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M I C H A E L R A T H M A N N 

KARTOGRAPHIE IN DER ANTIKE 
Überlieferte Fakten, bekannte Fragen, 

neue Perspektiven' 

1 . S T A N D DER F O R S C H U N G 

Schaut m a n i n die Handbücher zur Geographie i n der A n t i k e , die meist 

noch aus dem 19. Jahrhundert s tammen, oder alternativ i n die einschlä

gigen etwas jüngeren A r t i k e l der »Realencyclopädie der classischen Alter 

tumswissenschaft« , so scheint es keine großen Forschungsprobleme auf 

diesem Sektor zu geben.' I n Hellas, genauer gesagt i n l o n i e n , stand die 

1 Die Abkürzungen antiker Autoren folgen dem Neuen Pauly. 
2 Forbiger, Albert: Handbuch der alten Geographie, Bd. 1. Leipzig 1842 
(ND Graz 1966); Kiepert, Heinrich: Lehrbuch der alten Geographie. Berlin 
1878; Bunbury, Edward Herbert: The History of Ancient Geography, 2 Bde. 
London 1̂883. Ein zusammenfassendes Handbuch zur antiken Geographie, 
das gleichermaßen den griechischen wie den römischen Gegebenheiten 
gerecht wird, ist seit langem ein Desiderat der Forschung. Diese Lücke 
vermögen auch die neueren Studien von Nicolet oder Prontera nicht zu 
schließen (Nicolet, Claude: Space, Geography, and Politics in the Early 
Roman Empire. Ann Arbor 1991 sowie Prontera, Francesco (Hg.): Geogra-
fia storica della Grecia antica. Tradizioni e problemi. Rom/Bari 1991). Vgl. 
Olshausen, Eckart: Einführung in die Historische Geographie der Alten 
Welt. Darmstadt 1991; Sonnabend, Holger (Hg.): Mensch und Landschaft 
in der Antike: Lexikon der Historischen Geographie. Stuttgart/Weimar 
1999; Hübner, Wolfgang (Hg.): Geographie und verwandte Wissenschaften. 
Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften in der Antike 
2. Stuttgart 2000; Bianchetti, Serena: Geografia storica del mondo antico. 
Bologna 2008. Zum Teil sehr umfangreich sind die exzellenten Artikel in 
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Wiege der antiken Geograpliie. Geboren wurde sie als Te i ld i sz ip l in der 

Philosophie aus dem Geist der Geometrie u n d emanzipierte sich v o n der 

Spätarchaik bis i n den Hochhel lenismus langsam zu einer eigenständigen 

Wissenschaft m i t großartigen intel lektuel len Leistungen. Dabei b i ldeten 

sich zwei Bereiche der Geographie aus, wovon der eine als theoriegesättig

te Wissenschaft u n d der andere als eine eher beschreibende Landeskunde 

zu charakterisieren wäre. Ergänzend hierzu, so die tradit ionel le Sicht der 

Forschung, schlössen die R ö m e r aufgrund ihrer stärker praxisorientierten 

Raumerfassung die letzten Felder au f dem Gebiet der Geographie.^ Z u 

nennen wären hier die Reichsstraßen m i t i h r e n Mei lenste inen als M i t t e l 

einer l inearen Raumerfassung u n d das perfekt organisierte System der 

Landvermessung." Gerade die überlieferten Handschr i f ten dieser A g r i -

mensoren legen m i t i h r e n überlieferten Ze ichnungen v o m vermessenen 

L a n d Zeugnis ab (Abb. i) .^ 

Welche Pos i t ion die Geographie, insbesondere die K a r t o g r a p h i e , 

nach Ansicht der älteren Forschung i n der Lebenswirk l i chke i t der A n t i k e 

hatte, belegt exemplarisch eine Bemerkung v o n Kubi t schek i n seinem 

R E - A r t i k e l >Karten<: »Karten müssen sehr verbreitet gewesen sein u n d 

vor al lem i m Schulunterr icht ihre Rolle e ingenommen haben.«^Dass dies 

keinesfalls die obsolete Ans icht eines RE-Ar t ike l s v o n 1919 ist, k a n n m a n 

den Beiträgen v o n Aujac u n d vor al lem v o n D i l k e i m H a n d b u c h »The 

His tory o f Cartography« aus dem Jahr 1987 entnehmen. ' H i e r finden sich. 

