des Edrisi (p. 3 7 ) iiber ein Land, 
das mit der Kiiste von Zcngis in Yerbinduug steht, odei' sich ihr nii-
hert, die Yeranlassung gegeben haben kann, ist in mehrere andere iibri-
gens selir scliiitzbare W e r k e iibergegangen (Sprengel, Gesch. der geo-
graphischen Entdeck., S. 156) . Es giebt sieben Meere, sagt der ]\'u~ 
hier, von deueii scchs gleichsam Huscn des Oceans sind (des Jlome-
rischen mare ambiewi), das siebente aber ganzlich von demselben ge-
trenntjst, mdli parli praedictorum marium iuncta. Da mm die-
ses einzige von den fibrigen getrennle Meer (Edrisi wiederholt p. 243 
dieselben Austlriieke) das Caspischc ist, oder das Meer von Tabarestan, 
und dieses im Yerglcich mit dem chenialigcn Zustaude des Mittellandi-
schen Meeres (p . 147) selbst stagnum undique dausum genannt wird, 
so kann kein Zweifel dariiber obwalten, dafs Edrisi das Meer von In-
dien liir offen gegen Osten und in freier, unmiitclbarer Ycrhiudung mit 
dem Ocean hielt. Er sagt es mit deutlichen Worten p. 36, w o cr von 
der Vcrbindinig des mare piceum, (lcs ostlichstcn Thciles des Meeres 
von Indien, mit dem Meere der Finsternisse oder dem Atlantischcn Ocean 
spriebt, welcher dic Westkiisten von Afrika liespiill (p . 6, 3 9 ) , so wie 
das Ostendę ( W a k - W a k ) desselbeu Festlandes uud die uordlichcu Lau-
der von Gog und Magog. 
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seits des siidlichen Yorgebirges von Afrika, und nur in 
dem Fali, dafs man dieses in eine ungeheure Entfernung 
vom Vorgebirge W a k - Wak gegen Osten gesetzt, und 
die allgemein von den arabischen Geographen angenom-
mene Ansicht von der Kugelgeslalt der Erde ais die ricli-
tige erkannt hatte, ware es moglich gewesen auf dem 
Laufe gegen West das Jlnstere (Atlantische) Meer zu 
crreichen, welches die isole verdc umschliefst, von de-
nen man nur eine sehr unbestimmte Yorstellung hcgte. 
Bei weitem wichtiger aber ais die Lage einer von jenen 
fabelhaften Inseln der Araber, welche die christlichen See-
fahrer mit Bischofen und Monchen bevolkert haben, ist 
die Darstellung des Yorgebirges der Guten Hoffnung auf 
einer Weltkarte aus dem Jahre 1459. Selbst diejeni-
gen, welche einige spiitere Zusatze vermuthen * ) , selzen 

•) Baldelli, il Milione, Tora. I, p. XXXIII. DcrYcrdacht von 
Zusatzen griindet sich auf Kcnntnisse, die den Wanderungen eines Mon-
ches Talian, der Aethiopien bereist hatte, scheinen zugeschrieben werden 
zu miissen. Dic Ycrniuthung des Ramusio und so vielcr neueren Geo-
graphen, dafs Fra Mauro eine von Marco Polo aus Cat.ay mitgebrachte 
Kartę abgczeichnet habe, scheint mir mit Erfolg von dera Cardinal 
Zurla (§. 136—143) widerlegt worden zu sein. Die Orientirung der 
YVeltkarte des Mauro, auf welcher der Mittag, wie auf der vom NefFen 
des Cardinal Borgia bekannt geraachten Weltkugel zu Veletri (aus 
dem funfzehnten Jahrhundert), auf dem oberen Rande befindlich ist, so 
dafs mithin Osten zur Linken liegt, ist ohne Zweifel sehr auffallend, 
sobald man sich erinnert, dafs in China, wo nach den neuen gcistrei-
chen Untersuchungen Klaprot/is sich die Seefahrer seit dem dritten 
Jahrhundert unserer Zeitrechnung des Couipas bedienten, die Magnet-
nadel dic Benennung: Nadel, die nach Siiden zeigt, Tschinantschin, 
fiihrt. Die Richtung des IIandelsverkehrs von Norden gegen Siiden und 
Siidwesten verlich der siidlichen Gegend eine besondere YVichtigkeit; 
aber dic Orientirungen der Karten scheinen lange Zeit hindurch ganz 
willkiirhch gewesen zu sein. In der kreisformigen YVeltkarte des An-
drea Bianco, welche bei weitem alter ais sein Portolan vom Jahre 1436, 
und vi el leicht selbst von einer Kartę des dreizehntcn Jahrhunderts abgc-
zeichnet ist, liegt Siiden zur llcchten, gleichwie auf der Weltkarte in der 
Turiner Bibliothek, die einem Kommentar zur Offenbarung angehangt 
sich findet, der irn Jahre 787 angefertigt und im zwólften, Jahrhun-
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dieselben nicht liber das Jahr 1470 hinaus, so dals die 
Fahrten des l)iaz und Gama unbezweifelt mindeslens sieb-
zehn und sieben und zwanzig Jahre spater fallen, ais die 
Anfertigung der Karle, die uns das Capo di JJiab dar-
bietet. D i c Kenntnifs von dem Yorhandensein dieses 
Vorgebirges ist um so bemerkcnswerther, da selbst sein 
Name anzudeulen scheint, welchein V o l k e man die Kennt-
nifs desselben zu verdanken hat, und da im Allgemei-
nen die Meercsstromungen, die nach den sehr genauen, 
schon seit dem dreizehnten Jahrhundert von Marco Polo 
bei den Indiern eingesammellen Nachrichten mit grofser 
Hefligkeit nach S W und S S W fiihren, die Araber, wel-
che seit dem zwolften Jahrhundert auf der gesannnten 
Westkiiste von Afrika vom Cap Guardafui bis nach Quil-
loa und Sofola Handelsniederlassungeu angelegt hatlen, 
verhinderten, ihre Schiffahrt iiber das Yorgebirge liinaus 
auszudehnen, welches die Portugiesen spaterhin Vorge-

dert von Neuera gezeichnet worden ist (Cud. manuscript. Bibl. Taurin., 
1749, Tom. 1], p. 29, Cod. XCIII ) . Die fragmentarische Kartę des Mon-
ches Cosmas Indieopleustes ist, so wie aucli die oft von mir angefuhrłe 
Generalkarte des Iidrisi in der Hodleyanischen Iiihliothek, auf dieselbe 
W c i s e orientirt, wie es beutigen Tages unsere Karlen zu sein ptlegen, 
Osten zur llcchten. Das Altertbum bat allgemein den Sprachge-
braueb des Homer befolgt (Iliad, ii 239. Strabo, I , p. 34 Cas.), wel-
cher den Adler zur llcchten der Morgenriithe zu, Zur Linken nach dem 
Wohnsitz der Nacht (dem Uutergange) hinlliegen lafst. Nur Empe-
doklcs kehrte gewisscrinafsen die Kardinalpunkte in einem der Methode 
des Bianco schnurstracks zuwiderlaufenden Sinne um, indem er „dic 
rechte Seite der W e i t den Norden, dic linkc den Siiden nannte" (Plu-
tarch, de plac. philosoph., II, 10. Stoh., Eclog. phjs. XVI, 8 p 358). 
W i e Lommatssch (Weislieit des Empedoklcs, 1830, S. 200) bemerkr, 
ist dies ein Wiedcrschein der agyplischen Lehre (Plutarch, de Iside 
et Osir., §. 3 2 ) , welche den Osten ais das Gesicht der W e i t betrach-
tete, was nicht sowohl fiir einen, der nach Osten blickt, ais fiir ein ge-
gen Westen gekehrles Gesicht, den Wendekrcis des Winters (wic Em-
pedoklcs sagte) oder den Siiden zur Linken verlegt. [Vcrgl. den Kom-
mentar zur Aristotełischen INIeteorologik, II, 5, 10. VoI. I, p. 562 folgd. 
Lobeck, Aglaopliam., Tom. II, p. 915 folgd.J 
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hirge der Slromungen genannt haben (s. Br, 23° 58'). 
Man stand an, iiber die siidlicbe Mundung des Kanals 
von Mozambique hinauszugehen, weil man wufste, dafs 
man stromanwarts nicht zuriickkehren konnte. II mare 
corre st forte a mezzodi, che a pena si potrehbe ior-
nareli (Marco Polo, lib. III, c. 35). AIso nur durch 
Yerbindungen, die mit den Eingcborenen angekniipft wor-
den waren, oder durch irgend eine gewagte Unternehmung, 
ahnlich derjenigen, welclie Fra Mauro in das Jahr 1420 
setzt, war man im Stande, die Gestaltung der iiufser-
sten Spitze von Afrika kennen zu lernen. Yielleicht 
kchrte das indische Schiff, welches das Yorgebirge Diab 
begtinstigt von der Stromuug der Bank der Nadeln (dem 
great Lagullas stream des Rennell) umschifft hatte, 
nach einer Fahrt im Atlantischen Ocean von vierzig Ta-
gen, wie Fra Mauro sagt, mit Hiilfe des Gegenstromes 
zuriick (soulhern connecting current), welcher, ver-
stiirkt durch die Westwinde, unter sudlicheren Breiten, 
zwischen den Parallelkreisen von 37° und 40° , einen 
Theil der Gewasser des Atlantischen Meeres nach dem 
Indischen Ocean zuriickfiihrt * ) , und einen der auffal-
lendsten Ziige in dem grofsen Bilde der Meeresstromun-
gen ausmacht. 

Der von Mauro dem siidlichen Vorgebirge von 
Afrika ertheilte Name vcrdient eine auf genauere Sprach-
kenntnifs begriindete Erorterung. Der Kardinal Zurla er-

-blickt in dem Cap Diab das Vorgebirge der Wolfe. 
Im Arabischen bezeichnct dsiab (das Collectivmn oder 
der pluralis fractus von dsib) ohne Zweifel Wol fe ; 
aber von Walkenaer hat schon in seinem interessan-
ten Aufsalz iiber die Weltkarte des Fra Mauro be-
merkt **) , dafs diese Herleitung mindere Wahrscheinlich-

*) Rennell, Inv. on Currents, p. 98, 138. 
Vies de personnages celebres, Tom. I, p. 336. Ich crinnere 

daran, dafs eine bcsondere Art vou W o l f , der chucal meso melas, an 
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kcit fiir sieli hat, ais die von dein malaiisehen W o r t e dib 
oder div, Insel. Jene afrikanisehen Gegenden sind, vor 
den Portugiesen, von arabischen, persisehen und indi-
schen Seefahrern besucht worden. Der dem Vorgebirge 
ertheilte Name kann mithin zwei urspriinglich sehr ver-
schiedenen Sprachklassen angehoren, dem semitischen (ara-
miiischen) oder dem indo-germanischen Sprachstamme. Das 
fiir Insel iin Persisehen gebrauchliche W o r t ist bendab 
(deutsch: Wasserband); aber duab ( im Persisehen zwei 
Gcwasser, das Land zwischen dem Dschumna und dem 
Ganges), welches ganz regclmafsig nach der Analogie des 
W o r t e s pendachab (der Pentapolamide * ) ) gebildet ist, 
vermengt sich, durch Zuriickleitung auf das Sanskrit, mit 
dcm Indischen dvipa (dvi, zwei, und cipa, Wasser ) , wel-
ches zugleich Insel und Ilalbinsel bedeutet * * ) . Ferdi-

der Siidspitze von Afrika besonders hiiufig ist; aber es liat nur einen 
geringen Grad von Wahrsclieinlichkeit, dafs der giunco de India am 
Vorgebirge I)iab, gelandet sei. 

' ) [Yergl. Lassen, de Pentapotamia Indica. Bonn 1 8 2 7 . ] 

**) Dvipa (abgekiirzt dip oder dib) ist im Sanskrit, um mit Bopp 
in der grammatiseben Kunstspraebe zu reden, ein possessives Compo-
situm, zwei Gewiisser habend, von beiden Seilen mit Wasser um-
geben. Dvis verliert leicht das V, wie es das griechiscbe Zahlenad-
verbium Się beweist, in welebem das Intij^fiov pau unterdriickt worden 
ist. In der Erklarung des grieclnsehen Namcns von Sokotora ( Diosco-
riilis Insula) suchte Boebart zuerst [ S . oben S. 6 1 ] vor zweihun-
dert Jahren die Sanskritworter ])iu Sokolra zu fmdcn. Yielleiebt war 
er bierauf durch das Iabadiu (Gersteninsei) des Ptolemaus (YI1 , 2 ) 
gefiilirt worden. leli bestehe nicht auf der Richtigkeit dieser Umfor-
mung der Benennung Diu Sokotra in Dioscoridis Insula, welche 
iibrigens mit dem Bestreben der Griechen in vollkommenem Einklange 
steht, geschichtliche Mythen durch Umgestaltung geographischer Bencnnun-
gen zu begriinden [s . Quatremere, Memoires geographiques et hi-
storirjues sur l'F.gypte et quelques contrees voisines, Paris 1811, 8., 
Yol. I, p. 365 folgd.]; aber ich kann mich nicht entschliefscn, mit einem 
beriihmten Gelehrten, dessen Entwickelungen gemeiniglich in dem Geiste 
des Lesers eine tiefe Ucberzeugung zuriicklassen, anzunehmen, dafs Su-
kutora durch eine Apokope aus Dioscorides verdcrl>t sei ( L e t r o n n e , 
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nand Columbus, welcher gelehrte Bemerkungen liebt, cr-
innert daran, dafs der Name des Vorgebirges der Guten 

Materiaux pour tkistoire du Christianisme en Nubie, Paris 1832, 
p. 138). Dic Insel Sokotora, welche in selir alten Zciten von ara-
bischen und indischen Kolonisten bewohnt wurde, war nicht allein iur 
den Handel durch ihre Lage am Eingange des Erythraischen Meeres von 
Wichtigkeit, sondern man hat sie auch fiir reich an einer Aloeart ge-
halten, dic, ehemals in den Apotheken vor allen ubrigen gesucht, noch 
ininier die Benennung Socolrina fiihrt, welches das von Socotra gebil-
dete Eigenschaftswort ist, wie man deutlich aus den "Worten des Ga r-
cia ab Horlo (Aromata, Torn. I, 2, p. 14 der Ausgabe vom Jahre 
1567) crsieht. „Insula Socotra (sagt der Geograph von Nubien, p. 23) 
nitida tellure, ferax arborum et pleraque ipsius germina sunt ar-
bores aloes. Atque haec aloe super al bonitale reliquas omnes, ut 
illam quae colligitur in Hadhramut terrae Yemen." Diese Beschrei-
hung fiihrt auf die arabischc Fabel von der durch Aristoteles an Alexan-
der ergangenen Auflorderung, die Aloeinsel aufzusuchen, und dera Ratlie, 
dafs der macedonisehe Kiinig, wenn er sich selbst nach Sokotora bege-
ben hatte, „telluris praestantiam et aeris temperiem approbans", 
die alten Kolonisten austreiben und sie durch Grieehen ersetzen moelitc, 
dic fur die Erhaltung der Aloepflanzen sorgten. Eine Insel, welche ge-
raurae Zeit hindurch sieli eines so wolil begriindeten Rufes erfreute, konntc 
wohl, wie mir es scheint, den (Sanskrit-) Namen Sukhadhara, Sitz des 
Gliickes, oder selir gliickliehe Insel, dvipa Suhhatara, verdicnen, wel-
chen Bopp und Bohlen fast ohne Aenderung in Socotora erkennen (Das 
alle Indien, Th. II, S. 139. Pott, Etymologische Forschungen im 
Gebiete der Indo-Germanischen Spraehen, 1833, S. 80). Die Aloe 
(der abfiihrcnde Saft) hcifst im Sanskrit taruni (Wilson, Lex. und 
Ainslie, Mater. tned. Indica, Tom. 1, p. 10), und ich glauhe dieses 
"Wort in dem tarum des Plinius (XII , 20) wiederzuerkennen, einer 
aromatisehen Substanz, welche man durch den Handel mit den Naba-
thaern cmpfing. Garcia abHorto (lib. I, cap. 16) vermuthete schon, 
ohne diese Analogie mit einem Sanskritworte zu kennen, dafs das ta-
nim des Plinius das wohlriechenilc Holz der Aloe, das agallachon des 
Dioscorides sei, welches der Botanikcr aus Anazarba von der c./.or. un-
terscheidet. Mein gelelirter Ereund Letronne erinnert daran, dafs sich 
nahe bei Souaken in Abyssinien ein Gebirge Dyab findet, und er leitet 
diesen Namen, wie den der Insel Diabus oder Diblts, wahrscheinlich die 
Insel Dahlak [At(iov; nach llohlen a. a. O. und Th. I, S. 380, Soko-
lora selbst], das Vaterland des Arianers [Nestorianers, s. Gieseler, 
hekrb. der Kirchengeschichte, Th. 1, S. 258; erste Ausgabe] Theophilus 
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Hoffnung „ a n die Stelle der Benennung Cap Agesi?igua 
getreten ist." Ohne Zweifel ist dieselbe aus Agisymba 
verderbt; sie erinnert an die fragliche Expedition des Iu-
lius Maternus nach der aufsersten GrSnze von Aethio-
pien, welche Marinus von Tyrus ( P t o l e m . Geogr., I, 
7 und 9 ) jenseits des Winterwendekreises verlegen woll le , 
und die Ptolemaus Veranlassung gegeben hat, in be-
merkenswerthe Untersuchungen liber die (ieographie der 
Thiere einzugehen. In dem grofsen Jahrhundert der 
Entdeckungen zur See hat sich der Natne Agisymba hiiufig 
dem Gedachtnissc der Portugiesen dargeboten; und Bar-
ros ( D e c . I , lib. 10 , cap. 1 ) scheint anzudeuten, dafs 
der Nante Symbaoe (corte), welchen die Eingebore-
nen alten Befestigungen im W e s t e n von Sofala ( s . Br. 
20 u oder 2 1 ° ) ertheilen, wohl ein Nachklang von dem 
Agisymba des Marinus aus Tyrus sein diirfte, einer iithio-
pischen Benennung, mit der lulius Maternus und Septi-
mius Flaccns die Romer bekannt gemacht haben. 

W i r haben gesehen, dafs die Umschiffung des siid-
lichen Afrika durch die Kenntnifs von der dreieckigen 
Gestalt dieses Festlandes herbeigefiihrt worden ist, durch 
wahre oder falsche, aber gewissenhaft aufbewahrte Ueber-
lieferungen von alten Seefahrten, durch die Nachrichten, 
welche seit dem zwolften und dreizehnten Jahrhundert 
die Araber in Spanien, Mauretanien und Aegypten iiber 
den arabischen, persischen und indischen Handel mit der 
Ostkiiste von Afrika verbreiteten, endlich durch die W c l t -
karten, welche , auf eben diese Nachrichten gegriindet, 
fast ein halbes Jahrhundert vor Yasco de Gama die G e -
staltung dieses Vorgebirges darboten, zu welchem die Stro-
mung von Mozambiąue aus fiihrte und das zugleich von 
dem indischen und dem atlantischen Ocean bespiilt wurde. 

nach Philostorgius [ Hislor. ecclesiastic., I X , 1 ] , von einer lmd 
dersell)en arabischen Wurzel , dio Gold bedeutet, her (a. a. O. p. 139). 
Diese W u r z e l ist dseheb. 
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Die Uebereinstiinmung der Gestalt, welche zwischen Afrika 
und dem siidlicben Amerika bemerkbar war, hatte zu der-
selben Hoffnung einer Umsehiffung fiihren konnen, ais 
im Jahre 1508 Viccnte Yanez Pinzon und Juan Diaz 
de Solis schon bis zum vierzigsten Grade siidlicher Breite 
gelangt waren; sie hatten die Kiisten von Amerika nach 
Siidwesten hin vom Yorgebirge S. Augustin an auf einer 
Liingenstrecke von mehr ais neun hundert Seęmeilen zu-
riieklreten sehen. Balboa hatte noch nicht den Stillen 
Ocean entdeckt; jedoch wufste Columbus auf scinem 
Todbette (1506) , dafs dieser Ocean vorhanden und in 
der Nachbarscbaft der ostlichen Kiisten von Veragua be-
legen war. Er wufste es, nicht dureh eine Reihe auf 
Muthmafsungen gegriindeter Combinationen uber die Ge-
stalt des ostlichen Asiens, sondern aus dem Zeugnisse 
der Eingeborenen, welche ibin auf seiner vierten lleise 
gesagt hatten, dafs nalie bei dem Rio de Belem das an-
dere Meer sich gegen Ciguara und die Miindungen des 
Ganges wende (boxa), und dafs diese westlichen Lau-
der (der Aurea, d. b. des Goldchersonnes des Ptole-
maus) in demselben Lagenverhiiltnifs * ) zu den (ostli-
chen) Kiisten der Yeragua stehen, wie Tortosa (an der 
Miindung des Ebro) zu Fontarabia (in Biscaya), oder 
Yencdig zu Pisa. Columbus suchte, wie sein Sohn sagt 
( Fida , cap. 90 ) , das eslrecho des Fesllandes; aber das 
W o r t estreclio giebt in allcn Sprachen Veranlassung zu 
Mifsgriffen, „da es sowohl auf das Land ais auf das Meer 
sich beziehen", mithin sowohl eine Durchfahrt ais einen 
Isthmus bezeichnen kann. Der Admirał wurde sehr haufig 

*) „ Parece gue estas tierras de Ciguare que son a diex jorna-
das del liio Gangues, estan eon Veragu.a como Tortosa eon Fuen-
terabia." Diese "Worte, -welche zur liezcichnung zweier einander ge-
genuberliegendeu Meere sehr zweckmaisig gewahlt sind, fjndea sich nur 
in der carta rarisima vom 7. Julius 1503 ( M o r e l l i , p. 11 und 30. 
Nanarrete, Tom. I, p. 299, 309) und nichl in der von dcm Solmc 
herausgegcbenen Lebcnsbeschrcibung. 
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durch dic Dollmetschcr getauscht, welche in seinem Na-
men Erkundigungcn iiber die Gestalt der Lander einzo-
gen. Man mufs sich wundern, dafs die Analogie mit 
Afrika nicht eher die Hoffnnng einer Umschiffung her-
vorgerufen bat (den Plan, eine Fahrt um die Siidspitze 
der Neuen W e l t zu machen), ais die Ueberzeugung von 
dem Hasem einer Meerenge. In den amtlichen Ur-
kunden, besonders in denjenigen, welche aus den Jah-
ren 1505 und 1507 herriihren, ist in der Tliat der W e g , 
auf welchem man zu den Gewiirzen gclangte, nicht klar 
und deutlich angegeben; indessen ist sehr haufig darin 
die Rede * ) von dem estrecho, „durch welchen die Por -
tugiesen selbst gegen W e s t e n einen kiirzeren W e g auf-
suchen wol l ten, um zu den Gewiirzinseln zu gelangen." 
Ais spaterhin ( zwei Jahre nach der Espedition des Ral-
boa und der Entdeckung des Sudmeeres) Solis beauf-
tragt ward, „binter (a espaldas) Goldkastilien" zu schif-
fen , d. h. die westlichen Kiisten dieser Provinz aufzu-
suchen, schrieb man ihm v o r , zuvorderst gegen Siiden 
zu segcln, ohne bestimmt auszusprechen, dafs er das Y o r -
gebirge uinschiffen solle, welches die Siidspitze des Fest-
landes bildete. Das W o r t Oeffnung (aherlura) des Lau-
des ist in der Instruction vom 21. Noveinber 1514 ( w i e 
ich oben bei der Aufziihlung der in den Jahren 1498 
bis 1517 untcrnonimenen Expeditionen gezeigt habe) nur 
ais Verbindungsmiltel mit der Insel Cuba gebraucht. 
,,Luego que llegaredes a las espaldas de donde eslu-
riere l'edrarias enuiarleeis un itiensagero eon carlas vue-
stras para nit eon la Jigura de la costa e conlinuareis 
ruestro camino; e si la dieha Caslilla del Oro 
yuedare isla e hobiere aber tur a por donde .podais 
env'uir otras cartas ruestras d la isla de Cuba, enviadme 
otro hombre por alli haeiendome saber lo que hobieredes 
ballado despues que me hobieredes eserito por 

" ) Herrera, Dec. I, lib. VI, cap. 16. 
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via de Pedrarias e la figura de lo r/ite hobieredes 
descubiertoIch vcrstelie den Sinn dieser merkwiirdi-
gcn Instruction folgcndermafsen: Sobald Ihr auf der Riick-
seite (der westlichen Kiiste) der Statthalterschaft des Pe-
drarias angelangt sein werdet, habt Ilir ihin (zu Lande) 
Briefe fiir mich mit der Figur der Kiisten zu schicken, und 
werdet dann Euren W e g fortsetzcn (gegen Norden, um 
zu dem Breitenkreise der Insel Cuha zu gelangen). Wenn 
Ihr alsdann entdecken solltet, dafs diese Statthalterschaft 
des Pedrarias (Pedro Arias de Avila) oder das Gold-
kastilien eine Insel ist, und dafs irgend eine Oeffnung 
(der Kiiste) vorhanden ist, durch welche Ihr abermalige 
Berichte nach der Insel Cuba konnt gelangen lassen, so 
werdet Ihr einen Boten durch diese Meerenge absenden, 
damit ich erfahre, was Ihr seit dem ersten, dem Pedra-
rias anverlrauten Briefe gcthan habt. Die Meerenge wird 
also im Norden von Darien angenommen, „nachdein eine 
Yerbindung mit dem Pedrarias Statt gefunden hat." Diese 
ganze Espedition wird eine lleise a la parte del sur ge-
liannt (Real nombramiento de conlador de la armada de 
Solis del 22 del Julio 1515,), und da auf dem Siidwege 
die Expedition auf der Riichseite von Goldkastilien an-
kommen soli, und die Instruction vom Jahre 1514 nicht 
enthalt: „wenn Ihr eine andere Oeffnung (otrą abei•-
tura) auffindet, um einen Bericht nach Cuba zu sen-
den" , so konnte man glauben, dafs Solis darauf rech-
nete die Siidspitze von Amerika zu umschiffen, um in das 
von Balboa entdcckte Meer vorzudringen. Diese Fol-
gerung scheint mir natiirlich; indessen ist Herrera *) , der 

*) Dec. II, lib. I, cap. 7. In den diplomatischen Dcpeschen des 
portugiesischen Botschafters Juan Mendez dc Yasconcelos aus den Mo-
naten August und September 1512, die man in den Arcbiven von Lis-
sabon (im Tburm von Toinbo) gefunden hat, werden dic Gewiirzinscln, 
Motlicos, die schon seit 1511 von Anton Abreu untersucht worden wa-
ren, fortwahrend mit der Ilalbinsel Mataca verwcchselt. l.s ist daselbst 
dic Rede von der Ketzerei des Solis ,, fjuc mostrara que Mataca est a 
na demarcaęaa de Castela." 
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jedoch sehr leiclit niclit dicsclben Urkunden vor Augen 
gehabt haben kann, anderer Meinung. Er sagt nur, „dals 
Solis ( im Jahre 1515 ) gegen Siiden ausgesendet werden 
sollte, weil nach der Ansicht der Kosmographen sich dort 
eine Durchfahrt (passo) linden diirfte, dureh welche man 
zu den Gewiirzinseln gelangen konnte." 

Ueber die Absichten und Moffnungen, welche Ma-
gellan hegte, walten keinesweges dieselben Zweifel ob. 
Dieser portugiesische Seefahrer spricht nicht von Umschif-
fung, von einem Vorgebirge, demjenigen ahnlich, welches 
Diaz und Gama umschifften; er giebt nur einen einzigen 
W e g des Gelingens an, namlich dic Kiiste jenseits des 
Yorgebirges Sta Maria zur Miindung des Rio de Solis 
( R i o de la Plata) entlang zu fahren, bis sich die Meer-
enge auffande, die er auf der Kartę des Behaim ver-
zeichnet gesehen hatte. W i r haben weiter oben die Zeug-
nisse fiir diese Thatsache beigebracht, die man aus den 
Urkunden der Zeit, dem Tagebuche des Pigafetta und de-
nen der Steucrleute, welche dem Herrera zu seiner Yer -
fiigung gestellt worden waren, schopfen konnte. Magel-
lan mag immerhin falschlich dem Niirnberger Kosmogra-
phen, dessen Name eine grofse Beriihmtheit erlangt hatte, 
zugeschrieben haben, was gar nicht sein W e r k war (Mifs-
griffe dieser Art gehoren selbst heutigen Tages zu den 
iiberaus gewohnlichen); es handelt sich liier zuviirderst 
weniger um den Urheber einer Welt tafe l , ais um den 
Einflufs, welchen sie ausgeiibt hat, und das Yorhersehen 
einer wahrhaften Entdeckung. W i r haben weiter oben 
entwickelt, wie das siidliche Vorgebirge von Afrika auf 
der Kartę des Fra Mauro dreifsig Jahre, bevor es von 
Diaz umschifft wurde, hat verzeiclinet sein konnen; aber 
wie soli man die Angabe einer amerikanischen Meerenge 
auf einer portugiesischen Kartę vor der Expedition des 
Magellan erklaren? Ich werde an die Umstiinde erin-
nern, welche auf die Vermuthung von dem Dąsem 
einer Meerenge gefiihrt haben konnen; und es ist be 
kannt, dafs im Mittelalter dic Yermuthungen gewis-
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senhaft in die Karten aufgenoimnen wanien, wie es Au-
tilia, S. Brandon oder Borondon, die Hand des Satan, 
die Griine Insel, die Iusel Maida und die Gestaltung 
ausgedehnter Siidlander beweisen. Neben den Expedi-
tionen, welche im Auflrage der spanischcn Regierung aus-
gefiihrt wurden, und von denen weiter oben ein vollst;in-
diges Verzeichnifs gegeben worden ist, fanden auch heim-
liche Beisen Statt, die von a 11 der en Nalionen oder von 
spanischcn Unterlhanen, welche die Absicht hatten, den 
offentlichen Schatz zu betriigen, imternommcn wurden. 
Ais Alonzo de Hojeda im Jahre 1501 abreiste, um zum 
zweiten Małe die Kiiste von Venczuela zu untersuchen, 
nachdem er zum Statthalter von Coquivacoa ernannt 
worden war, wufste man, dafs sich Englander in den 
westlichen Theil dieser Kiiste eingeschlichen hatten * ) . 
Nach dem Zeugnisse eines gewissen Rodriguez Serrano 
t t von 

Reales cedulas dc 28 jul. 1500, y de 8 juti. 1501 ( N a u a r -
rete, Toin. IIf, p. 41, 86, 88, 543, 545, 590). lis scheint ąufscr Zwci-
fel gesetzt zu sein, dafs diese Englander, welche dic Aufmerksamkeit des 
spanischcn Hofes in AnsprucK nalimen, nieht zu einer Expedition nach 
Maracaibo gehorten, von der man glauht, dafs sic im Jahre 1499 Statt 
gefunden hat, und die man dcm Sebastian Cabot zuschreibt (Mcmoirs of 
Seb. Cabot, 1831, p. 91 — 96 uud 307 —310) . Die Ilalbinscl 
Chichivacoa, wclehe man in dem Prozefs der Erben des Columbus alt-
gemein Coquibacoa, selbst Quinquibacoa nannte, liegt der Ilalbinscl von 
St. Roman, am Eingange des Golles (nicht Sees) von Maracaibo, gegenuber. 
Es ist ein heutigen Tages fast ganzlich unbevolIterter Landstrieh, welcher 
veriuogc seiner Lage im Beginne des sechzehntcn Jahrhunderts eine ge-
wisse politische Beruhmtheit erlangt hatte. Der Bisehof Fonseca ein-
pfiehlt besonders dem Alonzo de Ilojcda, ihm, „so vicl es in seinen Kraf-
ten stande", von jenen griinen Stcinen zu senden, von denen der Pra-
łat schon cinigc Proben besafs. Da ich aus eigner Erfahrung weifs, bis 
zu welchen bedeutenden Entfernungen die Indianer des OrenoŁo und 
Amazonenstromes von Iland zu Iland Naturerzeugnisse gehen lassen, auf 
welche sie einen besonderen Werth legen, so mag ich nicht entseliei-
den, ob jeue grunen Steine Smaragden von Muzo (auf der llochebene 
von Neu- Grenada) Waren oder Saussurite (Amazonensteine), welche 
Dicgo dc Ordaz „Faustgrofse Smaragden" nennt (Relat. historią., 
Tom. II, p. 481—485, 571 und 689). 
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von Scvilla, welcher sich ruhmte mit dem Comandante 
Mendoza am Yorgebirge St. Augustin gewesen zu sein, 
scheint es, dafs schon zur Zeit der Reise des Diego de 
Lepe , von der ich weiter oben gesprochen habe, „der -
gleichen geheiine und unerlaubte Reisen" Statt gefunden 
haben. Zu dieser Art von Expeditioncn gehoren auch 
vielleicht diejenigen, welche Vespucci in den Jahrcn 1501 
bis 1501 fiir den Konig von Portugal an den Kiisten 
von Brasilien unternominen haben so l i , obgleich der 
Steuermann Nuno Garcia, welcher sich damit besclńif-
tigte, Karten vom siidlichen Amerika zu zeichnen, und 
von Yespucci die wahre Breite des Vorgebirges St. Au-
gustin erfuhr, bemerkt, dafs wenn dieser florentinischc 
Reisende in der That „heimlich und verstohlener W e i s e " 
fiir die Portugiesen dorthin gegangen, er sich dessen we -
nigtens in Spanien nicht hatte rtihmen konnen * ) . W a s 
man auch fiir Zweifel iiber Vcspucci und die so iiber-
aus problematische Reihe seiner Seefahrten erheben mag, 
es ist darum doch nicht minder gewifs, dafs die ver-
stohlenen Seeunternehmungen liaufig von dem Zeitpunkte 
an Statt fanden, in welchem Columbus das Festland von 
Paria entdeckt und die Meeresstromungen Cabral an die 
Kiisten von Brasilien geworfen hatten. Im September 
1501 fand man es unumganglich nothwendig, einen be-
sondercn koniglichen Befebl # * ) zu Sevilla, auf der 
Insel Gran Canaria und zu Haiti (Espano la ) bekannt 
zu machen, durch welchen alle diejenigen Personen zu 
den schwersten Strafen verdammt wurden, welche es 
ohne besondere Erlaubnifs versuchcn wurden, „ in dem 
Ocean und auf dem Festlande von Indien Entdeckungen 
zu machen." Yasco Nuiiez de Ii a lb o a * * * ) spricht in 

4) Navarrete, Tom. ITI, p. 24, 320. 
**) Docum. diplomat., n. 139 ( N a v a r r e l e , Tom. II, p. 257) . 
"') Informes dcl 20 de enero 1513 y del 16 de oct. 1515 (Na -

narrete, Tom. III, p. 367, 379, 380) . 
Band I. 1 9 
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seinen inerkwiirdigen Beriehtcn, die er dem ITofe iiber 
die Ergebnisse seiner Enldeckung der Kiisten des Siid-
meeres abstaftete, w o er „Perlen in der Gestalt einer 
Birne, von der Lange eines Zolles fand, und Indiancr 
von sanftem und umgangliehem Charakter (buena genie 
y de buena conversacionJ", von Streifziigen, die an der 
Kiiste von Veragua und Nombre de Dios von Anfiili-
rern unternommen wiirden, „die auf Entdeckungen aus-
gingen, und abgeschickt waren, man weifs niclit durch wen 
und auf wessen Befehl." Diese Beispiele, die ich leicht 
durch eine Anzahl anderer zu vervielfiiltigen im Stande 
ware, beweisen, dafs die Offentlichen Urkunden, in wel-
chen nur die auf Kosten der spanischen Begierung un-
ternommencn Scefahrten verzeichnet sind, uns keine ab-
solute Gewifsheit dariiber geben, dafs zu einer gewissen 
Epoche die Entdeckungen nur bis zu dieser oder jener 
Griinze und nicht weiter ausgedehnt worden seien. Es 
waren zu Sevilla und Lissabon Nachrichten im Umlauf, 
welche durch heimliche Rcisende vcrbreitet worden wa-
ren; und die Urheber von Karten, welche man damals 
mit dcm allergrOfsten Eifer in sammtlichen Seestiidtcn an-
fertigte, benutzten diese wahren oder falschen Nachrich-
ten und entstellten sie durch Beimengung von Mutbma-
fsungen und Combinationen. In den ersten Zeiten der 
Eroberung von Amerika war man gewohnt, jeden neuer-
dings entdeckten Theil ais eine Insel von grofserem oder 
geringerem Umfange zu betrachten. Allmiilig erkannte 
man den Zusammenhang dieser Theile, und wenn es an 
Beobachtungen und bcstiinmtcn Wahrnehmungen fehlte, 
wagte man es, auf den Karten die Kiisten zu vereinigen 
und auf ungewisse Andeutungen hin zu verlangern. Chri-
stoph Columbus erklarfe schon vor dem Abgange zu sei-
ner vierten Reise, dafs cr an der Kiiste von Yeragua, 
in der siidwestlichen Gegend des Meeres der Antillen 
eine Meerenge entdecken wurde *) . Ais cr am 26. No-

*) Vida del Almirante, c. 88, p. 101. Herrera, Tom. I, p. 101. 



'291 
vember 1502 zum westlichsten Punkte seiner Seefahrt, dem 
Puerto del Retrete (P ' ° . Escribanos) auf dcm Isthmus 
von Panama gelangte, liatte erK seinen eignen W o r t e n 
gemafs, „gewisse Seekarten * ) vor Augen, welche das 
von ihm so eben entdeckte Land mit der Perlenkiiste 
in Verbindung selzten, die von Hojeda und Bastidas be-
sucht worden war . " Vergleiclit man mit Aufmerksam-
keit die Zeitpunkte dieser sammtlichen Unternehmun-
gen, die wir erst seit vier Jahren dureh die Bckannt-
machung der Urkunden kennen, welche der dritte Band 
der Coleccion de Nanarrete entha l t** ) , so sieht man, 
dafs Bastidas ein Jahr vor Columbus zu Puerto del Re -
trete gewesen war, dafs aber seine Ruckkehr nach Ca-
dix erst im September 1502 erfolgte. Columbus da-
gegen ging auf seiner vierten Reise am 11. Mai 1502 
unter Segel, und konnte mithin in Spanien noch nicht 

*) „Algunas cartas de navegar de algunos marineros" (Na-
varrete, Toru. I , p. 285) . Columbus spielt auf (lic erste Ileise an, 
•welche Hojeda mit dem gclehrten Steuermanne Juan de la Cosa und mit 
Ycspucci unternahm (20 . Mai 1499 bis zum Junius 1500) , vom Rio 
Esscquiho bis ztim Vorgebirge de la Vcla, auf der er mithin die ge-
sammte Kiiste von Ycnczuela diesseits des Meridianes des Sees von Ma-
racaibo bereiste. Dureh die Espedition des Rodrigo de Bastidas und 
des Juan de la Cosa wurden diese Entdeckungen gegen Westen bis zum 
Puerto de Retrete fortgcsetzt. Sic war zu Cadix im Oktober 1500 un-
ter Segel gegangen, und kehrtc erst gegen Ende des Jahres 1501 oder 
im Anfange 1502 nach Ilaiti, und nach mancherlei erlebtcn Ereignissen 
erst irn September 1502, vier Monate, nachdem Columbus seine vierłc 
Reise angetreten hatte, nach Cadix zuriiek ( N a v a r r e t e , Tom. III, p. 
26, 28, 592) . 

" ) Herrera (Dec. I, lib. 4 , cap. 11) und nach ihm Munoz ha-
ben sich in der Bcstimmung der Epoche der zweiten Reise des Hojeda, 
welche er mit Vergara ohne Juan de la Cosa und Vespucci unternahm und 
welche vom Januar bis zum Mai 1502 Statt fand ( N a v a r r e t e , Tora. HI. 
p. 2 9 — 3 7 , 68 —170, 593 ) um ein Jahr gcirrt. Yor der ersten Pieise, 
auf der Hojeda allein befehligte ( 1 4 9 9 — 1 5 0 0 ) , hatte er rnit Juan dc 
la Cosa an der zweiten Enpedition des Columbus (1493 — 1496) Theil 
genommen, mithin unter den Befehlen des Admirals gedient. 

17* 
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die Karteli crlialten haben, welche die Kiistcn so weit 
gegen Westen iiber den Meerbuscn von Uraba liinaus 
verlangerten. Erst zu Ilaili hat er sie finden konnen, 
wo er sich iin Julius 1502, cin Jahr nachdein Bastidas 
auf der Riickkehr von seiner Reise nach der nordwest-
lichen Kiiste von Venezuela dort gewesen war, einige 
Tage aufhielt. Dieses Beispiel bcweist hinliinglich, wie 
selir man sich damals beeilte, auf den Karten alles das-
jenige zu verzeichnen, was man iiber den Fortschritt der 
neuesten Entdeckimgen zu erfahren verniochte. Man 
kanntc die Wichtigkeit dieser graphischen Urknnden; 
und Hojeda selbst wurde, wic sein eignes Zeugnifs in 
dem Prozesse des koniglichen Fiskals gegen den Diego 
Columbus bewcist, auf seiner ersten Reise, die er mit 
Amerigo Yespucci unternahm, durch cin Bruclisttick ei-
ner von der Hand des Columbus gczeichneten Kartę (pin-
tura de la tierra) gcleitet, wclche iliui indiskreter Weise 
von dem Bischof Jobami Rodriguez de Fonseca, einem 
Feinde des Admirals und Giinner seines Nebenbulilcrs 
Alonzo dc Hojeda, mitgetheilt worden war* ) . 

Es bleibt mir iibrig, eines der auffallendsten Bei-
spiele von Kenntnissen hervorzuheben, welche durch Kar-
ten verbreitet und auf Ueberlieferungen verslohlen un-
ternoinmener Expeditionen begriindet wurden. Ich habe 
in der schonen Ausgabe der Geographie des Ptoleiuiius, 
die zu Rom im Jahre 1508 erschienen ist, das Verzeic.li-
nifs der portugiesischen Seefahrten an den ostlichen Kii-
sten des siidlichen Amerika gefunden, auf denen man 
bis zum funfzigsten Grade siidlicher Breite vorgedrun-

*) Segunda Preg. del Fiscal. Columbus liatte an die spanischen 
Monarchen im Jahre 1198 geschrieben: „Enriare a Yueslras Alt czai 
la pintura de la tierra (dc Paria) y tengo asentado en el anima 
que alli es el Paraiso terrenul." Nach Columbus ist cs die dufserste 
Ostspitze, wohin die Kartę und christliche Topographie des Cosmas 
auf einen von dem unsrigcn durch den Ocean getrennten Kontinent, dcń 
Urspnuig des menschlichen Gcschlechts verlcgcn. 
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gen war. Es lieifst dort zu glcicher Zoil, „dafs man noch 
nicht die iiufserslc Spilze dieses Festlandes erreichl habe." 
Diese Ausgabe, welche von Evangelista T o sino gedruekt 
und von Marcus Bencvcntanus und Giovanne Colta aus 
Verona redigirt worden ist, entliiilt eine Weltkarte von 
Uuysch (..Nora et wdrersalior orbis cogniti tabuła Jonu 
Uuysch Gemiano elaborata"j, in der das sudlichc Ame-
rika ais eine Insel von ungeheurer Ausdehnung unter der 
Benennung Terra Sanctae Crucis sive mundus morus 
dargestellt ist. Eine Anmerkung fiigt hinzu: „Haec re-
gio a pierisque alter lerrarum orbis existimalur." Zwi-
schen der grofsen Insel und der von Honduras" und Yu-
catan (welche dort Culicar lieifst), findet sich eine of-
fenc Durchfahrt * ) . Man erkennt auf dem Kiistenstrich 
des siidlichen Amerika, wenn man von Nordwestcn an-
fiingt und der Zcichnung nach Siidosten hin folgi: die 
Halbinscl Chichivacoa (Coąu ibacoa ) mit einer benach-
barten Insel, Tamaraque (Aruba, oder vielleicht Cura-
c a o ? ) , den Golf von Yericida (Meerbusen von Mara-
caibo, oder golf o di Veneeia, wie ihn Hojeda im Jahre 
1199 nannte), das Land Pareas (Paria) mit dem Bio 
Formoso ( O r e n o c o ? ) , und cndlicb das Cap Sanctae Cru-
cis. Dies hal die Lage des Vorgcbirges Sl. Augustin. V o n 
dieseui Vorgebirgc an liiuft die Kiiste gegen Siiden, w o 
sich folgende Anmerkung findet: „Nautae Lusitani par-
tem hane terrae liuius obserrarunt et nsque ad eleoa-
tionem poli antarctici 50 graduum pervenerwnt, nondum 
(amen ad eiusfinem austrinumDieselbe rimiische Aus-
gabe vom Jahre 1508 entliiilt eine Abhandlung, welche 
iiberschrieben ist: „Nora orbis descriptio ac nora Ocean i 
nar/igatio qua Lisbona ad Indicum pervenitur pelagus, 
Marco Jienerentano Monac/io Caclestino edita." In dem 
14ten Kapitel lieifst es: Terra Sanctae Crucis decrescif 
usque ad latitudinem 37° austr. quamque Archoploi usqne 

*) Ytrgl. meine llelulion hiUuriquc, Tom. II, p. 706. 
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ad lal. 50° ausłr. nav!gavcrinl, nt frrunl, (juam reli-
ijuam porłionem descriptam non reperL" Ilier haben 
wir also einen italianischen Monch, der im Jahre 1508 
wnfste, dafs die Portugiesen die Kiislen von Patagoniea 
bis zu 37° und wahrscheinlich (ul ferunt) selbst bis zum 
50° s. Br., nur um 2 j ° iin Norden des Einganges zur Ma-
gcllanslrafse, aufgefunden und untersucht hatten. Dies Er-
gebnifs der angestellten Nachforschungen scheint ihin von 
Wichtigkeit gewesen zu sein; denn er wiederholt es zwei-
mal, auf der Kartę und in der Abhandlung. Aber im 
Jahre 1508 waren die Spanier auf ihren von der Re-
gierung ausgeriisteten Seefahrten nicht weit iiber das Vor-
gebirge St. Augustin (s. Br. 8U 20') hinausgekommen; 
und ais Vicente Yaficz Pinzon und Juan Diaz de So-
lis zu der Expedition abgingen, auf welcher sie bis zum 
40° s. Br. vordrangen, war die in Rede stehende Aus-
gabe schon seit mehrcren Monaten erschienen *) . Die 
von Cabral gemachte Entdeckung von Brasilien (von 10° 
bis 16j-° s. Br.) hatte die Aufmerksamkeit in solchein 
Maafse in Anspruch genommen, dafs von diesem Zeit-
punkte an der Lissaboner Hof selbst seine Blicke auf 
eine wcstliche Durchfahrt richtete. Es ist mir mithin 
ziemlich wahrscheinlich, dafs wahrend der Jahre 1500 
bis 1508 eiue Reihe portugiesischer Versuche * * ) , siid-

*) 1).is Datum der Ausgabe ist gewifs; sic ist nur zwei Jahre jiin-
ger ais ller Tod des Columbus. Kciuel will selbst in seiner Commen-
tnlio critica litteraria de Claudii Ptolemaei geograpliia eiusrjue co-
dicibus (Norimberg., 1737, p. 52) , dafs sie aus dem Jahre 1507 hcr-
riihre, wegcn einer Angabe in calce Planisp/iaerii", welche ich in kei-
nem der Exemplare gcfunden habe, dercn ich mich in Frankreirh und 
Deutschland bediente. Das Privilegiura des Papstes Julius 11. in der 
Ausgabe von 1508 ruHrt aus dem Jalire 1506 her; aber es ist wortlich 
aus der Ausgabe von 1507 wiederholt, die wegeu der crsten neuen Kar-
ten, welche sie neben den Karten des Agatbodamon darbietet, merkwiir-
dig ist. 

" ) Der Colcstiucrmonch aus Bcncvent scheint, ohne Yespucci zu 
nennen, die Entdeckung des sudlichcn Amerika eher den Portugiesen ais 
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lich iiber Puerto Seguro in der Terra Sanctac Crucis vor-
zudringen, Stnlt gefunden und unbestiuimle Naclirichten 
iiber diese Versuche einer Menge von Seekarten zur 
Grundloge gedienl baben, welche man in den besuchte-
sten Hiifen anfeitigte. 

Yerschicdene Ideeiwcrbindungen konnen dic Geogra-
phen vetanlafst hahen, eine Meerenge au[ dic ersten Kar-
len zu bringen. Man behielt im Mittelalter die Meinung 
des Crales, Strabo und Macrobius iiber den Zusammen-
hang sammtlicher Meere bei. Der Stille Ocean war 1513 
von B alb o a vier Jahre friiher gesehen worden, ehe Ma-
gellan seine Ueberzcugung von dem Das ein einer Meer-
enge im Siiden des Rio de la Plata nach Spanien ge-
bracht hatte. Seit dem Jahre 1511 hatten dic Entdek-
kungen des Anton Abreu in dem siidostlichen Theile des 
Indischen Archipelagus den Gedanken an grofse Siidlan 
der hervorgerufen. Da man fand, dafs sich dic Tierra de 
Santa-Cruz nach Siiden hin ausdehnte (der Beneventer 
Monch sagt, dafs man bei 5 0 ° noch nicht das Ende ge-
funden habe) , so konnte man sich vorstellen, dafs die-
ser Festlandswall, dessen Zusammenhang die freie Ver-
bindung zwischen den Meercn vcrhindcrte, an irgend ei-
ner Stelle untcrbrochcn sei. VieIIeicht veranlafste auch 
in dem Gciste einiger sjstematischen Geographen die Au-
sicht der Weltkarte des Fra Mauro, von der in Por -
tugal seit dem Jahre 1159 eine Copie vorhanden war, 
die Annahme, dafs eine Uebereinstimmung in der G c -
staltung der beiden Siidspitzcn von Afrika und Amerika 
bestehe. Der Kanał, welcher den Diab * ) von der gro-
fsen Masse des Fcstlandes trennt, auf den ich weiter oben 

den Spaniem zuzuschreibcn. Er iibcrschrcibt das vierzehntc Kapilel, ani 
welches ich oben verwiesen habe: de tcllure tjiiam tum Lutilani tum 
Columbus observavere et Mundum appellant Novum vel lerram San-
ctac Crucis." 

•) Zurla, p. 61 , 62 , 137, 139. 
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dic Aufmerlssamkeit des Lesers hinznlenken gesucht habe, 
konnte sich in der Ncucn Wel t wiederholeu. INirnmt 
man an, dafs, wie aus den Andeutungen, die ich in der 
Ausgabe des Ptolemaus vom Jahre 1508 gefunden habe, 
hervorgeht, kiihne portugiesische Seefahrer weit iiber dic 
Miindung des Rio de la Plata vor Solis hinausgegangen 
sind, so liifst diese mindestens sehr wahrscheinliche Vor-
aussetzung erkennen, wie hypothetische Gedankenverbin-
dungon durch die Kenntnifs positiver Thatsachen haben 
unterstiitzt werden konnen, sei es, dafs man das Vor-
handensein der Meerenge aus der Heftigkeit der dort-
hin gerichletcn Meeresstromungen ahnte, wie Varenius 
glaubt * ) , oder dafs man in minder siidlichen Breiten 
durch Verkehr mit den Eingeborenen irgcnd einen ver-
worrenen Begriff von einer Durchfahrt in das nndere 
Meer erlangt hatte. Es hatte geniigt, bis zum Meerbusen 
des Heil. Georg auf einer ehcmals sehr bewohnten Kiiste, 
wie es die Hiiufigkeit der patagonischen Graber be-
weist** ) , vorzudringen, um zu erfahren, dafs die Be-
wohner des Archipels von Chayamapu und Chonos *** ) 

" ) Dieser beruhmte Gcograpb liegtc entsebieden die vorgefafste Mei-
nung, dafs die Meerenge vor Magellan entdeckt worden sei. ,, Per fre-
turn Magellanis fertur mare ab oriente in occidentent motu inci-
tatissimo ut inde Magellana (vel qui ante Magellanem id 
detexit, ut volunt) coniecerit freturn, per quod ex Atlantieo in 
Pacificum Oceanum percenitur" (Geograph. generał, Cantabr. 1681, 
p. 119). „Fretum Magellanet primut imenit et namgavit 1520, elsi 
Vascus Nunnius de Valb o a prius, nempe anno 1513, illud animad-
vertisse dieitur, cum ad australem regionem lustrandam isthic na-
rigaret" (p. 85). Man mufs erstaunen, bei einem so untcrriclitcten 
Schriftstcllcr eine solclic Yerwirmng der Bcgriffc und Ercignisse zu fin-
den, eine Ycrmcngung der Entdeekung des Istbmus von Pauama, einer 
Landenge, mit der Entdeekung einer Meerenge. 

e*) Nacb einer Bemerkung auf der Originalkarte von la Gruz 01-
medilla, von der dic Esemplare so uberaus selten geworden sind, da 
dic spanisclic Picgierung wiilirend der Herrscbaft des Kiinigs Karl III bc-
lald, die Platten zu zerbrccben. 

" * ) Der Capitain Sarmicnto dc Gamboa (Viage al Eatreclto de 
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zuweilen den Kiistcnsfricli des Slillon Mccrcs von W e -
sten nach Osten durch Meeresarme (sienegas) und na-
tiirliclie Kanale hinansteigcu und sich so den Kiisten des 
atlantischen Oceans nahern. Der Gedanke, dafs in die-
sen Strichen (Br . 4 5 ° — 4 7 ° ) eine Yerbindung zwischen 
den beiden Meeren bestehen konne, hat sich so unver-
iinderlich fortgepflanzt, dafs er noch im Jahre 1790 un-
ter der Yerwaltung des Yicekonigs von Peru G i l - L e -
mos Veranlassung zu der Expedilion des Don Jose M o -
ralcda gab, welcher in den Estero de Aysen ( 4 5 ° 28' 
s. Br . ) bis auf 88 Seemeilen Entfernung von dein ostli-
chcn Kiistcnstriche des Golfcs des Heil. Georg eindrang. 
Ich konnte wShrend meines Aufenthaltes zu Lima die In-
structionen untersuchcn, welche diesem Steuermanne von 
der koniglichen Marinę crtheilt wurden, und in denen 
man ihm „das ticfste Geheimnifs" iiber einen Versuch 
ancmpfahl, dessen Gclingen den W e g um das Cap Horn 
um sechs bis sieben hundert Lieues abgekiirzt haben 
wiirde * ) . W e n n man einigermafsen in den Urkunden, 
welche sich auf die merkwiirdigen Entdeckungen der Jahre 
1492 bis 1525 bcziehen, bewandert ist, so sieht man, wel-
chen Vortheil damals die Seeleute aus den von den Ein-
geborenen ihnen mitgetheilten Nachrichten und gegcbcnen 
Belehrungen zogen. Der Cazike von T u m a c o * * ) zeich-

Magellanes, 1768, p. VI und XLII I ) war der erstc, welcher im Jahre 
1579 zu diesem Archipel vordrang. Man vergl. aueli A glier os, De-
scripcion liistor. de la Pfov. y dcl Archipel de Chiloe, 1791, p. 128. 
Der wciter nach Siiden nach dcm Cabo Victoria zu bclegenc Archipel, 
welcher die Nordwestseilc der Magellanstrafse begranzt, hat neuerdings 
von dera Capitain King den Namen Queen Adelaide's Archipclago em-
pfangen. 

*) Vergl. meincn Essai politifjue sur le royaume de la Nourelle 
Espagne (Ausgabe vom Jahre 1 8 2 5 ) , Th. I , S. 239. 

**) Herrera, Dec. lib. 10, cap. 3. Unter den Karten, welche in 
Hudson's IIAIJ Ilouse aufbewahrt werden, befindet sich cbenfalls eine 
Zeichnung der Kiislen von der Iludsonsbai bis zum Coppermine Kivcr, 
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ncte dem Balboa kurz. nach seiner Ankunft in der Bai 
von Panama die Gestalt der Kiisten von Quito, indem 
er ihm zugleich den Goldreichthum Pcru's schilderte und 
dic Gestalt der LIamas, welche man in den Cordilleren 
mit Erzstufen beladet und die von den Caslilianern an-
fimglich fiir Kameele gehalten wurden. Und doch betrug 
die Entfernung zwischen dem Isthinus und den Gcgen-
den, von welchen der Cazike eine so genaue Kenntnifs 
besafs, mehrere hundert Lieues. Zuweilen blieben die 
europaischeu Seeleute langer ais ein Jahr unter den Ein-
geborcnen, erlernten ilire Sprache und wurden spiiter von 
anderen Expeditionen wieder an Bord genominen, wel-
che dieselben Gegenden besuchten * ) . W i r haben ge-
sehen, dafs acht Jahre bevor Magellan und Ealeiro nach 
Spanien kamen, um ihre Piane darzulegen, Pinzon und 
Solis schon dic Miindung des Bio Colorado besucht hat-
ten, welche nur fiinf Grad nOrdlich vom Meerbusen des 
Heil. Georg liegt, den dic Spamer noch im siebzehnten 
Jahrhundert Jiahia sin fondo in der Ueberzeugung von 
der Moglichkeit einer Durchfahrt nach dem Siidmcere 
nannten. Es ist inir iiufserst wahrscbeinlich, dafs in dcm 
Zeitrauine von 1509 bis 1517 cinige heimliche Expedi-
tionen ihre Entdeckungen weiter ausgedehnt hatten, ais 
Solis es zu thun im Stande gewesen war. Neuerdings 
haben die wissenschaftlichen Unternehmungen der Eng-
liinder in den Jahren 1826 bis 1830 dureh die ausge-
zeichneten Arbeiten des Capitain Philip Parker King 
ein bedeutendes Licht iiber das Land Patagonien verbrei-
tet. Es giebt keinen tiefen estero (inlet, fiord) in dcm 
Meerbusen des Heil. Georg, wie es schon dureh die Ex-

welclie ganz roli von Indianern hingeworlen ist ( R a r r o w , Voyages 
into the Polar Regiom, 1518, S. 376). 

" ) So zum Bcispiel blieb ein Matrose von der Expcdition, wel-
clie Bastidas nacll der Kiiste von St1 Martha unternahm, drcizchn Mo-
nate unler den Indianern und wurde im Jahro 1502 von Hojeda wie-
der au%uiommeu. 



•299 

pcdition des Malaspina nacligewiesen worden ist. Aber 
im Port-Desire * ) (Br. 47° 42 ' ) , im Hafen von Santa-
C r u z * * ) (Br . 50° 18' ) und am Rio Gallegos in der 
Babia de los No dal es (Br . 51° 40' ) giebt es inleła, de-
reń Tiefe und Ausdehnung nocii nicht ermittclt worden 
ist. Besonders hatte der Rio Gallegos zu unbestimmtcn 
Muthmafsungen iiber eine Verbindung der beiden Meere 
im Norden der Magcllanstrafse Yeranlassung geben kon-
nen; denn in der Niihe des Vorgebirges der Heiligcn Isa-
bella, welches in den Slillen Ocean hervorragt, erstrek-
ken sich Meerbusen durch die felsige Kiiste sehr weit nach 
Osten hin, und der ostlichste dieser Artne (inłets) en-
digt sich in der liny of disappoinlment, wie sie Ca-
pitain King genannt, in einem Abstande von 2 ° 45' ost-
licher Liinge vom Meridiane des Yorgebirges der Heili-
gen Isabella. V o n diesem Piuikte bis zum westlichstcn 
Ende des Laufes des Rio Gallegos, zu welchem man bis 
jetzt gelangt ist, betriigt die Entfernung zwei und drei-
fsig Seemcilen Der Isthmus des Rio Gallegos ist mithin 
um die Hiilfte schmaler ais derjenige, in welchem sich 

*) Magellan ging gani nalic Lei dem Port Desire vor Anker bei 
der Insel der Pinguinen oder vielmehr der Manebols (Aptenodytes , 
Forster), welche dic Spanier Panaros Niuos nennen, wcil sie wie ein 
kleines Kind sebwankend ernhergehen ( P i g a f e t t a , p. 23 ; Sar-
mieilto, p. LIV) . Ich finde die erste Beschreibung einer Otaria (See-
robbc mit aufscrem Obr) in derselbcn Stelle des Pigafetta, wo es heifst: 
„Lupi marini grossi como titelli eon orecchie piccole e ronde"; 
aber der Manchot ist zum ersten Małe von Vasco dc Gama bcschricbcn 
worden in der Bucht Mosselbay, 4° ostlich vom Yorgebirge der Gu-
ten IlofTnung ( L i c h t e n s ł e i n im Vaterl'dndischen Museum, Th. I, 
S. 394) . Ich habe an den amerikanischen Kiisten des Stillcn Meeres 
weder Otarien noch Manchots nordlich von der Insel San - Lorenzo, 
Callao dc Lima gcgcniiber (Br. 12" 3'), gesehen. Dort findet man zwei 
neue Arten, die der Professor Mcycn neuerdings in dem zoologischcn 
Theile seiner lieise um die Welt, Ta£ XIV und X X X I abgcbildet hat. 
Weitcr gegen Westen nahern sich die Otarien bei weitem mchr dcm 
Acquator, z. B. in Ncu-Guinea. 

" ) Man ist im Rio Sta Cruz nur bis IVeddels-Bluff vorgcdrungcn. 
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dic Magcllansfrafse oder Estrecho de la Mądre de Dios 
des Sarmiento gebildet hat * ) . 

*) Viage al Estrech., p. LV. Magellan selbst crtlieilte der von 
Jhin entdecktcn Meerenge den Namen Estrecho Patagouico, welcher 
hałd in Estrecho de la (nave) Vicloria umgcandert wur dc (Pigaf., 
j>. 40). — Dic Breite des siidlichen Amerika betragt unter 52° 22' s. Br. 
zwischen dem Cap Pilarcs und dem Yorgebirge der Jungfrauen von YVe-
sten nach Osten 80 Seemeilen, wahrend die Bicgungen der Magellan-
strafse, dereń ostliche Halfte die Richtung von SSYV nach NNO, die 
westliche von OSO nach W N W hat, 108 Seemeilen (von 20 auf einen 
Grad des Aequators) ergeben. Die drcicckigc Gcstalt der Sudspitże von 
Amerika ist siidlich vom vierzigstcn Brcitengrade so wenig rcgelma-
fsig, dafs zwcimal, unter dem Parallel des St. Georgbuscns (Br. 45°^) 
und unter dem von Bahia de los Nodales am Rio Gallegos (Br. 514* 
40') , die Breite des Festlandes geringer ist, ais in der Magellanstrafsc. 
Diese Gestaltung der Kiisten, welche in dieser Bezichung von der der 
Spitze Afrika's sehr vcrschieden ist, verdienic wohl mit grofserer Ge-
nauigkeit durch gute Liingcnbcobachtungcn bestimmt zu werden. Un-
ter der Breite des Yorgebirges der Guten Hoffnung łiietet die End-
spitze des afrikanischen Festlandes eine Kiiste von 150 Lieues dar, wel-
che fast durchgiingig von Ost nach YVcst gerichtet ist. Diese abge-
stutzte Gestalt wiirde verschwinden, wenn die Nadelbank (Lag ul ta 8 
JJanc) mit dem Festlande durch eine Erhohung des Meercsgrundes iiber 
den Wasscrspiegel in Yerbindung tratę. Alsdann wiirde Afrika unter 
36° 47' s. Br. in eine Spitze auslaufen, d. h. 2° 52' siidlich vou der 
Capstadt und 2° im Siiden des Cap Lagullas, welches jetzt der aufserste 
Punkt von Afrika gegen Siiden hin ist. Diese Siidspitzcn der Kontinente 
gewahren ein besonderes geologisches Intercssc, und man darf die Hoff-
nung hegen, dafs man eines Tages entdecken wird, ob die hbweichende 
Richtung der óstlichen und wcstlichen Thcilc der Magellanstrafsc in ir-
gend einer ursachlichcn Bezichung zu der Richtung der Mceresstromun-
gen oder zu dcm Striche der Fclslagcr stchc. King hat schon dic interes-
sante Beobachtung gemacht, dafs die Inseln in der Meerenge nur an den 
Punkten in so iiberaus reichlicher Anzahl vorhandcn sind, wo der Grfm-
stcin am haufigsten vorkommt (Journ. of the Royal Geugr. Soc., 1832, 
Yol. I, p. 166). Ucbrigens hat diese neue englischc Expcdition, in noch 
boberem Gradc ais die fruheren von Cordova, Churruea und Galiano, 
die vollkommcne Richtigkeit der Ansicht eines Scefahrers des 16tcn Jahr-
hunderts, des Don Ricardo Aquines, dargethan ( Herrera, Deser, de las 
Ind. occid., p. 49), der zufolge „die gesammte banda del Sur del Estrecho, 
d. li. dic Tierra de los Fuegos, wie man damals sagte, bis zu 56° 
s. Br. (das Cap Horn liegt in der That 55° 58' 41" s. Br. ) eine Gruppc 
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Man darf annehmeri, dafs ungenauc Kcnntnisse von 
der Gestaltung des Neuen Continenłs nach seiner Siid-
spitze hin sich vor 1517 auf den Seekarten abgespiegelt 
haben werden, und dafs Magellan eine dieser Karten in 
den Archireń des Konigs von Portugal gesehen habe. Ich 
iinde selbst in dcm Tagebuch des Pigafetta ( p . 2 2 ) eine 
directe Audeutung, dafs die grofse Ausbuchtung der Kii-
ste an der Miindung des R i o de la Plata zuerst die An-
nahme der so sehr gewiinschlen Meerenge in 30° siid-
licher Breite veranlafste; ais aber Solis auf seiner zwei-
ten Rcise ( im Jahre 1 5 1 5 ) erkannte, dafs diese Oeff -
nung und dieses Meer siifsen Wassers (mar, dulce) dic 
Miindung eines grofsen Flusses seien, suchten die G e o -
graphen die Meerenge weiter gegen Siiden. Folgendes 
ist die Stelle aus dein Tagebuche des Pigafetta, welche 
man nicht hinlanglich beachtet hat, und die ich in einer 
wortlichen Uebersetzung mittheile: „ N a h e bei diesem 
Flusse ist das Vorgebirge der Heil. Maria. Man hatte 
eininal geglaubt (si era creduto una volładafs sich 
hier der Kanał befiinde, welcher zum Siidineere fiihrte; 
aber man bat jetzt entdeekt, dafs dies nicht die End-
spitze eines Landes (des Continents) sei, sondern nur 
die Miindung eines Flusses, welche siebzchn Lieues (oder 
68 Mei lcn) Breite hat." Die Yorgebirge der Heil. Ma-

Inseln von versrhiedcncr Grofse Ist." Nach den Untcrsnchungcn des 
Kapitału King, welcher In den Jahrcn 1826 und 1830 dic Adnenlure 
und den Iieagle hefchliglc, licsteht das Feuerland aus drci grofsen In-
seln, King Charles South Land (Im Osten von der Strafsc Le Maire 
begranzt), Clarcnce Island und Soulh Desolation, dessen Wcstspltze das 
Cap Pllares luhlct. Das Yorgebirge Horn ist eine kleinc Insel aus Am-
phiholgeslein im SO der Hermitenlnsel. Diese letztere hlctet im hlei-
nen dic Gestalt von Sicilien dar, und liegt, wie die Inseln Wollaston 
und Navarin, ein ltlein wenig westlich von dcm Meridianc des Yulkans 
von Basil Ilall. Sehifft mau nahe bei dcm Cap Horn voruber, so gc-
langt man gegen Y\restcn in eine Strafsc zwischen den Felsen des Diego 
Ramircz (56° 26' 35" Pr . ) und von San lldcfonso. DIcsc Klippcn-
gi nppen sind von cinandcr um mclłr ais 32 Mcilen entfcrnt. 
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ria und des Heil. Antonius, welche die Miindung im Nor-
dcn und Siiden begranzen, sind so belegen, dafs ersteres 
um 2° 40' weiter nach Osten vorgcriickt ist, ais letzte-
res. Ihre schrage Entfernung in der Richtung von S S W 
nach NNO betriigt fiinf und sechzig Seeineilen, wiihrend 
die wahre innere Breite des Flusses zwischen Montevi-
deo und Punta de Piedras sich nur auf achtzehn be-
liiuft; und zwischen Sacrainento und Buenos-Ayres nur 
auf neun bis zehn. Bei dieser Lage und Gestaltung des 
Landes war es liioglich, dafs sich das Vorgebirge der 
Heil. Maria einem von Norden kommenden Schiffe ais 
die aufserste Spitze eines Continents, d. h. der Tierra 
dc Santa-Cruz, darstellen konnte. Im Meridiane die-
ses Vorgebirges sali man kein anderweitiges Land gegen 
Siiden. Auch mufste die Hcftigkeit des Strouies, wel-
cher aus dieser Oeffiiung der Kiiste hervorgeht (current 
of the Plata, Rennell, p. 137) viel zu dem Glauben 
an das Bestehen einer Meerenge bcitragen. Der Strom 
Coutfall of t/te Rio Plata) erlangt eine Geschwindig-
kcit von 24 bis 32 Meilen in vicr und zwanzig Stunden 
und macht sich in einer Entfernung von achtzig Meilen, 
und nach dem Capitain Beaufort unter gewissen Umstiin-
den, wenn er mit dem brasilianischen Strome ( N N O — 
S S W ) zusammenfallt, in zweihundert bemerkbar. 

Das Tagebuch des Pigafetta und die Urkunden, wel-
che uns Herrera aufbewahrt hat, beweisen, dafs der por-
tugiesische Seefahrer iiber den Ort, wo sich die Meer-
enge finden sollte, dereń Bestehen er mit so grofser Zuver-
sicht ankiindigte, im hochsten Gra de ungewifs war. Er 
sagt ganz einfach, dafs er sie bei weiterem Vordringen 
gegen Siiden iiber das Vorgebirge der Heil. Maria hinaus, 
das die Miindung des Rio de Juan de Solis bezeichnete, 
finden werde. Ais Magellan in 40° s. Br. vor einer 
Bai angelangt war, welcher er nach Malaspina den Na-
men des Heil. Matthias gab (la Baltia de Todos los 
Santos, ziemlich nalie bis zu dem Punkte, bis zu wel-
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clicni Piuzon und Solis im Jalire 1508 gelangt waren), 
besclilofs cr die Kiiste aufmerksam zu beobacliten * ) , um 
zu erkennen, ob sich nicht daselbst irgend eine Mcer-
cnge zeigen wiirde." Nachdcm er eine Reihe vergebli-
cher Nachforschungen angestellt, und die Untersuchung des 
Meerbusens des Heil. Georg verabsaumt hatte, wurde die 
Expedition gezwungen, fiinf Monate hindurch in dcm Ha-
fen des Rio San-Julian (nach San-Martin, dem Steuer-
manne des Magellan, in 49° 18' s. Br.; wahre Br. 49° 8 ' ) 
zu iiberwintern. Die Mannschaft beklagte sich, dafs inan 
auf dieser langen Ueberfahrt (von der Miindung des Rio 
de la Plata) nichts gesehcn habe, was einer Meerenge 
ahnlich ware. Magellan antwortetc: man konne nicht er-
mangeln die Meerenge bei weiterein Yorschreiten zu fin-
den ((juc no puede faltarJ, dafs er, wenn es erfor-
derlich wiire, bis zum fiinf und siebzigsten Brcitengrade 
vordringen wiirde, w o es, wiihrcnd des Wintcrs , fast 
nieinals Tag wiirde." Dies offene Gestandnifs, welches 
in dem lelztercn, in dem Tagebuche des Pigafetta * ) 
aufbewahrten Ausdrucke liegt, beweist hinliinglich, dafs 
Magellan von dem Dasein einer Durchfahrt jenseits des 

*) Herrera, Dcc. II, lib. 9, cap. 11. In den vortręfflichen Kar-
ten, von denen das Werk des Major Rennell iiber die Stromungen be-
gleitct ist, lieilst dic aijsgcdehntc Bucht (Br. 41° 8' — 4'2° 2 ' ) , wcl-
clic sieli im Siiden mit der Ilalbinscl des Ileil. Joseph endigt und eine 
so aufserordentlicbc und iiberaus luerkwurdige Gestalt darbietet, Bai des 
Heil. Mattbias. Aut den Karten der Kxpe<lilion des Malaspina, welche 
von dem Deposilo lnjdrograflc.0 zu Madrid bekannt gcmacht worden 
sind, ist sie ohne Namen gelassen. Vcrgleicht man die Breitenbcstimmun-
gen des Magellan und seines gewandten Schicksalsgelahrlen, Andreas von 
San-Martin, mit den Breiten, wic sic heutigen Tages nacb neueren Beob-
aelitungen angegeben werden, so crsieht man sogleicli, dals die Annahme 
eines Irrthumes von l^-0 durchaus unzuliissig ist, und dafs der Name 
des Heil. Mattbias vielmehr der Bai de Todos los Santos (Br. 39° 52' 
bis 40° 40' ) zwischen dem Rio Colorado und dem Rio Negro an der 
Kiiste von Patagonicn zukommt. Dies ist wenigstens das Resultat mei-
ner Forschungen. 

**) Primo Piaggio, p. 40. 



•304 
I\io do la Plata iiberzcugt war; dafs aber dic Karle in 
den Archwen? welche Behaim zugeschrieben wird, die 
Lage dieser Durchfahrt keinesweges angab. W i r selien, 
dafs er den Capitain Juan Serrano zum Rio de Santa-
Cruz (Br. 50° 18') absendet *), „um nachzuforschen, ob 
sieli dort ein Durchweg fande", und selbst ais er zum 
Yorgebirge der Jungfrauen (52° 20' Br.) am Eingange 

der 

*) Dort war cs, wo Serrano am 11. Oktober 1520 eine Sonnen-
finstcrnifs zu beobachten glaubtc, welche „unter diesem Mer i dian um 
10 U. 8' Morgens eintreten mufste", wiibrend nach dem Auszuge, wel-
chen uns Herrera (Dcc. IX, lib. 9, cap. 14) aus dem Tagebuche des 
Serrano giebt, „die Sonneuscheibe weder total noch partial yerfinstert 
wurde, und man nur, ais das Gestirn dic Hohe von 42 ' 0 errcicht hatte, 
bcobachtete, dafs cs die Farbę in cin dunkles Roth verwandelte, gerade 
wie die Sónne in Castilien erscheint, wenn man sie durch den Rauch 
von angcziindetein Rasen bctrachtet." Die Erseheinung horte schon auf, 
ais die Sonne 44-}0 Hohe errreicht hatte. Sicherlich war diese Beob-
aęhtung, dereń bei Pigafetta keine Erwahnung geschicht, und von der 
Herrera auf eine so unvcrstandlichc Weise spricht, nicht geeignet, 
darauf eine Langenbestlmmung zu begriinden: indessen behauptet C a -
stana da (Fi ist. delie Indie, lib. VI, p. 123), dafs Magellan „mittelst 
der Sonnenfmsternils am 17. April 1520 und nach dem Yerfahren, wel-
ches ihm Faleiro angegeben hatte, bcrechnete, dafs zwischen Sevilla und 
dcm Rio de Santa-Cruz 61° Langenunterschied sei." Der Irrlhum 
in dieser Bcstimmung beliiuft sich nur auf ein Minus von eine Ge-

nauigkeit, dic fiir das Jahr 1520 aufserordentlich genannt werden mufste, 
wenn man sich nicht lessert crinncrtc, was Barros (Dec. III, lib.-5, 
cap. 9 ) iiber die sondhrbar widersprechcnden Resultate sagt, welche man 
nach denselben Regeln des Faleiro erhielt. Uebrigens ist weder Ma-
gellan noch Serrano im April nach der Miindung des Rio Santa-Cruz 
gesegelt und Castaiiada verwechselt wahrscheinlich die Sonnenfinsternifs 
vom II . Oktober mit einem jeńer Beohachtungsversuche von Conjunk-
tionen, welche der Cosmograph Andreas von San-Martin wahrend des 
Aufenthaltcs der Espcdition am Rio San-Jidian „nach der industria 
(dcm Kunstgriffe) des Ruy Faleiro", wie die von Herrera gesammcl-
ten Urkunden besagen, anstellte. Magellan reiste von San-Lucar am 21. 
September 1519 ab, crrcichtc den Rio de la Plata im Anfangc des Ja-
nuar 1520, die Bai von San-Matias am 35. Fcbruar, den Rio San-
Julian am 2. April, den Rio Santa-Cruz am 14. September, das Yor-
gebirge der Jungfrauen am 21. Oktober 1520. 
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der Strafsc angelangt war, erkanntc cr anfanglich clarin 
nur eine grofse cale", und muthmafśt, dafs „diese cale 
irgend ein Geheimnifs enthalten konne." Alles deutet 
auf eine Ungewifsheit liber den wahren Ort der Durchfahrt 
hin; und obgleich man dic Moglichkeit nicht leugnen kann, 
dafs Martin Behaim, der in den Jahren 1494 bis 1506 
bcstandig in Fa ja l lcbte, viele walire oder muthmafsli-
che Angaben iiber die Gestaltung der Ostkiiste von Siid-
amerika dort einzusammeln im Stande gewesen sei, so be-
weist doch nichts, dafs er jene Kartę, welche Magel-
lan in den Archiven des Kiinigs von Portugal gesehen 
zu haben versichert, nach Lissabon gebracht habe, w o 
cr 1507, kurze Zeit vor scincm T o d e , ankain. Auch 
waren vielleicht die Untersuchungen dieses grofsen Kos-
mographen * ) inchr auf Afrika gerichtet, desseu Kiisten 
cr zum Theil befahren hatte, ais auf die von Yanez 
Pinzon, Lepe und Cabral entdeckte Kiiste. Ich habe 
mich liingerc Zeit bei jenen Beziehungen aufgehalten, wel-
che, wie man annimmt, zwischen Magellan und den frii-
lieren Kosmographcn bestanden haben, weil in einein 
Jahrhundert, w o die personliche Thatkraft des Seefahrers 
ein weites Feld der Thiitigkeit geoffnet fand, dic Ueber-
zeugung von dem Erfolgc, oder eine einfache geogra-

*) Die Erdkugel des Behaim, welche im Jahre 1492 zu Nurnhcrg 
angcfertigt worden ist, hietet nur die Insel Antilia und San - Brandan dar, 
welche, wie man weifs, schon auf den Karten des vierzclinten Jahrhun-
dcrts erscheinen. Die ganzliche Unwissenheit, in der sich Behaim im 
Jahre 1492 iiber das Bcstchen der Bacalaos (Neu-Fundland) bcfand, 
bcstatigt die Argumentc, dureh wciche der Vcrfasser des Memuir of Se-
bastian Cabot (1831, p. 286 — 289) die Esistenz einer von Joao Vas 
Cortereal im Jahre 1484 nach der Nordostkiiste von Amerika unternom-
menen Entdcckungsrcise bestritten bat. "Wir wissen aus der Geschichtc 
der portugiesischen Inseln von Cordeyro, dafs dieser Mann Statthaller von 
Terceira war, und cs warc unbcgrcillicli, wie Behaim ais Bewohncr der 
azorischen Inseln keine Kcnntnifs von den Westlilndein, die Joao Yas 
Cortereal gesehen, hatte haben sollen. 

Band I. 2 0 
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phischc Ansicht, zu einem Ereignisse wurde, welches 
im Stande war, einen wichtigen Einflufs auf die Rich-
tung des Handels und das Gęschick so vieler in der un-
crmefslichen Weite des Oceans zerslreuter Yolkcrscliaf-
ten auszuuben, die aufser dcm Bereiche der curopaischen 
Rildung standen. 

Die Stadt Niirnberg, welche so reich an Erinnerun-
gen aus dem Mittelalter ist, bcsitzt aufser der Erdku-
gel des Martin Behaim, die aus dem Jahre 1492 her-
riihrł, noch eine zweite, welche im Jahre 1520 von Jo-
hann Schoner * ) , dem beruhmlen Mathematikcr, Schiller 
des Regiomontanus, angcferligt worden ist. Reide Erd-
kugeln sind haufig mit einander verwechselt worden, und 
dieser Irrtlium ist um so bedeutender, ais Schoner, der 
sein W e r k zu Bamberg auf Kosten seines reichcn Gonners, 
Juliann Seyler, unternahm, Amerika in zwei grofse Eest-
landmassen theilte, und auf der Wcltkugel die Meerenge 
an demjenigen Punkte darstcllte, wo sie von Columbus ver-
geblich gesuclit worden war. Nun konnte man im Jahre 
1520 in Europa noch kcine Kenntnifs von der Entdek-
kung Magellans haben, welchem erst ain 28. Noveuibcr 

•) Murr, S. 47. Mannert, Einleilung in die Geogr. der 
Allen, S. 173. Ais Schoncr, zu Karlstadt ia Franken geboren, durch 
Melanchthon von Bamberg nach Niirnberg berufen wurde, um an dem 
letzteren Orle den Lelirstuhl der Mathcmatik einzunehmen, nahm er dic 
Erdkuget mit sich. Sie bat 2 Fufs 10 Zoll 6 Linien im Durchincsscr 
und wird in der Stadtbibliothek aufbewahrt. Die Abhandlung De cir-
eulis sphaerae (Tiguri 1546), welche ebenfalls eine Kartę mit dem 
durchbrochencn lsthmus von Panama darbietet, riihrt jedoch nicht von 
Schoner her; denn man ersieht aus seinem Werke Opuscu/um Geogra-
phieum ex dicersorum libris et eartis collectum, dafs er im Jahre 1533 
die Expedition des Magellan („dueis natium incielisniini Caeuaris diri 
Caroli") kannie (cap. X X ) . Die nordwestliche Durchfahrt, welche 
neuerdings von Parry und Bofs aufgesuclit worden, ist ais offen darge-
stellt, im Norden eines grofsen Festlandes, welches in der zum Opuscu-
htm Geographicum Joannis Myritii Mclitcnsit (Ingolstad, 1590, p. 60) 
gehorigen Welttafel Terra Saccalearum heifst. 
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desselben Jalires die Durchscliiffung gclang. Uic Durch-
fahrt aus dem Meere der Antillen in den Slillen Ocean, 
wie sie Schoner angegebcn hat, war also nur das Er-
zeugnifs eines systematisehen Geistes und falschcr Vor-
stellungen iiber die Untcrnehmung des Balboa. Man kann 
mit Recht dariiber staunen, wie der von uns angegebene 
Irrthum sich so gerauine Zeit hindurch hat forlpflanzen kon-
nen. Ich habe ihn auf einer Welttafel aus dem Jahre 1516 
wiedergefunden, die zu einem scltenen W e r k e : Circuli 
sphaerae cum quinque zonis gehiirt, welches in unseren 
offenllichen Ribliotheken gemeiniglich dcm Buche Ku-
dimentorum eosmographicarum Joannis Honleri Coro-
nensis libr i tres (Tig. 1578 ) angebunden ist. Auf die-
ser Welttafel heifst Mexico Parias; und die Wieder -
holung dieser falschen Benennung auf einer sehr alten 
Weltkugel in der Bibliothek zu Weimar veranlafst mich 
zu der Ansicht, dafs diese letztere mit dem W e r k e von 
Schoner oder der Welttafel von 1546 in irgend einer 
Beziehung gemeinschaftlichen Ursprtings oder gleichzeiti-
ger Anfcrligung steht. Viclleicht sind diese graphischen 
Arbeiten sammtlich nur Kopien einer alteren, irgendwo in 
den Archiven Italiens oder Spaniens verborgen liegenden 
Kartę. Die Erdkugel in Weimar , welche in dem Bi-
bliothekskatalog fiir alter bezeichnet wird, ais eine an-
dere, die ais Zcitangabe das Jahr 1534 enthiilt, bietet 
Parias oder die Nordinasse von Amerika unter dem 42° 
s. Br. durch eine Meerenge von dem antarktischen Lande 
getrennt dar, welchem man den Namen Jirasiliae llegio 
gegeben hat, und das einen grofsen Theil des Siidpols 
umgiebt. Aufser dieser siidlichen Meerenge findet man 
darauf noch eine andere durch den Isthmus von Panama, 
in 10° Breite nordlich vom Aequator, die von hinrei-
chender Breite ist, um die Stromungen beider Meere ais 
ununterbrochen darzustellen. Ein grofses aus dem Siid-
meere kommendes Schiff hat die Meerenge gliicklich zu-
riickgelegt. Es kommt von Zipangri, uh i auri copia, wel-

20* 
f 
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ches in kaum 10° Entfernung westlieli von der Meerenge 
liegt und eine Insel zwischen 12° und 30° Breite bildet. 
Diese Traumereien sind nach China iibergegangen, wic 
aus der inerkwiirdigen Welltafcl erhellt, dereń Kennt-
nifs wir Klaproth verdanken, und welche sich auf 
die Schrift eines portugiesischen Jesuiten, des Pater 
Emanuel Diaz (Yangmano), iiber die Weltkugel griindet. 
Der Yerfasser dieser Kartę, welche im Jahre 1820 zu 
Canton crschienen ist, hat die Kenntnisse der Europiier 
mit den kosmographischen Ansichten in Yerbindung ge-
bracht, welche unter den Djnastien Yuan, Ming und der 
Mandschu herrschend waren. Er giebt drei Durchfahr-
ten aus dem atlantischen Ocean in das Siidmeer an, nam-
sich dic Magellanstrafsc und zwei Mcerengcn in dcm 
Isthmus von Panama, Dieser Isthmus selbst bildet eine 
Insel, welche die Insel des Heil. Andreas (Ching Ngan 
te tao) genannt wird, und liifst mithin zwei Durch-
fahrten offen, die eine im Norden getrennt von der Vera 
Paz (Tching phing ngan, der wirkliche Friede), die 
andere im Siiden getrennt von Darien (Ta lian man) 
und dcm Goldkastilien *) . Dies ist die Folgę eines Mifs-
griffes in der Benennung Enge (Landenge oder Meer-
enge), welcher sich selbst bis zu den chinesischen Kar-
ten fortgepflanzt hat; ein Mifsgriff, welcher so alt ist, 
dafs schon bei den Griechen ia&fióę zuweilen zur Bc-
zeichnung eines Meeresarmes gebraucht wurde ** ) . 

Die Einzelheiten der Geschichte der Wissenschaftcn 

*) Klaproth, Notice ćtune Mappemonde et d'une Cosmogra-
phie chinoises, 1833, p. 85. Yergl. auch Nouv. Journ. Asiat., Tom. 
XI , p. 66. 

**) Letronne, in seiner Ausgabe des Dicuit, p. 12. Eben so bc-
deutete x/oaę in der geograpliischen Kunstsprache bald ein Yorgebirge, 
bald negatiy die Miindung eines Flusses oder die Oeflhung eines Meer-
busens. ( S t r a b o , lib. X, p. 458 Cas. Ilesiod, Theog. v. 789 und 
dic Fragmcntc des Hanno. [Pindar. fragm. incert. 84. ed. Ilcync: 
y.fęnę J\r<i'Aon.J ). 
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gewiihrcn nur in sofom einen Nutzen, ais mail sie durch 
ein gcmeinsauies Band vcrkniipft. Dic Anhaufung verein-
zelt dastehendcr Tliatsacben wiirde eine crmiidende Trok-
kcnheit herbeifiilircn, wolltc man sich nicht bestreben, 
durch Nachforschung in den Thatsachen zu irgcnd einem 
allgemcinen Ergebnifs in Bezug auf die Fortschritte der 
Inlcłligenz, und zu einer hoheren Ansicht iiber den Gang 
der Civilisation zu gelangen. Die Keime, welche wir in 
einigeu Schriften der Alten nachgewiesen haben, wurden 
durch eine geringe Anzahl Gelehrlcr befruchtct, deren 
hellcr Gcist im Mittelalter glanzte. In jedcm Jahrhun-
dert bestebt irgend eine verborgcne Thiitigkcit, deren Er-
gebnifs an Ideen, Ueberzeugungen, Hoffnungen, unmerk-
lich die Macht des Menschen vennehrt, und deren thati-
ges Wirken sich offenbart, sobald anscheinend zufallige 
Ereignisse (ein Zusammentreffcn von Umstiinden, durch 
wclclies sieli eine Nothwendigkeit iii den Bestimmungcn 
der W e l t offenbart) die Bewegung nach aufsen hin be-
giinstigen. Die Geschichto bcwahrt im Allgemcinen nur die 
Uebcrlicfcrung gliicklicher Unternehuiungen und grofser 
Erfolgc auf der Bahn der Entdcckungcn. W a s die Be-
wegung und den Erfolg vorbcreitct, gehort der Yerket-
tung von Ideen und der Yerbindung gcringfiigiger Ereig-
nisse an, welche eine gleichzeilige und gemeinschaftlicbe 
Wirkung ausiiben. Ihre Wichtigkeit tritt erst dann mit 
einiger Deutlichkeit hcrvor, wenn grofse Erfolgc errcicht 
worden sind, wie die, welche wir Diaz, Columbus, Gama 
und Magellan verdankcn. Auch erscheinen Entdeckun-
gen, welche raachtig auf die Imagination der Menschen 
cinwirken, anfiinglich ais vereinzelt und uuabhiingig von 
dem Impulse der vorhergehenden Jahrhunderte. Erst dann, 
wenn der erste Eindruck seinen Reiz verloren hat, be-
ginnt man, nach den Ursachen zu forschen, welche im 
Stande gewesen sind, grofse Eroberungen auf dem Ge-
bictc der Intelligcnz ins W e r k zu setzen. Bei dieser 
Arbeit vcrleihcn oft Nationalhafs, das boshaftc Ycrguit-
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gen, den Zauber der Begeisterung zu zerstoren, beson-
ders aber die Abwesenheit einer gesunden historischen 
Kritik, nicht beglaubigten Tliatsachen und conjekturalen 
Schopfungen, welche durch kcine wissenschaftliche Schlufs-
folge begriindet sind, eine Art von Wichtigkeit. Die 
Seiten, mit denen ich den ersten Abschnitt dieses Werks 
beschliefse, sind dazu bcstiinmt, das was uns an Ereig-
nissen und Meinungen, welclie man durch die Entdek-
kung der Neuen Welt veranlatst glaubt, zu untersuchen 
iibrig bleibt, ihrcin wahren Wcrthe nach zu beurthei-
len. Ich bin der Ansicht, dafs diese Untersuchung eine 
fruchtbare Ouelle niilzlicher Andeutungen werden diirfte, 
indem sie Thalsachen durch geschichtliche Nacliweisun-
gen und Anwendung von Siilzen aus der physischen Erd-
bcschrcibung, dereń mehrere bei dieser Art von Forschun-
gen ganzlich vernachISssigt worden sind, in das geluirige 
Licht stcllt. Die Tliatsachen sind die hauptsSchliche 
Grundlage jeder einer gesunden Kritik zu uuterwerfen-
den Uiitersucluing, und ihre Angabe ist uncrlafslich, um 
den Leser in den Stand zu selzen, den Grad vou Ver-
tratien zu beurtheilen, welchen die erhaltenen Resultate 
verdienen; sie ist es zumal, wenn man durch ihre Deu-
tung sich zu allgenieinen Ansichten iiber die mannichfa-
chen Ursachen zu erheben sucht, welche den Gang der 
Entdeckungen und die Fortschritte des Meereshandels be-
dingt haben. Bei den nachfolgenden Entwickelungen 
werde ich mich bestreben, mich nicht tiberfliissiger Weise 
iiber Gegenstaude zu verbreiten, die bis zum Ueberdrufs 
wiederholt worden sind: ich werde mich auf dasjenige 
beschriinken, was bei dcm gegenwiirtigen Zustande unse-
rer Kentnisse zu neuen Aufklarungen in Bezug auf Tliat-
sachen oder zu neuen Yerbindungen geschichtlicher Wahr-
nchmungen zu fiihren geeignet ist. 

Das Abenteuer des Cabral, welcher auf seiner Reise 
von Spanien nach Ostindien auf dem Wege um das yor-
gebirge der Guten Hoffuung wider Erwarten durch die 
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MecresstrOmungen nach Westen verschlagen und ani 22. 
April 1500 an die Kiisten von Brasilien (Tierra de 
Santa Cruz) geworfen wurde, hat Robertson zu der 
Acufserung veranlafst, es habe in den Bestimmungen des 
Menschengeschlechts gelegen, dals die Ncue W e l t am 
Schlusse des funfzchnten Jahrhunderts entdeckt wurde. 
Beseitigen wir den unbestiinmten Begriff des Scbicksals 
in einem Falle, w o die gegenscitige Yerkettung so vie-
ler Ursachen und Wirkungen zu erkennen nicht scliwcr 
Mit • so weist uns die Philosophie der Geschichte fast 
in jedein Zeitraum grofse Ereignisse nach, deren spate-
res Eintreffen in friiheren Jahrhunderten langsam vor-
bereitet wurde; was aber den unterscheidenden Charak-
ter eines jeden einzelnen Jahrhunderts ausmacht, spricht 
sich in dem thiitigen W i r k c n aus und untcrwirft die 
Ereignisse dcm Machtgebote einer sittlichen Notliwen-
digkeit. Der Zug Alexanders des Grofsen nach Persien 
und Indien, der kiihne Mutli Luthers haben ohne Zwei-
fel die Beruhruńg des Wcstens mit dem Osten begiin-
stigt, dic Befreiung des Gedankens von der druckenden 
Fessel bcschleunigt; aber der Zustand der menschlichcn 
Dinge war in jencn beiden denkwurdigen Epochen des 
Yolkerlebens von der Art, dafs nach dem Sturze des 
pcrsischen Reicha die Beriihrung beider Gattungen von 
Civilisation, nach der Schwachung der papstlichen Hie-
rarchie die religiosc Umwalzung, ein Yorspiel der mach-
tigen Staatsumformungen, wahrscheinlich ohne den ma-
cedonischen Helden und den Wittenberger Augustiner-
moncli in Erflillung gegangen sein wiirden. Die Seelcn-
grOfse und Personliclikeit liervorragender>Manner bedin-
gen und begiinstigen ohne Zweifel die Wahrscheinlich-
keit des Gelingens; sie beschleunigen und beleben die 
Kraft der Bewcgung; aber jene hervorragcnden Manner, 
von denen die Jalirhundertc ihren Glanz zu erborgen 
scheinen, handeln selbst wiederum unter dem Einllussc 
der herrschcnden Ideen eines Zeitalters, welches bcfruch-
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tcl und genahrt wurde dureh ein friihercs Zeilalfer. In 
der cigenthiiinlichen Riehtung der intellektuellcn Bewe-
gung, in der Uebereinstimmung des "Willens, in dem unwtfr 
derslehliohen Drange wirklicher oder sclieinbarer Bediirf-
iiisse, liegt die Gewalt des Antriebes, die Nothwendigkcit 
und Macht der Ereignisse, welche in Erftillung gehen. 