der R E (s. v. Geographie, Itinerarien, Karten, Oikumene, Periplus), die von 
Wilhelm Kubitschek und Friederich Gisinger stammen. 
3 Als Beleg für den pragmatischen Zugang der Römer zur Geographie s. Plin. 
nat. 2,161 f 
4 Vgl. Kolb, Anne: Raumwahrnehmung und Raumerschließung durch 
römische Straßen. In: Rathmann, Michael (Hg.): Wahrnehmung und E r 
fassung geographischer Räume in der Antike. Mainz 2007, 169-180. 
5 Vgl. Dilke, Oswald Ashton Wentworth: Roman Large-Scale Mapping 
in the Early Empire. In: Harley, John Brian und David Woodward (Hg.): 
The History of Cartography 1: Cartography in Prehistoric, Ancient, and 
Medieval Europe and the Mediterranean. Chicago/London 1987, 212-233. 
6 Kubitschek, Wilhelm: Karten. In: R E X 2,1919, Sp. 2022-2149, Sp. 2100. 
7 Die Aufsätze von Aujac, Germaine: The Foundations of Theoretical Car
tography in Archaic and Classical Greece. In: Harley, John Brian; Woodward, 
David (Hg.): The History of Cartography 1: Cartography in Prehistoric, 
Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean. Chicago/London 
1987,130-147; Aujac, Germaine: The Growth of an Empirical Cartography 
in Hellenistic Greece. In: ebd., 148-160; Dilke, Oswald Ashton Wentworth: 
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C iu;.ifii>A<..Sl fit";o>7< iK ip u \ Ii - IS. î -o> K 

S<i< io-)<'.o>>iJ>R<::i ><•̂ llH<|ĉ <>̂ J••̂ <>'OR nis<; io<:c*5̂  

»SJ S-lUu oute 1 < I KA< JAK 1 \ • OS-I f iN^X " t^f ^ 
f ; n ; d - i L K : * i r i » » » ' > c > B t » K v i • O } > \ I : K A i K > N ' - < r><-» : 

l.ON' ' ' ' '«>'.f>" >̂  " /«"»(»nn iflM-.CJCI£.0>llSt:V<f_, 
A^l^l•l<'ll '|«:^s^ III v f i i t e i i i o R f ^ s l i N f v c H t u ; i\o' 
T«i< A < l • • l ^ J l l l ^ J < ' v i n i i } t f j < « . . { c i f j u>t.oinirt.sir: 
CO^)S|•<•<• .̂<>|{^i^*•)L,l^Jt•*(:aln.•)|J^J.̂ •lA<• j : e B . n v . i > « 

1 Limitation im Codex Arcerianus foL 49V. Gut zu erkennen sind 
decumanus und car̂ fo maximus, die zugleich die Hauptachsen der 
Kolonie bilden 

Maps in the Service of the State: Roman Cartography to the End of Augustan 
Era. In: ebd., 201-211; Dilke, Oswald Ashton Wentworth: Itineraries and 
Geographical Maps in the Early and Late Roman Empire. In: ebd., 234-257; 
Dilke 1987 (wie Anm. 5); ferner Dilke, Oswald Ashton Wentworth: Greek 
and Roman Maps. London 1985. Vgl. zu den Beiträgen aus »The History 
of Cartography«, vor allem denjenigen von Dilke, die Anmerkungen von 
Brodersen, Kai: Terra Cognita. Studien zur römischen Raumerfassung. 
Hildesheim u. a. '1995, ''2003, 22-23. 
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wenn auch dezenter formuHert , vergleichbare Ans ichten . Die Kar togra

phie als eine A u s p r ä g u n g der Geographie war demnach i n der A n t i k e 

eine vollständig ausgebildete Wissenschaft u n d ihre Erzeugnisse, also 

Karten der Oikumene, Kar ten v o n Ländern als dem sog. M i t t e l r a u m oder 

v o n Städten u n d i h r e m U m l a n d als dem sog. K l e i n r a u m waren allseits 

vorhanden. 

Anfang der 8oer Jahren des letzten Jahrhunderts setzte Pietro Janni 

m i t seiner A r b e i t über antike K a r t e n u n d It inerare das T h e m a » K a r t o 

graphie i n der Ant ike« wieder auf die wissenschaftl iche Agenda. ' F ü r 

i h n ist die G e w i n n u n g der zweiten D i m e n s i o n , handgrei f l ich i n F o r m 

der Karte, i n den Anfangen stecken geblieben. Janni rüttelte massiv am 

überkommenen B i l d der ant iken Kartographie . Impulse für diesen neuen 

Forschungsansatz kamen unter anderem aus der Psychologie. H i e r hatten 

Studien über »Mensch u n d R a u m « , »Richtungsbegrif fe i n der Psycho

logie«, » R a u m w a h r n e h m u n g des Menschen« bis h i n zur »Raumvorste l 

l u n g i n der Entwicklungspsychologie« neue Perspektiven geöffnet. ' Eine 

Revision der älteren posi t iv is t i sch geprägten Darste l lung stand somit an 

u n d zwang zu einer Neubefragung der Quellen sowie zur Evaluierung des 

tradierten Wissens. D a die menschliche Raumor ient ie rung eine lineare 

ist, so das verkürzte Ergebnis der Psychologen, u n d w i r auf dieser Ebene 

m i t I t ineraren u n d Per iploi quel lentechnisch gut bedient werden, h inge

gen keine maßstäblichen Landkarten i m modernen Sinne überliefert s ind, 

war Janni der Archeget einer kartennegierenden Forschung.'" 

8 Janni, Pietro: La mappa e il periplo. Cartografia antica e spazio odologico. 
Rom 1984; wichtige Impulse gingen auch von Alexander Podossinov aus 
(Ders.: Himmelsrichtungen (kultische). In: R A G 15,1989, 234-286; Ders.: 
Die Orientierung der alten Karten von den ältesten Zeiten bis zum frühen 
Mittelalter. In: Cartographica Helvetica 7, 1993; Ders.: Die geographische 
Karte im Dienste des antiken Staates? In: Dreher, Martin (Hg.): Bürgersinn 
und staatliche Macht in Antike und Gegenwart. Konstanz 2000, 225-240). 
9 Vgl. Löw, Martina: Raum. Die topologischen Dimensionen der Kultur. 
In: Jaeger, Friedrich; Liebsch, Burkhard u. a. (Hg.): Handbuch der Kultur
wissenschaften, Bd. 1: Grundlagen und Schlüsselbegriffe. Stuttgart 2004. 
10 Problematisch sind bei dieser Deutung die zahlreichen Karten in den 
Ptolemaios-Handschriften. Diese interpretierte man als mittelalterliche 
Zeichnungen, die aus dem geodätischen Datengerüst generiert worden seien, 
ohne selbst Kopien antiker Vorgänger zu sein. Gegen diese Sicht argumen
tiert überzeugend Mittenhuber, Florian: Text- und Kartentradition in der 
Geographie des Klaudios Ptolemaios. Eine Geschichte der Kartenüberlie
ferung vom ptolemäischen Original bis in die Renaissance. Bern 2009. 
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K a i Brodersen spitzte die kartenkr i t i sche Quel lendeutung Jannis weiter 

z u . " Seiner M e i n u n g nach kannte die A n t i k e außerhalb einer verschwin

dend k le inen Wissenschaftlerelite v o n kartographischen Geographen gar 

keine K a r t e n i m modernen Sinne. Das entscheidende A r g u m e n t ist i h m 

die N i c h t n u t z u n g des Maßstabs zur Generierung v o n alltagstauglichen 

K a r t e n des sog. Mi t te l raumes . Eine fruchtbare Diskuss ion war eröffnet, 

die i m Grunde noch andauert. 

2 . K A N N T E D I E A N T I K E L A N D K A R T E N ? 

N a c h diesem kurzen Forschungsüberbl ick stellen sich folgende drei Fra

gen: Gab es n u n i n der A n t i k e Karten? U n d w e n n es sie gab, wie konnte 

die kartennegierende Pos i t ion i n der jüngeren Forschung aufkommen? 

Ergänzend ist dr i t tens zu klären, was w i r überhaupt unter einer ant iken 

Karte verstehen dürfen. 

Die Diskuss ion der ersten u n d entscheidenden Fragen erfolgt anhand 

einiger einschlägiger Stationen, die v o n den ersten ionischen Karten'^ bis 

h i n zur Tabula Peutingeriana führen. Besonderes Augenmerk soll dabei i n 

den weiteren Aus führungen dem Ar temidorpapyrus z u k o m m e n . Ziel ist 

es, eine vielschichtige Kartographie für die A n t i k e nachzuweisen. Darü

ber hinaus soll i m Gegensatz zur eingangs skizzierten älteren Forschung 

gezeigt werden, dass die E n t w i c k l u n g der Kartographie i m modernen 

S inn n u r wenige Innovat ionsschr i t te m i t n u r wenigen Kartenmodel len 

kannte u n d dass diese weder auf Reisen noch als H i l f s m i t t e l i n po l i t i s ch

mil i tär ischen EntScheidungsprozessen taugten. 

11 Brodersen 2003 (wie Anm. 7). 
12 Zu den Anfängen der Geographie bei den Griechen vgl. Gehrke, Hans-
Joachim: Die Geburt der Erdkunde aus dem Geiste der Geometrie. Über
legungen zur Entstehung und zur Frühgeschichte der wissenschaftlichen 
Geographie bei den Griechen. In: Kulimann, Wolfgang; Althoff, Jochen; 
Asper, Markus (Hg.): Gattungen wissenschaftlicher Literatur in der Antike. 
Tübingen 1998,163-192; Gehrke, Hans-Joachim: Die Raumwahrnehmung 
im archaischen Griechenland. In: Rathmann, Michael (Hg.): Wahrneh
mung und Erfassung geographischer Räume in der Antike. Mainz 2007, 
17-30; allg. Jacob, Christian: Geographie. In: Brunschwig, Jacques; Lloyd, 
Geoffrey E. R. (Hg.): Das Wissen der Griechen. Eine Enzyklopädie, [frz. 
Org. 1996] München 2000, 269-280; Geus, Klaus: Space and Geography. 
In: Erskine, Andrew (Hg.): A Companion to the Hellenistic World. Oxford 
2003,232-245. • , „ - , 
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Die Diskussion muss m i t dem pater historiae Herodot beginnen." D e n A n 

fang macht dabei die bekannte Episode aus dem W i n t e r 500/499 v. Chr. , 

als Aristagoras v o n M i l e t versucht, den Spartanerkönig Kleomenes zur 

Tei lnahme am ionischen Aufstand zu überreden. H e r o d o t schi ldert i m 

fünften Buch die Begebenheit, wonach der T y r a n n v o n M i l e t zur U n t e r 

stützung seiner A r g u m e n t a t i o n dem Spartanerkönig eine Bronzescheibe 

m i t einer eingravierten Erdkarte als Anschauungsmater ia l vorlegt: 