Der unterscheidende Charakter der zweiten Hiilfte 
des funfzehnten Jahrhunderts, des Zeitraums, welcher der 
Entdeckung von Amerika unmittelbar vorangiivg, ist leicht 
aufzufassen. Die Fortschritte des Luxus und der Civi-
lisation in dem Siiden von Europa hatten das Bediirf-
nifs nach den Erzeugnissen Indieus dringender hervortre-
ten lassen. Landreisen, dureh den religiosen Eifer der 
buddhistischen und christlichcn Hierarchie eben so begiin-
stigt, wic dureh die Politik und das Handelsintercsse, hat-
ten den geographischen Gesichtskreis und die Sphiire der 
Ideen erweitert. Eben so hatten der haufigere Gebrauch 
der Magnctnadel, welcher den Beriihrungen der Araber 
mit Indien und China zugeschrieben werden mufs, so wic 
die Vervollkommnung der Scliiffahrtskunde und der auf 
sic beziiglichen Wissenschaften, dic Mittel weitauśsehende 
Schiffahrten zu unternehmen iii hoherem Maafse gewahrt. 
Diese Umstandc mufsten fast gleichzeitig zwei Reihen von 
Ideen erzeugen, welche man sorgfaltig untcrsclieiden mufs, 
und die sich, die eine sowohl ais die andere, an die Ue-
berlieferungen und Muthmafsungen des klassischen Alter-
thumes aukniipften *) , fiir welches das Interesse dureh dic 
nahen Verbindungen Siciliens, Apuliens und Calabriens 
mit Byzanz, dureh den gliicklichen und fruchtbrmgenden 
Einflufs der grofsen Miinner Italiens, des Petrarca, Boc-
caccio und Johann ** ) von Raveuna, dureh die Auswan-

*) TJcber den Einflufs, welcben die ldassische Gelehrsamlceit auf 
den Geist des Columbus ausgeiibt hat, vcrgl. oben S. 72 ff. S. 97 1T. 

**) Malpagliino, eigentlich Johann Malpighi aus Ravenna. S. Hee-
rU; Gcuch. der klats. Lilleralur, Einl., §. 162. 
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derung ciniger gricchischcn Gclclirfen vor der Zerstorung 
des ostriimischen Kaiserthums von neucm belebt worden 
war. Indem das Miltelalter unter dcm Namen Indien, 
nach dem Yorgange der Hellenen, zuvorderst das tro-
glodytische Aetliiopieu und Arabien, dann die weiter eiit-
femten Aequatorialgegcnden von Afrika jenseits des Vor-
gebirges der Gewiirze (d ie regio cinnamomifera und 
myrrhlfera * ) ) begriff, indem es seit der Herrschaft der 
llomer die Reichthumer Indiens an die Enden der Erde 
vcrległe, mithin an die mittiigigen und westlichen Kiistcn 
von Asien, nahrte es die Hoffnung, zu dieser glucklichen 

* ) Diese Benennungen, welche von einer damals noch nicht vor-
liandenen Wissenschaft, der Geographie der Pflanzen, cntlchnt sind, 
crstrccktcn sich schon hci Ptolemiius gleichzcitig auf Afrika und auf Asien. 
Die myrrliifera regio (Geogr. lib.- IV, cap. 9 , p. 114 ) wird bei dem 
Coloe Palus, in der Gegend der Quellen des Astapus, und (lib. VI, 
cap. 7 , p. 145) nahe bei dem Meerbuscn Sachalitcs im Osten von Ha-
dramaut, in einem gebirgigen, an smyrna und libanotis [s. Creu-
Zer, Commentat. Herodot, p. 40 folg ] fruclilbaren Lande erwahnt 
Man vcrwechselte łange Żeit bindurch die Ortc,*" welche die Gewiirze 
und Spezereicn hervorbringen, mit denjenigeii, welche ais Ilaridelsniedcr-
lagen dienten [vcrgl. Pinder, Commentat. de adamante, p. 13. So 
der olroą Kyióipt in Acgypten bei Alex. Aplirodis., Problem., II, 
C, fol. 28, a. I, 57, fol. 9, b. Olympiodor. ad Aristot. Meteo-
rolog., I, 4, 1, fol. 9, a. Yol. I, p. 169 der neusten Ausgabe], und ob-
gleich schon Herodot gehiirt hatte, dafs das einnamomum in dem Lande 
wuchs, „ w o Bacchus erzogen war" (III, 111) , was doch gewifs Indien 
anzeigt (Heereu, II, 1, S. 101) und nicht Arabien (Herod., III, 107), 
so kostetc cs doch Ucberwindung, selbst in den neueren Zeiten der alc-
xandrinischcn Schule, die cinnamomifera regio nicht in Afrika, jcnscits 
der Kustc der Troglodyten aufzusuchen. Der jiingere Kiinig Juba, der 
einzige Scliriftstcllcr, wclcher die Kenntnifs der Littcratur von Karthago 
(Ammian. Marcellin., XXII , 15) mit der der romischen vcrband, hatte, 
zur Zeit des Angustus, viel Licht iiber den Gewiirzhandel des Orients 
und die Strafsc der Karavanen vcrbreitet (Plin., Vi, 28, 29. XII, 14), 
welche diese kostbaren Erzeugnisse verfuhren; aber cin altes Vorurtheil 
sticbtc fortwahrend die Kiistcn mit einander zu verwechscln, welche man 
crrcichcn konnte, wenn man durch die Strafsc Bab-cl -Mandcb in das 
Erjthraische Meer fulir. 
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Zone, sei es durch die Umschiffung von Afrika, sei es 
auf dem unmittelbarcn Wege gegen Westen, welcher 
durch die Kenntnifs von der Kugelgestalt der Erde ge-
geben war, zu gelangen. Da dasselbe Ziel auf zwei 
verschiedeneu Wegen crreicht werden konnie, so mufs-
ten zwei Ideenrichtungen zu gleicher Zeit entstehen und 
sich allmahlig mehr und mehr bis zur zweiten Halfte des 
funfzehnten Jahrhunderts entwickeln, wo Toscanelli und 
Columbus, Usomare und Diaz, mit gleicher Zuversicht 
auf Erfolg entgegengesetzte Bahncn einschlugen. 

Der Grundsatz des Herodot*) , „dafs den Enden der 
W e l t (bei der Yertheilung der Giiter und Schatze der 
Erde) die schonsten Erzeugnisse (TU y.alliga) zu Theil 
geworden seien", dryckte nicht einzig und allein den 
traurigen, und eben deshalb dem Menschen so nahe lie-
genden Gedanken aus, dafs das Gliick fcrn von uns woh-
net; er i griindete sich auch auf die unmittelbare Bcob-
achtung iiber die Entfernung der Ortc, von denen die 
Hellenen „die Bewohner eines gemafsigten Iliminelsslri-
ches", Bernstein und Ziim, Gold und Gewiirze empfin-
gen. In dem Maafse, ais durch den Handel der Pho-
nizier, der Edomiter des Golfes von Acaba (von Elatli 
und Ezion-Geber) , Aegyptens unter den Ptólemiiern und 
Romern, die Kiisten des siidlichen Asiens bekannter wur-
den, erhielt man die Erzeugnisse aus der ersten Hand, 
und in der Einbildungskraft des Menschen schienen die 
aufscrsten Enden der olxovfiśvrj mit ihren Beichthiimern 
weiter und weiter gegen Osten fortzuriieken. Es ist der 
Bcachtung werth, dafs es die Araber gewesen sind, wel-
che in zwei in der Geschichte des Volkerhandels merk-
wiirdigen Epochen, zu den Zeiten der Lagiden und Cii-
saren, wie im funfzehnten Jahrhundert, dcm der reifsend 
schnellen Endeckungen der Portugicsen, den W e g nach 
Indien zeigten. Ophir, das Dorado des Salomo, dehnte 

•) 111, 106. 
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sich bis Ostlich voin Ganges ans. Dorthin verlcgte man 
jenes beriicbtigte Land Chryse , das in so bohem Grade 
dio Reisenden des Mitlelalters besch.iiftigt hat, und wel -
ches bald ais Insel, bald ais Theil des Goldchersoneses 
erschien * ) . D e r Ueberllufs an Gold, welches noch jetzt 
der indische Archipel, besonders Borneo ( M o n t r a d o k ) 
und Sumatra in den Handel bringen * * ) , erkliirt die Be -
ruhmtheit jener Gegend. Nahe bei Chryse, der G o l d -
insel, mufste symm.-trisch in der systcmatischen Erdkunde 
der fcrnen Lauder Argyre oder die Silberinsel belegen 
sein; dies war eine Yereinigurig der beicien edten M e -
talle, der Reichthumer von Ophir und von Tarsis ( T a r -
tessus) in Iberien. Bei den arabischen Geographen Edrisi 
und Bakuy werden die Osllichen Griinzen der bekann-
ten W e l t durch die Insel des "Silbersandes, Sahabet, und 
die goldhaltigen Inseln W a k - W a k und Saila bezeichnet, 
welche man nicht mit C e y l o n oder Screndiv ( B a k u y , 
p. 399 ; Edrisi, p. 3 8 ) verwechseln darf, und w o die 
Ilunde und Affen goldene Halsbander tragen. Diese In-
selgruppen wurden gleichzeitig ais dem Sofala von Afrika 

*) Dionys. Perieg. v. 589. Mela, III, 7 , welcher die geist-
reiche Bemerkung liinzufugt: „Aurei nuli (ita veteres tradidere) aut 
ex re nomen, aut ex rocabulo fabuła;"' [ w i e hiiufig aus Namen 
l 1 ab ein ihren Ursprung geliabt haben, crsieht man aus den Beispielen 
bei Kopp, de difficultat. interpret. ea qiiae aut vitiose vel subob-
scure scripta sunt, Manhem. 1829, 4., Vol. I, p. 6 3 ] Plin., VI, 2 1 ; 
Pt o lem., Geogr. VII, 2, p. 176 (Argyre wird daselbst nicht nament-
lich aulgeiuhrt); Pseudo-Arrian, Peripl. mar. Enjthraei (welcher 
nach Let ronne, Christ ianisme de Nubie p. 4 7 , zu den Zeiteu des 
Septimius Severus oder Caracalla abgelafst worden ist) p. 37 ed. Ilud-
soni; Marcian. Heracleot. Peripl., p. 14. Dieser lelzterc Periplus 
betrachtet das Goldland, das Ziel der Indodromen, ais einen Theil des 
Festlandes und giebt unbekannte Lander von grofser Ausdclmung jen-
seits des Sivo)v y.ólnoę an ( H u d s o n , I , p. 29 u. 30 ; Salmas., Ex-
crcit. Plinian., p. 153, 700, 701 ; Gossellin, liecherches, Tom. III. 
p . 279 und 2 8 1 ) . 

**) Vergl. meinen Essai politiąue sur le Royaumc de la TSouvellc 
Espagne, Tom. III, p. 457 der zweiten Ausgabe. 
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und den Sinern (Cathay) benachbart betrachtet, was wian 
erst dann zu begreifen vermag, wenn man die arabische 
Welttafel der Bodleyschen Bibliothek vor Augen bat, auf 
der sich das Meer von Hind von Westen nach Osten 
erstreckt und von den parallelen Kiisten von Afrika 
und Asien begranzt wird. Sammtliche mittelmafsige geo-
graphisehe Compilationen des Mittelalters, in denen man 
durchgangig. eine falsche klassische Gelebrsamkeit mit 
cinzelnen Nachrichten vermengt findet, welche aus den 
neueren Rcisebeschreibungen geschopft sind, haben auf 
fast stereotype Weise die aufserordentliche Gestaltung 
dargestellt, welche von Ptolemaus oder seinen ungc-
schickten Fortsetzern (lib. YII , cap. 2 und 3 ) dcm 
Goldchersones, der sich ein klein wenig nach Siiden er-
streckt, dem Sinus Magnus und jener ungeheuren Halb-
insel der Siner gegeben worden ist, auf welcher Thinae 
und Catigara belegen sind. W a s uns von Tagebiichcrn 
und Briefen von der Hand des Columbus erhalten wor-
den, ist zugleich mit biblischen Erinnerungcn an Ophir 
angefiillt und mit klassischcn Erinncruiigen aus Ptole-
maus. Columbus ertheilt dem Nutzen und dem sowohl 
moralischen ais religiosen Werth des Goldes grofse Lob-
spriiehe („eon el qual se Itace tesoro y eon el tesoro 
quien lo ticnc, hace c u ant o quiere en el mundo y 
llega u que echa las animas al jiaraiso") und er-
innert die Kijnigin Isabella daran*) , wie der Geschicht-
schreiber Josephus erziihle, dafs der Konig Salomo sein 
Gold (666 Centner) aus der Aurea (er will sagen aus 
dem Goldchersones) gezogeu habe. Er versichert, dafs 
das Land von Veragua (im N W des Isthmus von Pa-
nama), welches ihm in zwei Tagen mehr Spureu vorlian-
dener Reichthiimer gezeigt habe, ais Espauola in vier Jah-
ren, jene Aurea Indiens sei. „Es wiirde mir unschicklich 
vorkommen", sagt der Admirał, „dcm Fiirstcń dieses Lan-

' ) Sielie oben S. 107. 
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des (Qnibian) alles, was er an G o l d besitzt, auf dem 
W e g e des Diebstahls und Raubes forlzunehroen (por via 
dc roboJ; aber ich werde diese Sache auf gute W e i s e 
in Ordnung zu bringen wissen, so dafs ich alles Aufsc-
lien und jeden argerlichen Larm (cscandalo y mata fama) 
vermeiden und dennock Alles in die kOniglichen Kas-
sen P2w. Hoheiten gelangen lassen w e r d e * ) , und dafs 
diesem Fiirslcn von Veragua nicht ein cinziges G o l d -
korn vcrbleiben so l i . " Ich habe schon oben (S . 7 7 ) 
„ v o n dcm geheimnifsvoIIen Ende des Ostens gesprochen, 
w o der Berg Sopora liegt * * ) , den zu crreichen die 
Schiffe Saloino's drei Jahre gebrauchtcn, und welchen E w . 
Iloheiten jetzt auf der Insel Haiti besitzen." W a h r e n d 
der dritten Reise, auf welcher die Kiiste von Paria ent-

*) Dieses zartc Vcrfahrcu findet man in dcm aus Jamailca vom 
7. Julius 1503 datirten Briefe bcseliricben ( N a v a r r e t e , Tom. I , p. 
310 ) . Es erinnert fast unwillkiirlicb an einen Zug von Oflcribcit und 
Freimiithigkeit eines anderen grofsen Mannes des funfzehnten Jahrhun-
derts, des Ferdinand Cortez, welcher, ais er noch nicht einmal die Gesand-
ten iles Montezuma cmpfangen hatte, seinem Kfinige in einem aus Ricca 
villa de la Frontera datirten Briefe sclirieb, „ dafs dieser reiclie und macli-
tige ltcrr (von Mcxico) todt oder lcbend (preso u muerto) in seine 
Hande fallen solle." Cartas pul/lic. por el Arzobispo de Mcxico (spii-
terliin Kardinal) Lorenzana, p. 39. 

**) Brief, auf der dritten Reise gescliriebcn, von der Hand des Fray 
liartolome de Las Casus, welcher in den Arcluven des Herzogs von 
lnfantado aufbewabrt wird ( N a v a r r . T . I, p. 244) . Dic Form Sophara, 
welche dic sicb/.ig Dollmctsclier dcm Namen Ophir gehen, erinnert im 
Ptolemaus, mehr nt>eh ais dic Hauptstadt von Arabien, Sapphara (lib. VI, 
cap. 7, p. 156) , an das Supara Indiens (lib. VII , cap. 1 , p. 168 ) in 
dem Meerbusen von Camboya (Barygazenus Sinus), welches Ilesjchius 
„eine durch ihren Goldreichthum berubmte Gegend'1 nannte. Es ist das 
Upara (falsclie Lesart) in dem Periplus des Erytliraischen Meeres (Geogr . 
minores, Tom. I, p. 30). Vergl. auch Gossellin, Kecherclies, Tom. Hf, 
p. 208 ; [ J a b ł o ń s k i , Opusc. ed. Te Wat er, Yol . I , p. 336 flgdc; 
Champollion, L'Egyple sous les Pharaons, I, p. 9 8 ; v. Bohlen, 
das alle Indien, Tli. II, S. 136] und die neuesten scharlśinnigcn Unter-
suchungen von Friedrich Keil, 1'eber die Hicram-Salomonische 
Schiffalirt, Dorpat 1831, S. 40 — 45. 
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deckt wurde, ist Columbus angefiillt mit bibliseben Ideen. 
Die Lage des Paradieses, welches er entdeckt hatte, und 
die Rcichthumer „des gebirgigen Landes Ophir (Monte 
Sopora)" bewegen seine Einbildungskraft. Auf der vier-
ten und letzten Reise kommt er auf den Goldchersones 
und andere aus Ptolemaus miUelst der Schriften des 
Pierre d'Ailly und Nicolo di Lira geschopfte Nachrich-
ten zuriick. 

Eine hochst wichtige Veranderung, welche sich aus 
der Zeit herschrcibt, in welcher die chrisłliche Topogra-
phie des Cosmas entstand, und welche Reisen zu Land 
im Miltelalter begiinstigt hatten, ist die systeinatische An-
sicht, die Reichtbiimer Indiens, die Gewiirze, Specereien, 
Diamanten und kostbaren Metalle nach dem Ostlichsten 
Theile des Festlandes von Asien ztt verlegen. Der Indico-
pleustes hatte die Kiisten der Tziner kennen gelehrt, 
welche von einem ostlichen Meere bespiilt werden; die 
Sinae des Ptolemaus dagegen lagen innerhalb des Sinus 
Magnus. Dic Welttafel des Behaim verlegt Chryse (Cri-
sis) und Argyre von der Miindung des Ganges jenseits 
des Meridians von Java Maior ( B o r n e o ? ) nach Zipangu 
(Japan * ) ) . Ich finde selbst in dem Opusculum geo-
graphicum des Myritius, welches einem Commandeur des 
Malteserordens, dem Baron von Riedesel-Kamberg, ge-
widmet ist (Ingolstadt 1590, p. 128 ) : „Zipangri , olim 
Chryse dicta11; eine Angabe, welche um so beachtungs-
werther ist, da wir aus der Erzahlung des Barros wis-
scn, dafs Columbus, ais er auf der Riickkehr von sei-
ner ersten Reise, am 4. Marz 1193, genothigt war, in 
den Tago einzulaufen und dem Konige und der Koni-

*) Behaim lafst von 40° s. Br. bis 38° n. Br. auf einander fol-
gen: Java maior, Angama (Angaman des Marco Polo, ohne Zweifel ver-
derbt aus Andaman, dem Namen der Maniola des Ptolemaus), Java mi-
nor, Insola Candyn, Argyre, Crisis, Thilis und Zipangut in dem Ocea-
nus Indiae superioris; cndlich dic Inseln Cathai in dem Oceanus In-
diae orientalis, welcher sich bis zu 50" n. Br. erstrcckt. 
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gin von Portugal, dereń Zuneigung ihm mehr ais zwei-
felhaft erseheinen mufste, seine Aufwartung zu machcn 
gezwungen war, es fiir nothig fand, das Gcriicht zu ver-
breiten, „dafs er von Zipango kanne und Gold in Ue-
berfłufs von dorlher milbriichte" — * ) . Auf der Erd-

*) Barros (Dcc. I , lib. 111, c. 11 ) nennt Columbus: ,,eloquenle 
e bom latino o qual dęcia que venha de lisia Cipango e trazia 
muito ouro." In (lem hehen des Admirals, welches von. dessen Solnie 
herausgcgeben worden (cap. 4 0 ) und wo weitliiufig von dem Bc-
suebe bei Ilofe in dem Pallaste von Valdeparaiso nabe bei Lissabon 
dic Bcdc ist, und in dem von Las Casas aufbewabrten Tagebuclic der 
crslen Seefabrt wird nur von einer Riickkchr aus Indien und von In-
dianern gcsproclien, die man vorzeigtc. Munoz (lib. IV, §. 12 ) 
sclicint zu glaubcn, dafs der Admirał atis List Zipangu genannt habe, 
um jeden Vcrdaclit zu vcrrneiden, dafs er aus einem Lande kame, wel-
ches in der zwischen Portugal und Spanien abgeschlossenen Capilula-
tion mit cinbegriffen war, zum Beispicl von den Kiisten von Afrika, 
oder, wie man damals sagte, von der Mina de Portugal y de Guinea. 
Bei einer aufmcrksamen Untersuchung des Tagebuches des Admirals und 
der Schriftcn seines Solincs finde ich aber, dals diese angebliche List eine 
Folgę innerer Ueberzeugung war. Der Admirał, den es in Ycrlcgenheit 
setzte, zu sagen, wo cr gewesen war, cntschied sieli iiir jene Insel Zi -
pangu (Cipango), welche ihn die von Toscanelli vorgcschlagenc Ileisc-
routc iin Jahre 1474 kennen gclehrt liatte, und die seine Einbildungs-
kraft in so bohem Grade in Anspruch nahm, dafs er fiinf Tage vor der 
Entdcckung von Guanahani dcm Martin Alonzo Pinzon erklarte, „dafs 
es besser wiirc, zuvordcrst nach dcm Festlande (von Asien) yorzudrin-
gen, und dann nach den Inseln zu segeln, zu dencn auch Cipango ge-
liorte" ( N a v a r r e t e , Tom. I , p. 27 ) . Der Sohn des Columbus sagt 
ganz cntschieden (cap. 20 ) , „dafs sein Yater erwartet habe, das Land 
erst in 750 Lieues Entfernung im Westen von den Canarischen In-
seln anzutrefien, und dafs er Ilaiti aufgefundcn haben wiirde, wel-
ches damals Cipango benannt wurde (la Espanola llamada entonces 
Cipango), wenn er weiter gegen Siiden gesegclt ware.u Noch nacłi 
der Entdcckung von Guanahani, am 13. Oktober, sprieht Columbus in 
scincm Tagebuch das Ycrlangcn aus „Cipango anzutrefien (topar)"; 
aber bevor er dorthin gelangt, scgclte er die Nordwcstkiiste von Cuba 
cntlang, in der Meinung, dafs es die des Festlandes sei, in hoch-
stens 100 Lieues Entfernung von den grofsen Stadten von Cathai (Ze i -
tun und Quinsay), welche ihm Toscanelli nach den Erzahlungen des 
Marco Polo gerulimt liatte. (Y es cierto, dice cl Almirante, quesla 
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kugel in der Bibliothek des Grofsherzogs von Sachsen-
"Wciinnr, die ich schon oben erwahnt und ais vor dem 
Jahre 1534 angefertigt bezeichnet habe, auf der dic 
Landengc von Panama ais Meerenge dargestellt worden 
ist (gerade so wie auf einer ganz neuen chinesischcn 
Welttafel von Limingtche aus dem Jahre 1820) , findet 
man Zipango 5° westlich von Veragua mit der Iuschrift: 
„Z ipangri , uli piper et auri copia." Der Gedanke, 
dafs die Reichthiimer Indiens im Osten und Sudosten 
von Asien zu iinden seien, war im funfzehnten Jahrhun-
dert so allgemcin geworden, dafs Columbus, begeistert 
von der Schonheit der Landschaft an der Kiiste von Cuba, 
nahe bei Puerto Principe, in seinem Tagebuche (am 14. 

N o -

es la Tierra firma y que estoy, dice el, ante Zaylo y Guinsay 
Tagebuch vom 1. November 1492 bei Navarrete, Tom. I, p. 46) . 
Spaterhin nennt er, wie wir an einem anderen Orte selien werden, in 
einem Briefe an den Contador San Angel (am Bord der Caravele, in 
der Nahe der Canarischen Inseln, vom 15. Februar 1493) Cuba aber-
mals eine Insel; aber aufscrst aufmerksam auf die Analogien der geo-
graphischen Benennungen, bemerkt cr mit besondercm Interesse in sei-
nem Tagebuche, „dafs der Konig von EspaTiola, welches die Eingebor-
nen Bohio nennten, versichert habe, dafs ganz in der Nahe auf 
Cipango, a que elf os llamaban Civao (ebenfalls noch ein Theil von 
Hispaniola), vielcs Gold angetroffen werde" ( A ' a n a r r e t e , Tom. I, p. 
114) . Eine rein zufallige Namensahnlichkeit begiinstigte diese Traume-
reien einer mehr ais zu leicht erregbaren Einbildungskraft. Der Sckrc-
tar des Senates von Brusscl, Wytjliet, lehrt uns in einer amerikanischcn 
Geographie, welche der Ausgabe der Geographie des Ptolcmaus vom 
Jahre 1597 angehangt ist, dafs die Einwohner (Caraibcn) von Martitina 
auf ihrer Insel Berge hatten, welche sie Cipangi nennten, und dafs sic 
analogisch durch dcnselben Namen den gebirgigen Theil von Hispaniola 
bczeichnetcn (Descriptionis Ptolemaicae argumentum sice occidentis 
notitia studio Cornelii Wytfliet. Lov. 1597, p. 146. 166). Um die 
Uebersicht der systematischen Mcinungen zu vervollst«Hndigcn, durch de-
reń Einflufs Columbus geleitet wurde, bemerke ich hier noch am Schlusse 
dieser Anmerkung, dafs er, nach der Angabe seines Sohnes (cap. 7 und 
2 9 ) , die Azoren fiir die Atlantis, die Inseln des Griinen Vorgcbirges 
fur die Gorgonen, und den Osten von Indien in vicrzig Schiffstagereisen 
Entfernung von den Gorgonen fiir dic Ilcsperiden gehaltcn hat. 
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Novcmbcr 1 4 9 2 ) folgende Bemerkung aufzeichnete: „Ich 
glaube, dafs diese Inselchen (des Canal Y i e j o ) zu den 
unzahligen Inseln gehoren, welche die Welttafeln en 

jftn del Oriente verzeichnen, und bin der Ansicht, dafs 
sie reich sind an Gewiirzen und Edelsteinen, und dafs 
ihre Anzahl gegen Siiden hin zunehinen werde." Dafs 
das Klima selbst auf die Erzeugnisse der unorganischcn 
Natur einen wcsentlicheu Einflufs ausiibc, war eine da-
mals so allgemein verbreitete Lehre, „que por el mucho 
calor rjuc padecia el Almiranle, arguye que en estas 
Indias y por alli donde andaba, debia de haber mucho 
oro" (Tagebuch vom 21. November, welches indessen 
augenscheinliche Yeranderungeu durch die Zusiitze des 
Las Gasas erlitten hat, da in demselben Erwahnung 
von Florida geschieht). „ S o lange Ew. Herrlichkeit", 
schrcibt im Jahre 1495 ein Steinschneider aus Bur-
gos, Mossen Jaime Ferrer, an Christoph Columbus (en 
la gran Isfa de CibauJ, in dem Laufe Ihrer Stauncn 
erregenden Entdeckungen nicht Neger aufgefunden und 
den Sinus Magnus des Ptolemaus erreicht haben wird, 
konnen Sie nicht auf grofse Dinge (wirklichc Schatze), 
ais Spezereien, Diamanten und Gold rechnen." Dieser 
Brief, welcher Entwtirfen zu Langenbestimmungen und 
Antworten angehangt ist, in denen der grofse Kardiual 
von Spanien (Mendoza) den Steinschneider-Kosmographen 
seinen especial amigo nennt, ist zu Barcelona im Jahre 
1545 in einem sehr seltenen Buche bekannt gemacht wor-
den, welches den sonderbaren Titel: Sentencias catho-
licas del Divi poeta Dant fiihrt. Der Zeilgenosse des 
Columbus, Peter Martjr von Anghiera, spricht in au-
fserst lebhaften Wor ten seine Mifsbilligung der Expedi-
tion des Lucas Vasquez de A j l l o n nach Florida aus. 
„ W a s bedurfen wir, so ruft er aus (Ocean , Dec. VIII, 
cap. 1 0 ) , solcher Erzeugnisse, die mit den im siidlichen 
Europa vorkommcnden durchaus iibereinstimmen? Gen 
Siiden! Gen Siiden! W e r Reichthiimer sucht, darf nicht 

Band I. 21 
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nach (len kalten Rcgionen des Norden gehen." Auch 
Diego Ribero fiigte im Jahre 1529 auf seiner beriihm-
ten Welltafel bei der Tierra de Garay (Westf lorida) 
folgeude W o r t e hinzu: „Das Land ist arin an Gold, weil 
es zu weit von dem Wendekreise des Krebses entfernt 
liegt." Diese Ansichten, welche sich auf unvollstandige 
aus dem Alterthum iiberlieferte * ) Analogien griindeten, 
Ansichten, welche die Gewiirze und Edelsteine auf die-
selben Granzen, das Klima der Tropenlander, beschriink-
ten, sind selbst in unserem Jahrhundert noch nicht ganz-
lich verschwunden **) . Der imbestimmte Regriff, wel-
chen man, besonders seit dem vierten und sechsten Jahr-
hundert unserer Zeitrechnung, mit der Renennung Indien 
verband, die willkiirlich auf die mittagigen Gegenden 
von Asien, von Arabien und den athiopischen Kiisten 
des Rothen Meeres * * * ) ausgedehnt wurde, machte 
die Ausdriicke Zone von Indien und Zone der Pahn-
baume fast zu Synonymen. Man fiigte zu dem iiuf.se-
ren und inneren Indien der ersten christlichen Schrift-
steller, zu den drei Indien des Marco Polo, die giinzlich 
verschieden sind von dem des Fra Mauro, noch den 
Ausdruek oberes Indien hinzu, mit welchem man die Ost-
kiisten von Asien, mithin einen Theil von Cathay be-

*) Yergt. Strabo, lib. II, p. 127 Cas. in der bcwunderungswiir-
digen Stelle iiber die Vorziige von Europa. 

" ) Ais auf der Expedition, dic ich auf Bcfehl des Kaiscr Nicolaus 
im Jahre 1829 naeh dem asiatischcn Rufsland unternabm, zwei meiner 
Reisegelahrten, Herr Schmidt und der Graf von Polier, auf dcm West-
abbange des Uralgebirges, fast unter 60° nordlicher Breite, die ersten 
Diamanten cntdeckten, welche in Europa aufgefunden worden sind, 
zweifelte man anfanglich an der Richtigkeit dieser Entdeckung aus dem 
Grunde, „weil wahre Diamanten nur dem Klima von Indien angeho-
ren kiinnten." 

— ) S. oben S. 99. Das Goldland, Cbavilah, das altc Dorado des 
Phasis, fiihrte eben wegen seines Rcichthums, trotz seiner nordlichen Lage, 
den Namen des Pontischen Indiens ( R o s e n m i i l l e r , Bibl. des Alterth., 
Tb. I, S. 204). 
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zeichnete. Der Zwischenhandel mit Spezereien, welcher 
in den Hafen von China getrieben wurde, trug ohne Zwei-
fel zu dieser Begriffsvdrwirrung bei. Mariguola nennt das 
gesammte Manzi Grofsindien. Amerika * ) schien, ais es 
entdeckt wurde, einen Theil von Oberindien auszuma-
chen, sei es ais Festland oder ais Anle-II/ta von Asien. 

Sobald man sich zu allgemeinen Betrachtungen iiber 
dic natiirliche Beschaffenheit der Erdkugel erhebt, und das 
Relief der beiden grofsen Kontinentalmassen untersucht, 
welche sich heutigen Tages iiber den Wasserspiegel des 
Oceans erheben, so unterscheidet man bald sowohl ihre 
cigenthumliche Gestaltung (Gliederung, Breitenausdehnung 
gegen Norden, pyramidenformige Zuspitzung gegen Siiden 
in verschiedenen Enlfernungen vom Pole, Ueberflufs an 
Inseln, die den Ostkiisten gegeniiber liegen), ais die Be-
ziehungen der Annaherung und Entfernung zwischen den 
beiden Welten. Diese Umstiinde, zu denen noch die 
geographische Lage einiger Inselgruppen kommt, die ais 
Ueberfahrtsorte oder Zwischenstationen immitten liegen, 
haben nothwendigcr Weise einen bedeutenden Eintlufs 
auf die Moglichkeit ausgeiibt, welche fiir die Bewohner 
der beiden Festlandsinasscn vorhanden war, sich gegen-
seitig iiber ihr Bestehen aufzuklarcn. Unter dem sech-
zigsten und siebzigsten Grade nordlicher Breite ist die 
Zunahme der Kontinentalmassen so bedeutend, dafs die 
Breite der Meere daselbst wenig mehr ais den achten 
Theil des diesen Breitenkreisen entsprechenden Erdum-
fanges betriigt. Amerika nahert sich dem Festlande der 
Alten W e l t auf drei Punkten um weniger ais sechshun-
dert Seemeilen (deren zwanzig auf einen Grad des Ae-

*) „Americus Vesputius maritima loca Indiae saperioris per-
lustrans eam partem quae superioris Indiae est, credidit esse in-
sulam: alii nero nunc recentiores hydrographi (v. c. Magellanus, 
1519) eam terram ułterius ex ulla parte innenerunt esse continen-
tem Asiae." Dies war die Ansicht, welche Schoner im Jahre 1533 
aussprach in seinem OpulC. geogr., P. II, cap. 1 und 20. 

21* 
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ąuators gehen), zwischen Scbottland oder Norwcgen und 
den Ostkiisten von Gronland, zwischen deui nordwest-
lichen Vorgcbirge von Irland und den Kiisten von La-
brador, zwischen Afrika und Brasilien. Die erste dieser 
drei Entfernungen betrligt kaum die Halfte der beiden an-
deren. Der Kanał des Atlantischen Meeres zwischen Cap 
Wrath in Scbottland und Knighton-bay (Br. 69° 15') 
im Siiden des Scoresby-Sound auf Ost- Gronland hat 
nur 270 Meilen Breite, und iiberdies liegt noch Island 
auf dem W c g e der Ueberfahrt; es ist die Entfernung 
zwischen Havre und Warschau. Von Stadtland (62° 
7 ' ) in Norwegen bis zu demselben Punkt der Ostkii-
ste von Gronland betragt die Entfernung 280 SecmeiłcD. 
Das Liingenthal des Atlantischen Oceans, welches die bei-
den Kontinentahnassen von einander trennt, bietet fort-
wahrend eine Reihe hervorspringender und zuriiektreten-
der Winke ł dar, die sich (wenigstens zwischen 75u n. 
Br. und 30° s.) gegenseitig entsprechen, und erweitert sich 
unter dcm Parallel Spaniens, wo die Entfernung vom 
Cap Finisterre bis Neufoundland 617 Seeineilen betragt. 
Es vercngt sich zum zweiten Małe fast ganz in der Nahe 
des Aeąuators zwischen Afrika (Kiiste des Cap Roxo 
nahe bei der Bank der Bissagos e Sierra Leone ) und 
dem Vorgebirge des Heil. Rochus. Die Entfernung des 
einen Kontinents von dem anderen betragt in der Rieh-
tung von N O nach S W , auf welcher die Inseln und 
Klippen der Roccas, von Fernando Noronha, Pinedo de 
San Pedro und French Shoal belegen sind, 510 Meilen, 
wenn man fiir das Vorgebirge Sierra Leone mit dem Ka-
pitain Sabinę die Liinge von 15° 39' 24" und fiir das 
Vorgebirge des Heil. Rochus mit dem Admirał Roussin 
und dem gescbickten Beobachter Givry die Lange von 
3 7 ° 37' 26" annimmt. Der Punkt der grOfsten Annabe-
rung ist fiir Afrika wahrscheinlich die Spitze Toiro in 
der Niihe des Dorfes Bom-Jesus (Br. 5° 7' s . ) , wah-
rend der ostlicliste Yorsprung von Amerika 2° bis 3 ° 
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weiter nach Siiden zu liegt, zwischen dem Rio Parabyba 
do Nortc und der Rhede von Pernainbuco. Diese Rreite 
des Atlnntischen Oceans zwischen der Sierra Leone und 
Brasilien stimmt mit der Entfernung zwischen Ilavre und 
Moskau oder vielmehr Jarosław in Rufsland iiberein. Die 
in der Geschichte der Schiffahrt im Mittelmeer so haufig 
vorkommenden Ueberfahrten bieten uns Vergleichungs-
punkte dar, die noch bei weitem leichter aufzufassen sind. 
V o n Schottland nach der Ostkiiste von Gronland (in ge-
rader Richtung) ist so weit, wie von Gibraltar bis zum 
Cap Ron; von Afrika bis Rrasilien so weit, wie von Gi-
braltar nach Bengasi und den Kiisten der Cyrenaica; 
aber die Vergleichung dieser Entfernungen stellt sich un-
ter einem ganz anderen Gesichtspunkte dar, wenn man 
bedenkt, dafs die im Norden des Polarkreises be-
legenen Lauder, welche durch wenige elende Esqui-
mauxstamme bcvolkert sind, die ungeheure, neuerdings 
durch Scoresby, Sabinę und den diulischen Schiffslieu-
tenant Graah untersuehte Halbinsel von Gronland, die 
Arctic-Highlands im Norden der Baffinsbai, und die in 
den.Jahren 1819 und 1820 von Parry entdeckten Lan-
der, welche dic Nordkiistcn der Barrowstrafse bilden, 
und unter den Namen von North -Dcvon , North-Geor -
•gia und Melville-lsland bekannt sind, das Festland von 
Amerika, von demselben ganzlich getrennt, im Norden um-
ben. Eben so umhiillt, in kleinerem Maafsstabe, das von 
Volkern gerraanischen Stammes bewohnte Skandinavien 
den Nordosten von Europa und wiirde ein durchaus 
Shnliches Geslaltungsphiinomen darbieten, wenn die mit 
Seen angefiillte Landenge Finnlands zwischen dcm da-
von benannten Meerbusen und dem Weifsen Meere 
durclibrochen wiire. Das amerikanisclie Skandinavien, 
durchgangig aus circumpolarischen lnselmassen bestehend, 
dessen nordOstlichc und nordwestliche Granzen ganzlich 
unbekannt sind, gehort mit demselben Rechte zu Ame-
rika, wie der Archipel des Feuerlandes, und gleichwie 
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Kultur, der Ausgangspunkt der Erwartung und Hoffnung 
zU sein. Ais die Erforsehung der Ktisten von Afrika und 
Amerika beendet war, bot sie nur noch ein geschicht-
liches Inlcresse dar. Es ist ihr nur der materiellc Vor-
theil geblieben, zum Ruhepunkte der Seefahrer zu die-
nen, weshalb ihre Kolonisirung, auch insofern sie den 
Ackerbau betrifft, noch nicht ganzlich aufgegeben wor-
den ist. 

Es steht seit geraumer Zeit fest, dafs die unermefs-
liche Ausdehnung des neuen Kontinents in seinem nord-
lichen Theile, besonders jenseit des sechzigsten Breiten-
grades, w o die grttfste Breite des Festlandes von W e -
sten nach Osten, vom Vorgebirge Prinee of WaleS bis 
zum Lande Edam, oder, wenn man einen mit grofserer 
astronomischer Schiirfe dureh den Capitain Sabinę bc-
slimmten Punkt1 vorzieht, bis Roseneath-Inlet in dem ost-
lichen Gronland, 154|a oder * ) 148° 20' betragt, die 
beiden Welttheile im Osten von Asien in solchem Maafse 
nabert, dafs nur eine Meerenge von 174- Seemeilen Breite 
sie von einander trennt * * ) , und dafs dic asiatischen 

brador unmittelbar 380 Meilen. Von Portugal (der Miindung des Tajo) 
bis zu den Azoren (SanMiguel) sind 240 Meilen; von den Azoren (Corvo) 
bis nacb Neu-Schottland 480 Meilen; von den kanariseben Inseln (Te-
Ilfritia) bis zu dera1 6iidaracrikanischen Festlande (der Miindtmg des Oya-
pok im Franzosischen Guyana, wenn man lisj- die Liinge des Fort von 
Cayenne mit Givry 3 s t - 38' 33" in Zeit [ = 54° 38' 45" in Bogen] 
annimmt) 804 Seemeilen. 

* ) Der Langenuntcrschicd von 118' (> bictct nalie 59 ] 0 weniger dar, 
ais das Breitenmasimura des Alten Kontinents zwischen dem Meridian 
des Ostkap (in der Bchringsstrafse) und deih griinen Vorgebirge in Alrika 
betragt. Dieser Unterschicd griindet sieli auf die ron Beechey und Sa-
binę angestclltcn Bcobachtungen. Beschrankt man sich auf die wirkli-
clie Kontinenulraasse von dera Vorgcbirge des Prinzcn von "Walcs ( in 
der Behringsstrafse) bis zum Cap des Heil. Ludwig (in Labrador), so 
findet man 112° 35'. 

**) Nach den wahrend der Espedition des Blossom (Beechey, 
Tom. II, p. 673) angestellten Beobachtungen"ist die Breite der Behrings-
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Tschuktschen, trotz ihres eingewurzelten Hasses gegen die 
Esquimaux des Kotzebuesundes, zuweilen nach den aine-
rikanischen Kiisten iibersetzen. Der Einflufs dieser gro-
fsen Annahernng der beiden Festlandsmassen tritt auch 
in der geographischen Verthcilung der Pflanzen hervor. 
Besonders im Norden der Behringsstrafsc bedecken l lku-
dodendron, Azelia jtrocumbens, Uvularia asplenifolia und 
die Liliaceen der Kamłschadalischen Alpenflor das ame-
rikanische Kustenland * ) , welches, niedrig und sandiger 
Bescliaffenheit, sich einer milderen Temperatur erfreut, ais 
die asiatische Kiiste. Betrachtet man mit Aufmerksam-
keit die aufserordentliche Gestaltung von Asien und jene 
Inselkelte, die, fast ohne Unterbrechung, von der kamt-
schadalischen Halbinsel durch die Kurilen, Yeso , Japan, 
die Lieu-Kieu ( L o o - C h o o ) , Formosa, die Bachis und Ba-
buyanen bis zu den Philippinen, vom zwei und funfzig-
sten bis zum zwanzigsteh Breitengrade sich erstreckt, so 
erkennt man leicht, wie diese lange Kette von Inseln 
von selir verschiedener Grofse, welche mit dem Littorale 
des mannigfach gegliederten Festlandes vier Binnenmeere 
(die Meere von Ochotzk, von Taraikai, Japan und China) 
mit mehrfachen Eingangen (mediterranees u plusieur.s is-
sues, nach der hydrographischen Terminologie von Fleu-

strafse ditfcli' dic Lagc des Ostkaps (aslatischcr Selts) Br. 66° 3' 10", Ł. 
von Paris 17"2°-4' 14", nnd durch die des Vorgebirgcs des Prince of W ale 3 
(amcrikanischcr Seńs) Br. 65° 3-3' 30", L. 170" 19' 34" bestimmt wor-
den. Die Enllernung hcider Vorgehirge hetragt hiernaeh, unter der Vor-
aussetzung der Kugelgestalt der Erde berechnet, 52' 9,2". Cook glaubte, 
dafs die Breite der Meerenge nur 44 engl. Meilen betriige. Nahe in der 
Mitte der Strafse finden sieli dic Inseln des Ileil. Diomedes (die Inseln 
Krusenstern, Hatmanoff und Fairway-Kock). 

•) S. Adalbert von Chamisso, Bemerkungen auf der Ent-
deckungsreise des Rurik, 1821, S. 166 und 177. Die Ilohc, welche 
die, zu kleinen "Waldern vereinigten Kiefern .in der Nortonbai, dem fel-
sigen Vorgcbirge Tschukotzkoy-Nofs und dem Golfe von Anadyr ge-
geniiber, erreichen, bewcist vorzugsweise jenen Temperaturunterschied 
zwischen den ostlichcn und westlichen Kiisten. 
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rieu) bildet, die V0lker des Kontincnts zu Handclsver-
bindungen mit den Bewohnern der gegeniiberliegenden 
Inseln, zu Kolonisationsversuchen und religiosem Propa-
gandisinus anregen konnte. Das tiefere Studium, wel-
ches man in der jiingstverflossenen Zeit, Dank den Be-
miihungen von Abel Remusat, Klaproth und Siebold, der 
Geschichte von China, Japan und Korea zu Theil wer-
den liefs, hat den Einflufs dargethan, welchen diese Be-
ziebungen auf die Fortschritte der Volkergesittung und 
die Ausdehnung des Buddhisnms ausgeiibt haben. In dem 
gesammten Osten und Norden von Asien scheint im Ge-
folge dieser Religion Milderung der Sittcn und Geschmack 
fiir die Wissenschaften hervorgetreten zu sein. Zweihun-
dert und neun Jahre vor dem Beginn unserer Zeilrech-
nung durchstrich die mystische Expedition des Thsin-
schi-hoang-ti das Ostliche Meer, „um ein; Mittel auf-
zusuchen, welches die Unsterblichkeit gewahrte": bei die-
ser Veranlassung liefsen sich drei hundert Paare junger 
Leute in Japan nieder * ) . Der eigenthiimliche Gharakr 
ter eines Kontinentalkiistenlandes und einer Inselkette* 
die sich dem Blicke des Seefahrers bald ais eine abgei 
rissene Landzunge, bald ais das Produkt vulkanischer Er-
liebungen nach einer bestimmten Richtung ( S S W - N N O ) 
darbietet, konnte vielleicht zu der Meinung veranlassen, 
dafs handeltrcibende Yolker, denen seit dem hochsten 
Alterthum der Gebrauch der Bussole bekannt war, all-
miihlig unter dem sechzigsten Breitengrade nach dem west-
lichen Amerika (durch die Behringsstrafse oder durch jene 
lange bogeuformige Kette der Aleutischen Inseln, welche 
fast die Halbinseln von Alaschka und Kamtschatka mit 
einander verbindet) hatten gefiihrt werden konnen. In-
dessen beweist seilher nichts, dafs in den geschichtlichen 
Zeiten diese Schiffabrl Statt gefunden habe, oder dafs 
eine Entdeekung, welche dem Zufalle oder einem hcfti-

*) Humboldt, Ansichten der Natur, z w. Ausg. Th. I, S. 169. 
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gen Sturme zugeschrieben werden miifste, die Yeranlas-
sung zu einer Verbindting zwischen den beiden Festlands-
massen dargeboten hatte. 

Ein Gelehrter, dessen Name mit Recht eine grofse 
Beriihmtheit erlangt hat, Deguignes der Vater, irrte, ais 
er in den Abhandlungen der Academie des inscriptions 
et beUes-lettres * ) vor mehr ais achtzig Jahren behauptete, 
dafs die Chinesen seit dem funften Jahrhundert unserer 
Zeitrechnung Amerika gekannt hattcn und dafs ihre Schiffe 
nach Fusang, welches in 20000 Li Entfernnng von Ta-
tian belegen war, gesegelt waren; dafs unter der Benen-
nung Fusang die Nordkiiste des neuen Kontinents zu 
verstehen sei, wahrend der Name Tahan Kamtschatka 
bezeichnete. Er hat die von einem buddhistischen Mttn-
che * * ) iiber sein Vaterland Fusang gegebene und in 
die Grofsen Reichsannalen von China aufgenommene N o -
tiz fiir einen Reisebericht gehalten. Klaproth hat diese 
Notiz einer kritischen Untersuchung unterworfen * * * ) , 
und nachgewiesen, dafs Fu-sang, w o das Gesetz des Bud-

•) Vol. XXVIII, p. 505. 
*) Dem religiiisen Eifer dieser reisenden Monelie verdankt man dic 

kostbarsten Nachrichten uber den Zustand von Mittelasien vom fiinften 
bis zum siebenten Jahrhundert. Es diirfte hinreichcnd sein, hier den 
buddhistischen Reisenden Fahian zu nennen, welcher im Jahre .399 von 
Tsrhangan nach den Bergen Tsungling abging, und dessen Buch, Foe 
Kue Ki, Beschreibung der beiden buddhistischen Konigreiche betitelt, 
von Abel Remusat iibersetzt, und von diesem Gclehrten und Klaproth crlau-
tert, einen nm^tandlichcn Reisebericht darbietet, wenn nicht eine neuer-
dings von dem, letztgenannten beriihmten Sinologen gemachtc Entdeckung, 
die Auflindung der Reise des Hiuan-thsang durch Transoxiana, in die 
Umgebungen des Sees Temurtu, Kandahar, das Thal von Pamilo (Pamir) 
und in Indien (von Palibothra oder Pataliputra bis Geylon), wahrend 
der Jahre 630 bis 650 ein noch grofseres Intercsse darzubieten vcr-
spriiehe. 

*) Recherches tur le pays de Fousang mentionne dana les livre> 
cliinois et pris mai a propos pour une partie de l'Amerique (Nouc. 
Annales des voyages, Tom. XXI, 2de serie). 
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dba und dic mSnchischeu Institutionen seit dem Jahre 458 
n. Chr. Geb. eingefiihrt waren, Japan selbst sei. Er hat 
gezeigt, dafs nach den Entfernungen, angegeben von dem 
Monche Hoeri-schin, welcher aus Fusang, dem Lande 
der Weinreben, in welchem man sich einer Art von W a -
gen bediente, die von Ochsen mit grofsen Hórnern, Pfer-
den und Hirsclien gezogen wurden, gebiirtig war, das 
Land Tahan, im Westen von dem asiatischen Finland *) 
belegen, nichls anderes ais die Insel Taraikai sein konne, 
welche auf unseren Karten falschlich Sachałin benannt 
wird ** ) . Die Angabe allein von dem hauligen Yorkom-
men der Pferde , dem Gebrauche der Schreibkunst und 
der Papierbereitung aus der Rinde des Fu ąang oder 
edlcn Jtlaulbeerbaumes hatte Deguignes darauf aufmerk-

*) Dic Ucbereinstimmung, welche das Weinland Fusang (das 
chinesische. Amerika des Dcsguigncs) mit dem Vinland der ersten skan-
dinavischen Entdeckungen auf den Ostkiisten von Amerika darbietet, ist 
im liochsten Grade bcmcrkcnswcrth. 

**) Klaproth erklart den Ursprung dieses geographischen Versehens, 
welches hartnackig bis zu den neuesten Karten fortgcpflanzt worden ist, 
folgendermafsen. Ais dic auf Befehl des Khang-lii angefertigten Karten 
in Peking erschiencn waren, schickten die Jesuiten ein Esemplar nach 
Erankrcich, wclches von Umrisscn begleitet war, auf dencn man nur 
einen Thcil der Namen mit lateinischcn Bucbstaben gcschricben hatte. 
Auf den Umrisscn, welche (fAntilie fur das Werk des Pater Duhalde 
reducirte und die zu Paris aufbewahrt werden, findet man neben der 
Miindung des Flusses Amur oder Sakhalian lila (schwarzcr Flufs) dic 
W o r t e in Mandsrhusprachc: Sakhalian angga khada, welche „Felsen 
der schwarzcn Miindung" bedeuten. Diese Bezeichnung ciniger kfci-
nen in dcm von dem Amur gebildeten Meerbusen belegenen Felsen wurde 
von d'Anvillc fiir den Namen der grofsen Insel gehalten, welche dic Ein-
gebornen Taraikai und dic Japaner Karafto nennen nach einem Yor-
gebirge, welches sich der Nordspitze von Yeso gegenuber in daś Meer 
erstreckt. Der Name Tschoka, welehen La Pfrouse der lnsi'1 Taraikai 
giebt, gehort nur der wcstlichen Kuste an. Die Naclifolger von d'Anville 
haben Sakhalian angga khada in Saklialien oder Saghalien abge-
kiirzt. Yergl. Notice des tranaux exeeute> en Chine pour dresser la 
carte de cet empire, p. 26 (ein schon gedrucktcs, aber noch nicht er-
schicncnes Werk) . 
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sam machen konnen, dafs Iloei-achin nicht von Amerika 
spricht. W e l c h e Riicksichten waren iibrigens wohl im 
Stande gewesen, Vi)lker iiber den funfzigsten Breitengrad 
hinaus zu locken, welche gliickliche Himmelsstriche be-
wohnten, und deren Seefahrten, gleich ihrer Bussole, viel-
mehr nach Siiden gerichtet waren? Die Chinesen haben 
ohne Zweifel in sehr fruhen Zeiten mit den Volkern tun-
gusischen Stammes, welche an den Ufern des Amur und 
im Norden von Korea wohnten, in politischcm Yerkehr 
gestanden; sie kannten seit den Zeiten der Dynastie 
Thang die Kulihanen und dic Tupho in der Nachbar-
schaft des Baikalsees; aber sie vcrdankten diese Kennt-
nifs nur Landreisen, die zu den Barbaren des Norden 
unternommen worden waren. 

Seitdcm man mit Sorgfalt den volIsfandigen Brief-
wechsel des Pater Gaubil untersucht bat, welcher schon 
dem beriihmten Laplace so iiberaus kostbare Nachwei-
sungen iiber die im Jahre 1100 vor unserer Zeitrcchnung 
von den Chinesen zur Zeit der Solstitien beobachtete 
Lange des Miltagschattens dargeboten liatte, ist man im 
Stande, KIaproth's Zweifel durch das Ansehen des ge-
lehrtcsten unter allen jcsuitischen Missionaren zu unter-
stiitzen. „Al les , schreibt der Pater G a u b i l * ) an einen 
seiner geistlichen Briider in Paris im Jahre 1752, „was 
Du mir von der Abhandlung des Deguignes iiber die Lan-
der Wenachin * * ) und Ta/ian und die Reisen nach weit 
cntfernten Gegenden im Nordosten von Japan bcrichlcst, 
konnte Dich zu der Meinung veranlassen, dafs die Chi-
nesen Amerika gekannt haben. Die Originaltexte ihrer 

') Nouv. Journ. asiatiąue, 1832, p. 335. 

**) „ Wenschin, oder das Land der tattowirten YoIŁer, ist die Sud-
spitz.e der Insel Yeso, welche von den Ainos bewolint wird, die noch 
his auf den heutigen Tag dic Sitte bcwahrt haben, das Gcsicht und den 
gesammten Kórpcr mit vcrschiedcnartigcn Figuren zu bcmalcn." Klap-
roth, sur le Fousang, p. 10 und Annales des Empereurs du Japon, 
1834, p. VIII. 
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Schriften liefern keinen Beweis dafiir, und bei so unbe-i 
stiinuaten Schlufsfolgerungen konnte man mit demsclben 
Bechte behaupten, dafs die Chinesen nach Frankreich, 
Italien oder Połen gekommen seien." Dieser Geschmack 
an Schftpfungen der Einbildungskraft und chimarischen 
Hypothesen, welchen der Pater Gaubil den Geogra-
phen vorwirft, und der ganz neuerdings einige Gelehrte 
veranlafst hat, den Hindus im hohcn Alterthume eine 
Keuntnifs der britannischen Inseln zuzuschreiben, findet 
sich, ohne dafs man es ihnen zu verargen Ursache hatte, bei 
den chinesischen Dichtern wieder. Das Land Fusang ist 
der Schauplatz ihrer Zaubergeschichten, und, der vo!ks-
thumlichcn Hinneigung zum Luxus mit seidcnen Stoffen 
gemafs, durften daselbst Maulbeerbaume von mehreren 
tausend Klafłcrn Hiihe und Seidenwiirmer von 6 Fufs 
Lange nicht felilen. 

W e n n aus alle diesem hervorgeht, dafs keine ge-
schichtliche Thatsachą fiir eine freiwillige Verbindung zwi-
schen den civilisirteu Volkern des Ostlichen Asiens mit 
dem Neuen Kontinente spricht, so ist es darum nicht min-
der moglich, dafs ein Słurm Japaner oder Sianpis von 
dem koreanischen Stamm an die Nordwestkiiste von Ame-
rika geworfen haben konne. Ereignisse dieser Art diir-
fen uns bei den Forschungeu, welche der Gegenstand 
dieses Werkcs sind, nicht besebafligen. Goinara versi-
chert, dafs man im scchzehnten Jahrhundert an den Kii-
sten von Ouivira und Cibora (dem Eldorado des nOrd-
lichen Mexico, dem fabelhaften Sitze einer uralten Civi-
lisation) die Trtiminer eines Schiffes aus Cathay gefun-
den zu haben behauptete * ) . Aber in dieser dem Mit-
telalter so nahe liegenden Zeit erkliirte, wie es noch in 
unseren Tagen zuweilen zu geschehen pflegt, die Leicht-
gliiubigkeit schlecht beobachtete Thatsachen zu Gunsten 
aufgestellter Systeme. Die Zerstćiriing der Flotte, wel-

') Historia generał de Indias, p. 117. 
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che Khubilal Khan, Griinder der Dynastie der Yuan und 
Rruder des Manggu Kakhan, im Jahre 1281 aussandte, 
um Japan zu erobem, bat eine Reihe von Hypothesen 
hervorgerufen, mittelst dereń Reinhold Forster und Ran-
king * ) die grofsen Umwalzungen in der CiviIisation und 
dem politischen Zustande von Peru zu erkliiren versucht 
haben. Es scheint mir unzweifelhaft, dafs die Denkma-
ler, die Zeiteintheilungen, die Kosmogonien und meh-
rere Mythen, welche ich in meinem W e r k e Monumens 
des peupłes indigenes de TAmerujue besproclien habe, 
auffallende Uebereinstimmungen mit den Ideen des iist-
lichen Asiens darbieten; Uebereinstimmungen, welche auf 
alte Vcrbindungen hindeuten und mehr ais das einfache 
Resultat einer Idcntitiit der Lage zu sein scheinen, in wel-
cher sich die V0lker befanden, ais die Morgenriilhe der 
Civilisation anbrach. Auf welchem W e g e haben diese 
Verbindungen nach weiten Fernen Statt gefunden? W i e 
hat sich die intellektuelle Rildung bei ihrem Durchzuge 
durch die nordlichen Gegenden, wo zwei Kontinente sich 
gegenscitig annahern, zu bewahren vcrmocht? Dies sind 
Fragen, welche bei dem gegenwartigen Zustande unscrer 
Kenntnisse keiner Losung fiihig sind. In Mexico ist ohne 
Zweifel die Fluth der Yolker von Aztlan von Norden 
nach Siiden geriehtet gewesen; aber man kann diese W a n -
derungen nur bis zum Rio Gila, hiichstens bis zum See 
von Tcguajo verfo!gen, der nicht iiber den Rreitenkreis 
von 41° hinauszureichen scheint. Die Frage nach der 
Urbevolkerung von Amerika gehort eben so wenig in das 
Gebiet der Geschichte, ais die Frage iiber den Ursprung 
der Pilanzen und Thiere und die Verbreitung der orga-
nischen Keime in das Gebiet der Naturwissenschaften. 

*) Historical Kesearches on the conguest of Peru, Mexico and 
Bogota in the thirteenth century by the Mongoł*, 1827, p. 34 — 45. 
Dies Werk stelit in enger Verbindung mit einem andern, welches den 
Titel fiihrt: Researches on the wars and sports of the Mongoł* and 
Iłomam, 1826. 
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Wiilirend dic grOfste Annaherung zwischen Asien und 

Amerika in eine unwirthliche und eisige Zone fallt, unter 
der Breite von Labrador, der Hudsonsbai, des Sklaven-
sees und des Flusses Anadyr, sind die Kiisten der bei-
den Festlandsmassen, wenn man nach Siiden hin vor-
dringt, von dem Breitenkreise des sechzigslen Grades an, 
in einer dermafsen entgegengesetzten Richtung, dafs sie 
sich gleichsam zu flichen scheinen, und dafs unter dcm 
dreifsigsten Breitengrad, dem Parallel von Nanking und 
Neu-Orleans, das chinesische Kiistenland schon um 123 
Liingengrade von dcin Littoral Altkaliforniens, also drei-
mal so weit ais Afrika voin siidlichen Amerika, entfernt 
ist. Dies ist eine der unterscheidenden und bezcichncn-
den Eigenschaften des Stillen Meeres, welches mit Recht 
der Grofse Ocean genannt worden ist. Sein Becken bie-
tet nicht die Gestalt eines Langenthalcs mit hervorragen-
den und einspringenden Winkeln dar, welche sich, wie 
in dem des Atlantischen Oceans, gegenseitig entsprechen. 
V o n der Behringsstrafse an laufen die gegeniiberstehendeu 
Kiisten mit gleicher Geschwindigkeit aus einander, indem 
die asiatischen die Bichtung'von N O nach S W , die ameri-
kanischen die von N W nach SO verfolgen. Man konnte 
sagen, dafs, bei der Emporhebung der beiden Kontinen-
talmassen an der Ostkiiste der Neucn W e l t ein Zu-
sammenwiiken der Kriifte Statt gefunden haben miisse, 
durch welche gleichzeitig die Umrisse der amerikanischen 
Massen und die der Alten W e l t bestimmt wurden, wiihrend 
in dem ausgedehnten Becken des Stillen Meeres von ein-
ander unabhiingigere Ursachen ganzlich verschiedene W i r -
kungen hervorgerufen haben. Bei diesem Ankniipfen geo-
logischer, oder vielmehr in das Gebiet der physischen 
Erdkunde gehorender Ansichten an die Wechselfalle, wo-
durch die gegenseitigen Verbindungen der einzelnen Men-
schenracen bedingt wurden, mufs ich noch zuvorderst auf 
jene gegen Asien hin sir.h ausbreitende Inselzone aufmerk-
sam machen, welche sich von Osten nach Westen durch 

Juan 



Juan Fcrnandez, Salas und Gomez, die Osterinsel * ) , die 
Hauplstadt von Taili, die Fidji und die Hebriden nach 
Neu-Caledonien bin erslreckt; dann, ais auf einen fiir die 
Bediirfnisse der Scbiffabrt boelist wichtigen Umstand **) , 

*) Der Raum von zwanzig Langengraden zwischen der Osterinsel 
und den Inseln St. Felis, St. Ambrosius und Juan Femandcz ist von 
den Sporaden des Salas und Gomez, des 1'ilgrin, den Warehams Rocks 
und Masafuero ausgefullt. Yon der Osterinsel nach den Gesellsehallsin-
selu (einer Entfernung von yierzig Langengraden) fiihrcn uns die Spora-
den von Ducics, Elisahcth, Pitcairn (wo die cnglisch-australischc Fami-
lie des alten Matrosen Adams seit der Emporung auf der Bounty ihren 
Sitz aufgcschlagen hat), Crcscent, Gambicr und llood. Der grofse Insel-
zug, welcher in grofsereru Zusammenhange sich von Neu-Holland nach 
dcm siidlichen Amerika erstreckt, liegt fast ganzlich zwischen 15° und 
28° sikllicher Breite. Er wcicht in der Riehtung nach SO von der 
Osterinsel nach Juan Fcrnandez ab, und tritt dureh cin ganzlich ver-
schiedenes (von S nach N fortlaufendes) Insclsj-stem, dureh die Grup-
pen Scarborough und Radak mit den Carolinen, so wie dureh diese und 
dic Pelewinseln mit dem grofsen Archipcl der Philippincn in Verbin-
dung. 

*") Carte du mounement des eaux a la surftce de la mer dant 
le Grand Ocean aust^al, par le capitaine Duperrey, 1831. Der 
Meeresstrom, welcher nach ONO treibt, nach den Kiisten von Concep-
cion und Yaldivia, theilt sich, indem er den Kiisten von Chili, gleich-
zeitig nach Siiden und nach Nordcn folgt. Dies ist eine Stromscheidc, 
denen ahnlich, welche man an den Westkiisten von Afrika, zwischen 
der Bai von Biafra und dcm Kap Lopcz kennt, und an den Kiisten von 
Brasilien im Siiden des Vorgebirgcs des Heil. Rochus. ( K e n n e l l , In-
restigation of tlie Currents of the Atlantic Ocean, 1832, p. 136 und 
288.) Der ndrdlichc Arm des Stromes von Chili ist derselbe, dessen 
aufserordentliche Tempcraturerniedrigung ich bekannt gcmacht habe. Das 
hundcrttheilige Thcrmometcr zeigt innerhalb des Stromes 15°,7, au-
fserhalb desselbcn 26°,4 bis 29°,7 (Relation historique, Tom. Iii, 
p. 508). Da dic particllc Bewegung der Wasscrmassen in dem Becken 
des Stillen Meeres einen hervortretenden Einflufs auf dic Vcrbreitung ei-
ner und derselben Menschenrace und die Verschwisterung der Idiome 
(Dialekte) ausgeiibt bat, so mufs ich auch an das Bestehen von N W -
strómungen crinnern, welche zuweilen in der Nahe der Wendekrcise, 
selbst an der Granzschcide des S W - und NOpassats wahrgenommen 
worden sind (Beechey, Tom. II, p. 676. Meyen, Reise um die 
Erde auf der Princessin Luise, 1835, Th. II, S. 84 — 88). 

Band I. 2 2 
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auf den Meeresstrom, welcher zwischen den Parallelcn 
von 35° und 40° s. Lr. von dem Meridian von Taili 
nach den Kiisten von Chili in der Richtung von W S W 
nach O N O treibt und milhin dein Aeąualorialstrome ent-
gegcngesetzt ist. Mit Ausnahme von Mexico und Gua-
timala, dereń Hochebenen bei ihrer gcringen Breitenaus-
dehnung iiber beide Meere gleichzeilig herrscben, trat, 
ais die Spanier in Amerika anlangten, eine vorgeschrit-
tene Civilisation, die sich in den Denkmalcrn, den gro-
fscn Heerstrafsen, den biirgerlichen Institulionen, und dem 
erhabenen Charakter des Kultus und der religiosen Kon-
gregationen offenbart, nur in dem Asien gegeniiberlicgen-
den Theile der Neuen W e l t hervor; wogegen die von 
dem atlantischen Ocean bespiilte Halftc nur Nomaden-
und J;igervftlker darbot, die, an Yolksmenge unbedeutend, 
an Kultur noch unter den erloschcnen Racen standen, 
welche im Siiden der grofsen Seen von Kanada in den 
Ebenen jenseits der Alleghanygebirge jene polygoni-
schen Umwallungen errichteten, die verschanzten Liigern 
iihnlich sind. Der civilisirtes!en Seite von Amerika, dic 
von ackerbauenden und bekleideten Volkern bewohnt 
wurde, entspricht gegen Westen die Ostkiiste der Alten 
Wel t , wo Alles, was die Fortschrilte der Intelligenz und 
dereń Nutzanwendurg auf die Bediirfnisse des gescllschaft-
lichcu Lcbens bcdingt und begiinstigt, unzweifelhaft um 
mehrere Jahrhunderte iilter ist, ais auf den Westkiisten 
von Europa. Indessen ist die geheimnifsvolle Verkettung 
der menschlichen Dinge von der Art, dafs von Westen 
her, von der lange Zeit hindurch barbarischen Kiiste des 
Alten Kontinentes aus, Amerika aufgefunden worden ist. 
Vielleicht haben die verschiedenen Familien des Mcn-
schengeschlechtes nur die Verbindungen erneuert, welche 
in Zeiten, die aller geschichtlichen Erinnerung vorange-
hen, bestanden haben. 

In dem Liingenthale des atlantischen Meeres, w o die 
entsprechenden Ausbuchtungen der gegeniiberliegenden 
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Ufer hcutigen Tages ilirem grCfsten Theile nach von der 
europaischen Civilisation eingenommen werden, nahert 
sieli der Alte Kontinent zu zwei verschiedenen Malen 
und fast auf dieselbe Entfernung (von 510 und 542 See-
meilen) den Kiisten des amerikanischen Festlandes. Die 
geringste Breite des Thales ist in der Richtung von S S W 
nach N N O in der Nahe des Aequators zwischen Afrika 
und Rrasilien. Vom Cabo R o s o (zwischen der Miin-
dung des Gambia und den Rissagos) bis zum Vorgebirgc 
des Hcil. Rochus sind nur zelin Seemeilen * ) wenigcr 
Entfernung, ais von dem letzten Vorgebirge bis zur Sierra 
Leone. V o n Europa nahert sich das westliche Irland, 
und zwar das Vorgcbirge zwischen Tralee und Dingle 
Iiay, am meisten der Sudostspitze von Labrador, cin we-
nig im Norden von Neu-Fundland. Das atlantische Meer 
hat unter diesem Parallel (die beiden Punkte wcichen 
nur um 9' in der Rreite ab ) eine Breite von nur 512 
Seemeilen ** ) . Der Unterschicd in der Breite zwischen 
Europa und dem Festlande von Nordamerika, Guinea 
und Siidamerika betrłigt also, trotz einer Breitenzunahme 
von mehr ais vierzig Gradcn, nur 94 Meilen, dereń 60 
einen Grad des Aequators ausmachen. Diese Annaherungs-
verhaltnissc zwischen der Alten und der Neuen W e l t an-
dern sich betriiclitlicli, wenn man dic ausgedehnlc Insel 
Gronland, deren nordwestliche Verliingerung jenseits der 
Baflinsbai und der Barrowstrafse ganzlich unbekannt ist, 
ais einen Theil der Neuen W e l t bctrachtet, eine An-

*) Rechnet man in der Voraussctzung der Kugelgestalt der Erde, so 
betragt die Entfernung vom Yorgebirge des Heil. Rochus (5° 28' 17" s. 
B. 37° 37' 26" L . ) bis zum Cabo Roxo ( 1 2 ° 201 n. Br. 19° 14' L . ) 
1531,2 Meilen zu 60 auf den Aequator. Vom Vorgebirge des Heil. 
Rochus bis zur Sierra Leone (Br. 8° 29' 55" n. 15° 39' 24" L . ) sind 
hicmach 1558,7 solcher Meilen. 

**) Von dem Vorgcb irge Irlands siidlich yon Tralee ( 5 2 ° 20' Br. 
12° 40' L.) zum Kap Charles in Labrador ( 5 2 ° 11' Br., 57" 40' L.) 
sind 1625,7 Meilen der gedachten Art. 

21* 
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nahmc, welche durch die iibereiustimmcnde Richtung 
( S W — N O ) der Ostkiisten von Georgien bis zum Lande 
Edam, von 30.bis 77| Grad nOrdlicher Rreite, unterstiitzt 
wird. Das Ostliche Gronland nahcrt sich in der Gegend 
der Scoresbybucht in so hohem Grade der skandinavischen 
Halbinsel und dem Norden von Schottland, dafs die Ent-
fernung zwischen dieser letzteren Insel und dem Kap 
Barclay (1 0 4 siidlich von dem Parallel der vulkanischen 
Insel Jan Mayen) nur 269 Seemeilen betriigt *), was unge-
gefiihr die Hiilfte der Breite des atlantischen Meeres zwi-
schen Afrika und Brasilien ausinacht. Bei einem frischen 
und anhaltenden Nordwestwinde wiirde man diesen W e g 
in weniger ais vier Tagen zuriicklegen kOnnen. 

Die gegenseitigc Annaherung sammtlicher Festland-
massen in der Niihe des nttrdlichen Polarkreises und iiber 
denselbcn hinaus spricht sich, wie die sorgfaltigsten neue-
ren Untersuchungen iiber die geographische Yerthcilung 
der Ptlanzen darthun, auch in der grofsen Anzahl von 
Vegetabilien aus, welche Europa, Asien und dem nord-
lichen Amerika gemeinschaftlich angehoren **). Siidame-
rika, und im Allgemcinen der gesammte zwischen den 
Wendekreisen belegene Theil der Neuen Wel t , bietet 
einen giinzlich verschiedenen Charakter dar. Das grofse 
Naturgesetz, welches Bttjfon in der Abweichung der 
ThierschOpfungen, die diesen Gegenden und Afrika zu-
kommen, wahrgenommen hat, kann mit gcwissen Ein-
schrankungen auch auf die Pilanzenwelt ausgedehnt wer-
den. Ausnahmen von diesem Gesetze sind selten: aber sie 
kommen nicht blofs bei den monocotyledonischen Pllan-

' ) Kap WratK (Nordwestspitze von Schottland) Br. 58° 39'. L. 7° 
18'. Kap Barclay (im Siiden der Scoresbybay) Br. 69° 10' L. 26° 4'. 
Entfernung 807 Meilen zu 60 auf den Aequator. 

**) Die Ericeen, von denen man glaubte, dafs sie dera gc-
sammten Amerika, so wie dem nordostlichen Theile Sibcricns fehlten, 
sind neuerdings in dem Inncren der Insel Neu-Fundland aufgcfunden 
worden. 
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zen, und zwar vorzugsweise in den Familien der Gra-
mineen und Cyperaccen * ) vor, sondern auch selbst bei 
dicotyledonischen Baumgewachsen, welche weder den Kii-
sten angehoren **) , noch Wasserpflanzen sind. Es ist in 
der That selir benierkenswerth, dafs, wie aus den Unter-
suchungen von Robert Brown iiber die Flora von Congo 
und den Bemerkungen von Perroltet und Guillemin iiber 
die Flora des Griinen Yorgebirges und Seneganibiens lier-
vorgeht, es besonders die afrikaniscben Kiisten und die 
von Brasilien und Gujana sind, welche diese Analogien 
mit den Aecjuinoctialgegcnden Afrika's darbieten. Es ge-
niigt, auf die am Bio Zahir und Senegal gefundenen 
Arten zu verweisen, dereń Speciesnamen selbst schon 
auf den Ort hindeuten, an welchem sie von reiscnden 
Botanikern zum crsten Małe aufgefunden sind: Schwen-
liia americana, Urena americana, Cassia occidenłalis, 
Ximenia americana, Waltheria americana, welche mit 
der Waltheria indica identisch ist *** ) . Die Stromun-
gen fiihren von Congo gegen Westen nach Brasilien, 
wahrend an der Miindung des Senegal und dariiber hin-
aus bis zur Bucht von Biafra die Bewegung der Gewasser 
nach S und SO gerichtet, also einer (Jcbertragung von 
Friicliten und Samenkornern nach den amerikanischen 

*) Humboldt, de dhtributione geographica plantarum necun-
dum caeli temperiem et altiludinem montium, 1817, p. 61 — 67. 

*•) W i e Acicennia tomentosa, Suriana maritima, Jussieua 
erecla u. m. a. 

***) Andere Beispiele von Dicotyledoncn, welrhe den Aequinoctial-
kiisten von Afrika und Amerika gemcin sind, bieten dar: Sidft juncea, 
Pterocarpus lunatus, Aeschinomene teiisiliva, Seopnria dulcis und 
die Dodonaea viscosa, welcbe ich in Mexico auf der Hochebene von 
Guanaxuato und auf den Hiigeln aus agglomerirlen Ilimsteinmassen in der 
Nahe des Rio Mayo, auf dem W e g e voi> Popayan nach Pasto einge-
sammelt habe, und die andcrer Seits von Perroitet am Senegal aufge-
funden worden ist (s. Robert Brown, Remarks on the botany of 
the Congo River, p. 57. Perrottet, Guillemin et Richard, 
Florę de la Sencgambie, 1831, p. 18, 41 und 73). 
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Kiisten gerade entgegen ist. W a s wir iiber die zcrsti)-
rende Wirkung wissen, welche das Meerwasser bei einer 
Ueberfahrt von 500 bis 600 Seemeilen auf die Keimfahig-
keit der bei weiteni grofseren Anzahl von SamenkOr-
nern ausiibt, spricht iibrigens nicht zu Gunsten des zu 
aligemein ausgedehnten Sjstcmes der Wanderung der Ve-
getabilien mittclst der Meeresstromungen. Ich kann diese 
auf das grofse Thal des atlantischen Meeres an der Stelle, 
w o es die geringste Breitcnausdehnung zwischen zwei 
zu ganzcn Kontinenten vereinigten Landermassen darbie-
tet,-beziiglichen Wahrnelmiungen nicht abschliefscn, ohne 
den Umrissen des physischen Gemaldes die Angabe einer 
Thatsache oder vielinehr einer dem sechszehnten Jahr-
hundert angehiirigen Meinung beizufiigen, welche von 
den neueren Geschiclitschreibem der Neuen W e l t ganz-
lich vcrnachlłissigt worden ist. Columbus hatte auf sei-
ner zweiten lleise erfahren, dafs die Bewohner der In-
sel Haiti zuwcilen den Angriffen einer schwarzen Men-
schenrace (genie negra) ausgesetzt scien, welche ihren 
Wohnsilz gegen Siiden oder Siidosten hatten, Er unter-
scheidet sie von den Karaibcn der kleinen Antillen, wel-
che er in seinem Briefe an dic spanischen Mouarcheu 
vom Monat Oktober 1498 Caribales * ) nennt, und schil-
dert sie ais mit Sagaicn (azagayasj bewaffnet, dereń 
metallischc Komposition seine Aufmerksamkeit in bohem 
Grade gefesselt hatte. Die Eingeborenen von Haiti 
nannten diese Komposition guanin. Columbus hatte sie 
dem Konige Ferdinand iiberschickt, und Herrera berich-

*) Eine bcracrkcnswcrthe Form der Namen Calina und Callinago 
(so nennt sich nełimłich das karaibische Volk selhst in seiner eigenen 
Spraclie), woraus dic Gelehrten (propter rabiem caninam aiithropo-
phagorum gen lis) canibalet gemacht haben, gleichsam um das W o r t 
mehr zu latinisiren. Garcia (Origen de los Americanot, p. 68 ) 
leitet in seinen scinitischcn Traumcreien das W o r t canibal von Han-
nibal und aus dcm Phonizischen her! (Relation hisloriejue, Tom. II,p.503; 
Tom. III, p. 10 und 537). 
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tet (ohne Zweifel nach tlen Handscliriften des Las Ca-
sas; denn der Sohn des Admirals, Ferdinand Columbus, 
spricht davon nicht), dafs nach der in Spanien vorgenoin-
menen chemischen Analyse das Gnaniu in 32 Thcilen 
18 Theile Go ld , (i Theile Silber und 8 Theile Kupfer 
cnthielt * ) . Es war also Gold von niederem Gehalt 

' N 

(oro laxo), welches durch die doppelte Legirung (0,44) 
mit Kupfer und Silber bemerkcnswerth ist, zu welcher 
bei barbarischen Yolkern die besondere Bcschaffenheit 
eines goldhaltigen Erzes die Veratdassung gegeben haben 
mufs. Die siidliche Richtung, welche der Admirał auf 
seiner dritten Reise verfolgte, hatte keinen anderen Grund, 
ais den Wunsch , nach dem Lande des Guanin zu ge-
langen. ,, 7Jt.ro Colon fjue por arpiel camino pensara 
esperimentar lo <pie dezian łon Indios de la Espauola 
de la genie negra <pie traia los hierros (d ie Klingen ? ) 
de las azagayas de un metal tpie llamaran guanin." Vasco 
Nuilez de Ralbao, welcher zuerst den Isthmus ubcrschritt, 
um nach dem Siidmeere zu gelangen, fand in der That 
schwarze Menschen in Darien. „Dieser compiistador, 
sagt Gomara * * ) , gelangte in die Provinz Quareca. Er 
fand daselbst kein Gold, aber einige Neger, welche Skla-
vcn des Obcrhaupłcs der Gegend waren. Ais cr den-
selben fragte, wolier er diese schwarzen Sklaven bezo-
gen hatte, crhiclt cr zur Antwort, dafs cin Volk von 
dieser Hautfarbe ganz in der Nahe wohnte, und dafs man 
sich mit ihnen in bestandigetn Kriege befiindc." „Diese 
Negcr, setzt Gomara hinzu, glichen durchaus den Ne-
gern von Guinea, und ich glaube, dafs man keine ande-
ren in Amerika gesehen hat {en las Indias yo pienso 
que non se han risto negros despues)." Diese von 
Gomara bcrichtete Thatsache crregte die Aufmerksam-

' ) Dec. I, lib. 111, cap. 9. 
" ) Hist. de Indias, fol. XXXIV . Munster, Cosmogr., lib. IX, 

c. 3 , p. 1690. 
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kcit des Peter Martyr von Anghicra * ) , wekhem nichts 
entging, was auf die amerikanischcn Racen Rezug liatte. 
Er erklart sie ein wenig oberfliichlich dureh die Hypo-
these eines Schiffbruches, welchen Afrikaner an den 
Kiisten von Amerika erlitten haben sollten. Diese Skla-
ven, sagt er, sind ohne Zweifel Abkommliuge von schtcar-
zen Ael/nopen, welche, nachdein sie die Meere ais Pira-
ten (lałrocinii causa) beunruhigt hatten, in einem Sturme 
an die Landkiiste von Darien geworfen wurden. Man 
kann nicht in Abrede stellen, was auch die Karten des 
Major Rennell, wie ich oben bemerkt habe, beglaubigen, 
dafs die afrikanischcn Stromungen in Yerbindung mit den 
Gewassern des Golfstromes von den Kiisten von Congo 
und Benguela gegen Westen nach Gujana, Brasilicn und 
dem inneren Beckcn des Meeres der Antillen fiihren; 
aber welche Ueberfahrt fiir afrikanische Neger, die nie-
mals Seeriiuber auf bohem Meere gewesen sind und sich 
nur Kleiner Kanots zum Fischfange an den Kiisten be-
dienen! Diese negros dc Q,uareca bewohnten dieselben 
Gegenden, in welche die Naturforscher ehemals eine 
weifse Race versclzlen, indem sie einige kranke India-
ner (albinos) ais eine eigenthiimliche Volkerschaft be-
trachtetcn. Ich glaube, dafs es eben so wenig Papuas aus 
dcm Siidineere waren, welche, von Westen herkommend, 
gewisse Gegenstromungen des Meeres und der Atmo-
sphiire benutzt haben konnen, ais iithiopische Neger. 
Ich mochte vielmehr annehinen, dafs es ein eingebo-
rener Yolksstamin von besonders schwarzlicher Haut-
farbe war; denn Gomara, wenn er gleich sagt, dafs die 
Negros von Quareca den Negros de Guinea glichen, er-
wShnt doch keinesweges ausdriicklich, dafs sie Wollhaar 
gehabt hatten. In den Missionen des Orenoko machen 
die Ottomaken und Guamos die schwarzeste, die Guaha-
ribos von Gchette und die Guainares dic wcifsestc Ab-

*) Ocean. Dec. III, lib. I, p. 45. 
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art unler den kupferfarbigen Indianern aus * ) . Man 
dni f lioffen, dafs irgend ein unterrichteter Reisendcr bei 
Durchforschung dieses so wenig bekannten Landes zwi-
schen den Quellen des Atrato, Darien und dem Golfe 
von Mandinga, ein neues Licht auf diese genie negra 
werfen wird, die gleichzeitig in Haiti und Caribana be-
kaniu war. Man mufs die Tliatsachen aufser allen Zwei-
fel setzen, bevor man sie zu crklarcn versuch(. Ander-
weitige Andeutungen kOnnten in der That zu der Mei-
nung hinleitcn, dafs dieser Erdwinkel in sehr allen Zei-
ten von fremden Racen besucht worden sei. Rei den 
Caramaris, die nach ihrer Aussage von der grofsen und 
machtigen Familie der Caraibischen Vo!ker abslaminten, 
fand man Spuren einer dcm Volke von aufsen her zuge-
fuhrten Rildung, und eben so bei den Caraiben von 
U r a b a * * ) ; man bemerkte ein Indmduum, welches einige 
Regriffe von Bucheru und Schriftzeichcn hatte. 

Es giebt in den wandelbaren Geschicken der Civi-
lisation und des gesellscbaftlicben Zustandes der V(ilker 
etwas Dauerndes und Rcstiindiges, welches mit der Ge-
staltung der Landermasscn, ihrer grOfseren oder geringe-

*) Belation liitlorigue, Tora. II, p. 572; Tora. III, p. 400. 

**) „ Architecti pererrantes a littore parumper in frutta candidi 
marmoris se incidisse dixerunt. Putant peregrinos ad eas terras 
tenisse quondam qui matmom e montibus aliquando scinderent et 
putamina Ula in piano religuerint. — Legum peritus dictus Cor-
rales, Dariensium (Futeraeae et Caribanae) praetor urbanut, inguit, 
se occurrisse cuidam fugitito ex internis oceidentalibus magnis terris 
gui ad regulum repertum a se profugerat. Js legentem cernens prae-
torem insilicit admirabundus atgue per interpretes, gui reguli hos-
pitis sui linguam callebant; en guid et vos libros habetis, en et 
TOS characteris gnibus absentes, ros intelligant, asserjuimini? Ora-
vit una ut apertus sibi libellus ostenderetur, putans se literas pa-
trias tisurum. Dissimiles reperit eas esse." (Petr. Martyr. 
Ocean., p. 22 und 65) . Mufs man nicht fast glauhcn, dafs in dieser 
naiven Erzahlung von einem Eingeborenen, welcher die hieroglyphischen 
liucher der Yolier von Mcxico,und Hoch-Peru kannie, dic Ilcdc ist? 
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ren Absonderung, den Einfliissen des Klima und den phy-
sisclicn Einwirkungen im Allgemcinen in cngem Zusam-
menhange stcht. W i r haben gesehen, dals der Zustand 
von Barbarei, in welchem sich die gcgenuberliegenden 
Kiislen der beiden Fcsllande von Asien und Amerika be-
fanden, in jencn fernliegenden Zeilen jede auf freiwillige 
Uebersiedclung oder fernhin gerichtete Schiffahrt beziigli-
chc Untcrnehmung untersagen mufste. Es war dcm nord-
lichsten Theile des atlantischen Meeres, da, wo das aine-
rikanischc Inselskandinavien (drflnland) bis auf eine Ent-
fernung von achthundert bis neunhundert Seclieues Schott-
land und Norwegen sich nSkhert, vorbehalten, die Eutdek-
kung von Amerika von der Ostseitc ber zu vcranlassen. 
Zwei UmstHnde haben diese Entdeckung, welche mit dem 
Anfange des eilften Jahrhunderts unserer Zeitrechnung 
zusammenfiillt, begiinstigt. Die crste derselben gehiirt 
wiederum der physischcn Geographie an. Zwischen den 
Parallelen, welche den Breitengraden 5 8 ° i und 64° ent-
sprechcn, ist der ohnehin schón selir verengte Kanał des 
atlantischen Meeres mit mehreren Inselgruppen bedeckt 
(den Orkaden, den Eiiroennseln, Island), welche gleich-
sam eine ununtcrbrochene Kette von Zwischenstationen 
darbieten, und iiber alte vulkanische Erhebungen (von 
Doleritcn und Trachyten *) ) , nach den Kiisten des nttrd-
lichcn Inselamerika hiniiberfiihren. Der zweite giinstige 
Umstand bcrulit iu der Thatigkeit und dem Unternehmungs-
geiste der europaischen Volkcrschaften, welche im Mit-

*) Der Trachyt ist nur in Island durcli dic Trappfclsen durcligc-
brochen, wo der Mittelpunkt der Insel von einem traehytiseben Langen-
thal in der Richtung von S W nach NO durebsebnitten wird, welches 
neuerdings an Ort nnd Stelle in einer lehrreichcn geognostiseben Ab-
handlung von Krug von ISidda beschriebcn worden ist ( K a r s t e n , 
Archiv fiir Mineralogie, Th. VII, S. 423, 435). Dic Ucbereinstim-
mung dieser Richtung mit der der Ostkuste von Gronland war schon 
von Leopold von Buch bemerkt worden (Physikal. Beschr. der Kanar. 
Inseln, S. 335). — Ueher dic Runcn auf dem venetianischen Lówen 
s. Grimm, deutsche Bunen, S. 209. 
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telalter eben jene Umgcbuugen eines mit Inseln, dem 
Scbauplatze ibrer Thaten und Abenteuer, bedeckten Nord-
meeres bewohnten. Das Zusammenwirken dieser physi-
schen und moralischen Ursachen hat die Entdeekung der 
Neuen W e l t durch die Skandinavier hervorgerufen. Die 
Normannen und die Araber sind die einzigen Nalionen, 
welche bis zum Beginne des zwolften Jahrhunderts den 
Ru hm grofser Unternehmungen zur See, dic Vorliebe fiir 
seltsame und gefahrliche Abenteuer und den Hang zur 
Pltinderung und zu voriibergehenden, im Fluge geinach-
ten Eroberungcn in fast gleichem Maafse theilten. D i c 
Normannen haben nach und nach Island und Neustrien 
in Besitz genommen, die Ileiliglhumer Italicns geplundert 
und venvustet, Apulien von den Griechen erobert, ihre 
runischen Schriftcharaktere selbst auf die Brust eines der 
Lo w en gesetzt, welche Morosini aus dem Piriicus von 
Athen fortschaffen liefs, um damit das Arsenał von Venc-

dig zu schmiicken. 
In Allem, was auf Geschichte Bezug hat, mufs man 

die Zcilpunktc der Ereignisse selbst und die verschiede-
nen Epochen unterscheiden, in denen man anfing, sie 
in gegenseitige Yerbindung zu bringen und ihre Bezie-
hungen zu anderen bei weitem neucren Entdeckungen 
zu ahnen und zu erfassen. Inmitten so vieler gehiissi-
gen Streitigkeiten, welche boshafler Neid und der Gc -
schmack an falscher klassischer Gelehrsamkeit in Bezug 
auf das Yerdienst des Christoph Columbus unter sei-
nen Zeitgenossen hervorriefen, bat Niemand an die See-
fahrten der Normannen, ais Vorliiufer der Genueser, gc-
dacht. Dieser Gedanke tauchte erst vier und sechzig 
Jahre nach dem Tode des grofsen Manncs auf. Man 
wufste aus seinen eigenen Erzahlungen, besonders aus 
seinem W e r k e iiber die bewohnbareri Zonen, „dafs er 
nach Thule gereist war" ; aber damals rief diese Reise 
nach dem Norden keinen Zweifel iiber dic Prioritat der 
Entdeekung hervor, und man zog, um Columbus anzu-
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grcifen, vor, auf irgend cinc Handschrift Bezug zu neh-
nien*) , welche ein Bibliothekar des 1'abstes Innocenz VIII 

*) Dic Allen <lcs Prmesscs, welchen der Fiskus gegen Don Diego 
Colon, den Sohn des Admirales, erhob, sind von Herrera (Dec. 11, lib. 
I , cap. 7 ) ganzlich vcrnarhlassigt worden. W i r kennen sie erst seit 
vi er Jahrcn nach den von MuhoZ und Savarrele (Tora III, p. 559, 
560, 595) mitgetheilten Ausziigcn. Von den vier und achtzig Pnnk-
ten (pregunlas interrogatoriau) der im Jahre 1515 bccndiglen ln-
struktion des Fiskals beziehen sich die eilftc und zwolfte auf das liuch 
oder die geheimnifsvolle Schrift, mit deren Ilulfe Martin Alonzo Pinzon 
„den Coluinbuł von dem Yorhandenscin grofser Landermassen im W e -
sten in Kcnntnifj gesclzt halle." Es ist dies dersclbe Pinzon, welcher 
auf der crsten Ilcise dic Pinia befehligte, und der wenige Woehcn nach 
seiner Hiickkchr nach Spanien slarb, aus Acrger iiber dic Weigeiung 
der kónigin Isahellc, ihn allein und friihcr ais den Admirał in Barce-
lona zu cmpfangen. Arias Perez, Solin des Martin Alonzo Pinzon, hatte 
seinen Vatcr in llandclsangclcgenhciten nach Iłom bcgleitet; er hatle die 
escriturat gesehen, welche ein Bibliothekar, „ein grofser Kosmograph", 
ihuen gezeigt hatte, und deren Ansicht einen so lebliaftcu Eindruck 
auf den Gcist des Yaters zuriickliefs, dafs er von dera Augenblicke 
seiner Ruckkehr nach Palos, noch ohne die 1'lane und Entwurfe des 
Columbus zu kennen, beschlofs, „zwei Caravelen auszurustcu, um auf-
zusuchen lat cotat que rió en Roma en el mapamundo." Der Fiskal 
fiigt diesem Yorwurfc ciue wirklich fabelhafte Geschichle hinzu. Mar-
tin Alonzo Pinzon solle dem Columbus cinc Formel milgelhcilt haben, 
ais deren Urhcbcr der Kiinig Salomo bezeichnet wurde, und deren In-
halt in der Angabc eines Weges nach der tierra de Campanto bestand. 
„ D u mufst mitten dureh das ganzc Mittellandische Meer bis zur au-
fsersten Granie von Spanien scgeln, dann gegen den linlcrgang der 
Sonne zwischen Nord und Sud (por via temperada fatta 95 gradot 
del eamino), und du wirst das l.and von Campanso antreflen, das rcich 
und fruchtbar ist, und dessen Schatzc dir dazu dicncn werden, Afrika 
und Europa zu crobcrn." lr-h verstehe nichts weder von den Wortcn: 
„auf dem Wcge der 95 Grade", welches obne Zweifel keine Langcn-
graile sind, noch von jenem Ophir des Westen, welches Campanto 
(Cipango?) genannt wird; aber es ist mir ziemlich wabrscheinlich, 
dafs die Anekdotc.von dcm Bibliothekar und Kosmographcn auf irgend 
einer wahren Thatsacbc berubt. Es ist ganz naturlich, dafs man sich 
bccifertc, cinein so tbatigen und unerschrockcnen Secfahrer, ais Martin 
Alonzo Pinzon war, einige ron den Karten oder Welttalcln zu zeigen, 
deren schon damals die Bibliothekcn ltalicns cinc grofse Anzahl besafsen. 
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einem Mitgliede der reichea Familie der Pinzon gezeigt 
liaben sollte. 

W i l l man mit Genauigkeit die Reihe der Thatsachen 
verfolgen, welche zn den Nordkiisten von Amerika hin-
gefuhrt haben, so darf man nicht vcrgessen, dafs auf den 
zwischen Schottland, Norwegen und Gronland belegenen 
Inseln die Expedilionen der irlandischcn Missionarc mit 
denen der Normannen gewetteifert haben. Das schiilzbare 
W e r k des Dicuil, de mensura Orbis terrae, von dein 
wir (und zwar erst seit dein Jahre 1807) die editio prin-
eeps dem Baron von Walckcnaer verdankcn, ist von ho-
her Wichtigkeit fiir die geschichtliche Aufkliirung dieses 
Wctteifers geworden. In dem Norden von Europa haben 
christliche Anachorcten, im Innem Asiens fromine Buddhi-
stenmonche die unzuganglichsten Gegcndcn zu erforschen 
und in Civilisationsvcrkehr zu setzen gewufst. Der Geist 
des Propagandismus und das Bestreben, religittsen Ideen 
weiteren Eingang zu verschaffen, haben in gleichcin Maafse 
fcindlichen Einfiillen und dem fricdlichcn Ideen- und Ilan-
delsverkehr den W e g gebahnt. Jener den Relionssyste-
men von Indien, Paliistina und Arabien eigenthiimliche, 

Der Anblick der Insel Brazcir auf einer Kartę des Pieigano (1367), oder 
von Antillia auf der des Andrea Bianco (1436) konntc dic Einbildungs-
kraft des spanischcn Seefaltrcrs aufgeregt baben. Dieser hat aber sicher-
lich nicht die Unternehmung des Columbus vcranlafst, bei dcm schon 
geraume Zeit vor seinem Briclwechsel mit Toscanełli, seit dem Jahre 
1474, wahrend seines Aufcnthaltes in Portugal, der Plan eines West -
weges nach Indien reifte; aber dic Erzahlung dessen, was Alonzo in Rom 
gchort und gesehen zu haben vorgab, konntc den Admirał in nahere 
Yerbindung mit jener reichen und machtigen Familie der Pinzon ge-
bracht haben, welche die Schwierigkeiten der ersten Unternehmung be-
seitigen half. Der Solin Arias Perez scheint etwas von dem Ilassc geerbt 
zu haben, welchen Alonzo seit seiner Riickkehr von der ersten Reise ge-
gen den Admirał hegtc. Er wird die Erzahlung weiter ausgeschmuckt 
haben, indem er (um dem Intercsse des Don Diego Colon in hoherem 
Maafse zu schadcn) vorgab, dafs der bcnihmtc Seefahrer von Palos dic 
Entdeckung der Neuen YVeIt blofs nach den An^aben, welche die in 
Rom gesehenc Schrift ilim an die Iland gegeben, hatte machen konnen. 
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dcm Indifferenlismus der polytheistischcn Griechen und 
Romer durchaus fremde Eifer hat den Fortschrilten der 
Geographie in der ersten Hiilfte des Miltelalters einen be-
sondcren Charakter verliehen. Letronne hat, bei Gele-
genheit der Erkliirung * ) zweier wichtigen Stelien des 
Dicuil (Kap. 7, §. 2 und 3), auf eine eben so sinnreiche 
ais geniigende Weise dargethan, „dafs die seit etwa liun-
dert Jahrcn von den aus Scottia (Ir!and fiihrte diesen 
Namen bis zu der Regierung des Konigs Malcolm I I ) 
ausgegangencn Eremifen bewohnten Faroerinseln von ih-
nen seit dem Jahre 725, dem Zeitpunkte des ersten Ein-
falles der Skandinavier in die britannischen Inseln, vcr-
lassen worden waren, und dafs Island von den Irliindern 
im Jahre 795, also 65 Jahre friihcr ais von den Skan-
dinaviern, besucht und viclleicht selbst kolonisirt wor-
den vvar." Das kiirzlich in einer Sammlung geschichlli-
chcr Sagas von der koniglichcn Gesellschaft der nordi-
schen Alterthumsforscher in Kopenhagen von neuetn her-
ausgegebene Landnamabok * * ) berichtet ausdriicklich, 
dafs dic Norweger in Island irlandische Biicher, Mefs-
glockcn und andere Gegenstande vorfanden, welche die 
Papae (PaparJ, Miinner aus dem Westen, die sich 
zur christlichcn lleligion bekanntcn, dort zuriickgelassen 
hatten, besonders in den beiden Kantonen von Papeya 
und Papyli auf der Ostkiiste. Ueberdies weifs man aus 
den Sagas der Orkaden***), „dafs diese Inseln am Schlusse 
des neunten Jahrhunderts von zwei Volkerschaften be-
wohnt wurden, den Peti (wahrscheinlich Abkommlingen 
der Picten) und den Papae (Viitern -j-), Prieslern, Mon-

") RcchercJtes geographirjttes et eritiques sur le livre de Men-
sura orbis terrae, 1814, JI. 129 —146. 