»Aristagoras, der T y r a n n v o n M i l e t , k a m also nach Sparta, wo K leo

menes herrschte. W i e die Lakedaimonier erzählen, hatte er zu den 

Verhandlungen eine eherne Tafel mi tgebracht , au f der der ganze 

Erdkreis , alle Meere u n d F lüsse eingeschnitten waren. [2] Vor d e m 

König sagte Aristagoras folgendes: >... [5] D ie Lyder schließen sich an 

die lon ier an; sie bewohnen e in fruchtbares L a n d u n d s ind sehr reich 

an Geld.< Das sagte er, i n d e m er auf die Erdkarte h inwies , die er i n 

Erz gegraben mitgebracht hatte. D a n n fuhr Aristagoras fort : >An die 

Lyder schließen sich hier nach Osten die Phryger an. Sie besitzen die 

zahlreichsten Viehherden v o n allen, die i ch kenne, u n d die reichste 

Ernte. [6] A n die Phryger reihen sich die Kappadoker, die w i r Syrer 

nennen. Ihre Nachbarn s ind die K i l i k e r ; sie grenzen an das Meer , i n 

dem hier die Insel Kypros liegt. Sie zahlen dem K ö n i g eine jährliche 

Abgabe v o n 500 Talenten. H i e r an die K i l i k e r grenzen die A r m e n i e r , 

auch sie reich an Herden, an die Armenier die Matiener hier i n diesem 

Land . [7] D a n n folgt das L a n d Kissia; d a r i n liegt hier an diesem Fluss 

Choaspes die bekannte Hauptstadt Susa, wo der K ö n i g H o f hält u n d 

die Schatzhäuser stehen.«<"' 

13 Vgl. Bichler, Reinhold: Herodots Historien unter dem Aspekt der Raum
erfassung. In: Rathmann, Michael (Hg.): Wahrnehmung und Erfassung 
geographischer Räume in der Antike. Mainz 2007, 67-80. 
14 Hdt. 5,49,1-2, 5-7: A n i K V E E T a i 6' tüv ö ÄpiaTayöptic ö MiXiirou tupavvoc; 
Eq i f i v l7TdpTr|v KXeoneveoc; e x o v r o c ; Tf]v äpXHV. Tel) 6f) zc, X ö y o u e ; f i ie , (bi; 
AaKE6ai|iövioi Xeyouai, exü)v XÖXKEOV m\a.v.a EV TÜ) yn«; ä7idar|c; Ä E p i o ö o c ; 
evETETjiriTo K a i BdXaaad TE näaa K a i 7toTa|ioi ndvTEq. [2] AniKVEÖ|i£V0t; SE ec; 

Xöyouc ö A p i a T a y ö p r i c ; EXEYE rtpöc; a ü r ö v tdÖE- «... [5] 'Iwvcov |IEV TOVSE OTSE 

Auöoi, o iKEOvTEi ; TE xis)pr\v dyaöriv K a i n o X u a p y u p w T a T o i EÖVTE«;.« ÖEIKVÜC; 6E 
EXEYE TaÜTa EC; xf\c, yf\c, Tr)v TiEpioSov Tr)v EcpEpETo EV TÜ) r r ivaKi £VTET|ir||iEVTiv. 

»Au6(I)v ÖE«, Ecpri XEycov 6 A p i a T a y ö p r i c ; , »OI6E EXOVTOI O p u y E c ; oi Ttpöc Tr)v f)cü, 
TtoXunpoßaTWTaToi TE EÖVTEC; ndvTüJv TWV Eyd) oI6a K a i TtoXuKapnÖTaToi. [6] 
<I)puYü)v 6E E X o v T o i K a n n a ö Ö K a i , Toüq riHEic; Zupioue; KaXEO|iEv. TOUTOIOI 6£ 
7ipÖ0oi)poi KiXiKE«;, KaTiiKOVTEc; ETII ödXaaoav TiivÖE, EV Tfi fjÖE K i m p o q vf^aoc; 
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Die Stelle w i r d i n der Forschung gewöhnl ich zusammen m i t der f o l 

genden zweiten Herodotpassage auf die Karte des i m 6. Jh. wirkenden 

Hekataios v o n M i l e t bezogen, der nach Eratosthenes die erste Erdkarte 

seines Landsmanns A n a x i m a n d r o s verbessert haben soll:'^ 

»Ich muss lachen, w e n n i ch sehe, wie viele Menschen schon E r d 

karten gezeichnet haben, u n d wie doch keiner die Gestalt der Erde 

s innvol l zu erklären wusste. Sie zeichnen den Ozeanfluss r u n d u m die 

Erde u n d die selbst r u n d , wie abgezirkelt. As ien machen sie ebenso 

groß wie Europa.«'^ 

KEixai, o'i nEvraKooia TdXavra ßaaiXEi TÖV enexeiov (pöpov EniTEXEOuoi. KiXiKCüv 
6E TCÜVÖE Exovrai ApfiEvioi o'iöe, KM ovxoi EÖVTEC; noXunpößaToi. Ap|iEviu)v SE 

Maririvoi X ^ P I ^ Tr\\8t EXOVTEC- [7]"Ex£Tai 6E TOUTOV yf\ Kiaair), ev Tf) 6f) 

Ttapd notanöv TÖVÖE Xoda7ir|v KEi|iEvd EOTI xd Zoüaa T a ü x a , E v 9 a ßaotXEUc; 
TE [iiyaq SiaiTav TtoiEExai, Kai TCÜV xpmdTtüv oi 6r|aai)poi EvOaürd Eiai- ...«. 
Übersetzung J. Feix. Hierzu Bichler 2007 (wie Anm. 13), 74-76, und Bichler 
in diesem Band S. 82. 