* ' ) Man selic dic Gescliichtc von Island in den Islendinga Sbgur, 
der Faroerinseln in der Foereyinga Saga. 

•") Letronne, Additions, p. 90 — 93. 
•j") Olaf sen und Po vel sen behaupteten schon (Reise durch Is-

land, Th. II, S. 124), dafs der Bygde Papyle in dcm Hornefiord dic-



•351 

c/ien, ohne Zweifel die clerici des Dicuil) ." Nach Snorro 
Sturleson fiihrte Schottland selbst damals den Namen Pet-
tołand. 

Die FSrOerinseln und Island wurden Zwischenstatio-
nen, Ausgangspunkte zu Untcrnehnmngen nach dem ame-
rikanischen Skandinavien. Auf iihnlichc Weise diente dic 
Niederlassung zu Carthago den Tjriern zur Erreichung 
der Meerenge von Gadeira und des Hafens von Tartes-
sus, und eben so fiihrte Tartessus dieses unternehmende 
VoIk von Station zu Station nach Cerne, dcm Gauleon 
(Schiffsinsel) der Carthaginenser. W e n n man nicht eine 
und dieselbe Kiiste verfolgen kann, so bestimmt in 
den mcistcn Fallen die Gruppirung und nachbarliche 
Lage der Inseln die Richtung der geographisr.hcn Ent-
deckungen. Die der skandinavischen Volker sind in den 
Ietzten Jahren mit einer so grofsen Ausfuhrlichkeit ausein-
andergesetzt worden, dafs eine Hervorhebung der Haupt-
epochen hier vollkommcn geniigen wird. Island, wel-
ches nach den irlandischen Monchen und den Peli von 
dem Seeriiuber Naddoc um das Jahr 860 besucht wurde, 
erhielt eine blcibende norwegische Kolonie crst im Jahre 
874 durch die Remiihungen des Ingulf und Iliorleif. Man 
zeigt noch heutigen Tages in dem siidlichen Theile der 
Insel auf dein Gipfel des unter dem Namen Ingolfsfiaell 
bekannten Rerges das Grabmal des ersten jener beiden 
Griinder dieser Kolonie. In der Niihe von Kielarnas 
finden sich die Ueberreste eines Hauses des Sohncs von 
Ingulf, welches im Jahre 888 erbaut wurde * ) . Von Is-
land aus selzte Erik Randa nach Grćinland iiber, ent-

sen Namen wegen des YVohnsit7.es der Papar, der ersten irlandischen 
Priester, fiihre. 

*) Olaf sen, Tli. I, S. 40, Th, II, S. 132. In den kurzeń Zwi-
schcnraum zwischen Naddoc und Ingulf fallen die Unternehmungen von 
Gardar Suaflarson und Flocco, welche keine hleibendc Spuren hinter-
liefsen. 
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weder im Jahre 932 oder 982, denn die Sagas weichen 
in der Bestimmung der Jahrszahl von einander ab. Die 
wirkliche Kolonisirung Grónlands geht nicht iiber das Jahr 
986 liinauf, was ungefahr dem Zeilpunkte nach mit der 
Einfiihrung des Christenthums in Island durch dic Nor-
weger unter dcm Kiinige Olaf I. zusammenfallt. Die Ost-
kiiste von Griinland ist von dem Vorgebirge Straums-
naes, dem Nordwestkap von Island, nach der grofsen 
Kartę des Kapitain Graah * ) , nur um 52 Seemeilen ent-
fernt, und zwar in der Richtung von SO nach N W un-
ter 67° und 68° Breite. Auch hat man behauptet, dafs 
man kurz vor der Katastrophe des Skaptar-Jćłkul im Jahre 
1783 lnehrcre Stunden lang an der Nordkiiste von Is-
land, ohne Zwcifel durch dic Zuruckwerfung des Lichtes 
von der unteren Oberlliiche der W o l k e n , „vulkanische 
Feuerausbriiche" auf der Kiiste von Griinland wahrge-
noinmcn habe •*). Man weifs jetzt mit Bestimmthcit, 
dafs es nicht diese ostliche, Island so nahe belegene Kii-

ste 

*) S. Undersogelses Reise til Ostkysten af Griinland, 1832. 
Die Gcstaltung <ler Ostkiiste von Gronland zwischcn 65°^ und 09° ] 
Breite ist nicht erforscht. Es ist dies namlieh der Abstand zwischen, den 
nordlichcn und sudlichcn Granzcn der Aufnahmen von Graah und Sco-
resby. Der Abstand der gcgeniiberliegcndcn Kiisten ist mitliin nur durch 
Annaherung bestiuunt worden. 

**) Man vergleiche den vortrcfilichen Bcricht von Magnus Stephenson 
in Hooker's Tour in Iceland, p. 423. Die Annahme einer Entfer-
nung von 156 Meilen (zu 60 auf den Grad) wiirde dieser Lichtcrschei-
nung, wenn das Auge des Beobachters in der Ebcne des Horizontes be-
findlich ist, eine lliihe von 20000 Fufs gcben. Man kennt in Griinland, 
welches von Gieseke und anderen Naturforschern bereist worden ist, Ba-
salte und Dolerite, aber noch keine Trachyte und keine Yulkanc in Tliii-
tigkeit. Ist man mit Sichcrhcit iiberzcugt, dafs der leuchtende Ausbruch 
nicht in dem Meere Statt land, mitliin in grófscrcr Nahe von Island? 
Indesseu wurden die Feuermassen, welche sich am 11. Junius 1783 in 
drei ungeheuren Saulen, in der Nahe der Flusse Skapta und llwerfisfliot 
erhoben, nach der Angabe von Magnus Stephenson, ebcnfalls in einer 
Entfernung von 56 Seclieues beobachtet. (II o o ker' 3 Tour, p. 409.) 
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ste ist, welche wahrend dreier Jahrhundertc der Sitz skan-
dinavischer Kolonien war, wie C.ranz, Torfiius und ilire 
Vorgiinger falschlich behauptet hatten. Alles, was Eg-
gers*), schon seit detn Jahre 1793, iiber die Lage der 
christlichen Niederlassungen in Gronland aufgestellt hatte, 
ist durch die Reise des Kapitain Gratth und die gelehr-
ten Untersuchungen von liafn iiber die skandinavischen 
Alterthumer bestiitigt, und mit noch iiberzeugenderen 
Griinden belegt worden. l ) i c altesten Kolonien, Oester-
und Vesterbygden, lagen auf der Westkiiste in der Siid-
inspektion von Julianshaab, wo kleine Waldungcu von 
Rirken auf cin milderes Klima hindeuten. Die ganze 
Kiiste bis zur Nordinspektioti von Uppernavik * * ) (Br. 
72° 50' ) ist mit Trummern alter skandinavischer Niedcr-
lassungen bedeckt, wahrend die Ostkiiste keine Spur von 
europaischen Wohnungen darbietet, und, wic alle Ost-
kiisten, dem aufsersten Kiiltegrade ausgcsetzt ist, der keine 
Eutwickelung organischen Lebens gestattet. Gletscher 
steigen von den Gebirgen wie ein ununterbrochener W a l l 
bis zum Ktistenlande hinab; die Stromungen, welche nord-
lich von dcm Parallel von 61 dic Richtung nach S W 
haben, tragen dazu bei, die in den Umgebungen des P o -
les abgerissencn Eisschollen anzuhaufen * * * ) . Der Ka-
pitain Graah ist liinger ais achtzehn Monate den gri)fs-

*) Schriften der kii/ligi. diinischen Landliaushaltungsgesellschaft 
in Koyenliagcn, Th. IV, S. 239. [ D i e Abhandlung iiber die Lage 
des alten Ostgriinland ist auch besonders in einer Uebcrsetzung zu Kiel 
1794, 8. erschienen. Man vcrgl. dagegen dic Hcnierkungen von Worms-
kjold in den Schriften der skandinanischen litterarischen Gesellschaft 
1814, und Gilbert's Aunalen, I5d. LXII , S. 138 folgd.] 

" ) Wahrend der letzten Kriege ist die ungiuckliche Mission von 
Uppernavik durch cnglische Walltischfahrcr vcrbrannt worden. 

***) Graah bezeichnet die Riclitung der Stromungen zwischen den 
Parallelcn von G i l 0 und Cap Farewell, W N W , und iangs der West -
kuste vom Cap Farewell bis Disco, NNO; aber diese Angabe ist gera-
dchin in Widerspruch mit der allgemeinen Kartę der Meeresstromungen 
vom Major Rennell; 

Band I. 2 3 
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ten Leiden und Entbehrungen auf den wiisten Kiisten 
des ostlichen Gronland ausgesetzt gewesen. Seine Un-
tersuehungen erstrecken sich bis zu 65° 20' n. Br. und 
er hat erkannt, dafs die Beschreibung, welche die Sa-
gas von der dureh die Isliinder bewohnten Ostkiiste ma-
chen, in keinerlei Weise mit der ortlichcn Beschaffen-
heit des ostlichen Kiistenlandes iibereinstimmt. Die en-
gen Kanale (fjord) , von denen die bewohnte Kiiste durch-
schnitten war, iinden sich nur an den Westkiistcn in 
Gronland, so wie in Norwegen und im nOrdlichen Ame-
rika. Besonders geht aus einer tieferen Erforschung des 
Weges, welchen die alten skandinavischcn Seefahrer ver-
folgten, um zu den Kolonien von Osterbygde zu gelan-
gen, die Bichtigkeit der zuerst von Eggers gemachten 
Wahrnehmungen hervor, welche Malte-Brun in seinem 
Precis dc Thistoire de la Geographie wiederholt und 
mit cinigen neuen Bemerkungen bcreichert hat. Nach 
den Untersuchungen von Graah * ) steuerte man von Is-
land aus zuvorderst nach Westen, dann nach Sudwesten 
bis zu einem /war/ oder vendeplads (einem Punkt, wo 
die Kiiste eine andere Bichtung annimmt); von da war 
die Bichtung der Schiffahrt, wic dic der Kiiste selbst, 
gegen N N W . Der hvarf war mithin zwischen dem Cap 
Farewell, welches mit dem Namen Ihidsaerken bezeich-
net wird, und dem Cap Egede belegen, wo sich am au-
fsersten Ende der gronlandischen Halbinsel ein Archipel 
kleiner Inseln befindet, welcher dem des Cap Horn und 
des Feucrlandes ahnlich ist. Der unwiderlegbarste Be-
weis fiir die Lage der skandinavischen Kolonien wird 
dureh die Runenschriften dargeboten, welche seit zehn 
Jahren auf der Westkiiste von Gronland aufgefunden wor-
den sind. Mehrere dieser Inschriften, wie z. B. diejeni-
gen, welche im Jahre 1831 zu Igalikko (60° 51'Br.) und 
im Jahre 1832 zu Ikigeit oder Egegeit (60° 0' Br.) nordlich 

•) Undersbg. Reise, 3, 169, 185, 188, 190. 
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von Fridriksal cntdeckt wurdcn, konntcu nur durch Ver-
glcichung der auf denselbcn bcfindlichen Rnnen mit den 
norwcgisclien, dereń Zeitalter man mit Gewifsheit kennt, 
dem 11 und 12ten Jahrhundert zuerkannt werden; aber 
ein Denkmal, welches der Kapitain Graah aus dem nord-
lichsten Theile der grOnlandischen Halbinsel nach Europa 
brachte, hat die Aufmerksamkeit der Alterthumsforschcr 
in einem weit hohereu Grade in Anspruch genommcn. 
Dies Denkmal scheint die Jahrszahl 1135 zu tragen. Es 
ist ein Markstein, der auf dem hOclisten Punkte der 
Insel Kingiktorsoak (Br . 72° 5 5 ' ) , einer der W o m a n s -
Islands, ein wenig nordlich von Uppernavik, crrichtet 
worden war. Ein Gronliinder, Namens Pclinut, hat die-
sen Bunenstein im Jahre 1821 auf dcm Gipfel eines Fel-
sens gefunden, und dem Missioniir Kragh gebiihrt das 
Yerdienst, ibn zucrst bekannt gemacht zu haben * ) . Die 
latcinische Uebersetzung von Kask, dereń Mittheilung ich 
dem beriihmten nordischen Alterthumsforschcr Hafn ver-
danke, lautet: Erlingr Sighvati filius et Jijarn T/iordi 

filius et Eindridi Oddi filius feria sepłima anie diem 
rictorialcm extru.vcrunt metas hasce ac. purgaverunt ( lo -
cum) M C X X X V . Diese Jahrszahl, welche um 357 Jahre 
iiltcr ist, ais Christoph Columbus, bietet, nach den iiber 
die Epoche der skandinavischen Entdeckungen allgeinein 
verbreiteten Ansichten, keine Unwahrscheinlichkcit dar; 
indessen ist zu bemerkeu, dafs die Dcutung des Zalden-
werthes der sechs Runen, in denen man die Zahlen 1000, 
100 , 10 (dreimal) und 5 , nach Analogie der romischen 
Ziffern, zu erkennen geglaubt hat, bei mehreren, mit dem 
Studium der graphischen Zeichen der Norweger sehr ver-
traulen Personen einige Zweifel iibrig gelassen hat * * ) . 

*) Antiqvaruhe Annaler, t. V (1827), p. 309, 324, 368 un.l 377. 

" ) Die Runen des heriihmtcn Steincs der Fraucninsel, in dera ost-
lielien Tlieite der BatTuisbai, in einer Breite, in welcher man kaum er-
wartete, Ueberreste europaischer Kultur aufzuhnden, sind ŁU wiederhol-

2 3 * 
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Die Zwischenstationen zwischen Island und GrOn-

land haben vielleicht seit dem Jahre 985 Yeranlassung 
zu der Entdeckung von Finland gegeben, ais der Isliin-
der Biarn Ilerjolfsou nach Gronland uberselzen wollte, 
in der Absicht sich zu seinem Vater zu begeben, der sich 
dort kurz zuvor nicdergelasscn hatte, von heftigen Nord-

ten Malcn in Danemark und in Deutschland gestochcn worden. leli 
habe die gewissermafsen amtliche Entzifferung rnilthcilen zu miissen gc-
glaubt, welche von der Koniglichen Gescllschaft der Alterthumsforseher 
zu Kopenhagen bekannt gcmaclit worden ist, die sieli so viele Verdienste 
um die Geschichte und Geographie der nordischen Gegcnden erworben 
hat. Diese Entzilferung unterscheidet sieli cin wenig von den zuvor be-
kannt gemachteu Uebersetzungen. Die erste Keuntnifs von dcm Steine 
des Missionar Kragh verdanke ich dem Kapitain Sabinę. De la Ro-
qaette, franzosischer Konsul in Danemark, hatte schon im Jahre 1832 
die Gute, mir eine Zcichnung dessclben zu verschairen. Mit dem ver-
gleiehenden Studium der Zahlzeichen bei den verschiedcnen Volkcrn be-
schaftigt, glaubte ieb durch die Gleichhcit einiger Runcn in der gesamm-
ten Gruppe zuglcich den durch Stellung und Ancinandcrrcihung beding-
ten Wcrth erkennen zu konnen, und unterwarf die Zweifcl, welche 
die Entzifferong der Jahrszahl bei Klaprolh erregt hatte, dera Urtheile 
der Hcrren Hafn in Kopenhagen und Mohnike in Stralsund. Von lctz-
terem, wclchem wir eine deutsche Bearbeitung der Fridtl.jofsage vcrdan-
ken, erfuhr ich, dafs Rask und der gclehrtc Finn Magnuscn selbst cin-
gestanden haben, dafs die Erklarung der Jahrszahl (1135) nur aufWahr-
scheinlichkeiten beruhe, und dafs der Zalilenwerth der auf dcm Denk-
male von Kingiktorsoak angewendeten Runcn nicht hinreichcnd durch 
Beispiele aus anderen analogen Inscliriften belcgt werden kann. Rafa fagt 
hinzu, dafs die 16 Kalenderrunen, welche zugleich Buchstabcn und Zah-
len sind, nicht hinreichen, um mit einiger Sichcrhcit selir grofse Zahlen 
zu deuten. Endlich neigen sich, um Alles hichcr Gehórige anzufuhren, 
die Herren Rrynjylfsen und Mohnike zu der Ansicht Inn, dafs dic auł 
scchs Runen beslehcnde Sehlufsgruppc der Imchrifi nicht sowolil eine 
Jahrsangabc sei, ais vielmehr blofs zur Yerzierung habe dicncn solleh. 
Der altcste Runenstefa auf Island fmdet sich zu Borg, in dcm Myrc-
Sysscl; es ist das Grabmal des Kartan Olafsen, welcher, wahrend seines 
Aufendialtes in Norwegen, den Konig Olaf Trj-ggcsen zum Christen-
tliumc bekehrte, und den eine sehone islanduche Frau, deren Neigung 
cr nicht erwiederte, im Jahre 1004 ermorden liefs ( O l a f s e n , Th. 1° 
S. 137). 



•357 
oststtirmen aber nach einem Lande verschlagen wurde, 
welches wegen seiner iippigen Vegetation bei dem ersteu 
Anblicke ihm ganzlich von denjenigen verschieden zu sein 
schicn, welche bis dabin entdcckt waren. Nach der Riick-
kehr zu seinem Vater verband sich Liarn mit Leif Erikson, 
dem Sohne jencs Erik Rauda [Ericlis des Hol/ten], des 
ersten Griinders islandischer Niederlassungcn auf Gronland, 
und unternahm mit ihm eine Fahrt nach fernen Gegendcn, 
auf welcher sie iin Jahre 1001 oder 1005 nach einander 
Hallyland, Markland und Vinland beriihrten * ) . Es ist 
bckannt, dafs dies letztere 'Land seinen Namen wegen 
des Reichthums an wilden Reben erhielt, dic ein Deut-
scher, Namens Tiirkcr, daselbst auffand, welcher die 
Normannen bcgleitete und von der Móglichkeit sprach, 
W e i n zu bcreiten. Aus einer aufmcrksamen Verglcichung 
der in den verschicdenen Sagas angegebencn Tagesliin-
gen hat man gefolgert, dafs die damals von den Skan-
dinaven besuchtcn Gegenden zwischen den Parallelkrei-
sen von 41° und 50° IJr. belegen waren * * ) , was der 
Kiiste, die sich von N e w - Y o r k bis Ncufundland cr-
etreekt, cntspricht, auf welcher mehr ais sieben Arten der 
Gattung Vi(is wild wachsen. Rafn, welcher eine aus-
fiihrliche schiilzenswerthe Arbeit iiber diese Entdeckungen 
in Amerika vorbercitet, ist der Meinung, dafs die Skan-
dinaven selbst Nordkarolina beriihrten; dafs aber die 
Hauptstation dieser unerschrockencn Seefahrer die Miin-
dung des St. Lorenzstromes gewesen sei, besonders dic 
Gaspbai, der Insel Anticosti gegeniiber, wohin sie der 
dort sehr ergiebige Fischfang ziehen konnte. Es ist cr-

*) Thormodi Torfaei Historia Vinlandiae antiquae, 1705 
p. 5. Zuglcirh niit ciem "Weinstock land man eine grofse Graminee mit 
dicken Kórncrn, woi in man den Mais zu erkennen geglaubt hat. Vergt. 
Schriidcr, Om Skandiiiarernes Fordna upptacktsresor liii Sord 
amerika, in der Stcea (1818), II. I, S. 211. 

") Stpea, a. a. O. S. 208. 
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frculich, dafs dic Gcsellschaft der Alterthumsforscher zu 
Kopenhagen die Urkunden, welche sich auf jene so iiber-
aus merkwiirdige Epoche des Mittelalters beziehen, zu-
sammenstelleu lafst. Alles, was aufserhalb Danemark 
iiber die skandinavischen Entdeckungeu in Amerika ge-
schriebcn worden ist, hat nur in sehr geringeui Maafse 
zur Erweiterung unserer Kennlnisse in Bezug auf die-
sen Punkt gefiihrt. Erst wenn die Thatsachen in ihrer 
Gesammtheit Yorliegen werden und ihre Richtigkeit durch 
eine gcsunde Kriiik nachgewiesen sein wird, konnen Coin-
binationen und Vermuthungen mit einiger Hoffnung auf 
Erfolg versucht werden. Bei dieser Klasse von Ereig-
nissen, so wie bei manchen anderen aus entlegencrer 
Zeit, sind gewisscnnafsen die Massen und die Bcalitat der 
Yerbindungen bekannt, dic zwischen Grfiniand und dem 
amerikanischen Festlande Statt gefunden haben; aber dic 
Einzelnheiten der Ereignisse verlieren sich in Daminerung 
und tragen in vielen Fallen das Gewand des Aufseror-
dentlichen und Uebernaturlichcn. Nur diinische und nor-
wegische Gelehrte sind im Stande, die Widerspriiche in 
den Zcitangaben und Entfernungen zu heben, und die 
Zweifel liber die Bichtung und Uauer der Schiffahrlen 
und iiber den Anblick, weichcn die in den Sagas be-
sebriebenrn Gcgenden gowiihren, zu lijsen. Es giebt 
eine Art von Untersuchungen, die nur in der unmittel-
baren Nahe der Quellen verfolgt und durcligefiihrt wer-
den konnen. So wiirde das spanische Amerika der pas-
sendstc Ort sein fiir Untersuchungen iiber die urspriing-
lichc Civilisation von Mesico, Guatcmala und Peru; so 
Italien fiir die Hafenbiichcr ('porfolani) des Mittelalters, 
die in offentlichen und Privatbibliotheken vcrgrabeu und 
vergessen liegen. 

Die Erinnerungen an Fahrten nach dein Vinland (eine 
iibrigens eben so unbestimmte geographische Benennung, 
ais es der Name Terre-Neuve, Neujuiidland am Schlusse 
des funfzehnten Jahrhunderts war) umfassen nur einen 
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Zcilraum von etwa 120 bis 130 Jahreu. Die letzte Reise, 
von der sieli eine beslimmte Ueberlieferung erhalten bat, 
ist dic des grOnlandischen Bischofs Er ik , welcher sich 
nach dem Vinland begab, um daselbst das Evangclium 
zu predigcn. D i c Niederlassungen auf der Westki istc 
von Gronland, welche sich bis zur Milte des vierzelm-
ten Jahrhunderts eines hOchst bliihenden Zustandes cr-
freuten, fanden allmalig ihren Untergang durcli die zer-
storende Einwirkung der Handelsmonopolc * ) , die Ein-
fallc der Esquimaux (SkroUingerJ im Jahre 1349 oder 
1379 (das Jahr ist ungewifs * * ) ) , den schwarzen Tod, 
der den Norden wahrend der Jahre 1347 — 1351 ent-
volkerte * * * ) , und den Anfall einer feindlichen Floltc , 
dereń Ausgangspunkt unbekannt ist. tteutigeu Tages 
glaubt man nicht mehr an die Fabe l von jener plotzli-
chcn Veranderung des Klima, von der Rildung jenes E.s-
dammes, welcher eine ganzlicbe Trennung der in Gron-
land angcsiedelten Ko lon i cn von ihren, Mutteriande zur 
E o l - e gehabt haben sol! . Da die Ko lon ien sich nur in 
de /gemafs igten Gegend der Westkiiste befunden haben, 
so kann ein Rischof von Skalholt nicht im Jahre 1540 
auf der Ostkiiste, jenseits der Eismauer, Schafer gese-
hen haben, die ihre Heerden weideten f ) . Die Anhiiu-
fung der Eismassen an der Island gegeniiber gelegencn 
Kiiste f f ) hiingt, w ic schon oben angedeutet worden ist, 

*) Torfaeus, Griinlandia antujua, Praef, p . 23. 
" ) Graah, S. 175, Anm. 2. : 
"•) Hecker, Der schwarze Tod des merzehnlen Jahrhunderts, 

1832, S. 39. 

t ) Torfaeus, Gronland., cap. 32, p. 261. 
t t ) Pontanus, Hut Dan., lib. VII, P . 476. Obgleich dic Reihe 

der Biichófc von Gronland niebt iiber das Jabr 1406 hinamgeht, so schemt 
doch der Pabst Engen IV noch im Jahre 14.3-3 das B&tWum bescBt 
haben. Man bat selbst einen Brief des Pabstes Nicolaos V an emen 
gronlindiscbcn Bischof ans den, Jahre 1448 aufgcfunden. (Vergl. Graah, 

S. 5 ind 7 . ) 
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von der Gestaltung des Landes, der Nachbarschaft einer 
dem Laufe der Kiiste parallelen Bergkette und der Rieh-
tung des Mecressfronies ab. Dieser Zustand der Dinge 
sebreibt sich nicht von dcm Schlusse des vierzehnten Jahr-
liunderls oder dcm Anfange des funfzehnten ber, und 
der Mytluis von der Bildung eines Eisdammes in den ge-
schiclitlichen Zeiten ist dem von einer angeblichen Zer-
storung desselben im Jahre 1817, wodurch die klimati-
sche Bescbaffenheit des gesammten nordwestlichen Eu-
ropa abermals eine Veranderung erlitten haben soli * ) , 
ganz ahnlich. 

Nachdem wir die Ereignisse aufgefuhrt haben, wel-
che die Entdcckung des Festlandes von Amerika vermit-
telst der Zwischenstationen der Faróerinseln, Island und 
Gronland herbeifiihrlen, bleibt uns die Erage zu beaYit-
worten iihrig, ob Christoph Columbus irgend eine Kennt-
nifs von dieser Entdeckung gehabt, oder ob er den Zu-
sammenhang mit den Planen, welche er hegte, habe ah-
nen kfinnen. Die einzige Grundlage dieser Untersuchung 
ist cinc falsch gedeutete Stelle aus dem von dem natiir-
lichen Sohnc des Admirales, Don Fernando, geschriebc-
nen Leben desselben. Um die Beschaftigungen des gro-
fsen Maunes vor seiner Ankunft in Spanien anzugeben, 
verweist Don Fernando auf die Abbandhing von den Junf 
beiro/mbaren Zonen, deren Verfasser (Christoph Colum-
bus), mn dic liewohnbarkeit aus den auf seinen eigenen 
Schiffahrten gesammelten Erfnhrungen nachzuweisen, sich 
folgendermafseu ausspricht: „Im Monat Februar des Jah-
res 1477 segelte ich mehr ais liundert Lieues jenseits Tile, 
dessen mittiigige Spitze von dem Aeąuator 73 Grad ent-

" ) [S. v. Zach, Correspondance astronomiijue, Yol. I, p. 302 
und iibtr die polarischen Eismassen, welche iłn Jahre 1818 uni in frii-
lieren Epocheu bis zu sehr niedrigen Breitengraden hinabgetricbec wur-
den, die Abhaudlung uber die angeblichen Verdnderungen des Klima 
in Berghaus Annalen der Erd-, Lander- und Yiilkcrkunde, 1832, 
Febr. Th. V , S. 492 Anm.] 
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femt ist, nicht 63 , wie einige Geographen behaupten; 
denn Tile liegt nicht iunerhalb der Linie, welche den 
W e s t e n des Ptolemaus abgranzt. Die Engliinder, beson-
ders die Einwohner von Bristol, gehen mit ihren W a a -
ren nach dieser Insel, welche eben so grofs ais England 
ist. Ais ich mich daselbst befand, war das Meer nicht 
gefroren; obgleich die E b b c und Flulh daselbst so stark 
ist, dafs sic eine Htihe von 26 Klaftern erreicht und um 
eben so viel fallt. Es ist richtig, dafs Tile, von wel-
chem Ploleuuius spricht, sich an der von ihm angegebenen 
Stelle befindet, und dafs es heutigen Tages Frisland 
heifst." Diese Stelle ist in doppelter Beziehung merk-
wiirdig, wegen des Namens Frisland, der durch die 
Reise der Venetiancr Nico lo und Antonio Zeni, die 
den Norden wahrend der Jahre 1388 bis 1404 berei-
sten, so beriihmt geworden ist. Columbus kannte si-
cherlich nicht das handschriftliche Tagebuch des Antonio 
Zeno, welches bis zum Jahre 1558, w o die Ausgabe von 
Marcolini erschien * ) , zwei und funfzig Jahre nach dem 
T o d e des Admirals und 18 Jahre nach dem des Don 
Fernando, welchem mithin keine Einschaltung zur Last 
fallen kann * * ) , in den Familienarchiven der Zeni ver-

*) llelazione delio scoprimento deli' isole Frislanda, Eslanda 
Engroveland, Estotilanda e Scaria, fatto da due fratelli Zeni, M. 
Nicolo il cucaliere e M. Antonio. Ven. 1558. Ausg. von Franc. 
Marcolini. 

" ) Der gelclirte Don Fernando Colon, geboren im Jalire 1488, 
wnrde gegen das Ende seines Lcbcns Pricster und starb im Jalire 1540, 
nacbdcm er der Stadt Sevil!a seine scbonc Bibliothck vermaebt hatte, 
die noch jctzt den Namen Colombina fiihrt. Sein W e r k (Historia de 
el Almirante don Christoval Colon) erschien zwar zum ersten Małe 
erst im Jahre 1571 zu łVcnedig, folglicb dreizehn Jahre spater ais dic 
Ausgabe der Reisen der Zeni von Marcolini; aber diese Ausgabe vom 
Jahre 1571 ist nur die italianische Uebersetzung, welche Alfonso Ulloa 
nach der spanischen Ilandschrift angerertigt hatte, welche Lodovico Co-
lon, der Sobn des Don Diego, cin iibel beriichtigter Mcnsch, im Jahre 
1568 nach Genua gebracht hatte (Codice Col. americano, p. LXIII ) . 
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borgcn und unbeachtet lag. Nicht die Briider Zeni sind 
es, welche diesen Namen Frisland crfunden haben, der 
nicht mit dem der Stockfischinsel (Stokajbca) auf der 
siebenten Kartę in dem Alias des Andrea Bianco, wel-
cher im Jahre 1496 gezeichnet worden ist, verwechselt 
werden dar f* ) . 

W e n n man sich den Aufenthalt des Admirales zu 
Liss;tbon wiihrend der Jahre 1470 bis 1484 vergegen-
warligt, so mufs die Jahrszahl einer von ihm nach Tile 
1477 unternominenen Reise um so mehr (iberraschen, ais 
eine mitten im Winter nach den nordischen Gegenden 
ausgefiihrte Fahrt ohnehin schon im hochsten Grade auf-
fallend ist. Ich mufs jedoch zuvorderst beinerkcn, dafs 
jener Aufenthalt in Portugal bei weitem minder frei von 
Unterbrechungen gewesen ist, ais man gemeiniglich anzu-
nehmen pflegt. Es kann nicht der leiseste Zwcifel dar-
iiber obwalten, dafs Columbus vor dem Jahre 1484 vier 
Fahrten unternommen hat, nehmlich nach Tunis, nach dem 
Archipelagus, nach Island und nach der Kiiste von Guiuea, 
ohne die mehrfachen Reisen nach Porto Santo in Anschlag 
zu bringen, wo seine Frau Dona Felipa Muniz Perestrello 
sich aufhielt und Diego Colon geboren wurde. Nicht 
sowohl die Ereignisse selbst, ais ihre chronologische Rei-
henfolgc ist ungewifs, und diese Ungewifsheit erstreckt 
sich auch auf die Prioritat der Anerbietungen, welche der 
Admirał verschiedenen Secmachten gemacht hatte, nament-
licb der Republik von Genua **) , den Konigen von Por-

Munoz bedauert mit Recht, dafs das spanischc Original bis jetzt nicht 
bat aufgcfundcn werden konnen, da Ulloa nach einer auisert feblerhaften 
Absclirift gearbeitet zu haben scheint. 

" ) Gleiche Ungcwifshcit finJet in Bezug auf dic Kartę des Fra Mauro 
Statt, obgleich diese um 23 Jahre jiingcr ist. S. Zur la, Viaggi, Toni. 
II, p. 48 und 335. 

**) Spotorno, im Codice diplomatico Colombo americano p. XXII, 
bchauptet, dafs dic abschlagige Antwort der llepublica terenisima im 
Jahre 1477 gegeben wurde. Munoz verlcgt sie in das Jahr 1485, 
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tugal und England. Die neueren Biographen (mit Aus-
nalime Spotornos und des umsichtigen Washington Ir-
ving) haben sich bei der Anordnung der Tliatsachen 
die grofste Willkiihr erlaubt, wahrend Fernando Colon 
selbst zugesteht * ) , dafs der Zeitpunkt der Reise seines 
Vaters nach „ der Mina oder Guinea" ihm iiufserst un-
gewifs erscheine. „ Ich habe drei und zwanzig Jahre auf 
dem Meere zugebracht, sagt der Admirał; ich habe den 
Osten, den Westen und den Norden bereist; ich habe 
England gesehen; ich bin inehrere Małe (mucha* veces) 
von Lissabon nach der Kttste von Guinea gesegelt; aber 
nirgends sind mir so ausgezeichnete Hafeiipliitze vorge-
kommen, ais in diesem Lande von Indien (der Neuen 
W e l t ) . " Da aus dieser Vergleichung erbcllet, dafs die 
Stelle, dereń Don Fernando gedenkt, aus einem spiite-
ren Zeitraume ist, ais dem Jahre 1492, und da der Ad-
mirał, nach der Angabe desselben Biographen, vcrsichert, 
dafs er Schiffahrlen unternommen habe, „ v o n seinem friihe-
sten Alter, von vierzehn Jahren an" , so kann die An-
gabe der 23 Jahre, welche er auf dem Meere zugebracht 
haben wil l , ihre Richtigkeit h a b e n * * ) , wenn man mit 

kurz vor der Ankunft des Columbus in Spanien (lib. II , § 21 ) . W a s 
die Anerbietungen betrifft, welche der Admirał dem Konige von I'"rank-
rcich zu machen beabsicbtigte, so ist diese Absicht thałsachlich durch 
einen von dem Ilerzoge von Medina-Celi (vom 19. Marz 1493) an den 
grofsen Kardinal von Spanien gerichteten Brief dargetlian: „Ich weiCs 
nicht, hcifst es dasclbst, ob es Kuch bekannt ist, dafs ich jenen Christo-
vat Colomo in mein Haus aufnabm, ais er aus Portugal kam, und sich, 
um Untcrstiitzung nachzusuchcn, nach Frankreich begeben wollte." Der 
Herzog riihrat sich, diese Reise verhindert zu haben. 

*) Vida del Ali/lir., cap. 5. „Para decir la rerdad yo no se 
si duranle el matrimonio fue el Almirante a la Mina." 

**) Nauarrete, Tom. I , p. L X X X I . W e n n man dagegen mit 
Mimoz (lib. II, §. 12) 1446 ais Geburtsjahr des Columbus annimint, 
so ist man entweder zu der Annahme gezwungen, dafs er sich bis zum 
Jahre 1483 ununterbrochen auf dem Meere befand, was lunlanglich bc -
glaubigtcn Tliatsachen widerspricht, oder dals dic angciuhrtc Stelle, da 
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Navarrele annimmt, dals Columbus im Jahre 1436 ge-
horen wurde. Die Abenteuer dieses grofsen Mannes in 
dem Mittellandischen Meere beschranken sich auf eine 
Reise nach der Insel Chios, welche damals im Bcsitze 
der genuesischen Familie'der Giustiniani war, „ w o er 
den Mastix einsammeln sah"; auf den Oberbefehl iiber 
einige genuesische Galeeren in der Niihe der Insel Cy -
pcrn * ) in einem Kriege mit den Yenetianern; auf eine 
Unternehmung nach Tunis im Interesse des Konigs Rene 
von Anjou; endlich auf verschiedene Fahrten, die er ge-
meinschaftlich mit einem beriihmten Seefahrer jener Zeit 
unternoimnen zu haben scheint, den Fernando Colon mit 
dem Namen des jiingeren (d mozo) Columbus bezcich-
net, um ihn von dem Onkel des Admirales zu unter-
scheiden, welcher Kapitain in der Seemacht des Konigs 
von Frankreich im Jahre 1476 war. Die Untcrnehmun" O 
nach Tunis hatte zum Zweck, eine (wahrscheinlich nea-
politanische) Galeerc, la Fernandina, wegzunehmen, die 
an den Kiisten von Afrika stationirt war. Christoph Co-
lumbus erzaldt in einem Briefe („escrita d los reyes caló-
licos detale la Espa&ola"), der vom Januar 1495 ** ) 

wahrend der Jahre 1184 bis 1492 keine Reise Statt gefunden hat, lange 
nach der ersten Fahrt nach Amerika geschricbcn ist. Uebrigens sind Colum-
bus Erinncrangen aus den friiheren Epochen seines Lcbens haufig durch 
Irrthumer entstellt. In dcm berulimten, von Jamaika am 7. Julius 1503 
an die Monarchen gcschriebcncn Briefe heifsl es: „Ich war 28 Jahre 
alt, ais ich nach Spanien kam, um daselbst Dicnste zu nehmen, und 
seitdcm sind mcine Haarc gcblcicht, meine Gesundheit ist zerstort, mcin 
Yermogen ist verloren gegangen." ( N a v a r r e t e , Tom. I, p. LXXX 
und 311). Da cs keinem Zweifel untcrlicgt, dafs Columbus entweder 
im Jahre 1484 oder 1485 nach Spanien kam, so wurde er 1456 oder 
1457 geboren sein, woraus hervorgcht, dafs man statt 28 Jahre entwe-
der 38 oder 48 lesen mufs. Es findet sich entweder ein Zahlenfehler in 
diesem seit dcm Jahre 1505 gcdruckten Aktenstuckc, oder ein Irrthum 
von Seitcn des Columbus. 

•) Cod. Col. Amtr., p. XIII. 
" ) Es liegt klar am Tagc, dafs cin Fchlcr in der Angabe des Da-

tums Statt findet. Man inufs 1494 lesen. Es ist dersclbc Bricf, wclchen 
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datirt ist, wie er dureh eine List, „ais ihn der verstor-
bene KOnig Rene' (Reinel) nach Tunis gesendet hatte", 
eine Emporung der Matrosen unterdriickte, welche sieli 
weigerten, die Fahrt in der Niihe der kleinen Petersin-
sel an der Westkiiste von Sardinien fortzusetzen. Man 
hat dies Ereignifs in das Jahr 1473 geselzt, vielleicht 
weil im Jahre 1472 Ferdinand, natiirlicher Sohn von Al-
fons, KOnig von Neapel, im Kriege mit den Tiirken be-
griffen war, und den Ilafen von Tunis blokiren konnte; 
aber in diesem Zeitraume beschaftigte sich der gute, dich-
terisch gesinnte Konig Rene' gemachlich mit der Malerei 
und Ilirtenfesten in der Provence, da er seit dcm T o d e 
seines Sohnes Johann II, Herzogs von Calabrien, der im 
Jahre 1170 zu Rarcelona gestorben war, alle Hoffnung 
aufgegeben hatte, seine Reehte auf Sicilien und Arago-
nien geltend machcn zu konnen. Die Untcrnchinung des 
Columbus, welche auf Kosten des Konigs Rene' ver-
sucht wurde, mufs nothwendiger W e i s e in den zwischen 
den Jahren 1459 und 1470 verflossenen Zeitraum fallen. 
Ich glaube, dafs sie in den Jahren 1461 oder 1463 Statt 
fand, w o Johann II von Calabrien mit Hiilfe der Ge-
nueser versuchte, dem Konige Ferdinand aus dem Hause 
Aragonien Neapel zu entreifsen * * ) , und ich finde in die-
scin Umstande einen neucn Beweggrund, die Ansicht der-

Antonio de Torres nach Spanien brachte und der vom Ilafen de la Na-
ridad auf Ilaiti ara 2. Februar 1494 ausgefertigt wurde. W i r kennen 
von diesem Briefe nur das Bruchstiick, wetebes in der Vida del Almi-
rante mitgetheilt ist. Der Doctor Cbanca, weteber mit dersclben Ge-
legcnbeit sebrieb, datirt seinen Bricf sogar aus dem Jahre 1493 ( Na-
varrete, Tora. I , p. 224) . Ich bebe diese so hiiufig wiederkehren-
den Irrthumcr in den Zahlenangabcn, welche theilweise aus dera gieich-
zeitigen Gcbratiche der romischen und arabischen (indischen) Zilfern 
entsprangen, aus dcm Grunde hervor, weil Fehler dieser Art bei den 
Untersuchungen von einiger Wichtigkeit sind, welche die probicmati-
schen Data der crsten Briefe des Amcrigo Yespucci vcranlafst haben. 

*) Cod Col. a. a. O. 

" ) Art de verifler les dates, Ausgabe vom Jahre 1818, Tom. X , 
p. 4 2 3 - 4 2 7 . 
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jenigen Miinner ais richtig anzuerkenncn, welche die Ge-
burt des Christoph Columbus in das Jahr 1436, nicht 
1446, verlegcn; denn in einein Alter von siebzehn Jah-
ren erhiilt man nicht leicht den Befehl iiber ein Kriegs-
schiff, und wird nicht beauflragt, die Interessen eines aus-
wartigcn Monarchen wahrzunehmen. Schwieriger diirfte 
es sein, den Zeitpunkt auszumitteln, in welchein der Ad-
mirał auf den Galeeren des Colon el mozo seine ver-
schiedenen Fahrten untcrnahm. Muiioz hat zuerst aus 
den Annalen des Marco Antonio Coccejo (Sabellico) 
dargethan, dafs das romanhafte Abenteuer, durch welches 
Fernando Colon seinen Yater im Jahre 1474 nach Lis-
sabon gelangen liifst, erst im Jahre 1485 Statt gefunden 
haben kOnne, also erst, nachdem derselbe Portugal schon 
verlassen hatte. Es war also wiihrend einer andern 
Epoche, wo Christoph Columbus („geraume Zeit hin-
durch") Seercisen mit dem Colon cl mozo unternahm, 
dessen Vcrwandschaft ihm besonders werth war; denn ais 
Solin eines Tuchfabrikanten (sein Vater lebte noch im 
Jahre 1494, wo er ais Zeuge in einem Testamente 
aus jener Zeit textor pannorum genannt wird * ) ) sagt 
er mit Stolz in einem anderen Bruchstiicke, welches er-
halten worden ist: „Ich bin nicht der erste Admirał aus 
meiner Familie." W a s die Fahrt nach der Kiiste von 
Guinea und „dcm Fort San Jorge de la Mina des K<5-
nigs von Portugal" anbetrifft, so kann sie erst nach dcm 
Jahre 1481 unternommen worden sein, da jene kleine 
Festung, wie ich schon erwiilint habe, erst um diese Zeit 
erbaut worden ist. 

Welches auch die Epoche sein mag, in welcher 
Columbus seine Reise nach dem hohen Norden unter-
nahm ( M i m o z * * ) und Barrow verlegen sie in die Zeit 

•) Cod. Col. p. LXVIII. 
**) flist. dcl Nuevo Mondo, lib. II, §. 12. Barrow (Voyage 

into the Arctic Begions, p. 23 und 26) glaubt, dafs in dcm Leben 
des Admirales, Kap. 4, statt 1477 geiesen werden miisse 1467. 
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vor der Ankunft des Admirales in Portugal), niclits deu-
tet darauf hin, „dafs sie bis zu der Kiiste von Gron-
land, iiber die Westgriinze der dem Ptolemaus bekann-
ten W e l t hinaus, gefiihrt habe, und dafs Columbus, ohne 
es zu ahnen, funfzehn oder zwanzig Jahre vor der Ent-
deckung der Antillen Amerika schon bctrctcn hatte * ) . " 
Man hat die Stelle aus den cinco zonas, die einzige, 
in welcher von der Nordexpedition die Rede ist, und 
von der ich weiter oben eine Uebersetzung milgetheilt 
habe, ganz falsch verstanden. Columbus unterscheidet 
in derselben mit vielem Scharfsinne zwei Inseln, wel-
che den Namen Thule fiihrten (cr bcfolgt die Schrcib-
art vieler alten Handschriften, in denen sich Thyle, Thile 
xind T y l e lindet * * ) ) , von denen die eine weit nach 
Norden, in der Richtung nach Nordwest belegen und so 
grofs sei wie England, die andere, bei weitem siidlicher 
und von geringerem Umfange, auch den Namen Frisland 
fiihre. Er sieht letztere fiir das Thule des Ptolemaus 
an und fiigt hinzu, dafs sie an der Stelle liege, die Pto-
lemaus angiebt, nehmlicb unter dem 63° n. Rr. Dies 
ist, wie ich glaube, die Unterscheidung zwischen dem 
Thule des Dicuil ( Is land) und den Faroer oder Main-
land, der grofsten in der Gruppe der Shctlandinseln (dem 
Thule des Plinius, Tacilus, Solinus und wahrscheinlich 
auch des Pytheas, wofern nicht Solin seine Nachrichtcn 
aus zwei verschiedenen Rerichten schopfte, von denen 
der eine sich auf Island bezog * * * ) ) . Man konnte sa-

*) Spotorno, Codice Cot. Americano, p. X V . 

*•) Man vcrgleichc dic Beispielc, welche Letronne in seiner Aus-
gabe des Dicuil, p. 37 und 3 8 , zusaminengestellt hat. Die latcinische 
Uebersetzung des Ptolemaus, welche die Lcsart Thyle statt Brnikij dar-
bietet, hat ohne Zwcifcl den Geographen des Mittclaltcrs ais Fiihrcrin 
gcdient. Bemerkenswerth ist, dafs Columbus den Namen Island vcrinci-
det, welchen er im Norden gchórt haben mufstc, und welchen man jc-
denfalls schon bei Edrisi, p. 275 zu finden glaubt. 

*") GosseĄlin, Tom. IV, p. 171, 174. Indem ich die Insel Main-
land 'nenne, bin ich der Ansicht von d'Anville, Gossellin und Man-
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gen, dafs Columbus errathen habe, was die Untersuchun-
gen iiber die alte Geographie in den neueren Zeiten im-
mer mehr und mehr ais wahrscheinlich herausgestellt ha-
ben. Die Breiten, welche Columbus den beiden Inseln 
Thule anweist, passen zwar in der That weder auf die 
Siidkiisle von Island, noch auf die Gruppe der Shet-
laudinseln. Die crstere liegt unter 63°4- und nicht un-
ter 7 3 ° ; die letztere unter 60°4 und nicht unter 6 3 ° ; 
aber die von dem Admirał angegebenen Lagen werden 
keineswegs ais Resultat von Bcobachtungen dargestellt, 
welche er selbst wiihrend einer Winterreise unter jenem 
selir neblichten Himmel iiber die Mittagshóhen der Sonne 
gemacht hatte. Columbus, indem er Frisland mit dem 
Thule des Ptolemaus zusaimnenstellte, nahm aucli dieselbe 
Lage an, welche dieser Geograph Thule anweist, und 
verlegte Island 10" nOrdlich von Frisland, wiihrend in 
der That die Entfernung von Mainland bis zur nordlich-
sten Kiiste von Island kaum 6 " I betriigt. Diese Ueber-
treibung hat nichts befremdendes, da es sich um die ul-
tima Thule handelt. Eben so wenig darf man von C o -
lumbus iiber die hundert Licues Bechenschaft verlangen, 
dic er iiber das nćJrdlichere Thule hinaus zuriickgelegt 
zu haben sicb.riihmt, und die ihn, nach seiner Rechnung, 
bis zinn aclit und siebzigsten Lreiteugrade, also weit jenseits 
der Parallelkreise von Scoresb j - und Edam-land ver-

setzt 

nerł (Einleitung in die Geographie der Allen, S. 157) gcfolgt. Malte-
Iłrun sicht iu dera Thule des PyUieas nur dic aufserste Spitze von 
Jiitland, und beruft sich auf die alten skandinavischen Namen Thy oder 
Thyland (Geogr. unicerselle, Tom. I, p. 120), wiihrend lange vor ihm 
Hudbeek (Atlantica, Tom. I, p. 514), der gewifs mehr ais irgend ein 
anderer Forscher zu etymologisehen Deutungcn geneigt war, in den W ó r -
tern Tiel und Tiule nur die allgemcine Bedeutung Granze oder iiufser-
stes Ende eines Landes gefunden hatte. Schon Ortelius hatte im Jalire 
1570 das Thyle des Pytlieas fiir die skandinavische Halbinsel gehalten 
( Theatr. Orbis, p. 103). Dieselben Ideen liaben sieli in verschiedencn 
Epochen den Gclelirtcn dargeboten. 
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selzt haben wurden. In der Upbestimmtheit dieser nu-
merischen Angaben Iiegt nocli kein Grund, weshalb die 
Thatsaebe einer nach den Meeren von Island, zu ei-
ner Insel von bedeutendcm Umfange, wohin Handel und 
Fischfang die Bewohner von Bristol fiilircn konnten, un-
temominencn Fahrt in Zweifel zu stellen wiire. Olaf-
sen hat nachgewiesen, dafs von der ersten Halfte des 
funfzehnten Jahrhunderts an dic Englander die Siidha-
fen von Island, besonders Thorlaks-IIafn, vielfach be-
sucliten, und dafs die BischOfe des Landes den Handel 
mit Britannien begiinstigten * ) . Ein altes cnglisches Ge-
dicht (The palicie of keeping the seaJ, welches Hakluyt 
bekannt gemacht hat, bestiitigt die Haufigkcit der Ver -
bindungen zwischen Bristol und Island zur Zeit der er-
sten Seefahrten des Sebastian Cabot * * ) . W a s Colum-
bus von der Grofse der Ebbe und Fluth sagt, so wie 
von dem eisfreien Meere im Norden von Thulc, hat olme 
Zweifel auf dasjenige Bezug, was er in den geographi-
schen Kompilationen des Miltelalters iiber die „Gcr in -
nung und Erstarrung der Elemente oder iiber die Le-
berlutige ***) des nordischen Oceans" , so wie iiber die 
„aeslus supra Briłanniam octogenis ctibilis inlumescen-
tes-\y gelcsen hatte. Es war Sitte des Zeitalters, durch-
giingig die Angaben der Altcn im Auge zu behalten, und 
sie, nachdem sich dic Gelegenheit darbot, entweder zu 
bestatigen oder zu berichtigen." 

Die von Maile-Brun aufgestcllte f f ) Hypothese, 
der zufolge Christoph Columbus entweder in Frisland 

*) Reise dureh Island, Tli. II, S. 230. Finn Magnuten hat clien-
falls dies en Gegenstand neuerdings in dem zweiten Bandc des Nordisk 

Tidsskrift for Oldkyndighed behandelt. 
*•) Hakluyt, Vol. I , p, 201. 
—) Strabo, lib. II, p. 104 Casaub. 
t ) PUn., II, 97. 

t t ) Precis, Tom. I, p. 500 und 616. 
Band I. 2 4 
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oder in Island von der llcise der Briider Zeni und der 
Entdeekung des nOrdlichen Amerika durch die Sknndi-
naven Kenntnifs erhalten habe, bietet wenig Wahrschein-
lichkcit dar. Columbus suchte den W e g nach Indien, 
um gegen Westen nach dem Lande der Gewiirze zu ge-
langen. Er hiitte immerhin wissen konnen, dafs dic skan-
dinavischcn Kolonisten in Grouland das Vinland entdeckt 
hatten, dafs Fischer aus Frisland an einer Kiiste gelan-
det waren, welche den Namen Hrogeo fiihrtc; alle 
diese Nachrichten wurden ihm doch in kcinerlei Bezie-
hung zu seinen PlSnen und Absichten zu stehen geschie-
nen haben *) . Vinland und Drogeo haben fiir uns kein 
anderweitiges Interesse gchabt, ais dafs sie die Gewifsheit 
eines Zusamincnhanges der Kiistcn vom Kap Paria bis zur 
Miindung des St. Lorenzstromes geliefert haben. Hierzu 
komint, dafs in der zweiten Hiilfte des funfzehnten Jahr-
hunderts, einer Epoche, wo seit rnchr ais drcihimdert 
und funfzig Jahren aller Schiffahrtsverkehr mit Vinland 
unterbrochcn gewesen war, das Andcnken an dic griin-
laudischcn Entdeckungen nicht mchr lebendig genug in 
Island sein konnte, um zur Kunde eines genuesischcn 
Seefahrers zu gelangen, der sich wahrlich nicht mehr um 
dic Saga* des Landes bekiimmerte, ais um die Iland-
schriftcn des Adam von Bremen. Uiescr ais Geograph bc-
riilimtc Kanonikus, welchcr Kurland und einen Theil von 
Prcufsen ais Inseln des baltischen Meeres beschrcibt **) , 

•) Washington Irring, Life of Columbus, Tom. IV, p. 224. 
" ) De situ Daniae, c. 224 ( Torfaei Ili.it. Vinland., cap. 15). 

Der Tod des Adam von Meifsen, Kanonikus des Domkapitcls 7.11 Ilrc-
men, lallt kurz nach dera Jalire 1076. Das merkwurdige Bruclistuck 
eines alten deutsclien Dichters aus dcm eilften Jahrhundert, welchcs vor 
kurzem in der Bibliotliek des Furstcn von Furstenberg zu Prag aufgelun-
den worden ist, bcweist ebcnfalls, dafs die Vcrbreilung des Christcnthuins 
in den nordlichsten Gcgcndcli den Namen Islands bcriihmt gcmacht 
hatte. Dieses Gedicht, eine Art von Kosmographie, die nach der En-
rjklopadic des Isidorus von Scvilla geformt ist, gedenkt der Rcisc eines 
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hat ohne Zweifel das Vinland seit dem eilften Jahrhun-
dert gekannt, aber seine Kirchengeschichtc und seine skan-
dinavische Chorographic sind erst 73 Jahre nach dem Tode 
des Columbus zum ersten Małe im Drucik crschiencn. 

Das Yerdienst, die fruhere Entdeckung des Festlan-
des von Amerika durch die Normannen erkannt zu ha-
ben, gcbiihrt ohne Zweifel dcm Geographen Ortclius, 
welcher diese Ansicht schon in dem Jahre 1570 aufstellte, 
fast noch zu den Lebzeiten des Barlholomiius dc las Ca-
sas, des beriihmten Zeitgenosscn von Columbus und Cor-
tez * ) . „Christoph Columbus, sagt Ortclius, hat nur 
dic Neue W e l t in dauernde IIandclsverbindung mit Eu-
ropa gebracht * * ) . " Dieses Urtheil ist bei weitem zu 
hart. Uebrigens war die Ansicht des crwiihntcn Geo-
graphen keinesweges auf die Unternehinung nach dem 
Yinland gcgriindet, dereń nirgends bei ihm Erwahnung 
geschicht, vielleicht aus dem Grunde, weil dic W e r k e 
des Adam von Bremen erst im Jahre 1570 erschienen, 

Bischofs Rcginprccht nach dieser so eben von siiclisischen Missionarcn 
besucblen Insel. S. Hoffmann von Faller tleben, Mcrigarto 
( 1 8 3 4 ) , S. 5 , 12 und 18. Die arabisclie Geographie des Edrisi ( L i -
ber relax., p. 2 7 4 ) , welche um das Jahr 1153 abgefafst isf, crwiihnt 
zwar Island in dcm vicrtcn Abschnitt des siebenten Klima, nacli der la-
teinischen Uebersetzung des Gabriel Sionita; aber der Originahcatt bic-
tet erst Lislandeh, spaterhin hthlandeh dar, was man auch Esthlandeh 
aussprechen kann. Da die Gegend ein Land genannt wird, wie Ma-
gog, und nicht eine Insel, so kann man daruber in Zwcifcl bleiben, ob 
die Stadle Deghtateh und Jieluri, mit dereń Namen man nichts an/.u-
fangen weifs, Island oder irgend einem Thcile des skandinavischen Fest-
landes angehoren. In den Auszugen aus Ibn-al- ll ardi und Bakui 
oder Yakuli, welche wir dem Mtcren De Guignet verdauken ( N o t . 
et Extr. des manuicriti de la liibl. du Roi, Tom. II, p. 1!) u. 389), 
und welche um melirere Jahrhunderte junger sind, ais der Geograph von 
Nubien, finde ich niebu uber die ultima Thule jenseits Yura in dcm 
Meere der Finsternifs. 

* ) Las Casas starb, in cincm Alter von 92 Jahrcn, zu Madrid im 
Julius 1566. 

" ) Theatr. orbis terr. (Ausgabe vom Jahre 1601) , p. 5 und 6. 
21* 
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sondern auf die fteiscn des Nicolo und Antonio Zeni 
(1388 — 1 4 0 4 ) , dereń Oertlichkeit mindestens noch im-
mer zweifelhaft geblieben ist * ) . Ich werde auf diesen 
Gegenstand nicht naher eingehen, da iu Bezug auf dcn-
selben alle Arten móglicher Kombination erschopft zu 
sein scheinen **) . Eine Insel Icaria, wo ein KOnig Ica-

*) Dic Bekanntmachung der Reise der Gebruder Zeni durch Mar-
colini (Yenedig 1558) erregte ein so lehhaftes Interesse, dafs schon im 
Jahre 1561 die Kartę dieser Fahrt von Buscelli in seiner Geografia 
di Tolcmeoy so wie von Josephus Moletti in seiner Geographia 
Ptolemaei wiederholt wiirde. Sebastian Munster und Ramusio starben 
vor der Ausgabe des Marcoliui; Ramusio zu Padua im Jahre 1557, Se-
bastian Munster, einer der ausge/.eichnetstcn Manner seines Jahrhunderts, 
zu Basel 1552 an den Folgen der Pest. Nur der zweitc Band der Hac-
colta des Ramusio, welcher im Jahre 1583 erschien, enthalt den Aus-
*ug aus der Reise der Zeni, deren in den Ausgaben der Kosmographic 
von Munster aus den Jahrcn 1544 und 1550 keine Erwahnung geschieht. 
Diese Yergleichung der Jahrc.sangabcn, welche vicllcicht ins Kleinliche 
BU gehen scheinen diirftc, ist dcnnoch von einiger W ichtigkcit, weil aus 
ihr erhellt, dafs, trotz der vcreinzelten Angabc des Namens Frislando der 
sudlichen Thule in der Biographic des Christoph Columbus, nichts iiber 
dic Entdeckungen der Venetiancr im Norden vor dem Jahre 1558 be-
kannt geworden ist. Ich finde, dafs dic Insel Frisland auch auf der Kartę 
des Ribcro (1529) fehlt, welche Gronland (Engrolant) von "Westen nach 
Osten hin verlangcrt, um es mit Schwcdcn in Verbindung zu setzen; fer-
ner bei Grynacus (1532) und in dera Opusculum geographicuill des 
Johann Schoncr (1533). 

•*) Placido Zurla, Distertazione intorno ai riaggi e scoperle 
seltentrionali di Nicolo e d'Antonio fratelli Zeni, in dem zwciten 
Bandę des Werkcs Di Marco Polo e degli altri riaggiatori Vclic-
zi a ni, 1809, p. 6 — 94; Malte-Brun in den Annales des Toyages, 
Tom. X, p. 69 und im Precis de la Geographie (Ausgabe von U u o t, 
1831, p. 489 — 499) ; Dezos de la Iioquette in der Biographie 
nnircrselle, Tom. LII, p. 236, wo auch die Yermuthung des Baron 
von Walckenaer, aber nur in der Aufzahlung der einzelnen Forschungen, 
angegeben ist, nach der Frisland der Nordeir, Drogco (Drogio, Droceo) 
der Sudcn von Irland, Estotiland, welche* bei Ortelius Novi Orbis pars 
genannt wird, und das Malte-Brun fur die Insel Neu-Fundland halt, der 
Norden von Schottland, und Engrovcland (Grolandia der Kartę von Zeni) 
der Suden von Island ist. Ein sehr imterrichtctcr Scemann, der dani-
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ras, Sohn des Diidalus, K5nigs von Schottland, herrschte, 
scheint allcrdings auf den crsten Aublick dicsfe Reise un-
ter die geographischen Mythen zu vcrsetzen; aber uian 
weifs aus dem Beispiele des Christoph Columbus selbst, 
welcher die Namen von Stadten, die von Marco Polo 
angcfiihrt werden, aus dem Munde der Eingcbornen von 
Haiti, Cuba und Veragua gehiirt zu haben glaubte, in 
welchem Grade die Aussprache von Wor ten unbekann-
ter Sprachen dureh Reisende enlstellt wird, zuinal wenn 
eine falsche Gelchrsamkeit die Fiihrerin bei ihrer Deu-
tung ist. Untersucht man den Bericht der Zeni mit Un-
parteilichkcit und ohne vorgcfafste Meinung, so lindet mail 
in dcmselben Wahrheitsliebe und eine ins Einzelne gc-
hende Beschreibung von Gegenstiinden, żu der nichts in 
Europa ihncn den crsten Gedankcn an die Hand gege-
ben haben konnte. W e n n , wie Torfaeus in der V o r -
rede zu scinein W e r k e tiber Vinland behauptet, das Buch 
der Briider Zeni nur eine Erdichtung wiire, welche zum 
Zweck hatte, den Ruhm des Columbus zu schmalern, so 
wurde sich der Herausgeber ohne Zweifel bemiiht haben, 
dic venctianischcn Entdeckungen, wenn nicht geradezu 
mit denen des gcnuesischen Seefahrers, doch wenigstens 
mit der nordlichen Entdeckung der Bacalaoa dureh Ca-
bot oder Gomez in Verbindung zu setzen. Er wiirdc 
auf die Prioritat der Fahrt der Zeni nach den Kiisten 
der Neuen W e i t Nachdruck gelegt und gesagt haben, 
dafs die spiiteren Reiscn nach Florida und Mexico nur 
zur Bestatigung gedient hatten, wie richtig und genau 
die Angaben der Fischer von Frisland waren, dic bei 

sche ScliifTskapitain Zahrtmann, welchen ajtronomi»chc Arhciten langere 
Zeit hindurch in Paris buchaftigtcn, hat ebenfalls in dic Abhandlungen 
der GcselUchaft der Allerthunuforschcr zu Kopcnhagcn eine Untersuchung 
„uher die a n g e b l i c h e n Reisen der Bruder Zeni " einriieken lasMfi, mit 
der ich mich aber noch nicht genauer bekannt gemacht habe. 



bei ilircr Landung an den Kiisten der „ncuen W e l t * ) " 
von Drogeo FO Vieles iiber den Reichlhtim und die Iiobe 
Biblung der (amerikanischen) Volker gegen Siiden und 
Siidwesten erfuhren. Die Thatsachen stehen so verein-
zelt in dcm Berichtc da; es feldt so giinzlich an aller 
Art von Yorwurf und Anklage, dafs der Yerdacht eines 
Betruges durchaus beseitigt wird; aber die granzenlose 
Yerwirrung, welche in den numerischcn Angaben der 
Ortscnlfcrnungcn und der Tage, welche die einzelnen 
Fahrten dauerten, herrscht, schcint dic htichste Unord-
nuog bei der Bearbcitung und den traurigen Zustand der 
Handschriften zu beweisen, welche die Erbcn der llei-
senden Zeni zum Theil zerrissen zu haben zugestehen, 
da sie deren Werlh und Bcduulung nicht ahnten. Bg-
gers, lluachc und Maltę-Bitni haltcn Frisland, welches, 
wie ich schon bemerkt habe, weder Audrea Bianco noch 
sein Lehrer Fra Mauro in der zu Ycncdig selbst yvahrcnd 
der Jahre 1157 bis 1470 angefertigtcn Kartę erwiihnen, 
fiir die FarOcrinseln. Eine solchc Niihe von Schottland 
wiirde wenigstens die Lcicliligkcit crkliircn, mit der wir 
Nicolo Zeno im Jahre 1391 zu seinem Bruder An-
tonio gelangen sehen; aber das Slillschweigcu des Fra 
Mauro **) , eines venełianischen Geographen von fast un-
eruiefslicher Gelehrsamkeit, und die vollige Unbekannt-
schaft der isliindischen und norwegischen Sagas und An-
nalen mit dem Namen Frisland * * * ) , sind zwei Punkte 

*) Quasi uu nuoro mondo. Ratnuiio, Toro. II, p. 232. 
**) Es ist mir ktineswćgos tinbekaiwt, dafs Zurla in der Insel Ixi-

landia des Era Mauro das Frisland der Zeni zu erkennen geglaubt hat 
(II Mappamondo di Fra Mauro, §. 74; Di Marco Polo e dtgli 
altri 1'iaggiatori Yeneziani, Toro. II, p. 29 ) ; aber diese Deutung 
bietet einen noch geringeren Grad von Wahrscheinlichkeit dar, ais die-
jenige, nach welcher er Vinland fiir deu siidlichen Theil von Gronland 
crklart. Die Kolonisirung dieser Halbinsel ist nicht von Norden nach 
Siiden erfolgt. S. Bancroft, History of the United Statei, 1834, 
Tom. I, p. 6. Leslie, Diicoceriet in the Pol. Reg., p. 87. 

*") Erich Chritt. Werlauf, Symb. ad Geogr. medii ner i 
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deren Erkliirung iiufserst schwierig ist. Jedenfalls ist cs 
sicher, dafs Columbus auf seiner Reise nacb Tbule uiclits 
erfaliren bat, was seine ausgedehnten Piane zu begiiu-
stigen iin Stande gcwesen wi ire*) . W e d e r in dem Pro-
cefs des koniglichen Fiskals gegen Diego Colon, in wel-
ebem alle Arten von Anschuldigungcn iiber dic Neuheit 
der Entdeckung vorgebracht, bcsprochcn und gegensei-
tig abgewogcn wurden, noch in den crsten 55 Jalircn, 
welche auf diesen Proccfs folgten, ist von einer friihc-
ren Entdcckung des niirdlichen Amerika vor 1492 die 
Redc gcwesen. GrOnland, welches man fiir sehr nahe 
bei Norwcgcn gelegcn ansah, welches selbst die Karle 
der Zeni noch ais eine halbinselartige Yerlangcrung von 
Skandinavien darstellt * ) , schien iui gesammten Mittel-

ex inonum. Island. 1821, p. 28. Das Zcugnifs des Łorcnzo von Ana-
nia ( F a b r i c a del Mondo, 1576, p. 154 ) , welcher von Frisland spriclil, 
„molto ricca di pcscagio e assai freijucntata da Scozzcsi, sclicint 
mir von keinem Gcwicht zu sein, da sich der Verfasscr auf einen ziem-
Iich unbcstimmtcn Bcricht eines Nelfen von Jacqucs Cartier bczicht, und 
acbtzcbn Jabre nacb der Bekannlmachung der Ilandscliriflcn der Gcbru-
der Zeni dureb Marcolini, also unter dcm Kinflusse von Ideen schricb, 
die durcli dic Lesung dieses Wcrkcs hervorgcrufen worden waren. Dic-
selben Zweifel sind mit vollcm Hecbte in Bczug anf die Zeugnisse des 
Johann Scolvo, des Frobishcr und des Maldonado, dic sammtlich nacb 
Marcolini sebneben, von Urn. von Iloff erboben worden (Geschichle 
der natiirl. Ferandcrungen der Krdobcrjlarhc, Tb. I , S. 184) . 

•) Washington Irning, Toru, IV, p. 145, 151, 213, 217. 

**) Die Gcstaltung Grónlands auf der Kartę der Zeni ist von der 
Art, dafs man daselbst auf der Sudkiistc das bcrulunte Klostcr des lici— 
ligen Thomas findet, dessen Gemacher dureh eine Quelle siedenden W a s -
sers gebcitzt. wurden, die am Fufse ciii es Yulkans aus der Krde hcrvor-
sprang. (S . Z u r l a , Fiaggiaturi Feneziani, Tom. II, p. 6 3 — 6 9 . ) 
Man kennt heutigen Tages in dem wcstlichen Gronland nur dic war-
men Quellcn auf der Insel Onartok (Egcde, Tagebuch, S. LXIV, 
und Gieseke in Itre w ster't Fjicyclopaedia, Vol. X , Part. II, p. 489). 
Ihre Temperatur erhebt sich nur auf 40° C. ; aber in Gronland sowohl 
ais in dem von mir durchrcisten Theile von Siberien erschcincn Qucl-
len ron dieser Temperatur aufsersl warm inmitten anderer Quellen, de-
reń mittlere Temperatur weniger ais 2 ' betragt. Weiter gegen Korden, 
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alter den Meercn von Europa anzugehiiren; und der 
Gedanke, die Geschichtc seiner ersten Kolonisirung mit 
der Gescliichte der Entdeckung des Neuen Iiuliens in 
niihere Verbindung zu bringen, konnte sich selbst den 
entschiedenstcn Feinden des Columbus und seines Ruh-
nies nicht darbieten. 

Es ist unmoglich, an die erste Auffindung der Kiis-
ten von Amerika durch die Normannen im Anfange des 
cilften Jahrhunderts zu erinnern, ohne sich zu einigen 
ernsten Betrachtungen iiber die Schicksale und Beslim-
mungen des Menschengeschrechtes zu erheben. Wiire 
diese Auffindung mehr ais ein vorubcrgehendes Ereignifs 
gewesen; wiire auf sie eine dauernde Besitznahme und 
allmiilige Eroberung von Norden nach Siiden hin gefolgt; 
so wiirde der moralische und politische Zustand der 
Neuen Welt von deinjenigen giinzlich verschieden sein, 
welchen die Eroberung durch die Spanier im funfzehn-
ten und sechzehntcn Jahrhundert hervorgcrufen hat. Ich 
begriinde diese Behauptung nicht auf allgemein bekannte 
Tliatsachen, auf den grellen Gegensatz zwischen tlen 

zwischen 69° und 76" Breite, ist das westliche Gronland fast ganz basal-
tisch, aber eben so cntblófst von warmen Quellcn, ais das gesammte 
Skandinavicn und die uncriucfslichc Uralkcttc. Jencs Kloster des Ileil. 
Thomas, welches durch Bcnutzung heifser Quellen erwarmt wurde, jene 
von Schnce und Eis durch den Einflufs uuterirdischcr Gcwasser befrei-
ten Garten diirften eher Island, welchcs so uberaus reich an warroen Quel-
len ist, angehort zu haben scheinen, ais Gronland. Man mochtc fast 
sagen, dafs das bis in die kleinstcn Einzelhcitcn von den Brudem Zeni 
beschriebenc Kloster zum Prototyp bei den grofsen łleizungsvorrichtun-
gen gedient hat, welche in der kleinen Stadt Chauiet - Aiguet in dcm 
Departement du Canlal cingerichtet sind, wo das Quellwasser des Par 
(dessen Temperatur 80" C. crrcicht) gldchzeitig in mchreren hundert 
Hauseru Warme verbreitet und bei den hauslichen Geschaftcn mit Nut-
zen angewendet wird. Auch in dem Bade von Tcplitz in Bóhmcn hat 
tnan angefangen, die untcrirdischen Gcwasser, dereń Temperatur zwi-
<chcn 40 und 47 Grad bctriigt, zur Ileitzung der Ticibhauscr zu be-
nuUcn. 
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rauhen Silten des skandinavischen Europa und der blii-
henden Bildung in den Staaten des Siidens, oder auf die 
Yeninderungen, welche der Zusłand der europHischen Ge-
sellschaft in dem Yerlaufe von vier bis fiinf Jahrhun-
derlcn erfahren hat; ich wunsche vielmehr die Aufmerk-
samkeit des Lesers auf den eigenthiimlichen Charakter 
binzulenken, welcher den verschiedencn Theilen von 
Amerika durch die mannigfachcn Abslufungen von Bar-
barei und mehr oder mindcr vorgeschrittcner Civilisation 
aufgedriickt worden ist, durch welche sich die Eingebo-
renen zur Zeit der ersten Niedcrlassung der spanischcn, 
porlugicsischen oder englischen Kolonien unterschiedcn. 
In denjenigen Gegenden, welche von JagervOlkern be-
wohnt waren, wie in den Vercinigten Freislaaten und in 
Brasilien, flohen die umherirrenden, leicht besiegbaren 
Horden die Nahe und Gemeinschaft der Europiier. All-
rniilig von dem Kiistenlande hinter die Kctte der Alle-
ghanygebirge zuriickgedrangt, dann jenseits des Missisipi 
und Missuri, erlitten sie gleichzcitig in ihren Silten und 
in ihrer Kiirperkonstitution gewaltige Veranderungcn zu 
ihrem Nachtheile, verannten und erloschcn fast ganzlich 
in Folgę der Vereinzelung. Die Eingeborenen verdie-
nen in dem politischen GemSlde desjenigen Theiles der 
Neuen W e l t , welcher Europa gegeniibcrliegt, jetzt so gut 
ais gar keine Beriicksichtigung. Sie haben das Land an 
allcn Stellen geraumt, w o ihr Zustand ursprtinglicher Roh-
heit und ihre Begriffe von Frciheit ihnen die Verhalt-
nisse und Einrichtungcn unseres gesellschaftlichen Zustan-
des unertraglich machen mufsten. Nicht so verhielt es 
sich mit den BergvOlkern der Anden und den Bewoh-
nern des Kustenstriches, welcher Asien, dem Mittelpunkte 
der altesten Civilisation des Menschengeschlechtes, gegen-
iiberliegt. Mexico im Suden des Rio Gila, Teochiapan, 
Nicaragua, Cundinamarca, das Reich der Muyscas, Quito 
und Peru waren, am Schlusse des funfzchnten Jahrhun-
derts, von ackcrbauenden YOlkern bewohnt, die auf ei-

\ 
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ner mchr oder minder vorgeriicktcn Bildungsstufe slan-
den, durch das gcmeinsame Band des Cultus und des 
religiOsen Glaubens verbunden waren und politische Gesell-
schaften bildeten, welche thcils in Folgę einer laligen Ty-
rannei von cinfacher Eiurichtung waren, theils aufserst ver-
wickelt und selbst bizafr in ihrer innercn Orgauisation, 
aber doch in gewissen Beziehungcn die Offenlliche Si-
cherheif, den matcriellcn Wohlstand und eine Ciyilisation 
der Gesanmilmassen bcgiinstigten, obwohl sie jeder Art von 
Entwickclung individueller Fahigkeiten hcmmcnd entge-
gentraten *) . In Mexico war der Stroin der Bergvdlker 
von Norden nach Siiden gerichtet, wahrend im siidlichen 
Amerika, unter der Theokratie der Iucas, die Bewegung 
der Civilisation nach allen Riclitungen hin Stalt gefun-
den hat. So hat sie von der Ilochebcne von Cuzco aus 
sich fast gleichzeitig nach den Auden von Quito hin ver-
breitet, nach den Waldern des oberen Marauon, nach 
den Cordillcren von Ghili. In diesen Gegenden, wo von 
den altesten Zeiten her der Ackcrbau vorherrschend war, 
beschrankten sich dic curopitischcn Eroberer darauf, in 
die Fufstapfen der Eingeborenen zu treten und die vor-
handenen Aufiinge eiuheimischer Cullur weiler zu ver-
folgen. Dic Indianer blieben in Vcrbindung mit dem Bo-
den, welchen sie seit Jahrhunderten durch Ausrodung den 
Urwaldern abgewonnen hatten. Einige ihrer Stiidte nah-
men spanische Namen an. Mesico allein zahlt eine Million 
und siebenmal hundert tausend Eingeborene unvermisch-
ten Staumies, deren Anzahl in demselben Maafsstabe zu-
nimrnt, wie die aller iibrigen Casten **) . In Mexico, Gua-
tcmala, Quilo, Peru, Bolivia ist der aufsere Anblick des 
Landes, mit Ausnahme einiger wenigen grofsen Stadle, we-
sentlich indianisch; aufscrhalb des Bereiches ihrer Mauern 

*) J uei des Cordiłleres et Monument des peuples indigenes de 
1'Amćriyue, T. I, j>. 40. 

**) Kclation historiąue, Vol. III, p. 344. 
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hat sich die Yerschiedenheit der Sprachcn zugleich mit 
den Sitten, den Tracbten und den Gcwohnheiteu des 
hauslicben Lebens erhalten. Ncu hinzugekommen sind 
nur die Heerden von Rindern und Schafen, einige neue 
Getrcidearten und dic Ceremonien eines Cultus, welcher 
sich mit dem allen, an die Oertlichkeit gekntipften Abcr -
glauben zu einem bunten Ganzcn vereinigt hat. Man mufs 
in den I lochcbencn des spanischen Amerika oder in den 
Vcreinigtcn Slaatcn englischen Ursprungs selbst gelcbt ha-
ben, um recht deutlich zu erkennen, wie jener Gcgensatz 
zwischen Jiigeryolkern und Ackerbau treibenden Natio-
nen, zwischen Gegenden, die geraume Zeit der Barbarei 
anheim gcfallen waren, und Lttndern, welche alterthiim-
liche politischc Instilulioncn und eine cinhcimischc, in bo -
hem Grade ausgcbildete Gesctzgebung darboten, die Er-
oberung bald erleichtert, bald erschwcrt hat; von wel-
chem Einllusse er auf die Gestallui.g der ersten euro-
piiischen Niedcrlassungen gewesen ist, und wic er selbst 
bis auf die neuste Zeit den vcrschicdencu Theilen des 
unabhangigen Amerika einen unauslOschlichcn Charakter 
aufgodriickt hat. Schon der Pater Joseph Acosta, wel-
cher an Ort und Stelle die Folgen des grofsen und blu-
tigen Drama der Eroberung zu bcobachtcn und zu ver-
folgen Gelegcnhcit hatte, hat j cnc schlagendcn Unter-
schicde zwischen einer fortschreitenden Civilisation und 
einer ganzlichen Abwcsenheit gesellschaftlichcr Ordnung, 
welche die Neue W e l t zur Zeit des Christoph Colum-
bus oder kurz nach crfolgter Kolonisirung durch dic Spa-
nier darbot, wohl aufgefafst * ) . E r fugt hinzu * * ) , „dafs 

•) Historia nat. y morał, lib. VI, cap. II. 
" ) [ D e r Herr Yerfasser bedient sich bei der Anfiihrung die-

ser Stelle der im Jahre 1597 angefertigtcn franzosischcn Uebersetzung 
vo„ Robert Reynauld, welche sieli durch Erafachheit der Spra.hc und 
Schwulstlosigkcit der Darstelh.ng in ihrem alterthumlichen Gewande be-
sonders Yorthcilhaft auszeichnet. ] 
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nach einem aufser Zwcifel gestellten Erfahrungssatzc die 
Barbarei der Yólker vorzugsweise in ihrer Regicrungs-
form und der Art und Weise hervortritt, wie sie sich 
behcrrschen lassen; denn je mehr dic Menschcn zu ei-
ner verniinftigen Einsicht und zum Gebrauch ihrer gcisti-
gen Fiihigkcitcn gelangt sind, desto menschlicher ist auch 
ihre Regierung, desto billiger sind die Forderungen, 
welche dieselbe macht, und desto gefiigiger werden die 
Ktinige, indem sie sich auf einen besseren Fufs mit 
ihren Unterthanen zu stellen suchen, die sie nach dem 
Gesetze der Natur ais ihres Gleichen anzuerkennen ge-
nothigt sind. Auch haben mehrere V(ilker jenes westli-
chen Indicns in ihren gesellschaftlichen Yerhaltnissen keine 
KOnige oder unumschrankte Hefrscher dulden wollen, 
weil unter Rarbaren die Regierungen ihre Unterthanen 
dem Yieh gleichstellen, und dagegen ihrer Seits ais gott-
liche Wesen angesehen zu werden begchren." Der Jc-
suit schreibt, vielleicht nicht ohne eine kleine Bosheit, 
einer scharfsichtigen und berechnenden Klugheit zu, was 
einzig und allein durch die Gewalt der Umstande und 
die Beriicksichtigung der besonderen Interessen der Yol -
ker bedingt wurde. 

Ich habe den machtigcn Einflufs zu entwickeln ge-
sucht, welchen der gesellschaftliche Zustand, in dem Ame-
rika am Schlusse des funfzchntcn Jahrhunderts von den 
Europaern gefunden wurde, auf den Gang der Erobc-
rung, die Gestaltung der ersten Niederlassungen und, was 
bei weitem wichtiger ist, aber seither bei den Untersu-
chungen iiber die amcrikanischen Staatsverhaltnisse noch 
immer nicht hinreichcnd beriicksichtigt worden ist, auf 
den Charakter ausgeiibt hat, welchen bis auf den heu-
tigen Tag die verschiedenen freien Staaten der Neuen 
W e l t bewahrt haben. Dieser gesellschaftliche Zustand 
aber war vier Jahrhunderte vor der Eroberung nicht von 
derselben Art, und Europa wiirde, wenn es dic Spuren 
der skaudinavischcn Scefahrer weiter verfolgt hatte, eine 
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ganzlich verschiedene Ordnung der Dinge in Amerika an-
getroffen haben. Europa hat unstreitig von dem Augcn-
blicke der ersten Ankunft normannischer Abenteurer zu 
Salerno und in Apulien bis zur ZerstOrung der arabi-
schen Herrschaft in Spanien, d. h. von dem Beginn des 
eilften bis zum Schlusse des funfzehnten Jahrhunderts, 
sehr erhebliche Yeranderungen in dem Zustande seiner 
CiviIisation erfahren; indessen haben, wahrend deSselben 
Zeitraumes, die schonsten Gegenden von Auierika bei 
weitem erstaunlicherc Uinwiilzungen erlitten. Die Rci -
che, gegen welche Cortez und Pizarro ankampftcn, bc -
standen noch nicht, ais dic Skandiuavier dic Kiisten von 
Vinland betraten. Das Y o l k der Azteken erschien erst 
im Jahre 1190 auf der l lochcbcne von Anahuac; die 
Stadt Tenochtitlan ( M e x i c o ) wurde erst im Jahre 1325, 
also uugefithr 70 Jahre vor der Reise der beiden Br(i-
der Zeni, in der Miltc eines Alpcnsces gcgriindet. Ich 
bin weit davon cntfcrnt, zu behaupten, dafs in Anahuac 
vor den Azteken, und in Peru vor der in gcheiinnifsvoI-
les Dunkel gehiillteu Ankunft des crsten Inka weder in* 
tellekluelle Bildung noch Ordnung in den gesellschaft-
lichcn Yerhiillnisscn bestanden habe. Die grofsen py-
ramidenformigen Denkmaler von Teotihuacan, Cholula 
und Papantla sind iiltcr ais die Azteken, und eben so 
bicten uns die Ruincn von Tiahuanaco, in den Umgebun-
gen des Sees von Titicaca auf der peruvianischen lloch-
cbcne, Spuren einer Cmlisation dar, die der Errichtung 
der Gebiiude zu Cuzco dureh die Inkas voranging. Aber 
die Neue W e i t hal, wie die Alte, ohne Zweifel W e c h -
sel der Barbarei und der Cmlisation erfahren * ) . W i r 

* ) [Diese Wcchscllallc hoben schon dic allen Gricchen hcrvor. S. 
Ocellui Lucanut bei Stobriui, Eclug. I, 21, p. 426 »q. llccrcn. 
Ariitotclet, Melereolog. I, 14, 7 sq. p. 351, b Bckker. loieyhui 
contra Apion., I , 2, p, 438 IIavcrkamp. Ycrgl. damit, was der llcrr 
Verf. selbst gesagt hal, im Voyage aux regiont equinox., Tom. III, 
p. 260 fo lgd . ] 
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wissen mit Bestimmthcit, dafs die YOlkcr von Peru in 
cincn auffallenden Zustand gcistigcr und sittlicher Schwa-
clie vor der tlieokralisclien Gesetzgebung des ersten der 
Heliadi'n (des Sonnensohnes Manno Capak) verfallen wa-
ren; wir wissen, dafs das gewerbfleifsige und eriindsaine 
Volk der Tulteken, welches Mcxico funf hundert Jahre 
vor den Azteken bewohnte, das wie sie einer hiero-
glyphischen Schrift sich bediente und ein Jahr hatte, 
welches genaucr war, ais das der meisten Vi)lker von 
Europa, seit dcm eilften Jahrhundert von dem Gipfel sei-
ner Macht herabgcsliirzt und bis zu grofser Erniedri-
gung gesunken war * ) . Diese Angaben reichen hin, um 
darzuthun, dafs das skandinavische Europa die schii-
nen Alpengegenden des tropischen Amerika giinzlich ver-
schieden von dem gefunden haben wiirde, was sie zu 
den Zeiten des Columbus, Corlez und Pizarro waren. 
In jenem friiheren Zeitraum bestanden vie!leicht andere 
Mittelpunkte particller. Kultur in Guatemala zu Utatlan, 
Copan, Peten und St°-Domingo Palenque; im Norden 
von Mexico, zu Quivira (dcm Dorado des bartigeu K0-
nigs Tatarrax), welches durch dic Liigcn des F r a j Mar-
cos von Nizza beriihmt gcwordcn ist; im Norden von 
Luisiana zwischen den Ufern des Ohio und den grofsen 
Secn von Kanada, vom 39sten bis zum 14sten Breitengrade. 
Man begreift lcicht, wic haufige Ortsveriinderungen in Be-
zug auf dic Mittelpunkte der Kultur, in Folgę der gro-
fsen Wanderungcn von "Vfilkern Stalt finden mufstcn, 
welche von barbarischen Horden umgeben waren. Die 
Spuren einer Art von Fortschritt in den Kiinsten sind 
bis zu den nordlichsten Regionen hin aufser Zweifel gc-
setzt; aber cs ist bisher nicht mflglirh gewesen, den Zeit-
punkt genaucr anzugebeji, in welchem die tumuli und 
poiygonahnlichcn Umwallungcn im oberen Luisiana und 

*) Vuet det Cordilliret, Tom. I , p. 57, 96, 98, 221, 315. Et-
tai politigue tur le royaume de la Noucellc Etpagne, Tom. I, p. 181. 
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dic reich mit Bildwerken vcrzierten Gebiiude von Palcn-
que cntstanden sind * ) . Einer gesunden geschichtlichen 
Kritik ziemt es da stehen zu bleiben, w o es an bestimm-
ten Angaben ais Grundlage fiir die Untersuchung gebrichł, 
ohne jedoch mit ubcrgrofser Verachtlichkeit alles dasje-
nige zu vcrwcrfen, was an konjecturalen Wahrschcin-
Iichkeiten durch gliicklichc Vcrbindung hervorspringender 
Punkte herausgcstellt worden ist. Hier handelte es sich 
nur um den Nachweis, wic Amerika in dem zwischen 
Leif Erikson und Columbus verllossencn Zeilrautne, ohńe 
den enlferntesten Einflufs von der Alten W e l t , seine Ge -
stalt veriindert habe, und- wie diese Yeriinderungcn in 
den gesellschaftlichen Yerhiiltnisscn auf eine wesentlichc 
W e i s e an inchreren Punkten der Neuen W e l t den Zu-
stand der curopaischen Gcsellschaften bedingen mufstcn, 
welche sich mitten unter cingeborenen, von Alters her 
ackerbauenden Volkerschaften niedergelassen hattcn. 

Bei der Zergliedcrung der Gesammtmasse von Er-
eignissen, welche zusammenkamen, um ain Schlusse des 
funfzehnten Jahrhunderts die Entdeckung der Acijuinoc-
tialgegendcn von Amerika licrbeizufiihren und gleiclisam 
zu bedingen, mufs ich noch bei einer geringen Anzahl 
von Beobachtungen verwcilen, iiber welche der Zuwachs 
unscrcr Kenntnisse in der physischen Geographie und 

*) Relution liistorique, Tom. II, p. 155 —161. Hakluyt, Tom. 
III, p. 363 — 397. Juarron, Compendio de la hut. de (lualemala, 
Tom. I, p. 66; Tom. II, p. 11 (iiber Utatlan); Tom. I, p. 33; Tom. 
II, p. 142 und 146 (uber Pełen in Yucatan oder Maya); Tom. I, p. 
14; Tom. II, p. 55 (iiber Palcmpic in der allen Provinz der Tzcnda-
len). Dcm Mittclpunktc der allen Cmliiation dej Konigreiche* von Qui-
chc, dic wahrschcinlich Sit er ist, ais dic Ankunft der Aitcken in Ana-
huac, gehóren auch vielleicht dic Denkmaler in der Ilalbinicl von Hon-
duras an, w o man noch in der Nahe von Copan einen grofsen Circus 
sieht; ferner die unterirdischen Gewolbe von Tibulco und eine Anzahl 
von BildiSulcn, dereń Bekleidung einen aufscrst bizarren Charakter dar-
bictet (Torąutmada, lib. IV, rap. 4; Juarrot, Tom. I, p. 43; 
Tom. n , p. 153). 
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der Geschichte der Seefahrten einiges Interesse zu ver-
breiten gecignet ist. Man mufs zuvorderst zwischen den 
Versuchen unłerscheiden, von denen man glaubt, dafs sie 
in der Absicht angestellt worden sind, Lander gegen Wes -
ten aufzufmden, und dem Eintlusse, welchen bald die ge-
wagte Deutung einiger Naturerscheinungen, bald die Triiu-
mereien der Kartenzeichner auf die Meinungen und Vor-
urlhcile der Seefahrer ausgeiibt haben. Bei der engen 
Vcrbindung, welche zwischen Alleui besteht, was in das 
Gebict der Inlclligenz gehort, haben hiiufig selbst dic Irr-
thiimer entfernter Zeitalter bei der Erforschung der Wahr-
heit mitgewirkt. 

Wenn ich darnit beginne, dic Reisen der unter dcm 
Namen Almagrurim [s . oben S. 4 6 ] bekannten Araber 
und des Irliinders Madoc ap Owen Gidncth zu erwah-
nen, von denen man die erstere in das Jahr 1147, die 
letztcrc in das Jahr 1170, also beide in den Zeitraum 
verlegt, welcher zwischen der Entdeckung von Vinlaud 
und der Unternehmung der Briider Zeni verllofs, so ge-
schieht dies aus keiner anderen Ursache, ais wegen der 
Wichtigkcit, die ihnen von einigen beriilimten Gcogra-
phen beigclcgt worden ist. Der Scherif Edrisi * ) und 
lbn-a l -Wardi erziihlen fast mit denselben Worten die 
Abentcuer jener acht Araber, welche aus dem Hafen von 
Aschbona oder Lissabon ausliefen und 35 Tage hindurch 
gegen Siidwcsten schifften, um dic Ilammelinsel (Dje-
zirnt alghanam) aufzulinden. Ibn-al-Wardi giebt den 
Zweck der Unternehmung dcutlich an. „Dic Seefahrer, 
sagt er, sammtlich Verwandte, versahcn sich mit den fur 
eine lange Reise erforderlichcn Vorrathcn und legten ei-
nen Eid ab, nicht eher wieder zuriickzukehren, ,,als bis sie 
zu dem au/sersten Ende des Meeres der Finstemisse 
(des atlantischen Oceans) t•orgedrungen sein wurden." 

Edrisi 

*) Geogr. Kub., p. 156 — 158. Hart mann, Africa Eir., 
p. 319 - 322. 
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Edrisi begniigt sich mit der Bemcrkung: .. Tenebrttrttn• 
aggressi sunt mare, tjuid in eo esset e.vploraluri:( (nach 
der Uebersetzung des Gabriel Sionita). Da sie das 
llatnmelfleisch auf der Insel Gaua wegen seiner zu gro-
fsen Bitterkeit nicht essen konnten, so schifften sie noch 
zwiłlf Tage in der Richtung nach SUden fort und ge-
langten zu einer Insel, dic von Menschen rother Ilaut-
farbe, grofsen Wuchses nnd init diinnen, aber langen Ilaa-
ren, die bis zu den Schultern hinabhingen, bewohnt wurde. 
Diese charaktcrislischcn Kennzeichcn veranlafsten den iil-
teren Deguignes, welchem wir dic Mittheilung der Aus-
ziige aus dem W e r k e des I b n - a l - W a r d i verdanken, zu 
der Meinung, dafs dic Araber, wenn nicht geradehin nach , 
den ostlichen Kiisten von Amerika, doch wenigstens bis 
zu den benachbarten Inseln gelangt seien. W i r haben 
schon oben gesehen, ais von dem Lande Fusang die Rede 
war [S . 331 f o l g d c ] , dafs dersclbe Gelehrte das %rest-
liche Amerika (gegen das Ende des fiinften Jahrhunderts) 
durch die Chinesen entdeckcn liefs * ) ; aber beide Be-
liauptungen sind glcich ungliicklich und durchaus unbe-
griindet. Der KOnig dieser von rothen Manncrn be-
wohnten Insel hatte einen Dolbnctscher in seinen Dien-
sten, welcher arabisch redete; und dieser Umstand, ver-
bunden mit der Angabe, dafs dic rothen Miinner einen 
Monat hindurch das Meer gegen Westen erforschtcn, 
ohne Land zn finden, scheint die Ansiclit des gelchrten 
Gottinger Orientalisten Tychsen * * ) , welche spałerhin 
von Maltc-Brun wiederholt worden ist, zu bestiitigen, 
dafs die Almagrurim nach irgend einer Insel an der 
Kiiste von Afrika gelangten, z. B. nach den Inseln des 
Griinen Yorgebirges. Edrisi sagt, dafs die Farbę der Ein-

*) Klaproth in den Annalet de l'empire du Japon par Tit-
lingh, 1834, p. IV —VIII . 

**) Aeue orientalitche und ezegetitclie IJiMiothck, Tli. VIII, 
S. 54. 

Band I. 2 5 
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gcborenen „cinc Mischung von braun undweifs" war*) ; 
und mir will es sebeinen, ais ob dureh diesen Charak-
ter der Hautfarbe und der Beschaffenheit der Haare dic 
Race der Guanschen deutlich genug bezeichnet werde. 
Der Einwurf, dafs die Kanarischen Inseln den Arabem 
unter dem Namen Khaledat zu genau bekannt waren, 
ais dafs scefahrende Abenteurer aus Lissabon nicht hat-
ten errathen sollen, wohin sie am Ziele ihrer Fahrt ge-
langt waren, scheint mir von keiner Erheblichkeit zu sein. 
Allcrdiugs ist die Erinnerung an das Vorhandensein der 
Gliickseligen Inseln von den Zeiton der Griechen und 
Riimer an niemals im westlichen Europa ganzlich erlo-
schen; ich zweifle selbst nicht, dafs sie die Araber zu 
verschiedenen Malen besucht haben mogen; aber die unbe-
stiinmte und verworrene Beschreibung, welche Edrisi **) , 
l b n - a l - W a r d i *** ) und Bakui f ) (Schriftsteller voin 
Schlufs des zwolften und aus dem Anfange des 15ten 
Jahrhunderls) von ilmen geben, beweist hiulanglich, wie 
scltcn Ycrbindungen zwischen diesen Inseln und dcin 
Bcckcu des Mittelmeeres Statt gefunden haben. Bakui 
allein spricht von der Annehmlichkeit des Landes und 
der Fruchtbarkeit des Bodens; aber weder er noch seine 
Vorg;inger kenneu die riesige Bergmasse des Pik, die vul-
kanischen Fcucrausbriiche auf den Kanarischen Inseln und 
das IIirtenvolk der Guanschen. Sie reden nur von eini-
gen symbolischen Bildsiiulen, von denen ich weiter un-
ten handcln werde, und von jenem zweihOrnigen (Dhul-

*) „Huminei colore rufi cum ąuadam cutin albedine" uber-
setzt Iiartinann, wtlilicr haufig die Uebersetzung des Gabriel Sionita 
łerbessert. lbn-al-Wardi sagt, nach Deguignes: ,,rof/i« lYIiinncr." 
Kotice* et Kxtrait» dei manuicritt de la liibl. du Roi, Toni. II, 
l>. 25. 

" ) Africa Edr., P . 3 1 0 - 3 1 5 . 
*") Noticet, a. a. O., r . 48 
t ) A. a. O . , P . 397 
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carnain) Alexander * ) , welcher seine Fahrten liber die 
Saulen des Herkules hinaus, bis zu den Inseln Mesfa-
han und Lacos ausgedehnt hat ** ) . I)ie Biickkchr der 
Lissabouner Abcnteurer geschah iiber die Kiisten von 
Marokko. Sie lnndeteu im Hafen von Asii oder Azafli, 
im iiufsersten Westen von Magreb: und es ist im hoch-
sten Grade bemerkcnswerth, dafs nach Edrisi (p . 72 und 
7 8 ) , die Insel oder die Inseln der Zwei Briider, wel -
che der alle und treffliche Chorograph der Kanarischen 
Inseln, der scbottischc Seefahrer George Glas, und neucr-
dings Hartmann * * * ) , fiir die Inseln Madera und Porto -
Santo gehalten haben, gegcniibcrliegen. Uieser Uinstand 
scheint mir die Vcrmuthung zu bestatigen, dafs die Al-
magrurim aus dem Lande der Guanschen kamen. Die 
Fahrt der Araber nach der Insel der bitteren Schafe und 
rothen Menschen erlangte eine so grofse Beruhinlheit, 
dafs eine der Strafsen von Lissabon den Namen des 
ilunrtiers der Getauschten erhielt. Dies ist die genaue 
Uebersetzung, welche Dcguignes von dem arabischcn 
W o r t e almagrurim giebt, das von den maronitischen 
Uebersetzcrn und den neueren Schriftstellern, welche die 
Almagrurim die irrenden Briider nennen, falsch erkiart 
worden ist. Da die Araber im Jalire 1117 Lissabon zu 
raumcn genothigt waren, so mufs derVcrsuch, die Griinze 
des atlantischen Oceans gegen Westen zu cntdecken, noth-
wcudig in einen friihcren Zeitraum fallen, und sogar in ei-
nen betrachtlich friihcren, da Edrisi, dessen W e r k im Jahre 

* ) [ S . oben S. 65 folgde, wo in der Anmcrkung noclt auf M a -
racci, Kefulat. in Coran., p. 426, und Langlet, Vuyage de Nor-
den. No lei et bclaircist., Yol. IN, p. 186 veryvicjen werden konntc.] 

**) Geogr. Nub., p. 7 und 39. 
***) Dcrsclbe Gelebrte mullunafst, und 7.war nicht blofs wegen der 

Benennung, dafj die Inseln Baka und Laka des Edrisi wohl die Azo-
ren (Insulae Accipilrum) sein konnten, welche den Arabcrn bekannt 
waren (Africa Edr., p. 317 — 3 1 9 ) . Ueber die Insel Mostachin ver-
glciche Buache in den Mcmoircs de llnstitut, Tom. VI, p. 27. 

2 5 * 
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1153 beendigt wurde, von demselben keinesweges ais von 
einem neueren Ereignisse spricht. 

Gegen das Ende des fuufzehntcn Jahrhunderts, mit-
hin kurze Zeit, nachdem der Geograph Ortclius nicht so-
wohl in den Fahrten nach Vinland, ais in den Reisen 
der Briider Zeni, eine friihere Entdeckung von Amerika 
wahrgeuommen zu haben glaubte, erhielten durch einen 
walischen Geschichtschreiber, den Dr. Powel, und durch 
den niitzlichen Sammler Richard Hakluyt * ) die Aben-
teuer des Madoc, zweiten Sohnes des Owen Guineth oder 
Guynedd, Fiirsten von North-Wales, einige Beriihmt-
lieit. Aus Verdrufs iiber die lange Dauer eines Biirgerkrie-
ges, welchen Streitigkeiten iiber LegitimitSt und Thron-
folge hervorgerufen hatten, gingen Madoc und seine An-
biinger „um Abenteuer zu suchcn, auf das Meer, schifften 
gen Westen und liefsen die Kiisten von Irland in einer 
solchen Entfernung gegen Norden liegen, dafs sie an ei-
ner unbckannten und unbewohnten Kiiste landeten, wo 
sie seltsame Dinge sahen." Nach der Riickkehr in ihr 
Yaterland iiberredeten sie Kolonisten, „den armen und 
fclsigcn Boden von Wales mit dem fruchtbaren und er-
giebigen des von ihnen entdeckten Landes zu vertauschen." 
Madoc reiste von neuem mit zehn Segeln ab, und ward 
nicht wiedergesehen, obgleich er versprochen hatte zu-
riickzukehrcn. Es steht fest, dafs dieses in ziemlich un-
bestimmten Ausdriicken berichtete Ereignifs im Jahre 1477, 
funfzehu Jahre vor der Fahrt des Columbus, in dem Ge-
dichte des walischen Siingcrs Mereditho verherrlicht wurde. 
Hakluyt betrachtet die Reise des Madoc ais „die erste 
Entdeckung von Westindien, welche vor den Spaniem 
durch die Britten gemacht worden war." Nach seiner 
Ansicht vcrdankcn die Kreuze, von denen Lopcz de Go-

*) Voyages and Sarigationt, Tom. III, p. 1. (Man vergleiche 
aurh den Artikel in der Biographie unhertelle, Tom. XXVI, p. 95 von 
dem gelchrtcn und scliarfsinnigen Gcographcn Lyries). 
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mara ( l ib. II, cap. 16) versichert, dafs sie zu Acazumil * ) 
angebetct wurden, ihren Ursprung dcm Einflusse jener al-
łen walischen Niederlassungen aus dem Jalire 1170. Schon 
zu den Zeiten des Sir Wal ter Raleigh verbreitetc sich 
ein dunkles Geriicht in England, dafs man sich iibcr-
rascht gefunden habe, an den Kiisten von Virginicn den 
walischen Grufs, /tao, /tui, iac/i, zu vernehinen, so wie 
franzosische Missionare in Kanada aufscr sich waren vor 
Freude, ais sie die kanadischen W i l d c n das Hallduja 
anstimmen horten. Owen , ein englischer Kapłan, hatte 
sich im Jahre 1669 aus den Iliindcn der Tuscaroras - In-
dianer gerettet, welche ihn skalpircn wolltcn und dabei 
einige walischc Wtirter sprachen. Benjamin Beatty ent-
decktc eine Volkcrschaft, bei der sich (nach fiinfhun-
dert Jahren!) das Andenken an die Ankunft des Madoc 
ap Owen Guincth in Amerika erhalten hatte. Alle diese 
Fabeln haben sich periodisch erneuert, und noch in un-
seren Tagcn hat man ernsthafte Untersuchungen iiber „ d i c 
Pergamcnte, celtischen Biicher und Stiftungsurkunden" an-
gestellt * * ) , welche der Kapitain Isaak Stewart in der 
Niihe des I\ed-River von Natchiloches aufgefunden hatte. 
Ich habe schon an einem anderen Orte * * * ) darauf auf-
merksam gemacht, wie alle diese Spurcn von walischen 
Kolonien von dem Augenblickc an verschwunden sind, 
seildem minder leichtgliiubige Reisende, dic glcichsain eine 
gegcnseitige Kontrole iiber einander ausiibten, ais Clark 
und Lewis, Pike, Drakę und die Herausgeber der neuen 
Archaeologia americana, das Innerc des Landes bercist 
oder Forschungen iiber dic verwandscl)aftlichen Bcziehun-
geu zwischen den einheimischen Sprachen mit Handha-

* ) Dies ist die von GrijaKa im Jalire 1518 cnldeckte Insel Cotu-
mel. S. die Anmcrlung G am Scłdussc des ersten Aksclinitts. 

**) Dictionnaire dci tciencet naturellci, Tom. XXI, p. 392. Kc-
rue tncyclopćdique, nr. IV, p. 162. 

***) Relation hittorigue, Tom. III, p. 159. 
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bung einer strengeren Kritik angestellt haben. Uebri-
gcns hat man mit dem grofsten Unrecht HaMuyt ange-
klagt *) , die Abenteuer des Madoe im Interesse der Ko-
nigin Elisabetli erdichtet zu haben, um die Piane des 
Ralcigh auf dic beiden Amerika**), welche, wie man 
glaubtc, einzig und allein den Kastiliancrn ais Beute an-
heiinfallen wurden, zu unterstiitzcn und zu rechtfertigen. 
Die Politik der Konigin Elisabeth bedurfte dieser Art 
von Stiilze keinesweges. Ais Philipp Li sich im Jahre 
1580 iiber die Riiubcreien und Pliinderungen, die Drakę 
an den Kiisten von Amerika veriibt hatte, beklagte, liefs 
ihm dic Kónigin, nach dem Berichte von Cainden, die 
edle Antwort ertheilen: „der Ocean sei frei, wie die 
Luft, und eine Kiiste werde noch nicht Eigenthum defje-
nigen, der ihr einen Namen gegeben." Was ubrigens 
die Fragc der Legitimitiit durch eine friihcre Bcsitznahme 

*) Leidenfrost, llist. biogr. Wórtcrbuch, Tom. III, S. 553. 
Dic Ehrlichkcit und Rcchdichkcit (les Richard Hakluyt hat neuerdings 
cincn gcschicktcn und wiirdigcn Vcrthcidigcr in dcm schottischcn Ge-
schichtschreiber .17. Patrick Frater Tytler gefunden. Man vergl. seine 
Findication of Hakluyt in dcm Progress of Discorery of the Xor-
thern coattt of America, 1832, p. 417 — 444. 

**) Ich sage dic beiden Amerika; denn elf Jahre nach der Expedi-
tion, welche Ralcigh nach Koanokc, in der Nahe von Albcmarle in Vir-
ginicn, aussendete, beschaftigtc er sich, von 1595 bis 1617, mit seinen 
chitnarischcn Eatwiirfcn in Bezug auf das Dorado und die Wiedcrcin-
setzung der Inkas in Peru. I further remember, sagt cr, that lierreo 
confessed (cs ist die Rede von dero spanischen Gouverncur von Trini-
dad, Antonio dc Berrco, welcher in Ralcigh's lt.indc Cel) to me and 
others that tliere mas found among the propheciet in Peru, that 
from lnglat ierra those Ingas should be again in time 
to come restored." (Man verglcichc die ausgczeichnetc Biographic 
Ralcigh's von Cayley, p. 7, 17, 51 und 100). Die Mittcl zur Wicder-
einsetzung waren aufserst cinfach; nchrolich 1 ) unter dem Vorwande, 
das Gebiet gegen aufsere Fcinde zu łertheidigen, eine Garnison von drci 
bis vier tausend Englandcm in dic Stadle des luka zu legen; 2 ) von 
dem wieder cingesetzten Fursten an dio Konigin Elisabcth eine jahrliche 
Kontribution von 300001) Pfund Sterling zahlcn zu lassen. It teemed 
to me, fiigt Raleigh binzu, that this Empyrt of Ouiana it retemed 
for the englith nation. 
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anbctrifft, so bntten die Kastilianer, nach der Geschichte 
der Indien von Oviedo, Anspriir.be, die um cinige tau-
send Jalire iiltcr waren, ais die Kolonisirung durch den 
Prinzen Madoc. Ovicdo hatte, ais Page des Infantcn 
Don Juan, des einzigen Sohnes von Ferdinand dein Ka-
tholischen, dessen fruher T o d eine ganzlich veriinderte 
Gestallung der Wcltereignisse verursachl hat, dem Ein-
zuge des Columbus in Barcelona beigewohnt. Der Eilb 
druck, welchen dieses grofsartige SchauspicI auf ihn ge-
macht hatte, war so lebhaft gewesen, dafs er sich, 34 
Jahre hindurch, in den neuerdings entdcckten Gegenden 
mit den Erzeugnissen und der Geschichte von Amerika 
bcschaftigtc. Er thciltc die abcnteuerliche Meinung des 
Columbus, „dafs das neue Indien jcnc hespcridischcn In-
seln seien, welche Statius S e b o s u s * ) vierzig Tagereisen 
westlich von den Gorgonen, oder den Inseln des Grii-
nen Yorgebirges verlegt." Ovicdo?wufste, „dafs Hcspcrus, 
zwiilfter Kiinig von Spanien, Bruder des Atlas, eben so 

* ) Columbus sowolil ais Ovieilo, in seiner Historia natural y ge-
nerał de lnu India t, lib. II, rap. 3 ( R a m u s i o , Ausgabe roni Jalire 
1600, Toin. III, p. 65, b ) licnifrri sieli auf eine Stelle (Ir., Plinius VI, 
31, welcher dic Worte prac narigatione Atlantis (l.ings des Atlas) 
einen ganzlich Tersclucdenen Sinn von denijenigen zu gehen scheinen, 
den man darin zu finden rcrmcinte (Vcrgl. Gossellin, Geogr. T . I, 
p. 148). Don Fernando Colon wagt es nicht, in Abrede zu stellen, 
dafs sein Vatcr die llesperiden fur den Neuen Konrincnt angcschen łiat. 
Ohne Zwcifel war dies einer von jencn gelchrten Iłcwcisgriinden, mit 
denen sich der grofse Mann in den akadcmischcn Disputationen zu Sa-
lamanka gewaOnct hatte. Der Solin sagt ganz dcutlich (Kap. 7 ) , indem 
er sich auf Plinius und Solin benift: „71/e /rts islas Ilesperides las 
tuto por cierto el almirante, que fuesen las de las India*." Aber 
cr selbst betrachtct diese Erklaning des Sebosus nicht ais wahrsehcmlirb 
Er marht sich an cincr Stelle (Kap. 9 ) lustig „sowolil iiber dic Kar-
tliaginenser, welche Kuba und Haiti unbewolint gefunden hatten, ais iiber 
jcnen Kiinig Hcspcrus, unter wclchem dic Spanicr in Indien herrschtcn." 
Ich bemerke, dafs Dicuil (rap. VII, §. 1, 5 ) die Stelle des Plinius nicht 
ausgeschriebcn bat, sondern sich mit der Acufserung begnugt, dafs die 
Hesperiden weiter von der Kiiste von Afrika entfernt waren, ais dic Gor-
gonen (Gorgodes). 
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wic Karl V, zugleich das Neue Indien und die hcsperische 
oder iberische łlalbinsel 1658 Jahre vor dem Beginn un-
screr Zeitreclmung beherrschte, so dafs durch dic Ent-
deckung des Columbus die gottlichc Gcrcchligkeit Spa-
nien nur wieder in seine alten Bechte eingesetzt habe. 
Es diirfte schwcr halten, hóher hinauf, iiber die Mythe 
des Hesperus und Atlas hinaus, die Bandę zu verfolgen, 
durch welche die Kolonicn an das Mutterland gekniipft 
werden konnten. 

Man kann auf kcine Weise in Abrede stellen, dafs 
die Basken und die Volker celtischer. Ursprungs in Ir-
Iand, welche sich mit dcm Fischfange an weit entfcrnten 
Kiisten bcschiiftigten, im Norden des atlantischcn Meeres 
bestandige Nebenbuhlcr der Skandinavier gewesen, und 
dafs letzteren, im achten Jahrhundert, selbst auf der Gruppe 
der Faroerinseln und in Island, irliindischc Seefahrer zu-
Torgekommen sind. Trotz dieser Belege fiir ihre see-
mannische Thiitigkeit, scheint es aber doch nichtsdesto-
weniger auffallend, dafs jener Prinz Madoc, „indem er 
Island gegen Norden liegen liefs", mithin jenc Zwischen-
stationen vcrmied, welche dic skandinavischen Eutdeckun-
gen begiinstigt haben, seine abenteuerlichen Fahrten bis 
zu den Kiisten der Yereinigten Staaten habe ausdehaen 
und nach dem Lande Wales zuriickkchren kOnnen, um 
neue Kolonisten auszuheben. Es ware zu wiinschen, dafs 
man in unseren Tagen, wo die Kritik zwar strenge ist, 
jedoch keinen verschm;ihenden Charakter annimmt, an 
Ort und Stelle selbst neue Forschungen anstellen und 
in den Ueberlieferungen und alten walischen Chronisten 
dcmjenigen nachspiircn mochte, was sich auf das Ver-
schwinden des Madoc ap Owen Guineth bezieht. Ich 
theile keinesweges den wegwerfenden Sinn, mit welchem 
alte Yolksiiberlicferungen nur zu oft * ) betrachtet wor-

*) „Xel riaggio di Madoc tutto »» riduce ai una diceria 
non to quando inoentata, ma terna dubbio non mollo anticamenłe, 
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den sind; im Gegentheil hege ich die feste IJeberzcu-
gung, dafs mit etwas grofserer Emsigkcit und Ausdauer 
viele jener geschichllichcn Probleme, die sich auf die 
Scefahrten des Mittcialters, die augcnfiilligen Uebercin-
stimmungen in religiosen Ueberlieferungen, Zeiteintheilun-
gen und W e r k c n der Kunst in Amerika und dem Osten 
von Asieu, auf die Wanderungen der mcsikanischcn Vt)I-
kcr , auf jene alten Mittelpunkte der Civilisation in Az-
tlan, Quivira, und im oberen Luisiana, so wie in den 
HochebeBen von Cundinamarca und Peru bcziehcn, eines 
Tages dureh ilie Entdeckung von Tbatsachen aufgebellt 
werden kOnnen, welche uns seilher giinzlicli unbekannt 
geblieben sind. 

M a l t c - B r u n * ) rechnet zu den Versuchen, die vor 
Columbus angestellt worden waren, um auf dem unmit-
tclbaren Westwege nach Indien zu gelangen, auch die 
Reise der Rriider Vadino und Guido de Vivaldi im Jalire 
1281. Andere Geographen sind der Meinung gcwesen, 
dafs dic iin Jahre 1291 von Ugolini Vivaldi und Teo-
do.sio Doria wicderholte Fahrt jener beiden Briider nichts 
anderes gewesen sei, ais eine ohne bestimintes Ziel unter-
nommene Reise zur Erforschung des atlantischen Oceans, 
ganz in derselben Art wic die Fahrt der Abnagrurim. 
W e n n man aber mit einiger Aufmcrksamkeit die von Gra-
berg wieder aufgcfundene Handschrift untersucht, so fin-
det man, dafs die Vivaldi (,,rolentes ire in Lcvanie, 
ad partes Indiarum") die Kiisten von Afrika entlang 
segelten. Ihr in barbarischcm Latein beschriebener Ver-
such fiillt zwischen die Reiscn des Ascclin und Marco 

perche per poco che »i tolene andar aranti ne' tecoli a> trotereb-
bero i Gallesi, eon tul ta la loro antica genealogia celtica, non tolo 
lenza mute, ma senza alfabeto." (Fomaleoni, Illustrazione di 
due carte antiche, 1783, p. 3 7 . ) Der Vorwurf senza muse i»t we -
nigstens einer der ungcrcchtestcn, welche ansgcsproclien werden konnten. 

*) Precii de Gtographie ( / .w. Ausg.) , p. 521. 
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Polo; nber in Folgę der Ilandclsvcrbindungen, welche 
ihre Landsleute, die Genueser, mit den Arabem untcr-
hielten, konntcn sic wolil entfernt den Gedanken einer 
Moglichkeit hegen, die Siidspitze von Afrika zu utnschif-
fen. Ein gewisser Antonietto Usedimare (Usus marin), 
Begleiter des Cadamosto (Al vis e da Ca Da Musi o), 
lehrt uns selbst in einem vom 12. Deccmbcr 1455 da-
tirten Briefe, „dafs er, nachdem cr von einein nobilis 
dominu/i niger eine Anzahl Sklaven angekauft hatte, ganz 
in der Niibe der Zone, wo der Polarstern sichlbar zu 
sein aufhOrt, an einer dem Reiche des Priester Johan-
nes bcnachbarten Kiiste, einen wcifsen Mann gefunden 
habe, welcher von einem der Secleutc abzustammen vor-
gab, aus denen die untergegangene Mannschaft der Ca-
ravelen der beiden Vivaldi bestanden habe * ) . " Die vor-
gegebene Abstammung mag iinmerhin zweifelhaft erschei-
nen; jedenfalls beweist dic Urkunde aus dcm Archive von 
Genua, deren Auffindung und Bekanntmachung man den 
iuteressanten, von Graberg angestellten Forscliungen ver-
daukt, dafs man im funfzehnten Jahrhundert dic Fahrt 
der Briider Vivaldi ais eine Unternchuiung nach Afrika 
betrachtcte. Sie verdient eine um so grOfscre Aufmerk-
samkcit, ais sie um fast 65 Jahre iiltcr ist, ais die Reise 

•) Antonietto spricht von „Caravclen, die vor 170 Jahrcn verloren 
gegangen waren", wonach die Kahrt der Bruder Vivaldi, deren schon 
bei dcm mystischcn Piętro i' Ab ano, welcher im Jahre 1312 starli, Er-
wahnung geschicht, in das Jahr 1285 verlcgt wird. S. Spotorno, 
Tom. II, p. 305; Tirabotehi, Tom V, lib. I , cap. 5 §. 15; Gia-
cotno (iraberg, Annali di Geographia e di Statittica, Tom. II, 
p. 285, Tom VI, p. 170; Z u r l a , Viaggi, Tom. II, p. 155—158; 
Baldelli, Tom. I, p. XL, CLXIII, CI.XV1I. Ucbrigcns ist Utodimare 
kein Eigcnname, sondern ein Ausdruck, welcher ein Handwerk andew-
let, eben so wic man in der franzosischen Sprarhc von einem rapitaine 
bon praticien oder pratiąue de la cóte de Guinee redet. Aus 
dieser Ursache findet man in dem .Vopu« orbit des Gryliaeut die 
Worte : natet Antonicti cuiutdani Ligurit, qui maria tuicare probe 
norerat. 
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des Ka(aJonier8 Don Jayme Ferrer nach dcm Gold-
flusse * ) . 

Eine grftfsere Aehnlichkcit mit der Fahrt der Alma-
grurim, ais die der Vivaldi, hat ohne allen Zwcifel die 
Reise, welche der Infant Dom Henriąue im Jahre 1131 
durch Gonęalo Velho (Jabral unternchmen liefs. Der 
Zweck dersclhcn war eine wirkliche Erforschung des at-
lantischen Oceans, „ein Versuch, wie der Biograpli des 
Infanten (der Pater vom Oratorium * * ) Joseph Freire) 
sagt, Liinder gegen Westen zu entdecken." (Vida do in-

fante Dom IIenrique, p. 319 ) . Dieser Versnch fiihrte 
VeIho Cabral zuniichst nach den Klippen der Formigas, 
siidlich von der Insel San-Migucl der Azoren, und im 
Jahre 1432 nach der Insel Santa-Maria. 

Ich beschliefse das Vcrzeichnifs der Seefahrer, von 
denen man glaubt, dafs sie vor Christoph Columbus ei-
nen Theil von Amerika zu entdecken versucht haben, mit 
dem polnischcn Piloten Johann Szkolny (Sco lnus ) , auf 
den neuerdings Lelewel in seiner gelehrten Geschichte 
der Geographie * * * ) dic Aufmerksamkeit der Geschichts-
forscher von neuem hingclenkt hat. Dieser Szkolny be-
fand sich im Jahre 1176 in Dienslen des Konigs Cliri-
stiern II. von Danemark. Man versichert, dafs cr an den 
Kiisten von Labrador landete, nachdem cr bei Norwe-

* ) Man rergleiche den katalonischcn Atlas auf der kóniglichen Bi-
bliothek zu Paris, dessen Anfcrtigung Buclion in das Jahr 1374 vcrlegl. 
Die von Graberg bekannt gcmaebte Urkunde ( I f a l d e l l i , p. CI .XV) 
scheint Don. Jayme (Jaerne) Ferrer unter dera Namen „Joannet Ferne 
Catalanui" zu erwahnen, welcher am St. Lorenztagc 1346 nach der 
Rujaura (dera Goldflusse) abgcsegelt sei. Die Idcntitiit der Person 
scheint mir keinem Zwcifel zu unterliegen. 

" ) [ D i e Vii ter tom Oratorium waren ein geistlicher Ordcn, wel-
chen der Kardinal Bcrullo im Anfange des siebzchnten Jahrhunderts ge-
ttiftet hatte. 1 

•") Joach. Lelewel, Pisma pomniejtxe geogr. historyczne, 
1814, S. 561. 1 



•396 
gen, Gronland und dem Frisland der Zeni voriibergese-
gelt war. Ich glaubc mir iiber diese von Wytfliet, Pon-
tanus und Horn * ) herrtihreude Angabe kein Urtheil er-
lauben zu diirfen. Ein Land, welches hinter Gronland in 
der angegebenen Richtung wahrgenoinmen wurde, konnte 
recht wohl Labrador gewesen sein; indessen ist es mir 
auffallend, dafs Gomara, welcher seine Geschichte ton 
Indien zu Saragossa im Jahre 1553 drucken liefs, den 
polnischcn Seefahrer schon gekannt hat **) . Man hatte, 
ais der Fang des bacallaos die Seefahrer des siidlichen 
Europa mit denen des skandiuavischen Nordens in nit-
here Vcrbindung zu bringen begann, vielleicht gemuth-
mafst, dafs das von Szkolny gesehene Land mit demje-

*) Georgii fforni, Ulyssea, 1671, p. 279; Zurla, Viaggi, 
Tom. II, p. 26; Malte-Hrun, p. 532; Wytfliet (Deseript. Ptol. 
augmentum, 1597, p. 188) und Pontanus (De situ Daniae, 1631, 
p. 763) schreibcn irrthiimlicher Weise Scolcus. 

" ) Hist. de las Indias, fol. XX. Der Same Tierra del Labra-
dor, Terre du Laboureur, ist nach der einsiclilsvolIcn Bemerkung des 
Verfasscrs des Memoir of Sebastian Cabot (p . 216) von Cortcrcal und 
den portugiesischen Sklavenhandlem crfunden worden, um jene nord-
liebe Kusie ais eine solcbe zu bczeiclinen, die vorzugsweise zur Arbeit 
(al labor) gecigncte Menschen hervorbringe. Ich finde in der That bei 
Gomara (fol. X X ) : die Einwohncr seien „ombres dispuestos, aunr/ue 
morenos (der vcnctianische Botschafter zu Lissabon, Piętro Pasąueligi, 
welcher elf Tage nach der Riickkchr des Cortcreal schricb und die In-
dianer selbst sali, vcrglcicht sie, in Bctreff der Hautfarbc, mit den Zi-
geunern, den Cingani) y trabajadores.u Die kleinc Statur der Esqui-
roaux von der wirklichen Kiiste von Labrador durftc diese Lobspriichc 
nicht gerade rechtfertigen; aber man liest in demselben Kapitel des Go-
mara fol. VII, dafs Cortcreal jene Indianer von der Insel des Golf o 
euadrado (d. h. in dem Golfc des St. Lorcnzstromes) geraubt hatte. Der 
Name Kiiste der Labradores wurde vielleicht in einer weit allge-
mcinercn und tninder bestimmten Bcdeutung genomnien, indem man dar-
nnter anch cingeborenc Racen, die nicht zu den Escjuimatnt gehijrten, 
verstand; ungelahr so, wie man mit dem Namen ?ieirfoundland oder 
Terre-Heute im secbzchntcn Jahrhundert auch zuweilen andere Kiistcn 
bczeichnetc, ais die der grofsen Anticosti gegenuber gelcgcncn Insel (Mcm. 
of Cabot, p. 57) . 
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nigcn identisch sei, welches im Jahre 1497 von Johann 
und Scbasfian Cabot und im Jahre 1500 von Caspar Cor-
tereal besucht worden war. Gomara sagt, was iibrigens 
nicht ganz genau ist, „dafs die Engliinder sich in dcm 
Lande Labrador besonders gcfalien, weil sie daselbst die 
llreite und das Klima (tempie) ihres Gcburtslandes wie-
derfanden, und dafs Mann er aus Norwegen mit dem Pi-
loleu Johann Scolvo dort gcwesen wiircn, so wie die Eng-
liinder mit Sebastian G a b o t o . " Man darf nicht vcrgcs-
sen, dafs Gomara des polnischen Piloten da mit keiner 
Sylbe gedenkt, w o er von denjenigen Mannern redet, 
welche Columbus in seinen Entdeckungen zuvorgekom-
uien sind, wiihrend er docli boshaft genug ist, zu behaup-
ten * ) , „dafs man im Grundc nicht angebcn konne, wem 
die Entdeckung des ncuen Indiens zu verdankcn se i . " 

* ) „ W i r diirfen uber unscre Unwisscnheit in Bczug auf altc Dingo 
nicht eben crstaunen, puet no tabemos rjuien dc poco aca halli lat 
Indiat quc tan tehalada y nuena cota et." Gomara, fol. X . Die-
ser Zweifel gnindet sich auf eine sehr dunkcle Gcschichtc von einem 
Schiller, der, nachdem cr Lander gegen Westen erblickt hatte, in dcm 
Hause des Columbus gestorben sein soli; eine Geschichte, welche in 
dem Processc des Fiskals noch keine Rolle spiclte, und die zuerst Oviedo 
(lib. II, cap. 3 ) im Jahre 1535 berichtete. Erst Garcilaso de la Vega 
wagte es im Jalire 1609, diesem Schifler einen Namen (Alonzo Sanchcz 
aus lluclva) zu geben, und ein Datura (1184 , das Jahr, wo Colum-
bus Portugal verlicfs) diesem Ercignisse anzuwciscn, dessen Wichtlg-
keit dic Feinde des italiiinischcn Ruhrucs bei weitem iibertrieben. Am 
Schlusse dieser Anmcrkung will Ich noch erlnnern, dafs Gomara auf 
die deutlichste Weise dasjenigc bestatigt, was wir weiter oben iiber 
die richtige Anschauung gesagt baben, welche sich Columbus ( V i d a 
dcl Almirante, cap. 4 ) von der Lagc der Insel Thyle des Solin gc-
bildct hatte. „Mehrere Geographen glaubcn, sagt Gomara, dafs Is-
land das Thyle sei, welches die Romer in den iiufserstcn Norden ver-
lcgcn; aber diese Behauptung ist falsch: denn das neuerdings entdcckte 
Island ist hei weitem grofser und liegt um viclcs nordlichcr (er verlcgt 
es, wie Columbus, unter den 73stcn Breitengrad). Das eigcntlicb und 
nrsprunglich so genannte Thyle ist eine klcine Insel (itlctta) zwischen 
den Orkaden (Orkney Islands) und den Farinscln (Faroe, Far Isles), 
welche gegen Westen in 67° Breite liegt, obgleich sie Ptolcmaus nicht 
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Es ist bekannt, dafs der Zustand der gcographischen 

Kenntnisse im Mittelalter, das Bestreben, die Lagę von 
Laudern, welche die Alten nur auf eine ganz unbcstiinmte 
Weise beschrieben hatten, genauer anzugeben, die Kar-
tenzeichner veranlafsten, die Leere des Oceans mit In-
seln anzufiillen, dereń Lage noch grOfseren Ver;inderun-
gen unterworfen war, ais ihre Benennung. Es liifst sich 
nicht leugnen, dafs diese Zeichner viel dazu heigetragen 
haben, die Anzahl der 1'hantasiegebilde zu vermehren; 
indessen mufs man doch auch andererseits zugesteheu, 
dafs die innige Ueberzeugung von dem Bestehen zerstreu-
ter Landermassen in den unbekannten Weiten der Meere 
um vieles alter ist, ais die Anfertigung von Welttafelu. 
Es ist dem Menschen von Natur so nahe gelegt, ein Et-
was jenseits seines Gesichtskreises zu traumen * ) , mid 

so lioch hinauf versclzt. Island ist nm 40 Lieucs von den Farinseln, 
60 von Thyle, und inelir ais 100 von den Orkaden entfernt." ( G o -
mara, fol. VII, b.) Da Gomara nach Breitcngradcn von 17] kasti-
lianisrhcn Meilen reebnet (fol. VI), so ist diese licrechnung der cinzel-
nen Kntfemungen eben so verwickelt, ais dic der Brcitcn; aber es gelil 
doch daraus mit Klarheit hervor, dafs Gomara, lange vor Caniden 
(Tzsehueke ad Melam, vol. III, Part. 3, p. 227) uud d AncilU (Mim. 
de l'Academie des Inseriptions, Tom. XXXVII, p. 438), das bewohnte 
Thyle, welches Solin und Tacifus (vita Agrieolae, cap. 10) erwahnen, 
zwischen die Faróer und Orkaden, mithin in die Gruppe der Shctlands-
inseln, vcrlegt. Dasselbc Thyle ist es, an welchem die Ileruler, dic Da-
ueniark verlicfsen, laudeten, naeh Prokop de bello Got/lico II, 15. 
Adam ron Bremen (De situ Daniae, Ilclmstadt 1670, p. 158) hatte 
zuerst den Namen von Thyle auf das von den Skandinaven entdcckte 
Island angewendet. Vor dem Erschcincn des angefuhrten Kommentars 
von Tzschucke zum Pomponius Mela war die vollstandigste Zusammen-
stellung uber das Thyle der Allen die des Pontanus, Rerum Dani-
carum historia, 1631, p. 741 — 755. 

*) Tu vntfj Soith^ ńntętt in der Bibliotliek des Photius. [Olym-
piodor. ad Aristotel. Meteorolog., fol. 24, a ed. Aid. Vol. I, p. 254 
der neueren Ausgabe sagt: antęof yicQ fiłyt&oz Ttfnl UVTO </run xai 
otioiov TOię ujify OovXrjv untęOLę' iinty &/>vXrv d* tloiv untęa TU navu 
ÓUXPŁV0[IĆVU' XfyOi'im t5 f OVT w ę , ÓIÓU * a t TU NIQI TIJę vrt<U) V i a 117;$ 

hyóutra fiv&tóS>i floty. So sind nam lich dic Worte ofienbar abzuthei-
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andere Inseln, selbst andere Festliinder anzunebmen, d<v 
nen iihnlich, welche er selbst bewohnt. in dem atlan-
tischen Meere lenkten die Grnppen der Kanarischen und 
Britanniscben Inseln die Eiobildungskraft vorzugsweise auf 
gewisse Striche. Man gefiel sich darin, auf dem "Wege 
der Vermułhung dasjenige zu vermehren, was man nur 
auf eine sehr verworrenc W e i s e kannte. Im Siidwestcn 
der Saulen des Herkules vcranlafste die Schwierigkeit, 
mit einiger Gcnauigkeit dic wahre Anzahl und gegensci-
tigc Lage der Gliickseligen Inseln anzugeben, eine Reihe 
von Fictionen. Die Aprosilos * ) rechtfcrtigte ihren Na-
men der Unzugiinglic/ien nur dadurch, dafs sic cin in 
der That unaufiindbarcs Land war * * ) ; sic war an dem 
Orte , an welchem sie den Seefahrcrn angegeben wurde, 
nicht vorhandcn. Dic beiden Inseln Porto -Santo und 
Madcra ( d i e Isola delio Legii a me * * * ) eines genucsischcn 
oder mediceischen Portulans aus dem Jahre 1351) , nach 
welchen einzelne Schiffe auf ihren Ueberfahrteu nach 
Cerne zuweilen durch Zufall gelangt sein mochten, ver-
mehrte die Ycrwirrung in den geographischen Begriffen. 
Gegen Norden boten Albion und Jerne, umgeben von 
zahlreichen kleincren Inseln, von Alters her cin wci -
tes Feld fiir Vermuthungen dar. W i r haben schon 
oben f ) von den Mythen gesprochen, die sich auf das 
Kronischc Meer beziehen. D i c Wichtigkeit , welche Iu-

Ien. Es diirfie iibrigens aus denselbeu crbelten, was icłi łiicr nachtrag-
lich benicrke, dafs Olyrapiodor jene Redcnsart im Teite des Aristostc-
lcs fand (Meteoro log . , I , 13, 2 0 , p. 350, b ) , w o sie jelit nicht steht. 
Die von Photius erbahencn Fragmcnte des Romancs von Antonim I)io-
genei, welcher rei v:ii(t &nvXt]V iiiu;u bctitelt war, hat 1'assow im er-
sten Bandę dej Corput scriptorum eroticorum graecorum abdrucken 
lassen. S. auch oben S. 164. ] 

' ) Ptolemiiui, IV, 6. 
" ) Gotsellin, Tom. I, p. 160. 
" ' ) Baldelli, Milione, P . CLXV11I. 
f ) S. 157, 180. 
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sein zu Theil wurde, die, wenn nicht dic Quelle, doch 
die Niederlage des Zinnhandcls waren; die irrlhiinilichen 
Ansichten, welche sich lange Zeit hindurch iiber die Lage 
und Richtung der Kiisten und dic Gestaltung (Gliede-
rung) des halbinselartigen Europa erhalten hatten; end-
licli die Gruppirung der Inseln und ihre Anordnung zu 
einer von den Cassitcriden bis zu den Orkaden, Sliel-
land- und Faroerinseln fast ununtcrbrochen fortlaufcn-
den Kette, veranlafstcn seit den ersten Jahrhunderten des 
Mittelalters mannigfache Hypothesen und Mythcn, wel-
che der Naturbeschaffenheit der nordischcn Gegenden an-
gepafst wurden. Man verlegte selbst, wie aus einer der 
Karten des Sanuło Torsello aus dem Jahre 1306 lier-
vorgeht * ) , westlich von Irland einen guljjfo de issolle 
CCC/JVIII beale e forhmate. Je unvollkominener die 
Hiilfsmittel waren, welche zu Gebote standen, um die 
Richtung des eingeschlagenen W e g e s und dic Lange der 
durchlaufcnen Entfernungen auszuinittcln, desto leichter 
war es, Mifsgriffe in Bezug auf die Identitiit der Lan-
d e r * * ) , welche man betreten hatte, zu begehen. Der 
unbesonnene Gebrauch von erdichteten oder schlecht ab-
gefafsten Reisebeschreibungen rief auf den Karten eine 
doppelte Verzeichnung von Landem hervor. Der Zu-
stand der alten Geographie des Sudmceres und die gro-
fse Menge von Klippen [tug-ies, wie sie in der franzi)-

sischen 

*) Camien, Brit., p. 813; Z u r l a , Fiaggi, Tom. II, p. 307. 
Auf der beruhmten Karle des Fra Mauro aus dem Jalire 1457 findet 
man ebcnfalls die „ Intule de llibernia dite Fortunate." Grarioso Be-
niucasa (1471) stelltc glcichzcitig dureb eine doppelte Anwendung des-
selben Namcns die GKickseligen Inseln im Westen von Afrika und dic 
im Wcslen von Irland, der Insula Sacra des Avienus, dar. 

**) So glaubte man im neunten Jahrhundert, dafs das Grofs-Irland 
des Normannen Gudlckur im V\resten unscres Irland belcgen sci ( T/tor-
kelin, Fragments of Engl. and Irish liistory, p. 80) . Zu den Zei-
ten detfrrokop verlegte man eine Insel Brittia zwischen das wahre Bri-
tannicn und Thule. (S. oben S. 176.) 
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sischen Scesprachc heifsenj, uiit denen dic Oberfliiche 
des atlantischen Meeres auf den Wclttafeln vor sechzig 
Jahren gleichsam besaet war, crinnert auf eine augen-
fiilligc Wcise an eben jene Quelle von Irrthumern. Gc -
raume Zeit hindurch vereinigtc jedc neuc Karle alle Phan-
tasiegcbilde ihrer saimntlichen Vorg;ingerinncn; denn niehls 
gleieht der Ilartnackigkcit der Geographen, sobald es sieli 
darum handelt, eine Insel, deren Name sich ans alter Zeit 
herschreibl, eine Rergkette, dic eine Wasserscheidc vor-
stellt, einen See, aus wclchein ein grofser Strom hervor-
gcht, zu erhalten, und gleichsain stereotyp zu machen. 

In den beiden von mir angegebenen Richtungen, im 
Norden und Nordwesten der orkadischen Inseln, so wic 
in der sttdwestlichen Riehtung von den Gliickseligen In-
seln, nahinen die geographischcn Triiumereien einen ci-
gcnlhiimlichen Charakter an. Uicuil * ) und Adam von 
Brernen, der eine im Reginn des neunten, der anderc 
in der zweiten Halfte des eilften Jahrhunderls, beweisen 
dureh ihre Schriften, dafs in dcm Norden des atlanti-
schen Meeres der religiOsc Eifcr der irlandischen und 
frisischcn Missionarc zu der Entdeckung neuer Lander 
fiihrte. Eine Quelle, aus der dic Geographic des Mit-
telalters ihre Fruchtbarkeit schopfte, bot indessen mebr-
fache Gefahren dar. Die christlicheu Reisenden entstell-
ten ihre Schriften dureh die den moncliischen Chronistcn 
so gewohnliche Uebertreibung. W i r finden gewisserma-
fsen an der Spilze einer Iangen Kette cingebildeter In-
seln, oder, um mich eines genaueren Ausdrucks zu bc-
dienen, von Inseln, die ohne sicherc Ortsangabe auf den 
Karten bald hier bald dort verzcichnet wurden, diejc-
nige, welche den Namen des heil. Borondan, eines ir-
liindischen Abtes, triigt, dessen Fahrten bis zum Jahre 

*) Der Yerfawer des Werkes rfc mentura orbis terrae, walirschcin 
lich Dichullus, Abi vou Pahlacht (Letrumie, p. 23 et ].'19). 

Band I. 2 6 
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565 hinaufreichcn. Noch Adam von Brcmcn * ) bcrich 
tct in seiner Kirchengeschichte, naclidem er von der Ent-
deekung des Yinland gesproehen hat, dafs zur Zeit des 
Bischofs Bezelinus Alcbrandus, mithin um das Jahr 1035, 
frisische Seefahrer ihre Erforschung der Lehersee oder 
des Meeres der Finsternisse („per tenebrosam rigentis 
Oceani caliginem"J bis iiber Island hinaus ausdehnten. 
Sie landeten zulelzt an einer Insel, deren Bcwohncr, von 
einem riescnmafsigen KOrperbau, in Hóhlcn lebten. Ei-
ner der Frisen wurde von Hunden, die nicht minder 
riesig waren, zerrissen; die iibrigen fanden, begunstigt 
von Nordwestwinden, gliicklich den Biickwcg nach der 
Miindung der Weser . Dic Erzahlung von jeneu „miieh-
tigen Riiden" sebeint den Berichten von den wilden Hun-
den, deren sich die Esquiinaux in Gronland bedienen, 
nachgebildct zu sein; ich erwahne sie nur, weil man sic 
widersinniger Weise auf die Insel Cuba oder auf die 
kleincn Antillen bezogen hat * * ) , wo der grofstc cin-
heimisebe Vierfiifser, der Aguti, kaum die Grofse eines 
Hascn crreicht. In dem siidlichen Theile des atlantischen 
Meeres haben nicht sowohl die Uebcrlieferungen der Mon-
che, ais falsche Anwendung klassischer Gclehrsamkeit ei-
nen Einflufs auf den Zustand der Geographie ausgeiibt. 
W i e viel Hypothesen hat nicht allein die bekannte Stelle 
des Statius Sebosus***) iiber dic Lage der Hcspcridischen 

*) De situ Daniae, p. 159. Dic Lebertee oder das Klebcrmeer, 
klcbrigc Meer, ist eines von (len Wundcrn der nordisclicn Gegendcn, 
welche in dcm Titurel des Wolfram von Esclicnbach und fast bei allen 
zu dcm Cyklus der Minncsanger gehorenden Dicbtern eine Rolle spielcn 
(Von der Hagen, Miiteum fiir alldeuttche Litteratur, Th. I, S. 
294 — 300). Es ist cinWiederhall der Leberlunge des Pytheas, durch 
•welche man weder schifien noch gehen konnte" (Strabo , II, p. 104 
Cas.), cin Anklang an das Mare Morimanisa des Philcmon (1'li-
niut, IV, 13). 

" ) Horn, Origin. American., p. 2fi. 
•") riinint, VI, 31. 
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Inseln hervorgerufen, die dabin erkliirt wurde, dafs sie 
uin vierzig Tagereisen von den Gorgoncninseln entfernt 
sein solllen! Indcin man fortwiihrend sein Augenmerk 
auf das Altertbum gerichtet liatte, wollte man wieder auf-
finden, was man bei den Pboniziern, Griecben und 1\0-
mem ais bekannt voraussetzte. W i r baben schon oben 
daran erinnert, dafs Christoph Columbus die feste Ue-
berzeugung begte, dafs die Inseln von Amerika die den 
Alteu bekami ten Hcsperidcn seien *) , obwobl Isidor, der 
damals haufig zu Rathe gezogen wurde, sic mit Recht 
in eine grOfsere Nahe von den Kiisten von Afrika ver-
Iegte ** ) . Ich werde liier dic Elcmente dieser mythi-
schen Geographie des vicrzebnten und funfzehnten Jalir-
hunderts milthcilen. Unter den eilf Inseln, dic ich auf-
zufiihren habe, sind nur zwei, Mayda und Brazil-Rock, 
in dem Meridian der Kanarischen Inseln, westlich von 
dem Golf von Riscaya und von Irland, die sich auf un-
sern ncusten Karten erbalten haben * * * ) ; aber dic Mchr-
zabl der iibrigen verdicnt deshalb noch nicht dic Bc-
zeichnung fabelbafter Inseln. Man findet auch hicr, wie 
im Allgemeinen in allen geschichtlichen Mythen, im Hin-
tergrunde einige Spuren von Wahrheit; aber dieser Hin-
tergrund ist dureh dic Ungcwifsheit der gegenseitigen La-
genverhaltnisse, dureh Irrlhiimcr in Bczug auf dic Gc -
staltung und Ausdehnung, und Uebertreibung hiiiifig wie-
derholter oder aus einer unbckannten Qucllc hervorge-
gangener Erziihlungen, mehr oder minder verschleicrt. 

St. Brandon. — Es ist von Wicbtigkeit, dic W a n -
derung dieses geograpłusc/icn Mythus und seine Vcrschwi-
sterung mit anderen zu verfolgen. Die Rcisen der bei-
den Hciligen, des irlandischen Abtes von Cluainfcrt, Bran-

* ) Diese Idcntitat ist noch in unseren Tagen von dem Grafen Carli 
angenommen worden (Operę, Tom. XII, p. 188.). 

**) Isidor. Hi spal., Orig., p. 172. 
* * * ) Wclttafcl von Joh. Purdy, 1834. 

26* 
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darnis * ) , und des Maclovius oder heil. Mało, welche 
mit fantastischen Ziigen allcr Art ausgeschmiickt worden 
sind, dic im sechsten Jahrhundert allgemcin verbreitcte 
Ueberzeugung von dem Bcstehen einer Insel der Seli 
gen im Nordwesten von Europa, sind nichts ais ein W i e -
derschein der Ueberlieferungen des klassischen Alterthu-
mes von den Wundern des Kronischen Meeres. Die 
Monche suchten das Paradies der Insel Ima in dem mare 
pigrum und coenusum der Romer, welches ihr Alebersee 
ist. Plutarch * * ) beschreibt die heiligen Inseln des Kro-
nischen Meeres in der Nahe von Britanuien, „ w o eine 
milde Luft herrscht und Saturn, eingeschlossen in einer 
tiefen Htihlc, unter der Obhut des Briareus schlummert." 
Dieses Gcmiilde erinnert an die paradiesische Fruchtbar-
kcit * * * ) der Insel Ima, welche den Sterblichen ver-
borgen gebliebcn ist; es erinnert an den Riesen Mil-
dum, welchen der heil. Rrandon in der Holile, die ihm 
zum Grabę dient, wieder aufcrwcckt. Procop, der Zeit-
genosse des heiligen Brandon, und Tzetzes f ) , welcher 
fast um zehn Jahrhunderte spater lebte ais sie, bestati-
gen es, dafs die alten Sagen von den Wundern des bri-

*) Dic Namen, unter welchen diese hcilige Person und die nach 
ihm bcnannle Insel vorkommen, sind sehr versehicdcn. In den Spra-
rlien des romanischen Europa schreibt man Brandon, Braniano, Blan-
diii (durch Verwandlung des r in das verwandtc I), Borondon, Bran-
dami*. 

" ) Man vergl. die oben S. 175 folgd. angeluhrten Siellcn. 
*"*) 1'aradisiaca* delicias, insulam amoenitałe et fertililale prae 

cunetis terris praestantissimam. — Nach Ueberlieferungen, die Herr 
v. Murr in seiner Diplomatischen Gesehichte des Martin Beliaim 
S. 33. gesammelt hat. 

-J-) Ueber die Stelle von den Todlen tind der Insel der Scligcn 
vergl. Frocop., de lello goili., IV, 20. Txetx. ad Lyeophr., v. 1204. 
Man vergl. auch dic Abhandlung iiber die Argonauten von L'kert in 
seiner Geogr. der Griechen, Th. II, Abth. I, S. 343, und Wetcker s 
Homerische Phiiaken und Inseln der Scligcn in dcm K/tein. MIII. 
fiir 1'hilologie, Bd. I, S. 237 — 241. 
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lannischcn Meeres sich selbst an denjenigeu Orlen cr-
hallen liabcn, wohin das Clirisleallium vorgedrungcn war. 
Ich konntc noch hinzufugen, dafs in Irland die klassi-
sche Gelehrsamkcit, welche sich in dic KlOster gcfliich-
lel hatte, nicht wenig dazn beitrug, die Ortlichcn Mj lhcn 
zu crhaltcu und wciter fortzupflanzcn. In dieser Bczie-
hung ist das W e r k des Dicuil, auf welches ich schon 
mehr ais eininal habe zuriiekkommen miissen, ein iiber-
aus lnerkwiirdiges Denkmal, indem es von dem Eifer 
Zeugnifs ablcgt, mit welchem ein in der zweilen Iliilfte 
des achtcn Jahrhunderls iu Irland geborener Monch die 
Schriften des Plinius, Solinus und Orosius studirte. Die 
IJcberlieferungcn der Griechen und Romer, und die 
Mythen, welche tlen Charakter der Ocrtlichkcit trugen, 
konnten sich also im Norden mit den gcschichtlichcn Ro -
mauen des Lebens der Ileiligen zu einem Ganzcn vcr-
mengen. Die erste geographisc.be Lage, welche der auf 
allcn Karten des Mittelaltcrs verzeichneten Insel ange-
wiesen worden, ist in dcm Parallel von Irland und selbst 
in einer noch uOrdlichercn Breite. Der heil. Brandon 
kehrt mit den 75 Monchen, die ihn sieben Jahre hin-
durch begleiteten, iiber die Orkaden zuriiek * ) . Man 
wcifs, dafs cr, vor dem Begiun seiner Irrfahrtcn, dic Shet-
landsinscln bewohnte * * ) . W e n n dic Insel des heil. Bran 

•) „Peragratii Orcadibut caeterisijue aguiloneuMut insulit ud 
palriam redeunl." (Juli. u Hancu, Hild. Floriac., p. 602.) „In-
miIu S. Brandani e regioue Terrae Corlcreali tire Sonie Franciae 
Americae trptentrionalit fila in Oceano lioreali.'" (Honor. Vhi 
loponi, Navig. Palrum Ord. S. Bened., 1621, p. 14.) 

**) Diese Tliatsachc scheint im Widersprurh mit der Epoche zu 
stelien, welrhe Murray der ersten Bcvolkerung der Shetlandsinseln an-
weist; aber l.etronne bat durch Dcutung einer Stelle d«vs Solin es au 
Iserst wahrseheinlirh 7.11 maeben gewufst, dafs diese Inselgruppe srhon 
zu den Zciten der Romer bewohnt gewesen ist ( Dicuil, p. 134, und 
in den Nachtragen, p. 90). Es ist hoehst auilallcod, dafs Aencas Syl 
vius Pircolomini in seiner Geographie des nordwestlichen Europa der 
Rciscn des heiligen Drandon und seiner Insel gar nicht gedenkt. Der 
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don iui funfzehnten Jahrhundert in eiue weit siidlichere 
Breite, in den Westen der Kanarischen Inseln, verlegt 
worden ist, so vcrdankt sie dies, glaube ich, nur einer dop-
pelten Anwendung des Namens der Gliickseligen Inseln. 
Ich habe schon oben erwahnt, dafs auf der beriihinten 
Kartę des Fra Mauro die „Insule de Hibernia dite For-
tunate" verzeichnet sind, und dafs Gracioso Benincasa 
im Jahre 1171 zu glcicher Zeit das Elysium des Nor-
dens und das des Homer (die Inseln der Seligen des 
Hesiod und Pindar) angiebt. Die unbestimmte Benen-
nung Atlnnlisc/ie Inseln*), dureh die man zuweilen die 
Gliickseligen Inseln bezeichnetc, hat diese doppelten An-
wendungen begtinstigt. Man bildete sich ein, von Zeit 
zu Zeit gegen Siidwesłen am Meerhorizonte eiue bergige 
bestiindig unter einer und derselben Gestalt erscheincnde 
Insel zu erblicken. Yiera, der Gescbichtschreiber der 
Kanarischen Inseln, hat weitlaulige Kinzelheiten iiber 
sammtliche Yersuche mitgetheilt, welche von 1187 bis 
zum Jahre 1759 angestellt worden sind, nm an dieser 
eingebildeten Insel zu landen. W i r wissen nicht, ob 
dies Trugbild dureh besondere Bedingungen bei dem 
Phanomen der mirage in einer auf dcm Gesichtskreis la-
gernden Nebelbank hervorgcrufen wurde, oder ob viel-
leicht eine von jenen W o l k e n , welche mit ihrer grofs-
ten Dimcnsiou auf dem Horizont senkrccht stehen, zu-
fiilliger Weise das Bild einer felsigen Insel dargeboten 
habe. Der Pater Feijoo **), dessen Teatro critico sich 

gelchrte Italiancr war doch in Scholtland gcwesen, und bcschreibt auf 
eine anrauthigc Weise den Eindruck, welchen der erste Anblick einer 
Verthcilung von Steinkohlcn an schottische Bettler bei ihm zuriickgclas-
sen hatte. „In Scotia pauperes paene nuios ad templa mendicantes 
acceptis tapidibus eleemu»ynae gratia datis laetos a liii ust con-
spe.iimus. Id genui lapidis sice sulphurea, sire pingui materia 
praeditum pro ligno, quo regio nuda est, comburitur.1' Aen. Sylc. 
Op. geogr. et histor., 1691 ( E u r o p a , cap. 4 7 . ) , p. 319. 

•) Plutarch. Ser tor., cap. 8. 
" ) Tom. IV, Ditc. X, §. 10. 



•407 
eine gerauiue Zeil hindurch in Spanien einer besondcren 
Achtung zu erfreuen hatte, verglich diese Erscheinung 
anfiinglich mit der Fata Morgana in Sicilien, einem Phii-
nomen, das noch bis auf den heutigen Tag nicht genii-
geud beobaebtet und erkliirt worden ist: spiiterhin hielt 
er die Bulterinsel der Kanarier (dies ist nehmlich die 
Bezeichnung, deren sich die Seeleule bediencn) fiir das 
von einer seiir entferntcn Dunstmasse zuriickgeworfene 
Bild (nube especułar) der Insel Ferro. Diese Insel des 
heil. Rrandon wurde im sechzehuten Jahrhundert von 
der portugiesischcn llegierung ganz crnsthafter W e i s e an 
Luis Perdigon in dcm Augenblicke abgctrcten, w o die-
ser sich zu ihrer Eroberung anschickte *). Der Gesehicht-
scbreiber Viera, voll der Ueberzeugung von dem Ein 
llufs der horizontalen Strahlenbrechung, glaubt fest, dafs 
man bei einein feuchtcn W S W windę, einem zur ller-
vorbringung dieses Phanomcns unuuigiinglich nothwendi-
gen Bedingnisse, im Staude sei „bis zu den Apalachen-
bergeu in Florida" zu sehen. Bemerkungswerth ist cs, dafs 
diese Trugbilder die Einbildungskraft der Kanarier erst 
seit der letzłeren lliilfte des funfzehnten Jahrhunderts zu 
bescliaftigen angefangen haben, von dem Zcitpunkte an 
nehmlich, wo die Entdeekung von Porto Santo, „wel -
ches nicht von einem so wilden Yolkcrstaminc, ais die 
Guanchen, bewohnt w a r * * ) , und die Entdeekung der 
Inselgruppe der Azoren, ebcnfalls durch die Portugiesen, 
gcwissermafsen die Rlicke Aller gen Westen zogeu. Aber 

*) Jose de Viera y Clacijo, Solida de ta Hist. gener. de 
las Jstas Canarias, Tom. I, p. 5. 

" ) Dici ist der Ausdruck, dessen sieli Barros, Der. I , lib. I, 
cap. 2 (Vida de D. Henriyue, p. 156) bedient. Madera wurde eben 
so wie dic Azoren unbcwobnt gefunden. W e n n ich mich in dem 
Tcxtc des Wortes Entdeekung bedient habe, so wolltc ich damit nur 
dic Epoclic bczeichncn, in der dic Portugiesen zum ersten Małe an die-
ser Insel landetcn. I)cr Infant Don Heinrich kiindigte schon im Jahre 
1132, nach allen Karten, dem Velho Cabral an, „dafs cr in der Nahe 
der Hormigasklippen bald eine anderc Insel finden wiirde" (A . a. O., 
S. 320). 
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nicht blofs die Bcwohner von Gomera, Palma und Ferro 
waren es, denen dieses Trugbild erschien; es wiederholte 
sich nicht minder im Norden, iiberall wo man sich re-
gcn Eifers mit der Aufsuchung neuer Lander beschaf-
tigte. Das Tagebuch der Seereise des Columbus, wel-
ches zuerst im Jahre 1825 bekannt gemacht worden ist, 
bietet einen mcrkwUrdigen Beleg * ) fiir die gleichzeiligc 
Yerbreitung dieses rcin chimarischen Glaubens dar. Ich 
fiihre die W o r t e an, wie sie Las Casas aus dem Tagc-
buche vom !>. August 1192 abgeschrieben hat: „Mehrere 
glaubwiirdige Spanicr, welche (im Jahre 1454) mit Dona 
Iiies Peraza, der Muttcr des ersten Conde de In Go-
mera, angekommcn waren und die Insel Ferro bewohn-
ten, versichcrten den Admirał, dafs sie in jedem Jahre 
ein Land gegen Westen erblickten. Derselbe Umstand 
wurde ihm von den Bewohncrn der Insel Gomera be-
stiitigt. Der Admirał fiigt bei dieser Gelegenlieit hinzu, 
dafs, ais er sieli im Jahre 1481 in Portugal aufliielt, er 
einen Mann aus Madera ankomnien sah, welcher von dem 
Konige eine Caravele forderte, uui nach jenem Lande 
zu gelangen, Welches er dcutlich und stets unter dersel-
ben Gestalt gesehen zu haben glaubte. Er eriuuerte sich 
auch, dafs die Bewohner der Azoren dasselbe Land sii-
hen, und zwar stets nach demselben Striche der W i n d -
rose und von derselben Grofse." Von dem Augenblicke 
an trug man auf diese Erscheinung die lnonchische Sage 
vom heil. Brandon i iber**) . In der Gruppe der Ka-
narischen Inseln vermengte sich die gliickselige Insel Ima, 
die anfiinglich westlich von Irland (dem lerne, der hei-
ligen Insel der Rufus Festus Avienus) verlegt worden 

*) Nauarrete, Tom. I, pag. 5. Dieses Zcugnils (iudet sich we-
der in dcm Leben des Admirals noch in den Decaden des Herrera. 

**) Garcia, Origen de los Indios, lib. I, c. 9. W iiifer, De 
maior. Oceani int., 1091, p. 120. MuTioz, lib. II, §. 9. Bal-
delli, il Mitione, p. I.X. Washington Irring, Tom. IV, 
p. 316 — 332. 
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war, mit der Aprositos des Ptolemaus, welche nach die-
sem Gcographcn die nordlichstc Insel der Kanarischcn 
Gruppe war, der Encubierta, ]\ontrovada oder Nu-
blada der spanischen Seefahrer des Mittelalters * ) . Ich 
fiihrc dicsc gleichbcdeutendcn Namen an, weil sic auf 
eine schlagendc W e i s e an dic Dcutung crinnern, welche 
ich oben (S . 157 Anm.) mit Bezug auf den Namen ge-
wagt habe, welchen Theopomp jenem jenseits des Oceans 
belegenen Lande ertheilt, „mit dessen Dasein Silen den 
phrygischen Konig bekannt macht." Das Land Mero-
jiis **) des Theopomp war verschleiert (nublada) geblie-
beu, wic jene unter den Plejaden, die sich einem Stcrb-
lichcn verm;ihlt hatte; aber das Land Meropis lag iin 
Norden, gleichwie die Gliickscligen Inseln, im Meere von 
Irland auf den Karten des Sanuto Torsello ( 1 3 0 6 ) und 
des Fra Mauro. Auf der Kartę des Veuelianers Pizi-
gano (1367 ) , welche auf der Bibliothek von Parma auf-
bewahrt wird und von Buache schlccht abgezeichnct wor-
den ist, heifst die kleine Gruppe der Madcrainseln, wel-
che in dem Parallel des Cap Cantin angegeben ist, Inole 
diclc Fortunnie S. Brandany * * * ) . Der Heilige selbst 

•) Voxs. ail Met., p. 601. Tstchucke a ii Nel., Tora. III, 
Part. III , p. 412. Dic Entdeekung der Insel Madcra, deren Vorhan-
dcnscin GonzaRes und Tristan Vaz vcrmudict hatten, weil sie, von Porto 
Santo aus gcschen, ihnen wic cin Schalten an dcm Ilorizonte erschien, 
trug ohne Zweifel zu der Uebcrzeugung von der Wirklichkeit dieser Er-
scheinung bei. Tinhab por reses observado no mar kuma como sombra 
gue a distancia nab dci.xara distinguir o gue fosse." Vida do 
/ « / . , P. 161. 

**) Der Name Meropis bezcichnct, wenn er auf cin Festland ange-
wendet wird, sicherlich nicht ein Land der Sterblichen (mit artikulirter 
Stimmc im Sinne des Homcrischen pt^o^fi ńyO-ęwTiot). Theopomp vcr-
bindet damit einen besonderen Sinn; denn er sagt, dafs dic Menschen 
dieses Łandes Meropet hiefsen. Mi(}07IRTT; TOVJUJ xrc).ovftćvovę UI 

^ęwwonę olxelv nti(j' aurolę tipij niXnt 7to).).az *«2 fiiyahti;. Aelian, 
Var. Hist, 111, 18 in der Ausgabe von Kiihn, Tom. I, p. 187). 

***) Buache hat die Wortc tancti lirandani und dic darauf fol-
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ist abgebildet, wie cr die Arnie nach den Inseln * ) aus-
streckt, welche seinen Namen tragen. Andrea Bianco 
( 1 4 3 6 ) stellt auf seiner Karle Porlo Santo, Madera und 
la Dexerla (la lieserte) dar, welche letztere mit der 
Caprazia (Capraria) des Pizigano tiberemstimmt. Die 
Insel San Borondon felilt; aber der Biltcr Behaim (1192) 
verlegt auf seiner beriilimten Erdkugel diese Insel der-
mafsen gegen Siidwesten, dafs sie fast in der Breite des 
Griinen Vorgcbirges zu liegen koimnt. „Dies ist die In-
sel, sagt er, an der der heilige Brandon im Jahre 565 
gelandet ist, und die er voll wunderbarer Dinge gefuu-
den." W i r haben gesehen, wie eiue allinahlige Ver-
schiebung dieses geographischen Mythus von Norden nach 
Siiden neun Jahrhundcrte hindurch mit den Fortschrit-
ten der Schiffahrtskunde und der Bichtung zusamincnhing, 
welche der Handel des Mittclmecres nalim. 

Antillia und die Insel der sieben Stadte. 
— W e n n grofse Ungliicksfalle ein Volk heimsuchen, so 
umgaukcln abcrglaubische Trugbilder die Gemuther und 
bieten, trotz der Yerschiedenheiten des Klima und der 
Zeitalter, das glcichformige Bild ubereinstiumienden Glau-
bens, iibereinstimmender chimarischer Ueberlieferuugen 
dar. Nach dem Falle des Beiches der Incas war man 
iiberzcugt, dafs der Brudcr des Atahualpa sich nach den 
Ebenen im Osten, jenseits der Wiilder von Yilcabainba **) 
geiliichtet habe, um dorthin den volksthiimlichcu Cultus 
zu vcrpllanzen und einen neuen Staat zu griinden. Bei 

genden isole 1'onzele ausgelasscn. Seine Isula Capricia ist die Ca-
prazia des Piiigano, dic siidliclistc unter alten dreien. Der Name hola 
delto Legname des Portulano Mediceo, welcher um siebzclin Jahre al-
ter ist, ais die Kartę des Pizigano, fchlt auf dieser. Indessen ist es eben 
diese Bcnennung, aus der man ein hatbcs Jahrhundert spater, nach der 
angcblichen Entdeckung des Tristan Vaz, den portugicsischen Namen Ma -
deira gehildet hat. 

*) Zurla, l'iaggi, Tom. II, p. 33 i . 

" ) Relat. histor., Tom. II, p. 711. 
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den Eingebornen von Peru liat sieli unwandelbar die Iloff-
nung erhalten, dafs die Abkominen des gefliichteten Fiir-
sten eines Tages aus der Wildnifs, in die sie sich zu-
ruckgezogen, hervorgehen und die Theocratie von Cuzco 
wiederherstellen werden. Eben so verbreitete sich, ais 
die Araber nach der Niederlage am Guadalete, w o R o -
derich fiel, Spanien und allmahlig die gesammte iberische 
Halbinsel uberschwemmten, unter dem Volke der Glaube, 
dafs sechs IJischOfe, unter Anfuhrung des Erzbischofs von 
Porto * ) , mit grofsen Schiitzen sich nach einer Insel im 
Meere des Westen gcfliichteł hatten. Sie griindeten da-
selbst, so lautet die Sage, sieben Stiidle, in denen sich 
spanische und portugiesische Auswanderer nicderliefsen. 
Diese Insel der BischOfe erhielt den portugiesischen Na-
men der Sepie (Selte) Cidades, ein Name, welcher auf 
den Karten des funfzehnten Jahrhunderts auf die son-
derbarste Weise entstellt worden ist. Die Gelehrtcn sa-
hen darin einen Wiederhall von der Sage jenes Asyls, 
welches sich nach Aristoteles und Diodor von Sicilien 
dic Karthaginenser iin Schoofs des Atlantischen Meeres 
vorbereitct haben sollten * * ) ; und da Sagen dieser Gat-
lung keine beslimmte Oertlichkeit darbieten und ver-
langen, so wurde der Name: Insel der Selte Cidades 
wahrscheinlicher Weise urspriinglich auf die Gruppe der 
Azoren iibertragen, von dem Augenblicke an, wo man 

* ) So lautet dic Sage bei Beliaira, auf dessen Erdkugel die W o r t c 
itclien: Insula Antilia genannt Septe citade. Er seta die Auswan-
derung „des Erzbischofs von fortu Portigal" nach der Anlillia in das 
Jahr 734 (Murr, p. 30) , wahrend Ferdinand Columbus das Jahr 714 
angiebt ( Vida del Almir., cap. 8 ) . Die leutere von beiden Jahrcs-
zaldcn ist die Epoclie der Schlacht, welche Musa an den Ufcrn des Gua-
dalete gewann. Die portugiesischen Geschichtsehreiber crzahlen, dafs die 
Auswanderung gleich nacb der Uebergabe von Merida Statt gefunden habe 
luiil .las Ziel dersclbcn die Gruppe der Kanarischen Inseln gewesen sei, 
welche jcdoch nicht crrcicht worden. ( F a r i a y Souta, Hist. del 
Reyno de Port., P. II, c. 7, p. 138.) 

**) S. oben S. 125 — 132. 



•412 

eine clcntlichc Ahnung von ihrer Esistcnz zu hegen bc-
gann. Die Idcntitiit der l,eiden Inseln AntiUia und der 
Sieben Stadle lindet sich dcutlich festgestellt blofs in 
einer Anmerkung, welche der von Martin Behaim im 
Jahre 1492 angefertigte Globus darbictet, so wic iii fol-
genden W o r t e n aus dcui Briefe des Toscanelli au den 
portugiesischen Kanonikus Martinez: „ D i e Insel Au-
tillia, welche Ihr die der Sieben Stadle nennt " 
Man konnte annehmeu, dafs diese W o r t e in Spanien fiir 
nichts anderes ais fiir ein Scholion gehalten worden sind *), 
welches UHoa in die italianische Uebersetzung der Vida 
del Almirante von Fernando Colon eingeschoben bat, 
da sic von Barcia und Navarrcte, welche den Brief in 
einer spanischen Uebersetzung bekanut gemacbt haben, 
weggelassen worden sind. Bei jedem Mythus mufs man 
sorgfaltig den Zeitpunkt unterscheiden, welchen ihm der 
Stempel der Gcschichte aufgedriickt hat, und die Epoche 
seines Ursprungs. W e n n es wahr ist, dafs zu Anfang 
des a cli ten Jahrhunderts nach der Uebergabe von Mc -
rida unter Sacaru, Anfiihrcr der Gothen, „ Fliichtlinge 
sich cingcschifft haben, um eine Freistatt fern von ihrem 

* ) Der Biograph des Toscanelli, der Abt Xiinencs, tlicilt (dcl Gno-
mone Fior., 1757, p. I .XXIX und X C I V ) den Brief des Florcntincr 
Aslrononicn nach der ersten venctianisehcn Uebersetzung der Fida del 
Almirante mit, wclchc im Jahre 1571 von Alfonso Ulloa angefertigt 
worden ist. Dic betrefTenden W o r t e lauten: „Dali' hola di Antilia, 
che roi chiamate di Sctte Cittii, delia rjuale karetę no-
titia, Jino a Cipango tono dieci apatii."' Die gesperrt gcdruckicn 
W rorte fehlen in der spanischen Ausgabe des i S a c a r r e t e (Tora. II, 
p. 3 ) und selbst in der, wclchc durch Gonsalet liarcia (Hiito-
riadoret primitinot de lat Indias occidenlalet, Tora. I, p. 6) nach dem 
italianischen Tcste gcmaeht worden ist. W i r haben schon oben be-
merkt, dafs das urspriingliche latcinische Original, nach welcheiu Fer-
dinand Columbus dic erste spanischc Uebersclzimg des Briefes von Tos-
canelli angefertigt hat, bis jelzt nicht aurgefunden worden ist. Mit ci 
ner genauen Kcnntnifs der spanischen Sprachc ist man lnclit im Slande, 
die Fehler der italianischen Uebersetzung zu erralhen, welche ich mit 
Unrecht oben (S . 199, Anin.) dem Abt Ximcmr. f.ugcschricben habe. 
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durch dic Maurcn unterjochlen Vaterlande aufzusuchcn" 
(was au sich nichts unwahrscheinliches hat), so folpt 
daraus noch nicht, dafs die fabelhafte Uebcrlieferung 
von der Inseł Antillia ein gleiches Alter hat. W i r sc-
hen die Insel wcder unter diesem Namen, noch unter 
dem der Sieben Stiidte, selbst noch nicht auf den Karten 
des vierzchnten Jahrhunderts erscheinen; denn Zurla leug-
net auf das Bestiminteste, dafs sich auf der Weltkarte 
des Pizigano (1367) , die zu Parma aufbcwahrt wird, ne-
ben einer mannlichcn Figur, welche einen Papicrstrei-
fen in der Iland hiilt, mitten im wcstlichcn Meere dic 
Worte : Ad ripns Antiliae oder Atullio lindcn, wcichc 
Buache auf einer durch dic Beiniilningen des General 
Ciarkę nach Paris gesendeten Skizze zu lesen gcglaubt 
hat *). Indessen bietet eben diese Kartę des Pizigano 
schon die Isole dicle Fortunate. S. Iłrandany, und die 
Iwtula de Brązie (Brazir, Branil) dar. Die altcstc 
Angabc der Insel Antillia, welche wir bis jetzt mit Be-
stiinmtheit kennen, scheint die im vcnctianischen Atlas 
des Andrca Bianco (1136) zu sein, auf welchen For-
malconi **) dic Aufmerksamkeit der Geographcn schon 
im Jahre 1782 hingelenkt hatte. Dieser Atlas, welcher 
in der St. Marcusbibliothek aulbewahrt wird, umfafst 
zchn auf Pergament gezeichnete Karten in Kleinfolio, 
von 9 Zoll 6 Linien HOhe und l Fufs 2 Zoll Breite. 
Im Westen der Gruppe der Azoren erscheinen-auf der 
fiinften Kartę zwei Inseln in der Kirhlun^i von SSO 
nach N N W von bedeutender GrOfse und sehr regcl-
miifsiger rechtcckigen Form. Wenn inan, (Li die Karle 

') Buache, Mem. de llntitut, Tom. VI, 25. Zurla, 
Viaggi, Tom. II, p. 324. N ^ T - m B ^ ^ 

**) ZuTorderst in der italianisclien UcijerseUung der SamnitiIngvon 
Reisen von I,a Harpe (Compendia delia Sloria de' Viuggi, Tom. VI, 
X X ) ; dann in dcm Saggio suita tiaulicu antica de' Venexiani eon 
nu a illuitr. d'alcune carte delia Bill. di San Marco, Parte II, 
p. 11 — 33. 
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keine Gradeintlieilung hat, ais Mafsstab die Entfernung 
des Cap St. Yincent vom Cap Finisterre ( 5 ° 51 ' ) an-
nimmt, so fiudet man ais Abstand der Kiisten von Portu-
gal bis zum Mittelpunkt der azorischen Inseln des Bianco 
153 Seemeilen (stalt 2 4 7 ) ; clagegen ais Absland der Azo-
rengruppe von Antillia 87 Seemeilen. Diese letztere In-
sel liige mithin 240 Seemeilen westlich von den Kiisten 
von Portugal, d. h. unter 27° 55' w. L. von Paris ( in 
dem Meridian der Insel San Miguel der Azoren ) , und 
zwischen 3 3 ° 20' und 38° 30' Br. Dic Langenausdeh-
nung von Antillia, welche der von Portugal und England 
gleiebkommt, und ihre Gestalt, die einem sehr in die 
Liinge gezogenen Parallelogramin (d ie Grundlinie steht 
zu der Hóhe fast in dem Verhaltnifs von 1 zu 3 ) ahn-
lich ist, fallcn beim ersten Anblick der ftinften Kartę 
des Atlas von Bianco in die Augen. Die Meerbusen 
und Ausbuchtungen des Umrisses sind angegeben, gleich 
ais o b die Gestaltung dieses Landes dureh eine genaue 
Aufnahme bestimmt worden wiire. Diese scheinbare Ge -
nauigkeit darf indessen nicht iiberraschen; man findet sie 
wahrend des ganzen sechzehnten und siebzehnten Jalir-
hunderts auf allcn Karten bei jenen eingebildeten Lan-
d e m wieder, deren Kiisten man rings um den Siidpol 
her mit so viel anscheinender und ins Einzelne gehen-
der Bestimmtheit und mit so grofser Gleichformigkeit ver-
zeichnetc. Im Norden von Antillia, in fast 70 Meilen 
Entfernung davon, findet sich eine zweite klcinere In-
sel, die gleichfalls eine fast durchaus rechtwinklige G e -
stalt hat. Dies ist nach Bianco die ysla de la Man 
Safanaxio. Dic fiinfte Kartę des Atlas bietet nur das 
aufserste Siidende dieser Ilatid des Satan unter 4 2 ° 4 
Breite dar; aber auf der Planisphiire des Bianco, von 
der man glaubt * ) , dafs sic theilweise von einer Kartę 
des vierzehnten Jahrhundcrts abgczcichnet, ja viclleicht 

* ) A. a. O. P . 16, 17, 55 und 62. 
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iillcr ist, ais dic Reisen des Marco Polo, sind die gro-
fsen Iuseln Antillia und der Man Satanaxio volIstandig 
dargestellt, in derselben Entfernung von den Azorischen 
Inseln, welche die fiinfte Kartę darbietet. Man erkennt 
diese Lander durch ihre Gestalt und wechselseitige Lage, 
obgleich die Planisphare ihre Namen nicht angiebt. For-
maleoni hat sich auf die Behauplung bcschninkt, dafs dic 
Antillia des Andrea Rianco und des Toscanelli auf eine 
Entdeckung der Caraiben hindeute, welche geraumc Zeit 
vor Columbus Statt gefunden hatte. Hassel, bekannt ais 
Verfasser bandcreicher geographisęjier Compilationcn, ist 
in seinen Vermuthungcn noch viel weiter gegangen. Ihm 
zufolge bilden die Insel der Hand des Satan und An-
tillia die beiden Theile des amcrikanischen Festlandes, 
wclchc man sich durch eine Meerenge getrennt vorstcllte. 
Eben diese Meerenge ist es, wclchc man im Reginn des 
scchzehnten Jahrhunderts vergeblich in Yeragua und auf 
dem Isthmus von Panama suchte *) . Rei der Wichtig-
keit, welche man lange Zeit hindurch auf die Existenz 
der bciden erwahnten Inseln gelegt hat, wird es nicht 
ohne einiges Intercsse sein, mit einer Seekarte bekannt 
zu werden, welche die Grofsherzogliche Bihliothek zu 
Weimar besitzt**). Sie ist zwar uin einige Jahre alter 

*) Hatiel, F.rdbetchreibung den Briliiclien und Run. Ame-
rika, 1822, S. 6. 

**) Ich lenke gern dic Aufmcrksamkeit der Reisenden auf funf 
geographisehc Denkmaler aus dero funfzehnten und scchzehnten Jahr-
hundert hin, welche diese rciche, gewohnlich yiiliłarbibliothek gc-
nanntc, ofTentliche Sarandung besitzt; nehmlich I) die Seekarte aus dera 
Jahre 1124, welche wegen des Naracns Antilia bcnicrkcnswerth ist. Sie 
ist auf Pergament gezcichnet und auf Holz gcleimt, hat 34 Zoll 6 Linien 
I.ange und 21 Zoll 9 Linien Breite. Sie erstreckt sieli der Breite nach 
von 2 6 " i bis 62° und in der Lange von dem Mcridianc von Mingre-
licn und Colcos (Colchis), d. h. von 2° ostwarts von dem aufser-
sten Randc des schwarzcn Meeres bis zu dem Mcridian, welcher das 
atlantischc Meer 5° w. rom Cap Bojador (Bucedor) durchschneidct. 
Da diese Kartę keinc Gradabthcilung bat, so bercchnc ich dic Entfcr-
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ais die Karle des Bianco, bielet aber gleichfalls die Uin-
risse der Insel Anlillia und der Man Satanaxio dar. Der 

_ Naine 

nungcn nach <lom Abstande des Cap Finisterre vom Cap St. Yincent. 
Sic. hat keinen wcitercn Titel, ais einen schmalcn Strcilen in der Rich-
tung von Siiden nach Norden, welcher Antillia von den azorisclien Inseln 
trennt. Man erkcnnt darauf nur die Worte : Cuntest . . . coilipa . . . 
ancoil MCCCCXXIV. Der gesammtc iibrige Theil der Inschrift ist 
unleserlich und durch Alter verwischt. Die Jahrcszahl 142-1 ist noch 
cinmal am Rande der Kartę gegen Osten wicderholt, aber mit minder 
alter Tintc. Der Hex liomiae, der Soldano di Babillonia, das Klo-
ster der hcil. Katharina auf dcm llerge Siuai, die Wrappen der l\epu-
blikcn von Genua und Yenedig sind ais Zicrradicn ini Inncrn der Lan-
der dargestclll, w o sich iibrigens aufserst selten eine Angabe von Stiid-
ten findet. Jene Bildcr von Furstcn, dic auf ihren Tlironen sitzen, fin-
den sich auf mehreren jiingeren Karten wieder, auf denen des Fra Mauro 
und auf .der Planispharc des Andrea Itianco. Die Flagge der Jolian-
niterritter wcht auf der lusel Rliodus. Zur Erinnemng an den Krcuz-
zug des heil. Ludwig ist der Ort der Einschifliuig (am 25. August 1248 ) 
zu A(]uae motto (Aigues-Mortes) angegeben, uud wird durch einen 
ungeheuren Stromarin bezeichnet (ohne Zweifel den von Arles) , wel-
cher von der Rhonc abgeht. In Klcinasien, „quae nunc nero dicitur 
Turchia", sitzt der Sułtan Baixit. Es ist nicht zu bezweifcln, dafs 
hierunter der grofse Bajazct lildirim gemcint ist. Da dieser Prinz im 
Jahre 1403 starb, naclidcm er in die Gewalt des Tiraur nach der Schlacht 
bei Ancyra gelallcn war, so niufs das Rild des Baixit von einer Kartę 
cntlehnt sein, ilie iilter ist ais das Jahr 1424; denn um diese Zeit war 
Murail 11 Sułtan der Osmancn. Das Bild des Soldano di liabillonia 
(mit einem Papageien auf dem liukcn Ann) ist im Westen des Nils dar-
gcstellt. Dieser Ort des Bildes darf nicht iibcrraschen, da das alte Mem-
phis, wegen der Nahe des festen Schlosses Ba^v).iiir, welches zu den 
Zeiten des Strabo (Geogr. XVII, p. 807 Cas.) zum Standquarticr fiir drei 
romische Legioncn diente, in dcm Mittelaltcr den Namen Babylonia fiilirtc 
(Wilken, Gesch. der Kreuzziige, Th. I , S. 2 8 ) , und da von den 
Zeiten des Saladin bis zur Erobcrung Acgyptens durch Selim I im Jahre 
1517 die Sultanc von Aegyptcn durch die Benennung Soldani Baby-
lonia e bczcichnct wurden. (Vergl. Mar i ni S a nut i Secreta ftdelium 
Crucis bei Bongars, Gęsta Dei per Francos, Tom. II, p. 23, 25, 
9 1 ) . Besonders merkwiirdig ist auf dieser Karle von 1424, dafs man 
auf ihr noch (sicherlich nur ais Erinncrung aus friilieren Zeiten) den 
Yerbindungskanal zwischen dem Nil und dem Rodicn Meere angegeben 
findet, welchen Ptolemaus Philadclphus graben liels, und wclchcr spa-
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Name des Verfassers fehlt, aber die Jahrszahl 1125 ist 
angegeben; sie ist doppelt so grofs ais der Atlas des 

ter zuerst von Iladrian uml dann von den Arabem wiederhergcstellt 
wurde. Er war bis zum Jalire 767 schiftbar, wie Lctronne (Dicuil, 
1814, p. 14 — 22) bei Untcrsuchung der Epoche, in welcher die Keise 
des Monchs fjdelio nach dem Heiligen Lande Statt fand, und dureh 
Yergleichung einer Stelle des Gregor von Tours nachgcwiesen hat. 
[Man vergl. uber dic Geschichte dieses Kanals den Kommentar zur 
Aristotelischcn Meteorologik I, 14, 27. Tom. I, p. 489 s<jq., nebst den 
Nachtragen im zweiten Bandę, wo auch von den Herstellungsvcrsuehcn 
gesprochen ist; Quatremere, Memoires geographiquea et hi H tor i-
(jues sur VEgypte, Vol. I, p. 174 folgd.; v. Hammer in den Wie-
ner Jahr biicher n, LXVI, S. 5; und die reichhaltigen Anmerkungen von 
Iłaehr zu seiner Ausgabc des Herodoty II, 138. Vol. I, p. 847 iqq.] 
Der Kanał des Nil wird auf der Weimarschen Kartę mit einem Flufs 
verbunden dargestellt, welcher in Armcnien entspringt, anfangs im Osten 
des Libanon von N nach S fortlaufł, und sieli dann im Parallel des 
Sgyptisehen Babylon gegen Westen wendet. Auch bietet dieser Flufs 
einen Arm dar, welcher in der Niihe von Alexandrette in das MittcI-
landische Meer mundet. Es ist schwer zu erratlien, welche geographi-
sche Ilypothesc diese so aufserordenlliche Darstellung hervorgeruren bat. 
Ist es der Euphrat, dessen Zufliisse sich in Siiden von Alexandrcttc 
dem Orontes naliern? W i e darf man annehmen, dafs man im funf-
zehnten Jahrhundert dariiber in Ungewifsheit gcwesen sein konne, dafs 
sich der Euphrat in den Pcrsischcn Meerbusen ergiefst? Eine Fortsetzung 
des Jordan dureh das Thal, welches das Todte Meer mit dem Meerbusen 
von Acaba verbindet, kann niclit gemeint sein, da der Jordan besonders 
und mit vicler Genauigkeit dargestellt ist, wahrend der uftbckannte Flufs, 
welcher mit dem Kanał des Ptolemaus im Isthmus von Suez selbst zu-
sammentrifft, von den Gebirgcn von Erze rura herabkommt, auf denen, 
nach derselben Kartę, zwei andere Fliisse entspringen, von denen der 
cinc (der Turak oder Boas der Alten?) gegen N N W dcm Schwarzen 
Meere zustromt, der andere (der Tigris?) sich nach SO wendet. Ich 
gehe absichtlieh auf diese Einzelheiten ein, um die Untcrsuchung der 
Ucbereinstimmungen oder Abweichungen zu crlcichtcrn, welche dieses 
merkwiirdigc Denkinal der Erdkunde des Mittclalters in Bczug auf an-
dere Karten darbietet, die in den Archivcn und Bibliothcki-n Ilaliens 
vergraben liegen. Das gesammte Beckcn des Mittelniccrcs, die Kiisten 
Griechcnlands und des Schwarzen Meeres sind mit einem walirhaft rricrk-
wurdigen topographischcn Detail dargestellt; aber die rclative Lagcnan-
gabe oder dic Orieutirung der Kiisten wimmclt von Irrlhumem. Lcgt 

Band I. 2 7 
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llianco. Obwohl sic fast dcnsclbcn Landerunifang dar-
stellt, wie die fiinfte und achle Kartę dieses Atlasses, so 

tnan Meridiankreise nach dem Westen der lberisclien Ilalbinsel, dem 
Osten von Sicilien und dem Westen von Klcinasicn, so findet man, 
dals Attika um einige Grade niirdlicll von der Miindung des Ebro zu 
liegen komnit, und dafs die mittlerc Hichtung der Siidkiiste des Schwar-
zen Meeres niclit mit dem Paratlel von Oporto, wie es der Fali sein 
sollte, sondern mit dem von Lorient in der Bretagnc zusammenOillt. Die. 
iistlichcn Gegenden sind viel zu selir naeli Norden gescboben, wie auf 
den Seekarten der Genueser (unter anderen auf der des Piętro Yisconti, 
welche auf der kaiscrlichen Bibliothek zu W im aufbewalirt wird) , die 
bis zum Anfange des vierzelinteu Jaluliundcrts liinaulgelien (Spot om o, 
Stor i u lii ter. delta Liguria, Tom. 1, p. 3 1 3 ) , und vortrelTliclic Wa-
terialien fiir die portulani (Hafenkarten) aus dem grofsen Jabrliundert 
des Infant en Heinrich, des Gama und Columbus geliefert haben. 2 ) Eine 
Kartę, dic der beriilimten des Diego [libero ziemlich ahnlich, aber um 
zwei Jalire iilter ist. Sie fiihrt den Titel: Carta uniuersal en tjue se 
contiene todo to ąue del Mundo te a descubierto fast a aora; hizola 
un Cosmographo de Su Magestad anno MI)XXVII en Sevitta. Sie ist 
auf Pergametit gezcichnet und bat 6 Fufs 8 Zoll Lange und 2 Fufs 8 Zoll 
lireite. Sie gehiirte ehemals zur Bibliotliek des gelehrten F.bner i u Nurn-
berg und gelangte von dort, narhdcm sie durch verschicdene 1 fincie gc-
gangen war, in die Bibliothek des Buchliandlcr Becker in Gotha und 
endlich nach Weimar in die Grofsherzogliehe Sammlung. Man findet 
sie erwahnt von M urr in den Memorabil. li i l/l. Norimb., Tom. II, 
p. 97 und mit vieler Ucberlcgnng bat sich p. hindenau uber sic aus-
gesprochcn in v. Zach'* Monatl. Correspondenz, 1810, Octobr. Es 
ist wahrscheinlich, dafs diese Kartę und die des Ki bero in Folgę der 
mehrfachen Rcisen des Kaiscrs Karl V von Spanicn nach Deutschland 
gelangt sind. Zu Niirnbcrg glaubte man, dafs sie ehemals zu der Co-
lumbischen Bibliothek gehiirt habe, welche Ferdinand Columbus der Stadt 
Sevilla vei-macht hatte. Sprengel ( M u ho Z, Gesch. der Neuen Welt, 
Th. I, S. 429 ) hat sie mit der Weltkarte des Diego Itibcro vcrwcrh-
sclt, von der sie in wesentlichen Punkten abweicht, wie wir im wei-
teren Verlaufe dieses Werkes auseinander zu setzen Gelegenheit haben 
werden. llier geniige dic Bemerkung, dafs die Kartf des Ribcro die 
Wrestkiiste von Siidamcrika von Panama bis zu 10° s. Br. darbietet; 
wogegen man auf der Kartę vom Jahre 1527 von den Kiisten des Slil-
len Meeres nur dic siidlichc des Isthmus erblickt, nichts von Choco und 
dem Kustenlande von Quito. Ich kann hier in kein naheres Detail uber 
die Gestaltung von Afrika eingehen, uin nachzuweiscn, wie dieser W c l t -

/ 
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weicht sic docli von diescm in wesentlichen Punktcn ab, 
wenn man nach dem kleinen Sliick der fiinften, welches 
von Formaleoni und Btiache bekannt gemacht worden ist, 
urtheilen darf. Dic bemerkenswerthesten Unterschiede, 
die ich auf dein Original wahrend meines letzten Aufent-
haltes in Weimar im Jahre 1832, und auf sehr genauen 
Skizzen wahrgenommen habe, die ich der Giitc des Herm 
v. Froriop verdanke, sind folgende: 1) Die Kartę vom 
Jahr 1425 slellt nur den nOrdlichcn Theii der Insel An-
tillia, dagegen das ganze Rechteck der Satanshand dar. 

theil auf den beiden Karten aus dem Jalirc 1527 und 1529 nacli den 
portugiesischen Hafenkartcn dargestelit ist, welche oft die geringfiigigsten 
Kinzelheiten enthalten. Nichts z. li. ist merkwiirdiger, ais das Detail der 
Kiisten von Madagascar (Isola de San Lorenzo). Eben so wie Karten 
von Siidaracrika, z. Ił. die von Cruz Olmedilla, Faden, Arrowsmith und 
Brud, auf den ersten Anblick eine von der anderen abgczeichnet zu sein 
scheinen, wahrend sich doch bei genauerer Verglcichung Unterschiede auf-
finden lassen, so verhalt es sich auch in Bczug auf Afrika mit den bci-
den Karten, die man mit einander zu verwechseln gcncigt ist. Auf der 
einen sowohl ais auf der anderen sieht man Schiffe abgcbildet mit der 
Inschrift: Vengo de Maluco, ich komme von den Molukken; auf bci-
den liegt Jerusalem nordwestlich von Sucz; auf beiden betriigt der Me-
ridianunterschied zwischen Cairo und Suez 20° , wahrend die Kartę aus 
dera Jahre 1424 nur 2° giebt. Diese Ausdehnung des óstlichcn Ae-
gyptens ljifst sich urn so weniger begreifen, da der ubrige Thcil von 
Nordafrika zicmlich richtig dargestelit ist. Das Aethiopien der Kartę von 
Ribcro lieifst auf der Welttafel vom Jahre 1527 Arabia sub Aegypto. 
Auf beiden Karten, die iibrigens ara Rande eine Gradeintheilung haben, 
liegen Alexandrien und die gesammte Nordkiiste von Afrika bis zur klei-
nen Syrte um 3 bis 4° zu weit gegen Siiden. 3 ) Dic Welttafel des 
Diego Ribero vom Jahre 1529, deren auf Amerika bcziiglichen Theil 
Sprcngel bekannt gemacht hat. 4 ) Ein Globus, wahrscheinlich aus dcm 
Aufangc des scchzehnten Jahrhunderts, auf welchem der Isthmus von Pa-
nama von einer Meerenge durchbrochen dargestelit wird. Ich habe uber 
denselbcn oben gesprochen, wo von den graphischcn Arbciten des Be-
haim und der wirklichen Veranlassung zur Reise des Magellan die Rede 
war. [S . oben S. 307 folgd.J 5 ) Ein Globus aus dem Jahre 1534. 
— Die Skizzen von Afrika auf den Karten von 1527 und 1529 und 
die der Kartę von 1425 habe ich dem Baron von Walkenacr fiir seine 
rciche geograplusche Sararalung eingehandigt. 
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I)cr Abstand der Kiisten von Portugal vom Mittelpunkt 
der Gruppe der Azoren, welche auf den Karten der er-
sten lliilfte des funfzehnten Jahrhunderts in einer Reihe, 
die fast der Richtung des Meridians entspricht, dargcstellt 
zu werden pflegen, betriigt 110 Seenieilen, wahrend dic 
Kartę vom Jahr 1-136, wic oben bemerkt worden ist, 
deren 153 giebt. 2 ) Etwas nOrdlich von Madera, zwi-
schen dieser Insel und den Azoren, liest man auf der 
Kartę von Weimar: Insulae Sand i Brandani. Dies ist 
diesclbe Stelle, wo auf der Karle des Pizigano vom Jahr 
1367, in einiger Entfernung von den Kanarischcn Inseln, 
die Wor te stelien: Ysolae diclae Fortunatae. Andrea 
Bianco nennt weder dic Gliickseligen Inseln, noch die 
des licil. Brandan. Auf der Karle von 1125 findet man 
noch die Spur des nurdlichen Mythus von den Inseln 
der Seligcn in der Niihe von Irland, der Insida sacra 
des Avicnus. Im Norden von Liincrick ist cin grolser 
Mecrbuscn, ohne Zweifel der von Galway, angegeben, 
angefiillt mit einer Unzalil kleincr Inseln und danebeu 
folgeude Inschrift: Lacus Fortunalus ubi sunt multae in-
sulae. tjuae dicuntur Insulae San... (Sancli Brandani?). 
Auf dcm Planisphiir des Bianco, das iiltcr ist ais sein 
Alias, findet sich cbenfalls dieser kreisrunde Mecrbuscn 
mit sehr engem Eingange (Lacus oder LOCHU Jorłwia-
tus), aber ohne Namen. Auf der Weimarschcn Kartę 
sind dic Umrisse von Irlanda, Ing/delia und Scocia ziem-
lich gut dargeslellt; aber die gegen Nordosten belegcncn 
Lander, z. B. Scandinavien, das ISallischc Meer, Alamugna, 
die Provinz Pursia (Preusscn) und Polcn (Polana) zeugen 
von dersclben Unbekanntscliafl mit jenen Gegenden, wel-
che man bei Bianco, Fra Mauro und Ribero wahrniiiunt. 
Man kannie den nordwesllichcn Theil von Afrika bes-
ser, ais den Norden von Europa. Von der Mfindung 
der Schelde bis zur aufsersten Spitze von Jiitland Iiiuft 
euf der Kartę von Weimar dic Kiiste oluie Unterbre-
chung von Siiden gegen Norden fort, so dafs Ilolanda, 
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Fri.ria (Friesland) und Dana (Diincmark) zu einer ge-
lneinschaftlichcn łlalbinscl zusainnicnschinclzen. 3 ) Der 
insel Chanarla gegeniiber liegt das grofse Vorgebirge 
Hnętlor (Bucedor). Dies ist der Name, welchen man 
iin Mittelalter ziemlich allgemein dem Cap Bojador er-
theilte [s . oben S. 2 t 3 j . Er findet sich auch auf der 
Generalkarte des Bianco; aber auf der fiinften, welche 
wir liier mit der Kartę von 1425 vergleichen, ist das Cap 
Bojador mit dcm Cap Non verweeliselt *) . Dic von 
Buache gestochene Skizzc ermangelt an dieser Stelle der 
Genauigkeit. Nahe bei dcm cabo de Non der Kartę des 
Bianco, in dem Parallel der Insel C/ianaria, ist die Miin-
dung des Jluvius CU ar lis, welcher aus cincui grofsen 
kreisformigen, im Innem von Afrika belegenen See her-
vorstri)int. In diesem Sec liegt eine grofse, glcichfalls 
kreisrunde Insel. Man glaubt den See Jamdra oder Palti 
(cigcntlich Paldhi) in Tibet siidlich von Lassa zu schen. 
Aus diesem See von 18 Lieues Durchmesser, wclcher den 
Namen See Citarlis ftihrt, gehen drei Fliisse hervor. Der 
eine ist der Jltwins Citarlis, welcher gegen Westen stromi. 
Der zwei te fliefst gegen Osten und ist vielleicht einer 
von den Armcn des Nil nach der Ansicht des Miltel-
alters. Ein dritter Strom ergiefst sich nOrdlich vom Cap 
Agilon (Augulon, Agulah) in das atlantische Meer unter 
dem Namen Favia ((luvius?) Demain. Citarlis oder 
Cintarlis schciut cinc Reininiscenz aus Ploleinaus zu sein 
und dem Namen Cirla lulia der Hauptsladt von Nu-
midien, vielleicht des heutigen Constantinc ** ) , seinen 
Ursprung zu vcrdankcn. Die Deutung, welche inau ver-
sucht hat, indem man den Namen Cinlar-lii von dcm 
Angra de Antonio Gonzalez da Cintra, einer 3°4 siidlich 
voin Cap Bojador belegenen Bai, herlcitcn wollte, scheiul 
mir noch gczwungencr zu sein. Die alleslen Karleli des 

*) Formaleoni, p. 20. 
" ) Edriti Africa, cur. Martinami, p. 241. 