15 Eratosthenes Frg. I B 5 Berger = Strab. 1,1,11 C 7 = Hekataios FGrHist 1 
T 11b = Anaximandros D K 12 A 6b: »Als erste [Geographen] nach Homer 
nennt Eratosthenes zwei, Anaximander, der ein Schüler und Mitbürger des 
Thaies war, und Hekataios, den Milesier; jener habe als erster eine geogra
phische Karte veröffentlicht und Hekataios habe ein Werk nachgelassen, 
für dessen Echtheit man sich auf seine andere Schrift beruft.« Übersetzung 
S. Radt. u)v Toix; npcoTouc; |i£6' "Onnpov 6uo cpqaiv 'EpaToa6£vr|c;, Ava^ipav6pöv 
TE öaXoö ye^ovoTa yvcüpifiov K a i noXirqv Kai'EKaraiov TÖV MiXr|aiov- TÖV (JEV 
ouv EKÖoüvai TipcüTov YEtüYP'"P"^öv T i i v a K a , TÖV ÖE'EKaraTov KaraXiTrEiv Ypd|j(ia, 
7riaTou|i£vov EKEivou Elvai £K Tfic; äXXrjc; aÜTOÜ Ypa(pii<;- Immer noch grund
legend hierzu Berger, Hugo: Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde 
der Griechen. Leipzig "1903, 25-43. Vgl. Agathem. geogr. inf 1,1 ( G G M II 
p. 471) = Anaximandros D K 12 A 6a. Interessanterweise weist Agathemeros 
im Zusammenhang mit Hellanikos von Lesbos (geogr. inf 1,1 = FGrHist 
4 T 13) ausdrücklich darauf hin, dass dieser seinen Historien keine Karte 
beigefügt habe. 

16 Hdt. 4,36,2 Ph.-E. Legrand: TeXw Si. öptwv yf\c ntpiö8ovc Ypd\|/avTa<; 
TtoXXouc; r\8r] KO I oü6eva vöov ixövtiüc, e^rjYTiadiiEvov, oi 'flKEavöv TE pEovra 
Ypdcpouai TiEpî  Tf)v yf\\i, Eoüoav KUKXoTEpEa cbc; dnö TÖpvou, K a i Triv Aair|v 
Tfj Ei)pu)nr| noieüvTai iar|v. 'Ev öXiYoiai yäp iyü) 8r]Kuiaw HEYaööc; TE EKdarric; 
auTEcov Kai oTr| Tie; EOTI EC Ypciq)riv EKdaTf). Übersetzung J. Feix. Die gleiche 
Kritik findet sich nochmals bei Aristot. meteor. 2,5 362b. Diese Aussage zeigt, 
dass es offenbar bis in die Tage des Aristoteles keinen signifikanten kartogra
phischen Fortschritt gegeben hatte. Interessant ist ferner, wie Stückelberger, 



1« 

Zweifellos muss es sich bei dem v o n H e r o d o t K r i t i s i e r t e n u m eine A b 

bi ldung gehandelt haben." Anders k a n n das »yf\c, nepi66ou<; Ypdv|/avTa<;« 

meines Erachtens n icht interpret iert werden. F ü r eine Ze ichnung spricht 

auch das wiederho l t verwendete D e m o n s t r a t i v p r o n o m e n »ö6e« (»da, 

hier«), w e n n Aristagoras auf dem Bronzeblech etwas zeigt. Versucht m a n 

die wenigen v o n Herodot überlieferten I n f o r m a t i o n e n i n e in kar tographi 

sches B i l d zu transformieren, so ergibt sich folgende Rekonst rukt ions-

zeichnung (Abb. 2). 

Interessant ist zunächst die Frage, wie groß diese v o n Aristagoras 

mitgeführte Weltkarte w o h l war. D a sie v o n M i l e t bis nach Sparta t rans

port iert werden konnte, war ihre Größe u n d somit i h r Gewicht begrenzt."* 

Hätte sie mehr als einen Quadratmeter gemessen, wäre sie bei e inem 

akzeptablen Gewicht zu dünn gewesen. Die eherne Scheibe wäre instabi l 

gewesen. Wäre sie bei gleicher Größe jedoch robust genug gewesen, hätte 

m a n sie def in i t iv aufgrund des Gewichts n icht t ransport ieren können. 

A l l z u groß k a n n die Karte demnach n icht gewesen sein. 