\ 
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Agathodiimon, auf denen Seen in den Landem der Mc-
lano- Gaetuli dargestelit waren, kiinnen zu diesen wun-
derlichen hydrographischen Systcmen auf der Westkuste 
von Afrika Yeranlassung gegeben haben, zu diesen dop» 
pelten Wasserlinien, welche sich in Binnensecu endigen. 
Der Theil der Karle aus dem Jahre 1425/ welchen ich 
in meiner Karle habe stechen lassen, zeigt, dafs sie, wc-
nigstens in Bczug auf dic Geslaltung des Sees Citarlis, 
sichcrlich nicht aus dem Atlas des Bianco entlehnt ist. 
Bei Beobachtung der chronologischen Rcihenfolge ist un-
ter den Welttafelu des Mittelalters, welche die Insel 
Antillia darbieten, zuerst die Kartę der Bibliothck von 
Weimar zu nennen, dic offenbar italianischen Ursprungs 
ist; dann die fiinfte Kartę im Atlas des Andrea Bianco; 
dann die Karten des Bedrazio und des Kosmograplien 
Martin Behaim. Zu Parma befiodet sich ciue Welttafel 
von Beclario oder Bedrazio, einem Gcnueser, von 2 Fufs 
2i Zoll Liinge und 2 Fufs Breite. Schon vor Zurla hat-
tcn ihrer Pezzana und Paciaudi gedacht *) . Man erblickt 
auf derselben die rechtwinkligen Inseln Antillia und Sa-
raslagio (Hand des Satan?), und in der Niihe von Sa-
rastagio (Satanaxio) eine kleine sichclformig geslallete 
Insel (isola falcata), Namens Danmar. Diese Gruppe 
entliiilt die merkwiirdige Beischrift: In.iule de novo Repie 
(repertae). Da sich im Westen dieser Gruppe abermals 
eine viereckige Insel mit dcm Namen Royllo findet, so 
hat der Bibliothekar Paciaudi in diesen vier Inseln einen 
Anfang des Archipelagus der Antillen zu sehen geglaubt. 
Diese merkwiirdige Kartę ist aus dem Jahre 1436, mit-
hin aus eben demselben Jahre wie der Atlas des Bianco, 
und keinesweges iiltcr ais dieser, wie der Kardinal Zurla 
behauptete **). Die Insel von siclielformiger Gestalt fin-
det sich in der Niihe der Man Satanaxio (ein wenig wci-

•) Giornale di Padota, 1806, febr., p. 138. 
••) Piaggi, Tom. II, p. 333. 
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lor gegen Norden) auch auf der Karle von 1425. Die 
Hafenkartcn (porlulani) des Gracioso Bcnincasa von An-
cona und seinęs Sohnes Andrea ( 1 1 6 3 — 1 1 7 3 ) werden 
hiiufig wegen des Na mens der Insel Antillia angefiilirt *), 
der sich auf ilinen finden soli; aber es scheint, dafs man 
eine weit jiingere von Blaze Vouloudet im Jahre 1586 
angefertigtc Karle, auf der man westlich von Irland ein 
Land Scorafixa oder Stocafixa (Iiacallaos?) erblickt, fiir 
eine Arbeit des Andrea Benincasa gehallen hat **) . Dic 
Erdkugel des Behaim (1492) bietet in Bezug auf die 
Insel Antillia zwei Eigenthiimlichkeiten dar. Sie verlegt 
dieselbe in 21" Breite, wShrend Toscanełli in seinem 
Briefe an Columbus ihr den Parallel von Lissabon an-
weist ***). Ueberdies giebt cr ihr eine rundę Geslalt 
und eine geringcrc Grofse, ctwa wie die Insel San-Mi-
gucl in der Gruppe der Azoren, wShrend die Insel Sl. 
Brandau auf dem Globus des Behaim jene rechtwink-
lige Geslalt hat, dic auf der Karle des Andrea Bianco 

*) Sprengcl a. a. O., S. 54. Die berubmte Karle des Fra Maturo 
bielet Antillia nielil dar, obglcich Bianco an ihrer Abfassung Autheil ge-
nuiumcn hat. 

" ) Vergl. Formaleo ni, S. 43 und 45 mit Zurla, Map/ia-
vi on do di Fra Mauro, p. 102, und Viaggi, Toni. 11, p. 353. Der 
Name Stochfis ersrheint indessen auch schon auf der Karle des Bianro 
( 1 4 3 0 ) nahe bei einer Insel im NV\' von Irland: aber der Slockfi.sch 
war in der zweiten llalflc des funf/.ehnleu Jahrhunderts ein Gegenstanil 
des Fischfanges bei den Orkaden und in Island. Auch auf einer Scc-
kartc vom Majorkaner Pedro Rościli (14G6), die ehemals ein Besitzlhuiu 
der Familie Mori in Nurnberg war, und die man fiir eine Welttafel 
aus dem vierzelinten Jahrhiindert auszugeben versuchl hat, sind Inseln im 
Westen der Azoren verzeichnet. MuTioZ, a. a. O . , S. 428. 

***) Es ist iiberlliissig iiber die Lange zu sprechen, welche von den 
verwirrtcn Begrilfen abhiingig ist, die niau sich von der Entfernung zwi-
schen Ouimai und Cipango und den Kiiiten von Portugal bildete. W i r 
haben oben bei der Analy.se des von Toscanełli geschriebenen Briefes ge-
zeigt, dafs der florcntinische Astronom die Entfernung von Antillia auf 
\ des Gcsaniinłabslandes anselzte, Behaim dagegen, welcher Zipango oder 
Cipango fiir den aufscrstcn Punkt ansah, auf .r^ • 
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soglcich in die Augen fallt, welche man aber auch bei 
der Insel l\oyllo des Bedrazio, dcm Giava maggiore des 
Fra Mauro, und dem Japon (Zipangut) des Niirnbergcr 
Geographen wiederfindet. Ilie von dein gelehrten Zurla *) 
anfgestellle Ansicht, dafs „die rechtwinklige Gestalt der 
Insel Antillia" ais Beweis dafiir dicne, dafs sic nichts an-
deres ais die Atlantis des Plato sei, diirfte eine tiefer 
eindringende Untersuchung nicht aushaltcn. In der langcn 
wortreichen topographischcn Beschreibung, welche Critias 
von der Atlantis liefert, ist nirgends von dcm allgemcinen 
Umrifs der Insel die Rede, welche ais gebirgig, mit Wiil-
dern bedeekt, reich an Heilquellen und voIl Elephantcn 
gcschildcrt wird. Was Plato von der tetragonen oder 
ttiereckigen Gestalt sagt, bczieht sich nur auf eine Ebcne 
(nedior) von 3000 Stadien Lange und 2000 Stadien Breite, 
dic in dcm siidlichcn Theile der Atlantis bclegen sein 
sollte. Diese Ebene **), welche die Festung des Neptun 
umgab, gehorte dcm herrschenden KOnige. Sie griinztc 
von der einen Seite gegen Siiden an das Meer; im Nor-
den, Osten und Westen beriihrtc sie die Besitzthiimer der 
neun Archontcn, deren Bodcn mit Bergen bedeekt war, 
deren Gestalt aber nicht nSher bezeichnet wird. Hatte 
iibrigens selbst Plato die Atlantis unter der Gestalt eines 
Bechtecks beschrieben, so diirfte man vernunftiger Weise 
wohl schwerlich annehmen, dafs sich die Insel im Au-
genblicke ihrer Zerstorung ***) wic ein Stiick Isliindi-
schcn Spathes in Bruchstiicke von durchaus almlicher 
Form gespalten haben werde, und dafs Antillia eines sol-
chcr Bruchstiicke darstcllte. Eben so wenig werden wir 
dic Trtimmer der Atlantis in den Formationen suchen, auf 
denen die Kreide in England aufliegt, in dem Griinsand 
und teealdclay f ) , oder werden, wie man noch in neue-

') 1'iaggi, Tom. II, p. 334. 
" ) Critias, p. 113 und 118 cd. Stepli. 
"') Timaeus, p. 25 Stcph. 
f ) Lyell, Principles of Geology, Tom. III, p. 281. 
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ren Zeiten gelhan hat, „dic Ebene von Mesico fur jene 
Festung der Atlantis halten, welche Neptun mit wasser-
gefiillten Griiben und engen Landzungcn umgiebt * ) . " 
Dic Stadt Mc.\ico, das altc Tenochtitlan, ist von den Az-
teken iin See von Tezcuco erst im Jahre 1325 unserer 
Zeitrechnung * * ) erbaut worden; sie stand durch schmalc 
geradlinige Damme mit den Ufcrn des Sees in Verbin-
dung. Ohne bis auf Solon oder gar bis zu dem Peplum 
der kleinen Panathenaen [s . oben S. 1 6 2 ] hinanstcigen 
zu wollen, miifste man doch dein Plato dic Fiiliigkeit 
beimessen, mindestens sechzehn und cin halbcs Jahrhun-
dert Torausgesehen zu haben. Bemerkenswerth ist, dafs, 
trotz des lebhaften Eindrucks, welchen der Brief und die 
Reisekarte des Toscanelli auf Columbus hcrvorgebracht 
hattcn (er triigt ganze Siitze daraus in den Brief uber, 
welchen er an dic Spitze der Einlcitung zu dem Tage-
buche seiner ersten Reise gesetzt hat), weder er, noch 
Gomara, Oviedo oder Acosta, noch die Karten von Ame-
rika, und dic Wcltlafcln, welche seit dem Jahre 1508 
den Ausgaben des Ptolemaus beigefiigt wurden, des Na-
mens Antillia gedenken. Ais Columbus ani 4. Marz 1493 
in den Ilafen von Lissabon einlauft, nennt er nicht An-

•) Die Fcslung (das Konigliche Sclilofs der Atlantis) liegt in ei-
ner yiereckigen Ebene, die 50 Stadien von der Sudkusie enłfernt ist. 
Drei mit Salzwasser angefullte, aber von dem Ocean getrenntc ringfcr-
migc Grabcn umgcben die Citadelle. Sie wechseln mit zwei anderen 
kreisfcrrnigen Landgurteln ab. Durch einen spater gegrabcnen Kanał 
wurde der aufserste Ring mit dem Ocean in Verhindung gesclzt. Dies 
hydraulische System, welches an die sieben kreisformigen Meere, von de-
nen die indische Krdschcibe'(diesseits der Lókalóka) umgeben ist, erin-
nert, druckt der Regclraafsigkcit der Anordnung, dic sich in den geo-
graphisch - połitischen Dichtungcn des Plato findet, den Stempel auf; Dich-
tungen, von denen der Pater Acosta (lib. I, cap. 22) sagt, dafs sich an 
ihnen nur Kinder und altc Wciber ergotzen konnen. 

" ) Nach der aztekischen Chronologie, wclchc zum Ausgangspunktc 
das Jal.r 1091 hat: Nahui Xiu/unolpilli, ome Calli, d. h. 4tcr Cy-
klns, Zcichen 2 Haus. Vergl. meine Monumen, des pcuplcs indiginei 
de l'Ameriyue, Tom. I, P . 372; Tom. II, p. 390. 
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tillia ais Ausgangspunkt; cr sagt, er kommc von Cipango. 
Indem ich mir alles dasjenige vergegenwarlige, was man 
von den crsten Entdeckungen in Westindien weifs, sehe 
ich nicht ein, wodurch man die Ansicht, dafs Columbus 
selbst den Namen Antillia auf die Caraibeninseln iiber-
tragen habe, rechtfertigen will. Die erste Spur dieses 
Gebrauchs des Namens fmde ich in den Oceanicii des 
Peter Martyr d'Anghiera * ) , wo es heifst: „In Wspa-
niała Ophiram insulam sese reperisse refert (Co lo -
nus), sed cosmograplucorum {ractu diligenter conside-
rato, Anliliae insulae sunt illae et adiacenles aliae.li 
Ilier findet man die geographische Benennung der An-
tillen in der Mehrzahl. Aber noch mehr: das einzige 
Mai, wo man in den Briefen des Amerigo Vespucci den 
Namen des Columbus findet, stelu cr in Verbindui)g mit 
dem Naincn Antillia: „Venimus ad Antigliae insu-
lam t/nam paucis nuper ab annis Cliristopliorus Colum-
bus discooperuitDiese Worte ** ) sind aus dem lie-
richt iiber die (angeblich) zweite Reise des Yespucci cnt-
Iehnt, welche er am 8. September 1500 beendigt haben 
will. Der Gang der Ereignissc bewcist, dafs der Name 

*) Dec. lib, I, p. 11 (Ras. Ausg. von 1583). Diese Dccade, wcl-
chc dcm Kardin.il Ascanio Sforza gewidruet ist, triigt eiii bestimmtes Da-
tum. Sic ist im Novembcr 1493, zwei Monate nacb der Iliickkclir des 
Columbus von seiner ersten Kcise beendigt worden. 

**) Navar.r Tom. 111, p. 261. Ich fiihre vorzugswcisc den la-
teiniseben Trat nacb der Cosmogrnphiae lntroductio des Martin Yla-
comylus an, von der die Ausgabc aus dcm Jahre 1507 vor mir hegt, ob-
gleich iiber die Sprachc, deren sich Yespucci bedient hat, niclit minderc 
Ungewifsheit herrtcht, ais uber die, in welcher Marco Polo seinen Rei-
sebcricht geschricben, und es ziemlich walirscheinlich ist, dafs die bei-
den crsten Rricfc des Yespucci spanisch, die beiden letzten dagegen por-
tugiesisch abgcfafst waren. S. Nararrete, Tom. III, p. 185. Der 
Originaltent der Ilricfe des Yespucci ist nicht auf uns gelangt, und die. 
latcinischc Ausgabc vom Jahre 1507 ist, wie cs in dem fuuften Kapitel 
(fol. 9 mciner Ausgabc) heifst, ex italico lermone in gallicum et ex 
gallico in latinum m i , 
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Antillia von Vespttcci der Insel Hispaniola ertlieilt wird, 
und dnls der Bericht sich auf die mit Hojeda untcrnom-
mene Beise bezieht; denn in der (angeblich) ersten lleise, 
deren Ausgangspunkt Vespueei auf den 20. Mai 1197 an-
setzt, lieifsl Hispaniola kurzweg Ihj, was ohne Zweifel der 
verderbte Name AiUj ist*). Bartholomiius de las Casas 
Iehrt uns **), dafs vorzugsweise die Portugiesen den Na-
men Antillia auf Hispaniola anwendeten. Diese Anwcn-
dungen geographischer Benennungen waren in <len ersten 
Zeiten der Eroberung ziemlich willkiirlich. So linde ich, 
dafs Schoner ***) noch im Jahre 1533 die Stadt Mcxico 
(Temistitlan) fiir das Quinsai des Marco Polo, dic be-
riihmte ehinesische Stadt Hang - tscheu - fu, hiilt. Go-
mara, welcher keine Zweifel iiber dic Idcntitiit von Ame-
rika und der Atlantis hegt f ) , leitet ganz einfach den 
lclzteren Namen von dem mesikanischen Worte atl (Was-
scr) ber, eine etymologische Traumerci, welche man zu 
verschiedenen Malen in unsern Tagen erneuert hat, indem 

*) „ Fidimus ibidem r/uammaximiim gentil accrrum, </ni insu-
htm illam Ites nuncuparent." Ylacomyl., fol. 36 (obglcicli die Aus-
gabe von 1507 nicht paginirt ist). Cano rai, Elogio del Vespucci, 
p. 80; Franc. Iłartolozzi, Ricerche circa alle scop. di Feipucci, 
p. 98. 

*") Ilitl. gener. de Indias, lib. I, cap. 164 (Sarar., Tom. III, 
p. 333). 

***) Opusculum geographicum, 15-33, Pars IT, cap. 9: „De re-
gionibus extra 1'lolemaeum (d. h. deren bei Ptolemaus keine Erwah-
nuug geschicht): Backalaos dicta a novo genere piscium; desertum 
Lup; Tangut, et Mexieo regio in qua urbt permaxima in magno 
lacu sita Temistita, sed apud retustiores Quinsay erat tocata." 
Ohne Zweifel sind die Nalie eines grofsen Sees und die Mcnge der in 
der Beschreibung von Ouinsai, ,.Citt'a del Cielo", des Marco Polo 
(cap. LXVIII) angegebenen Kanale die Ursachcn, wcshalb man die bei-
den Stadtc von Asien und Amerika verwechsclt hat. 

+ ) Ilist. de las Indias, 1533, fol. 119. Wilhelm Postcl, welcher 
die Benennungen der Erdthcilc auf eine verwcgcne Weise zu vcnindem 
versuchtc, nannte Amerika Atlantis, Afrika C/iamesia u. s. w. Vcrgl 
Cosmograplticae disciplinae Compend. (Bas. 1561), p. 13 und 57. 
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man iibcrdies noch an den tartarischen Namen der Wołga, 
alei, das grofse Wasser, erinnertc. Uebrigcns ist es 
mit dein Namen der Antilleninseln gegangen, wie mit dcm 
von Amerika; der crsterc wurde, wie wir geschen ha-
ben, im Jahre 14.93 von Anghiera vorgeschlagcn, der lctz-
tcrc li>()7 von Ylacomylus, und bei beiden war mehr ais 
ein Jahrhundcrt erforderlich, ehe der Gcbrauch allgcmcin 
verbrcitet war. Christoph Columbus fafst nie die Gc-
sammtmassc der von ihm cntdeckten Inseln von Indien 
unter eine gemeinschaftliche Benennung zusamincn. In 
den crsten Zeiten der conqnista kannte man nur die Na-
men Islas dc Lucayos*) (fiir die Bahainainscln ) und 
islas de Barlovento * * ) , oder islas de los Caribcs und 
de los Canibales ***), fur die Gruppe, welche sich 
von Trinidad bis Portorico (Boriken) erstreckt. Auf den 
Karten des Juan de la Cosa und Ribero lindet sich keine 
Spur von dem Namen der Antillen. In dem italianischcn 
Vcrzeichnifs siimmtlicher Inseln der Wel t von Bencdetto 
Bordonc f ) trifft man ihn eben so wenig an, wie in dem 
Isolario des Porcaccio f-(-), dem Ilalianisc/ien Ptolemiius 
des Antonio Magini aus dem Jahre 1598, der Cosmo-
graplue des Andre Thevct f f f ) , und der Beschreibung 
von Westindien des Geographen Ilcrrera * f ) , die im 

•) Gomara, fol. '20. 
**) Acosta, lib. I, cap. 14; lib. III, cap. 4. Robert Regnauld 

(Cauxois) nennt in seiner naiven Ucbersetzung, welclie cr im Jalire 1597 
(lem grofsen Ileinrieb widmetc, „Guadalupe, Marlinupic und Marigalante 
Vorstudte von Indien." 

***) lida del Almirante, cap. 45 und 77. 
•J-) Isolario nel qual si ragiona di tutte lisole dcl Mondo. Ye-

negia, per Nicolo d Aristotcte (alias de Kistotele) delto Zapina, 
1533. 

-J-f-) Tommaso Porcacchi de Castiglione, Arrelino, delie 
Isole piu famose del Mondo. Yenet., 1576. 

+++) Cosmographie unicersetle, 1575. 
* + ) Cap. 7 (Ausgabe TOIU Jahr 1728, Tom. IV, p. 12). 
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Jalirc 1615 beendigt wurde. Es ist in der That be-
merkenswerth, dafs cin Name, welclier zucrst auf einer 
Karle von 1436 erschien, dann aber wahrend der gan-
zcn IJauer des scchzehnten Jahrhunderts in Vergessen-
heit gerathen war, in Europa cndlich die Obcrhand be-
halten hat. Dieser Name war ohne Zweifel wohlltinen-
der, ais der der Camercanetnmeln, welchen man aus 
dcm Breviarium geograpluettm von Bert und aus der 
lleisebcschrcibung eines KarmelileruiOnches kennt, dessen 
Etymologie mir aber ganzlich unbekannt ist *). Die gro-
fse Bertibintheit, welche die Karten des Cornclius W y t -

*) Maurile de Saint-Michel, eines Karmclitcrmonches, Vu-
yage de» i les Camrręanes en l' Ameriąue, Paria 1652. Ks lieifst p. 41, 
dafs Guadalupe eine der klcinsten Inseln ist, welche Cameręanes genannt 
werden. leli fmde den Namen insulae Cnmercanae vel Antilliae 
aut Carihes auch in Hertii lireciarium tolius Orbis, 1624, p. 13. 
Ist dies viclleicht ein caraihischer Name? Unter den caraibischcn Be-
nennungen fur die kleinen Antillen, welche von dcm Pater Raymond 
Breton (Diclionnaire caribe-franęois. Auzerre, 1665, p. 409) gesam-
mclt worden sind, findet sich dtirchaus keine, wclchc dem Namen Ca-
mercana analog ware. Die Ilciligen Inseln hcifsen Cańrucaera, Gre-
nada Cantalogue; aber Łorcnzo d'Anania (Fabrica del Mondo, p. 319) 
verlcgt am Schlusse des funfzehnten Jahrhunderts eine Insel Carnarco 
in die Niihe von Cuba, ferii von den durch Caribcn bcwohnten Gegen-
den. Garcia (Origen de los Indio*, p. 234) behauptet, dafs das 
caracteristische Kcnnzeiclien sammtlicher geographischen Beiicnnungcn der 
Caribcn dic Anfangssylbc car sei, wic in Caripe, Carupano, Caroili, 
Cariaco, und in der Benennung des ganzcn Yolkcs, welches Carina 
oder Carinago genannt wurde. Ist etwa fiir die Antillen Islas Car-
tnercana* zu lesen? (llelation historirjue, Tom. II, p. 662.) Mein 
Bruder, der eine besonders tiefc Kcnntnifs vom Bau der amerikaui-
schcn Sprachen besafs, fand, dafs in Carinago oder vielmchr Callinago, 
wic cs in der Sprachc der Manner, und Calliponam, wie es in der 
der Frauen lautete, Calli oder Cal den Namłn des gesanimtcii Yolkes 
bezciclinetc. Calina (Diet. Galibi, Paris 1763, p. 84) ist nur eine 
Abkurzung von Callinago. Ich habe den Namen Camercaneninscln ver-
gcblich in den Ileisewegweisern fur die Kleinen Antillen gesncht, wel-
che aus dem scchzehnten Jahrhundert hcrriiliren und oft die gcringffigig-
sten Einzelhcitcn angeben, bei Hakluyt, Tom. III, p. 603 — 627 der 
Ausgabe vom Jalir 1600. 
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flirt und im Theatrum Orbis terrarum von Ortclius * ) 
erlangten, hat wahrscheinlich am mcisten dazu beigetra-
gen, den Namen Antillas auf die Karten von Amerika 
zu bringen. W a s den geographischen Myl hut von der 
Antillia des Andrea Bianco betiifft, so mufs man, wie bei 
allen Mylhen, das ideelle Element von der Uebertragung 
desselben auf eine bestimmte Oertlichkeit unterscheiden. 
Ein wirkliehes Ereignifs, eine Auswanderung iiber Meer, 
in jener Zeit, wo die Araber die iberische Ilalbinsel iiber-
schwemmten, liels unbestimmte Erinnenmgen zuriiek, wel-
che die allgemeinen Ungliicksfalle iiberlebten. Die Aus-
wanderer konnten die Absicht haben, sich nach den Gliick-
seligen Inseln zu begeben, ein Asyl zu suchen, wie Ser-
torius, ais er vor den siegreichen Waffen des Sylla floh. 
Die Volksphantasie, welche die Nalionaliiberlieferungen 
verscbOnert, trug ein einfaches geschichtlichcs Ereignifs 
in das Land der Dichtung iiber. Man nahm an, dafs 
die Flifchtlinge im Schoofse des atlantischen Meeres eine 
bliihende Kolonie gegriindet hatten. Da man bald bc-
merkte, dafs sich diese cbristliche Niederlassung auf den 
Kanarischen Inseln, einer Gruppe, die wegen des Ilan-
dels mit Guanchensklaven hiiufig besucht wurde, nicht 
vorfand, so mufste man sie anderwarts suchen und ihr 
eine bestimmte Lage anweisen. Die Entdeckung, oder 
besser mehrmalige Auffindung der Azoren konute den Ge-
danken an das Bestehen eines ausgedebnten Festlandes 
rege machen, indem man Kiisten, welche verschicdenen 
Inseln angehOrten, ais zusammenhangend betrachtete. Aus 
diesem Grunde hat, wie ich glaube, der ganze Archipel 
der Azoren Veranlasstmg gegeben, dic Lage von Antil-
lia oder Insel der Sieben Bischofe oder Sieben Stadle 

* ) Unter tłem N.trnrn Antillas crscheincn die Cariheninsi-ln auf der 
Kartę von Amerika aus dem Jalire 1587. Der Text des Ortelius jedoeh 
bictct -las Wort Antillen niclit dar, selbst nicht in der Ausgabc von 1601, 
die um31 Jahre junger ist, ais dic editio princeps (Wijtfliet, Deser. 
Ptolem. augmeutum, 1597, p. 96). 
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an eine bestimmte Oertlichkeit zu kntipfen; denn ich kann 
dic Vcrmuthung von Buache * ) nicht thcilcn, dafs San-
Miguel die Insel Antillia des IJianco sei, welche so grofs 
wie Spanicn dargestellt wird; eine Yermnthung, welche 
er dadurch zu begriintlen sucht, dafs die Portugiesen noch 
heutigcn Tages einem Theil von San-Miguel den Namen 
der Selte- Cidades ertheilcn. Diese Benennung bewcist 
nichts weitcr, ais dafs die portugiesischen Seefahrer und 
Kolonisten volI der alten Volksuberlieferungen waren. 
Dic Schlufsfolge von Buache wiirde uns auf gleichetn 
W e g e dahin fiihren, Antillia und die Sieben Stadle auf 
der Ilalbinsel von Yucatan oder in dem Norden von 
Mcxico, mitten auf dem Neuen Kontinente, zu suchcn. 
Ais Francisco Hernandez de Cordova (1517 ) von dcm 
Anblick der aus Quadersteinen errichteten TempcI (leo-
eatlisj und der Civilisation der YBIker von Yucatan iiber-
rascht wurde; ais er dic grofsen Kreuze erblickte, wel-
che der Gegenstand ihrer Anbctung waren, glaubtc man 
ziemlich allgemein, nach der Aussage von Gomara **), 
„dafs die Spanier, welche ihr Yaterland verlasscn hat-
ten, ais es zur Zeit des Konigs Bodrigo von den Ara-
bem uberschwcmmt worden, sich nach diesen fernen Ktis-

*) Memoires dc PInstitut, 180G, Tom. VI, p. 13, 17 und 21. 
Sprengcl sagte im Jahre 1792 ( Gach. der Entdeck., S. 373) bei Ge-
legenheit der Azoren, „flafs man sie anfanglicii (im funfzcimten Jahr-
hundert) fiir dic durch die Reise des Marco Polo beruhmt gewordencn 
indischen Antillen gchaltcn habe. I l o y d ruacht in seinem interessanten 
Werke, Dcscriptiun uf the Azoren, 1835, p. 192, folgende Bemer-
kung: „Auf der Insel San-Miguel bildete sich im Jahre 1415 ein klci-
ner Sec durch einen I.avastrom, welcher das Wasser abzustromen ver-
hindertc. Dieser See fiihrt noeli heutigcn Tages den Namen Algoa 
da Sette Cidades. In der Nahe desselben finden sich einigc Hiitlen, die 
man, ohne dafs man wufste weshalb, dic Sette Cidades nennt. 

**) llist. de las Indias, fol. 27. Herrera (Dec. II, lib. III, 
rap. 1 ) stellt dic Anbetung der Kreuze, welche man zu Palcmpie in 
Cl liapa wiederfmdet, init der Propliezeiung eines rae\ikanischeri Ileiligcn 
Narnens Chilam. Cambal zusammen. 
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ten gefliichlet hatten." Auf der abcntcuerlichen Fahrt, 
welche der FraneiskanermOnch Mar cos de JSiza * ) nach 
Cibola (dcm Lande der Bisons oder racas corcoradas) 
jenseits des 36stcn Breitengrades unternahm, suchte man 
glcichfalls dic Sicie Ciudades und „jcucn barligen Ko-
nig Tatarax (eine Art von Priester Johannes), welcher 
cin Kreuz von Gold und das Bild einer Frau, Senura 
del Cielą, anbetete." Ware Antillia mit der Azorenin-
sel San-Miguel identisch gewesen, so wiirde man sie nicht 
mehr auf Karten abgebildct haben, welche, wie die des 
Bianco, zu gleichcr Zeit die ganze Gruppe der Azoren 
darstellcn **) . Eher liifst sich begreifen, dafs Antillia, 
welches ursprunglich cin grofses Festland war, mit wel-
chem die wenig bekannten Kiisten mchrcrer Azorcnin-
seln vermcngt wurden, von dem Augcnblickc an weiter 
von dieser Gruppe fort gegen Westen hin geschoben 
wurde, wo man mit grofserer Genauigkcit dic Kleinheit 
und die Umrisse einer jeden einzelnen dieser Inseln ken-
nen lernte, aus denen die Gruppe besteht. Um die Wich-
tigkeit dieses Arguments einzusehen, mufs man sich die 
wahren Epochcn der von den Portugiesen in der gemii-
fsigten Gegend des atlantischen Oceaus gemachtcn Ent-

dek-

*) Gomara, fol. 115 und 117. Ramusio, Tom. I, p. 298. 
302. Herrera, Dec. VI, lib. VII, cap. 7. Ich habe anderwarts 
(Relat. historią., Tom. III, p. 159 und Essai politir/ue, Tom. II, 
p. 153) die Spuren einer alten Civilisation, welche der Pater Garces 
im Jahre 1773 in dcm Mofjui aulland, mit den Ueherliefcrungcn aus 
dcm Jahre 1539 in Vcrhindung zu bringen gesucht und zuglcich For-
schungen uber die Lage von Quivira und Cibola (Civora) angcstcllt, wel-
che "Wjtfliet (p. 171) sudlich von seinem fabelhaften Konigrcich Anian, 
in eine Gegend verlegtv weldie in der Nahe der Bchringsstrarse aufge-
sucht werden mufste. 

** ) Behaim, welcher zu wi^derholten Malen auf der Insel Fayal 
wohntc, setzt nicht allein Antillia fern von den Azoren, welche er lit' 
sulen der Ilabiche nennt, sondern behauptet auch, dafs ein im Jahre 
1414 von Spanien gckommenes SchitT an dic Kiistcn von Antillia gewor-
fen worden sei. ( M u r r , S. 32.) 
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deckungen vcrgegenw;irtigen. Diese Epochen sind: fiir 
die Klippe der Formigas 1431; fur die Insel Sanla Ma-
ria 1432; fiir San Miguel 1444; fiir Terceira, San Jorge 
und Fayal 1449; fiir Graciosa 1453. Die Entdeckung 
der westlichsten Inseln, Flores und Corvo , scheint vor 
dcm Jalire 1449 Statt gefundcn zu haben: jedoch ist hier 
das Datum minder genau bekannt * ) . Die Kartę des 
Bianco war beendigt ** ) , ais der Infant, „veranlafst dureh 
altere Karten", nur erst dic einzige Insel St. Maria hatte 
aufsucben lassen, welche zugleich die einzige ist, dic kei-
nen vulkanischeu Boden hat. Diese Kartę bictet gleichzci-
tig arabischc und christlichc Namen dar, wie Jicnlujla ***) 

* ) Tcli folgę (len in der Vida do Infante D. Henrirjue escrita 
por candido Lusitano gegebenen Zcitbcstimmungcn. Der Verfasser die-
ses Buclis, der portugiesisebe Historiograph Joseph Freire, Pater vom 
Oratorium, stiitzte sich (vergl. p. 319, 338) auf amltichc Urkunden. Das 
Datum des ersten von Gonyalo Yciho Cabral im Jahre 1431 unternom-
menen Versuches wird dureh eine Inschrift auf der Erdkugel des Be-
haim bestatigt. (Murr, S. 29.) Dic Insel Jcsu, wclchc auf diesem Glo-
bus vcrzcichnet ist und die sich auf der Wclttafcl des Ribcro, welche 
im Uebrigen in Bezug auf diese Gruppe wunderbar genau ist, nicht wie-
dcrfindct, war vielleicht idcntisch mit der Insel San-Jorgc. Der Infant 
Dom Heinrich trat im Jahre 1460 die Inseln Jesu und Graciosa an sei-
nen Ketfen Ferdinand, Brudcr des Kónigs Alphons V, ab (Barros, 
Dec. I, lib. II, cap. 1). In dem Wcrke des Barros uber Asien ist nir-
gends von der allmaligcn Entdeckung der Azoren dic Rcde und es scheint 
dalier, dafs der grofse Geschichtschrciber diesen Punkt in einer allge-
meinen Geographie bchandclt hatte, dic er oft in den Decaden anluhrt, 
wclche aber nie erschicnen ist. 

**) Buache ist, in einer iibrigens sehr lobenswerthcn Abhandlung, 
dureh dic Beschreibung der zweiten Rcise des Kapitain Cook zu einem 
Irrthum verleitet worden, indem er die Entdcckung der Azoren (For -
migas?) in das Jahr 1439, und die der Insel Santa Maria in das Jahr 
1447 vcrlegt. (A . a. O., p. 14.) 

***) Dies ist nach den Untcrsuchungcn von Formaleoni und Zurla 
die richtigc Lesart. Buaclic las Bentusta, um daraus Venusta zu ma-
clien, was mit dcm Namen der Insel Graciosa iibereinstimmen sollte 
(p. 21) . Tu/la kann man von der arabischen Wurzel tefele, was 
Abenddammerung bedeutet, hcrleiten. Tefel selbst bedeutet, nach Go-

Band I. 2 8 
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und San-Jorgc (San-ZorziJ. Sie vertheilt init ziemli-
cher Genauigkeit die neun Inseln auf drei Einzelgruppen: 
aber diese Gruppen liegen, anstalt in der Richtung von 
SO gegen N W , fast von N gegen S. Die entlegenste 
klcine Insel heifst schon Corvos Marinos. Die Namen 
San-Jorge und Corvo sind also nicht von den Por-
tugiesen ertheijt worden, sondern ruhren von anderen 
Volkern des romanischcn Europa her. In dem Mittel-
alter * ) haben unstreitig die beiden Nationen, welche in 
Bezug auf kiiline Abenteuer geraume Zeit ais Nebcnbuh-
Ier dastanden, die Normannen und dic Araber, zuerst eine 
bestimmte Kundc von den Azoren gegeben. Einige Ge-
schichtschrcibcr * * ) lassen die Entdeekung durch die Nor-
mannen bis zum neunten Jahrhundert zuriickgehen. lin 
zwttlften kennt der Geograph von Nubien in dem atlan-
tischen Ocean (dcm Meer der Finsternisse) „die Insel 
Itaka oder Vogelinset, welche von grofsen Adlern oder 
Geiern bewohnt wird, die sich von Fischen niihren" und 
bestiindig iiber der Insel schweben ***). Ibn al-Wardi f ) 

lius, dic Dunkclhcit, und Bentufla daher vicllcicht Solin der Finster-
nifs, cinc Benennung, dic fiir eine Insel im Mare Tenebrosum des 
Edrisi nicht unpassend erschcint. Quaden setzt in seinem Enchiri-
dion cotmographicum (Colon., 1599) aufscr der Insel der Siebcn Stadtc 
auch noch cinc andere Naracns Salap [[Satanaiio] unter die Azoren. 
Vcrgl. Joann. Myritiut, Opuść, geograph., 1590, p. 123. 

* ) Ich will nicht hoher hinaufsteigen und mich nicht schon hicr 
iiber den Urspruug der karthaginensischen und cyrenaischen Miinzen ver-
breiten, welche, wie man versichcrt, im Jahr 1449 auf der Insel Corvo 
gefunden worden sind. S. Giitheborgske Wetemkapt og Witłerlieti 
Samlingar, 1778, St. I, S. 106. 

**) Murr, a. a. O., S. 55. 
***) Edriii, interprete Gabriele Sionita, 1619, p. 64. Hart-

mann, p. 317 — 319. Bianco giebt unter den Azoren ebenfalls eine 
hola di Colombi, welche man nicht mit der des Edrisi (p. 85) ver-
wechscln darf. 

•J-) Deguignes in den Jioticet et Ejctraif dei manuicritt d* 
la Bibliotheąue du Boi, Tom. II, p. 56. 
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scheint dieselbe Insel unter dem Namen Tkiiiur oder Vii-
gelinsel zu kennen. Er sagt, „dafs sich daselbst rothe 
Adler mit ungehcuren Krallen versaimneln und weit von 
den Kiisten weg in die offene Sce hinein jagen. Ein 
Konig der Frankcn (nach Hucalli) sendetc ein Schiff da-
hin, utn einige dieser YOgel zu crhalten, aber es litt 
Schiffbruch." Die Erkliircr der arabischcn Geographen 
haben seit liingcrer Zeit anerkannt, dafs die Benennang 
Inseln der Azoren (Insulae Aceipitrum) nur die por-
tugicsische Uebersetzung des ihnen von Edrisi crlheillcn 
Nainens Inseln der Geicr oder der Falkeu ist. Die drei 
Inseln von Brasil (Brązie, Brazir oder Mayotas), welche 
fast sainmtlichc Hafenbiicher * ) des vierzehntcn Jahrhun-
derts zwischen den Parallelen des Kap Saint-Vincent und 
Irland angeben (z . B. dic des Pizigano, welche im Jahr 
1367 gczeichnct ist), sind ohne Zweifel ebenfalls Inseln 
der Baka- und Azorengruppe * * ) ; viellcicht ist selbst 
der Name Antillia, welcher zum ersten Małe auf einer 
venctianischen Kartę voin Jahr 1136 erscheint, nichts an-
deres ais eine portugiesische, einer geographischen Be-
nennung der Araber gegebene Form. Die von Buache 
aufgestellte Etymologie scheint mir aufserst sinnreich; sic 
gewiihrt besonders dann eine grofse Wahrscheinlichkeit, 
wenn man sie elwas genauer dem Geiste der semitischen 
Sprachen anpafst. Unter der Zahl der unbekanntcn In-
seln, sagt Buache***) , die von Edrisi bcschricben wer-

*) Zurla, Viaggi, Tom. II, p. 324. 
** ) Bianco beschriinkt den Namen Brasil auf dic Insel Tcreeira, 

auf der cin Vorgebirge <m Westen der Bai von Angra noch heutigcn 
Tages Spitze von Brasilien heifst. ( F l e u r i e u , Voyage fait par 
ordre du Roi en 1768 et 1769, Yol. I, p. 548. ) 

*** ) A. a. O., p. 27. Sprengel glaubt selbst, dafs der Name der Insel 
Terceira nicht portugicsisch ist, obwohl derselbe die dritte Insel 7.u be-
zeichnen scheint, welche auf Befehl des Infanten Dom IIenrique entdeckt 
wurde. (Betehreibung der Kartę det Ribero in Muuox Geschichte, 
Th. I, S. 443. ) Man gcfallt sich tuweilen darin, YVorter, die fremden 

28* 
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den (Pars prima climalis tertii, p. 7 1 ) und die Azo-
ren zu sein scheinen, ist eine, welche Mustascliin lieifst 
und bei Ibn a l -Ward i * ) Tinnin, d. h. Schlangeninsel 
genannt wird. Die Ansicht liegt nahe, dafs das W o r t An-
I i Ilia dieselbe Bedeutung habe und von Ti/min abzulei-
ten sei, gleichwie der Name Anjuan von der Benennung 
Juan herkommt, welche sich auf mehreren alten Kar-
ten findet." Die letztere Vergleichung ist nicht ganz 
gliicklich. Die Anfangssylbe scheint mir vielmehr aus dem 
arabischen Artikel eutstanden zu sein. Aus Al-Tinnin 
oder Al-Tin hat man allmalig Anlinna oder Anlilla ge-
macht, gleichwie die Spanier durch eine ahnliche Kon-
sonautenversetzung den Namen des Krokodills in corco-
ililo und cocodrilo vcr;indert haben. Der Drache lieifst 
al Tin und Anlillia bedeutet mithin vielleicht Insel der 
Seedrachen ** ) , eine Erkliirung, welche mir sowohl durch 
das Bild eines Mannes bestiitigt zu werden scheint, der 
von einer Herde Schlangen in den Ocean gezerrt wird, 
und auf der Kartę des Pizigano in der Niihe seiner Insel 
Bracir dargestelit ist, ais durch die grofsen Nattcrn, dic 
auf einein Denkmal von Stein eingehauen sind, dessen 
Thcvct gedenkt, und von dem unten ausfuhrlicher die 
Rede sein wird. Auch kann ich auf den Namen der 
Insel Danmar (Insel des Scldangetigejiijses) verweisen, 

Sprachen angchqrcn, zu latinisiren und ihncn eine aus dera Lateinischen 
oder den davon ahgelciłclcn Sprachen entlehnle Bedeutung zu erlheilcn. 
So beziehen dic Zootogen den Nanien Manati, welcher der Landes-
spracłte der Eingcborencn von Haiti angehort, auf dic Schwimmlufsc der 
Scckuhfc ( Lamantins), die bei ihncn die Stelle kleincr Hanie zu vcr-
treten scheinen. k 

ł ) Noticet et Extraitl, Tora. II, p. 55. Auf dieser Insel Tin-
nin oder Mustascliin zcigt man einen von Alexander (der nach den Ara-
bem einen Theil des atłantischcn Meeres durclizogcn hat) getódteten 
Drachen. Dcrsclbe Geograph citirt an dieser Stelle die Insel Laca oder 
Aea, welche durch ungeheure Schlangen heiiugesucht wird. 

* * ) Uebcr die Isola dei Dragoni, die auf der Weltkarte des Fra 
Mauro in den Westen von Afrika verlegt ist, vcrgl. Zurla, p. 143. 

\ 



•437 
wclclie auf der ubeu erwahntcn Kitrte des Bedrazio in 
die Nahe von Antillia vcrlegt wird * ) . W e n n man statt 
Antillia Antilha schreibt, so kann man allerdings den 
Namen in die beiden portugiesischen WOrter ante und 
ilha zertheilen; ahcr er bczcichnet, nach der Analo-
gie von Antiparos, Anlicyra oder Auticirrha und Anti-
bachias * * ) , nicht das, was dcm Festlande, sondern was 
der Insel gegeniibcrliegt ***) . Niemals ist eine so all-
gcmeine und dogmatischc Bencnnung von Scclcuten er-
theilt worden, die Alles zu individualisiren und vorzugs-
weise Gestalt, Farbc und Erzeuguisse der Lander zu be-
riicksichtigcn pflegen. Die Lesung der letzten Kapitel 
des Marco Polo konnte bei einem theoretischcn Geogra-
phen, wie Toscanelli, die Hoffnung erregen, dafs man 
auf einer Fahrt von Portugal aus gegen Westen, che 
man zum Festlande von Asien gelangte, jene ausgcdchntc 
Inselkette antreffen werde, welche sich von Zipangu bis 

* ) Man liest audi Darinur, Schlangenwohnung, statt Danmar. 
Der Erhalłungssinn der Gcographcn, welche imraer nocli etwas vergessea 
zu haben furchten, ist so grofs, dafs die Wettalei des Ortelius, die im 
Jalir 1587 angefcrłigt ist, nicht allein dic drci Inseln des heil. lirandon, 
der Siebcti-Stadte und Brasil darbietet, sondern aucli noch im Nordcn 
der Azoren die Insel Demar. 

**) Ptolem., IV, 8, P . 114. 

*** ) [ In den Namen Antiparos, Anticyra, Antibachias sind die bei-
den ersten Sylbcn die gricchische Praposition uvil; dagegen durfte ante-
ilha nichts weiter bedeuten, ais Vorderin»el. Analog ist der Name 
der sabinlschcn Stadt Antemnae am Einflufs des Anio in dic Tiber, 
welcher nach Varru (de ling. lat., V , 5 , 12 ) und Sercius (ad 
Virg. Aen. VII, 631) von ante amneni abzuleiten ist. Auch kann man 
die Glosse des Eestus (p . 8 ) vcrgteichen: Ant earbnn a, praedia urbi 
propiliyua.] Der obigen Erklarung stimmen aurli Menagc und Blu-
teau bei. Letzterer sagt iii seinem grofsen portugiesischeu Wórtcrbuchc : 
„ilha* oppotilat ou fronteirai at grando ilha» da America." For-
malconi ( p . 2 8 ) betrachtet diese Etymologie ais sehr gcwagt. Man vcrgl. 
auch Giotanni Andret in den Abbandlungeii der Accademia Krco-
lanete Archeologica, 1822, p. 132. Tiraboichi, Sturia delia litt., 
Tom. VI, 1'. I, p. 189. 
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Selendiv erstreckt; aber weshalb hatte man einer einzel-
nen grofsen Insel, von der man glaubte, dafs sie zur 
Gruppe der Azoren gehóre, oder in deren Niihe bcle-
gen sei, den syśtematischen Namen Antillia ertheilen wol-
Ien? Ein namhafter Gelelirter hat neuerdings den Scliliis-
sel des Riilhsels in einer Stelle der aristoteiischen Schrift 
de mundo*) zu finden geglaubt, welche, von mir oben 
[S . 121 folgd.] besprochcn, von dem wahrscheinlichen 
Yorhandensein unbekannter Lander liandell, die der von 
uns bewohnten Festlandsmasse gegeniiber liegen. „Diese 
mchr oder minder bedeutenden Lauder, deren Kiisten 
den unsrigen gegeniiber liegen, werden, wie er sagt, durch 
das W o r t awinoę&^oi bczeichnet, was man iin Mittcl-
alter durch Antinsulae iibersetzt hat." Eine solche Ue-
bersetzung w iirde aber in meinen Augcn durch nichts ge-
rechtfertigt werden. Bftotien und EubOa, die durch eine 
enge Strafse (den Euripus) von einander getrennt wer-
den, sind ihrer gegenseiligen Lage nach dwinoo&fioi, und 
das ungebriiuchlichc portugicsische W o r t Anlil/ta diirfte 
wohl in kcincm Fali durch vijaoq dpriTtoodfiog wieder-
gegeben werden. Die latcinischc, dem Apuleius zuge-
schriebenc Uebersetzung des Buchs de mundo hat eben 
so wenig zur Entstehung des Namens Antimula Veran-
Iassung geben kOnnen; denn Apuleius nimmt gar keine 
Riicksicht auf das W o r t dwinoo&fioę ** ) , wie denn sein 
Buch iiberhaupt nichts weiter ais eine Paraphrase ist, in 
der cr hinzufiigt und weglafst, was ihm beliebt ***) . 

* ) Kap. 3 , p. 392 , 20 der Ausgabe von Bckker. rroclut in 
Tim., p. 54. Pliilipp Cluvcr (Animade. in Apul., p. 414) gtaubie 
darin „ Americam et Jlagellanicam" iu erkennen. 

**) Apuleii Opera ed. Gecer/i. Ehnenhortt, 1621, p. 59. 
***) Man vergt. ii. B. in der die Yulkanc betrelTendcn Stelle die 

Worte : 1'esuviut noster, und dic Einschaltung einer interessanten Be-
merkung iiber eine Hólde ku Hicrapołis in Phrvgien, die mit Kotden-
saure angeftillt ist, einem Gas, „welches sich vermoge seiner (specifischen) 
Sehwere nur in den unteren Schichten halt." (Vergl. Apul., p. 64 
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Insel Bracie (Berzil') und Statuę auf den 

Azoren. — Ich habe schon oben die lieziehungen der 
Lage und des Ursprungs angegcben, welche im Mittel-
alter zwischen der Gruppe der Azoren und den Inseln 
bcstandcn, die von 1351 bis 1459 auf den italianischen 
Karten unter den Namen Bracie *), Brasil **) und Ber-
zil * * * ) crscheinen. Da neuerdings der Graf lialdelli, 
in seinen gelehrten Untersuchungcn iiber' den Milione 
des Marco Polo f ) , den Gcdanken wieder aufgcnom-
men hat, dafs der Name Bracie, in Brasil vcrderbt, 
sich nur auf die vulkanischen Fcuer der Azoren beziehe, 

und 65 mit Ariitot., de mundo, cap. 4, p. 295, 2 0 und 3 0 . ) Dies 
iit daj Ptutonium oder der Charoniielte Scltlund von liicrapolis, wel-
chen Strabo, X l i i , p. 629 Cas. und Dio Cassiui, LXVIII , 27 bc -
achrciben. [Vcrgl. Plin., Hiitor. natur., II , 95 ; Ammian. Mar-
cellin., XXIII , p. 350. ed.Bipont.; Beckmann ad Antigon. Ca-
ryst., e. 135, p. 186 ff. und die Meteorolog, ret. (iraeeor. et Rom., 
I, 3, not. 12, p. 29 ff. 

* ) Auf der Karle des Pizigano (Zurla, Viaggi, Tom. II, p. 3 2 3 ) 
hat Buache, seiner Sluzze nach, Bracir zu lesen geglaubt. 

* * ) In dem Portulano mediceo vom Jahre 1351 und auf der raerk-
wiirdigcn Kartę der Bibliothek Pinelli, die im Bcsitz des Baron von 
IValkenaer ist, und dereń Kedaktion nach dera auf ihr angegebenen 
Almanach zwischen die Jalire 1384 und 1434 (alit (B al delii, Tom. I, 
p. X X X . W alkenaer in der Uebersetzung der Geographie von Pin-
kerton, Tom. VI , p. 360 und 3 3 4 ) . 

* * * ) Bei Bianco (Zurla, Tom. II, p. 3 3 4 ) und Fra Mauro, des-
sen Planisphar aus dem Jahre 1459 ist. Man findet eine Insel dieses 
Namcns weder auf der Karle des Marino Sanuto, dic um wenigstens 45 
Jahre aher zu sein scheint ais die des Pizigano, und auf der die 358 
ltotle beate et fortunatae in der Nahe von Irland und vicle andere 
bonae intulae des Atlantischen Oceans keinesweges fchlcn, noch auf der 
Erdkugcl des Behaim ( 1 4 9 2 ) . Man hat jedorh langer ais anderthalb 
Jahrbundcrte nach der Kolonisirung der Azoren durch die Portugiesen 
fortgefahren, eine Insel Brasil in den Westen und Nordwesten von Corvo 
iu veilegen. Joblt Huchamer machl in seiner zu Nurnberg im Jahr 
1508 erschienenen Summlung von Reiten, Kap. 76, aut Berzil eine In-
sel Britilge. 

+ ) Tom. I, p. C L X X 
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so sehe ich mich genothigt, in dieser Hinsicht auf einige 
ctymologische liinzclhciten einzugehen. Ich werde mich 
so kurz ais .moglich zu fasscn suchen, indem ich je-
doch daran crinnere, dafs eine Art von philologischer 
Untersuchung, welche der Geograph in Bczug auf die 
Namen von Inseln, Flussen und Vólkcrschaften unter-
nimmt, in vielen Fiillen dazu fiihrt, ihre Idcntitiit auf ei-
ner grofsen Anzahl von Karten aufzutinden und doppelte 
Anwendungen der Namen zu verhindern *) . Drei Jahr-
hunderte vor der Fahrt des Gama, ais noch der Handel 
mit Indien auf dem Land wege getrieben wurde, war ein 
rothes, zur Fiirbung von WoIIe und Baumwollc geeig-
netes Ilolz in Italien und Spanien unter den Namen bre-
sill, brasilly, brcsilji, braxilis, brasile bekannt. Miira-
lori **) hat diese Thatsache aus dcm Tarife des Zollam-
tes zu Ferrara vom Jahre 1193 und den Tarifen von 
Modena aus dem Jahre 1306 nachgewiesen. Die von 
Capmany ***) bekannt gcmachten, auf den friihercn Ilan-

*) Kclat. hiator., Tom. II, p. 676, 703. Kaleigh hat den Gua-
rapo in Guyana zu einem Flufs tu Kuropa gemacht, und der iibrigens 
so bcsonnenc Maltę-Brun geglaubt, den Flufs Oregan oder Origan in 
den spanischcn Worten: „ s e ignora el origen" zu erkennen. (Essai 
politique, Tom. II, p. 314.) 

**) Anliąuit. ital., Tom. II, Din. X X X , p. 894 — 899. In dem 
Tarif der Ferraresen voin Jahre 1193 konnte der Umstand einige Zwei-
fel crwcckcn, dafs grana de Braiill vor pipere, Zucaro und zafrano 
aufgefuhrt wird. Aber in dem Tarif der Modencscn voin Jahre 1306 
fehlt das Wor t grana und man findet nur aufgefuhrt die soma (Last) 
di Braxilit. Das W o r t grana, welches spiiterbin auf dic aracrikanischc 
Cochenille iibertragen wurde, bczeichnetc iin Mittelalter den Coceus po-
lonicut und den Coecua laeca aus Indien, vermischt mit dem Produkt 
des Croton laeeiferum ( im Sanskrit lahtr/ta). Es ist mir unbekannt, 
wolier sich dic sonderbarc Bcnenuung grana de Brasile, BratilienrotU 
oder Brasilienlaclc schreibt. 

**') Memorias tobre la antigua marina, comereio y artes de 
Barcelona, Tom. II, p. 4, 17 und '20. In dem Tarif von Colioure in 
Roussillon aus dem Jahre 1252 findc ich canquas de Irazil, laca und 
grana ais drei verschicdcne Gegcnstaude aufgefuhrt. 
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dcl der Katalonier bezilglichen Urkundcn lassen keincn 
Zwcifel iiber die Einfubr dieses Fiirbeholzcs oder bra-
sil in Spanien wShrend der Jahre 1221 bis 1213. Dic 
Bckanntschaft mit diesem k&stlichen Erzeugnifs der Kii-
ste von Malabar und des indischcn Archipclagus liifst sich 
bis zuin nennten Jahrhundcrt zuriiek verfolgeu. Einer der 
beiden arabischcn Reisenden, dereń Tagebiichcr Rcnau-
dot bekannt geinacht hat, Abuzeid el Ilacen aus Siraf, 
riihint das rothe l lolz der Insel Ramui oder Sumatra * ) . 
Ich linde dasselbe Fiirbcholz bei dem Geographcn von 
N u b i c n * * ) uuter den Handelsgegcnstanden der Insel Al-

*) Renaudot, Ancie nnes relations des Indes, p. 5. 

**) Edrisi, p. 33. Alrami ist wahrscheinlich vcrderbt ans Ra-
mani (Ramni, Lamery), welches dic Insel Sumatra bczcichnct ( S p r e n -
gel, S. 176). Edrisi besclircibt den carcaddan oder das Nashurn auf 
der Insel Alrami, aber giebt ihm nur cin Horn, eben so wie Marco Polo 
dem Rhinoccros oder Leoncurni auf Uiata minore ( l ib. III, cap. 12; 
RaldeUi, Torn. I , p. 210 ; Tom. II , p. 3 9 3 ) . Der H/iinuceros su-
matrensis hat aber zwei Iliirner, wic das afrikanisehe Nashorn, welches 
von ihm wcscntlich verschieden ist, wahrend der Rhinoccros jacanus 
cinhdroig ist, wie das Nashorn auf dem Fcsttandc von Indien. Diese 
in dic Geographie der Thiere gchórigc Bemerkung darf uns jcdoch nicht 
zu der Annahme verlcitcn, dafs dic Namen Alrami, Ramani oder Java 
minor die hollandischc Insel Java und 'nicht Sumatra bezeichnen. Eine 
Mcngc von Marsdcn beigcbracbter und besprochener Griinde sind dage-
gcn. Dic arabischcn Seefahrer liabcn ohne Zwcifel das Icbendc Thier 
wenig beobachtet; und da sie das Rhinoccros auf dem Fcstlandc von 
Asicn oder viclmehr das grofse Horn ganz genau kannten, dessen man 
sich zu Gelafsen bediente, dic gecignct waren, Gift in irgend einer FIus-
sigkeit zu entdecken, so konnen ihre Beschreibungen nicht auf vollkom-
menc Genauigkcit Anspruch machcn. Selbst Marsden spricht in seinem 
ausgezcirhnetefi, im Jahre 1783 bekannt gemachten W e r k e iiber Suma-
tra nur von Einem Ilornc des Rhinoc«ros auf Sumatra ( p . 1 4 0 ) und 
in der dritten Ausgabe des Werkes ( p . 1 1 6 ) behauptet er, dafs sich auf 
Sumatra zwei Arten von Rhinoceros finden, von denen dic eine zweihor-
nig sei, die andere cinhornig. Uebrigcns liefcrn dic Elephantcn, welche 
der Insel Jasa abgchcn, und die der arabLsehe Rcisende, dessen Tage-
buełi von Renaudot iibersetzt worden ist, im Jahre 851 auf Ramni fand, 
einen noch unwidcrlegbareren zoologisclien Beweis (tir dic Idcntitiit der 
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rami aufgeftihrt, welche man fiir identisch mit Sumatra 
hiilt, obgleich sie in drei Schiffstagereisen Entfernung von 
Ceylon oder Selan-dib (Sarandib) verlegt wird. Der 
arabische Text hat das Wort bakkam, das in den la-
teinischen Uebersetzungen durch bresillum wiedergegeben 
wird. Marco Polo kennt cin Fiirbeholz, Namens terzino, 
gedenkt aber desselben nur an einer einzigen Stelle, 
nicht um den rothen Sandel zu bezeichnen, von dcm 
er ganze WSlder auf der St. Lorcnzinsel (Madagaskar) 
erwahnt, sondern um damit eine Pllanze auf Sumatra 
zu vergleichcn, die man im dritten Jahre auszureifsen 
pflegtc und deren Kiirner cr ohne Erfolg auf dem Land-
gebietc Vencdigs sactc *) . Marsdcn glaubt **), dafs das 
Brasilienholz des Mittelalters, wclchcs man aus Ostindien 
bezog, der Sapang (Caesa/pinia Sapań) der Malaien ge-
wesen sei; aber cs scheint mir glaublich, dafs die Ara-
ber mehrerc Arten roflicn Holzcs unter dem Namen bak-
kam in den llandcl gcbracht haben, besonders das Holz 
cltamlana (Pleracarpus sanlalinus), welches in Ben-
galen noch heutigen Tages den pcrsischen Namen bu-
k/tum ***) fiihrt und aus dem Pelletier wahrhaftes ro-

Inscln Ramni und Sumatra (Samantara). Das W o r t bakkam (lignutn 
rubrum), dessen Wurzel wahrscheinlich nicht scmitisch ist (denn ba-
kama, morbum contraxit, giebt kcinen Sinn), findc ich bei Yakuti wie-
der, wclclicr im funfzehnten Jahrhundert lebte und von dem Hrasilicn-
liolz auf Cejlon spricht, dessen schon der arabische Reisende bei Re-* 
naudot gcdcnltt. (Deguignes in den „Votices et Extraits des Ma-
nuterits de la Bibl. du Rui, Tom. II, p. 411.) [ D i c Samlritwurzeln 
blin-kam wurden auf die fur cin Farbeholz nicht unpassende Redeutung 
glansliebend fiihren. ] 

*) U Milione, lib. III, cap. 8, 14, 35. (Raldelli, Tom. 1, p. 
164; Tom. 11, p. 384, 398, 454). Marco Polo, nach der Ausgabe 
von Marsden, p. 612. 

**) Sumatra, p. 95. Aintlie, p. 196. Der Sapang wird in 
dem indischen Archipel.igus zum Farben in Roth sehr gesucht. 

***) A. a. O . , p. 42. Garcia ab Horto (Aromatum hiitor., 
1590, lib. I, cap. 17, p. 69 ) kennt schon den Sanskrimaroen chandana; 
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thes Lak gezogen hat. W i r haben oben gesehen, dafs 
von dein vierzeh»ten Jahrhundert an mehrere Inseln des 
atlantischen Meeres, die wahrscbeinlich zur vulkanischen 
Gruppe der Azoren gehorten, unter den Namen Bra-
cie, Berzil und Brc.sU auf den Karten erscheinen. 
Piętro Coppo da Isola behaiiptet gar in seinem tlafen-
buch voin Jahre 1528 * ) , dafs Christoph Columbus, che 
er zu den Kiisten von Amerika gelangtc, „die Inseln 
Ventura, Columbo und Brasil" beriihrte. Auf den cr-
steu Blick glaubt man mit Sicherheit in der einen dieser 
geographischen Benennungen den Namen jenes rothen 
Fiirbcholzcs aus Indien zu erkennen; aber welcher Baum 
ktinnte wohl auf einer lnselgruppe, deren Flora mit der 
von Portugal zieinlich iibereinstimmt, zu cinein so son-
derbaren Mifsgriff Veranlassung gegebeu haben? Da 
die Kartę des Pizigauo vom Jahre 1367 yxola Brązie 
(nicht Brazir) sen Mayotas giebt, so behauptet Buachc 
in seiner Abhandlung iiber Antillia ** ) , „dafs Mayotas, 
Bracir und Tcrceira gleichbedeutende Namen sind, und 
Lander, die dureh Vulkane vcrheert worden, bczeich-
nen." W a s die erste und dritte dieser Benennungen 
anbetrifft, so bin ich nicht im Stande zu errathen, auf 
welche Etymologie man die Hinweisung auf yulkani-
sche Erscheinungen begriinden konnte. Dic Portugiesen 
glaubcn allgemcin (ich fiihrc ihre Meinung an, ohne de-

cr untcrscheidet das Brasilicnholz (oline Zweifel das wcslindische) vom 
Lignum tantali rubri. In Indien fulirt auch der Chan/tana oder 
Caesalpinia sapań den Namen Iiukkan-Chitto, welcher der Telingu-
sprache cntlehnt ist. ( R o i b u r g h Flor. Coromand., Tom. I, p. iH) 

* ) Man Terglciche (iber dieses aufserst sclteoc venclianischc Hafen-
buch M o r cl li, Lettcra rarittima di Chritloforo Columbo, p. 63. 
Dic Insel Coloinbo des Piętro Coppo da Isola ist die ix ot a di Colombi 
des Bianco, nach Buache Fayal. Ceber dic Insel Yentura, welche der 
mediceische 1'ortolano cbcnfalls ais synonym mit seiner Itola de Co-
lombit betrachtet, s. Baldelli, p. XXX und CLX_X. 

" ) Memoiret de l lnititut, Tom. VI, p. 24. 
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ren Richtigkeit zu vcrbiirgen), dafs der Name Terceiru 
die drille Insel bczcichnet, welche (im Jahre 1449) in 
der Azorengruppe nach Sta-Maria und San-Miguel ent-
deckt wurde. Bei dieser Deutung werden die von Gon-
ęalo Vclho Cabral im Jahre 1431 gesehenen Fonnigas 
unbcriicksichtigt gelassen. Der Graf Baldelli hat die An-
sicht des franzOsischen Geographen von Neuem wieder-
holt, und fiir wahrscheinlicher erkliiit, ais dic gewfihn-
liche Deutung, die auf der Analogie des Namens mit ei-
ncin indischen Fiirbeholzc beruht. In den Bcnennungcn 
Mayotas mid Terceira kann ich nichts erblicken, was an 
Uraml crinnerte; aber ich gestehe zu, dafs der Name 
Brązie an die zu einem gcmcinschaftlichen Stamm gchii-
renden Worter der romanischcn Sprachen braise (fran-
zósisch [alt brnsa ]), braza und braseiro (portugicsisch), 
brasero, braciere [und tracę] (spanisch und italianisch) 
erinnert * ) . Es ist unbekannt, von welchem Idiom 
Asiens das Mittelalter die Benennung des Farbeholzcs 
brasilli oder braxilis entlehnt hat, oder ob diese Naincn, 
gleicb denen des Indigo (lv8ixóv * * ) ) , des Campeche-
holzes und der Jalape, auf die Ursprungsorte hindeu-
ten. Da dic indischc Civilisation ehcmals in dem gro-
fsen Archipel von Asien sehr weit vcrbreitet war, so fiihlt 
man sich in Versuchung auf alte Sauskritwurzeln zuriiek-
zugehen, auf Wurzeln, in welchen sich die Bedcutun-
gen roth und Feuer vcrciuigt iinden ***) . Bei genauer 

* ) Viclleicht zusaramenh.tugend mit dcm dcutschcu Brand, brciineu, 
und dcm griechischen sieden. In dem I.atcin des Mittelalters fin-
det sieli braza stalt prana, gliihcnde Kohle. 

**) [ liiotcorid., V , 107, p. 774 ed. Sprengel. Vcrgl. dic Bc-
mertungen in der Ausgabe der Aristotelisclien Mcteorologik, Tli. II, 
S. 1 4 8 ] 

***) „Dic Sanskritwurzcl bhr/idich (bhrag), sagt Bopp, bedeuteł 
leuchtcn, ttrahlen [blitzen, was auch etymologiach damit lusammcnliangi, 
wic das agyptische fcpiiTŁ, lilitt]. Hiervon raki a, roth; randteh, 
farben. W i c a n i ta, Wind, tom Zeitwortc an, blaten, teelten (flarę), 
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Durchsicht der Reisetagebiicher und Briefe des Colum-
bus habe ich die Benennung pało ( Holz) de Brasil nicht 
ein einziges Mai gefunden; jedoch ist es ausgemacht, dafs 
seit dem Jahre 1495, mitliin geraume Zeit vor der Ent-
deckung der Terra Sanclae Crucis, welche jetzt den 
Namen Brasilien fiihrt, eine Cacsalpinic der Insel D o -
mingo (Caesalpinia brasiliensis) fiir die ostindische bra-
xilis oder das bakkam der arabischen Kaufleute gehal-
ten worden ist. Anghiera crzahlt in dem vierten Buch 
der ersten Decade (p . 11 ) seiner Oceanica, dafs man 
auf der zwei ten Reise des Columbus zu Haiti gefunden 
habe: ,,sylvas immensas, quae arbores u ul las nulriebant 
alias praeterąuam coccineas, auarum lignum mercatores 
Ilali verzinum , Hispani bras ilum appellant." Auf 
der dritten Bcise des Columbus * ) lud man an der Kiiste 
von Paria dreitausend Pfund Brasil ein, „welches das 
von Haiti an Gute iibertraf * * ) . " Vincente Yanez Pin-
zon, von dessen Beisebeschreibung Gryniius ein Bruch-
stiiek aufbewahrt hat, nennt im Jahre 14.99 dieses zu Pa-
ria (Payra) gesehenc Brasilienholz „Wii lder von rothem 
Sandcl." In demsclben Mafse, wie dic Entdeckungen 
im Siiden des Vorgebirges St. Augustin eine weitcrc Aus-
dehnung erlangten, besonders seitdem Pedro Alvarez Ca-
bral im Mai 1500 von der Terra Sla. Cruz Besitz ge-
nommen hatte, wurde der Handel mit dem rotlien Holze 
des amerikanischen Festlandes lebhafter. Auf der vier-
ten Fahrt des Vespucci, auf der cins der Schiffe an den 
Klippen, welche die Insel Fernando de Norona umgeben, 
verloren ging, nahm man im Jahre 1504 nahe bei der 
Babia de lodos Santos eine Ladung von Brasilienholz 

so wurde bradtehita das Adjektiv von bradteh sein und leurhtend 
bedeuten. Jcdorh findet sich die letztere Form nicht bei W i l s o n . " 

*) Dec. I, lib. 9, p. 21. 

**) Kov. Orbit, 1532, p. 120. 
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ein * ) . Dieser Handel erlangte eine solcbe Wichtig-
keit, dafs die spanisehe Regierung selion im Jahre 1510 
die Einfuhr alles Brasilienholzcs, welches nicht aus den 
zu den Domanen der Krone Kastilien gehOrigen Gegen-
dcn von Westindien kam, verbot **) . Es ist allgemein 
bekannt, dafs allmiilig, in der ersten Hiilfte des sechzehn-
ten Jahrhunderts, eben jener Ueberflufs an Farbeholz die 
Ycranlassung wurde, dafs der von Cabral gegebene Narnc 
Terra de Sancta Cruz in Terra de Uranii geandert wurde, 
„eine Veranderung, welche, wie der Hisloriograph Bar-
ros sagt***), der Bose cingcgeben hatte: denn das jam-
merliche Holz, welches Tuch roth fiirbt, wiegt das zuin 
Heil unscrer Seelen vergossene Blut nicht auf." So 
verpflanzte sich die Benennung Uranii von dein asia-
tischcn Archipclagus aus liber cin Kap der Insel Ter-
ceira f ) nach den Siidktistcn des Ncucn Kontinents. 

An diese Untersuchungen iiber die Insel Brasil in 
der Azorengruppe kniipft sich die Sage von einer mit 

*) Naoarrete, Tom. III, p. 288. „In to portu, sagt Amerigo 
Vespucci, bresilico puppes onuitas faciendo, quinque penistimut 
mentibut." Eben so ługi Angliicra (Ocean., Dec. III, lib. 10, p. 66), 
-wo cr von der Reise des Solis nach der Mundung des Rio dc la Plata 
im Jalire 1515 spricht, hinzu: „Navigia coccineis truncis onerant; 
diximut roeari ab Hispanii bratilum, ligni genui id ad canat fu-
candat aptum." 

**) Ordenanzai hcehas el 15 de junio 1516. (Sa r arrete, Doc. 
diplom., Tom. II, p. 339.) Es ist Icicht móglich, dafs einige der Caesal-
pinia bratilieniii vcrwandtc Artcn an einer so ausgedclinten kiistcn-
strccke Farbeholz lieferten. Ich liabc mit Ronpland in £udamerika dic 
Culteria tinctoria gefunden, welche die Caetalpinia pectinata des Ca-
vanillcs ist, und von den Eingcborenen ais FSrbcmaterial benutzt wird. 
(Vergl. unsere Sou. Gen. et Spec. plant., Tom. VI, lab. 569.) 

*•*) Dec. I, lib, 5. cap. 3. 
Ich crinncre daran, dafs dic Punta del Bralil der Insel Tcr-

ceira, deren Namen sich bis auf den heutigen Tag crhallcn bat, auf der 
Kartę des Ortclius vom Jahre 1578 angegeben ist. Ein einziger Punkt 
der Insel hat einen Namen beibchalten, welcher, von funfzehnten Jahr-
hundert an, der ganzen Insel angehórte. 
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dcm Finger gen "Westen zeigendeii Reiterstatiie an, wel-
che die Portugiesen auf der Insel Corvo gefunden ha-
ben sollcn. Siiinmtliche W e r k e , die von der Entdek-
kung Amerika's handeln, selbst die allergcwolmJichstcn 
Kinderbucher, wiederholen jene Sage, ohne irgend eine 
portugiesische oder spanische Geschichtsurkimde nahmhaft 
zu inachen, in welcher derselben gedacht wiirdc. Ich habe 
vergeblich dieses „Schiffermahrchen" in den Geschicht-
schreibern der Conąuisla gesucht, die mit der grOfsten 
Umsliindlichkeit alle Art en von Andeutungen besprechcn, 
welche den Columbus nach den Westliindern hatten lei-
ten konnen. Martin Behaim, der geraumc Zeit hindurch 
auf den Azoren in dem Haiise seines Schwiegervaters 
Jobst von lliirter gclebt hatte, gedenkt ihrer nicht auf 
seiner Erdkugel. Barros spricht davon eben so wenig 
wie Grynaus (1532), Sebastian Munster (1550), Ortelius 
( 1 5 7 0 ) und Andre Thevet (1575 ) . Das Stillschweigen 
des letzteren scheint mir uin so auffallcnder, da cr selbst 
(wie wir sogleich sehen werden) auf der Insel San-Mi-
gucl eine Inscbrift gefunden hatte, von der cr glaubt, 
dafs sie von „dem Volkc aus Judaa" geschrieben wor-
den sei. Erst vor kurzem hat der bcriiluntc Botaniker 
Link mir eine Stelle aus der Historia del Reyno de Por-
tugal por Manuel de Paria y Sou/ta *) nachgewiesen, 
in der jene Sage von einer Reiterstatue auf die mnstand-
lichste Weise berichtct wird. „Auf den Azoren fand man 
auf dem Gipfel eines Gebirges, welches man /ierg des 
Raben nanntc, die Statuę eines Mannes zu Pferde, ohne 
Sattel, mit cntbliifstcin Haupte, dic linkę Hand auf die 
Miihne des Pferdcs aufgelegt, die Rechte gegen Westen 
ausgestreckt (gleichsam uin dorthinzudeuten, *enalando 

* ) Antwcrpencr Ausgabe vom Jahre 1730, p. 258. Dic Stelle bc-
ginnt mit den Wortcn : „En la cumbre de un monte que llaman delo 
Cuerto fue hallado una eitatua de un hombre puetta a catallo en 
pelo." Diejer Berg dcl Cuerto Ut die Iniel Corro lelbst. 
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al ponienlej. Sie stand auf einer Platte (lom *)) 
von demselben Gesteine. Weiter unten waren in den 
Fels einige Buchstaben eingegraben, welche man nicht 
zu entziffern vcrmochte." Da der Historiograph von 
den in den Jahren 1417 bis 1471 geinacliten Entdeckun-
gen spricht, so scheint seine Meinung dahin zu gehen, 
d-iCc das Denkmal von den Portugicsen aufgefunden wor-
uen sei, ais sie zum ersten Małe an der felsigen Insel 
Corvo landeten. Eine genauere Bestimmung dieser Epo-
che ist nicht moglich; die einen geben das Jahr 1149 
an, die anderen 1460**) . W i e lafst sich aber annch-
men, dafs die Zeitgenossen des Christoph Columbus, wel-
che mit der klcinlichsten Genauigkeit von Fichtenstiim-
men reden***) , welche durch die MeeresstrOmungcn an 
die Kiisten von Graciosa und Fayal geworfen worden 
seien, von Leichnamen einer unbekanntcn Menschenrace, 
die man auf dem Strande der Insel Flores, in der Niihe 
von Corvo, gefunden habe, von einer so uberaus sonder-
baren Thatsache keine Kunde gehabt haben solltcn? Ein 
wahrhcitslicbendcr Rcisender, Boid, dessen Werk erst 
ganz vor kurzem erschienen ist, hat die Zweifel, welche 
sich aufdriingen, theilweise gehoben. Wahrend eines Iiin-
geren Aufenthaltes auf den grofsen Inseln des Archipe-
lagus der Azoren, hat er folgende Nachrichten iiber Corvo 
gesammelt: „Sie ist die kleinste uuter den neun Inseln, 
bildet ein Doppelgebirge, und hat ihren Namen deshalb 
erhallen, weil sie, aus der Ferne gesehen, ganz schwarz 

er-

* ) Durch Yerwerhsclung der Worter losa (tablilla de piedra dura) 
und losa (fajence) ist dic irrthumliche Bchauptung entstandeu, dafs 
die Statuę aus einer Art „gebrannter Erde" angefertigt gewesen sci (Me-
moiret de llnititut, Tom. VI, p. 26 ) . 

**) Freyre ( Vida do Infante Dom Hertrique, p. 319, 338) sagi: 
„vor 1447" ; Itoid (Deseription of the Asorei, 1835, p. 317) „ge-
gen 1460." 

***) lidu deI Almirante, cap. 8, p. 6. 
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erscheint * ) . Unter der grofsen Masse von Abgeschmackt-
heiten, welche dic armen und abergliiubigen Bewohner 
vorhringen, ist auch die crnstlich gemcinte Vcrsicherung, 
dafs ihrer Insel die Entdeckung der Neuen W e l t zu ver-
danken sei, weil ein Vorgebirge, welches in N W weit 
in das Meer hinausreicht, die Geslalt eines Mannes dnr-
biete, der seine Hand gegen Westen ausstrcckt. Das 
Vorgebirgc habe, so fiigcn sie hinzu, nach dcm Willen 
der Vorsehung diese aufscrordenlliche Gestalt erhalten, urn 
(die europiiischen Seefahrer) auf das Vorhandenscin einer 
anderen Wel t aufmerksam zu inachen. Columbus habe 
diese Hindcutung begriffen und crklart, und sich in die 
Laufbahn der Entdeckungen (in Westen) geworfen." So 
wiire also die Sagę von jener wunderbaren Reiterstatue 
auf ein natflrliches 1'hiinomen zuriickgeftihrt. Man be-
greift Icicht, wie eine jener grotesken Bildungen, die in 
vulkanischen Fclsen aus Basalt, Trachyt und amphibo-
lischein Porphjr so gewOhnlich sind, die Veranlassung 
zu der Sage von einer Beiterstatue habe geben konnen, 
welche alsdann die Gelehrten den Karthaginensern oder 
PhOniziern znzuschrcibcn nicht crinangelt haben, dic doch 
bekanntlich * * ) keinesweges gencigt waren, den W e g 
der Entdeckungen ihren Ncbenbuhlern zu zeigen. Die 
Wahrscheinlichkeit dieser Angabcn wird dadurch erhOht, 
dafs in fast samintlichen Alpengegenden des spanischcn 
Amerika der Name Miinch, Nunne, Riese (frmjlc, monja, 
gignnle) entweder einzelnstehenden Felsen oder Gebirgs-
kannnen ertheilt werden; und bei den Seefahrern kom-

*) lioid, a. a. O., p. 316-318. W i r haben oben daran erin-
nert, dafs schon die Kartę des Andrea Bianco vom Jalire 1436 die In-
sel Corbot mnrinoi darbietet, ein Name, der unstreitig ron der grofsen 
Anzald von Vogeln entlehnt ist, welche die Insel umgeben und sicherlich 
nicht von dem dusteren Anblick eines Gcbirgcs. Man weifs von kcincm 
neueren vulkanischcn Ausbruch auf der Insel Corvo; aber Flores hat einen 
Pik mit einem Krater. 

**) Strabo, lib. III, p. 176 Cas. 
Band I. 2 9 

I 
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men dergleichen fantastische Traumercicn um so hSufiger 
vor, da der Anblick einer Kiistenstrecke einen machtigen 
und daucrnden Eindruck zu hinterłassen pflegt. Corvo ist 
kcineswcgcs der allerwestliehste Punkt der Azorengruppe, 
da diese Insel um 5' 30" iin Bogcn weiter gegen Osten 
liegt ais Flores * ) ; aber die Schiffc gelangen auf ilirer 
Ktickkehr von Brasilien, Mcxico und den Antillen, be-
giinstigt durch den Golf-Stroni (den war men Strom des 
Atlantischen Meeres) vorzugsweise bei Corvo, der niird-
lichstcn Insel von allen, voriiber. Die Gestalt eines Fel-
sens an dem nordwestlichen Vorgebirge hat erst nach 
der Entdeekung von Amerika und zu einer Zeit, wo das 
Meer der Azoren haufiger besucht wurde, seine geheim-
uifsvolle Bedeutung erhalten konnen. Dieser Umstand 
wiire geeignet, bis zu einem gcwissen Punkt das Still-
schweigen der Schriftstcller des funfzehntcu und sechzchn-
ten Jahrhunderls zu erkliiren; wohl moglich aber wiire 
es auch, dafs auf einer Inselgruppe, die uns schon zu 
den Zeiten des Bianco die arabische Benennung Ben-
tufla darbictet, cinc unbestimmtc Kunde von Ucberlie-
ferungen, dic sich bei den arabischen Geographeu (dem 
Schcrif Edrisi. lbn-al-Wardi und Abdorrnse/iid oder 
liakui) erhalten haben, wcsentlich zu der Bcruhuithcit 
beitragen konnte, welche die grotesko Gestalt des Fel-
sens von Corvo erlangte. Ich verfo!ge gern den unun-
terbrochenen Fortgang einer lleibe von Ideen, die von 
den friihsten Zeiten des griechischen Alterthums bis zur 
Epoche der Ilafcnbucher des 1'izigano von Vencdig das 
Mittclalter durchlaufen haben und von den Arabem den 
ilalianischen Geographen iibcrmacbt worden sind. Sel-
ten ist man im Stande, mit so vollkommcner Sicherheit 
einen und dcnselbcn geographischen Mythus auf seiner 
Wanderung von Osten nach Westen zu verfo!gen. Man 

* ) Kartę von Toftuo, bcrichtigt nach den Chronometerbeobarhtun-
gen von Dcgenei: Corvo 33" 31' 4", Flores 33° 36' 34" von Paris 
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mufs mit den Siiulen des Herkules beginucn, die in der 
iiltesten Zeit Siiulen des Saturn oder Briareus genannt 
wurden. Strabo untersucbt da, wo er von der Griin-
dung der Stadt Gades dureh die Tyrier handelt, mit vie-
lem Seharfsinn und grofser Unbcfangcnhcit, was man un-
ter der Benennung Siiulen zu verstehen habe; er fragt, 
ob Denkmaler, dureh Menscheuhiinde eulstanden, ihren 
Namen dcm Orte mitgetheilt hatten, neben welcbem sie 
errichtet worden wiiren. Er spricht von „Altaren, Thiir-
men oder SSulcn", die geeignet seien, dic Griinzen eiuer 
Fahrt zu bezeichnen * ) ; aber die WOrter Hild oder Sta-
tue des Herkules iinden sich nicht bei dem Gęographen 
von Ainasia; sie gchOrcn einer Stelle des Koimncntars an, 
welcher von Eustathius iiber das Gedicht des Periegeten 
Dionys von Chara* abgefafst ist **) . Es ist bekannt, dafs 
sich die Araber viclf;iltig mit dem Herkules beschiiftigt ha-
ben, welchen sie unaufhórlich mit AIexandcr ***) oder 
viebnehr mit jener zweigehornten Person, IJsul/earndin, 
verwechselten, welche die Meerenge von Cadix gegra-
ben haben, und deren Epoche bis zu den Zeiten des 
Abraham zuriickgehen soli. Der Geograph von Nu-
bien, dessen verschicdene hierauf bcziiglichen Worte ich 
in eiuer gemeinschaftlichen Amnerkung zusaminenstclle -f-). 

*) Strabo, III, p. 171 Cas. 
**) Eustath., Comment. in Dion. rerieget. 6 4 , 10 (Bern-

hardy, Geographi graeci minoret, Vol. I , p. 96) . Dicsc Rilds.iu-
Ieu des tyrischen Herkules befanden sieli nicht In dem Innern des Tcro-
pels von Gades, nach der Angabc des Philoslratus, welcher ohne die 
punisrhen Charaktere aui den mctallncn Saulen des Tempels zu erken-
nen, sagt, dafs die Schriftzugc weder inditche noch iigyptiiche seien, 
was mir hochst merkwurdig erscheinl. (Philoitr., tita Apoll. Tyan., 
V, 5. Opp. ed. Olear., p. 190.). 

***) De Alexandro, Hercule Arabum. IIartmann, A/rica 
Edriti, p. 8 und 313. 

,,Memorant autem in qualibet ex dictit insulit (Perenni-
but) eerni statuam lapidibus eonstructam et unamquamque itatuam 

•29* 
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berichtet, dafs sccbs Bildsaulen an den Ufern des Mee-
res aufgcriclitet waren: die ostlicbste in Andalnsien zu 
Gades, dic iibrigen auf den Inseln des Meeres der Fin-
sternisse, auf den Kanarisclicn Inseln (Chalidat), um 
den Seefahrer vor weiterem Vordringen zu warnen. Ya-
kut, aus Baku gebiirtig und deshalb gemeiniglich Bakiii 
genannt, sagt gleichfalls: „die Inseln Chalidat (er nennt 
sie Dschalidal), an der iiufserstcn GrSnze von Mogreb 
(Afrika) bclegen, wo die Gelehrten den ersten Langen-
grad hinzusetzen ptlegen, sind sechs an der Zahl. Auf 
jeder derselben befindet sich eine Bildsiiulc von 100 Klaf-
tern Hi)he, einem Leuchtthurmc ahnlich, uin die Richtung 
der Schiffe damach zu bestiinmcn und den Seefahrern 

ene longitudinis centum cubitorum et super quamlibet itatuam ha-
beri simulacruin aeneum retro manu innuenn. Hae slatuae sunt sex: 
et una illarum, uti ferlur, est idulum Cadei, quae eit ad occiden-
talem partem Andalusiae et nemo norit utlam habitationem ultra 
illai." Edrisi, p. (i. — Ab insula Majed orientem rertut ad in-
sulam Saha est iter triuin bretium dierum. In hae autem insula 
compiciuntur timulacra aliquot ad litu* maris, ereetae deitrae, 
quasi innuaiit aspieienti, ac dicant, recertere illuc unde venisti, quo-
niani nulta est a ter™o noitro tellus quam adire possii." Edriti, 
p. 37. — Gabriel Sionita ubersetzt den Namen Chalidat durch In-
tulae perennet; aber die Anwendung des Derivatum Chuld auf das Pa-
radies (Garten der Ewigkeit) heweist hinlanglich, dafs man es mit Frci-
tag durch Insulae fortunatae ubersetzen musse. Da mir in Bezug auf 
die erstere Stelle des Edrisi einige Zweifel ubrig blieben, was unter dem 
timulacrum von Erz zu verstehen sei, welches sich iiber jeder einzel-
nen Statuę befinden solltc, so wendete ich mich an mcincn Kollegen in 
der Berlincr Akademie, den gelehrten Orientalisten Wilken, der, nach 
Vergleichung des Urteztes, mich bclchrt, dafs die Stelle folgendermafsen 
ubersetzt werden imisse: „Aufser dem Gotterbild ( tanam ) von hundert 
Klaftcrn findet sich auf diesen Inseln eine Figur von Erz." Fanka 
bedeutet nicht allcin iiber, sondern auch aufter. Maltc-IIrun (Pre-
cil de la Geographie, Tom. I, p. 531) hat die Kanarischen Inseln mit 
den Azoren vcrwcchselt. Die Verbindung mit den ersteren ist iibri-
gens im drcizehnten und vierzehntcn Jahrhundert niemals ganzlich un-
tcrbrochen gewesen. (Albertui Magnus, de natura locorum II, 5. 
Boccaccio, Comment. de la Dicina commtdia, II, 331.) 
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anzudeuten, dafs man iiber dicselbcn hinaus nicht vor-
dringen kć>nne." Vcrgleicht mail die beiden angefiihrteu 
Stellen des Edrisi und Ilakui * ) mit einer dritleu in der 
Geographie des Ibn-al -Wardi * * ) , in welcher deutlich 
ansgesprochen wird, „dafs eine der auf dein Gipfel eines 
llerges in den Chalidat oder Kanarischen Inselu betind-
lichen Statuen von Saad Abukarb, dein Hamjarilen, der 
mit Dudkarnaiii eine und die.ielbe Person islr errich-
tet worden sei", so sieht man, dafs der Mythus der 
arabischcn Geographen sich auf den Herkules der orien-
talischen Volkcr bezieht. Indem man sechs Statuen oder 
Ilildsiiulcn des Herkules annahm, vervielfaltigte man die 
Zeirhen fiir die Seefahrer, glcichwic 1'alaphatus *** ) und 
Hesychius die Anzahl der Siiulen auf drei oder vicr ver-
mehrten f ) . Iluar/ie hat mit Rccbt bemerkt, dafs man 
einen Anklang an diese arabischcn Ueberlieferungen im 
vierzehnten Jahrhundert auf einer Kartę im Ilafcuhuchc 
des Pizigano iindet, wo mitten unter den Inseln Urazie 
oder Azoren ein Medaillon abgebildet ist, hinter wel-
chcm sich eine Figur betindet, die in der einen Iland 
eine Flagge mit einer Iuschrift hiilt, und mit der ande-
ren nach Osten hinweist, ohne Zwcifel um dic Seefahrer 
zurijckzuhalten f f ) . Man sieht, wie die aufscrstc Griinze 

*) Nolicei et extrait» iei Manuscritt, Tom. II, JI. 397. 
* * ) A. a. O. , p. 55. Vergl. Kdriti, p. 71 uber dic Beglciter 

des Dsulkarnain, welche von den Inselbcwohncrn im Meere der Finstei-
nisse getodtet wurden. 

"*) De incredibil., cap. 32. 

t ) Tztchucke ad Met., Vol. l i i , Part. I , p. 134. Klauten 
ad Scyt. Caryand., p. 276 (Heeat. et Scyt. 1831). 

f t ) Buache hat geglauht, die. folgendrn Worte entiifferu ku konnen, 
welche in barharischem und theilweise ganslich unverstandlieheni l.alt*in 
gesclirichen sind: „ Hae lunt itatuae r/aae stant ad ripat Ant il-
tiae, quarum i/itae in fundo ad teeurandut liominct narigantet, 
quare eit fusiim ad i$ta maria quoutque po.uint nacigare et furat 
yurrecta itatua ett marc torde quo non ponunt intrare nau-
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jencr Mecrcsstriclie, </uae non amplius navigabilia nunt 
propter breritatem maris et coenum et algam *) , allmiihlig 
wciter gegen Westen gertickt worden ist. Die Schlau-
lieit der PhOnizier verlegte sie anfanglich in die unmit-
telbare Niihe der Saulen des Herkules; Scylax nach Cerne 
(Gauleon); das Mittelaller, den Angaben der Araber fol-
gend, in die Nahe der Azoren, wo die Bank von See-
tang (das Sargassomecr) schon von Christoph Columbus 
wahrgenommen worden war. Nach dieser Reihe von 
Thatsachen oder viehnehr Meinungen, welche ich so eben 
aufgcfiihrt habe, wird es, wenn nicht ais ausgemacht, 
doch wenigstens im hochsten Grade wahrscheinlich er-
scheinen, dafs die Bildsanlcn des Herkules und die au-
gcbliche Statuo auf der Insel Gorvo zu einem und dem-
selben Cyklus systematischer TrSumereien auf dem Ge-

tae . . . Zurla ycrwirft dic liier gesperrt gcdruckten Worte . Er 
licst nicht den Namen Antillia und glaubt iu den let7.tcn Zcilcn dic 
W o r t e zu erkennen: „est mare sutile ( id i glaube yiclmehr mare silb-
Łite statt aqua tenuis oder mare brere) quo non pojcit tenebant na-
ves.a Die iiufsere Flachę des Mcdaillons, hinter welchem sieli die 
Figur hewegt, von der nur die obere IlaUte des Korpers sichtbar ist, 
enthalt zwei kleinere Figuren, dic in das Meer hineingegangen zu sein 
scheincn, dessen Wasscr ihnen nur bis an das Knie reicht. Bcmcrkens-
werth ist, dafs dic arabischen Gcographcn, fulgcrccht bei dcm Grund-
satz bebarrend, die Granzen der Schilfalirt auzugeben, auch im Norden 
von Europa Statuen, denen auf den kauarischcn Inseln ahnlich, annch-
mcn. Ich fmdc bei Bakui (Sotices el Extraits des Manuicrits, Tom. 
II, p. 529 ) die W o r t e : „Auf einer Insel in der Nahe von liardmila 
findet sich ein bober Berg, auf dcm eine Bildsaule steht, die andeutet, 
dafs das Meer nicht wciter bcschiflt werden konne.u liardmila, das 
Land der Franken (Gliristcn), wird von Bakui zwischen Irland und 
dem Lande Cliozar, durch welches der .lihel (die W o ł g a ) stromt, vcr-
legt. „ D e r Baum mauca, der aui der Insel Bardmila wacłist, und von 
dem die Massc zwischen IIolz und Rinde gegessen w i rd " , scheint mir 
die kiefer zu *ein, deren Splint die skandiuavischen Yolker zuweilcn 
statt des Brots geniefsen. 

•) Sn/l. Caryand., p. 54 Hudson, p. 248 klausen. Idei er ad 
Arittotelit Meteorolog., Yol. I, p. 504. 
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biele der Geographie gehOren. Aber die Riehtung der 
Hand und die ganze Stellung uiufste eine Aenderung er-
leiden, seitdem der unerschroekene Genueser die Furcht 
vor den Untiefen im Meere der Finsternisse verscheucht 
hatte. Bevor ich dic Gruppe der Azoren verlassc, will 
icli noch einige Betrachtungen iiber die phonizischeu Miin-
zen hinzufUgen, welche auf der Insel Corvo gefunden 
und von Poaolyn beschricben worden sind, und iiber 
das Denkmal auf der Insel San-Migucl, von welchem 
der Kosmograph Andre Thewt beriehtet hat. Podolyn 
crziihll, dafs der gcwaltsamc Anschlag der Meereswogen 
bei einem Sturme ein grofscs zerbrochenes Gefiils mil 
einer Anzahl von Miinzen blols legie. Man brachte 6ie 
nach einem Kloster, wo Ieider der grofstc Theil unter 
Liebhaber vertheilt wurde. Einige (neun an der Zahl) 
wurden dera Pater Flores nach Madrid gesendet, wel-
cher sic Podolyn zum Gesehenk lnachtc. Nach den Ab-
bildungen derselbcn, welchc den Abhandlungcn der Gc-
sellschaft zu Golhenburg beigcfiigt wordcu sind, kann 
kein Zweifel dariiber obwalten, dafs vou diesen Miin-
zen von Gold und Kupfer, auf denen ein Pferdekopf, 
•oder eine ganze Pferdefigur, oder ein Palmbauin vorge-
stellt ist, die einen karthaginensische sind, dic anderen 
cyreniiische. Dic Zeichnungen sind noch vor Kurzem 
mit Miinzen verglichcu worden, die sich in dem Kabinet 
des Kronprinzen von Diineinark befindcn; aber, wenn 
man auch annimmt, dafs dic Thatsache von dem zerbro-
chenen Topf, welcher auf der Insel Corvo gefunden seiń 
soli, aufser allein Zweifel gesetzt ist, wurde man doch 
nicht unbedingter Weise zu der Annahmc gezwungeu 
sein, dafs dic Karthagincnser selbst jene Miinzen dort 
niedcrgelegt hatten. W i r wissen, dafs die Araber und 
die Normannen die azorischen Inseln im Mittelalter be 
sucht haben; sic konnlcn von den Kiisten Sicilicns und 
von Tunis aus punischc und cyreniiische Miinzen mit sich 
fiihren; denn eine grofse Anzahl von ersteren ist in Si 
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cilicn * ) geschlagcn worden, besonders in dem durch dic 
PhOnizier gegriiudelen Panormus **). Auf ahnlichc Weise 
sind arabische Miinzen haufig auf den Ostseeinseln und 
den angrenzenden Kiisten gefundcn worden. Auch ist 
die zweite der beiden Hjpothescn, dic einer Uebertragung 
durch die Araber oder Normannen, von Maltę-Brun * * * ) 
ais die wahrscheinlichere angenommen worden. Indessen 
darf man sich doch wohl mit Recht dariiber wundern, 
dafs nur punische und cyrcniiische Miinzen ohne Beimi-
schung einer Geldsortc anderen Ursprungs von den See-
fahrern des Mittelalters nach den Azoren gebracht wor-
den scicn. Da die Gewalt der Windę haufig maelitiger 
ist ais die der StrOmungen, so kann dic Moglichkeit nicht 
ganzlich geleugnct werden, dafs phOnizische und kartlia-
gincnsischc Schiffe, dic fiir den Iiandel mit Zinn und 
Bernstein verwendet wurden, auf ihretn Wege durch den 
Sinus Oestrymnicus verschlagcn und an dic Kiisten der 
Azoren geworfen wurden; aber wie ist es glaubiicli, dafs 

*) Heeren, Ideen, Tb. I. Abtli. I, S. 119. 
**) IWionnet, Deacription des medaillet antiquea, Supplem. 

Tom. I, p. 410. 
***) Tom. I , p. 596. In dem sechzehnlcn Jalirbundert war aucb 

viel von einer Miinzc lait dem llildnissc des Jidius Casar dic Redę, 
wclchc angeblich in cinciu amcrikanischen Bergwerke gefunden sein sollte, 
und von Johanu Rufus, Erzhischof von Coscnza, dem Pabst ubersendet 
wurde (Horn, de orig. Americanurum, p. 23). Schon der crnsle 
Ortelius sagtc boshaft, dafs dic Mituze geschickter Weise von derajeni-
gen vcrlorcn w©rden sci, der sie wiedergefunden habe." W a s die pu-
nischen Miinzen auf der Insel Corvo anbetrint, von denen 1'odolyil 
glaubt, dafs sic daselbst von schifTbruchtgcn Karthaginenscrn niederge-
lcgt worden seien, so ist zu bedauern, dafs man gan/.lich mit dcm Alter 
und Haust i I des steinernen Gebaudes unbek.innt ist, in dera sich unter 
einem Gewolhc das GeHifs befand, worin dic Miinzen enthallcn waren. 
lici Zcrstoruug dieses Gcbiiudcs durch cinc gewaltigc Sturmfluth im No-
vember 1749 wurde das Gefafs entdeckt. Nach der cinfaclien und kla-
ren Erzahlung des Pater Flores zu Madrid ist mir kein Zwcifcl uber 
dic Uichtigkcit der Thatsache verblicbcn. 
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sich dic Spur eines solchen Ereignisses gcrade auf der-
jenigen Insel erhaltcn habe, die am weilesten gegen W e -
sten liegt und zwar in der Richtung des Golf-Stromcs, 
der von Westen nach Osten treibl? Die Schiffe mufsteu 
also ein wenig im Nordeu des 1'arallels von 40° iiber 
die Azoren hinausgesegclt und in den Strom westlich von 
Corvo und Flores gelangt sein. Die Li)sung des l 'ro-
blcins wiirde bei weitein leichter sein, wenn das Gefiifs 
mit den MUnzen auf den Inseln Santa-Maria oder San-
Miguel, den iistlichsten in dem Archipel der Azoren, auf-
gefunden worden wiire. Rei Nennung dieser letzteren 
Inseln mufs ich einer Thatsachc gedenken, welche mit 
den Untersuchungcn, die uns hier beschaftigen, in enger 
Verbindung steht. Andre Thcvet, Kosmograph des Ko -
nigs Heinrich HI, besuchtc in der zweiten Hiilfte des scch-
zclmten Jahrhunderts die warmen Quellen in der Gegeud 
von San-Miguel, welche durch vulkanische Ausbriiche 
im Jahr 1419 zerstOrt worden war, nahe bei Alagoa das 
sele Cidades. Er beschreibt in seinem nalven und weit-
schweitigcn Stil*) Hiihlcn, in denen man, zu der Zeit 

* ) I)ie merkwurdige Stelle aus der Kosmograpliic dci Andre The-
Vet (tivr. XXIII, chap. 7 , p. 1 (1-2 der Ausgahc vom Jalire 1575) lau-
tet folgcndcnnalscn: „Cel Het de l'Allanlir/ue ont ete appeleet del 
Katar et; autti ettorer et t mot franęoit, lequel tignifie autant cumme 
ettuyer et tcc/ier, ou mettre quelque ehote au Tent. [Dies crinnert 
an dic Etymologie dej Naincns eteiitche Windę, welchen Cattera, der 
Ucberseuer von llruce'1 Heisen, von ete alileitcte.] F.llet tulił neuf 
en numbre. Dant i ile Saint-Michel, cert la partie de Septentrion, 
tur le rirage de la mer, lei premiert qui la decoucrirent, fuuitlani 
contrę un rocher, apperęurent un trou de la hauteur de dix piet et 
autant en largeur. Apret aroir fait oucerture, quelquet-unt a ccc 
det flambeaux te vonl hazarder ifentrer dedant, pentant y troueer 
quelquet grandi threiori, mail on ny trouca ehote quelconque, ii-
non deux monumem de pierre, dont chacun d'iceux n etuit moim 
long que de douse piedt et demi et large de quatre et demi. Ceux 
qui ont vu lei ditz monumenti comtruitz anez ruitiquement, m'ont 
aneure n'y acoir apparence ni d'ecriture ni dautre marque d'anti-
guite, linon te portrait de deux grandet couleunret qui ctoient au-
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der ersten Ankunft der Portugiesen, „ein steinernes Denk-
mal von 12 Fufs Lange erblickte, ;:uf dem zwei grofse 
Schlangen eingehauen waren und eiue Anzahl hebraischer 
Buchstaben, die eiu aus Spanien gebiirtigter Maure, der 
Sohn eines Juden, zu lesen, aber niclit zu erklaren ver-
rnochte." Da Thevet, welcher im vollen Ernste den Na-
inen der Insulae Accipitrum (Azoren) dureh Iles du Venl 
iibersetzte, einer von den Reisenden ist, welchen die Kri 
lik am meisten abging, so fehlt bei ihm auch die An-
gabe des Jahrs, in welchem die Hóhle vermauert wor-
den war, und wie der Maure eine Inschrift hat ab-
schrciben konnen, die nach der sinnrcichen Bemerkung 
von WUken * ) vielleicht einige numidische oder puni-

tour des ditz monumentu, ensemble quelques lettres liebraiquet gran-
des de quatre doigts et si antiques qu a grand' peine les pouuoit-
onlire; toutefois un Ularanne, nutif d'Espaigne, Jils dejuif, homme 
verte aux languet, les peignit telles que je vous les represente icy. 
Linterpretation desquelles je tursoye la laissant a ceux qui font 
profession de la langue det Hebreux. Et par cela chacun peut ju-
ger que ce peuple hebreu a habite non teulement au payt de Judee, 
aint par tout ce grand unirersAuf diese Beschreibung folgt dic 
Erzahlung von dcm Todc nielircrer Pcrsoncn, „qui pour philosopher 
et risiter let choset plus rares de lisie tont en tret dam cette large 
grotte sans jarnais en sortir, de sorte que de peur daccidens tern-
blables, ioaoerture Jut clote et cimentee.'' 

* ) „Die mir mitgethcilten Inschriftcn des Tlievet — so sebreibt der 
gelebrte Orientalist — sind niclit gam. ohne Interessc und schcinen bis 
jetzt nur geringe Aufmerksamkeit erregt zu haben. Es ist zu bedaueru, 
dafs wir keine genaue Kopie der Scbriftzugc besitzen, um iiber ihr Al-
ter und ihren Ursprung urdieilcn zu konnen. Es ist niclit dcutlich, ob 
dic Inschrift ursprunglich in hchraisrhcr Quadrattchrift abgefafst gcwe-
sen, was niclit sehr wahrscbeinlich ist, oder ob der Maure sie aus einer 
Schriftgattung iu die audere iibertragen hat. Der Ausdruck Thevet'«, 
„die Charaktere waren so alt, dafs man sie nur mit der grofsten An-
strengung zu lei en vermochte", ist aufserst unbestimmt. Obglcich einige 
Buchstaben des plionizischen AlphabeU mit der hebraischen Quadrat-
schrift Aehnlichkeit haben, z. B. in der Legcndc Karat chadaschath 
bei Ekhel (Doctrin. nummor. veter., p. CLV, Toin. II, nr. 5 ) , »o 
darf man doch nicht annehmen, dafs der Maure eine ganze Phrasc zu 
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sche Eigcnnamen enthielt. Es wiirde unzweckmiifsig sein, 
wenn man ein bedeutendes Gewicht auf eine Thatsache 
legen wołlte, deren l\icbtigkeit mit Bestimmtbeit nachzu-
weisen unmdglich ist; indessen mOehte es doch ziem-
lich nahe liegen, dafs, wenn der Maure dic Inschrift er-
funden hStte, cr ihr einen bestiminten und inhaltvollcn 
Sinn in hebriiischcn Charaktcren ausgedriickt crthcilt ha-
ben wiirde. 

Innel Maida und Griine Innel. — Das An-
denken an die Inseln lirasil oder llrazie, welche lange 
Zeit auf den Karten ohne bestiminte Oertlichkeit ver-
zeichnet wurden, hat sich bis auf unsere Zeiten in dera 
Namen Uranii Ilock erhalten, welchen die schoncn en-
glischen Karten von I'urdy 6° westlich von der iiufser-
sten Siidspilze Irlands vcrzcichnen. In demselben Stri-

enł/.iflrrn im Stande gewesen. YVcnn die Tnsclirift arabisch in kufischen 
Sehrirt/.cieben war, so mufste die Uebertragung in hehraischc Charaktcre 
einem Mannę alf-iknnischen Ursprtmgs iiberaus lciclit spin. Sei sie nun 
aber phónizisch oder arabisch, gciiug man findet darin das W o r t J/laliht-
titl, welches durch die Endung sal all die numidischcn Eigcnnamen, z. li. 
den des fliempsal u. a. m. erinnert. Man konnte fast lesen Taal oder 
liaal ben Matharbaal oder Mathadbaal. Dies sind ohne Zweifel sehr 
bekannte punische INarocn (vcrgl. Liv. X X I , 12, 45; Polyb., III, 84; 
Appian., liell. Annib., c. 10); aber ich gestehe gem cin, dafs bei 
dcm geringen Zutraucn, welches die in der Kosmographie von Thevct 
mitgctheilte Kopie gewahrt, jede Dcutung im liochsten Grade gewagt er-
scheinen mufs." Ich fugę zu diesen gcistreichen Bemerkungen noch hinzu, 
dafs auf den geschnittenen Stcinen oricntalischcn Ursprungs dic phiini-
zischcn Inschriften zuweilen auch in gricchischen Charaktcren erscheinen 
[vergl. Scalig. epistoł., 13, p. 89; Kopp, de di/Jicultate interpre-
tandi ea, ijuae rei ritiose aut subobscure scripta tunt, Vol. I, p. 188j, 
und dafs die bekannte punische Stelle in dem Poenulus des Plautus, 
obgleich sie in allen llandscliriften des Dichters in rórnischen Charaktc-
ren crscheint, doch im Anfange des siehzebntcn Jahrhunderts von Phi-
lipp Pareus und Samuel Petit [Miscellan., 11,2] mit hebrauchęi Let-
fern gedruckt worden ist. Die Uebertragung einer Schriftgattnng in eine 
andere ist ohne Zweifel iiberaus leicht; aber ich halte cs ebcnfalls, wic 
Wilken, fur hdchst unwahrscheinlich, dafi der Maure eine ganze puni-
sche Insclirift zu lesen im Stande gewesen sei. 
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che, oder viclmelir zwischen Irland, Neufundland und den 
Azoren, crsrheinen seit dem Anfange des sechzclinten 
Jahrhunderts, namentlich auf den Karten des Juan de 
la Cosa (1500) , in der Ausgabe des Ptolemaus vom 
Jahre 1522, und des Ribero (1529), die Inseln Mayda, 
oder die Asmaiden * ) , und die Griine Insel, ohne dafs 
dic Lage der einen bcstiinmter wiire ais die der anderen. 
Iteide finden sich noch heutiges Tages auf den Karten 
verzeichnct ais Klippen ungewisser Lage, unter den Na-
men Mayda und Green Rock. 

W i r haben gesehen, dafs in den geographischen Ue-
berlieferungen und den Erziihlungeu der Reisenden das 
Andenken an wirkliche Entdeckungen und eine Reihe 

*) Benedelto Bordonc (holario, 1533, p. 18) hat mchrcre 
Asmcideninscln und LorenZo Anania (Fabrica del Mondo, p. 303) 
selzt Granozzo und Maida cin wenig óstlich von Neufundland fast an 
dcnsclbcn Ort, wo man auf der hartc des Juan dc la Cosa die lula 
Ferde findet; dunn die Insel Trinidad des Cosa scheint mir mit Neu-
fundland identisch zu sein. Nach diesen nordlichen Ucgionen haben dic 
Gcogrnplicn des scchzehnten Jahrhunderts alliuidilig auch die fabelhafte 
Danjoncninsel vorriickcn lassen, die man anlanglich an die Kiisten von 
Afrika vcrlcgte. Andre Thecet hat das „pour lra ic l " dieser Insel ge-
geben, auf dic cin Kraulem aus der Brctagne, Margucrite dc I\oberval, 
Tcrwiesen wurde, und, wic es scheint, unangenehme Abenteuer hatte. 
(Coimograpli. unieeri., p. 1019). Gegen das Eudc des sechzclinten 
Jahrhunderts glaubte man, dafs dic grofse Insel Neufundland durch eincu 
Mecrcsann in zwei Thcilc gcthcilt werde. Wenn mail die Insel der Ba-
caliaos auf Wjtfliel ' j Kartę von tSeufrankrcich ( Detcript. 1'1 oleili. Angin., 
p. 158) mit der Karle „des grofsen SchifTskapitans aus l)ie|ipe" (Ra-
tnutio, Tora. II, p. 353) vcrglcicht, so siclit man, dafs der nórdlichc 
Theil derselben von Lclzterem D.imoncninscl genannt wurde. Die Mei-
nung des Malte-Brun, dafs dic Insel der Hand des Satan (Salanaxio 
des Andrca Bianco, Sarailagio des Bedrazio) mit dieser itla de lot 
Demoniot der spanischen und franzosischcn Karten in Ycrbindung stchc 
(1'recil de Geograph., Tom. I, p. 531), kommt mir nicht sehr wahr-
scheinlich vor. Dic Erhcbung kleincr vulkanischer lliigel, wclchc wah-
rend der Jahre 1638 bis 1811 so haufig in der Nahe der azurischen 
Inseln San-Migucl und San-Jorge Stall gefunden, hat wcllcicht zu die-
ser Benennung Ycranlassung gegeben. 
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tranmhafter Gebilde wunderbar mit einander gemischt sind, 
und dafs das Reich der Dichtung, auf Meinungen und 
Ansichten von hohem Alterthum gegriindet, in dem Mit-
telalter besonders gegen Abend hin eine weitere Aus-
breilung erlangtc. Wenn diese neuc Richtung und der 
veraltete Irrtluim in liczug auf dic Ausdehnung Asicns 
gegen Osten * ) dem Columbus den W e g der Entdek-
kungen geOffnct haben, so haben auch anderc, wenig-
stens dcm Anschein nach minder cinllufsreiche und bis-
her unzuliinglich erkliirte, Ursaclien niclit wenig dazu bei-
getragen, dem gcnuesischcn Seefahrer das Zutraurn ein-
zullofsen, dessen er bedurfte. Ich rcchne unter diese 
Ennuthigungsgrunde die so bekannte Thatsache, dafs cin-
zelne Gegonsl3nde vom Meere an die Kiisten der Azo-
ren, von Porto-Santo und den Kanarischen Inseln ge-
worfen und geraume Zeit hindurch ais Anzeichen des 
wahrscheinlichen Daseins bewohnter Liindcr gegen W e s -
ten betrachtet worden sind. Ich beschliefse den vorlic-
genden ersten Abschnitt dieses Werk es mit einer Reihe 
in das Gebiet der physischen Erdbeschreibung gchOriger 
Betraclitungen, welche der gegenwartige Zustand unserer 
Kenntnisse gestattet und die gceignct sind, ein neues Licht 
iiber die eben angedeutete Erschcinung zu vcrbreiten. 

„Nicht allein jene Ansicht einiger Philosophen, sagt 
Ferdinand Columbus (Vida, cap. VIII), dafs bei weitem 
der griłfsere Theil der Oberflache unserer Erdkugel trok-
ken liege und milhin mehr Fcstliinder ais Meere vor-
handen scien, bclcbte den Muth des Admirals; er cr-
fuhr auch von mehreren Piloten, die sich in den West -
fahrten nach den Azoren und der Insel Madera vielfach 
versucht hatten, eine Reihe von Erscheinungen und An-
deutungen, wciche ihm die Uebcrzcugung verschafften, 
dafs gegen Westen unbekanntc Landermassen vorhanden 

* ) Man vcrgtciche dic Anmcrknng fi am Scłiiufs dej craten Ab-
•dmitłł. 
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sein mtifsten. Martin Vincente, Pilot des Konigs von Por-
tugal, crKiihlte iliui, dafs er in eiuer Entfernung von 450 
Seemeilen voui Vorgehirge St. Yincent ein Stiick Hol/, aus 
dem Wasser gezogen habe, welches aufserst kiiustlich, 
jedoch ohne IJeihiilfe eines eisernen Werkzeuges, mit Bild-
werken verziert war. Der Westwind hatte dieses Ilolz 
fortgetrieben, weshalb die Seeleute glaubtcn, dafs es un-
fcldbar in jener Riehtung einige noch nicht entdeckte In-
seln geben miisse. Pedro Correa, Schwager des Admi-
rals, crziihlle ihm, dafs cr nahe bei Madera ein Stiick 
kiiustlich gearbeiteten Holzes von ganz ahnlichcr Art ge-
funden hiitte, welches aus derselbcn Gegend von Abend 
ber herbeigetrieben worden sei. Er fiigte hinzu, dafs cr 
den KOnig von Portugal habe sagen horen, wie man in 
jencn Gegenden grofse Rohre aus dein Wasser gefischt 
habe, die von einem Rnotcn zuin anderen neun garra-

fas Wein enthaltcn konnten. {Herrera, Dec. ł, lib. I, 
cap. 2 , vcrsichert, dafs der Konig diese Rohre aufbe-
wahrt und dem Columbus habe zeigen lassen.) Plole-
miius sagt in der That im zweiten Buche * ) seiner Kos-
inographic (Kap. 17) , dafs in den ostlichen Gegenden 
von Indien ungeheures Schilfrohr dieser Art vorkomme. 
Die Bewohncr (Kolonisten) auf den Azorischen Inseln 

* ) Im crsten Ruchc (p. 17 Mercat.) spricht Ptolemaus von „dem 
I.nmle der Serer, jenseits der Siner, deren Moraste mit jener Art grofsen 
Scliitfrohrs (xn/.uunt) aiigefullt sind, dessen sich die Einwohner bedie-
nen, um iiber eiuen Flufs zu sclzen." Die Stelle ist fast der des l 1 1 i -
niut (Iliitur. natur., VII, 2 ) nachgcbildet: „ln India haec facit 
ubrrtat toli, temperies cueli, aquarum abundantia, ut tub una fu:u 
(llaman tree, im Sanskrit nyakrudha, Ficut retigioia Linn. S. 
Strabo, X V , p. 691. Theophratt., Hitler, plant., IV, 5 ) tur-
mae condantur equitum. Arundinr.t tero tantae proceritatii, ut tin-
gula internodia alceo natigabili ter.iof interdum hominet ferant." 
Das W o r t taccharum (Zurkcr) wird faUchlich tom Samkritwortc tar-
kard (tcharkard) abgelcitct, welches den Tabashcer bezeichnet, eine ~ 
kieselhalugc Conrretion des Banibusrolires oder panta der Hindus. Bambu 
ist ein malaiischcs Wort. 
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bcrichteten, dafs das Meer bei slarkem West windę, be-
sonders an den Inseln Graciosa und Fayal, Fichtcnstamme 
von einer unbekannten Art auswerfe. Einige fiigten zu 
diesen Anzeigen noch dic hinzu, dafs man eines Tages 
an dem Slrande der Insel Flores zwei mannliche Leich-
name gefunden habe, deren Gesichts- und Korperbil-
dung ganzlich von der unserer Kiistcnbcwoliner abwei-
chcnd gewesen. (Herrera nennt sie, vielleicht auf dic 
Gewahrleistung der Haiidschriften des Las Caaas, Leich-
namc mit breitem Gesichte, die keine Aehnlichkeit mit 
Christen hatten.) Columbus crfuhr auch von den Be-
wohnern des Cap de la Verga * ) , „dafs sie abnadia/i 
oder Barkcn gesehen, die mit einer Menschengattung be-
mannt gewesen, von der man zuvor nie liabe reden 
hOrcn." 

Die Yersetzung dieser Gegenstande (Bainbusrohre, 
Fichtcnstamme, mannlichcr Leichname und Kiihne mit le-
benden Menschen), welche von dcm Meere an den Strand 
der Azorischen Inseln geworfen wurden, ward, wie man 
aus der eben angefiihrlen, von mir wOrtlich iibcrsetzten 
Stelle ersieht, der Wirkung der Westwinde zugeschrie-
ben. Diese Erkliirung ist indessen keinesweges geniigend, 
da sie nicht auf hinreichcnd beobachtcten Thatsachen bc-
ruht; denn die walne Ursachc solchcr Yersctzungcn **) 
ist in dem grofsen Stronie warmen Wassers zu sueben, 
der unter dem Namen friilf -Stream oder Florida- Slream 
bekannt ist. Dic W e s t - und Nordwcstwinde kOnnen kei-
nen anderen Einflufs ausiiben, ais die mittlcre Geschwin-
digkcit dieses Meeresstroms zu vcrinebrcn, scinc W i r -
kung gegen Osten hio bis zuui Meerbusen von Biscaya 

* ) Ohne Zweifel ein Yorgcbirgc auf tlen Azorischen Inseln; denn 
Herrera sagt, dafs diese almadiai eon cata morediza que nunca te 
kundelI (welche niemals zu Grunde gehen konnen) tenian a par ar en 
lat itlat Azoret. 

**) lielation hittorirjue, Tom. I, p. 71. 
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auszudchncn, und die Wassermassen des Golf-Stromes mit 
denen der Stnime aus der Davisstrafse und vom niird-
liclien Afrika zu vermischen *). Dieselbe Bcwcgung der 
Gcwiisser an der Oberflache des Meeres, welche im funf-
zehnten Jahrhundert die Bambus und Fichtenstainme an 
den Strand der Azoren und von Porto-Santo warf, bringt 
jtthrlich **) SamcukOrncr tropischcr GewSchse (Miniona 
nrnndenn, i•iiilandina bonduc, Dolichos urens) nacli Ir-
land, den Hebriden und Norwcgcn, zuweilen selbst wohl 
erhaltene Fiisscr mit franztisischen Wcinen, dem Ueber-
rest der Ladung von Schiffen, welche in dem Meer der 
Antillen Scliiffbruch gelitten. Dic Trlimmer des Kriegs-
schiffes the Tilbury, welches in der Nahe von Jamaika 
in Brand gerieth, wurden durch den Golf-Strotn an die 
Kiistcn von Schottland getrieben. Noch inchr, Fiifschen 
mit Palmtil gcfUllt, die einen Theil der Ladung engli-
sclicr Schiffe ausgemacht hatten, welche in der Nahe des 
Cap Lopez an den Kiistcn von Afrika gcscheitcrt waren, 
wurden ebcnfalls in Schottland vom Meere an das Ufer 
gcsptilt, nachdem sic zweimal den Atlantischen Ocean 
durchwandert hatten, cinmal von Osten gen Westen, zwi-
schen 2° und 12° Br , vcrinOge des Acquatorialstroins, 

zum 

* ) Ich bcdicnc mich der Nomenklatur des Major Rennell. F.in 
Blick auf die Gcncralkartc, welche dcm Werke lntestigation of the 
Currentt of the Atlantic Ocean angehangt ist, wird das, was ich im 
Texte uber dic Yermischung der Wassermassen verschiedener Strome 
sage, vcrdeutliclicn. 

Noch im Novcmbcr 1834 wurde hci Southport eine Flasche 
auf don Strand gcworfcn, dic in OSO vom Kap Codd unter 4 0 ° j Br. 
und 70* '20' L. im MSrx 1833 dcin Mefre ubergeben worden war. 
Manche SchilTbruchc au den Weslkiistcn von Irland haben keine andere 
Ursarhe ais den falsrhen, unter den Seefalirern allgemein verbreitcten 
Glaubcn, dafs der Golf-Stroin ostlich von den Azorischen Inseln nicht 
mchr bcmcrkbar sei. Dic SchilTe, auf denen steli keine Clironomcter 
bcfuidcn, oder deren Fuhrer keine Mondabstande beobachtcn, laufen ge-
mciniglich wegen Schatzungsfchler frulier an das Land, ais die Mann-
schaft ej erwarten durftc. ( Mechanic't Magasine, 1834, p. 208 . ) 
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zum zweiten Mnie von Westen gen Osten mittclst des 
Golf'Stroma zwischen 45" und 55° Br. Wiihrcnd der 
Windstillen hort dieser letztere Strom, der voui Kap 
Hatteras komnat, im Meridian der grofsen Sargassobank 
(Fucua nntans) auf, welche etwas westlich von Corvo 
liegt; sobald aber die Westwinde herrschend zu werden 
anfangen, oder, durch das Zusainmcntreffen anderweiti-
ger mcteorologischer Ursachen, der Stroin das Niveau 
der Gewiisser im Golf von Mexico oder im Kanał von 
Bahama erhoht, sind die Inseln Corvo und Flores ganz 
von dcm Golf-Strom umgcbcn, welcher sich alsdann in 
zwei Armc thcilt, von denen der eine nach N O , der 
andere nach S und SO gerichtet ist * ) . Dic Inseln 
Graciosa und Fayal, welche Columbus vorzugswcise ais 
solchc Punkle bezeichnct, an denen Fichtenstiimme von 
einer unbekannten Gattung ans Land gcspiilt wurden, 
liegen zunScbst an Corvo und Flores, und erhalten mit-
liin zuerst, was der Strom in dem Augenblicke mit sich 
fiihrt, w o er sich unter 30°^ und 32°-j w. L. nach 
SSO wendet. Diese Fichten kamen ohne Zweifel ent-
weder von den kleinen Isla* de Pinos, bei der Bank 
von Tortuga iin Westen der Martires, oder von den 
nordOstlichen Kiisten von Kuba, w o Columbus bei Cayo 
de Moa zum ersten Małe zu seinem grofsen Erstaunen 
dic Coniferen der tropischen Zone crblicklc * * ) , oder 

* ) Vergl. das ncucrc Zcngnifs von lioid, Deicription of the Azo-
ren, 1835, p. 96. 

**) „Columbus, sagt las Casas in dcm Auszuge, welchen cr ans dcin 
Tagebuche der ersten Fahrt giebt (Sonntag, 25. Novembcr 1192), er-
bliekte Fichtenwiilder (pinalet). Die Jlaurnc waren srhlank wic die 
Spindcln (hutoi) und so hocli, dafs das Augc nur mit Muhe den Gipfel 
erreichen konnte. Er bemerkte bald, dafs diese Fichten sich zum Hau 
der grofsten SchilTc cignetcn." N a V ar ret e, Tom. 1, p. 66. Ich habe 
schon an einem anderen Orte bemerkt, dafs dic ersten conr/uutadoret 
auch den Podocarput unter dcm allgemeincn Namen der Fichten oder 
Kiefern mit cinbegriflen. Herrera sagt dies amdrurklich ( D e c . I, 
lib. II. c. 12) bei der Bcschrcibung der Fruchte von den pirlol dcl Ci-

Band I. 3 0 
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von den Kiisten von St. Domingo, wo nach der Bcob-
achtung von Barataro die Fichtcn in der Nahe des Kap 
Samaua bis zur Ebene hinabsteigen. In boberem Grade 
kOnntcn dic Bambusstamme (guadua auf den Antillen 
und im gesammten tropischcn Amerika genaunt) iiberra-
schen, welche durch 'die StrOmungen an die Kiisten von 
Porto-Santo getrieben wurden, da rings um diese Insel 
dic Gewlisser gleichmiifsig gegen S und SSO fiihren, eine 
Richtuug, dic sie schon von dem Parallel des Kap Fi-
nisterre an haben. Aber ein Rcispiel, welches nicht iil-
ter ist, ais der Zeitpunkt, in welchem ich meine Reise 
nach Amerika untcrnahm, beweist, dafs der Golf-Strom 
bei den Azoren von Zeit zu Zeit mit dem Stroin von 
Guinea oder dein des nordlichcn Afrika zusammentritt und 
Raumstammc von dem Neuen Kontincnt bis zu den Ka-
narischen Inseln fortfiihrt. Kurze Zeit nchmlich vor mei-
ner Ankunft auf Tenęriffa hatte das Meer auf der Rhede 
von Santa-Cruz einen Stamm von Cedrela odorała, der 
noch mit Rindc und Flechtcn bedeckt war, an das Land 
gespiilt. Dieser amerikanische Raum kann mit keiner 
anderen Holzgattung verwcchselt werden. Er war ohne 
Zwcifel an der Kiiste von Paria oder von Honduras 
cntwurzelt worden und hatte den grofsen vortex des 
Mexikanischen Meerbuseus und des Bahamakanals vcr-

bao auf St. Domingo, welche den OIivcn glcichen (parezetl azeytunos 
del Aiarafe de Seeilla). Wenn die wirkliche Fichtc auf der Insel 
St. Domingo und der Isla de 1'inos im Siiden von Kuba, wo man 
nach dcm Atisdruckc des Peter von Anghiera pineta et palmeta vercinigt 
findet, der l'inus occidentalis und von derselben Art ist, wie die Fichte 
von Mcii™, jo ist es im hiichstcn Grade auffallend, dafs letztere nach 
meincn barometrischen Holicnmessungen zwischen Mczico und Yera-Cruz 
nur bis zu 935 Toisen und zwischen Mesico und Acapulco nur bis zu 
SSO Toisen uber dem Meeresnivcau hinabstcigt. (Helation historique, 
Tom. III, p. 376, 470.) Es ist zu wunschcn, dafs Reisende ihre Auf-
merksamkeit auf die Losung eines Problems richten mogen, welches von 
gleiehem Interesie fur die Geographie der Pflanzcn und fur dic Klima-
tologie ist. 
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folgt. Wenn die Wasserbewegungen im Atlantischen 
Meere * ) sich in normalem Zustande befinden, so sind 

*) Es ist nicht ohnć Interessc fiir dic Geschichtc der physischen Erd-
beschreibung, auf den Scharfsinn aufmcrksam zu raachcn, iuit welchem 
schon die Seefalirer des sechzclinten Jaluhunderts den Zusamiiicnhang ge-
wisscr Bewegungen im Atlantischen Meere von dem Vorgehirge der Gu-
ten Hoffnung bis zu den Azorischcn Inseln crkannt hatten. Columbus 
war im Norden der Insel Kuba nicht iiber den Mer i dian von Prori-
dence und Gran Abaco hinaus gegen Westen gelangt; aber cr kannte 
den Acquatorialstroin, wclchein er dic Utensilien (de nueitras costas 
de Etpaha) zuschrieb, die an das Ufer von Guadalupc gcspiilt worden 
waren ( Vida del Almirante, c. 4 6 ; Anghiera, Ocean., p. 2 7 ) ; cr 
hatte dic Gewalt der Strome von Honduras und des Alten Kanals (Ca-
nal Tiejo) erfahren, ohne jemals durch den Kanał von Bahama oder 
Florida gekommen zu sein. Die Heftigkeit, mit welcher die Gcwasser 
aus dem Meerbusen von Mexico ausstroraen, wurde erst im Jahre 1512 
wahrend der Expcdition des Juan Ponce de Leon erkannt ( H e r r e r a , 
Dec. I, lib. IX, c. 1 0 ) ; und da bis zum Anfangc des siebzchnten Jahr-
hunderts, bis zur Ileise des Bartholomaus Gosnold, welcher im Jahre 
1603 auf gcradcm W e g e von Falmoulh nach dem Kap Cod segelte, 
die nach Nordamcrika bcstimmlen SchifTe durch den Kanał von Ba-
hama gingen, so erkannte man bald den Zusamrnenhang der Mecresstro-
rnungen an den Kiisten von Mexico und Florida mit denen an den Kii-
sten von Neufundland und dem Meerbusen des St. Lorcnzstromes, wel -
che seit 1497 und 1500 von Sebastian Cabot und Cortcreal bcsucht wor-
den waren. Der Ilistoriograph des Konigs Philipp II, Herrera, dessen 
vier erste Decaden im Jahre 1601 erschiencn, bcschreibt den Golf-Stroni 
gerade eben so, wie er sich noch jetzt darbictet (Dec. I, lib. IX, c. 12). 
„ D i e Gcwasser der Meere von Afrika und des Atlantischen Oceans, sagt 
er, strómen fortwahrend nach Sudamcrika zu, w o sic kcinen Durchgangs-
punkt finden; sic gehen daher mit Heftigkeit zwischen Yucatan und Kuba 
hindurch, dann zwischen Kuba, Florida und den Lueayosinscln, bis sie 
nach ihrem Austritt aus einem so engen Raume, wie der Bahamakanal ist, 
sich iiber eine Flachę von grofserer Ausdehnung vcrbreiten konnen." Ja 
noch mehr: die in dem neuesten Wrerk des Major Rcnncll entwickeltc 
Wahrnehmung, dafs der Gulf- Stream seinen ersten Impuls an der Sud-
spitze von Afrika bei der Nadelbank (ha guli at banc) crhalt, dann sich 
gegen Norden nach Guinea hinbewegt, und weiterhin mit dcm Aequinoctial-
Strom von Osten gegen Westen nach dem Vorgebirge des heil. Rorhus 
und den Kusten von Guyaua (Inrestigation of tKe Currentt of the 
Atlantic Ocean, 1832, p. 2 0 ) , ist auf das deutlirhstc in der gelehrten 
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<lie Meeressf ronie, welche mit den etwas unbestimmten 
Benennungen Gulf-Stream, Aequatorialstrom, Stromun-
gcn des Golfs von Guinea, der Kiisten von Brasilien und 

Ahhandlung des Sir Humfry Gilbert „iiber dic Mogli chkeit einer nord-
wcstlicbcn Durchfahrt nach Cathay und Ostindien" auseinandergesetzt; 
einer Ahhandlung, die wahrend des Zeitraunics von 1567 bis 1576 gc-
schricben sein mufs, da sie der Welttafel des Ortelius gedenkt. „ D a 
dic Gewasscr des Meeres, heifst cs darin, kreisformig von Osten nach 
Westen strómen, indem sie der (.iiglichen Bewegung des primum mobile 
[des llimmels oder der Fixsternspharc im Sinnc der aristotelisch - scholas-
tischen Philosophic] folgen, so haben dic Portugiesen auf ihrer Ucbcr-
fahrt von dcm Vorgcbirgc der Guten Iloflnung nach Calicut viel mit 
der Schwicrigkeit zu kampfen, nach Osten vorzudringcn; auch werden 
dic Gcwiisscr, welche aus dem Indisebcn Meere im Siiden von Afrika kom-
in en, wegen der geringen Breite der Magellanstrafsc gezwungen, dic Ost-
kiisten von Amerika cntlang bis zum Kap Freddo vorzudringen, welcher 
W e g mehr ais 480 Seemeilen betragt." ( H a k l u y t , Voyages etc., 
Vol. III, p. 14.) Der Nainc dieses Vorgcbirgcs riihrt ohne Zweifel von 
der Fahrt des Sebastian Cabot im Jahre 1517 ber, auf der er bis zu 
6 7 n . Br. vordrang und die Iludsonsbai 90 Jahre vor der ersten Reise 
Hudson's entdeckte ( M e m . of Sebastian Cabot, p. 29, 118; Patrick 
Fraser Tytler, Discov. of the Sorthern Causłs of Amer., p. 41). 
Sir Humfry Gilbert erwahnt dieses Kap Frio noch an einer zweiten 
Stelle und vcrlegt cs unter 62° n. Br. Gronland gegcniiber. ( H a k l u y t , 
Tom. 111, p. 23. ) Es ist fast iibcrfliissig, bei Aniiihrung dieser merk-
wiirdigcn Stelle zu bemerken, dafs der Strom, „welcher an den Ostkii-
sten von Amerika liinaufstromt", nicht den gesammten Raum von der 
Magellanstrafse bis zum Parallel von 62° n. Br. umfafst. Der Strom 
von Brasilien, zwischen Babia und dem Rio de la Plata, fiihrt nach S 
und dieselbe Riehtung der Wassermassen findet sich auch im Norden 
von Neufundland an den Kiisten von Labrador. Bei der Ueberfahrt 
des Diego Garcia von den Inseln des Gruncn Yorgebirges nach dem Kap 
des Heil. Augustin im Jahre 1526, sclirieb man die nach N W fiihrcndc 
Strómung (den North West equatorial Stream nach Ilennell), zwi-
schen 5° s. Br. und 10° n. Br., dcm dureh dic Mundung der ungeheu-
ren Flusse an der Kiiste von Guinea gegebcnen Impulse zu ( H e r r e r a , 
Dec. III, lib. 10, cap. 1 ) ; eine ganzlich verfehltc Erklarung, die jedoch 
noch in unscren Tagen haufig auf die Stromungen in der ISahe der Miin-
dungen des Rio de la Plata, Maranon und Orenoko angewendet worden 
ist, welche ohne Zweifel glcichfalls von entfernter liegendcn und allgc-
mcincren Ursachcn hcrriihren. 
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des siidlichen Afrika bezeiclmct werden, durch ruhigc oder 
stehende Wassermassen von einander getrennt, die nur 
dem auf eine gewisse Oertlichkeit besehriinkten Anstofs der 
W i n d ę gehorchen; aber durch die zufiilligc Vereinigung 
mehrerer zuweilcn sehr entfernter meteorologischer Ur-
sachen dehncn sich inilunter die Meeresstrome aus oder 
verbreitcn sich durch eine Art von Ausłritt aus den Ufern, 
um mich dieses Ausdrucks zu bedienen, iiber grOfsere 
Raumc, die sonst mit ruhigen Wassermassen angefiillt 
sind, welche keiner eigenthiimlichcn Bcwcgung folgen; 
und es vereinigcn sich alsdann auf kurze Zeit Strome 
von verschiedcnen Benennungen, wodurch dann Erschei-
nungen hervorgcrufen werden, welche in jener Epoche 

^iiberraschen mufsten, wo die Kenntnissc der physischen 
Geographie des Atlantischen Meerbusens noch auf einer 
niedrigeren Stufe standen, ais jelzt. Man liest in der 
Geschichle der Entdeekung der Kanarischen Inseln von 
George Glas, welche im Jahre 1764 erschien, dafs kurze 
Zeit vor der Bekanntmachung dieses Wcrks ein kleines 
mit Getreide beladenes Fahrzeug, welches von Lance-
rote nach der l\hede von Sta. Cruz auf Tencriffa be-
stimmt war, durch einen Sturm auf die hohe See ver-
schlagen wurde, ohne die Gruppe der Kanarischen In-
seln wiedergcwinncn zu konnen. Der Aecjuinoctialstrom 
und die Passatwinde trieben es gegen Westen , bis ihm 
zwei Tagereisen von der Kiiste von Caracas ein cngli-
sches Schiff begegnete und denjenigen Seeleuten zu Iliilfc 
kam, welche die Gcfahr iiberlebt hatten, indem es sie 
mit Wasser vcrsah und sie nach dem Ilafen von la Guayra 
fiihrte*). Ein ahuliches Ereignifs hatte iin Jahr 1731 
Statt gefunden: cin mit W c i n beladenes und nur auf 
wenige Tage mit Lebensmittelu versehcnes Fahrzeug, wcl-

*) G'las, Hislory of the discocery and conrjuesl of Ilu Canary 
lslands, p. V. Viera, Historia generał de las islas Canurias, 
Tom. II, p. 167. 
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ches von Teneriffa aus nach Gomora bestimint war, 
kampfte mchrcrc Tage hindurch init widrigem Windę und 
gelangte durch die Gewalt der Strome, mit einer Bc-
mannung von sechs Mcnschen, nacli der Insel Trinidad, 
der Kiiste von Paria gegenuber *) . Die zwischen dem 
nach Siiden fiihrenden Strom des nordlichen Afrika und 
dcm nach Westen gerichteten AequinoctiaIstrom augen-
hlicklich bestehende Vcrbindung wirkte also in einem dia-
mctral entgegengesetzten Sinne, wie derjcnigc, durch wel-
chen im funfzehnton und achtzehntcn Jahrhundcrt Bam-
bus- und Ccdrelastamme nach Porto-Santo und Teneriffa 
getrieben worden waren **). 

W a s diejenige Thatsache anbetrifft, welche die Auf-
merksamkeit im hochsten Grade auf sich zieht, nehuilich 
„dafs bedcckte Fahrzcuge (barcas cubiertasj, bemaunt 
mit einer l\acc von Menschen, von denen man niemals 
zuvor hatte sprechen hOren, an don Azoren gesehen wor-
den", so hat uns die Geschichte mchrcrc fast ganz iiber-
einstimmende Beispiele aufbewahrt. James Wallace bc-
richtet in seiner Geschichte der Orkadischen Inseln, dafs 
zuweilen Grónliinder, von den Orkadiern Finn-men ge-
uannt, durch StrOmungen und Nordwcstwinde nach je-
nen Mceresstrichen vcrschlagen worden seien. So wurde 
im Jahre 1682 einer an der Siidspitze der Insel Eda gese-
hen, wo sich eine grofse Anzahl von Menschen versam-

*) Gumilla, Orinoco ilustrado, cap. 31. 
* * ) Der Historiograph der Kanarischen Inseln, Vicra, berichtet (Tom. 

1, p. 111), (lafs zu wiedcrholten Malcn Friichte und Saamenkonier von 
Baumen, dic den Anłitlen angehoren, vora Meere an das Ufer der In-
seln Ferro und Gomera geworfen worden sind. Vor der Entdcckung 
von Amerika belrachteten dic Bewohner der Kanarischen Inseln diese 
tropischen Friichte ais Erzeugnisse der Insel des Ileil. Brandom ISichls 
beweiset mehr deu Umstand, dafs die einzelnen Meeresstromungcn von 
Zeit zu Zeit in einander iibergreifen und in gegcnseitige Yerbindung Irc-
ten, ais dic Erscheinung vegetabilischcr Krzeugnissc der Antillen an den 
Kiisten von Norwegen, den llcbriden , von Irland und den Kanarischen 
Inseln. 
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melt hatte, uin dieses sonderbaren Schauspieles zu ge-
niefscn. Ais inan seiner habhaft zu werden suchte, wufste 
er sich den Nachstellungen zu enlziehen. Im Jahre 1681 
liefs sich abcrinals cin ainerikanischer Fischer bei der 
Insel Weslram sehen. In der Kirche auf der Insel 
Burra wird noch heutiges Tages einer von diesen Es-
kimokanots, dic durch Stiiruie dorthin getrieben wor-
den waren, aufbewahrt *). Die Lange des zuriickge-
legten Weges betriigt kaum niehr ais vierhundert Scc-
meilen, eine Entfernung, die bei einer Geschwindigkcit 
von sieben bis acht Knoten bei stiirmischen] Wetter in 
weniger denn sieben Tagen zuriickgelegt werden kann. 
Geht man weiter, bis zum Anfangc des sechzchntcn 
Jahrhunderts, zuriick, so findet man in der Geschichte 
von Venedig des Kardinal Bembo ein Beispiel von ei-
nem Schiffe mit amerikanischen Eingeborcnen, welchem 
nicht weit von den cnglischcn Kiistcn im Jahre 1508 cin 
frauzOsisches Schiff auf seiner Fahrt im atlantischcn Ocean 
begeguete **). Yier Jahre friiher, im Jahre 1501 uehm-

*) An accuunt of the islands of Orkney by James Watlace, 
1700, p. 60. Fischer in Pallas Seue Sordische IJeilriige, Th. III, 
S. 320. Wallacc sagt, dafs dic Eskimos in Schiffcn von Leder an-
kamen; aber Giseke, der eine geranme Zeit hindnrch in Gronland ge-
wohnt hat, hat mieli versichert, dafs diese Art von Kahnen, wenn sie 
lange dcm Sccwasser ausgcsctzt sind, aufweirht. Er hchauptcte, dafs dic 
Eskimos aus Labrador nicmals iiber den Kanał zwischen Labrador und 
Gronland setzten. 

**) Son me piget inter haec eiusdem temporis rem dignam, 
propter noritatem, ijuac legentibus nota sit, scribere. Sattis gallica 
dum in Oceano iter non longe a Ilritannia faceret, nariculam ex 
mediis abscissis riminibus arborumąne libro solida contectis aedifi-
catam cepit; in qua homines erant sepleni mediocri statura, co-
lore subobscuro, tato et patente vultu, cicatriceque una rio-
lacea signato; hi Testem habebant e piseium corio, macutis eam 
rariegantil/us. Coronam e culmo pictam sepleni quasi auriculis in-
textam gerebant. Carne resceliantur cruda, sanguinemque, uti nos 
rinum, bibebant. Eorum senno intelligi non poterat; ex iis sex 
mortem obierunt, unus adolescens in Aulercos, ubi rex (Galliae) 



lich, sollen Fischer aus der Bretagne zufiillig an die Kii-
sten von Kanada geworfen worden sein * ) . Andere 
Beispiele von unfreiwilligen Ueberfahrten gehOren dem 
Miltelalter an und sind haulig bei Gelegenheit einer be-
riihmtcn Stelle in einem Bruehstiick aus den Geschichts-
werkeu des Cornelius Nepos * * ) erwahnt worden, auf 
welches die Aufsuchung einer nordwestliehen Durchfahrt 
nach Indien die offentliche Aufmerksamkeit hingelenkt 
hatte. Mela, der nicht Iange nach Cornelius Nepos 

erat, vivus est perductus." liemho, Ilistor. Ven., lib. VII, p. 257 
(der Ausgabc vora Jalire 1718). In dieser etwas uberladencn Schllde-
rung ist die Race der Eskimos niclit zu verkennen, welche vielleicht 
damals sich weiter siidlich ausbrcitctc, ais jetzt. In demselben Maalse, 
wic dic cinheimische Bcvolkerung auf dcm Kiistcnlande abniinmt, hat 
sich auch die Kiistenschifiahrt, die nierkwiirdige Wechsellalle darbietet, 
Tcrringcrt. Uebrigcns ist in der Erzahlung des Beiubo von keinen Le-
derhoten die Rcdc. 

*) G u mil la (franz. Ausg.). Th. II, S. 211. 

**) Hosius, in Cornel. Nep. fragm., Tom. II, p. 356; PUn., 
II, 67: Idem Nepos de septentrionali circuitu tradit, Quinto Me-
tello Celeri, L. Afranii (so licst nehmlich Iul. Si/lig: C. Afra-
nii, Sal mant.) in consulatu eollegae, sei tum Galliae proeon-
suli, Indos a rege Suetorum (so haben sammdiche Handschriften des 
Plinius) dono datos, qui ex India commercii causa narigantes tem-
pestatibus essent in Germaniom abrepti. (Vergl. auch Car. Ferd. 
Hanke, de Corn. Nepotis vita et scriptis Commment., 1827, p. 27.) 
Pompon. Mela, III, 5 , 8 : Ultra Caspium sinum ęuidnam esset, 
ambiguum aliguamdiu fuit; idemne Oceanut, an Tellus infesta fri-
goribus, sine ambitu ac sine filie proiecta. Sed praeter Physico* 
Ilomcruuique, qui unirersum orbem mari circumfusum esse dixernnt, 
Cornelius Nepos, ut recentior, ita auctoritate certior, testem autem 
rei Q. Metellum Celerem adiieit, eumque ita retulisse commemorat: 
cum Galliae pro consule praeesset, Indos quosiam a rege lioiorum 
(die Handschriften schwanken zwischen den verschiedenen Lesartcn lio~ 
iorum, Hotorum, Hoetorum, Getorum und der gauz abgeschmackten 
Lydorum) dono libi datos; unde in eas terras decenitsent, requirendo 
cognosse, vi tempestatum ex Indicis aequoribus abreptos, emensosgue, 
quae intererant, tandem in Germaniac litora exiisse. Ycrgl. auch 
Aeneas Sylcius, dc Asia, 1551, p. 283; Acosta, lib. I, cap. 19. 



lebte, erzahlt und Plinius wiederholt-es, dafs Mctellus 
Celer, wiihrend seines Proeonsulates in Gallien, von 
einem Konige der Boii oder liaeli (der Name ist ziem-
lich schwankcnd, und Plinius nennt ihn Kiinig der 
Sueven*)) cinigc Indier zum Geschenk crhalten habe, 
welche durch Stiirme aus dem Iudischcn Ocean vcr-
schlagen au die Kiisten von Deutschland getrieben wor-
den scicn. Es ist iibcrllussig hier aberinals zu uuter-
suchen, ob Mctellus Celer derselbe ist, welcher in dem 
Jahre des Consulats des Cicero Praetor zu Rom, und 
spiiter selbst mit L. Afranius Consul war, oder ob un-
ter dem deutschen KOnig der von Ciisar besiegte Ario-
vist gemeint ist**) . Durch die Ideenverbindung, durch 
welche Mela veranlafst wird, die Thatsache ais zuvcr-
lassig zu bctrachtcn, ist aufser allen Zweifel gesetzt, dafs 
man damals zu Rom glaubte, diese kupferfarbigen Men-
schen, welche sus Deutschland nach Gallien geschickt 
worden waren, hatten den Ocean, welcher den Osten 
und Norden von Asien besptilt, durchschifft und auf diese 
Weise, iiber dic Miindung des kaspischen Meeres hinaus, 
die Fahrt um das Feslland gemacht. Eine Annahme die-
ser Art war in vi)lliger Uebcreinstiinmung mit den geo-
graphischen Ansichten jenes Zeitraums, mit der falschen 
Yorstellung nehuilich, die man, seit dein Zuge Alcxan-
ders, von einer Verbiudung des kaspischen Meeres mit 
dem nOrdlichen Ocean hegte und durch die man ungliick-
liclier Weise die Nachrichten verdr;ingte, welche Hero-
dot zu Olbia und an den Ufcrn des Hypanis eingesam-
mclt hatte ***) . Das Baltischc Meer war noch zu den 

*) Pelloutier (Memoires de l'Academie de Berlin, 1745, p. 178) 
lafst unrichtiger Weise den Mela Suetorum rex erwahnen. Keine 
cinzigc llandschrift des Mela cnthalt dic I.esart Suetorum. — Vcrgl. 
Tzichueke ad Pompon. Mci., Vol. U, Part. III, p. 147. 

* * ) Ebcndas. Yol. III, Part. II, p. 172—174 . 
***) Die von llcrodot in den nórdlichcn Gcgendcn um das kaspi-
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Zeiten des Ptolemaus ein nach Osten hin offenes Meer; 
die skandinavisfche llalbinsel war eine Insel, welche ei-
ner unmittelbaren Schiffahrt von dein aufsersten Endc des 
Cimbrischen Chersonnesus und der Insel Skandia gegen 
Osten nach dcm Meerbusen oder der Mundung des Kas-
pischcn Meeres kcine Hindemisse entgegenstellte. „Diese 
Mundung, sagt Strabo (II, p. 7 t Cas.), ist der nordlichstc 
Punkt der Kiiste, wclchc sich von dort bis nach Indien 
erstreekt, und man kann von letztereni Lande zu ihr zur 
See gelangcn, wie 1'atroclus bezeugt, der in jenen Ge-
genden befehligte." Strabo kommt noch eiimial an einer 
anderen Stelle ( X I , p. 518) auf diese Moglichkeit zu 
riiek. „Die Nachricht, sagt er dort, dafs gewisse See-
fahrer von Indien nach Ilyrkanien zur See gelangt seicn, 
kann nicht ais ganz zuvcr!assig bctrachtet werden; dafs 
dies aber moglich sei, versichert uns Patroclus." Slrabo 
hatte also keine Kenntnifs von der angeblichen Reise in-
discher Handelsleute, die nach Gallicn gelangt sein soll-
tcn. Plinius, der hiiulig sehr ungenau bei den Bciner-
kungen zu Werke ging, die er von allen Seiten her gleich-
sain im Fluge sammelte (adnotabat et quidem cursim, 

sclie Meer eingesammehen und von den Scythen und anderen nomadi-
schcn Yiilkerschaften, die siidlich von der Uralkcttc his zur Miindung 
der "Wołga umherschweiften, bestatigten Nachrichtcn waren zuvcrlassiger, 
ais die systematischcn Traumereicn, deren sich im Siiden und Sudosten 
des kaspischcn Meeres die Begleiter des Alexander und des Palroctus, 
Admirals von Seleucus Nicator und Statdialtcrs der Gadusier unter An-
tiochus, iiberliefsen. Selbst Aristoteles bcwahrtc noch (Meteorol . , I, 14, 
29; II, 1, 10) dic Ansicht von der vólligcn Abgranzung dieses Bck-
kens; und diese Meinung bictet, wic schon Sainte-Croix mit Rccht 
bemerkt hat, einen der Ilauptbewcise dafiir il.tr-, dafs die Meteorologik 
zu Athcn vor der Abreisc des Aristoteles an den Ilof des Philippus ab-
gcfafst worden ist. (Examen critiijue des hisloriem d'Alexandre, p. 
703, und Iul. Ludw. Idelcr, l'rolcgom. in Aristot. Meteorol., Yol. 
I, p. I X . ) Die Stelle des Pseudo-Aristoteles, de muildo, cap. 3 , darf 
nicht ais widersprechend angefTdirt werden, wegen der spateren Zusam-
meustellung dieser Schrift nach dcm Zuge Alexanders nach Indien. 
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sagt sein Neffe * ) ) , yerwandelt die Vermuthung des Pa-
troclus in eine umsUindlich bcglaubigte Thatsachc. Nach 
ihm war der ganze Theil des Oceans zwischen Indien 
und dem kaspischen Meere (nehmlich seiner angebHchen 
Mundung) von den Macedoniern unter der Ilerrschaft 
des Seleucus und Antiochus erforscht worden ** ) . Da 
der wesentliche Zweck einer jeden philologischcn Erklii-
rung der ist, die Meinung, welche der Verfasscr aus-
sprechcn wollte, scharf hcrauszustellcu, so kann kein 
Zweifel darlibcr obwaltcn, dafs Pomponius Mela geglaubt 
hat, die Indier seien an den Nordostkfistcn Deutschlands 
gclandet, nachdcm sie das tistliche und nOrdliche Asien 
umschifft hatten. Er sagt: vi łempestałum ex Indicis ae-
i/uoribus nbrepti. Man darf also nicht annehmen, wie 
Iluel * ** ) und andere Ausleger wollten, dafs jene Frem-
den durch den Oxus, das kaspischc Meer und die Pa-
lus Maeotis in das Baltiscbe Meer gelangt seien. Jene 
fabelliaften Verbindungen des kaspischcn Meeres mit dem 

*) I>lin., Epistoł., III, 5. 

**) Iuxta rero ab ortu ex Jndico mari, tub eodem sidere pars 
tola tergens in Caspium mare, pernanigata est yiacedonum armit, 
Seleueo et Antiocho regnantibus, qui et Seleucida atque Antiochida 
ab ipsis appellari tolucre. Circa Caspium quoque multa Oceani 
litora explorata, parvoque breeius, quam totus, hinc aut illinc se-
pteutrio eremigatus. 1'linius, 11, 67. In demselben Kapitel, wel-
ches die Erzahlung von den ludiern, dic nach den Kiisten von Deutsch-
land versch!agcn worden, enthalt, wird Cornclius Nepos zu einem Zcit-
genossen des Eudoxus von Cyzikus gemacht, welcher durch eine an-
gcbliche UmscliifTung von Afrika berubmt ist, aul' der cr, wic Pigafetta, 
Wiirtcr aus fremden Sprachen sammeltc. (Strabo, II, p. 99. ) Cor-
nclius Nepos aber ist gehoren um das Jahr 690 der Erbauung llnms, 
und der Kiinig I.aturas, dessen Plinius gedenkt, starli im Jalire 673. 
( S . Iianke, a. a. O., p. 15.) Strabo verlcgt auf dic Gewahrleistung 
des Posidonius dasselbe Ereignifs in dic Rcgicrungscpochc des Eucrge-
tes II oder Physcon, der zu Rom im Jahre 637 starb. ( l 'otidonii 
Wiodii Hel. collegit Bake, 1810, p. 102.) 

***) Histoire du Commerce des Anciens, p. 352. 
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nordlichcn Ocean und der Palus Maeotis * ) , so wie der 
letzteren mit dem Ballischen M e e r * * ) , hatten ohne Zwei-
fel viele Anhanger seit den Forschungen der alexandrini-
schen Gelehrten iiber die Fahrt der Argonauten; aber bei 
dem von Cornelius Nepos berichteten Ereignifs ist nicht im 
Entfcrutesten von jenen hydrographischen Linien im In-
neru der Kontinente die Rede. Da anerkannter Maafsen, 
trotz der aufserordentlichen Yervollkommnung der neue-
ren Scbiffahrtskunst, dic Anhaufung von Eismassen jede 
Fahrt durch die Behringsstrafse und liings den Inseln von 
Nowaja-Zcmbla unmoglich macht, so hat man die Frage 
aufgeworfen, von welcher Race die farbigen Manner ge-
wesen sein mćigen, welche der Proconsul Metellus Celer 
fiir Indier gehalten hat. Die Annahme, dafs diese Men-
schen zu den Eskimos in Labrador und Griinland ge-
hOrigc Fischer gewesen, welche durch Nordwestwinde an 
die Kiisten von Rritannien geworfen worden seicn, ist 
schon ziemlich alt, und reicht bis zur ersten Hiilfte des 
scchzehnten Jahrhunderts hiuauf. Sie ist fiilschlich bald 
Malte-Brun, bald anderen neueren Geographen zuge-
schrieben worden. Ich finde sie schon bei Gomara aus-
gesprochen *** ) : „Die Iudier des Quintus Metellus Ce-

*) Curtius, VI, 4. 
**) Plinius, II, 69; Stral/O, X I , p. 509 Cas. In der racrk-

wiirdigcn Handschrift der arabischcn Reisenden aus dem neunten und 
zchnten Jahrhundcrt, welche zuerst rom Abt Renaudot bekannt gcmacht 
und spater von de Guigncs dem Vatcr abermals untersucht wurde, ist 
gleichfalls dic Rede „von einem ScliifTc aus Siraph in dem persischen 
Meerbusen, welches dureb dic Gcwalt der Stromungen um das ostlichc 
und nordliehc Asien in das Kaspische jNIeer (Meer von Khozar) getrie-
ben wurde und von dort durch einen Kanał nach den Kusten von Sy~ 
ricn gclangtc." (Notices et Extraits des Manuscrits du Roi, Tom. 1, 
p. 161.) Dieser geographischc Mythus crinncrt an den aufserordentli-
chen Fund eines SchilTschnabels, welchen Eudoxus von Cyzikus (Strabo, 
II, p. 9 9 ) an der Kiiste der Aethiopicr antraf, und der angeblich durch 
dic Gcwalt der Stromungen aus dera Flussc Lixus oder von Gades aus 
dorthin getrieben sein sollte. 

***) „Si i/a no Juesen dc Tierra del Labrador, y los lucietcn 
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Ier, sagt cr, waren vielleicht aus der Tierra del Labra-
dor, und man tiiusehte sich (iiber ihren wahren Ursprung) 
wegen ihrer Haułfarbe." Cornelius Wytjliet spricht in 
seinen Nachrichten iiber den Westen oder Zusiitzen zur 
Geographie des Ptolemaus * ) dieselbe Ansicht aus und 

Clot Iloma nos) por Jndianot, engauadot en el color." Historia de 
lat Indias. ęaragoęa, 1553, fol. VII. 

*) Deicriptionii Ptolemaicae Augmentum tire Oceidentit No-
titia, I,ovan. 1597, p. 190: Indot quondam tempestatibui in Sue-
rorum et Germaniae litora eiectoi et Quinto Metello Celeri dono 
datot, non ex ultimii Orientit et Oceidentit partibut, uti quibut-
dam ritum est, ted ex kac Laboratorit et Estotilandiae aut vici-
1lit territ tenisie constanter teneo, mecumrjue lentiet quicunque 
climatis rationem eipenderit. In dieser Stelle findet sieli auch eine 
Anspielung auf eine andere Annahine, welche zicmlich unbestinmit von 
Wytfliet in den Artikcln Quivira und Anian angedeutet worden ist, nach 
welcher die Indier des Mclellus Celer viclleicht wirklichc Indicr ge-
wesen, die vom Nordwcsten her durch die Mccrengen von Anian und 
Labrador nach Europa gekommen (p. 170). Es niufs bei dieser Gc-
Icgcnhcit bemerkt werden, dafs man mit diesen Namen zwei lYIeeren-
gen bezeichnete, von denen man glaubte, dafs sie mit einander in Ver-
bindung stiinden. Dic erstcrc ist dic heutigc Bchringsstrafse; dic zwcite 
der angcnommenc Kanał langs den Nordkustcn von Amerika, von den 
Strafscn des Davis und Frobisher bis zu der llergi Hegio und dem 
Aniani Hegnum, nach der Nomenklatur das sechzclinten Jahrhunderts. 
Nocli in der beruhmten prnblcmatischcn Abhandlung des Lorcnzo Fcr-
rer Maldonaldo aus dem Jahre 1588 heifst es, dafs sich die Meerenge 
von Labrador erst unter 75° Br. endige und ,,que kai 790 leguat 
del Estrecho del Labrador a el de Anian." Der Name dieser lctz-
teren Meerenge findet sich zum ersten Małe auf einer Kartę im At-
las des Ortclius vom Jałir 1570, und wiewołil ilin Ribero im Jalir 1529 
nicht kennt ( S p r e n g e l in den Zusatzcn zu der dcutschen Uebersetzung 
von Mu no z, Historia del Nuero Mundo, p. 4 9 3 ) , so ist dadurrh 
noch kcincswegcs erwiesen, dafs cr in dcm zwischen 1529 und 1570 
verQossencn Zeitraum erfunden worden ist. Andcrer Seits liifst die west-
liche Lage dieser Meerenge die Bchauptung Forsters (Nord . Entdeck., 
Buch III, Kap. 5, §. 1), dafs Cortereal ilir auf seiner Reise nacłi der Mun-
dung des St. Lorcnzstromes und Labrador im Jahr 1500 den Namen Anian 
zu Ehren sweier Briider, welche ihn begleiteten, ertheilt habe, wenig 
annehmbar erscheinen. Bis auf den heutigen Tag ist noch nichts eini-
germafsen Sichcres aufgefunden worden, um die Benennung Anian zu 
crklaren. Der Name Fretum triuin fratrum, dessen sich Gemma Fri-
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beruft sich auf die Traumereien des 1'aolo Gioiio (Pau-
lus Jovius), eiues Zeitgenossen des Columbus uud Ves-
pucci, welcher glaubte, dafs der blutige Kultus der Bri-
tannier und armorikanischen Gatlicr von Einwauderern 
aus Labrador und Estotiland eingcfiihrt worden sei. 
Dic Entdeckung von Amerika und die durch die Ueber-
lieferungen des Alten Testainents bedingte Nothwen-
digkcit, diesen Kontinent von Asien aus bevi)Ikcrn zu 
lassen, hatten die verschiedencn Alten von Verbindun-
gcn in Anregung gehracht, welche durch Stromungen 
und Windę begiinstigt werden konnten. Es mufste 
ohne Zweifcl wenig glaubwiirdig crscheinen, dafs Eski-
mos bis zu den Kiisten von Deutschland gelangt waren, 
und wahrend G. J. Vosslua, der gclehrte Ausleger des 
Mela, in den Indiern des Cornelius Nepos nur Britau-
nicr erkennen wollte, dcren Kórper mit aufgestrichener 
Farbę iiberladen gewesen, setztcn andere Erkliirer, wel-
che die Auslegung des Gomara annahmen, an die Stelle 
des Suerorum rex einen skandinavischen Fiirsten * ) , wel-
cher cinige vom Sturin an die Kiisten von Norwegen ver-
schlagcne Fremde aufgenommen hatte. Die Uebereinstim-
mung der unbcstreitbarcn Tbatsache, deren oben gcdacht 
worden ist, dafs Eskimos nach den Orkneyinseln gelangt 
sind, scheint ein klares Licht iiber das Ereiguifs zu verbrci-
ten, welches uns zur Untersuchung vorliegt; und wenn man 

sius bedient ( H a k l u y t , Tora. III, p. 16) , bczciehnet ganz unbcslimint 
cinc Vcrbindung des Atiantisciien Oceans mit dem Stillen Meere im Nor-
den von Amerika; und wenn Ani, wie liarrow (Voyages into tlie 
Polar 'Kegions, p. 45) behauptet, im Japanischen Briider bedeulet, so 
wiirde man, trotz der Zwcifel, welche sich gegen cinc so grofse Ausdeh-
nung der Schilfahrt der Japaner erbeben liefsen, wenig iiberrascht sein, 
einen asiatischen Namen auf die Bchringsstrafse angewendet zu sehen. 
Was wird aber dann aus der Erkliirung des Namens Fretum trium 
fratrum durch das Ungliiek des Caspar und Michael Cortereal an den 
Ostkiisten der Neuen Welt? 

*) Pontanus (Rerum Danicarum Historia, 1631, p. 764) hat 
diese Ansicht weitlaufigcr besprochcn. 
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die zahlreichen Beispiele von Individuen bedenkt, wel-
clie in die Hiinde von Barbaren fielen und Gcfangenen 
gleich von Volk zu Volk fernweg von dem Ort des Scliiff-
bruchs geschleppt wurden, so wird man es weniger iiber-
raschend tinden, dafs Fremde iiber die britannischen In-
seln, Balavien und Germanien nach Gallien gebracht wor-
den sind. Auffallend und sonderbar bleibt es aber, dafs bei 
sammtlichen iihnlichen gleich rathselhaften Ereignissen, die 
im Mittelalter Statt gefunden Iiaben sollen, stets nur von 
den Kiisten Deutscldaiids die llede ist *) . Diese Ereig-
nisse wurden auf dic Uegierungsepochen der siichsischcn 
Othoncn und des Friedrich Rothbart bezogen, und gc-
hOreu mithin in das zelmte und zwOlftc Jahrhundert. Ich 
thcile hier die verschiedenen auf sie beziiglichen Zeug-
liissc mit: „Nos a pud Othonem legimus, sagt der Papst 
Acncas Sjlvius **) in seinem grofsen geographisch-ge-
schichlliclien W e r k , sub imperaloribus leulonicis Indi-
ram n avem el negolialores Indicos in Herm anie o lit-
lore fuisse dcpre/iensos." In der Geschichte der bei-
den Indien von Gomara Iicst man unmittelbar nach den 
Worten , in denen er die Indier des Metcllus Celer 
ais Eskimos aus Labrador betrachtet ***): „Man versi-
chert, dafs man auch zu den Zeiten des Kaisers Friedrich 
Barbarossa einige Indier in einem Kanot nach Liibeck 

* ) [ A n einem anderen Orte (Commentar. ad Aristotel. Meteo-
rolog., III, 2 , 6 , 8; Vol. II, p. 272) bot sich Gelegenheit zu der Be-
merkung dar, dafs dic Schriftsteller des Mittclalters, sobald von einiger-
mafsen an das Wundcrjare griinzeuden Ereignissen und Naturerschel-
nungen dic Hcde war, sich auf Dcutschland zu bcziehen pllegten, gerade 
wic dic des Altertlmms auf dic Umgegcndcn des Pontus Euxinus, oder 
die der neacren Zeit auf Nordamerilca oder Sibirien. ] 

**) Opp. geogr. et histor. de Mundo, cap. 2, p. 8. 
***) Gomara, fol. VII. Horn (de origine American., p. 2 4 ) 

wiederholt die Thatsache, sagt aber, dafs die Indier selbst zu Liibeck 
gelandet sind: „Similis casus in temporibut Frederici Barbarossae 
narratur, Indos scapha Lubecam appulisse." 
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gebracht habe (aportaron)." Sir Humphry Gilbert fiigt, 
nachdem cr in vicr sehr weitsehweifigen Kapiteln die 
Stelle des Cornelius Nepos besprochen hat, folgende 
W o r t e hinzu: „Im Jahre 1160 kamen unter der Re-
gierung des Friedrich Barbarossa einige Iudier itpon the 
coa.st of Germanie * ) . " Ich habe viele Zeit mit ver-
geblichen Nachforschungen nach der ersten Quclle die-
ser merkwiirdigen Angaben verwcndet. Woher hat Go -
mara, ein im Allgemcinen sehr genaucr Geschichtschrei-
ber, gewufst, „dafs Indier nach Liibeck gebracht ivor-
. den 

* ) In der Abhandlung iiber dic Moglichkcit einer Reise nacb Ca-
lliriy auf dcm W e g e nach Nord westen (Hakluyt, Tom. l i i , p. 1 7 ) 
lag cs in dcm Interesse des Vcrfasscrs nachznweisen, dafs dic Indier des 
Metellus Celer iiber Nordamerika nach Deutschland gelangt waren, in-
dem sie das Promontorium Corterealii, welches ganz in der Nahe des 
Poliiacus fluvius (p. 19) lag, umschiflten. Dicselbc Bewcisfuhrung 
schcint in Anwendung gebracht worden zu sein, um den Plan des Se-
bastian Cabot im Jahre 1498 zu motiviren, welcher nach der Angabe 
von Gomara (fol. X X ) „dcm Kiiuige Heinrich VII versprach, durch die 
nordlichcn Gcgcndcn nach Cathay und dem Lande der Gewiirze und 
Spczcrcien yorzudringen." (Vcrgl. Meilloir of Seb. Cabot, pag. 87 . ) 
,, II primo motiro, sagt der Kardinal Zurla ( l iaggi, Tom. II, p. 284) 
deducenano dal Cornelio Nepote e parimente dal »aper»i che a tempi 
di Uttone, Imperatore, fu trasportata da rent i net Mare Ger-
manico una naoe da Levante.u Ich werde an einer spiiteren Stelle, 
wo von der Kartę in einer Ausgabe des Ptolemaus vom Jahre 1508 dic 
Rede sein wird, Gelcgenheit haben, auf die Benennung des Flusses Po-
lisacus (Pulisangha) oder Flusses von Cambalu in China zuruckzu-
koromen. Wegen der Berufung auf die Otlioncn und Friedrich Bar-
barossa habe ich mit der grofsten Sorgfalt, aber vcrgcblich, die bcruluntc 
Chronik des Ditmar, Grafen von Wahlcnbeck ( Chronogr. Ditmari epi-
scopi Merspurgensis libri VIII, Hclmst., 1667, p. 17 — 88 ) und die 
Chronik des Otho von Frcisingcn, welche Otho de St. Blasio und der 
Kanonikus Radevicus fortgcsctzt haben (Muratori, Scriptor. Rerum 
Ital., Tom. VI, p. 640 —736 und 742 — 825) vcrglichcn. Hcrr Deecke 
zu Liibeck hat auf mcine Bille, lbcr nicht rninder vcrgeblich, die iiu-
fserst seltcnc Ausgabe des Otho von Freisingen, welche nach einer Iland-
schrilt der Wiener Bibliolhck im Jahre 1515 gedruckt worden ist, nach-
geschcn. Ilat vielleicht Aeneas Sylvius die biterreiehische Chronik des 
Biscliofs von Freisingen gemcint, die liir uns vcrloren ist ? 
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den sind"? Sind ihm vielleicht einige Mittheilungen von 
Seitcn des polnischen Seefahrcrs Johann Skolnus zuge-
k om men, von welchem oben die Rede gewesen ist, und 
der zu Bergen oder in Danemark mit Seeleuten aus Lii-
beck zusammengekommen sein konnte? W i e kommt es, 
dafs die Fortsetzer der Annalen des Otho von Freising 
und der Franziskaner Ditmar, der Verfasser der ausge-
zeichneten Chronik von Liibeck, nichls von diesen an-
geblichen Indiern gewufst haben? Ueberdies erschcint 
das Jahr 1160 im hOchsten Grade zweifelhaft, da nach 
der Chronik der Stadt Liibeck von Johann Ru fus, die 
bis zum Jahr 1106 zuriickgeht * ) , in dieser entfcrnten 

*) Grauloff, Chronik des Franziskaner- Lesenieisters Dii/nar, 
1829, Th. T, S. XXIX ' , 4 und 413. Ditmar gclit bis zum Jahr 1101, 
hinan, Albert von Bardewik nur bis 1298. Die Griindung der alteil 
Stadt Liibeck, welche an dem kleincn Flusse Schwartow lag ( Helmoldi 
Chronica Slavorum, Ljub. 1139, lib. I , cap. 20 und 5 7 , p. ( j l und 
137) fallt Zwischen die Jahre 795 und 8 2 3 ; sic wurde in Brand ge-
slerkt und zerstort von den Rugiem im Jalire 1139, wodurch dic Griin-
dung der neuen Stadt Liibeck im Jahr 11 10 veranlafst wurde. Es wa-
ren also erst zwanzig Jalire seit ihrer Krbauung in dem Zeilpuukt ver-
flossen, w o , nach Gomara, dic Indier dorlhin gebraclit sein sollen. Da 
diese neue Stadt im Jahre 1157 durch eine Fcucrsbrunst cbcnfalls ganz-
lich zerstort wurde ( G r a U t o f f \ Th. II, S. 5 8 1 ) , so will mir die An -
nahme, dafs SchifTbriichigc von den Kiisten Schottlands oder Norwegens 
nach dieser Ilandelsstadt gefiihrt worden seien, um daselbst dcm Volkc 
zur Schau gestellt zu werden, niclłls weniger ais wahrscheinlich vork om-
iń en. Sic steht auch im W fiderspruch mit den Sitten jenes Zeitalters. 
Das Slillschweigen IIclmold's, welchcr Pfarrer in einem Dorfe an den 
Ufcrn des Ploenersces in Holstcin war, ist um so wichłiger, ais er noch 
im Jahre 1164 lcbte, wie aus seiner eigcneii Chronik (Kap. 94, S. 213 ) 
auf da* Bestimmtcste hervorgcht. Hr. Deecke, ein in der Geschichte dieser 
Gegenden im hochsten Grade bcwandertcr und zu Liibeck selbst ansiissi-
ger Gelehrter, den ich in dieser Bczichung um seine Ansicht befragte, 
hat die von mir ausgesprochcncn Zwcifel bestatigt. „ Indem ich von 
Ncuem unsere sammtlichen Chroniken durchgclesen", schricb cr mir im 
Januar 1835, „kann ich nichts, durchaus gar nichu finden, woraus 
man errathen konnte, wic Aeneas Sylvius, Gomara und Sir Humphry 
Gilbert, dessen Untcrsuchungen iiber die nordwestliche Durcłifahrt Ha-

Band L 3 1 



•482 
Epoche nur sehr wcnige Verbindungen mit den ostlichen 
und n 5 r dli eben Meeren Statt gefunden haben. Diese Es-
kimo-Indier werden wahrscheinlich nicht an den Kiisten 
von Friesland wahrend der grofsen Stfirme und Meeres-
einbriiehe, die in den Jahren 1150 und 1164 Statt fan-
den *), Schiffbruch geiitten haben, sondern vielmehr durch 
irgend ein Schiff aus Liibeck, welches ihnen in der Nahe 
der europaischen Kiisten begegnete, aufgefangen worden 
sein, gleichwie jener Eskiniokahn, dessen der Kardinal 

kiuyt uns aufbewahrt hat, zu den sond erb a ren Angaben gelangt sind, 
welche sich bei ihnen finden. Es mufs indessen bemerkt werden, dafs 
in dcm llausc, wo sich die Schiffergesellschaft von Liibeck versam-
meU, cin gronland i sches Kanot aufbewahrt wird, in welchem sich tlie 
Figur eines Es Kim o von Ilolz befindet, die ehemals mit ihrer Natio-
naltracht bekleidet gewesen ist. Das Kanot ist mchrere Małe ausgebes-
sert worden. Die fruheste Inschrift giebt uns das Jahr 1607; aber nach 
einer Ueberlieferung, deren Ursprung indessen nicht mit Gcuauigkeit 
gegeben werden kann, soli ein Schiff von Liibeck diesen Es(|uimofischcr 
vor dreihundert Jahren in den westlichen Mccrcn aufgefangen haben. 
Von der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts schreiben sich dic Ilan-
delsverbindungen der Liibecker mit den wesllichen und nordwcsllichen 
Gegendeii her. Yielleicht hatte Gilbert sagen soli en: unter der Regie-
rung Friednchs des III. Ich verstehe iibrigens eben so wenig, ais Sie, was 
dic Wor te des Papstes Aeneas Sylvius bedeuten: nos apud Othoneni 
tęgi mus, und die Citation bei Gilbert: Ot/ton in ihe storie of the 
Gothes affirmeth. Es ist gar kein Otho yorhanden, der eine Geschichte 
der Gothcn geschrieben hatte, und bei den Geschichtschreibern dieses 
Volkes, die ich seit gerauincr Zeit mit besonderer Aufmerksamkeit studirt 
habe, findet sich keine Spur eines ahnlichcn Ereignisses." Gronlandische 
Kanots weiden in mchrcren Secstadten aufbewahrt; und an und fiir sich 
beweist eine solche Aufbewahrung nichts melir ais das hrokodill, wel-
ches man mir in einer Kapclle in der Nahe von Yerona zeigte und das 
nach der Ueberlieferung des Yolks „gerades Weges von der Miindung 
des Nils nach der Brcnta" gekommen sein sollte. Dic Geschichte des 
Kanots zu Liibeck diirfte leicht nach den von mir angeftihrrcn Gewahrs-
mannern sich auf den Fang eines Eskiinofischers beziehen, der sich bei 
einem Sturrae von den Kiisten seines Yaterlaudes in dic ofTenc Scc vcr-
iiTt hatte. 

*) Grautoff,\ Th. I, S. 40. Helmold, Buch II, Kap. I, S. 216. 



483 
JSeinbo gedcnkt. Vereinigt man dic Bewcisgrimde fiir 
solche vom Zufall bcgiinstigtc Verbindimgcn zwischen ent-
fernten Gegenden unter einen gcmeinschaftlichen Gesichts-
punkt, so erweiterl man das Feld der Anschauung; man 
erkennt, wie dic Strombewegungen des Oceans und der 
Atinosphare seit den entferntesten Zeiten haben dazu bei-
tragen kounen, die verschiedencn Menschcnracen iiber 
dic Erdoberflache zu verbreitcn; man begreift mit Fer-
dinand Columbus (Fiida dcl Almirante, cap. VIII) , wic 
cin Kontincnt sich dem anderen habe enthUllcn kOnnen. 

31* 
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Anmerkungen und Erlaulerungen zu 
dem ersten Absćłmitl.. 

Anmerkung J1 zu S. 29. 
U e b e r d i c B r i e f e des Peter M a r t y r von A n g h i c r a . 

I ) i e Sammlung der Briefe des Pedro Marty? de An-
gleria (so heifst bei den Spaniem dieser beriihmte Staats-
mann, gebiirlig aus Anghiera im Mailandischen) ist eins 
der merkwiirdigsten geschichllichen Denkmaler aus den 
beiden Regierungsepochen Ferdinands des Katholischen 
und Karl's des Fiinften. Sie umfafst eine Periode von 
37 Jahren, vom Januar 1488, wo Don Tnigo de Men-
do za , conde de TendiUa, den Verfasser nach Spanien 
brachte, bis zum Mai 1525, wo er eine belebte Schil-
derung der Schlacht von Pavia entwarf. Dieser lange 
Zeitraum, welcher zu 813 Briefen Veranlassung gegeben 
bat, umfafst auch seine Sendung nach Aegypten, welche 
cr abgesondert unter dem Titel Łegationis Iiabylonicae 
libri tres (Basileae 1533) beschrieben hat. Das Opus 
Epislolarum, welches ich zu wiedcrhollen Malen durch-
gelescn habe, bielct cinc grofse Mannigfalligkeit von 
Wahruchmungen in Bezug auf die politischen Ereignissc 
dar, welche damals Italien und Spanien in Bewegung 
setzten, auf die Intriguen der Hofe, die Entdeckungen 
zur Sec und die Naturerscheinungen jener denkwiirdigen 
Epoche. In dieser Sammlung von Briefen, in den De-
kaden dc rebus occanicis et de Orbe noro, welche theil-
weise zum ersten Małe * ) zu Sevilla iin Jahre 1511 cr-
schicnen sind, in dem Bericht iiber seine Sendung nach 
Aegypten, aus welchem der Zustand der dortigen Denk-

* ) Man rcrgleiche die Epitome de la Bibliotheca orient ul y oc-
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miiler im Beginn des scchzehnten Jahrhunderts hervor-
tritt, erscheint Peter Martyr von Anghiera durchgiingig 
ais ein Gcist hflheren Ranges, welcher dic Tliatsachen 
mit jener ungeduldigen Wifsbcgierde, mit jener leicht 
beweglichen Phantasie crfafst, welche seinem nach Be-
lehrung und Buhm diirstenden Jahrhundert. cigenthiiin-
lich waren. Sclireiht cr an die rOmischen Papste, so 
erschrickt cr nicht vor einem kiilinen und gewagten 
Ausdruck, welcher ihm cntschliipft; und in den ernste-
sten ZeitpunKten, wahrend cr mit der ganzcn Kraft sei-
nes Talentes die revolutionaren Aufregungen in Florcnz 
und dic Reihc von unglucklichen Ereignisscn schildęrt, 
welche Italicn unter das Joch der Fremden brachten, vcr-
schmaht cr cs nicht, sich etwas boshafter Weise an ein-
zelnen Anekdotcn zu ergotzen. Man vergleiche in den 
Briefen 316, 318, 3 2 4 — 3 3 2 , 339, 431 und 516 die Ie-
bendigc Schilderung von dem Wahnsinn der KOnigin Jo-
hanna und der vcrgnuglichen und glucklichen Stimmung, 
in der sic sich wahrend dieses Zustandcs von Geistes-
abwesenheit befand; ferner in dem 531 sten Briefe die 
Angabe der geheiinen Ursache der Krankheit, an welcher 
der altc Konig Ferdinand litt, hdbendae prolia ciipiditi-
simni, und dic Schilderung seines Aufenlhaltes zu Ca-
rionzillo mit der Konigin Germaine de Foy; in deu Brie-
fen 613, 614, 615, 625, 634 und 646 die schinutzigc 
llabsucht und die Intriguen der flamlandischen Hofleute 
de Crouy- Chewres und de Jlures * ) , wahrend der Min-
derjahrigkeit des Konigs Karl I, de familiarium rapa-

cidenlal por el Lic. Antonio Leon, Mailr. 1623, p. 68. Eine andere 
Ausgabe der Oceanica ersebien zu Baset im Jalire 1523. 

* ) Namtich des Grafen von lliiren, dessen Namen dic franzosisehen 
Schriftstcller Beure, Bure oder Bur es sebreiben, so wic sie. den Ouil-
lauine de Croy, seigneur de Chevre», bald Xebres, bald Genret, balii 
Crouij-Chiecret nennen. Diesen beiden Manncrn war in Gemeinsehaft 
mit dcm gelehrten Adrian, dem Sohnc eines Tapetenlabrikantcn (Flor i s 
Boyem aus Utrecht), die Erziehung KarPs des Funitcn ubertragen. 
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citate Flamingorum et Uarpnyiarum apud infelicem iu-
renem versantium unguibus; in den Briefen 68!) und 760, 
welche aus Valladolid und Vittoria in den Jahrcn 1520 
und 1522 geschricben sind, die Ursacben der von Mar-
tin Luthcr angeregten Umwalzung: injidum cucullalum 
tragoediae Muctorem fjuam monacliorum odiis dcbemus. 
(Ijiitlierum aiunl su ar perfidae institntionis hub en as 
ftdeu soluisse, ut suae professionis Augustinae cuculhi-
tis det lucores: Abatissac cuidani publice nupsit ipse! 
SeCunda tragoediae scena est pecunia a Frederico, Sa-
a-oniae duce, magna audacia intercepta et Aposlolicae 
sedi restituenda. Anghiera sah gleich Anfangs voraus, 
welche ernste Folgen dies prodigium horrendum von re-
ligioscr Umwalzung nach sich zielien wiirde. Vereor at-
ipie iterum rereor ne /tac malum /alias seipat tjuam ut 
postna Uli antidotum adhiberc raleumus.) Die Freiheit, 
mit der er ais Staatsmann die Folilik der Hofe behan-
delt, sogar desjenigen, an wclchem er sich personlich ei-
ner besonderen Gunst crfreutc, erstreekt- sich jcdoch kei-
nesweges auf die religiose Yerfolgung der unterjochten 
Yolker und das Gliick der niederen Yolksklasscn, Gc-
genstande, welclie jedes edelgesinnte Herz in Bewegung 
setzen sollleu. In dieser Beziehung theilt 1'edro Mar-
tyr ganz die moralische Unempiindlichkeit und die Vor-
urthcilc seines Jahrhunderts. Er liichelt den gegen Ju-
den und Mauren ausgeiibten Schiindlichkeiten Beifall zu: 
er riihmt Spanien ais das klassische Land dieser grau-
samen und iinsteren Verfolgungen; er gefallt sich darin, 
die iiufserste Yerachtung fiir die unteren Yolksklasscn 
zur Schau zu tragen. (So heifst es in den Briefen 5, 6 
uud 9: (juid in ipsa Hispania de Hispania sentiam, cu-
pis a mc, Pomponi *). cognoscere. De popnlo ipiem 
semper flocci faciendum censui. nihil mihi curae; pla-
cet Ilispana nobilitas. Dc rege et regina >pd duo con-

* ) [Es ist Jer betannte 1'oinponius Laelut gcmcint.] 
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sort cs Hispaniae utriijue [Castilien und Aragonien] « c -
i/ua lance iinperilanł, lioc lilii possani ex bimestri ex-
perimento rejerre, si uni/uam uno spirilu inler morta-
les ilno corpora fuisse afjlata licuit disputare, Itaec duo 
mml corpora ijitae unira menie, nnico spiritu, guber-
nantur. Ni/til um/uam ila uttitm in natura P/iilosophi 
comparere, r/iwd Itorum unitalem superet. Diese Be-
wunderung fiir Ferdinand und lsabcllc wird natiirlich von 
ilim in der Folgę auf Karl I, den Kaiser Karl V , iiber-
tragen, welcher jedoch in seinen Bcziehungcn zu dem 
in der Schlacht bei Paria gefangenen Konig freiiniitbig 
gctadelt wird „wegen der iibergrofsen Milde seines Cha-
rakters." Aimis mi lis ent Cacsar. Epist. 813. ) Pe-
dro Martyr von Anghiera, wiew obi cr die Verfolgungen 
der -Judcn und Musclmiinner billigt, zeigt sich zuwcilen 
mensehlicb gesinnt und voll Milgefiihl, wenn das Inqui-
sitionstribunal, welches er iibrigens eine gutc und lobcns-
w iirdige Einrichtung nennt (praeclarum hirentum et omni 
lande dignum. Epist. 295 ) gegen dic Christen wiithet. 
Seine Schildcrung der von dem Inquisitor zu Cordova, 
Łuzerius, welchen cr spottwcise Tenebrerius nennt, bc-
gangenen Grauelthaten ist iin hochsten Grade merkwiir-
dig. (Vergl. die Briefe 333, 342, 370, 385: autu par 
tim. parlim crucialibtis creditur a teslibua in damnalos 
accusationes exlorsisse. I ae miseris adeniplis! Spero 
eijnidem fore ut ego alii/itando in Tenebrerium iralos 
Coeliles omnes ac terrestres commotosi/ue ad vindictam 
tunli. sceleris tideam.J Diese mitfuhlende Geiniithsstim-
mung tritt wenig hervor, wo er von der Freiheil der Ur-
\0lker von Amerika redet. Die religiose Unduldsamkeit 
inischt sich liicr mit der kaltcn bercchnenden und uui-
sichtigen Klughcit des Staatsmanncs. (Br. 806: Audi 
i/uid inler nos rersetur de Indorum Uberlale, super ijua 
rariae sunt opiniones di u discussae. ihil ad buc re 
pertum conducibilc. Jura naturalia Ponti/iciaijue iubenl 
ul genus liumanum omne sil liberum. Imperiale distin-
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guit ('.). Usus adrersus aliquid senlit. Longa expe-
rientia hoc censet, ut servi sint, non liber i hi iptod a 
natura sint in abominabilia lilia proclices; ad obscoe-
jws errores, ducibus et tutoribus de/icienlibus, Ulico re-
vciiuntur: accitos in Senatuni noslrum Indicum bicolo-
res JJominicanos Jratres et pede nudos Franciscanos 
illarum parlium longo tempore colonos, ijuid fore pu-
tent, satius consułuimus. Nihil a re magis alienum san-
xerunt, quam tjuod liberi rclimpianlur. In demselben 
Briefe, welcher im Jahr 1525 geschrieben ist, findet sich 
jene schone Acufscrung iiber dic Gefahren, von denen 
Cortez umgeben ist: Frustra omnia, Cortesii genius 
mipereminet.) Einen besonderen lleilz gewahrt bei Le-
sung der Briefe des Anghiera dic Lebendigkeit, mit wel-
cher der Verfasser diejenigen Ereignissc schildert, denen 
cr selbst beigewohnt hat, ais die Einnahme von Granada 
(Br. 9 2 ) , jener Stadt, deren Klima ihm vorzuglicher er-
scheint, ais das der ewigeii Stadt (Br. 95 und 191) ; 
den von Caiiamares an dcm Konig Ferdinand versuchten 
Mord (Br. 125) ; den E nip fang des Christoph Columbus 
zu Barcelona, u. s. w. Diese Frische der Erinnerungen 
liatte schon liingst einen in der Geschichte des Jahrhun-
derts AIcxander's des VI, Julius des II und Leo's des X 
genugsam bewanderten Gelehrten vermogen sollen, einen 
Auszug aus diesem W e r k e in einer neueren Sprache zu 
veranstalten. 