O b s ich die v o n H e r o d o t vorgetragene a n o n y m e K r i t i k n u n t a t 

sächlich gegen die Karte des Hekataios r ichtet oder n icht , ist für unsere 

Diskuss ion v o n untergeordnetem Interesse. V ie l wichtiger s ind folgende 

beide Aspekte, die w i r der Polemik des His tor ikers entnehmen können: 

Herodots K r i t i k hat n u r d a n n S inn , w e n n seinem P u b l i k u m W e l t k a r 

ten bekannt waren. ' ' D e n n er verwir f t sie n icht grundsätzl ich, sondern 

Alfred: Bild und Wort. Das illustrierte Fachbuch in der antiken Natur
wissenschaft, Medizin und Technik. Mainz 1994, 13-15 aufzeigt, dass in 
einer Reihe von Handschriften in diesem Abschnitt des Aristoteles noch 
einfachere Zeichnungen überliefert sind (Erdkugel in fünf Zonen, Windrose 
usw.). 
17 Vgl. FGrHist Ia2 p. 318-319 mit dem Kommentar zu T 5-12; Bichler 2007 
(wie Anm. 13), 75; Dorati, Marco: Le testimonianze relative alla nepioöoc; 
Tfjq yfjc; di Ecateo. In: Geographia Antiqua 8/9, 1999/2000, 120-127. Der 
Interpretation von Brodersen 2003 (wie Anm. 7), 78 f kann ich daher nicht 
folgen. 
18 Vgl. Prontera, Francesco: Karte (Kartographie). In: R A G X X , 2001,136. 
19 Die von Anaximandros geschaffene Karte der Erde (DK 12 A 1; 4; 6; 10; 
11; 26) hat Anaximenes wohl nicht grundlegend verändert, sondern allem 
Anschein nach nur mit weiteren Informationen angereichert (DK 13 A 6, 
7, 20). Das Grundkonzept einer runden, scheibenförmigen Oikumenekarte, 
auf der offenbar alle Flüsse usw. eingetragen waren, blieb so lange bestehen, 
bis die Pythagoreer das Kugelmodell der Erde entwickelten. 
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O Z E A N 

O Z E A N 
2 Rekonstruktion der Hekataios-Karte nach den Informationen 
bei Herodot 5,49 

k r i t i s i e r t sie i n h a l t l i c h . Seiner M e i n u n g nach bi ldeten nämlich die u m 

laufenden Versionen die geographischen Realitäten n icht korrekt ab. O b 

seine K r i t i k durch eigene Reiseerfahrungen gespeist war oder ob dahinter 

schon e in wissenschaftlicher Fortschri f t zu vermuten ist, muss aufgrund 

fehlender Zeugnisse offen bleiben. Vor al lem aber spricht Herodot v o n 

mehreren Karten . D a m i t deutet einiges darauf h i n , dass unterschiedliche 

Versionen ionischer N a t u r k u n d l e r vorlagen, die i n interessierten Kreisen 

offenbar k r i t i s c h d i skut ier t wurden.™ 

20 Zu den wissenschaftlichen Impulsen aus der Levante s. Burkert, Walter: 
Orientalische und griechische Wehmodelle von Assur bis Anaximandros. 
In: WS 107/108, 1994/95, 179-186; Burkert, Walter: Die Griechen und der 
Orient. München '2009. 
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Die V e r b r e i t u n g v o n O i k u m e n e k a r t e n ist auch einer p a r o d i s t i s c h e n 

Episode i n den W o l k e n des Ar i s tophanes zu entnehmen? ' I n diesem 

423 V. Chr. entstandenen u n d später überarbeiteten Stück findet bei der 

Betrachtung diverser Lehrmater ia l i en der kurze D i a l o g zwischen d e m 

attischen Bauern Strepsiades u n d e inem anonymen Scholaren statt: 

»Strepsiades: U n d dieses da? [zeigt auf einen geodät ischen 

Gegenstand] 

Scholar: Geometrie. 

Strepsiades: Wofür ist das denn gut? 

Scholar: U m L a n d zu messen. 

Strepsiades: W i e , verlostes Land? 

Scholar: L a n d überhaupt, das Erdreich. 

Strepsiades: Ganz charmant! 

Das ist doch was fürs Volk , erkleckl ich, prakt isch. 

Scholar: H i e r [auf eine Landkarte zeigend] ist die ganze 

Erde: siehst d u hier Athen? 

Strepsiades: Das soll A t h e n sein? Glaub i ch n icht ! 

W o sitzt denn da auch n u r e in einz'ger Richter? 

Scholar: Verlass d i c h drauf, hier siehst d u A t t i k a ! 

Strepsiades: W o s ind denn meine Landsleut ' i n K i k y n n a ? 

Scholar: Da d r i n n e n stecken sie! Sieh her, daneben 

Liegt auch E u b ö a , hier, lang hingestreckt.«^' 

Parallelen zu der v o n H e r o d o t erwähnten Karte l iegen a u f der H a n d . 