Das Opus Epistolarum des Pedro Martyr ist auch 
eine in Bezug auf die Naturerschcinungen hochwichtige 
Sammlung. So im Br. 310 dic Schilderung von dem Er-
scheinen eines grofsen Kometen im Julius 1506; im Br. 
430 und 769 der grofsen Erdbcbcn zu Constantinopel 
im Oktober 1509, in dcm Konigreiche Granada, dem ntfrd-
lichen Afrika und den Azoren * ) , welche von dem Ver-

4 ) Unam ex iiuulis eriliiite in altuni, partemijue illius rora-
tom ailint pelago, montem<iuc obruisse oppidutn celebre nomine Vii-
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fasser Cassiteriden genannt werden, wahrend des Soin-
mers 1522; im Br. 4(i5 die sehr genaue Beschreibung 
eines aufserordentlichen Aerolithenregens in der Umgc-
gend von Creina und an den Ufern der Adda am 4. Sep-
tcmbcr 1511 zu Mittag. Das Phanomen war von einer 
grolsen Finsternifs am Himmel und Lichtausbrtichen bc-
gleitet. Est Brixiae Bergamoque ducalus lUediolani ttr-
bibus, Adriatici Leonii faucibus nuper ereplis, insigne 
municipium nomine Crema ricinum. Fama est, paco-
•nem immensum pridie nonas Septembris in aerea Cre-
mensi plaga fuisse visum. Pavo risus in pyramidem 
converti, adeoipte ret er i ab occidente in orientem rapt ar i 
cursu, ut in horae momento magnam hemisphaerii par-
tem doctorum inspectantium sententia perrolasse crcda-
tur. Ex nubium Ulico der.sitate tenebras ferunt sur-
rexisse, ijuales viventium nullus unr/uam se cognocisse 
faieatur. Ver cam noctis faciem, cum formidolosis ful-
guribus, inaudila tonitrua regionem circumsepserunt. 
Fulgurum fuit adeo perlucens rabida flamma ut aper-
tius ex Bergamo urbe, sita in moutibus planitiei Cre-
mensi imminentibus, Cremensem agrum despexerint mon-
tani Bergamenses, quam per claram queat despectari 
diem. Ex horrendo illo fragore, quid irata natura in 
eam regionem pepererit, percunctaberis. Saxa demisit 
in Crbmensi planitie (ubi nullus nnquam aeijuans ovum 
lapis risus fuit) immensae magnitudinis, ponderis egre-
gii peremptos in fluminibus pisces, interfectos in aere 
rolurres, trucidatas in agris pecudes ferunł innumeras. 
Decem fuisse reperta centilibraria saxa ferunt. Die Aii-

taregale nrr/ue ultra rentigium apparuiste. (Petr. Martyr, Opus 
Epistoł., p. 447. ) Linsehoten geht nur bis zu dcm Erdbeben im Jahre 
1570 auf den Azoren zuriick. (p. Hoff, Geschiclite der naturtichen 
l eriinderungen auf der Erdoberflache, Th. II, S. '286.) Der Zusam-
menhang des Erdbcbens auf den Azoren, in Mauritanien, zu Granada, 
Almeria und in den Alpiuarras im Jahre 1522 ist hiielist merkwurdig. 
.S. meine Helatiou hisluriijue, Tom. II, p. 4 und 19. 
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rolithcn wurden mit einer solcbcn Gewalt herabgeschleu-
dert, ut suo pondere et impetu terram elevavere concus-
sam ail ijuindecim hominum staturaa, vineasque submer-
aisse Cremeuses aiunt non paucas. // sa.vis grandio-
ribua Mediolanom unum allatum est, librarum Medio-
lanensium centum decem. Id religiose a meis ctribus, 
rei miraculo percussis, sercatur. Pondus auro non le-
vins, color est semiglaucus, odor sulphureus. Marga-
ritom aemidatur metallariam. Mira super hiace prodi-
giis et <piomodo haec sa.ra gignanha• conscripta fana-
tice, pity.lice, tlieologice ad nos missa sunt ex Italia. 
Pedro Martyr erbielt selbst ein Bruchstiick (ex frustis 
disruptorum sa.rorumj, von der Grćifsc einer Faust, wel-
ebes er dem Konige in Gegenwart des grolsen Heerfuh-
rers Gonzalvo von Cordova zeigte. Es ist wahrschein-
lich, dafs dieses Bruchstiick aus dem Kern genommen 
war und jene Rinde daran fehlte, dereń ein so aufmerk-
sarner Beobachter unfehlbar gedacht haben wiirde. Gar-
dan behauptete, dafs dieser Aerolithenregen zu Creina 
durch einen Koinelen herabgeschleudert worden wiirc. Iu 
der That hat Iliccioli einen beschrieben, welcher 11111 diese 
Zeit erschienen sein soli * ) ; da es aber in jener Epo-
che sehr gewolnilich war, die Boliden mit den Kometen 
unter einer gemeinschaftlichen Benennung zusammenzu-
fassen, so liifst sich viellcicht annehmen, dafs Gardan nicht 
die Absicht hegte, den Ursprung der Aerolithen aufser-
halb der .ErdatmosphSre zu suchen. Ich schliefsc diese 
Aufziihlung merkwiirdiger Naturerscbeinungen mit der Ni-
veauveranderung des Mittelmeeres, welche man im Anfange 
des Jahrcs 1520 zu Yalencia beobachtctc (Br. 65(i), und 
mit den Lichtringen und Nebcnsonnen, welche in Ocst-
rcich im Jahre 1522 gesehen wurden und von denen Karl 
V eine genaue Zieir/inung erbielt (Br. 78-J). 

Der vorurtheilsfrcic Sinn, mit welchem Pedro Mar-

*) Schnurrer, Chronik der Seuchen, 1823, Tli. II, S. 62. 
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tyr die Bewegungen der Yolkcr und Irrthiimcr der Bc -
gierungen, die Aufstande und Umwiilzungen in Italien 
und den Ehrgeiz der Piipste behandelt, tritt mit gleichcr 
Lebendigkeit hervor, w o es gilt, sieli gegen die Bclrii-
gercien der idtliergebraeliten dogmatischen und mystisehen 
Naturlchrc aufzulehnen. Firo perilluntri, noslrae tem-
pestatis principi lileratorum Joanni Pico Jtlirandulano 
annentio </ui asłrorum penilun negat potentatem in ele-
ment in, mitlla ndducens in medium exempla de nontro-
rum lemporum Astronomia, in tnendacibua nugin aaepe 
deprehennin, ingcnlen pltwian praedicando, cum eo tem-
pore nerenos coclum rullttn onlenderit et e conrerno tran-
</uillain acrin regionem promittendo, guando grtwibun nim-
bin et procellonin turbinibun postea coelum el lerra tpta-
ticbanlur. Ich begniige mich mit diesen aus den Briefen 
des Pedro Martyr von Anghiera gcschopflcn Bemerkuu-
gen, welche an dic ausgczcichnetstcn Miinner eines Zeit-
rauines gerichtet sind, dcm man wegen des edlen und 
riilunlichcn Wcttcifcrs, welcher nach allen Bichtungcn 
hcrvorłrat, eine aufrichtige Bewunderung zollcn mufs. 
Die Zeitgenosscn des Anghiera * ) haben ihm mit Ptecht 
Unkorrekthcit und einige Affectation des Siils vorgewor-
fcn. Sein bewegtes Leben, seine viclfiiltigen adminislra-
tiven und politischen Geschiifte und die grofse Hast, mit 
welcher er (zuweilen nach seinem eigencn Gcstiindnifs 
in dein Augenblick, wo cr sich zur Tafel setzte) seine 
Decadcn und Briefe zu schreibcn genothigt war, diirften 
ilnn zu hinreichendcr Entschuldigung geniigen; denu, wie 
auf eine nai've Weise der beriihnite Historiograph Don 
Fernando de Pulgar in einem Briefe an die Konigin Isa-
bclla von Kastilicn, die sich Miihe gab gut Lateinisch 
schreibcn zu lerncn, sich aufsert, „es giebt cinc reinc und 
strenge Ausdruckswcise iin Lateinischen, welche Geschiifts-
mSnner niemals zu erlangcn und auf eine vollkominene 

* ) Unter anderen Gonsato Fernandez de Ociedu. Yergl. Muhoz, 
Historia del Mundo Kueco, Introd., p. XXIV. 
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Weise zu handhaben im Stande sind." (Mucho deseo 
saber como vu a I uestra Altezza en el latin que apren-
deys: di goło, Senhora, porque hay nlgnii latin ęaha-
reno que no se de.ta tomar de los que tienen muchos 
negocios; aunque ya conjio tanto en el ingenio de Vue-
stra Altezza que si lo lomays enlre manos- que, sober-
vio que sea, lo amensareys como aveys hecho otros len-
guajes. Mail sehe Los claros J arones de Espaiia y las 
letras de F. de Pulgar, Amsterd. 1670, p. 40. ) Der 
Historiograph starb, nacb den Untersuchungen von Ju-
lien Magon, zwei Jahre vor der Ankunft des Pedro Mar-
tyr an dem spanischen Hofe und lezterer bedauerte sehr, 
sieli seines Rathes nicht mchr bediencn zu konnen. 

Die Schnelligkeit, mit welcher sich dureh das ge-
sammte Europa die ersten 15erichte iiber die Entdeckun-
gen in der Neuen W e i t verbreiteten, Berichte, welche 
gemciniglich nur eine geringe Anzahl schlecht gedruckter 
und von Fehlern wimmelnder Seiten bildeten, beweist 
hinliinglich, in wie hohem Grade die offcntliche Aufmerk-
samkeit dureh jene grofsen Ereignisse in Anspruch ge-
nommcu wurde. „Der Papst Leo X las des Abends 
nach dem Essen seiner Schwester und den Kardiniilen 
serena fronte und bis zur Uebersattigung die Dekaden 
des Anghiera vor." DerVcrfasser selbst berichtet d ies*) 
und sagt zugleich, „dafs er sich nicht entschliefsen konne, 
Spanien zu vcrlasseu, weil er sich dort an der Quelle 
der grofsen Nachrichten aus Westindien befiinde. Eine 
J^age, welche so grofse Yortheile gewahrt, liifst ihn hoffen, 
dafs es ihm gelingen werde, seinen Namen ais Geschicht-
schreiber auf die spiiteste Nach weit fortztipflauzcn **). 

*) Petr. Martyr, Opus Epistoł., 1670, p. 310 (Br. 562 a» 
den Papst Leo X vom 26. Dccember 1515). 

**) A. a. O., p. 437 (Ep. 757) : In Castellue rr.gnis, uli ae-
tatis meae vim omuem consumpsi, vbiquc niihi ex norii orhibus ab 
llispanit repertis riccndi apud poiteros est praebita materia, etc. 
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Ich habe im Anfange dieses Werks [ S . 2.0 ] den 

I$ricf des Anghiera an Pomponius Lactus angefiihrt, wel-
cher mit den merkwiirdigen Worten beginnt: Prae lae-
lilia prosiluisse Das Dalum dieses iiricfes 
(29. Deccmber 1493) kann iiberraschen, wenn man be-
denkt, dafs Columbus zu seiner zweiten Reise erst am 
25. Sopteinber unter Segcl ging, und dafs in dem ISricfe 
an eben diesen Jullus Pomponius L/aelus tTAmendalaro 
(den man auch unter den Namen Sabinus und Petrus 
Cnlaber kennt) schon von den Nachrichten die Bede 
ist, welche Columbus dem Anghiera iiber den traurigeu 
Zustand, in dcm cr die Insel Hispaniola vorgcfunden, und 
iiber die Erinordung von neun und dreifsig Kastiliancrn 
in dem kleinen Fort Navidad hatte zukoinmen lassen. 
Ich linde bei Untersuchung glaubwiirdiger Urkunden, dafs 
Columbus am 39sten Tage nach seiner Abreisc von Ca-
dix an der Insel Domingo landcte, und ain 58sten in 
Hispaniola. Am 27. November 1493 gelangte der Ad-
mirał zum Cabo-Santo, in die Niihe der Buincn des klei-
nen Forts Navidad; von dort aus aber konnte er schwer-
licli dcm 1'edro Martyr von Anghiera Nachricht bis zum 
Schlufs des Dcceinbers desselben Jahrcs zukoinmen las-
sen. W i r wissen selbst mit Bcstimmtheit, dafs Antonio 
de Torres, welcher die ersten Depeschen des Columbus 
nach Europa bringen solltc, nicht vor dem 2. Februar 
1191 von Hispaniola abzureisen im Stande war; und aus 
dem Briefe des Konigs und der Konigin an den Archi-
diaconus von Sevilla*), Don Juan de Fonseca, ersehcn 
wir, dafs die Caravelen des Torres erst am 16. Miirz 
1194 in dcm Hafen von Cadix eintrafen. Diese Daten 
sind auch dicjenigen, bei denen Muiioz stehen geblicben 
ist * * ) ; sie stimmen mit dcm iiberein, was aus den Bricfen 

*) Navarrete, Toro. II, p. 115: Toro. III, p. 485. 

**) Ilittoria del Kueco Mundo, lib. IV, §. 2 5 , 37. lib. V, 
§• 5. 
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des Doctor Chancn *) hcrvorgeht. Man kann aus die-
sen an sich kleinlich erscheinenden Untcrsuchungen schlie-
1'sen, dafs sich bei Anordnung der verschicdenen Theile 
des Opus Epistolarum von Anghięra Irrthiimer von ei-
nem Jahr eingeschlichen haben, und dafs dcmnach der 
mehr gadachte Brief an Pomponius Laetus erst im De-
cember 1191 geschriebcn worden ist. Diese Muthina-
fsung wird durch die Ausdriicke bcslatigt, dereń sieli 
Anghiera in einem an denselben Gelehrten gcrichteten 
Briefe bedient, welcher aus Complutum de Orutania 
(Alcala de Henares) vom 4. Januar 1495 datirt ist. 
Er redet zu seiuem Freunde „von einem Briefe, wel-
chen cr var wenigen Tagen geschriebcn, und von dem 
er glaubt, dafs er aufgefangen worden sei, worin er 
die astronomische Eage der Insel Hispaniola initgetheilt 
habe." Aber diese Lage findet sich in Br. 152 ange-
geben, welcher mit den Worten beginnt: „Prae laeti-
tia prosiliisse . . . . " Das ncunte und zehnte Buch der 
Briefe des Anghiera bieten noch vicl merkwurdigere und 
auffallendcrc Irrthiimer dar. Der Brief 168 ist ein Ge-
misch von Ercignissen aus den Jahrcn 1496 und 1498; 
er ist datirt von dem Monat Oktober 1496 und bcriihrt 
die Entdeckung von Paria, wovon die Nachricht erst in 
den letztcn Tagen des Deceinber 1498 durch fiinf von 
Haiti abgesendetc Schiffe nach Spanien gelangte. Zwei 
Briefe sind zu einem cinzigen vcrcinigt worden. Eben 
so ist in den Briefen 181, 185 und 2(12, die vom Sep-
tember und November 1497 und vom Februar 1499 da-
tirt sind, von der Ankunft portugiesischer Schiffe vom 
Vorgebirge der Gutcn Hoffnung zu Calecut die Rede, 
und den Gefahren, welche den italiiinischcn Ilandcl in 
Folgę dieses Ereignisses bedrohen. (llamasceni el Ale-
.randrlni mercalures, sagt Anghiera im 181 sten Briefe, 
von dem man glaubt, dafs er am I. September 1197 ge-

*) Nararr., Tom. 1, p. 2'23. 
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schrieben ist, incommodum ingens sibi affutnrum ex Por-
lugatensium commerciu, olfaciunL Pęrtugalenaea Ale-
.randrinos et Damaacenoa mercatores ad meditlltts e.v-
tennant.) Die Briefe 181, 185 und 202 konnen den 
angegebcnen Daten nicht entsprechen, da Vasco dc Gama 
das Yorgebirge der Guten Hoffnung erst am 20. Novem-
ber 1197 umschifft hat; cr gelangte nach Calccut am 18. 
Mai 1498 und kchrte erst am 19. Julius 1199 nach Por-
tugal zuriick. Der Brief 181 beriihrt also Ereignissc, wel-
che ncun Monate spSter vorgefallen sind, und von de-
nen man in Spanien wahrscheinlich erst fiinf Monate nach 
dem angeblichen Datum des Brie fes 202 Kundc gchabt hat. 
Die Dekaden dc rebus Oceanieia, deren Stil der bcriihmtc 
Litterator Antonio de Lebrija gefeilt hat, ohne auf eine 
niihere Untcrsuchung der Thatsachcn einzugehen, wimmeln 
gleiehfalls von iihnlicben chronologischcn Fehlern * ) . 

In dem Briefe des Anghiera an den Graftm frio-
ranni liorromeo voin 14. Mai 1493 ist der Admirał zum 
ersten Małe namentlich erwShnt. Post paucos inde dies 
rediit ab antipodibus occiduis (der fcierliche Empfang 
des Columbus zu Barcelona fand in einem grofsen Saale 
und nicht, wic man hiiufig gesagt hat, tinler freicm Ilim-
mcl, in den letzten Tagen des April Statt) Christopho-
rus ijuidam Calonus, vir higur, f/ni. a meis Hegibus 
ad /kinc prouinciam tria vix impetrarat narigia, i/uia 
fabutosa, ijuae diccbat, arbitrabantur **). 

Ich schlicfse diese Anmerkung mit einer Angabe der 

* ) Dic Dekadcu geben fiir die erste Abreisc ilcs Christoph Colum-
bus aus dem Hafen von Palos (cinc der denkwiirdigsten Epocbcn in 
der Geachichtc der Endeckungrn) circitrr ad calendat nr pi. 1492, an-
statt des 3. August. 

**) Opus Epistoł., no. 130. Chrislophoriis q u ida ni Colonusl 
Dic sebon erlangte lieriilimthcit und das lange Lebcn des volksthiimlich-
sten unter den griccbiscbcn Prosaistcn haben nicht verhindcrt, linii das 
nescio quis Plularchus des tle!Hus (Soct. Attic., X I , IG) z.uzu-
/.ielicn. 
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Briefe aus tlcin Jahre 1193, welche sich auf Christoph 
Columbus beziehen (Archilhalassum, Novi Orbis reper-
torem). Sie stehen pag. 72, 73, 74, 75, 76, 77, fil, 84, 
85, 88, 89, 90, 92, 93, 96, 101, 102, 116 der Amsterdamer 
Ausgabe 1670. (In der Ausgabe von Alcala de llena-
res v o n Jahre 1530 auf p. 71, 81, 84, 89, 92, 95, 116 
u. s. w . ) Man ist fast iibcrrascht in einem Briefe des 
Anghiera den Admirał durch die 1'hrase Christophorus 
fjuidmn Colon lis bczcichnct zu sehen, da es sicher ist, 
dafs ihn Anghiera selbst schon vor der Einnahme von 
Granada gekannt hat ( N a r n r r T o m . I, p. LXVIII) . 
Der Seefahrer, welcher „Spanien eine neue W e l t geben 
solltc", welchem der Mathematikcr Toscanelli im Jahr 
1174 und der KUnig von Portugal im Jahr 1484 die 
schmcichelhaftesten Briefe schrieben, welchen dieser Konig 
seinen cspecial amigo nannte, hatte den grofsen Fehler, 
dafs cr ann und schlccht geklcidct ging. Er war im Jahre 
1491 in den Augen der Secleute iin Hafen von Palos 
und der barmherzigen Briidcr im Kloster der Rabida cin 
Individuu m, ijiio ninguna persowi cottucia." Dies sind 
die Ausdrticke des Arztcs Garcia Hcrnandcz in dcm be-
riihmten Proccssc des Jiscal ilel rcy gegen Don Diego 
Colon (Naturrcłe, Collecl. diplom.. Tom. II, p. 578.). 

Anmerkung 11 zu S. fi9. 
U c b e r I t o g c r B a c o , s e i n e E i p e r i m c n t e u n d E r f i n d u n g s p l a n e . 

Der Eifer, mit welchem Roger Baco durchweg auf 
der Nothwcndigkeit der Espcriincnte besteht, charakte-
risirt ihn vorzugsweise und weist ihm eiuen besonders 
ausgczcichnctcn Platz unter den Begriinderu der Natur-
wisscuschaften an. „ Scieiilia aperimenlulis a vulgo slu-

den-
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tleni htm penitus ignorala; duo lamen sunl tnodi cogno-
scendi, scilicet per argument um et ejcperientiam. Sine 
e.rperient ia nihil sufjicienler sciri pol est. Argument um 
concludit, sed non certijicat uei/ue remocet dubilationem 
ul ijuiescat mi i mus in inlnitu reritalis, nisi eam ince• 
niat via e.rperientiae.il (Opus maj., pars V i , cap. 1.) 
Roger Baco -wendetę die Expcriuicn(alinclhode, dic er 
ais dic 1 Vurzel (Basis) aller JNaturwissenscbafłen ansah, 
auf die optisclicn PhSiiomene an, von denen cr eine 
ausgcdelinte Kcnntnifs besafs. Man verglciche ais Be-
leg, was er iiber den IJau des Auges und dic Durch-
kreuzung der Schncrven sagt, p. 203 ; ferner iiber dic 
Ursacben des ganz gewiibnliehcn 1'hanomens des Fun-
kclns der Stcrnc und den Mangcl dieser Erscbcinung 
bei den 1'Ianetcn (omni nocte possuinus intueri res, in 
ijuibus accidit (lubitalio philosophica, undc nihil lotiens 
videmus, cuius causam minus sciamus), p. 3 3 1 — 3 3 5 ; 
iiber die Rc(lexion und Rcfraction * ) , p. 337; iiber die 
Vergri)fserung und dic Instrumcntc (Linsen) uliles senibus 
el habentibus oculos debiies, p. 352 ; iiber dic Moglich-
kcit Fen:rOhre anzufertigen (nam possuinus sic Jigurare 
perspicua i/uod frangenlur radii et Jleclentur r/uorsum-
cum/ue toluerimus el sub ijtiocuiit/ue angulo t oluerimus, 
fidebimusijue rem prope vel longe el sic ex incredibili 
distanlia legeremus litleras minulissimas et pulreres ac 
arenas numeraremus propler magniludiucm anguli sub 
f/uo videremus. Sic jmer posset apparere gigas, sic 
ctiam facercmus solem et lunam et stel/as descendere 
secundum apparentiam hic inferius et simililer super ca-
pi! a inimicorum apparere), p. 357 ; iiber dic Erschei-
nungen des Regenbogcns, der Hofc und farbigen Ringe uin 

* ) Man vergleiche iiber (lic Latoplruehe Vergrf>fjcrung und die 
łcheulslichcn Anwcndungcn dcrsclben dureh den ftorner Holtius, Se-
neca, Quaeit. natur., I , 1 6 , 2 und 9 . ( S e r o gladiatorum pugnat 
tpectabat unaragdo. Plinius, X X X V I I , 5 . ) 

Band I. 3 2 
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die Gestirne oder dic Flaminc eines Lichts; liber die 
Farbung der Wo lkeu , den Durchgang der Sonnenslrah-
lcn durch Krystalle; uber die Reihenfolgc der Farben, 
welche durch gestrcifle Obcrflachen hcrvorgebracht wer-
den (lapides iridis *) albi vel nigro-fusci, ex Iliber-
nia vel India, superjicie rugosi el hexagoni praebent 
exemplum, quando experimentalor lapides leneat in ra-
dio solari, cadenle per fenestram, et colores omnes in-
renial iridis et ordinatos, sicut in ea, inreniet in oparo 
iuxta radium, et nllerins si idem experimentalor con-
rertat se ad locum alii/uaulnlum tenebrosum et ponat 
lapidem ad angulum fere clausnm et fidebit colores iri-
dis manifeste ordinatos sicut in iridc. Idem accidit in 

Jigura alia ab hexagona in lapide crystnlUno. dummodo 
sint rugosae superjiciei ut lapides lliberniri et non 
omnino polilae, nec magia asperae t/uam Uli, et sunt 
talcs in proprielate superjiciei, ijuales natura producit 
Ilibcrnieos; nam rugarum dirersitas facit dicersitatem 
coloris. Si homo in aeslate, rjuando surmii a somno 
et hubet ocidos nondum bene apertos, subilo aspicial ad 

for amen per ijuod intrai radius sotis, ridebit colores. 
Et si sedens ultra solem extendat capilium suum ultra 
ocnlos, fidebit colores, et similiter si claudat oculum, 
conlinget idem sub umbra superciliorum el per eilia et 
supcrcilia et Joramina pannorum (!) inreniet circulos 
coloratosj, p. 07, 418—155 . 

*) riiniut (lii,tor. natur , X X X V I I , 9 am Ende) fiihrt die 
tri* in scehtkanligcn Prismen an, welche ani einer Insel im ilothen 
"Meer gefunden vreiden, und bei dem Durcligange der Sonnenstraldrn 
colom arcut caelettii in proximot parietci wcrfrn sollcn. Seneca, 
Qiiae>t. natur., 1 , 7 , I erwaluit tirgulam ritream itriatam ret plu-
rihut angulit in modum clarae toroiain; haec li ex tran,certo to-
tem accipit, colorem talem, i/ualii in arcu ridrri lolet, reddit. 
Dies ist dic eintige Stelle bei den alten Schriftsicllern, in der Schnei-
der und Kuhkopf das kiinstlirh geschniltenc Prisma erkennen. (Schnei-
der, Animadcenionet in Ud agat phyticai, p. 254.) 
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Diese grofse Mannigfaltigkeit tiberaus sinnreicher 

optischer Beobachtungen verdankt Roger Baco weder 
dem Al/iaien, noch der Oplik des Ptolemaus, dic er 
jedoch aus arabischen Ucbersctzungcn kannie ( p . 79, 
288 , 401 * ) ) ; sic gingen aus der Fruchtbarkcit seines 
Geistes hervor, welche durch seine Gewohnheit nnter-
stiitzt wurde, die Natur auf dem W c g c der Erfahrtmg 
zu befragen. Man darf nicht vergcssen, dafs das Opus 
maius im Jahre 1267, also nur ncunzchn Jahre nach dem 
W e r k e des Albertus Magnus (Jourdain. Recherches 
crilirpies sur les traductions cT Ar istotę, 1819, p. 3 3 8 ) 
becndigt wurde. Er spricht schon ( 1 1 3 Jahre vor dein 
Monch Berlhold Schwarz) von den furchtbarcn Wirkun-
geu eines chemischcn Priiparats, von dcm der Salpetcr 
einen Rcstandthcil ausinachtc und das unserm Schicfspul-
vcr vollkoinmen ahnlich gewesen sein mufs, ais einer gnnz 
bekannten Sache. Experimcntum huius rei rnpimus ex 
luilicro puerili, rptod fit in multis mundi partibns, sci-
licet ut instrument o •facto ad ijuantitatem pollicis /tu-
mani ex riolentia illius salis, tpii sal petrae rorat nr, 
tam horribilis sonus nasritur in ruptura tam modicae 
rei, scilicet modici pergameni, (juod fortis tonitrui sen-
tiatur excedere rugitum et cornscationem maximam sui 
luminis iubar excedit. (Opus mnius, p. 474 ) IJicse 
genaue Beschreibung von der Explosion einer Kartuschc 
wiirde iibcrraschen miissen, wenn man nicht durch dic 

* ) [ Yergl. iiber die Opl ik des Plnlrniau*, die in einer lateinischen 
Ucbcrset/.ung in der Bodleywbcn Bibliothck 7.11 O i f o r d und in der ko-
niglichcn 111 Parii nrucrdings wieder aufgefundcn worden ist, Delam-
bre, Hiitoire de l'Astronomie ancienne, T o m . II, p. 4 2 3 — 4 2 9 ; Con-
naiitanre des te mi, 1 8 2 6 ; Atex. von Humboldt, Voyage, Part. 
IV, Aitronomie et Magnetiime, Vol . I, Introduct., p. L X I X ; Caui-
lin in den Mćmoiret de 1'Inititut royal. Academ. des Inicriptioni 
et bellei-lettrei, Toro . VI , 1 8 2 2 ; Wilde, Ceber die Optik der Grie-
chen, Berlin, 1832 , 4 . ; Ideler, Meteorol. teterum Graecorutn et Ro-
manorum, p. 1 8 1 ; ad Aristotel. Meteornl., VoI . II, p . 1 3 8 sq. ] 

3 2 * 
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Untersuchungen des gelehrlcn Orientalisten Don Josó An-
tonio Conde (Historia de los Arabes en Espana, Toin. 
II, cap. 2 5 ) wtifete, dafs das Schiefspulver, von Alters 
her im Osten von Asien bekannt, schon in den Kriegen 
der Arabcr in den Jahren 1160, 1205 und 1280 zur 
Anwcndung gckommcn ist. Der verstorbene Abel Remu-
sat, dessen sprachliche und gescłiiclitliche Untersuchun-
gen auf einer gcwissenhaftcn Kritik beruhen, hat nach-
gewiesen, dafs man Blilzwagen, welche dieselbe W i r -
kung hcrvorbrachten, wie unsere Kanoncn, in China 
schon seit dem zchntcn Jahrhundert kannte, und dafs 
chinesische Artilleristcn in dem mongolischen Ilecre dien-
łen, ais der Enkel des Tsclringis Khan iin Jahre 1255 
gegen Persicn zog. (Journal asialiijuc, 1822, Tom. I, 
p. 137.) 

Anmcrkung C zu S. 78. 
I\iil>ruc]uis. — Des t i l l a t i on , — G o t h i i c l i c V 5 l k e r . 

„Man fragtc uns, sagt Rabmquis, bei unserer Au-
dienz bei Manggu Kakhan (dcm Brudcr des Kublai' Khan), 
ob wir Wein oder cin aus Reis bcrcitotes Getriink, re-
rasina (terracina) genannt, oder caracosus, d. h. ganz 
klare Kuhmilch, trinken wolllcn." (1'urchas, l'i/gri-
mes, Tom. III, Kap. 30, p. 27.) Terracina ist das la 
rnssum des John Retl <TAntermouy und die ilalicnischc 
Form des Worts verdankt ihren Ursprung ohne Zwei-
fel dcm Handel mit den Hiifen des Mittehneers. Schon 
Abuieid el Hacen (aus Siraf), einer der arabischen Rci-
senden aus dcm neunten Jahrhundert, von denen uns Re-
naudot die Reiscbcrichtc aufbewahrt hat, kannte dieses 
berauschende Getriink, crthcilt ihm aber keinen beson-

\ 
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dereń Namen. ( R e n a u d o t , Anciennes Relation1718, 
p. 17.) Das W o r t arrac konimt zum crslen Malc bei 
Pigafetta, in der Reise des Magellan, vor. Die Stelle 
des Strabo (I. XV, p. 1035 AlineIov.) liifst riele Zwcifel 
iiber dic Beschaffenheit dieses Gctriinks in den altcsten 
Zeiten iibrig. Der Geograph von Amasia sagt, wo cr 
von Indien spricht: „Man findet daselbst W e i n aus I\eis 
statt aus Gerste" , eine Vergleichung, dic an das Bier 
crinnert, „den Gerstenwein" der Aegyptcr. ( I l c r o d o t , 
11,77.) W i e liifst sich entscheiden, o b nicbt bei Strabo, 
eben so wie bei den Reisendcn des Mittelalters, von dcm 
l\ciswein die Rede ist, welcher ohne Destillation durch 
blofsc Giihrung gewonnen wird, iihnlich jener grofsen An-
zahl schr berauschender Gclriinke, welche ich im siidli-
chen Amerika, besonders bei den Indiancrn am Orcnoko 
und Cassiquiarc, und in noch jUngerer Zeit im Norden 
von Asien gefunden habe? Nur Pigafetta giebt dic Destil-
lation in seinem Bericht liber die Reise des Magellan ent-
schiedcn an; cr sagt: „ D i e Bcwohner von Pulaoan haben 
vino di riso dislillalo, virw fatto lambieco c c/iiaro come 
acijna( Ramusio, Tom. I, p. 363, a.) Marco Polo, 
welcher hiiułig von einem kosllichen „aus Rcis und Ge-
wiirzen bercitetcn" W e i n spricht, crtheilt ilun nirgends 
einen besonderen Namen und scheint weit davon ent-
fernt zu sein, den Arrak ais ein deslillirtes Getriink zu 
betrachtcn. J)u U al dc nennt ihn selbst ein chinesitenes 
Bier'1 (Tom. II, p. 307)i und obgleich das arabischc Zcit-
wort arak, schwilzen, wovon im Persischen arak ker-
den und im Tiirkischcn raki herkommen, das Reisgctnink 
faracj ais Produkt einer Iangsamen (tropfenweisen) De-
stillation darstellen wiirde, so scheint es doch, ais o b 
mail in Asien, wegeu der Uebcreinstiininung in den be-
rauschcnden Eigenschaftcn, dic alkoholhaltigen Getriinke, 
welche entweder durch die Blase, oder durch cinfa-
che Unterbrechung der Wcingahrung erhalten werden, 
unter einander verwechsle. S« wird das W o r t kumy*, 
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welches nur fur die gcgohrenc, nicht destillirte Stuten-
milch gebraucht werden sollle, zuwcilen auf die Milch 
iibertragen, welche der Destillation unterworfen worden 
ist. Es ist sehr auffallend, dafs Rubruąuis diese lelztere 
Operation nie bei den Yolkcrn mongolischer und chine-
sischer Race wahrgenoinmen hat, wahrend Abiil-Ghazi 
bei der Beschreibung des grofsen im Jahr 1251 von 
Manggu gegebcnen Eestes ausdrucklich den kumys Er-
wahnt, ais „klar wie doppelt aus Korn deslillirtcn Brannt-
wfcin." Er beschreibt mit der sorgfaltigsten Genauig-
keit die Bereitung des kumys, welcher crhaltcn wird, in-
dem man Stutcninilch quirrelt und schliigt, und so die 
Salinę oder den kiisigcn Theil mit dcm Serum vermischt; 
er erzahlt, wie oft seine Dollmetscher und selbst der 
Kakhan Manggu und der beriilimte Batu Khan, welchen 
er den Herzog Baatu nennt, „total bctrunken nach dem 
Genuls des kumys" gcwescn seien. Man darf anneh-
men, dafs er nicht verfehlt haben wiirde, die mit Iliilfe 
der Weingahrung alkoholhaltig gcmachte Milch von dcm 
destillirten Branntwein zu unterscheidcn, wenn cr den 
chemischen Procefs der Destillation zu beobachten Gc-
legenheit gefunden hatte. Rubrutjuis bczeichnet mit dem 
Namen sc/twarzer kumys (cosmos) oder carncosmos „das 
Getriink der grofsen Herren" (lite drinke of great Lords), 
setzt aber hinzu, dafs auch dieser nichts anderes ais ge-
schiagene Slutenmilch sei, eben so zubereitet, wie der ge-
wOhnliche cosmos (Purchas, Tom. 111, p. 5 , 27, 28) , 
welchen Marco Polo nach der Lesart in der Riccardia-
nischen Handschrift chemisi oder chemus, und nach ver-
schiedenen falschen Lesarten (Buch I, Kap. 46, p. 208 
der Ausgabc von Marsden) kemurs, c/iemiur oder kim-
muz nennt. Die griechischen, alanischen und nestoria-
nischcn Christen weigerten sieli den Kumys zu trinken, 
und mufstcn, wenn sic diese Siinde begangen hatten, mit 
der Kirche ausgcsiihut werden. Auf ineiner Riickkehr 
vom Kaspischcn Meere, im Monat Oktober 1829, hatte 
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ich Gelegcnheit, der Destillation der Stuteniuilch in der 
Steppe der Kalmficken zwischen der W o ł g a und dem 
Jaik beizuwohnen. Bei dieser Gruppe noinadischcr Vć)i-
kerschaften fiihrt das berauschcnde Gctriink, welches die 
eiufache Weingahrung crfahren hat, nachdem es recht 
stark gcschlagen worden, ausschliefslich den Namen 
kum i z oder kumys und łachighan. W e n n das lctz-
terc W o r t von dcm persisehen łachikanden, tropfenweia 
herabfallen, abzuleiten wiire, so wiirde es ais Benen-
nung fiir ein destillirtes Getrank passender erscheinen. 
Der Kumys oder Tschigan wird, wenn er cininal durch 
die Retortę gegangen ist, araka genannt; der Araka von 
neuein destillirt giebt ein noch bei wcitem stiirkeres G e -
triink, welches arza lieifst. Einige von Vogei angcstellte 
chemischc Yersuchc ( S c hw eig g e r ' « Journal, 1817, 
Th. X X , S. 4 2 8 ) haben eine iilterc Arbeit von Oserets-
kovskv bestatigt und dargethan, dafs selbst die Kuhmilch 
der Weingahrung fiiliig ist. Es blcibt aber nocli iin-
mer cinc crbcblichc Arbeit zur Aufheilung dieser Frage 
iibrig, mit der sich die europiiischcn Chemikcr noch we-
nig bcschaftigt haben, indem sic selbst lange die Mog-
lichkeit der geistigen Gahrung bei einer Flussigkcit lcug-
neten, die keinen Zuckerstoff zu enthalten scheint. Per-
soz hat durch sinnrciche chcmische und glcichzcitig op-
lische Expcrimcnte neuerdiugs nachgewicsen, wie dic Ein-
wirkung der Schwcfel - , Citronen- und Essigsiiure dcm 
Milchzucker die Eigcnscliaft verlcilit, zu gahren und Al-
kohol in rcichlicher Mengc zu liefern. Man mufs iiber 
dic Spiirkraft jener nomadischcn V0lkcr stauncn, w c l -
chc bei dcm Mangel an Cercalien und Knollengcwach-
sen, dic rcich an Starkemchl (amidon) sind, oder an 
zuckersafthaltigen Friichten, mitten in der Diirre der 
asiatischen Stcppen durch dic Deslillation animalischer, 
aus den Eutern der Sluten abgesondcrter, Flussigkeiten 
sich ein Mittel, ihrem Hangę nach geistigen Getrankcn 
zu frohnen, zu verschaffcu gewufst haben. Pallas be-
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merkt in seiner Reise von Orcnburg nach Jaizkoi Go-
rodok (deutsche Ausgabe, 1776, Th. I, S. 213, 246, 
325), dafs die Kalmiicken kleinen runden aus dem iiu-
fserst bittern Riickstande des destillirtcn Kumys berei-
teten Kiiscn den Namen thorossun ertheilen; dieses W o r t 
ist beinahe idcnlisch mit Inrnssum, welches bei John Bell 
Rciswcin bedeutet und das Rubruąuis zu terracina ent-
stcllt oder italisirt haf. Es ist wahrscheinlich, dafs letz-
tercr die Aussprache einigcr Handelsleute aus Pisa oder 
Genua bcfolgte, welche damals die Ufer des Kaspischen 
Meeres bcsuchlen. Die Unbekanntschaft mit der mon-
golischcn und tiirkisch-kirgisischen Sprachc hat liiiufig 
bei den ncucrcn Rcisenden sowohl ais bei denen des 
Mittelalters eine Verwcchslung der vcrsehiedenartig be-
rciteten alkoholhaltigen Getriinke mit Produklcn der De-
stillation hcrbcigefiihrt. Nach den gelchrten Untersu-
chungen Klaproths giebt der Grofse Spiegel der mon-
golisc/ien Sprac/ie, welcher im Jahr 1708 auf Befchl des 
Kaisers Khang-hi herausgegcben worden ist, in dem Ka-
pitel iiber den 1 Vein und den T/tce nachstehende Auf-
klarungen: Der Gebrauch des Branntwcins aus Stuten-
milch ist bei weitem weniger hiiufig bei den Mongolcn 
ais bei den Kalmiicken; selbst die Kalkas bereiten dies 
Getriink iiufscrst selten, da sie melir Binder und Schafe 
ais Pferde haben. Die wirkliche Iicdeutung des mongo-
lischcn Wortes tarasun ist cinc Art von Getriink, das 
man aus rother Hirsc und anderen gckochten und verinit-
telst eines Ferments in Giihrung gebrachtcn Kornern be-
reitet. Es giebt eine bedeutende Anzahl von tarasun 
(nure in der Mandschusprache, l/isieu im Chinesischcn). 
Durch Dcstillation der gcgorenen Korncr erhiilt man den 
arilcif der von herbem Geschmack und weifser Farbę 
ist. Die Mandschu bereiten einen mussireuden arUei. 
„Das W o r t kumiz, fiigt Klaproth hinzu, ist turkischen 
Ursprungs und bedeutet ein aus saurer Stutemnilch be-
reitetes Getriink." Es ist glcichbedeutend mit guune tschi-
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ghtiii bei den Kalmiicken. lici letzterem Y o l k heifst die 
Buttermilch uaaun ( im Mongolischen su), die saure Kuh-
milch airak, der crste aus der Destillation der Milch cr-
haltcne Branntwein arki, der zweite dang, der drille 
arza (mongolisch urdjan), der vierte khortsa, der fiinfte 
schinglaa, der sechste dingtaa. So grofs ist der Iiang 
zu geistigen Getriinken, dals man die Milch scchs De -
stillationen nach einander unterwirft. Das W o r t ariki 
(welches die Mandschu in arki verwandcln) hat ohne 
Zwcifel densclbcn Ursprung mit arak, dcm Namen des 
llcisbranntwcins bei den siidlichcn Asiatcn. Ich bin auf 
diese kleinlich scheinenden Einzelheiten eingegangen, weil 
die Ansicht, dafs die Bereitung destillirter Stuteninilch 
vom hOchsten Alter unter den uoinadischen V0lkern sei, 
in Europa fast allgeinein verbreitet ist und weil der Ur-
sprung der Destillation, welcher bald den Arabem, bald 
(und vielleicht mit grOfserein l l cchte ) den Hindus und 
Chincsen zugeschricbcn wird, das lebendigste Interesse 
fiir dicjenigcn darbietet, welche die crsten Spuren unse-
rer chcmischen Proccsse aufzusuchen bcmiiht sind, sei 
es in dem Siidostcn Asicns, sei es, seit dcm Zeitaltcr 
des Hadrian, in jenem Gcinisch von Griechcn und Oricnta-
len, welche in Alexandrien zusamincnstrOmten. Die wirk-
lichc Chemie beginnt erst mit dem Zeitpunkte, w o der 
Mensch sich die mincralischen Siiurcn zu verschaffen 
weifs , die machtigcn Hiilfsmittel zur Zerlegung von M o -
Iccular - Gruppen. Aber diese Sauren sind siimmtlich 
nur durch Destillation zu crlangcn, mit eiuzigcr Aus-
nahme der Schwcfelsaure, welche siebenhundert Jahre 
vor IJasilius Valcntinus, dem Bencdiktincrmiinche zu Er-
furt, schon der arabische Chemiker Geber (Ds jeber , 
eigentlich Abu Mussah Dsjafer) ebenfalls durch D e -
stillation aus dcm schwefelsauren Eisen erhielt, welche 
aber durch ein ziemlich verwickeltes Verfahren durch 
blofse Verbrennung aus einem Gemenge von Schwe-
fel und salpetersaurcm Kali dargestellt werden kann. In 
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den grofsen epischen Gcdichten Indiens ist hiiuiig von 
berauschenden Getriinken die Rede; aber die dichteri-
selie Spraclie iiat den indischen Ycrfasscrn nicht gestat-
tet, uns die Art der Bereitung jener alkohollialtigcn Ge-
triinke auseinanderzusetzen. Das W e r k iiber die Kiinste 
und Gewerbe, welches die Sanskritsprache besitzt, der 
ailpi - aasfra (Ruch der Gewerbe), das in die tauiu-
lische und Telingosprache iibersetzt worden ist und 
hiiufig von den cingeborenen Aerztcn (raidyas, eigent-
lich die Gelehrlen), welche die Droguen bereiten, zu 
Ratbe gezogen wird, verdicnte mit Sorgfalt untcrsucbt zu 
werden. Besonders wichtig wiirde es sein, das Alter 
dieses Buches zu bcstiniiiicn. (Aintlie, Materia me-
dica of Hindoostan, Madras 1813, p. 63, 65, 291.) Ropp 
zweifelt selbst an dcin klassischcn Gebrauch des sehr al-
ten Sanskritworts syandaka (tropfenweise fliefsen las-
sen) fiir die Kunst der Destillirung, einem Gebrauch, 
welchen Forster in seinem englisch-bcngalischen Wi)r-
terbuchc behauptet. Der gelchrte Oricntalist Rosen in 
London, welchen ich ebcnfalls uber diesen Gegcnstantl 
zu Bathe gezogen habe, schrcibt mir, dafs er nach ge-
naucr Durchsicht des rig reda und der Hymncn, von 
denen die Opfer begleitet wurden, durchaus nichts in 
den Sanskritdichtungen aufzufinden im Stande gewesen 
sei, was zum Bclcg fiir den Gebrauch der IJestilla-
tion dienen konne. „Das heiligc Getriink, sama, ist, 
so fiihrt Rosen fort, der ausgcprefste Saft der Ascle-
pias acida nach der Angabe von Colebrookc und Wi l -
son, oder dieser Asclepias und des Sarcostema rimina-
lis nach dcm Dictionary sanscrit, beiigali and english 
von Iluughton. Es scheint, dafs dieser Saft durch Stam-
pfung der 1'llanze in einem Holzmorser erhalten wurde; 
man kliirte ihn alsdann, indem man ihn durch cin Haar-
sieb (pacitra) durchgehen liefs. Man riilrait die Siifsig-
keit des nomu, dic cr viclleicht einer Bcimischung von 
llonig verdankte; cr verursachte entweder wirklichcn 



•507 
Rausch, oder wenigstens einen Zustand von Behaglich-
keit; denn die Scholien wollen nur letzteren Sinn dem 
W o r t e mada, durch welches die Wirkung des heiligen 
Getriinks ausgedriickt wird, zugestehen." Das Atargul 
(Rosenol ) konnte ohne Destillation erhalteu werden, und 
ein persisches von Langtes iibersetztes W e r k spricht so -
gar von der Bereitung dieser kostbaren Flussigkeit ver-
mittelst der Destillation ais von eincin ganz neueren G e -
brauche. W e d e r Galen noch Dioscorides (Mater. med., II, 
75 — 81 ) , welche wcitlaulig von der Stutenmilch und dem 
daraus bei den Scythcu bcrcitcteu Kiisc (inndx>]) han-
deln, kennen schon dic destillirtc Milch. Jcdoch ge-
hen die altestcn Spuren der Destillation, dieses zur Aus-
tibung der Chemie unentbehrlichen Verfahrens, bei den 
Griechen mindestens bis zu den Zeiten des Dioscorides 
zuriiek; und obglcich man nicht bezwcifeln kann, dafs 
dic Araber samnitliche chemische Apparate verbesscrt ha-
ben , so irrt man doch , wenn man mit cinigen Gelehr-
ten unserer Tage aus dem Grunde einen arabischen Ur-
sprung der Destillation anuchmcn will, weil alambic cin 
arabisches W o r t sci. 

Drei Jahrhunderte vor dem christlichcn Sophisten und 
Alcbemisten Sjnesius und seinem Kominentar * ) Uber den 
Pseudo-Dcmokri t , beschrieb Dioscorides aus Anazarba 
(Mater. med., V , 110, p. 367 Saracen.; p. 776 Sprcn-
gc l ) die Zcrlegung des Zinnobcrs (miltos bei Plinius) 
und des ammion (minium Plin.) auf dem W e g e der D e -
stillation ais cinc allgemcin bekanntc Thatsachc. Die 
Stelle, w o Plinius (Hist. nat., XXXIII, 8) von derselben 
Operation spricht, ist gcwissermafscn nur eine wOrtliche 

* ) Dies ist der D ia log , in welchem ein Prieslcr dej Scrapij roysti-
•chc und physische Gegenstande abhandelt. In der Getchichte der Che-
mie von Gmelin ( T h . I , S. 2 0 , 2 9 ) wird die erste Kcnntnifs von der 
Destillation irrthumlichcr W e i s e dem Adeplen Synesius lugcschricben, 
welchen man nicht mit dem cyrenaischen Philosophen dieses Naniens ver-
wechscln darf. 
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Uebersetzung aus JJioscorides; und obgleich der letztere, 
was sehr merkwilrdig ist, nie von Plinius angefiihrt ist, 
so mtichte docb eine blofse Vcrgleiclumg der griechi-
schen und latcinischcn Stelle zeigen, dafs letzterer den 
ersten kopirt hat * ) . Der Kolben war dic ferrea con-
cha, der flelin entsprach dem ambix oder calix, wel-
cher an der conc/ia vermittelst des Thonkittes befestigt 
wurde. Nun darf man aber nicht vergessen, dafs am-
bix ursprUnglich ein Gefiils mit verlangerter und ver-
engter Miindung bedeutet. (Athcn. Deijmosoph., Xf, 60, 
p. 480 Casaub.) Argivi vero calices, sagt Athenaus in 
dem Gasi nutlil der Sophisten **), t•identur et tam Jigura 
diJTerre ab Atlicis; labiis enim erant in acutuni coeun-

* ) Be! Dioscorides: Fit ar gen tum rieum e minio fjuod et ipsum 
abusice cinnabarii dicitur. Impoiita tiquidcm patinae Jictili con-
cha ferrea cinnabarim eontinente, ambicem adaptant (ntotxu-
tfrijrrnrair) quem undique tuto superiltinunt deindeque earbonibut 
mccendunt. Tum quae ambiei ad/iaereicit fuligo (ui&uXij), de-
raia refrigerataque in argentum rieum coit. Bei Plinius: Fit (hy-
drargyrum) duobil modis: aereit tnortariii piitilliigue trito minio ex 
aceto, aut patinii fictilibut impoiitum ferrea coneha caliee cooper-
tum, argilta niperittita; dein tub patinii accensum follibut conti-
nua igni atque ita calicii sudore deterio, qui fit argenti cotore et 
aquae liguore. In auderen Stellen des Dioscoridcs und Plinius sind 
das Schwcfelipiccksilbcr und dic rothen Bici - und Eiscnoiydc (miltos 
von Sinope) auf eine scltsamc Weise mil einander vcrmengt. Die Mine-
l-alien wurden aus Baetira uach Rom gebracht, um daselbst in grofsen 
olfentlirlicn Fabriken bebandclt zu werden. ( P t in i u I, XXXIII , 7 ; 
1'itrut , VII , 9 . ) [Eine deutlichc Hinweisung auf dic Destillation 
findet sieb schon bei Ariltotelei, Meteorol. IV, 7 , 7 , p. 384, a 
Bckk., Vol. lf, p. 55 der ncucrcn Ausgabc, wenn glcich eine ausluhrlirhe 
Beschrcibung des angewendeten Apparats dort fehlt. j 

** ) Das W o r t rtii^ixoę findet sich noch ein zweites Mai bel Athe-
naus ( IV, 36, p. 152 Cas.) bei Gelegenbcit eines Auszugcs aus Posi-
donius, worin von den Gelagen der Ccltcn gchandelt wird. In diesem 
Atiszugc ist wic in dem Ktymologicum Magnum, in dem Siune 
von x«doę, einem grofsen Gefafse oder Eimer, genommen, woraus man 
die Getranke in die Bcchcr fiillte. (Vergl. Potidonii Rhodii Reliquiae, 
ed. Halce, P . 136.) 
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tibus ut Simonides nit: avrrj St ipoi.tyii).oę, id est su-
perne in acutum coiens, tjuales sunt qui ambices 
rocrtnlnr. Die Vergleichung mit der iigeoct, welche sich 
bei Hesychius findet, scheint, trolz der von Isaak V o s -
6ius erhobenen Zwci fe l , ntif eben diese'verengte mit ei-
ner Yorlage verschene Gestalt hinzudeuten, welche den 
ambix zu einem Dcstillirapparat passend machtc * ) . Ilc-
sonders bcachtungswerth scheint mir, dafs Alexander von 
Aphrodisias, ein Schriftsteller des drilten Jahrhunderts, 
der unter Scptimius Severus und Caracalla lebte, in sei-
nem Kommcntar iiber die Mcteorologik des Aristoteles 
auf eine volIkoimnen befriedigendc W e i s e das Verfahren, 
durch dic Destillation des Meerwassers ein trinkbares 
Wasser zu erhalten, beschrcibt; er spricht davon ais von 
einer allgemein in Anwendung gebrachten Mcthode. Per 
Kunc r/uidem modom, sagt e r * * ) , maris ai/umn pot obi-
łem nonnulli reddunt: lebetes enim Ituiusmodi aqua ple-
nos multo igni imponentes et raporem in operculis su-
perimpositis colligentes et reripientes in ni/umil permu-
tnto ul mi tur potu. Dieses Verfahren trat an die Stelle 
der in friihcren Zeitcn angewendefen Methoden r w o man 
das Salzwasser durch dic W a n d ę eines Gefiifses von 
W a c h s , welches man in das Meer senktc, durchsintern 
liefs {Aristot.. Meteor., II, 3 , p. 313 Cas.; Ilistor. 

*) Lctronne (Obtermliont iitr lei nomt dei taiei greci, 1834, 
p . 2 6 ) erklart sogar (oder u y j h i ) geradehin durch „Gcfa ls , des-
sen sieli dic Allen zur Destillation bedienten." 

**) Joannit (P/tiloponi) Grammalici in libr. de generaliom 
et interitu et A!exandri Aphrodiiieni. in Meteor. Comment , Vcnet. 
1527, p. 97 , b. ( Ucbcr dic drei Erklarer des Aristoteles, welche den 
Namen Alciandcr fuhrtcn, Ycrgleichc die Ausgabe der Aristotclischcn M c -
teorologik von Jul. Ltidw. Ideler, Tom. I , 1 8 3 4 , p. X V I I und 1 8 5 . ) 
Die Stelle uber dic Destillation dej Meerwassers fchlt, nach der B e -
merkung von Ideler, in der im Jahre 1548 erschicncnen Uebersetzung 
des Aleiander Picolomini von dcm Kommentar des Alciandcr von Aphro -
disias, dic auch in anderen Stellen bedeutend von der im Jahre 1556 
erschicncnen Uebersetzung des Camotius abweicht. 
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animal., VIII, 2, p. 590; Aelian., de uat. animal., IX, 
64; Plin., His tor. wit., XXXI, 37) oder wo man, nach 
Olynipiodor, die Diimpfe, wclchc von der Obcrflache ei-
ner Quantilat kochcnden Meerwassers aufsteigen, mit 
Schwiimmen auffing, die man iiber dem grofsen Schiffs-
kesscl aufgchiingt hatte. Alexander von Aphrodisias be-
zeichnct den Heim nicht durch das W o r t a/i/3i£, son-
dern blofs durch nćufia, l leckcl, und ich fin de den 
Gebrauch dieser Terminologie in einer sehr dunkclen 
Stelle des Dioscorides ( I I , 81, p. 107 Saraccn.) wieder, 
wo von einer Art von Destillirapparat und der Berei-
tung einer gliihend heifsen IJuttcr, deren man sich bei 
Augeniibeln bediente, die I\ede ist. Es ist wahrschein-
lich, dafs bei der ersten Art von Apparatcn das Gefiifs, 
welches ais Heim dientc, scnkrecht tiber dem Kolben 
nach Art eines Dcckcls angebracht wurde, wic in der 
Vorrichtung, deren man sieli noch heutiges Tages be-
dient, um das Ouecksilber aus einem Silberamalgain zu 
schcidcn. Allmahlig wird dann der Ambix eine gcncigte 
Lage erhalten haben, und durch den Hals des Gcfafscs ver-
liingert worden sein. Der AusdrucJi alambic, welcher von 
dcm griechischen W o r t e ambi.r und dem arabischen Ar-
tikcl al gebildet ist, bewcist, dafs die Araber ihre Kcnnt-
nifs der Destillation aus der Materia medica des Dios-
corides gescbOpft hattcn, und diese schon von Reinesius 
und Casaubonus aufgestcllte * ) Iityinologic ist minder 
zweifelliaft, ais die der Worter Almanach und Alchi-
mic **). 

*) Schweighauier., Animadc. in Atlien. Dripnos., Tom. VI, 
p. 164, 

** ) Gcraume Zeit vor der Ankunft der Aralier in Acgypten und selbst 
lange vor der Zeit, wo dieses Vo!k die W^isscnschaften zu pflegen begann, 
findet man bei den griecbisciien Srbriflstellcm dic Worter A Ich im ic und 
Almanach. Bei dcm erslercn ist die cinfaclisle Annahme dic, dafs 
dic Kopistcn den arabiseben Artikcl dcm durch den Itacisraus aus Ar-
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Ich habe in der Stelle des Tcxtes , auf welche sich 

diese Erlauterupgen beziehen, von einigen ethnographi-

/<lu und Xrtitt{a gcbildctcn W o r t e Chimie bcigcfugt haben; aber diese 
Erklamngsmethode leidet keine Anwendung auf das W o r t Almanach, 
das sieli bei kcinem arabischen Schriftstcller findet. [ D i e Arabcr ge-
brauehen naiulieh fiir astrologisehe und astronom i>dic Ephcmcridc das 
W o r t takwim, Tcfel.] Iuliut Firmicut Maternus, ein Schrift-
stellcr aus der Ucgicrungscpoche des Conslantin, setzt (Astronom., III, 
15 , p. SI Prticltn.) bei seinen astrologi.srhcn Darstelhingen tcientiani 
alchymiae unmiltclbar nach Astronomiam und dicinum cultum un-
ter die Plancłcnhauscr; aber Vossius bemerkt in seinem Etymologi-
ami linguac latinae, dafs dic Ilandschrifien des Firmicus nur icien-
tiam cltymiae haben Man darf indessen nicht yergessen, dafs man bei 
den auctores injiniac Graecitatii (Sal mai., Eiercitat. Plinian, 
1629, p. 1097) statt dl^tjutla stets ńn/rjftiCu findet [vicllcirht vcrderbt 
aus ari chymiae,'J, und dafs sich diese Form des W o r t es geraumc Zeit 
hindurch im Mitlelaller erhalten hat. lin Franzosischen schrieb man che-
mals arrjuemie (Stcpli. Thes ) [Ro ijuef ort, Glostaire dc Itt langue 
Romanc, 1808, Vol . I , p. 90 ; im Provcnzalischen arkeminoCa-
lius Khodigiiius wolltc in der Sylbc ar eine Contraclion von 
finden. Mufs man dicsc Form des Wort cs der haufigen Yertauschung 
der Buchstabcn / und r zuschrcibcn, oder haben die Arabcr cin von 
ihnen in Acgyptcn vorgcfundcnes Y\ ort arabisirlt Dicsclbcn Zwei -
fel treten in llczug auf das W rort almanach cnlgcgcn. „ D e r arabische 
Ursprung dieses Worts , sagt Jdeler in seinem ausgezcichncten Eehrbuch 
der Chronologie (1831, S. 3 8 ) , scheint sehr zweifelhaft, weil man aus 
einem Uruchstiick des Porphyrius (bei Euiebiui, Praeparat. Ecan-
gel., 111, 4 ) ersicht, dafs seit dcm dritten Jahrhundert unserer Zcitrcch-
nung almanach cinc astrologisehe Ephcmcridc bedeutete." Dcrglcichcn 
Ephcmeridcn oder Tafeln (Eutebius nannte sie <u.ttlriyinxu) riilircn ohne 
Zweifel aus der fruheslen Bildungsperiodc der Aegypter ber, und cs 
wurde gewifi sehr autfallend sein, wenn sic nicht einen besonderen Na-
men gchabt haben solltcn. [ Es lafst sich aber wnlil kaura bczwcifeln, 
dafs das entsprcchcnde W o r t mahi nan, gewesen ist, men-

tura horac, mit der am Ende des W o r t c s gcbraiichlichcn Aspiralion 
und der nicht minder gcwohnlichcn Yorschlagssylbe ii. Der Ucbcrgang 
des J in H oder z ist durch <lielte£, y o m ! ; IICOTJU^CIIC^, Wot~ 
tonrjmri]/, u. s. w. hinlanglich nachgcwicsen. W a s nun das W o r t 
Chemie anbctriift, voh dein so viele lachcrliche Etymologicn versucht 
worden sind (vcrgl. B o chart, Phaleg, p. 2 0 6 ) , so ist cs im hóch-
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sclicn und geograpbischen Bemerkungen des Rubruqui9 
iiber den Staram der gothischen Yolker und die Lage 

von 

sten Gradc wahrscheinlich, dafs cs von der Benennung ahzulcitcn ist, 
welche die Acgypter ihrem Lande crthcilten. Nach einer wichtigcn 
Stelle des Plutarch (de Iside et Osiride, c. 3-3 [ p . 364, C. vcr-
gleichc Ale.tandr. vit., p. 679, F ] ) nanntcn sic cs Chemia (Xi]ulu) „we-
gen seines schwarzen Erdrciches (fi().r'tyyiio<; [vergl. Herodot, II, 12; 
VirgilGeorg., IV, 2 3 ] ) , und bczeichuetcn auf dieselbc "Weise das 
Schwarze im Auge." Cham lieifst noch im Koptischen scliwarz, wie 
chutt iin Hebraischen. Die alten Namen Aegyptens, welche in den 
heiligen Gejangcn der Ilebraer angcfuhrt werden, sind Che mi, Cham 
oder Cham i [Psalm. CV, 23, 27 u. s. w. Hierouym., Quaest. ad 
Genes, I X . ] . Die Inschrift von Roscttc hat Chmi [Ackerblad, Let-
tre a M. Sifo. de Sary sur iinscription de Jłosette, p . 33 — 3 7 . ] 
Acgypten, wclchcs dem Hermes geweiht war, nalim auch den Namen 
Ilermochymios oder schwarzes Land des Hermes an. ( [ J a b ł o ń s k i , 
Opuscula ed. Te IV a ter, I , p. 404 ff. ] Champollion, lEgypte 
sous les Pharaons, Tom. I , p. 110; lleurens, Troisieme lełtre a 
Air. Letronne sur les Papyrus bilingues, 1830, p. 69; Sc ho Iz, Bi' 
hlische Archiiologie, 1834, S. 65.) Dic geheimnifwolle Wissensehaft, 
wclchc von (ler Zersetzung und Umformung der Kiirpcr handelt, crhielt 
den Namen des Landes, wo sic mit bcsondcrein Eifer getrieben wurde; 
sic war also die Wissensehaft ron Chemi oder des schwarzen Lan-
des, die Wissensehaft Aegyptens. Dic altestc Spur des Wortes Che-
mie, ais Lchre oder Kunst, findet sich in dcm Decret des Kaiser Dio-
cletian gegen „die alten Schriften (Biicher) der Acgyptcr, welche von 
der Chemie des Goldes und Silbers (nrnl yi\uluv xęvaov xrtl ao/i»ooiJ) 
handelten." Dieses Decret ist nicht eben so in den Digesten erhalten, 
wic jenes, wclchcs derselbe Kaiser gegen die Mathcmatikcr, Astrolo-
gen und mystischen Uebclthater schleuderte; wir finden es in den Aus-
zugen ans der Chronik des Johann von Anliochien, eines Schriftstel-
lers aus dem .siebenten Jahrhundert, der nicht mit Johann Malałaś ver-
wechselt werden darf. (E.rcerpła ex collect. Conslantini Augusti Por-
phyrogennetae ed. Henric. Vales., p. 834. ) Diesclbc Stelle findeL sich 
wiederholt bei Suidas, s. v. Atox).rlriaróq fund A'I/M*I'«]. Man crsieht 
daraus, dafs Dioclctian Acgvpten arm zu machcn hoffte „durch Vcrbot 
jener Chemie des Goldes und Silbers, durch welche die Bcwohncr die-
ses Landes ihren Rcichthum mehrten und den Roinern W iderstand zu 
Icisten in den Stand gesetzt wurden." Das schwarze Land Aegvpten 
ist in Cham oder Ham pcrsonificirt worden und daher ruhren die alten 
Etymologicn des Wortes Chemie ais einer von Cham erfundenen W i s -
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von Cathay in Bezug auf den tistlichen Ocean gespro-
chen. Diese Beinerkungen sind wegen der E p o c h e , in 

•enschaft. (Rochart, Phaleg, p. 207 . ) Ein Jahrhundert nach Dio-
clclian findet man das W o r t Chemie (ohne Yorsylbe) bei Firmicus, wie 
weiter o ben bemerkt worden ist. Aurh bringt Suidas (s. v. ^//pnę), 
ebenfails naeii dem Vorgange des Johann von Antiochien, eine Erklarung 
des goldenen Pliejses bei, welche den Charakter jener aleiandrinischcn 
Epoche an sich tragt, w o man in den alten Mythen kalle und gelchrte 
Allegorien tu finden wahnie. „Das Vlicfs der Argonauten war ein auf 
cinc Haut geschriebencs IJtirh, und dieses Buch Ichrtc, wic man mit 
Iliilfc der Chemie Gold bercitete." Es ist schr natiirlirh, dafs dic Adep-
ten dic Ezpedition des Iason in den Krcis ihrer Ideen hincinzogcn, und 
die Zauberin Medea, welche dic Krafte der Pllanzen kannte, mufste notb-
wendiger Weise Alchimislin gewesen sein. Die Fonu j j iynća, welche 
cinige Gelchrte an dic Stelle von /r^utttt, X*}nla und xt]fievrtxij (des 
Zosimus von Panopolis) setzen wolltcn, indem sie darin eine Anspic-
lung auf den Saft [/Cftń^J der Pllanzen zu finden mcintrn, ist in die 
Ausgabcn des Suidas, dessen Tczt an den iibrigen Stellen (vol. III, p. 369) 
ganz richtig x i f " l " darbietet, nur durch einen Feliler des Abschrcibcrs f in 
Folgę falscbcr Aussprachc] gekommen. Dic Alchimie hat mit den Me-
tallen und ihren Oujden begonnen, und nirlit mit den Pllauzensaflcn 
[ c inc Ansicht, die auch Z o i*g a tlicilte, wclrher (de origine el usu 
obeliscorum, IV, 2, 5, not. 88 , p. 5 2 5 ) mcintc, dafs dic Chemie ihren 
Ursprung den Metallbearbcilungen in jencn ausgedehnlen IJergwerkcn an 
den Griinzcn von Aegypten und Acthiopien verdanke, uber dic Aga-
tharchides (de rubro mari ap. Hudson, Geogr. gr. minor., 1, 
p. 2 3 ) und nach ihm Diodorui, III, 1 2 — l i zu vergleichen sind J. 
In den guten Ausgabcn der Briefe des Seneca ist (epist. 5 6 ) das W o r t 
eiclamationes distillurium, welches Caclius Ilhodiginus darin las, aus 
dem Tezte verschwundcn. Diese Dislillaloren haben den Kiirhenhak-
kern oder Zuckcrkunstlcrn, crustultlrii, Platz gcmacht, so dafi Scneca 
kcin Zrugnifs fur den Destillationsprocefs darbielet. [Noch ist zu be-
rnerken, dafs Papyrusrollcn chemischcii Inhalts aus den Zeiten des Kai-
ser Dioclctian vorhandcn sind. Vergl. Rturens, Premiere leltre a 
M. Letronne sur les Papyrut bilingurs, I, p. 10, 51. Der Panopo-
litancr Zosimus soli nach Syncellut (Chronogr. p. 11, A ed Goar; 
p. 24 Dindorf) in seinem W e r k e 'Iftou/h eine bermetische Srhrift Xł//«BJ 

h&łv xal rj %{]pn\ *'*Xtirai, wic hinzugelugt wird, erwahnt haben. 

Nach Reinesiut, Par. Leclion., p. 385 soli das W o r t 'J/toiiO- selbst 
die Chemie bedeutet haben. Vergl. Fa brie., Bibl. Graec., Vol. XII, 
p. 755 noL Jabłoński, Opusc., Vol. I , p. 94. Aber die W o r t e 

Band I. 3 3 
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welcher dieser wohlunterrichtetc Reiscnde dic Krimui 
besuchlc, von grofser Wichtigkeit. Nachdem cr weit-
liiufig dic Zuriistungen beschrieben hat, die cr im Ilafen 
von Soldaya im Taurischen Chersonnesus machle, uin 
seine Reisen dureh dic Steppen der Wołga fortzusetzeo, 
fidirt Rubruąuis folgenderinafsen fort: „ E s giebt selir 
holie Vorgebirge von Kcrsova (Khorsun, dem alten Cher-
soń auf der Westkiiste des Chersonnesus) an bis zu den 
Miindungcn des Tanals ( D o n ) ; im Siiden von Kersova, 
zwischen diesem Ilafen und Soldaya, welches die Nie-
derlage fiir den Durchfuhrhandcl mit Pelzwaaren ist, be-
finden sich vicrzig feste Schlosser, und fast in jedcm ein-
zelncn.Schlofs wird eine andere Sprache geredet. Un-
ter diesen Vi)Ikern befinden sich vielc Gothen, welche 
holliiudisch (nicder-deutsch) reden." In der englischen 
Handschrift zu Cambridge heifst es: (lothes uho sjmke 
the linieli toiigue (Purchas, Tom. III, chapt. 1, p. 3 ) ; 
aber Roger Raco iibersctzt: Loi/uinitur TeiUonicum. 
Diese Mannigfaltigkeit verschiedener Sprachen, diese Uc-
berreste von YOlkern germanischcn Stammcs, welche im 
drcizehnten Jahrhundert in der Krimm wahrgenommen 
wurden, sind sehr beachtenswcrthe Erscheinungen. W i r 
wissen aus den Reisen des Venetianers Josafa Itarbaro 
( 1435 ) und des Flamlaudcrs Augier Ghinliii de Bus-

des Suidas: Zwaifioę, *AhiavÓQfvę ę>UóooqDoę, xti[tevTtxa * y v u k o n -
nen hierlur niclit den Beweis liefcrn. Im Gcgcnthcil erliellt au» der 
Yergleichung einer Stelle des Stobiius (Eclog. phyt., p. 117) , wo 
cs heifst: ó 'Amtbfjnioę, o 'lfioi'0-rję, /7aróę xni 'H<faioro^ov/.tji;, uber 
die man Jabłoński, Panlheon Aegyptiorum, V , 6, 2. 5 , Vol. III, 
p. 192 sq. , p. 196 vcrgleielien kann, dafs Imuthes ein Bcinarae des 
agyptisrhcn Aeskulap war. Jener Zosimus soli nach Mlin ter, Speci-
men rersionum Danielis Copticarum, p. 36, vor der Zcrstorung des 
Alciandrinischcn Serapcums dureh Thcodosius gclebt haben. — Dafs der 
Name schwarzc Kunst, welchen die Alchimie lange geluhrt hat, mit 
der ursprfuigliehcn Bcdcutung des Namens Chemi, welcher Aegypten 
beigelegt wurde, zusammenhangt, bedarf uach dcm Obigcn kelner wei-
teren Ausluhrung. J 
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lerq ( 1 5 5 5 ) , dafs sich die Sprache der Golhcn Selbst 
noch drei Jahrhundertc nach Rubruąuis unter der schwa-
cben gerinanischen Bevi)lkerung des taurischen Chcrson-
nesus erhalten hatte. Josafa Barbaro redet von seinetn 
gcchzchnjahrigen Aufenlhalt zu Tana ( A s o w ) und in den 
angrSnzenden Landem, und bemerkt dabei, dafs „d ie G o -
then, die Alanen oder As und Gothalanen" (cin Misrhstannn 
zweier Racen ) die Gegend zwischen Capha (Caffa) und 
dcm Erdil (der W o ł g a ) bewohnten, und dafs die Gothen 
eine Sprache redeten, „welche sein deutscher Iledienter 
mit derselbcn Lcichtigkeit verstanden habe, mit der cin 
Florcntiner den Dialekt eines Bewohners von Furio ver-
slchen wiirde." ( I l a m u s i o , Tom. II , p. 9 2 , b und 
9 8 , a . ) V o r dcm Beginn unserer Zeitrcchnung waren 
die Gothen schon zwischen dcm Borysthencs und dem Ta-
nais ansassig. Bei der grofsen VOlkerwandcrung, deren 
erster Anstofs von den Hiugnu ausging, welche ( 1 6 5 
Jahre vor Chr. G e b . ) dic Yuclscbi und den blondcn 
indo-germanischen Stamm der Usun ( K l a p r o t h , Ta-
bleau liLstoriijuc, p. 132 ,163) vor sich her trieben, crhielt 
die Krimm nach einander zu Bewohnern: im zweiten Jahr-
hundert die Alanen (dic Massageten des Aminian), welche 
mit den Gothen zu einer und derselbcn S(ammvcrwandt-
schaft gebćirten und von denen sich einige wenigc Ue-
berreste noch heutiges Tagcs unlcr dem Namen der Os -
seten unter den Bergvi>lkcm des Kaukasus vorfinden; 
am Schlufs des vierłcn Jahrhunderts die Hunncn (Khunoi) ; 
iin sechsten die Avarcn; im siebenten und achlen dic 
Bulgaren und Chazaren; im zehntcn die Petscbencger, 
beriilunt durch ihre Kriege mit den Russen: im zwt)If-
ten die Komanen oder Uzes, deren grausame Vernich-
tung bei dem Einfalle der Tartaren (Mongo len ) , ais dic 
Krimm mit dcm ungeheuren Rciche von Kaptschak ver-
einigt wurde, Rubruquis berichtet. ( P u r c h a s , Tom. III, 
p. 2 und 3 . ) Bei tieferem Nachdenken iiber die vcr-
wandtschaftliche Verbindung der YOlkerschaften und Spra-

3 3 * 
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chen, unterscheidet man bei dieser grofsen Bewegung von 
Osten nach Westen drei Racen: die indo-germanische 
(die Gotlien, unter denen die Tctraxi(en auf dem lin-
ken Ufer des Tanais im Jahr 547 voin Kaiser Justinian 
einen Bischof begehrten, und die Alanen); die uęalische 
oder Jinnische (Ilunucn, Avaren, Bulgaren und Chaza-
ren), und die Race der Tiirkcn (1'etscheneger und Ko-
mancn). Es ist merkwiirdig zu sehen, wie cin Braban-
ter Mflnch in den im Taurischen Chersonnes einheimi-
schcn Gotlien Menschen fand, mit denen cr deutsch sich 
zu unterreden im Stande war, und dagegen sich franzo-
sisch unterhalten konnte mitten im Innern von Asien zu 
Caracorum (Karakhorin), „ w o sich dainals ain Hofe des 
Kaklian eine Danie aus Lothringen und ein Pariser Gold-
schmidt befanden; letzterer cin Bruder eines M. Boucher, 
der nahe bei der grofsen Briickc iiber die Seine wohnte." 
(Purd,as, Tom. III, p. 2S, chapt. 31. ) 

Der Reise des Rubruquis verdankt man noch ein 
nnderes Zeugnifs, wclchcs durch sammtlichc neuerc For-
schungen bestiitigt worden ist, in Bczug auf dic Verwandt-
schaft zwischen den V0lkcrstiimmcn der Ungarn, Basch-
kiren und Hannen, dic sSmmtlich zu der grofsen Fami-
lie der finnischcn V«lkerschaftcn gehoren. „Jenseits des 
Flusses Ettilia (der W o ł g a ) gelangten wir zu einein zwei-
ten grofsen Strome, dem Jagag (Jaik oder Ural), wel-
cher aus dem Norden des Landes der Pascatir herab-
strOmt und sich in einen gewissen See (das Meer von 
Ettilia) ergiefst, dessen LTinfang zu ermessen eiue Reise 
von vier Monaten crheischen wiirde, und der von den 
erwahnten Fliissen und anderen, die von den Gebirgen 
Pcrsicns hcrabstrOmcn, gebildet wird. Die Sprache der 
Pascatir, eines Ilirtcnvolks, das weder Stadt noch Dorf 
bewohnt, ist dieselbe, wic dic der Ungarn. Nach Osten 
hin erstreckt sich die grofse Bulgarei. Aus diescin Lande 
der Pascatir sind ehemals die Hunnen hervorgegangen, 
welche in der Folgę Ungarn genannt worden sind. Die 
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SIaven rcdcn dic Sprache der Vandalcn. Die Juguren 
sind von mittlerer Lcibesgrolse glcicli uns Franzosen. Bei 
ihnen ist der wahre Ursprung der tiirkischen nnd koma-
nischcn Sprache zu suchen. Die Tebet (T ibe laner ) sind 
kleine Menschen, brann wie die Spanier." (Purchas, 
Tom. III, p. 12, 19, 2 3 . ) Die Pascatir des Rubru<|uis 
oder Baschkiren geben noch heutiges Tages dein siid-
lichen Ural ihren Namen. Das Vo lk spriebt einen Dia-
lekt der tiirkischen Sprache, o b es gleich linnischen Ur-
sprungs ist; es ist in dic Gebirgc zuriickgcdriingt, aber 
den ganzen Sommer iiber lagert es in den Thalern, w o 
es unter Filzzelten lebt und die Sittcn und Gewohnhei-
ten, dic ihm wShrend seines friiheren Aufcnlhalles iu den 
Steppen cigcn waren, trotz der giinzlich verscbiedenen 
Lage bcwahrt hat. Ein ausgczcichncter Gelehrter (FriiJin) 
hat dargethan, dafs dic Baschghird (Baschkurd) , welche 
von Ebn-Fozlan im Jahre 922 in dem Bericht iiber seine 
Gesandtschaft zum Konigc der Bulgaren crwiibnt wer-
den ( K l a p r o t U , p. 2 1 7 , 2 7 5 ) , dicselbcn Baschkiren 
sind, welche ich auf meiner Bcisc von Slatust nach Kisch-
tim nOrdlich bis nach Katharincnburg ausgedehnt fand. 
Ihre Niederlassungen werden durch den klcinen Flufs Si-
nara begranzt, welcher sich auf dcm asiatischcn Abhange 
der Uralkette in den Iset ergiefst. W a s jene Ighureu 
(Juguren) anbetrifft, bei denen lUibruquis die alte t(ir-
kische Sprache angetroffen zu haben glaubte, so sind dies 
die Uigurcn; denn sie w ohntcn an den Griinzcn von Ca-
thay nahe bei Tangut und der Fabrikstadt Gaila ( C a -
lacia des Marco P o l o ) , milhin, so unbcstiinmt auch in 
geographischer Ilinsicht Alles dasjenige sein mag, was 
sich auf die Liinder Organon und»Egrigaya bezieht, sind 
diese Ighuren weit nacb Siidostcn hin entfernt von jc -
nen Ugor ( O g o r , Hunoguren) in Grofs-Ungarn oder 
Hunnenland, einem uraliseben oder finnischcn Vt)lker-
stamme, dessen unscr Beiscnde im Anfangc seiner I\cise-
bcschreibung gedenkt. ( M a r c o Polo, Iranslated by 
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Jflarsden, p. 16, 284; Ab el-Rómusat, Recherclies, 
p. 319). 

Man hat haufig die Stelle angefOhrt, in der Rubru-
quis auf eine so iiberaus bczeichnende Weise die chine-
sische Schrift charnkterisirte (faciunl in una figura plu-
res litera* comprehendenles imam (Helionem, etc. Ro-
ger Bacon, Opus maius, p. 234) ; aher es findet sich 
noch eine zweite Bemerkung unseres reisenden MOnches, 
die von keiner geringeren linguistischen Wichtigkcit und 
dem Scharfsinn des gelchrten Abel-Remusat entgangeu 
ist, der von dcm syrischen Ursprung des uigurischen 
Alphabets ganz eingenommen war. (Recherclies sur les 
langues tartares, p. 46, 255) . Rubruquis unterscheidet 
mit grofser Bestimmtheit die Riehtung der indo-tibetani-
schen und der Tangutschrift. Thebeth, sagt er, scribunt 
sic ul nos (also von der Linken zur Rechten, wie im 
Sanskrit, im Armenisehen, den ftinf kcilforinigen Alpha-
beten, im Georgischcn und Athiopischen) et habent figu-
ras similes (?) nostris. Tangut scribunt a dextra in si-
nistram, sicut Arabes, sed mulliplicaiit lineas adscen-
dendo. (Op. mai, p. 235.) Die englische Handschrift 
fiigt hinzu: „Die Juguren schreiben ebenfalls wie die 
Araber, aber von oben nach unten senkrecht hinab." 
(Purchas, Tom. III, chapt. 36, p. 34.) Hier wird also 
ganz richtig den Tibetanern eine dem Sanskrit analoge 
Schrift von der Linken zur Rechten beigemessen, und 
den Bewohnern von Tangut eine jener allen syro-tar-
tarischen Schriftarten, deren Riehtung, wie die jeder sc-
mitischcn Schrift, von der Rechten zur Linken und zu 
gleicher Zeit von unten nach oben ist. Die Tanghiang, 
ein tibetanischer YOlkerstamm, hatten seit dem zehntcn 
Jahrhundert das KOnigreich Hia oder Tangut siidostlich 
von Khamil (Harni) gegriindet, indem sie einen Theil 
des nordwestlichen China verwiisteten. Dies Kónigreich 
endigte erst im Jahre 1227, und dieser Zeitpunkt, wel-
cher dem der Reise des Rubruquis so nahe begt, ver-
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leiht der anderweitig etwas schwankenden Beiiennung 
Tangut, in Bezug auf die Erzahlung des Kubrucjuis, eine 
selir bestiiiimte Bedeutung * ) . Ein Theil der Tanguta-
ner, welche seit dem elften Jahrhundert Buddhisten ge-
worden waren, halle das chinesische Idiom angenommen. 
(k laproth, a. a. O., p. X X I V und Tableau, p. 12; 
Abel- lir. mus al, llecherchea sur les langnes tartares, 
Toin. I, p. 381 . ) In Bezug auf Cathay sagt Bubru-
cjuis, dafs es voin Ocean begriiiizt werde; und er giebt 
zucrst, ohne den Namen der Stadt zu nennen, cinige 
Nachrichtcn von den Wundcrn der Stadt Quinsay (heu-
tiges Tages llangtscheufu). „ D i c Mauern sind daselbst 
von Silbcr und die Thtirme von niassivein G o l d . " Dies 
komint ihm „ganz glaublich" vor ; aber er erhebt einigc 
leise Zweifel in Bezug auf die Existcnz einer jenseits 
Cathay gelcgencn Provinz, in der „Miinncr und Frauen 
dasselbe Alter bchaltcn, sobald sie clie Griinzc libcr-
schrittcn habeu." ( 1 ' u r c h a s , Tom. III, p. 2 3 und 34, 
cliapt. 28 und 36 . ) 

Anmerkung J) zu S. 83. 
A l f r a g a n . — W c r t L J e r E r d g r a d e . 

Alfragan ("Mohammed Al-Fergani) blcibt in sei-
nem W e r k e Chronologica et astronomica Elemeiia (ex 

* ) Der Name miifjtc cigentlicli auf dic heutiges Tagej von den 
Mongolen det Khukhunoor bewohnte Gcgcnd, im W e j t e n ds I.andes 
der Ordoj oder Hothao, zwischen dem grofsen Kinbug dci Gellen Flus-
ses ( l luangho) und Kbamil ( I ł a m i ) , zwischen den beiiicr Gebirgs-
kctlen von Kucnlun und Thianschan, beschrankt blcibcn. Ueber dis 
wirklichen Granzen des Tangnt (eigcnllich Tangluit oder Siha) verglei-
che Klaproth, Dcicription de la Chine IUUI la dynatte mungule, 
1833, p. 4 2 — 4 6 . 
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recensione Christmantu, prof. Hildeburgensis, 1590, cap. 
X ) bei der Bestiminung des Grades zu 56£ Meilen ste-
ben, von der Christoph Columbus sagt, dafs sie „mit 
seinen cigenen auf seiner Scefahrt im Meerbusen von Gui-
nea gemachten Erfahrungen in volligeni Einklange sei", 
wahrscheinlich deshalb, weil er im voraus wufstc, was 
cr zu finden hatte. Die Astronoincn des Almamun er-
kliirtcn, nachdem sie mehrere Erdgradc in der Ebene 
zwischen llakka und Tadmor gemessen hatten, dafs ihr 
Endresultat „mit den von Ptolcmiius angcnoininenen Ma-
fsen vi>llig iibcreinstiinmc", ohne Zweifel dcm Khalifcn 
zu gefallen, welcher cin grofser Bewunderer des beriihin-
ten Vcrfasscrs des Ahnagest war. Die verschiedencn auf 
den Befchl des Almamun ausgeftihrten Messungsoperatio-
nen gaben fiir die Lange eines Grades 5C, 56^, 56-j und 
57 Meilen (mil), jede zu 1000 schwarzen Ellen [s. oben 
S. 81 Anin.], und ais mittlcres Besultat fiir den Grad, 
nach dem Ausdruck der arabischen Astronomcn, „ 5 0 0 
Stadicn des Erdperimeters, nach der Bestimmung des Pto-
lemaus." ( E b n - J n n i s in dca Notices et E.vtraits des 
manutcrils de la bibliotheijue du liui, Tom. VII, p. 96; 
Delambre, Ilistoire dc 1'Astronomie du moyen-age, 
p. 2, f>6, 78 und 97. ) Abulfcda vcrsichert, dafs eine Pa-
rasange zu 30 Stadicn * ) gleich 3 der von den Astro-
nomcn des Khalifcn in Anwendung gebrachten Meilen 
sei. Dies ist niiinlich die Parasange des Herodot (II, 6) 
und dis Xcnophon, nicht des Strabo (XI , p. 518 Cas), 
welchir sagt, „dafs die persische Parasange von cinigcu 
Schrifktellcrn zu 60 Stadicn, von anderen zu 40, ja selbst 
von cnigen nur zu 30 abgescbatzt worden sei * * ) . " 

* ) Jic Annnhme von 500 Stadicn auf den Grad zu 56,48 Mci-
len wiirdfc fur die Mcile von 4000 schwarzen Ellen nur 8,58 Stadicn 
gehen. 

** ) |Vcrg1. Herodot, V , 53. Mannert, Geogr. der Gr. und 
Homer, Tl. I , S. 209. Ckert, Geogr. der Griechen und Homer, 
TIu 1, Abdi II, S. 77. Aum. 7 0 . ] 
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Nimmt man ais miltleres Resultat der vier Einzclangabcn 
nicht 56^ Meilen an, wie Alfragan und Columbus ge-
tban haben, sondern genaucr 56,48, so wiirde man fiir 
den Erdgrad 564,8 Stadien und fiir den Umkreis der 
Erdkugel nach Abulfeda 203328 Stadien erhalten, was 
von den 180000 Stadien des Posidonius und Ptolemaus 
zicmlich weit abliegt, und bedeutend der Mcssung des 
Eratosthenes niiber konnnt, wenn wirklich votn Acqua-
torialperimeter dic Rede ist. Die Alten, von Aristoteles 
an, der sich viclleicht auf friihcrc Angaben des Anaximan-
der stiitzte ( I i l e l e r , Liingen- und Flachentnajse der 
Allen, III, I, S. 5 ) , guben Pcrimeter von 40, 30, 25, 21, 
und 18 Myriadcn an, und bekanntlich fiihrt dic Verglci-
chung dieser angeblichen Mcssungcn durch cin mit Klip-
pen besaetes Meer zu der schwierigen und wichtigen 
Fragc iiber die Einheit oder den vcriinderlichen W e r t b * ; 
der jfloduli. Christoph Columbus ahnte diesen sclman-
kenden W e r t b der Modnln nicht, wie man aus der von 
scinein Sohne bearbcitcten Lcbensbescbreibung ersicht 
(Fida, cap. 4 und 6 ) . Er verwechscltc die italianische 
Mei lc , deren er sich vorzugsweise bediente * * ) , mit der 
Meile des Alfragan, und eine Erde von 360 inal 56 Mei-
len Umkreis erschien ihm sehr klcin, begiinstigte aber 
eben durch diese Klcinheit die Ausfiihrung und Errei-
chung seiner Pliine und Absichtcn. 111 mundo es poco, 
unsere Erde ist ein unbedeutendes Ding, sagte der Ad-
mirał in dem an die KOnigin gerichteten, aus Jamaika 
vom 7. Julius 1503 datirten Briefe; aber diese vcr-
iichtliche Acufserung bczicht sich nur auf dic Dimensio-
nen unseres Planetcn, dessen metallischeu Rcichlhiimcrn 

* ) Dieser veranderlichc "Wertli in in DcutschUnd von Mannerł, 
Ukert und Ideler durchaui gcleugnct worden. 

* * ) Deren \-ier auf eine legua cailfllana gehen, weil nach Go-
mara (Hut. de lat Indiat, fol. 6 ) ein Grad 70 Meilen oder 17^ 
Leguas betragt. Alter romischer Meilen gingen 75 auf den Grad. (Ukert, 
a. a O . , Th. I , Abdi. II, S. 7 5 . ) 
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in dcmselben Briefe eine Art religiOser Bewunderung ge-
zollt wird * ) . Nimint man die grofsen von Gossellin 
behaupteten Untersehiede mehrfaclier Moduln nicht an, 
und bcrechnct den AequatoriaIperiineter durchweg nach 
dem olympischen Stadium = 95 Toisen (den olympi-
schen Fufs zu 136,877 Linien des alten pied du roi ange-
nommen), so findet man, dafs die Messung des Posido-
nius, welcher Ptolcmaus folgte, um 3,423,000 Toisen zu 
gering war, wahrend die des Eratosthenes, der Strabo bei-
pflichtete, fast um dieselbe Grtifse (3,416,000) die Wahrheit 
tiberschreitet. Das Kesultat des Abulfeda oder vielmehr 
der Messung des Almamuu ist, weiiii man es zu 203,328 
Stadien annimmt, nur uin 1,207,000 Toisen zu gering, so-
bald man nach den neueren Messungen den AequatoriaI-
grad zu 57009',7 ansetzt. Bemerkenswerth ist, dafs Strabo 
(II, p. 151 Almel., p. 95 Cas.) von Posidonius**) das-
selbc sagt, was Columbus von Alfragan, „dafs nach sei-
ner Berechnung die Erde kleiner werde." Diese Stelle 
ist kcin Beweis gegen die Mehrfacbheit der Moduli; sie 
bcweist cinzig und und allein, dafs Strabo sie nicht an-
nahm, ja eine solche Voraussctzung gar nicht ahnte. Ich 
iinde iibrigens die ersten Spuren der von Delisle, Fre-
ret und Gossellin aufgestellten Ansicht iu einer Denk-
schrift, welche Mosuen Jaimc Ferrer im Jahre 1195 
dem Columbus iiberreichte, und die von den Mitteln 
handclte, mit Genauigkeit eine Demarkationslinie zu zie-
hen, welche die Erde unter zwei ais Nebenbuhler auf-
tretende Volkcr theilte. Nachdem er weitlSufig von den 
180000 Stadien des Ptolemiius und den 252000 Stadien 
des Strabo ais Wertben fiir den Erdumkreis gesprochen 

*) Ich spięte, wic mail sicht, auf dic schon oben von mir angcfuhr-
tea Wor te an: eon el oro quicn lo tiene, llega a que echa lat ani-
mat al paraito. 

**) Potidonii Rhodii reliquiac. Collegil Jamct Bake. 1810, 
P . 91. 
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hat, ftigt der Juwclier-Kosmograph hinzu: „Ucbrigcns 
kommcn diese scheinbar so verschicdenen Angaben des 
Ptolemiius, Strabo, Alfragan, Macrobius, Theodosius, 
und Euristhenes (wahrscheinlich Eralosthenes) im Grunde 
auf dcnselben W e r t h hinaus (in esscncia todos acuden 
a un fin); dcnn da Ptolemaus seine Stadien von grOlse-
rer LSngenausdehnung annahm, so bctragcn seine 180000 
Stadien liings dem Aequator eben so viel ais dic 252000 
der Schrifłsleller, welche ich angefiihrt habe." Die Al>-
bandlung, welche diese Beincrkung iiber dic Mehrfach-
hcit der Stadien entliiilt, ist zum ersten Małe zu Barce-
lona im Jahre 1515 im Druck crschicncn. ( A o t n r . T . II, 
p. 103 ) Dom Jaiinc Fcrrcr dachte wohl nicht daran, dafs 
man mil Iltilfe eben dieser ctwas gewagten Hypothese eines 
Tages zu entdeckcn glauben wiirde, dafs die Alten bei 
der ungeheuren Entfernung des Kap Sacrum von Thinae, 
dic sich auf 106° 27' beliiuft, nur um 14' 57" oder 161 
Stadicn gcirrt hiittcn, und dafs diese wunderbare Vol lkom-
menheit der astronoinischcn Geographie um 3700 Jahre 
unsere Zeitrechnung iibersteigt! ( G o a s e l l i n in der Ue-
bersetzung des Strabo von du Theil, Tom. I, p. XXVII 
und L V I I . ) Ich habe oben von der schwarzen Kile gc -
sprochcn, deren -100U eine Meilc von dem bei der Mes-
sung des Almamun angewendeten Moduł betrugen. Der 
Grad enthielt mithin 225,920 schwarze Ellen (nicht 200500, 
wie Łaplace *) in seinem Prćcis dc Thistoire de VAstro-
nomie, einer iibrigens von Fchlern aufserst freien Ar-
beit, annahm). Diese auf Befehl des Almamun ais Grund-
lage seines Maafssystems cingcfiihrte Ełle erhielt den Na-
men der schwarzen, wie die Ausleger versichern, von 
dem aufserordentlich langcn Arm eines der schwarzen 
Sklaven des Khalifcn; gewifs eine eben so naive Krkla-
rung, wie diejenige, welche A. Gellius von der Verschie-
denheit der Stadicn in Gricchcnland giebt, dafs namlicb 

*) Eipotilion da tytłeme du mundt, 1821, p. 312. 
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ihre Verschiedenheit auf dic Yerhaltnisse zwischen dem 
Fufse des Herkules und detn von Menschen gewOhnli-
chcn Wuchscs bezogeu werden miisse. (Man vergl. iiber 
die arabischen Maafsc die Abhandlung von Goasellin, 
welche er dem funften Theile der franzosischen Ueber-
setzung der Geographie des Strabo von du Theil bei-
gcfiigt hat, p. 5 7 7 — 592; und MuRo%, Historia del 
Nuevo Mundo, lib. II, §. 15). Das W o r t Meilen, mil-
les (millin oder milliariuni der Romer) ist zu den Ara-
bem wahrscheinlich von Konstantinopcl aus durch Syrien 
gekoinmcn; denn die Byzantiner hatten schon friih das 
millia jmssuum der westlichen Romer, welches urspriing-
lich 8 olympische Stadien oder 760 Toisen betrug, zur 
Zeit der Komncncn aber nur auf 655 Toisen sich be-
lief, unter der Form /.ithor * ) und selbst (iyhov ange-
nominen, woraus die Arabcr ihr mil, welches einen ganz 
anderen Werth hat, gcmacht haben. 

Anmerkung E zu S. 90. 
D i e S c h r i f t e n des C h r i s t o p h C o l u m b u s . 

Ich werde in dieser Anmerkung alles dasjenigc zu-
sammcnstcllen, was zeither von Schriften des Columbus 
entdeckt worden ist, wobei ich die gedrucktcn Denkschrif-
ten und Rerichte von den handschriftlichen unterschcide, 
welche entweder vollstiindig, oder theil weise, oder nur 
in einzelnen Bruchstiicken erhalten worden sind. 

* ) Das W o r t filhor, dessen sich schon PoljhJus bedient, findet 
sich ha u fig bei Strabo, der cs gcmeimglich m 8 Stadien annitnmt. Yergt. 
VII, 6, 4, Vol. II, p. 48 der Ausgabe von Coray. 
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I. G e d r u c k t e S c h r i f t e n . 