Offenbar war auch hier die O i k u m e n e m i t zentralen P u n k t e n wie A t h e n 

oder A t t i k a kartiert . Wie m a n der Frage des Strepsiades ferner entnehmen 

k a n n , waren kleintei l ige I n f o r m a t i o n e n n icht eingetragen. Entscheidend 

21 Vgl. auch die inhaltlich ähnliche Anekdote bei Aelian (var. bist. 3,28). 
Hier wird Alkibiades von Sokrates aufgefordert, auf einer Weltkarte Attika 
sowie seine Ländereien zu finden. 
22 Aristoph. nub. 201-211: I T . : T O U T I 6E T I ; Ma.: yeu)|ieTpia. ZT.: T O Ü T ' ouv r i 

i o T i xpnoinov; Ma.: yfjv dva| iETpEia6ai . S T . : rtÖTEpa TJ\V K\r|pouxiKiiv; Ma.: 
ouK, äXXä Tr)v 0i)(iTraaav. ST.: äoTEiov XEyEic;- T Ö yäp aö(pia|ia 6r|(ioTiKÖv K a i 

Xpiiainov. Ma.: aÜTr) 6E aoi yf[q Tiepioöoc; Ttdaiic . öpäq; ai'Se [IEV Aöf^vai. S T . : 

T i av XEYEiq; oü TiEiöopai, E T I E I SiKaardc; oüx öpü) Ka9r|(iEvouc;. Ma.: wc, T O Ü T ' 

dXr|9ü)(; ÄTTiKr) T Ö xwpiov. S T . : K a i T I O Ü KiKuwric Eiaiv, oü|ioi 6q[iÖTai; Ma.: 
E v r a ü ö ' EVEtaiv. f| 6E y' Eößoi', wc, öpäc., f\6\t l̂aKpd nöppw näw. 

Übersetzung L. Seeger. Vgl. Bichler in diesem Band S. 83 mit Anm. 16. 



MICHAEL RATHMANN: KARTOGRAPHIE IN DER ANTIKE 21 

für unsere Diskuss ion ist vor al lem, dass diese Szene n u r dann ihre k o m i 

sche W i r k u n g i m Theater entfalten konnte , w e n n Kar ten i m Lehrbetr ieb 

tatsächlich als H i l f s m i t t e l i n Gebrauch waren'-* u n d m a n davon i n der 

so genannten breiteren Bevölkerung auch wusste. Andernfal ls wäre die 

Pointe der Passage verdorben gewesen. 

D o c h w e n d e n w i r uns nochmals der v o n H e r o d o t beschriebenen 

Karte des Aristagoras zu. Das bereits angesprochene M a t e r i a l Bronze 

signalisiert, dass die Weltkarte w o h l pr imär dekorative F u n k t i o n hatte. 

Unter dem uns heute interessierenden prakt ischen Gesichtspunkt taugte 

das M a t e r i a l für eine Karte n icht . Z u r bereits angesprochenen Größe 

u n d der zu erwartenden Beschri f tung passt Herodots nur spöttisch zu 

verstehende B e m e r k u n g , auf dieser Bronzescheibe sei die ganze Erde 

m i t allen F lüssen u n d allen Meeren eingetragen gewesen. Dass eine wie 

auch i m m e r geartete Hekataios-Karte niemals so detai l l iert gewesen sein 

k a n n , zeigt e in B l i ck i n die bei Fel ix Jacoby gesammelten Fragmente des 

Miles iers . A l le ine hier finden sich mehr als l o o Toponyme, die niemals 

auf e inem Bronzeblech Platz gehabt hätten. Neuzeit l iche Rekonstruk

t i o n e n scheinen dies jedoch zu ignorieren, wie m a n an der Version v o n 

Albrecht Forbiger aus dem Jahr 1842 sehen k a n n (Abb. 3). Sein Versuch 

einer Nachze ichnung wurde zur Vorlage für alle weiteren Varianten. 

M i t B l ick auf das Mater ia l u n d den Transport ist es jedenfalls interes

sant, dass Aristagoras keinen Papyrus m i t s ich führte. Dieser hätte bei 

spürbar weniger Gewicht wesentl ich größer sein u n d somit auch deut

l i c h mehr kartographische Details aufnehmen können. Rein praktische, 

also für uns heute selbstverständliche Aspekte standen für die ionische 

Kartographie anscheinend nicht i m M i t t e l p u n k t . Dies war, m a n erinnere 

sich nochmals an den bereits angesprochenen dekorativen Aspekt der 

Bronzescheibe, w o h l auch gar n icht angestrebt. 

D o c h was sah m a n auf der Bronzescheibe? Der T y r a n n v o n M i l e t 

zeigte i m Gespräch m i t Kleomenes zwar ständig auf die Karte . Entschei

dend ist jedoch, dass das zu Sehende zusätzlicher In format ionen bedurfte, 

u m w i r k l i c h aussagekräftig zu sein. Aristagoras musste das w o h l skiz

zenhaft Dargestellte erst >zum Sprechen< br ingen. Die notwendigen De

ta i l in format ionen stellte s icherl ich die Erdbeschreibung des Hekataios i n 

zwei Büchern bereit. H i e r müssen sich die Angaben über die relative Lage 

der einzelnen L ä n d e r zu einander sowie landeskundliche In format ionen 

23 Vgl. hierzu die im Testamem des Theophrast (gest. 287 v. Chr.) erwähn
ten Karten (Diog. Laert. 5,51: TtivoKac;, ev oic ai tfic; yr\<; Ttepio6oi eioiv). 
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3 Rekonstruktion der Hekataios-Karte nach Forbiger 

bis h i n zu deren Wirtschaf tskraf t befunden haben. Aristagoras betont 

ja gerade letzteres besonders deut l i ch , u m die Beutelust der Spartaner 

anzuregen. 