Dic nm friihsten gedrucktc Abhandlung des Chri-
stoph Columbus ist unstrcitig dic Der/aracion de la Ta-
lia navegatoria, welche gcmeinschaftlich mit einer Ab -
handlung des Doctor Grajales : Del uso de la carta de 
nategar, erschien. Navarrcte bcmerkt mit Recht , dafs 
Morelli und Bossi nicht die ersten gewesen sind, welche 
den Admirał ais Schriftstcllcr kcnnen gelchrt haben. Man 
findet dic Talia navegaloria schon aufgeftibrt in der Iłi-
bliotheca orienlal y Occidental del Licenc. Antonio Leon 
Pinelo (Madrid 1629) , p. 111. Dies ist dcrselbe Pinclo, 
welcher die geschichtlichen Topographien von Lima und 
Potosi abgefafst hat, von denen ich handschriftliche Ex-
cmplare im spanischcn Amerika gesehen habe. Y o n den 
verschiedenen von Christoph Columbus geschriebenen 
Rciseberichten sind nur zwei wiihrend seines Lebens ge-
druckt worden, namlich a ) sein Brief an den Schatz-
meister Baphacl Sanchez, datirt voin Hafen zu Lissa-
bon am 14. Marz 1493, nicht 1492, wie Morelli an-
nimmt, da der Admirał von seiner ersten Entdeckungs-
reise erst iin Friihjahr 1493 zuriickkelirte. b ) Der Be-
richt iiber die vierte und lefztc Reise des Columbus, wel-
cher in dem an die Monarchcn aus Jamaika am 4. Ju-
lius 1503 datirten Briefe enlhaltcn ist. Man hat iiber 
das Datum des Briefes an den Schatzmeister Zwcifel cr-
hoben, indem die in rouiischen Ziffern geschriebene Zalil 
im spanischen Original sehr verworren ist. Sollte der 
Rrief nicht vom (i. Miirz (de este pucrlo de Lislona 
hoy) und ungefahr von demsclben Tage wie der an Don 
Luis de San Angel gerichtetc Urief sein, dessen Ucber-
setzer vielleicht pridie. Nonas mit pridie Idu* Martias 
verwechselt hat? Diese beiden Briefe kOnnen nicht am 
14. Miirz geschriebcu worden sein, da, laut des von 
Casas copirten Tagcbuchs, die Caravele am 4ten zu Lissa-
bon ankam, und am 9ten Columbus zur Audicnz bei dcm 
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Konige zugclassen wurde, welcher ihm Sufscrte, dafs er 
sich um so mehr liber seine cowptisla freue, ais alles 
dasjenige, was er entdeckt hatte, mit Fug und Recht der 
Krone Portugal angehore. Am l ł ten stattete cr der Kd-
nigin im Kloster San Antonio bei Villafranca seinen Be-
such ab. Nachdem cr zu LIandra Nachtlager gehaltcn, 
gclangtc cr erst in der Nacht vom 12ten an den Bord 
seiner Caravele, um am 13ten uin 8 Uhr Morgens die An-
ker zu lichten. Am 14ten war er im Angesicht des Kap 
St. Yincent. Er lief in die Barrc von Saltes ein ain lóten. 
Ich habe diesen Fehler im Datum, der an sich gering-
fiigig ist (denn der Admirał konnte an den Schatzmeister 
auch in der Nacht voin 12tcn zum 13ten geschrieben ha-
ben), nur deshalb hervorgehobcn, um daran zu erinnern, 
wie vicle Zahlenvcrsehen sich in den Daten der Briefe aus 
jener Zeit vorfinden, dic grofstcntheils daher riihren, dafs 
man sich schlecht gczeichneter arabischer Ziffern bediente 
und sie mit rOmischen vermengte. Der erste Theil des 
von Columbus an Luis dc San Angcl, Finanzminister der 
Krone Aragonien, geschriebenen Briefes ist vom 15. Fe-
bruar 1493 aus der Insel Kanaria datirt, und doch weifs 
man aus dcm Tagebuche des Admirals, dafs er sich am 
15. Februar im Angesicht der Insel Santa Maria der Azo-
ren befand. In deinsclben Briefe sind die beiden Zah-
lcn, welche die Dauer der Reise nach San-Salvador und 
den Zeilpunkt der Riickkehr bestimmen, gleichfalls falsch. 
Anstatt 93 und 78 Tage mufs man lesen 71 und 48. 
Der an den Schatzmeister Sanchez gerichtete Brief fiihrt 
dic merkwiirdigc Uebcrschrift: „Beschreibung der Inseln 
von Indien, welche neuerdings in der Niihe des Ganges 
(sobre el Ganges) entdeckt worden sind." Man hat 
das spanische Original nicht auffinden konnen; aber der 
•ertraute Freun/1 des Columbus, der rura de la Vi!la 
de los Palacios, Audrćs Bernaldez, hat uns Bruchstiicke 
davon in seiner handschriftlicheu Geschichtc de los Reyes 
Calholicos aufbewahrt Mit lebhafter Thcilnahmc nimmt 
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man dio Rcwegung wahr, welche die Entdeekung des 
Columbus gleich bei seiner ersten Riickkchr nach Palos 
in den Geislcrn seines Jahrhunderts hervorrief. Schon am 
fiinften Tage nach dieser Riickkehr (am 19. Miirz 1 4 9 3 ) 
schrieb der Herzog von Mcdina-Ccl i an den (Iran Car-
dinal de, Ex pan a ( D o n Pedro Gonzalez de M e n d o z a ) 
von seinem Scldosse Cogolludo aus, um ihn zu crsuchen, 
dafs er die KOnigin Isabellc um die Erlaubnifs bitten 
mOchte, auf seine Kosten und fiir seine Rcchnung einige 
Caravelen nach den ncuentdccktcn Landem schickcn zu 
diirfcn, indem er das Gliick gchabt hatte, den Admirał, 
dessen Anerbiclungen von dem Herzoge von Medina-
Sidonia zuriickgcwiescn worden waren, zwei Jahre hin-
durch unterhalten und ihn verhindert zu haben, unmit-
telbar von Portugal nach Frankreich zu geben. „Dieser 
Cristoval Colomo ( s o nennt ihn der Herzog von M e -
dina-Cel i ) ist vor acht Monaten abgereist, um Indien 
aufzusuchen; er ist so eben nach Lissabon zuruckgckehrt 
und hat Allcs gefunden, was er suchle. Ich bcci le mich, 
diese angenelmie Nachricht zu llirer Hohcit der Konigin 
gelangen zu lassen, und den Hoffnungen gcmiifs, wel -
che Alonzo dc yuintanilla (dainaliger Finanzminister fiir 
die Krone Kastilicn) mir gemacht bat, cinigcn Anthcil 
an dieser Unternehmung haben zu dtirfen, ersuche ich 
Ew. Eminenz (ni rererendissimo Seiior Cardenal') mich 
bei dieser Gelegenhcit zu unterstiitzcn, indem ich dazu 
beigetragen habe, dafs eine so grofse Sache entdeckt 
worden." Ohne Zweifel war es dem Herzog von Me-
dina-Celi unbekannt, dafs eine schonc Damc aus Cor -
dova, Doiia Iłeatriz Enrir/uez (Muller des gelehrtcn Hcr-
nando Colon) von dem Jahre 148S an einen bedeutend 
grofseren Anthcil an der Aufenthaltsverl;ingerung des C o -
lumbus in Spanien und der Entdeekung einer so gro-
fsen Sache zu Gunsten der Kastilianer gehabt hatte. 

ararrete, Tom. II, Codice diplomatico, p. 2 , nr. 
X I V ; Tom. HI, p. 59S und 601 . ) Die beruhmte Offcnt-
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Iiclic Audicnz des Admirals zu Barcelona, bei wclclicr 
der Geschichtsclireiber Oviedo, fast noch ein Kind, ais 
Page (page muchacho) zugegen war, fand erst gegen 
Endc des ApriI Statt, ais sein Schicksalgefahrtc und Ne-
bcnbuhler, Martin Alonzo Pinzon, schon vor Kuramer 
dariiber gestorben war, dafs ihm sein Ansuchen, sich von 
Bajona in Galizicn vor der Ankunft des Columbus zu den 
Monarchen zu begeben, abgc-schlagen worden war. (Man 
vergl. wegen der Belegc fiir diese Thatsache Navar-
rele, Tom. I, p. LXXVI; Toin. III, p. Gl'2.) Indesscn 
hatte um diese Zeit (25. April 1493), welche von der 
Biickkchr des Columbus nach Palos nur durch einen so 
geringen Raum getrennt war, Lcandro dc Cozco schon 
seine Uebersetzung des Briefcs au den Schatzineistcr San-
ebez bccndigt, welche zum ersten Małe zu Rom von Eu-
cliarius Argcntcus oder Argyrius (aus Wiirzburg gebiir-
tig, von der Familie Silber) gedruckt wurde. Die Ue-
bersetzung des Cosco , welche in zicmlich barbarischem 
Latein geschrieben und mchrerc Małe im secbzehntcn Jahr-
hundert wiederaufgelegt worden ist ( N a e a r r e t e , Toin. 
I, p. 176) , fiilirt den Titel: Epistoła Christophori Co-
lom, cni aetas nostra multum debet, de Insulin supra 
Gangem (die beiden letzteren Worte fehłen in der Aus-
gabe, welche in der Ambrosianischen Bibliothek zu Mai-
land aufbewahrt wird) nuper ineentis, ad quas perqui-
rendas octaco ant ca mense, auspiciis et aerc incictis-
simorum Ferdinandi et Elisabet/i Ilispaniarum regum 
missus fuerat; ad magni/icum dom Raphaelem Sanxis, 
eorundem Seren. Ilegum Thesaurarium missa, quam ge-
ner. et litteratus vir Leander (AIexander) de Cosco 
( C o z c o ) ab hispano idiomate in latinum conterlił, ter-
tio Kai. Maji 1 193, Pont. Alex. VI. anno primo. (Im-
pressit Itomae Eucliar. Ar gen t. 1493.) Ich glaube mit 
Bestimmtlieit versichern zu ktinnen, dafs diese wenigen 
Bliitter die einzige Druckschrift sind, welche wahrend Leb-
zeiten des Columbus in Bezug auf dic Geschichte der 

er-
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ersten Entdeckung erschicn; denn die erste Dccadc der 
Oceanica des Pedro Martyr von Anghiera liefs der Graf 
von Tcndilla erst iin Jahre 1511 zu Sevilla drucken. 
Eben so wenig ist irgend ein Reisebericht oder ein Rrief 
von der Hand des grofsen Mannes, der sich auf seine 
zweile und dritte Fahrt beztigc, im funfzehnten uud 
scchzehnten Jahrhundert gedruckt worden. Erst von der 
vierten Rcise besitzen wir einen umstiindlichen Bericht 
von der Hand des Columbus in dem Briefe, welchen cr 
am 7. Julius 1503 an den Kćinig uud die Ktfnigin von der 
Insel Jamaika aus schrieb und dem tapfern Diego Men-
dcz de Segura (fiscritano mayor de la Jlota, Obcrbuch-
fiihrer des Gcschwadcrs) anvertraute, uin ihn iu cincin 
klcincn Kanot nacb Haiti zu bringen. (Herrera, Dec. I, 
lib. 6, cap. 10.) Dieser Brief, der wichtigste unter allen 
denen, welche vom Admirał selbst hcrriihren, bemerkens-
wcrlh wegen tler darin herrschcnden unumwundenen Of -
fenheit, der Kraft und der unbegriinzlcn Freiiniithigkeit 
der Sprache, erschien zu Venedig seit dcm Jahre 1505, 
aber nur in einer (italiiinisclien) von C.ostanzo Ilaynera 
(aus Brcscia gebiirtig) angefertigten Uebcrsctzung. Ich 
finde sie schon von Hernando Colon erwahnt, welcher 
in der Vida del Almiranle ( c . 9 1 ) sagt: „ D e r Leser 
wird aus eben diesem Briefe (welcher dcin erwahuten 
Mendez anvertraut worden war) und der im Druck er-
schienen ist, ersehen, was wir iin Laufe dieser (vicrtcn) 
Reise zu erdulden hatten, und wic sich das Schicksal 
darin gefiillt, diejenigen zu verfo!gen, welche einiges Recht 
auf Gliickscligkcit haben." (Man vergl. auch Antonio 
Leon, Lpitome de la liiblioteca orient al y Occidental, 
p. 61 ; B ossi, Illustr., nr. 28 ; ]\avarrete, Xom. I, 
p. 290 — 313.) Man ersicht aus dieser kurzeń und iiber-
sichtlichen Auseinandersetzung, dafs bis zum T o d c des 
Columbus (im Mai 1500) im Druck nur ein ziemlich un-
vollst;indiger Bericht iiber die erste Reise in dcm Briefe 
an Sanchez, und die Erzahlung der vicrten Fahrt in dem 

Band I. 3 4 
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Jłriele an dic Monarchen erschienen ist, von dem ich so 
eben gcsprochen habe und den man unter der Bcncnnung 
Lellern rarissima konni, welche von dem durch Mo-
relli, Ribliothekar zu Venedig, vcranstalteten italiilnischen 
Abdruck herrilhrt. Die Bcschrcibung der drei crsten Rei-
sen des Columbus liudet uian in Verbindung mit der drit-
len Reise des Ves|>ucci (derjenigen nchmlich, welche er 
iin Scptember 1502 beendigle), in dem seltencn Ruche 
des Fracanzano di Mont nlboddo, Mondo Noro e 
Papai noramente relrorati da Atberico feaputio Fioren-
tino, welches zu Vicenza im Jahr 1507 und in einer latci-
nischen Uebersetzung zu Mailand iin Jahr 1508 erschien. 
(Camus, Mim. sur ten Collect. des Voyages de Itry 
et Thenenot, p. 5 , 312, 317. Nararrete, Tom. III, 
p. 187.) Aus eben derselben Sammlung von Reiscn voin 
Jahre 1507 (der Hauptgrundlage fiir dic Sammlung von 
Simon Grynatis) hat Abraham Peritsol, ein Judc aus 
Avignon, die Nachrichten iiber Christoph Columbus ge-
schflpft, welche man in seiner hcbriiischen Geographie 
findet, dic von dem gelehrten Thomas Hyde iibersetzt und 
zum ersten Małe hcrausgegeben worden ist (Ilinera Mundi 
aurlore Abr. Peritsol, ex codd. Uibl. Hodleian. Oxon., 
1691). Wiihrend Fracanzano di Montalboddo nur drei 
Reiscn des Vespucci bekannt machte, fanden sich in einem 
W e r k e , welches sich aus anderen Griinden cinige Bc-
riihmtheit erworben hat und von dem ich in dcm drit-
ten Abschnitte dieser geschichtlichen IJntcrsuchungeii aus-
ftihrlicher zu sprcchcu Gelegenheit haben werde, der in 
Lothringen gedruckten Kosmographie des Martinus Hyla-
comylus oder Ilacoinrlus, schon die vier Rcisen des tlo-
rentinischen Secfahrers vcreinigt, und zwar in derselben 
Zeitfolge, in der er sie gemacht zu haben behauptete. 
(/larom., Cosmographiae Inlrodnctio; insuper i/uatuor 
Americi fespurii J^arigationes. press. in urbe Sancti 
Deodati, 1507.) So bedeutend war der litterarische Er-
folg des Yespucci schon fiinf Jahre vor seinein Tode. 
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Der Mangel an Schriften von der Hand des Columbus 
und der aufserordcntliebc Eifer, mit welchem dic Freunde 
des Vespucci die Bcrichtc tibcr seine Rciscn verbrcitetcn 
(Berichle, welche sammllith von ihm selber vcrfcrligt 
waren) , haben ohne Zweifel ain meisten dazu bcigctra-
gen, Vespucci auf eine hoherc Slufe zu erheben, ais ihiu 
sein wirkliches Verdicnst angewiesen haben wiirde. 

II. I l a n d 8 c h r i f t e n , d i c e n t w e d e r v o l I s t < i n d i g 
o d e r in B r u c h s t i i c k e n e r h a l t e n w o r d e n 
8 i n d. 

Um ihre Wichtigkcit in ein licllcrcs Licht zu stel-
len, will ich noch cinmal daran crinnern, dafs von deu 
atd die Reiscn des Columbus bezUglichen Nachrichtcn 
selbst bis zum Schlussc des achtzehntcn Jahrhunderts nur 
der Brief an Sauchcz (11.93) und dcrjenige im Druck er-
schienen waren, welchen der Admirał im Jahre 1503 an 
die Monarchcn gcschricbcn halle. Diejenigen Urkunden, 
welche handschrifllich liegen gcbliebcn waren, sind: in 
Bezug auf die erste Reise, das Tagcbuch des Admirals 
in einem Auszuge, gcschricbcn von der Hand des Bi-
schofs von Chiapa, Bartoloinć de las Casas, und aufbe-
wahrt in den Archiven des Hcrzogs von Infantado, und 
der theilw-cise am 15. Februar von den i*la* Tercera*, 
theilweise im Hafen zu Lissabon ain 4. Mar?. 1193 an den 
escribano de razon de los Sr" Reye» Calfiolico* (Don Lui* 
de SanlangelJ geschricbene, welcher sirh in den Archiven 
von Siinancas gefunden hat; fiir die zweite I\cise, nichts 
ais ciiie an die Monarchcn gcrichtcte Deiikschrift, welche 
in der filia de Isabela am 30. Jantiar 1191 dem An-
tonio dc Torres anvertraut wurde, um ihre Entscheidung 
wegen inehrerer auf die Vcrwaltung der Insel Haiti bc-
ztiglichen Angelegenheitcn zu erbitten * ) ; fiir die dritte 

* ) Ich habe uber die Epoche, in welcher diełe dero Antonio de 
T o m a anrertrauten Depcachen angckororoeii jind, oben aro Sebluft der 
Anmerkung uber Peter Martyr d'An|hiera jeiprodien. [S . 493. j 
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Reise, ein langcr Brief an dic Monarchcn, geschrieben 
dc.sde. la Isla Espanola, oline Datum, aber wabrschein-
lich (da die ersten Nacbricliten iiber die Entdeckung der 
Ktistc von Paria nach Spanien gegen Wcihnachten gc-
Iangtcn) vom Anfange des Oktober 1198, und cin Rricf 
voll von bitteren Klagen, die er im Jahre 1500 (viellcirht 
gegen Ende des Novcniber) an die Anune des Infanten 
Don Juan (ama * ) del Principe), Doiła Juana de la Torrc 
richtete; fiir die viertc Reise ist niclits**) vorhandcn; denn 
die neuerdings zu Bassano im Jahr 1810 von Morclli wic-
der herausgegcbcne lettera rarisńma erschien im Druck 
schon 1505 zu Vcnedig. Von sammtlichen Urkunden, 
die vor der Bekanntmachung des Werkes von Navarretc 
handschriftlich gebliebcn waren, ist dic wiclitigste unstrei-
tig das wiihrend der ersten Reise Tag fiir Tag auf dcm 
Meere von Columbus selbst niedergeschriebene Tagebuch; 
lingliicklicher Weise aber hat Casas, anstatt cs volIstiin-

* ) Es war dic Schwcster des Antonio dc Torres, von dem so eben 
die Kedc gewesen ist, und der Columbus auf seiner zwciten Reise be-
glritctc. Der Titel ama eines Infanten bcKcirhnctc am Srblufs des funf-
zehnten Jabrliunderts cigentlicli eine Krzirhcrin (dic des Prinzen Don 
Juan biefs Doua Maria de Gtiztnaa); aber Columbus crtbeilt densel 
ben Titel auch der Arame (ama i nodriza) des Infanten. (fiacar-
r e t e , Tom. I, p. 265.) W i r wurden in Bczug auf die zweite Reise 
des Columbus auf die von Anghiera gcsanunclten Bcrichtc und Ueber-
lieferungen beschrankt sein, wenn wir nicht den nnermiidlichen Nach-
forschungcn des gelehrten Xa rarrete dic Bekanntmachung des Brie-
fes vcrdanktcn, welchen der Arzt Chanca an den cabildo (dic Munici-
palitat) von Sevilla srhricb. Chanca war ein unterrirhtcter Mann, wel-
cher durch eine Vcrordnung vom 23. Mai 1493 zum fitico de la ar-
mada de Colon ernannt wurde. 

**) Eine lur <lie Geschichte der Entdeckung von Amerika hochwirh-
tige Thatsachc ist dic AuHindung cincs umstandlichcn Bcrichtes uber die 
lctzte oder vicrtc Reise des Columbus in einrni Testament des Diego 
Mendcz, datirt aus Sevilla vom Jahre 1536. (Sararrete, Tom. I, 
p. 314 — 329.) Wirklich hatte schon Fernando Colon ( I ida del Al-
mirante, cap. 9 4 ) „die Bcschrcibung der Reise nachYcragua von Men-
dcz" gelcsen. 
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dig abzusrhrcibcn, nur AuszUgc daraus initgethcilt, indem 
er liaufig die W o r t e hinzufiigt: „der Admirał sagt" (dice 
el almiranlej. Nur dic Eiulcitung und der Ilcricht iiber 
die Tage vom 11. bis zum '25. Oktober, voin 6. bis zuui 
27. November, voui 3., lti., 18., 21., 21. und 26. Decbr. 
I 192, vom 3. Januar, 11. Februar und 15. Marz 115)3 sind 
unvcriindcrt dieselben geblieben, wie der Acbniral sic in 
seinem Tagebuchc aufgezcichnct liatte. Casas ffigt in die-
sen Fiilleu liinzu: „ D i e s sind dic W o r t e des Admirals"; 
aber man fiihlt sich unangenchin bcriibrt, wenn cr bald 
darauf von dem Admirał wieder in der dritten Person 
z u reden aufangt. W i e sehr mtifs man cs uirlit namcut-
licli bedauern, dafs wir nicht dic Abschrifl von dem T a -
geburhe des 12. Oktobers haben, welches ohne Zweifel 
den Ausdnick. der Gcfiihlc und Emplinriungen cnlliielt, 
wclchc Columbus bei dem Anblick des ersten Landes 
von Amerika durclidrangen! Casas scbciut nicht begriffeu 
zu haben, was er der Narhwclt raubte, indem cr an die 
Stelle der W o r t e des grofsen Sccfahrers, welche stcls 
von Leben iibcrslrtimcn und volI lieben^wtirdigcr Offeu-
lieit sind, seinen frostigen und lakoniscben Auszug sctzlc. 
Man kann den crlittcncn Ycrlust bcurtheilcn, wenn man 
sich crinncrt, dafs der Admirał zwei Monate vor seiner 
vicrtcn Re ise , im Februar 1502 an deu Papst schricb, 
indem cr ihn uin Ucbcrscndung vou Bettehiionrhcn 
(mendicanłen) ersuchte, uin den Indianern das Kvangc-
łiuin zu predigen: „ E s betrfibt mich auf das lebbafteste, 
mich nicht persOnlich nach Kom begeben zu kOnnen, 
um Ew. Hciligkcit eine Schrift zu Fiłfscn zu legen, in 
welcher ich mcinc Untcrnchinungcn nach Art der Com-
incntare des Ciiisar gescbildert (mi escriptura, la cuid 
lengo para ello f/uc en en la forma de lon Comen-
I arion e uno de Cen ar *)) und von dcm ersten Tagc 

*) Mail konnie yirlleichl glaubrn, dal* Christoph Columbus (bei 
Ablassung <lcs Tagtbuchs seiner crtlcn Reise, wovon das Origiiut nicht 
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an bis jetzt fortgefiihrt habe, wo ich im Namen der hei-
ligen Dreieinigkeit eine neuc Rcise unternehmen soli." 
(Nararrele, Toin. U., Docum. diplomat., p. 281.) Es 
waren also Tagebiicher von samintlichcii * ) Reisen vor-
handen, ahnlich ohne Zweifel dem Einen, aus welchem 
C.asas einen Auszug mitgetheilt hat, und aus der Einlei-
tung zn diesem letzteren erfahren wir, dafs der Seefah-
rer „in jeder Nacht aufschrieb, was sich an dem verflos-
senen Tage zugetragen, und am Tage, welche Fahrt er 
wahrend der Nacht zuriickgclegt hatte." atarrete, 
Tom. I, p. 3 . ) Ferner niinint sich Columbus vor, cinc 
neue Seekarte anzufertigen, auf welcher er darstellen 
will „samtnlliche im Ocean gclegenc Liindcr an dem ihncn 
zukommenden Orle (debajo nu viento): dieser Kartę (pin-
l u m j soli ein Ruch beigegeben werden, in welchem die 
Entfcmungen von der Aequinoctiallinie (Hrcilen) und die 
wcstlichen Liingcn aufgezeichuet sind, eine Arbcit, deren 

wieder aufgefundeu worden ist) nach dem Yorgange des Casar es ver-
mieden liatte, von sieli in der ersten Person zu sprechen, und dafs Ca-
sas keine liieranf heziiglichcn Yeranderungen in dem Texte Torgenommeu 
liatte; aber eben dic Stellen, in denen Casas die Worte beifugt: dice el 
almirante, bewcisen das Gcgeiithcil. leli will einige auf das Gerathe-
wolil lirrausgenommcnc Stellen anfiiliren: „16. September 1 192, das 
Festland finde ich (werde ich finden) weiter rorwarU; 23. September, 
liohc und hoble See war mir nolhwendig, wie den Juden zur Zeit des 
Moses; 27. Novcmbcr, ich bitte Kw. lloheit niemals zu crlauben, dafs 
ein Frcmder diese Lander betrctc." Diejenigen, welche sieli dureh wie-
derhohe I.csung der langweiligcn V\rerke de* Casas an seinen farbclosen 
Stil gcwohut haben, werden iibrigens die wegen ilirer Lebensfrische be-
sauhemdrn Stellen leiehl herauserkennen, wo Worle des Admirals mil 
blofser Cmandcrung der ersten Person in die driltc beibehalten worden 
sind, x. li. das Tagebuch vom I-I., 25. und 27. Novembcr 149*2. 

* ) „Der Admirał schrieb auf seiner ersten Reise Tag fur Tag »org-
(allig -tlics dasjenige auf, was sich wahrend der Fahrt ereignele: wolier 
der W i n d wehtc, welche Riehtung dic Slróroungen nahnien, die YAgct 
und Fiache, die er xu hemerken Gelegenheit liatte. Khen to inachte er 
et auf tammllichen vier Reiten, die er nark und nach von Kaitilien 
aut nach Inditn unternahm." (lida del Almirante, rag. 14.) 
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Atisfiihrung ibn den Schlaf vergcsscn lassen wird." Dic 
Existcnz diesel1 Uebcreicht von Lagcnvcrhaltnisscu und 
dieser cnrla de marrar von der Iland des Columbus ist 
auch durch zwei wcr(livolle Urkundcn bcstiitigt worden, 
wcichc sich in den Ar chi* en des ilerzogs von Yeragua 
vorgefundcn haben. Man ersicht aus einem Privathriefe 
der Ronigin, datirt aus Barcelona voui 5. Septcmber 11.03, 
dafs das „Buch der Positionen" erst selir sp.it au C o -
lumbus hat zuriickgeschickt sein kOnncn, ais cr im Ha-
fen Santa Maria dic Vorbcreitungcn zu seiner zweiten 
Fahrt traf, „indem es einer schr sichercn Gelegenheit bc -
durfte, damit das Geln-imnifs vor den am ł i o f c bciind-
Ikhen Portugiesen bewahrt wiirde." Dic ktinigiu fordert 
dringend „die cnrla dr. marear, wenn MC anders schon 
becndigt ist." III einer zweiten rarla mrniagera, dic 
an dcinselbcn Tagc im Namen der beiden Monareben 
(des Kflnigs und der KOnigin) geschriebcn ist, hcif&t es: 
„ l ) a es schrint, dafs es jenseits des Vorgebirges der Gu-
ten Hoffnung, auf dcm W e g e nach der Mina dc O r o 
und Guinca gegen Osten lun (a la jiartr de! *ol) iśu-
lserst reiche Inseln geben intisse, und der Admirał dies 
besser wcifs, ais irgend ein anderer, so wiinschten wir 
zu wissen, ob nicht in der Itulle des Papstes etwas 
zu verbesscrn (emendar) sein mochte. W i r allein ha-
ben das Buch gesehen, wcichcs Ihr uus zuriirkgelas-
sen habt (ohne Zwcifel bei der ersten fcierlichcn Au-
dienz, Ende Aprils 1193). Je mehr wir es gcleseii 
und dariiber nachgedacht haben, desto klarer ist es uns 
gcworden, wic grofsartig Euor Unternehmeii ist (cuan 
gran coita ha nido e*le negncio vuctlroj. und dafs Ihr 
davon mehr gewufst habt, ais irgend jcmals ein Sterb-
lichcr (ninguno de los nacidos). Morhtct Ihr diese 
Laufbahn verfolgen, wic Ihr sie begonnen habt; aber wir 
wtinschtcn, um Eucr Buch besser zu ver»tehen, dic Grade 
zu wissen, in denen das Festland und dic lo.scln gele-
gen sind, welche Ihr aufgefunden, und dic Grade des 



•536 
Wcges , den Ilir eingeschlagen habt. Ihr habt uns auch 
vor Eurcr Abreise die Seekarte, aber wohl beendigt und 
mit allen erforderlichen Namen zu iibersenden und uns 
dabei zu melden, ob es nicht vielleicht zweckmiifsig sci, 
sic geheiin zu halten." Da das Tagebuch eine grofse 
Anzahl von Breitenbestimmungen entliiilt (Navarrete, 
Tom. I, p. 22, 44, 47, u. s. w . ) , so mufs der Umstand 
iiberraschcn, dafs sich dic Monarchen iiber den Maugel 
an Ortsangaben in dem Buche des Columbus und die 
Nichfmitthcilung der Seekarte beklagen. Sollte sie der 
Admirał aus besonderer Vorsicht, ich hatte fast gesagt 
durch das ihm angcborcnc Mifstraucn bewogen, zuriiek-
bchalten haben, oder war der einfachc Grund blofs der, 
dafs er scinc Arbeit beendigen wollte, bevor er sie der 
Konigin iiberreichte? W i r wissen iibrigens aus dem Pro-
zefs des Fiskals gegen Don Diego Colon, dafs der Ya-
ter die Gewohnheit hatte, dic Karten seiner Entdeckun-
gen selbcr anzufertigen *) . Ich habe schon „eine See-
karte angefilhrt, nach welcher mehrere andere angefertigt 
worden sind", d. h. die pmlttra de la lierra oder Dar-
stellung der ersten Entdeckungen in dem Golf von Paria, 
eine Abibildung der Kiisten, wclchc dem Alonzo de IIo-
jeda auf seiner Reise im Jahr 1499 von so grofsem Nut-
zen war. (Nararrete, Tom. III., Documen/oa diplom., 
p. 587.) Der Vcrlust der Schriften, in denen der Ad-
mirał einen ausfiihrlichcn Bericht iiber seine Fahrten und 
eine Rcilic anderweitiger zerstreuter Beobachtungcn nie-
dergelegt hatte, ist in um so hohercm Grade zu bekla-
gen, ais man aus einer Stelle in dcm Leben des Colutn-

* ) Auch cxistirte cin libro de eserilurat, wclchcs Columbus in dcm 
Augcnblicke seiner Abfahrt zur vicrlcn Reise dcm Francesco de Rivarolo 
anvcrŁrautc, und von detn in ciuciu aus Sevilla vom 21. Marz 1502 da-
irlcn Rricfe an Nicolo Odcrigo die Rcdc ist. Dies Buch scheint nur 

dic Abschriltcn von Privilegicn rnthahcn zu haben, welche zu Genua 
niedcrgclcgt werden snlltcn. ( S p o t om o, Codice iiplomatico Co-
lombo - America iw, p. 322. ) 

S 
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bus, welches wir scineiu Sohnc vcrdankcn (Kap. 60), er-
sicht, mit welchem Geist und selbst mit welcher Schalk-
licit Sitten und Glauben der Eingcborenen darin durch-
genommen waren. ' liei dieser Gelegenheit will ich an 
das Abenteuer mit den Heiligen odor Laren^iillcm (cc-
mis) erinnern, hinter denen die Prieslcr versteckt waren, 
um Orakelspriicbc zu crthcilcn. Der iictrug wurde von 
den Spaniem entdeckt: die Kaziken von Haiti baten aber 
diese instandigst, das Geheimnifs nicht zu vcrrathcn, „in-
dem sic bcfiirchtcten, cin so kOstliches Mittcl zu verlic-
ren, um dic Zaldung der Auflagen (tributos) zu bewirken 
und das V o l k im Gchorsam zu halten; denn die Fiirsten 
nllcin waren mit itn Geheimnils bei dieser Sache." Diese 
W b r l c sind viellcicht entlchnt aus dcin fibro del se-
rundo viage ( l ida, cap. 4 ) , welches bis jctzt in Spanien 
nicht aufgefunden worden ist. Hcrnando Co lon besafs 
iibcrdic8 fcwei Abhandlungen von seincin Vatcr, die eine, 
in der „durch die Erfahrnng auf den Seefahrten die I5e-
wohnbarkeit der funf Z o n e n " nachgewiescn wurde, die 
anderc „tiber Anzeichcn von Landem im Westen . " Die 
erste schcint nach der l\eise des Columbus nach T y l e 
geschrieben zu sein; die andere fand sich unter den li-
bros de memorias del almirante, welche Casas in sei-
ner handschriftlichen Geschichte anfiihrt. (Nararretr, 
Tom. I, p. X L V I I . ) Das Libro de Profecias (Liber 
sice manipulus de auctoritatibus, dirtis ac sententiis et 
prophetiis circa materiam recuperandae sanclae cirita-
tis et montis Dei Sion, et inrentionis et conrersionis 
insularum Indiae) ist cinc Ilandschrift von siebzig zum 
Theil von der Hand des Admirals selbst geschriebencn 
Ulattern, welche Munoz aus der Iliblioteca Colombina 
zu Sevilla (welche ursprtinglich dem D o n Hernando C o -
lon gehortc und von ihm dorthin geschcnkt worden ist) 
hervorgezogen bat, ein wunderlicbcs Gemisch von theo-
logischen Bemerkungen, Stelien aus klassischcn Schrift-
stcllcrn und astronomischen Bcobacbtungcn. Mit Still-
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schweigcn iibergche icli in dieser Anmerkung iiber dic 
Schriften des Admirals seine vertrauten Briefe (von de-
nen sich zwei und zwanzig erhalten haben). in einem 
dersclben, welcher an den Commandeur Ovando im Marz 
1504 geschrieben worden, schildert er sich frcimiithig mit 
den Worten : yo no soy liaonjbro en fobia. ant es soy 
len i do por aspero *). 

Anmerkung F zu S. 90. 
. .i/i. . . : . . i .. , . 

U e b e r d i c B i i c h e r , w e l c h e C h r i s t o p h C o l u m b u s anfi ihrt . 

Bei Durchlesung desjenigen, was uns aq Schriften 
von der Hand des Christoph Columbus iibrig gcbliebcn 
ist, oder dessen, was sein Sohn Don Fernando aus sei-
nen Handschriften ausgezogen hat, habe ich eine beson-
dere Aufmerksamkeit auf diejenigen Schriftsteller gerich-
tet, welche theils von diesem grofsen Manue ais Zeugen 
aufgerufen werden, theils ais Quellen der Ideen zu be-
trachten sind, welche ihn zur Ausfiihrung seiner Pliine 
mit Hoffnungen erfiillten. Nachstehend folgt mit Aus-
schlufs der Heiligen Schrift und der Kirchenvater ein 
iibersichtlichcs Yerzeichnifs der Schriftsteller, mit denen 

* ) Der Pater Claudio Clemente ( Tablat chronologicat de lot 
, deteul/rimientot, Yalencia 1689, dcc. T) luhrt auch ein latcinisches Ge-

bet auf, welches angeblich von Columbus bei seiner ersten Ausscluffung 
auf Guanahani abgefafst worden sein soli. Das Gebct endigt mit den 
Worten: „ut tacrum nomen Dei eognoteatur et praedieetur in kac 
altera mundi parte." Cortez, Balboa und Pizarro haben sich arnt-
lich, auf Bcfchl ihrer Souvcranc, dieser Worte bedient, ais sie dic 
neuen I.ander in Bcsitz nahmen; aber der Ausdrack andere JFWf scheint 
mir zu bewcisen, dafs das Gcbet nicht vom Jahre 1492 ist. 
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wir ilm bcsonders vertraut geschen liaben: Aristoteles 
(dc caelo el de mirab. auscult.), Julius CSsar, Strabo, 
Plinius, PtolemHus, Solinus, Seneca und Julius Capitoli-
nus * ) , Alfraganus (Alfergani) , Avenruvz (Averrhoes ) , 
Rabbi Samuel von lsrael, aus Tis * • ) (man vergl. die 
Jlriefe dieses Juden, welche an den Vorsteher der Syn-
agogę von Marokko im Jahr 1000 geschriebcn und von 
Fr. Alfons Boni-Hominis , einem Monche des Prediger-
ordcns in Spanieli im Jahre 1438 iibersetzt worden sind), 
Isidor (Rischof von Sevilla), Reda, Strabus (welchen C o -
lumbus Strabo * * * ) nennt, zweifelsohnc der bcriihinte 
Abt von Rcichenau, Walafried Strabo [aus Straubingen]), 
Scotus (worunter offcnbar Duns Scotus geineint ist, da 
Columbus ncbenher auch den Scotistcn Franz Mayronis, 
magister abslraclionum. doctor acutissbnus) an fiihrt; der 
Abt Joachim von Calabrien, der Matheinatikcr Sacrobosco, 
der normannische FranziskancrmOnch Nicolo de Lyra, 

* ) l ) i c Cilatc aus Tliucydides, Plalo , Statius, l lyg in , Juvcncus, 
Kortunatus, ruliren von seinem Sobnc Fcrdinand Columbus licr, wic aus 
der Cntcrsucliung iiber dic Atlantis und die lfcsperidentnseln bervor-
gelit, von denen der Admirał glaubte, dafs sie einen Tbcit von Indien 
ausmachten, weit cr nełimlicti eine Stelle des Solin falseb gedeutet liatte 
(lida del Ahniranle, cap. !)) . Die Bckanniscliaft des Fcrdinand Co-
lumbus mil dcm klassischen AltertUnm, oder vielinelir sein Eifer, liierber 
geliorigc Biiclicr zu sammcln, erbcllt aus der nocli brutigen Tages zu Se-
villa befiudlicben Itibliotbck, deren Crspruug llossi irrtliiimlicber W e i s e 
auf Cliristopb Columbus zururkfuhrt. 

* * ) Columbus bcziebt sieli auf ilin in dem W e r k e de lal Pro/c-
ciai, fol. 1-3. 

* * * ) Cbr. Columbus erwahnt seinen Namen in dcm von der Insel 
HaTli aus dalirlen Briefe an die Monarclicn vom Jalire 1498: San Iii~ 
dro y lieda y Strabo y el Maeitro de la [Iiitoria eicolaitica y 
Sati Ambrotio y Scoto y todoi loi lanoi teoloęoi conciertan i/ue el 
Paraiio terrenal et en el Oriente. ( E s ist die Stelle, in der der 
Admirał zu bewcisen sucht, dafs unter dcm Orenoko oder Guarapicbe 
einer von den Fliissen des Para dieses gemeint ist.) Der beruhmte G e o -
grapb von Amasia wird von Columbus zuweilcn Extrabon genannt! 

\ 
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dessen kosmographische Ansichten, den Acufscrungen des 
Bischofs Geraldini (Itinerar. ad plag. aerpiat., 1631, 
p. 4 8 ) zufolgc, haufig denen des Columbus entgegenge-
setzt wurden; der Konig Alphons der Weise und die 
maurischen Gelehrten, deren sich dieser Konig ais Ueber-
setzer bediente; der Kardinal d'Ailly ( Pedro dc Ile 
liaco von Columbus genannt), Gerson (nicht der Astro-
nom und bekannte Erkliirer aristotolischer Schriften, Leci 
ben Gerson, sondern sicherlich der Kanzlcr der Pari-
ser Universit;it, Jean Chtirlier de Gerson, der doctor 
chrislianissifnus, welcher bekanntlich so viel zu dem 
Urtheile beigetragen hat, durch das Johann Hufs zum 
Fcuertodc verurtheilt wurde, und von dem Columbus 
einige Schriften gesehen hat, dic in Vcrbindung mit de-
nen des Alliacus erschiencn waren); der Papst Pius II 
(Aeneas Sylrius Piccolomini, Vcrfasser der geographi-
schcn Abhandlung Asiae Europaeąue descriplio, zu des-
sen Schilderung des asiatischcn Lebcns Columbus an der 
Kiiste von Ycragua das Urbild angetroffen zu haben 
glaubte*); Kegiomontanus (Johann MiiIIer, dessen Namen 
ich zwar nicht genannt finde, dessen Epheineridcn aber, 
welche fur dic Jahre 1475 — 1 5 0 6 unter dem Namen 

* ) Dic Icbhaftc Phantasic (les Admirals liefs ihn alles dasjenige 
mit eigencn Augcn crblickcn, was ibm sein Gcdachtnifs an Erinncran-
gen ans seiner anbaltenden und mannigfaltigen Lekturę vorfuhrtc. „Ich 
habe jenes Volk, das uns der Papst Pius bcschrciht, (zu Yeragua) an-
getroffen: es fehlten nur dic Pferdc (dic sich zu Ciguara finden), und 
ihre goldenen Zaume und Geschirrc, was nicht uberrascłien darf, weil 
hier am Meere die Fischer kein Bediirfnifs danach cmpfindcn; wozu 
noch komnit, dafs ich kcine Zeit hatte, midi langcr anfzuhaltcn." 
Worte aus dem Briefe des Columbus an die spanischen Monarchen aus 
Jamaika tom 7. Jul. 1503 (Nav ar ret e, Tom. I , p. '299 und 307). 
Bossi glaubt, dafs der Admirał nicht sowohl auf dic Betchreibung von 
Asien des Papstcs Pius II, von der eine zwcite Ausgabe zu Paris im 
Jahr 153-1 erschiencn ist, ais auf dessen Cotmographia te u Histo-
ria rerum ubique geilarum locoruitHjue descriplio sich babć bezichcu 
wollen. 
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des Regiomontanus erschienen sind, der Admirał offenbar, 
wic mir cs schcint, bei seinen Rechnungen zum Grunde 
legtc) ; Toscanelli und, viellcicht nach den Rriefen die-
ses Gelchrtcn, Nicolo di Conli. Mandeville und Marco 
Polo erwahne ich nicht, da sie Columbus nirgends na-
mentlicb auffUhrt. Die Angabe (bei Washington Ir-
ving, Tom. I V , p. 2 9 7 ) , dafs der Adiniral auf seinen 
ersten Reisen die Handscbrift des Marco Polo am Bord 
liatte, bat mich sehr tlberrascht; denn die damals so b c -
riihmten Namen Zaitun, Calay, Ouisay (Quinsay), Mango 
und Zipango konnte er aus dem Briefe des Toscanelli 
vom Jahr 1171 cnllehnen, in wclclfem ohne Nennung 
des Namens auf Marco Polo angcspielt wird. Auch der 
gclchrtc Navarrctc vertheidigt ( T o m . I , p. 1 3 ) eine der 
mcinigcn cntgcgengesetzte Ansicht: cr sagt, ohne Angabe 
irgend eines Beweiscs, dafs Columbus die Rciscbeschrei-
lning des Marco Polo gclescn habe. Ich mufs bei inei-
ncin Zweifel vcrharrcn. 

Ftihrt man sich das Leben des Christoph Colum-
bus, seine Reisen von seinem vierzebnten Jahre an, nach 
der Levante, nach Island, nach Guinea und Amerika vor 
Augen, so hat man gcrechtc Ursache liber die aus-
gedehnten wisscnschaftlichen Kenntnisse eines Seeinan-
nes aus dem funfzehnten Jahrhundert zu erstaunen! Er 
vcrwcist in seinem Briefe an die Monarchen, geschrieben 
auf der Insel Haiti im Jahr 1498, immitten tausciid und 
abertausend vcrwickcltcr politischcr Geschafte, auf einer 
und derselbcn Seite (Nararrete, Tom. I, p. 261) auf 
Aristoteles und Seneca, Avcrrhocs und den Philosophen 
Francisco de Mairones; er fiihrt sic an, nicht um ilirc 
Namen zu nennen und mit seiner Gelehrsamkeit blofs 
z u prunken, sondern weil ihm ihre Mcinungen und An-
sichten gclaufig sind, und weil sie sich ihm beim Nicdcr-
schrciben ciniger Seiten darbieten, w o die Natiirlichkeit 
des Stils und der Mangel an Zusammenhang in den Ideen 
die grofste Schnelligkeit zu verralhen scheinen, mit der 
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sie geschricben sind. Vcspucci, der bei weitem weniger 
in thcologischen Schriften bewandert war, ais Columbus, 
beruft sich auf die Dichtcr Dante und Petrarca; aber, 
mit Ausnahme cinigcr Strophen aus der TragOdie Medea 
des Seneca, in denen man eine Aukiindigung der kiinfti-
gen Entdeckung der Neuen W e i t zu finden verineinte, 
und einiger schlechten spanischcn Verse, die in den Pro-

fecias angcfiihrt werden, und von denen ich sogar glaube, 
dafs sie ein unglucklicher poetischer Versuch des Co-
lumbus selbst sind, hat lelzterer keine Beweise seiner 
Liebe fur die schonen Wissenschaften gegeben. Und 
doch zog sich, wie bei allcn dureh herrliche Entdek-
kuugen oder gewagte Unternehmungen ausgezeichneten 
Miinnern, ein poetischer Faden dureh sein Leben, der 
sich selbst in seinen iunersten GefUlden abspiegelt. Den 
Beleg fiir diese Behauptung findet man in den Brie-
fen des Admirals, die in Augenblickcn der Gefahr, gro-
fser Schinerzen und BckUmmernisse oder gerechten Un-
willens gcschrieben worden sind. Da findet sich dann 
wahrer Adel in seinen Worten und dic feurige Phanta-
sie des alten Seefahrers bekundet sich dureh die kraft-
volle Schilderung seiner Lage. Ich habe schon in einein 
andern W e r k e (dem Ennai jw/ilirjue sur File de Cube) 
auf diese Erhabenheit des Stils, auf jene dichterischen 
Anlagen, dic bei Columbus im Hintergrunde schlumtncr-
ten und zuweileo hervortauchten, aufinerksam gemacht: 
hier geniige cs an die Briefe zu erinnern, welche er im 
Oktober 1198 und am 7. Julius 1503 an den Konig und 
die KOnigin schrieb, und an die Klagen, welche er im 
November des Jahres 1500 an die Aunne ( r o i a ) des 
Infanten, Doiia Juana de la Torre in dem Augenblick 
richtele, wo man ihm bei seiner Ankunft in Cadiz dic 
Fesscln abnahm. 

Der Geschmack fiir Biicher und Gelehrsamkeit, wel-
chen wir bei Columbus finden, in einem Jahrhundert, wo 
gedruckte Biicher nichts weniger ais gewOhulich waren, 
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halle, wie es scheint, auch diejenigcn crgriffcn, wclchc 
mit ihin segelten. Eine merkwiirdige, in den Archivcn 
des Herzogs von Vcragua aufbewahrte Urkunde liefert 
dafiir einen schlagenden Beweis. Diego Mendez hatte 
den Admirał auf seiner vierten und letzten Reise beglei-
tel, w o er unter allen am mcistcn mit Gefahren zu kiiin-
pfen halle. Er hatte sich am Rord der Caravele Sant-
iago de Patos ais escudero eingeschifft, welchen Rang 
man nach den Vcrzeichnissen selbst Mtinchen und 
Aerzten anwics. Mendez hatte sich durch die Unersr.hrok-
kenheit hervorgethan, mit der er in einem offenen Ka-
not von Jatnaica nach der lusel Haiti gcscgclt war, um 
Iliilfe fiir Columbus zn holcn. Sein Testament, welches 
er ain 6. Junius 1536 zu Scvilla machte, gleicht in keiner 
Hinsicht einer Urkunde iihnlichen Inhalts. Es entliiilt eine 
Erzahlung der von Mendez in Amerika erlebtcn Abcn-
teuer, einen Rericht iiber seine Gespriichc mit dcm „gran 
almirante, welchem cr oftmals das Leben gerettet und 
der keinc von den Versprechungen gehalten, die cr am 
Tage der Gefahr oder in dem Augcnblick gelhan, w o 
Columbus, krank an der Gicht danieder liegend, sein 
Ende herannahen sah." Mendez schliefst sein Testament, 
obwohl er kein VermOgen besafs, mit der Errichtung 
eines Majorat*, welches „in einem marmornen Miłrser, 
vcrschiedcnen Schriften in einem allen Kasten aus Ce-
dernholz, und ncun Biichcrn" bestand. Ya dije, hijos 
mi os, ijtte estos libros os dejo por mayorazgo. Und 
wclchcs sind diese Biicher? Ein Versuch iiber den gc-
riichten T o d des Agamcmnon, Josephus de bello iudaico, 
die Moralphilosophie des Aristoteles, und vier Abhand-
lungcn des Erasinus von Rotterdam, dessen salirische Sei-
tenhiebe der Geistlichkeit auf der pyreniiischcn Halbin-
sel nicht besonders gefallen mochten. 

*) Nararretc, Tom. t, p. 191. 
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Anmerkung G zu S. 389. 
U c b e r (lic in A m e r i k a g c f u n d c n c n Kreuze , 

Die Kreuze, welche nuf CozumcI, in Yueatan und 
anderen Gegcnden von Amerika dic Aufmerksamkeit der 
Conquisladore« in so hohem Grade auf sich gezogen ha-
ben *), beruhen kcinesweges auf „Miinchssagen," sondern 
verdienen, wie AUcs, was auch nur cntfernten Bezug auf 
den religiOscn Kultus der cingeborcnen Volker von Ame-
rika hat, eine crnstcrc Untcrsuchung. Ich bediene mich 
des Wortcs Kultus, da cin unter den Ruinen von Palen-
que in Guatemala erhaltcnes llelicf, von dem ich eine 
Zeichnung besilze, es mir aufscr Zweifel zu selzen scheint, 
dafs eine symbolische Figur in Gestalt eines Kreuzes ein 
Gcgenstand der Anbetung war. Es mufs indessen dar-
auf aufmerksam gcmacht werden, dafs diesem Kreuze die 
obere Vcrl;ingerung fchlt und dafs es viehnehr die Ge-
stalt des Buchstabens tan hat. Unter den aztekischcn 
Ilicroglyphen findet sich eine, welche die Sunne in ihren 
vier Bewegnngen (Na/tui O/lin tonaliu/i) durch Fufs-
stapfen (.rocpalli) bezeichnct und die ebcnfalls an dic 
Gestalt eines Kreuzes crinncrt ** ) . Begriffe und Vor-

stel-

*) Vetr. Martyr, Ocean , lib. IV, cap. 1. Gomara, lib. II, 
cap. 17; lib. III, cap. 2 u. 32. Garcilasso, lib. II, cap. 3. Her-
rera, Dcc. I , lib. III, cap. 1. Antonio Iłuiz, Conąuista espiri-
tual del Paragnay, §. 23 und 25. Lafiteau, Tom. I, p. 425 — 
450. Hor u, Orig. American., p. 65. Dic von dem Pater Leclerc 
in der Nahe von Gaspe, im Innem des St. Lorcnzbusens, gefundcncn 
kreuze (Relation de Gaspe sie, cliap. 9 ) konnen leiebt cbristlichen Ur-
sprungs sein. 

* * ) leli fand sie in der Handschrift, welche dem Cardinal Borgia 
gehortc (fol. 47, Mss. nr. 210 ) und habe sie in rocinen ł'ues des Cor-
diłleres et Monumens des peuples indigenes d Ameri/jue, pl. 37, Cg. 8 
abbilden lassen. 
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stellungen, welche durchaus in keincr Verbindung mit dem 
Christenthume stelien, haben symbolisch an jenes iigypti-
schc Emblem des Hermes (lauticus c/iaracler *)) gckniipft 
sein ktinnen, welches unter den Christen nach der Zcrstcł-
rung des Scrapistempels 7.u Alexandrien unter Theodosius 
dcm Grofsen eine Art von IScrUhintheit crlangle * * ) . Ei-
nen Stock, der sich in cin Kreuz endigt, erblickt man in 
der Haud der Astarte auf deu Miinzcn von Sidon ous 
dem dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. In 
Skandinavien stclltc cin Zcichen des Runcnalphabcts den 
Hammer des T/tor vor , welcher dem Kreuze auf dcm 
Relief von Palemjue iiufserst Shnlich ist. Man bczeich-
nete durch diese Runę in den Zeiten des Hcidenlhums 
diejenigen Gcgenstiinde, welchen man eine gewisse Hci-
ligkeit vcrleihen wollte * * * ) . Ich konntc bei dieser Ge-
legenheit daran erinnern, dafs dic alten Bewohner von 
Chiapa iti der Nahe von Palemjue eines ihrer Tages-
zeichen dem Votan f ) , einem in den Jahrbuchcrn ihrer 

* ) [Gcraciniglich Crux antala genannt.] 

**) Kufi nut, Witor. tecletiait., lib. II , cap. 29 ( p . 2 6 4 der 
Ausgabe rom Jahr 1562) . Sozomenui, Eccleiiatt. hitt., lib. III,, 
cap. 15 (der Ausgabe von W i l l i a m Reading, Cambridge 1720, T o m . II, 
p. 298) . Theophanet, Chronogr. p. 61 (der Pariscr Ausgabe, 1655) . 
Suidat, v. avfol. Kircher/ Oedipui Aegyptiac (ed. I łom. 1651) , 
T o m . III, p. 2 7 7 ; [ (Jbel i te . Aegypt. p. 41 sqt|. Prodrom. Coplic., 
p. 1 6 5 ] , Fleury, Hitt. ecelet. (1'aris, 1 6 9 5 ) , T om. I V , p. 655. 
[ / ' m i w, Recherchei tur let F.gyplieni et Ut Chinoit, T . I , p. 29. 
Jablontki, Oputc. ed. Te Water, T o m . I , p. 2 5 7 ; I I , p. 231. 
Panth. Aegypt. I, p. 287 . Z o ega, Sumi Aegypt. imperat. p. 3 6 . ] 
Hug, F.rfind. der Buehitabentchrift, S. 32. l)upaix, Antiq. ftlei., 
PI. 36 . [litconli, Mut. Pio-Clementin., I I , p . 146. 149. Kopp, 
de difficult. interpr. rit. teript. §. 707, Yol . II , p. 150 sq. v. IIuh-
le n, dat alte Indien, Th. I , S. 2 1 0 . ] 

* ** ) Man Yergleiclie das ausgezcichnele W e r k von Wilh. Grimm, 
Leber deuttehe Runen, S. 212 . 

f ) Ycrgl. meine Vuet det Cordilleret, T o m . I. p. 3 8 2 ; T o m . II, 
p. 356. 

Band I. 3 5 
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Geschichte hochbcriihmtcn Hiiuptling, geweiht hatten, und 
dafs man in diesem Namen einen amerikanisehen Wodan 
oder Odin hat wiederfinden wollen, ja sogar den l f > 
danslag (wednesday), oder Iłuddh-iar, Tag des Bud-
dha: aber so ungewisse auf Aehnliehkeit der Laute ge-
griindete Bezichungen zwischen mexikanischen und skan-
dinavischen VOlkern wurden uns auf ein der Geschichte 
fremdes Gebiet versetzen. 

Anmerkung II zu S. 461. 
U e b e r d i e a n g e b l i c h g c r i n g e E n t f e r n u n g I b e r i e n s r o n den 

Ostki istcn As icns . 

Mwiłoś; hat da (lib. II, §. 15 ) , wo er iiber den 
Einflufs spricht, welchen die irrthiimliche Ansicht iiber 
die grofse Ausdehnung Asiens gegen Osten auf dic Piane 
und Entwiirfe des Columbus ausgeiibt hat, nicht mit der 
erforderlichen Gcnauigkeit in Zahlen angegeben, wie grofs 
die Breite war, welche der genuesische Seefahrer dem 
atlantischen Ocean in der Riehtung von Osten nach W e -
sten beimafs, d. h. dem Theile des Oceans, welcher zu-
gleich die Kiisten von Portugal und die von China be-
spiilen sollte. Da die kosmographischen Kenntnisse des 
funfzehnten Jahrhunderts nur ein Spiegelbild der Kennt-
nisse, oder besser, der Meinungen der Alten waren, so 
mufs man bis zu Eratosthcnes und Posidonius zuriickge-
hen, um zu verstehen, weshalb Columbus die Rechnun-
gen des Marinus von Tyrus denen des Ptoleuiaus vor-
zog. Ich gebe die Zahlenangaben gerade so, wic man 
sie bei den Schriftstellern des klassischcn Alterthums fin-
det, ohne die Veninderungen damit vorzunehmen, welche 
aus den verschicdenen iiber die Mchrfachheit und den 
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ungleichen Wcr l l i der Stadicn aufgestelltcn Hypothcsen 
hervorgehen. Dieser W e g scheint uin so mehr cingc-
scidagen werden zu miissen, da Ptolemaus, das OrakcI 
der (ieographen des Mittclalters, nach der treffenden Be-
merkung von Letronne (in seiner gelehrten Kritik der 
Uebersetzung des Almagcst von Halina iin Jotirnal des 
Sacans. 1830, dec.), selbst nicht einmal alinte, dafs eine 
Yerschiedcnheit unter den Stadien bestchcn konnte, die 
bei den alten Messuugcn des Erdumfangcs in Anwcndung 
gcbracht worden waren. Um nicht Zahlcn mit einander 
zu vergleichen, die kciucr Yerglcichung fiihig sind, mufs 
man sorgfiiltig den AequatoriaIperimeter von dem Parał' 
lei der Insel Rhodus untcrscheiden, welcher haufig das 
Diaphragma des Dicaarch genannt worden ist. Sobald 
dic Kugclgestalt der Erde ais richtig anerkannt worden 
ist, so bestimmt die Liingenausdehnung der bewohnten 
Erde (>; oiy.ovfitvt]) zu gleicher Zeit die Breite des at-
lantischen Meeres zwischen den Wcstkiisten von Europa 
und Afrika und den Ostktisten von Asien unter vcrschie-
dencn Brcitcngraden. Eratosthencs (Strabo, II, p. 87 
Cas. ) berechnetc den Umfang des Aequators zu 252000 
Stadicn und die Breite der Chlamys voin Heiligen Y o r -
gebirge (Kap St. Yincent) bis zu der itufserstcn Griinze 
des TaurusgUrtels bei Thinae zu 70000 * ) , oder nach 
nndoren Angabcn zu 7160(1 Stadien. Erweitert man dic 
Entfernung gegen Siidostcn bis zum Yorgebirge der Thun-

* ) Diese Bcrcrhnung zu 70000 Stadicn rulirt atu dcm Zcitaltcr 
Alezandcrs her. ( Ariitol., de mundo, cap. 3, p. 3 9 3 B c k k . ) Thina, 
welches Ptolemaus unter 3® sudlichcr Breite vcrlegt, liegt nach Krato-
stlicncs und Strabo in 36* 0 ' n. W e g e n dieser Breite habe ich alt 
osllirhr. Granie der bcwohntcn F.rde dic Kiiste von China in der PrM-
vinz Chan- tong , und nicht, w ie Gouellin (Aninerk. zur Uebers. des 
Strabo, T o m . I , p. X X V I I ) , Tana-Scr im in Siam angenomrnrn. Die 
letztere Hypothew ist jedoch, w ie man gestehen m u f ) , in besserem Ein-
klange mit dcm Mythus von einer schon vor den Zeiten des Minus ver-
vollkoramncten aslronoiuischen Geographie ( ! ) 

35 » 
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Jtsche CPromontorium Coliacum), welches, den Begrif-
fen des Strabo iiber die Gestaltung von Asien gemafs, 
dem heutigen Vorgebirge Comorin entsprechen mufs, und 
nach Osten hin iiber dic Kiiste von Thina hinausgeht, 
so giebt eine Combination der Angaben des Eratosthe-
nes * ) 74600 und selbst 78000 Stadien ** ) . Strabo 
bleibt fiir eben dieselbe Entfernung bei 70000 stehen. 
Reducirt man nun, in Bezug auf den Breitcnunterschied, 
den Aequatorialumfang auf den Parallel von Rhodus, den 
Pfortcn des Kaspischen Meeres und von ThinS, d. h. 
auf den Parallel von 36° 0' (und nicht von 36° 21'), 
so findet man 203872 Stadien, und fiir die Breite der 
betrolmlen Erde nnter dem Parallel von Rhodus 67500 
Stadien ( G o s s e l l i n s Anmcrk. zur Uebers. des Strabo, 
Tom. I , p. 164 und 309). Strabo sagt mithin in der 
beriihmten Stelle, wo cs scheint, ais ob cr die Ejtistenz 
der Ncuen Welt vorhcr verkiindigen wollc und von 
den beiden bewohnten Jjtindermassen in der gemiifsigtcn 
nordlichen Zone spricht (lib. I , p. 61 Cas.), vollkom-
men richtig, dafs „die Landermassen mchr ais ein Drit-
theil von dem Umfange des Parallels einnehmen, welcher 
durch Thina hindurchgeht" Dieser Annahme zufolge be-
triigt die Entfernung Iberiens von Indien mchr ais 236°, 
ungefahr 210°. Mit Recht crstaunt man dariiber, dafs 
das Ergebnifs der iiltesten Eorschungcn unter allen de-
nen, die von den Zeiten des Eratosthenes und Posido-
nius bis zu Marinus von Tyrus und Ptolemaus aufge-

*) Strabo, H, p. <31 Cas. 
** ) Vcrgl. Gossellin, Geographie analysee, Tabl. nr. III, und 

llckert, Geogr. der Griechen und Homer, Th. I, Abth. II, S. 225. 
Der unselige Mangel an Zuverl.Hssiglcit der Zahlcn, welche die Mehr-
zahl der von den Alten aufgestelltcn Angahen eharakterisirt, tritt auch 
in den Nachrichten hcrvor, welche in Bezug auf dic Meinungcn des 
Eratosthenes auf uns gekommen sind. Selbst der Actpialorialperiinctcr 
wird von Cleo medes ( Meteorol. I , 10) nur zu 250000 Stadien an-
gegeben. 
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stcllt worden sind, der Wahrhcit am uSchsten kounut. 
Dic bewohnte Erde umfafst in der That, zwischen dem 
36sten und 37sten llrcitengrade (d i c Breite des Cap 
Yincent betriigt 37° 2' 54 " ) , unsern jctzigen Erfahrun-
gen gcmiifs, eine Ausdehnung von 130 Langcngraden; 
mitliin sind von den Kiisten von China his zum Heili-
gen Yorgebirge, quer dureh den Ocean, von Westen 
nach Osten 230 Liingcngradc. Der, uach ineincr Uebcr-
zeugung, zufiillig geringe Unterscliicd zwisclien der wali-
ren Eutfernungsangabe und der Schatziuig des Erato-
sthenes bclauft sich mithin nur auf 10 Liingengradc. 
(Strabo, II, p. 83, 113 , 116; XI, p. 519 Cas.) Posi-
donius „vcrmuthct (uin mich der W o r t e des Strabo zu 
bedienen, lib. II , p. 102 Cas. ) , dafs dic Liinge der be-
wobnten Erde, welche nach seiner Berechnung uiigefahr 
70000 Stadien betragt, dic Iliilfte des gesammten Krei-
ses ausinachc, auf welchem das Mafs genommen wird, 
und dafs man mitliin, wenn man von der Wcslgranzc 
eben dieser bewohnlcn Erde ausgcht und mit unuutcr-
brochencm Ostwindc einen abcrinaligcn l\aum von 70000 
Stadien durchschifft, nach Indien gelaugen iniis.se." Der 
Ausdruck ,, abennalige 70000 Stadien" ist nicht ganz 
genau; denn wenn der zu 180000 Stadien angenommeue 
Acquatorialperimctcr unter dcm Parallel von Rhodus auf 
145623 Stadien reducirt wird, so kann die Liinge der 
Erde nur 67500 Stadien betragen; woraus 167° fiir die 
Fcstlandsmasse und 193" fiir die Ausdehnung dcsOccans 
unter 36" Ureite hervorgchcn. Der Irrthum fiir dic Aus-
dehnung des Meeres betragt also nicht inchr 1 0 ° , s o n - ' 
dern 3 7 ° . Man darf indessen nicht iiberscheii, dafs 
Posidonius, nach der Angabe des Clcomedes (Meteorol 
I, 1 0 ) , dcm Umfange der Erde eine Ausdehnung zu er-
theilen begann, welche von dcm Ergebnifs der Unter-
suchungen des Eratosthenes nur wenig abwich, nehmlich 
210000 Stadien, und dafs die Ursache dieser Mafsver-
schicdcnheilen, wie Hiccioli zucrst richtig bemerkt bat, 
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in der Entfernung zwischen Rhodus und AIcxandrien gc-
sucht werden miisse, welche, wahrscheinlich ohne An-
wendung des Logs ( V i t r u v X , 14 ) , bald zu 5000, 
bald zu 3570 Stadicn abgeschatzt wurde * ) . Marinus von 
Tyrus (um die chronologische Reibenfolge nicht zu ver-
lassen) suchte in seiner Correction der geograpliischen 
Tafel nach den Berichtcn der Reisenden die Kartę der 
bewohnten Erde, wie sie dainals dargestelit wurde, zu 
vcrbessern. Er wollte dasselbe vcrsuchen, was Erato-
sthenes in Bczug auf die Tafel des Anazimander von Mi-
lct gethan hatte. Heeren hat nachgewicsen (in den 
Commenlat. noc. reg. llotling., 1827, p. 17 und in sei-
nen Ideen iiber die 1'olitik u. s. w., vierte Ausg. Th. I, 
Abth. 3 , S. 383 — 398) , dafs Marinus von Tyrus eben 
so geringen VortheiI aus den phonizischen Karten gezo-
gen hat, wic Columbus aus den angcblichcn Karten des 
Marco Folo. Der grofse Aufschwung der Schiffahrt von 
Myos-Hormos in Indien und des Karavaneuhandels bot 
kostbarc Hulfsraittcl dar, welche mit mehr Kritik und 
grOfserer Umsicht in Bctracht gezogen zu werden vcr-
dient hattcn. In denjenigen Karten, welche auf dic Ergeb-
nisse von Landreisen gegriindet sind, sucht mail die Ge-
genstiinde (Bergkettcn, Flufsquellen, KUstcn), nach deren 
Richtung fortgcschritten wird, iibcrmafsig von einander 
zu entfemen; man glaubt weiter gewesen zu sein, ais man 
es iu der Tliat war. So, um ein Reispicl anzuftihrcn, ist 
die Cordillcre der Anden auf den alten Karten von Ame-
rika weiter nach Osten in die Mitte des Festlandes hin-
eingcschobeii, weil sich die spanischen ron^niilndores, dic 
an dera Kustcnlandc der Siidscc anlangtcn, auf ihrer Reise 
von Westen nach Osten den Gcbirgen naherten. Die 
portugiesischen conrpiittadores im Cegenlheil dchntcn Bra-

* ) Man Tcrgtcirhc dic auf diese Entfernung bezugticticn Stcllcn der 
allen SchrilUtellcr, wciclic man bei Ucterl, Geographie der Griechen 
und Homer, Tli. I , Abth. II, S. 48 gcsammcll findet. 
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silien ubcrin!ifsig gen Westen aus, indem sic selbst dic 
Miindung des R i o - B r a n c o und die fabelhaftc Lagunu 
Parime bis zu den Anden von Loxa zuriickschoben, weil 
sie nach ihrer Landung an den Ostkiistcn von Siidame-
rika in der Richtung von Osten gen Westen in das In-
ncre des Landes vordrangcn. (Vcrg l . meinc Iieialion 
hislorique, Toin. II , p. 713 . ) Dic zwischen den Meri-
dianen der Gluckseligen Inseln und Sera inbegriffene 
Lange der bewohntcn Erde bctrug nach Marinus von 
Tyrus (Plolemaiis, Gcogr., lib. I, cap. 11) 15 Stundcn 
oder 2 2 5 " , wodurch die Kiisten von China bis zuin Me-
ridian der Sandwichsinseln volruckten und der Baum, 
welcher von den Kanarischen Inseln bis zu den Ostkii-
stcn von Asien zuriickgolcgt werden mufste, auf 135° 
bcschriinkt wurde, so dafs der Irrthum in der Liiuge 86° 
ausmachte. Auch trug die grofse Ausdchnung von 23°4 , 
welche die Alten dem Kaspischen Meere ertheilten, we-
scntlich dazu bei , dic Breite Asiens zu vermchrcn * ) , 
Ptolcmiius hat bei der Bcrechnung der Liiuge der be-
wohntcn Erde nach Posidonius die Entfernuog der Gliick-
scligcn Inseln von dein Uebergange iiber den Euphrat 
bei Hierapolis unvcrandert gelassen. Seine Rcduktioncii 
erstreckcn sich nur auf die Entfernungen zwischen dcm 
Euphrat und dem steinernen Thurm und von diesem 
Thurm bis zur Hauptstadt der Scrcr. Aus den 225° des 
Marinus von Tyrus werden nach dcm Almagest ( I I , 1 ) 
180° , nach der Geographie des Ptolemiius (1, 12) 177°|. 
Die Kiisten der Sincr rticktcn also von dem Mcridian der 
Sandwichsinsein nach dem der Ostlichcn Karolincn zuriiek, 
lind der Raum, welchen man zu durchlaufen hatte, be-
trug nicht mehr 135°, sondern 180° bis 182°? . Es lag 
in dcm lutcrcsse des Christoph Columbus, die Bcrcch-

*) S a i nt e - C r oix, Hitlorient d'Alexanirt, p. 700 und dic 
ausgczeidinete Abliandlung von Ideler, Leber die Liingenmafte der 
AUen, S. 6 und 20. 
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nungen des Marinus von Tyrus denen des Ptolemaus bei 
weitein vorzuziehen, und durch eine Kcihe von Vermu-
thungen gclangte Columbus dahin, den Baum des Occans, 
welchen er noch zwischcn den Inseln des Grtinen Vor-
gebirges und Cathay zu durchschiffeu halle, auf 120° zu 
bcschninken. Ich theile die Schlufsfolgerungen des Co -
lumbus selbst mit, nach den Bemerkungen, welche uns 
sein Solin ( lida ilel Almiranle, cap. 6 ) aufbewahrt bat: 
„Columbus erkannte, dafs der zwischen den Inseln des 
Grtinen Vorgebirges und jener durch dic Arbeiten des 
Marinus von Tyrus bestimmten Ostgranzc von Asien 
nicht mchr ais cin Dritthcil des grófsten Kreiscs der 
Erdkugel (des Aeijuatorialutnkrcises) betragen kOnne, da 
Marinus gen Osten 15 Stunden Weges zuriickgclegt hatte 
C Amiin Uegado J *) von den 21, wclche den Umkreis 
der Erde ausmachcn, und nur kaum 8 Stunden fehlten, 
um zu den Inseln des Grtinen Vorgebirges zu gelangen; 
denn Marinus hatte in 15 Stunden (dic Lange in Zeit 
ausgedriickt) noch nicht die aufscrste Ostgriinzc des Lan-
des crreicht, welche noch bedeutend weiter cntfernt war. 
Man mufs daher annehmen, dafs je uiehr dieses Land 
(Asien) sich gen Osten erstreckt, es sich desto mchr den 
Inseln des Grtinen Yorgcbirges nahere, so dafs man den 
iibrig blcibenden Baum, wenn cr nur voin Ocean aus-
gefiillt wird, in tcenigen Tagen **) mufs durchlaufen 
konnen: wenn dagegen Land zwischen inne liegt, so mufs 
man dasselbe viel Icichtcr auf dem W e g e gen Westen 
auffindcn ktinnen, da dieses Land, nach obiger Annahinc, 
den Inseln (des Grtinen Vorgebirges) sehr nahe liegen 
wird. Auch sagt Strabo in dcm funftcn Buchc seiner 

* ) Columbus glaubte, dafs Marinus von T j n i s das gesammte Ost-
asicn selbst bereist babe, wahrend er nur dic Tagrbiirhcr der Reisen-
den , des Diogcnes, Theophilus, Aleiandcr von Marcdonicn und Diosco-
rus gcsammelt hatte. (1'lolem., lib. I , rap. 9 und 14.) 

* * ) Dies ist der Ausdrtck, dessen sieli Seneca bedient. S. oben 
S. 149 folgd. 
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KosmograpJiie, dafs nicmand ein Hecr bis zum Ostendo 
von Indien gefUhrt liabe, welches nach Ctesias in der 
Mitte von Asien liegt, nach Onesicritus und Plinius (VI, 
17) im Drittel der Gesamintoberflachc der Krde. Ncar-
chus sagt, man brauche vier Monat, um den W e g dahin 
zuriickzulegen. Alles dieses veranlafstc den Admirał 7.u 
dem Glauben, dafs Indien seiner Ausdehnung wegen un-
scren Kiisten von Spanien zuniichst liege." Ich habe diese 
merkwiirdige Stelle aus dem Leben des Christoph C o -
lumbus, welches sein Sohn Hernando geschrieben hat, wiłrt-
licli iibersetzt; sie ist ganz getreu von Herrera (Dec. 
I, lib. I, cap. 2 ) wiedergegeben worden, nur fiigt lelzle-
rer hinzu, „dafs Columbus in allcn diesen Angaben mit 
seinem Freunde, dem Portugiesen Martino dc Rohcinia, 
aus der Insel Fayal, einem grofsen Kosmographcn, Ubcr-
einzustimmen vcrsichert habe . " Dic zahlrcichcn Irrthli-
mer, welche uns aus den wenigen Zeilen, die Ilerrera 
hinzugcfiigt hat, entgegentreten, sind oben (S. 220 folgd.) 
niilier bezcichnct worden. Columbus kommt in dem 
aus Jainaika vom 7. Julius 1503 datirten Ilricfe auf den 
Vorzug zuriiek, welchen cr schon vor seiner ersten Ent-
deckungsreise dcm Marinus von Tyrus im Vcrglcich mit 
Ptolcmiius crlheilte. Er hatte sich auf seiner viertcn und 
letztcn Rcise cingebildct, zu Ciguara (an der Kiiste von 
Yeragua) nur neun Tagereisen vom Ganges (Hiu ile 
Gangues) cntfcrnt zu sein. Um dic KOnigin Isabcllo 
daran zu crinnern, welche Wahrschcinlichkcit diese Niihe 
des indischen Fcstlandcs fiir sich habe, Sufsert c r , „dafs 
cr schon im Jahre 1192 unter dem 24stcn (Brcitcn) Grade 
bis auf neun Stunden (Liinge, in Zeit ausgedriickt) vor-
geschritten ware, und dafs kein Irrthum bei dieser Be-
rechnung obwalten konnic * ) , da er Gelegcnheit gehabt 

* ) I)er Irrthum betnig i n d e w n dooli 4 Stunden oder 6 0 ° in B o -
gcn. Es ist die Mondfinsternifs Tom 14. Srplcn^ticr 1194 gcineinl, we l -
clie der Admirał am Ostkap der Insel llaiti beobachtute, nnd die , nacli 
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hatte, Finsternisse zu beobachten (porquc hubo eclipses). 
Schon lange, fiigt er hinzu, wufste ich durch meine Stu-
dien (por cscrilos•), was ich damals durch Bcobachtung 
(Columbus sagt zicmlicb uncigentlich, vielleicht der Anti-
these halber, por palabra) erfuhr. Ptolemaus glaubte dic 
Angabe des Marinus (von Tyrus) berichtigt zu haben, und 
nun findet sich, dafs alles, was der letzterc mcdcrgeschrie-
ben hat, der Wahrhcit ganz nahe kommt: denn Plolc-
miius verlegt Cattigara zwolf Striche (lineaa, graphische 
Abthciluugeu in Langenstunden) von seinem Wcstpunkt, 
den er jenseits des Vorgcbirges St. Vincent in Por-
tugal ansetzt*). Marinus vcrlegt die (ostlichen) Griin-
zen der (bewohnten) Erde in die 15te Linie (Stunde) 
und jctzt, wo dic Portugiesen so bedeutende Scereiscn 
[gen Osten J unternchmen, ergiebt es sich, dafs die Be-
hauptungen des Marinus der Wahrhcit vollkonimcn gc-
mlifs sind **)." (Nararrete, Tom. I , p. 300.). Es 
scheint mir sehr bemerkenswerth, dafs bei allen diesen 
falschen Schlufsfolgerungen iiber die geriugc Ausdehnung 
des Meeres zwischen Portugal und Indien, „da nehm-
lich der Ocean nur den siebenten Theil der Erdobcr-

drn in seinen Profeciat gcfundcnen Bcmrrkungcn, diesen Theil der In-
sel Haiti um nur 5 5 Stunde westlich vom Kap St. Yinccnt vcrlfgle. 
Ich werde spaterhiu auf die Bercchnung der Finsternisse und die Ycr-
wirrung in den Zilfcrn zuruckkommcu, welche in den Handschriften des 
Columbus herrscht. 

*) „Su occidente gut auntó tobrt el cabo de San Vincente 
doi gradot y un lercio." In der That glaubte Ptolemaus, dafs das 
Ileilige Vorgcbirge nur 2°<J von seinem ersten Meridian (dcm der 
Gliickseligcn Inseln) entfcrnt sei. ( Pt o lem , Geogr., II, 4 . ) 

** ) Ich habe den Sat* ausgelasscn, -welcher vor den Worten: y 
a/lora que lot Pcrtuguetet vorhcrgcht, weil ich den Sinn desselben 
nicht zu erfassen im Standc bin. Er lautet folgendermafsen: „Marino 
en Etiopia eicribe al Indu la linea equinocial mai de 24". Tolo-
meo diz que la tierra mat auttral et il plażo primero y que no 
abaja mat de 1 5 ' . " Ohne Zweifel ist dic Rcdc von der Ausdehnung 
Afrika's in der judlichcn Halbkugel. 
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flachę ausftfllt", nirgends von Mandeville, Conti , Marco 
P o l o , oder einein anderen Rcisenden des Mittelalters 
die Rede ist, wcichc die GriJfsenausdehnung der Reichc 
iui Ostlichen Asien in so hohem Grade (ibertrieben hat-
ten. Alle8, was man Uber diesen Punkt in den unziih-
ligen Geschichtswerkcn liber dic Entdeekung von Ame-
rika wiederholentlich ausgesprochen hat, ist gcradchin in 
"Widcrspruch mit den Urkunden, welche auf uns ge-
komincn sind: das Jahrhundert, welchem der Rubin 
des Columbus angchttrt, schopfte vicl mchr aus den 
Qucllen der klassischcn Gelehrsamkeit und den aus dem 
Altcrthum fortgepllanzten Ansichten, ais aus den Entdek-
kungen der Zcitgcnosscn. Columbus mufste sich, trotz 
der durchaus praktischen Richtung seines Geistes, mit Be-
wcisgrtinden waffnen, welche geeignet waren, den Plancn, 
iiber die er mit seinen Gegncrn, den Professorcn in Sa-
lamanca, zu streiten batte, Eingang zu verschaffcn. Er 
stiitzt sich auf dic Gewiihrleistung des Alfragan, nach 
dem cin Grad nur 56^ Meilen betriigt; aber er er-
wiihnt niebt cintnal jenen Rrief des Toscanelli , durch 
welchen er die Namen Zeilun, (iuinsay, Catay und 
Mango erfuhr, die, aus dem Rciscbericht des Marco Polo 
entlchnt, so hiiufig, obwohl stets sehr vcrkehrt, in sei-
nen Rcisctagebiichern und Rriefcn an dic katholischcn 
Monarchcn von ihm gebraucht worden sind. Toscanelli 
hatte in um so hflhcren Grade Erwiihnung vcrdient, da 
er mit einer merkwtirdigcn Zuversicht dic Anzahl der 
espacios zwischcn Lissabon und Ouinsay angegeben hatte; 
jedoch ist, nach den auf uns gckoinmencn Zahlenan-
gaben, die Rcduklion der espacios auf italianische Mei-
len unmOglich. (S . oben dic Anmerkung F.) In dem 
Rriefe aus dem Jahre 1174 ist der espacio cininal zu 
150 Meilen bcrcchnet, ein anderes Mai zu 22 j leguas, 
so dafs eiue legua Meilen betragen wiirde, statt 4 , 
wie Columbus entschieden in dcm Tagcbuche seiner 
ersten Reise annimuit. ( N a v a r r e t e , Tom. I , p. 3 . ) 
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Buache (Memoires de Tlnatitut, Tom. VI, p. 8 und 10) 
liifst irrthiimlich Toscanełli sagen, dafs von Lissabon bis 
Quinsay 26 etpaeioa, jeden zu 250 Meilen gerecbnet, 
wiiren. Er glaubt iiberdies, dafs ein rspacio, wie auf der 
Karle des Bianco, 3°,33 betrage, indem jeder Grad 75 
altitalianische Meilen ausmacbe; aber diese Berechnung ist 
in unmittclbarein Widersprucb mit der Annahme des C o -
lumbus, dafs 1° = 56-J Meilen sei. ( Vida del Almirante, 
cap. 4.) Es ist keine MOglichkeit, aus diesem Labyrinth 
hcrauszukommen, und die 3900 oder 26 Mai 150 ita-
lianische Meilen des Toscanełli, wodurch die Breite des 
Oceans zwischen Portugal und Japan beslimmt werden 
soli, kiinnen auf 52° oder 69° Langenuntcrschied bc-
rechnct werden, was auf dic Hiilfte des Besultals hin-
auskomint, bei welchem, wic wir gesehen haben, Colum-
bus stehen geblieben ist, und wodurch der Ausdruck des 
Florentinischen Mathematikers gcrecbtfertigt wird: „Eure 
Beise wird minder schwicrig (minder lang) sein, ais Ihr 
glaubt." Japan (Zipango) war also von Toscanełli gegen 
Osten bis zu dem Mcridian des Ostlichcn Theiles von Ilaiti 
vorgeriickt worden, und aus dcm Munde des Columbus 
selbst erfahren wir, dafs cr auf seiner crsten Reise (s. das 
Tagebuch vom 26. Dec. 1492) Haiti fiir Zipango hielt. 
In dem Mafse ais dic Westktistcn von Amerika und die 
grofse Ausdchnung des Slilleu Meeres bekannt wurden, 
kehrte man in Europa zu den Ansichten des Ptolcmiius 
in Bezug auf die Liinge des bekannten Alten Kontinents 
zuriiek. San son berechnete diese Liinge, von den Ka-
narischen Inseln bis China, auf 180°, Hondius auf 165" ; 
aber das wahrc Verdienst, das Ostlichc Asien auf seine 
richtigen Granzen zuriickgefiihrt zu haben, gebiihrt deui 
grofsen Geographen (wuillautne UelLile. Von diesem Au-
genblickc an erkannte man die fur die physische Geo-
graphie so hochwichtige Tbatsache, dafs dic Oberfliiche 
der Festlandsmasscn zu der der Mceresllache nicht in 
dcm Vcrhiiltnifs von 7 zu 1 stche (wic Christoph Co-
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Iumbus annalnn), sondern von 1 z 11 2,7 (genauer von 
29 zu 82 ) . 

Ich fiige dieser Anmerkung iiber die geringe Entfernung 
Iberiens von den Ostkiistcn Asiens noch einige aus einer 
wichtigen Abhandlung von Letronne*) entlebnte I5c-
merkungen bei, welcher die iiufserste Griinze, in der der 
Ocean gegen Osten das Festland von Asien bespfilt, nach 
den verscluedenen bei den Alten angenoimnencn Systcmen 
der allgemeinen Geographie genauer zu bestimmcu sucht. 
Ich bedaure Iebhaft, dafs diese Abhandlung, ein BruchstUck 
aus einem noch nicht erschienenen W e r k e jenes berUlun-
tcu Gelehrtcn, welches den Titel : I/isloire de la rontno-
graphie depuit ifomere jusqu'tttue Piran da tligliae fiih-
ren soli, mir bis jetzt unbckannt geblicbcn war. Sie giebt 
nicht allcin die Erkliirung einer grofsen Anzahl von Stellen, 
welche dic Ausleger zeilher gar nicht verstandcn hatten, 
sondern thcilt auch, was fiir die philosophische Auffassung 
der Fortschritte im Gcbiet der Erdkunde von der htichsten 
Wichtigkcit ist, grofsartige Ansichten iiber dic Verbindung 
mit, welche zwischen den verschicdenen Systcmen besteht, 
die jedes einzelne Jahrhundert behcrrscht haben, und ih-
ren Einflufs auf dic Entdeckungen zur See. Letronne 
ist nicht abgeneigt, cinc von f* onsellin aufgcstcllte Jic-
hauptung zu billigen, die ich viclieicht mit IJnrccht an 
inchrcrcn Stellen meines W e r k e s zuriickgcwiescn habe, 
nach der Hippareh der erste Urhcber des auf der Karle 
des Ptolemiius erscheincnden Isthmus zwischen Afrika und 
Ostasicn ist. Die betreffende Stelle des Strabo (lib. I, 
p. 5 ) , deren Verbindung mit einer Keihc von Ideen, wel-
che schon zu den Zeiten des Zuges der Macedonier nach 
Asien in Umschwnng wajcu, es hiichst wahrscbeinlich 
macht, dafs der iistliche Isthmus keine Erfmdung des Ma-
rinus von Tyrus sei, lautet folgcndcrmafsen: „Diese Mci-

*) Journal det Sacant, 1831 , aoil, p. 476 — 480 und 545 — 
555. 
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nung (von einem ununterbrochenen Meere nehmlich, wel-
ches dic gesaminte bewohnte Erde umgiebt) stimmt bcs-
scr ais irgend eine andere mit den Erscheinungcn der 
Ebbe und Fluth itn Ocean iiberein. Ueberall ist das 
Phiinomen der Fluth sowohl ais der Ebbe dasselbe, oder 
wenigsteus ohne bedeułende Verschiedenhcit, da es durch 
die Bewegungen eines einzigen Meeres und durch cinc ein-
zige Ursachc hcrvorgcrufcn wird. W i r horcn durchaus 
nicht auf Hipparch, wenn er zur Bcstreitung dieser Ansicht 
cinerseits, auf die Gewiihrleistung des Seleucus aus Ba-
bylon, bchauptct, dafs die Erscheinungcn kcineswcges in 
dcm gesaminten Ocean iibcreinstimincn, und andercrseits 
annimuit, dafs das Phiinomen, wenn es auch durchweg 
dasselbe wiire, noch nicht bcwcisen wiirde, dafs das At-
lantische Meer in ununterbrochencm Zusammenhangc die 
gesammte Erde umtlOsse." 

„Ich glaube nicht, sagt Letronne, dafs Hipparch 
die Ansicht von der Einthciluug des Oceans in mchrere 
Becken zuerst aufgestellt hat. Aus der angcfiihrten Stelle 
des Strabo ersieht man, dafs sich Hipparch, indem er 
diese Meinung aussprach, auf einige von Seleucus aus 
Baby I on, einem Mathematiker (Clialdiier, Strabo, XVI, 
p. 739 Cas.) unbckannten Zeitaltcrs, aufgcstclltc Ideen 
griiiidete; jcdenfalls liifst Strabo deutlich durchblickcn, 
dafs dic Grundidee des Hipparch dcm Seleucus nicht an-
gehiirle; und irh findc sic auf das bestimmtestc in dcm 
W e r k e de caelo ausgesprochen, wclchcs dem Aristote-
les zugeschrieben wird und jedenfalls Slter ist, ais Hip-
parch * ) . „„Diejenigen, heifst es in dieser Schrift, welche 

glau-
* ) Irli wiederhole Kier die Stelle, von der oben [ S . 1 1 9 ] der 

Tc i t und dic lateinische Ucbersctzung gegeben worden ist. Letronne 
fiigt dic Ncgation o u* binzu und licst orx llrru Trjr QaXnxiav filar. 
Er glaubt, dafj der Zusammenbang diese Verbesserung bei Ariltote-
lei, de caelo, II, 11 sowohl, ais in der Meteorolog., 11,5, 15, p. 362, b 
verlangc. Lctztere Stelle ubersetzt er: „ D i e Lander, welche jenseits In-
dien und der Saulen des Ucrkules liegen, schcincn wegen des Meeres 
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g l a u b e n , dafs die G e g e n d in der Nt ihe der Si iulcn des 

H e r k u l e s mit I n d i e n in Y e r b i n d n n g stebe, und dafs auf 

diese W e i s e d ie E r d o b e r f l a c h e nichl v o n einem einzi-

gen zusammenhangenden M c c r c uintlosscn w e r d e , schei-

n e n k c i n e durchaus unglaubl iche Ansicht a u f z u s t e l l e n . " " 

Johannes Ph i loponus vcrsichert ausdr i lck l ich , dafs A r i -

stoteles dic I d e e eines O c e a n s , w e l c h e r die E r d e von 

a l l en Sei tcn uinflOsse, zur i ickgewicsen babe. (De erent. 
Mundi, I V , 5, p . 1 5 2 . ) D i c I l j pothesc einer unbest imm-

t e n V c r I S n g e r u n g der W c s t k i i s t c v o n A f r i k a unter eincin 

d c m A c q u a t o r nahe l iegenden Brc i tengrade grundete sich 

auf dic R i c h t u n g der Kt is tc v o n A f r i k a zwischen d c m 

F l u f s N u n u n d d c m K a p B o j a d o r , i iber wclchcs die E x -

p e d i t i o n des I l a n n o nicht b inausgekommen w a r . D i c A n -

sicht des H i p p a r c h , M a r i n u s von T y r u s u n d Ptolcmiius, 

nach denen das Indische M e e r e inen Sec b i l d c t e , tr i t t 

au f das deutl ichstc in dcm sonderbaren geographischcn 

I r r t h u m e des A I e x a n d e r in B e z u g auf den L a u f des I n -

dus h e r v o r , dessen Veran lassung man bisher n ie zu cr-

ra then im Stande gewesen ist. D i c Q u c ! l c n des A k c -

sines w a r e n naml ich nach A Iexanders M e i n u n g dic so 

lange Z e i t h indurch v e r b o r g c n c n Q u e l l e n des N i l . M a n 

k o n n t e h iernach glauben, dafs der Indus, w e n n cr z u dcm 

O r t gelangt w a r , w o Asien mi t ( d e m dst l ichcn) A f r i k a 

i n V c r b i n d u n g s tand, in diesen W e l t t h c i l e in t ra t , indem 

cr dic V c r l a n g c r u n g Asiens v o n O s t e n gen W e s t e n durch 

nicht zusammenzuhangen, da dic Erde nicht ununterbrochen fortlauft, 
T«i (/uj) aiw/wę lirai nuonr irtv olxov/i^njrwo er o/xoiy//ri; fur 
dic Gciamrntmasac der Ijinder auf der Erdoberflache nimmt. (Vergl. 
oben S. 113 folg.) Bei allen diesen Unlcriuchungcn iiber die Conti-
nuilat oder Nicht-Continuitat der Kontincntalmassen muf» man, wie ej 
mir scheint, zwei Ilypothcscn unterscheiden. Nach der einen bilden die 
Lander einen Ring, dessen Gcstaltung jrglichc Verhindiing zwischen den 
nordlichen und siidlichen Meeren rerhindert und die UmschifTung der 
oiMOVii,'rrj nnmoglirh marlit: nach der andern wcrdrn die Lander durrh 
Isthmen gegen Osten und Westen hin verlangert (Pt o lem., VII, 5). 

Band I. 3 6 
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liefe und so iu dic im Siidcii von Aegypten belegencu 
Gegcnden cintriite, von w o cr alsdann zum Mittelliindi-
schcn Meer binabslicge * ) . Dieses System war gcradc-
liin dem des Herodot entgegengeselzt, welcher den Nil 
von Westen ber aus der unmittelharen Niihe des Allanti-
seben Meeres berstromen Iiefs." 

* ) Vergl. Arrian, Anabai., VI, 1. 

• .1 i.- r.;i:... xi " .. j • • 

(Ktlrucll lici A. W . Scliatlr. 



Vcrbesscrungen und nacltlragliche Bemerkungen. 

Seite 6, Zoile 1*2 lies: d e r f r u h s l c n oder d e r ersten. 
— 12, — 5 1. an d i e statt tu denen . 
— 15, — 15 statt E n t w i c k e l u n g d e r M a t e r i a l i c n 1. l )ar-

l c g u n g der IIii I fsmitte l . 
— 21, — 6 lies: W e r k e n statt W e r k e s . 
— 29, — 4 1. M a r t y r statt M a r t i n . 
— 50, — 7 von unt. liigc hin/.u: [Diodoru t Siculut, 1 ,19 

braelite 'Slxiavóę mit dem Kamen des Nil V2x(«/<ij{ zu-
sarnmen, welcher nichts andrres ist, ais das koptisrhe 
oyRftJULH, der tckicarze. Vcrgl. v. li okien, dat alle 
Indien, Tb. II, S. 458. Jablontki'l Trauraereien uber 
dieses W o r t , in seinen Opusc., Tom. I , p. 420 ed. Te 
Jfater, verdienen kcinc Beriicksichligung. ] 

— 56, Zcile 4. [7Jr . J^appcnberg in Hamburg, der Yerfasser 
der gehaltreichcn Recension dieses Werkes in den Gotling. 
Gelehrt. Anzeigen, 1835, St. 169 folg. bat S. 1688 dar-
auf aufmerksam gcmacht, dafs die Kugelgcstalt der Erde 
auch von Jleda (dc nalur. rer., c. 46) anerkannt wurde, 
und dafs sich diese Ansicht sogar bei Adam von Ure-
nie n (de litu terrarum teptentrionalium, c. 37) findet, 
woraus hcrvorgeht, dafs sie allgcmcincr auch aufscrhalb des 
Kreises der cigcntlichcn Gclchrlcn im .Mittelalter vcrbrci-
tet war.] 

59, Anmerk. ** ) . Eugc hinzu: [S. aurh Chiihull, Antiquit. 
Aiiat. Chritlian. aeram anlecedent. Londini 1728, fol. 
p. 73 sqq. Silceitre de Sary, Memoire tur l'in-
teription d Adulit in deu Annalei del toyaget, T. Alf, 
P . 3 3 0 . ] 

— 114, Zcile 9 v. u. 1. M e t e o r o l o g . 
— 119, — 5 1. ov statt of*. 
— 129, — 5 v. u. statt: k o m m e n u b r i g e n s be i den k lass i -

s c h c n S c h r i f t s t r l l c r n n i c h t v o r lies: komincn be i 
a n d e r e n S c h r i f t s t c l l e r n d e s k l a s s i s c h c n A l t c r -
t h u m s n i c h t vor . 

— 131, Zcile 22 1. ais c i n z i g c r Q u e l l e . 
_ MO, — H 9 1. 68000 statt 200000. 
— 195, — 3 luge in einer Anmerkung biuru: [Der Bericht des 

Poggio stelu im vierten Buchc seiues Werkes de tarie-



tate fortunne, dessen Hcrausgabc nach cincr Ottoboni-
sclien Handschrift man nachst dcm Dom Georgio dcm 
Giov. Oliva Rhodigino (Paris 1723, 4 . ) verdankt. 
Ein Eicmplar dieses uberaus sehenen Wcrkcs findet sich 
in der Drcsdcncr Bibliothek. Ein Auszug ans jenem fGr 
dic Erdkunde ubcraus wichtigen Bericht ist dureh dic Giite 
des Herm G. Friedlander, Kustodcn an der hiesigen 
Konigl, Bibliothek, in meinen Handen; ich theilc ihn aber 
nicht mit, da wir nachstens eine umfassende Arbeit dieses 
Gelehrtcn uber Poggio zu erwarten haben. Nur kann 
ich liier nicht unbcmcrkt lassen, was ich, wie so vieles 
andere, der frcundschafdichcn Mitdicilung des Urn. Fried-
liinder verdanke, dafs sieli der Uebertritl des Nicolo 
di Conti zum Islamismus dureh kein Argument darthun 
lafst.] 

Seile 278, Anm. Z. 16. Nach fuhrt fiige man hinzu: [Vergl. Lettre 
a M. le baron A!exandre de Humboldt tur tinrention 
de la Bouuole, par M. J. Klaproth, Parij 1834, 4 ] 

— 313, Anm. Z. 7 lics: libanotoi. 
— 314, Zeile 13 lies: xa).hęn. 
— 329, — 7 lies: Asalea. 
— 398, — 4 V. u. lies: ft('yt&oę. 
— 411, — 21 lics: K a r t h a g i n i e n s e r oder Karthager. 