M i t B l i c k auf das Aussehen der Hekata ios -Karte ist auch die re

lative Lage der L ä n d e r u n d Völker i n der v o n H e r o d o t präsent ierten 

Aristagorasrede v o n Interesse. K a i Brodersen deutet die A u f z ä h l u n g 

der Völker u n d Länder als eine A r t Routenbeschreibung v o n h i n t e r e i -

nanderl iegenden Völkerschaften, die wie landmarks aufgereiht seien.'" 

Aristagoras habe Kleomenes i n einer A r t l inearen R a u m w a h r n e h m u n g 

die Route ins Herz des persischen Gegners aufgezeigt. D o c h bemerkt 

Hans-Joachim Gehrke m i t Recht, dass dies n icht zutr i f f t : Zypern fällt aus 

24 Brodersen 2003 (wie Anm. 7), 80. 



MICHAEL RATHMANN: KARTOGRAPHIE IN OER ANTIKE 23 

dem Schema?' Es hegt n icht auf dem Weg v o n l o n i e n nach Susa, sondern 

w i r d expl iz i t als >südlicher< Zusatz ergänzt. I m Grunde g i l t dies auch für 

die genannten Kappadoker, die ja oberhalb beziehungsweise nördlich der 

a m Meer lokal is ierten K i l i k e r platziert werden. U n d schließlich weist die 

vermeint l iche Route zwischen K i l i k i e n u n d Susa sogar e in erhebliches 

geographisches L o c h a u f Mesopotamien nämlich fehlt vollständig. Des 

Weiteren spr icht der Herodot tex t auch ausdrückl ich v o n Völkern u n d 

L ä n d e r n , benennt also F lächen, die n u r schwerl ich als landmarks ange

sprochen werden können. 

Jedenfalls bot die Aristagoras-Karte aufgrund ihrer Größe w o h l n u r 

K e r n i n f o r m a t i o n : Länder , große F lüsse , bekannte Städte. A u f dem Gebiet 

der B innengl iederung existierte also e in erhebliches Entwick lungspoten

t ia l . Da diese frühen Karten zudem i m bereits angesprochenen >Geiste der 

Geometrie< generiert w u r d e n , waren die dargestellten Landmassen ganz 

schematisch gezeichnet u n d geordnet. N i c h t ohne G r u n d krit is iert Herodot 

die kreisrunde dargesteUte Oikumene. D. h . , dass auch hier Entwicklungs

potent ia l existierte, diese geometrische Abbi ldungs technik zu verfeinern. 

Al le detai l l ierten landeskundl ichen I n f o r m a t i o n e n waren dem bereits 

erwähnten f lankierenden Text vorbehalten. W i r können, u m m i t e inem 

Bucht i te l v o n A l f red Stückelberger zu sprechen, v o n einer E inhe i t v o n 

>Bild u n d Wort< sprechen, die offenbar v o n Anfang an die Kartographie 

ausgezeichnet haben muss. Dabei spielte das begrenzte Potential verfüg

barer Beschreibstoffe w o h l keine ganz unwicht ige Rolle. Zugespitzt kann 

m a n daher die These aufstellen, dass eine Karte ohne Begleittext gar nicht 

vorgesehen war.'^ Folg l ich s ind auch die meisten Rekonstrukt ionen v o n 

Hekata ios-Karten , deren >Urversion< v o n Forbiger oben geboten ist, i n 

der Darste l lung v ie l zu k le inte i l ig , da sie I n f o r m a t i o n e n des Begleittextes 

i n die Karte proj izieren. 

N o c h ein weiterer Aspekt ist bemerkenswert. Die Kartographie beginnt, 

entsprechend i h r e m U r s p r u n g aus einer >Welterklärungs-Philosophie< 

heraus, w e n n m a n es so extrem verkürzt formul ieren darf, folgerichtig 

auch m i t der kartographischen Dars te l lung der Erde beziehungsweise 

der Oikumene . ' ' Dies ist unter geodätischen Gesichtspunkten keineswegs 

25 Gehrke 1998 (wie Anm. 12), 178, Anm. 78. 
26 Vgl. Gisinger, Friederich: Geographie. In: R E Suppl. IV, 1924, Sp. 521-685, 
Sp. 550. 
27 Wie die babylonische Weltkarte aus Sippar zeigt, die sich heute im British 
Museum in London befindet (BM 92687), sind auf diesem Sektor entschei
dende Impulse aus Mesopotamien gekommen. 
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selbstverständlich?' V ie l näherl iegend wäre e in Verfahren gewesen, bei 

dem die Weltkarte aus der Summe v o n K l e i n - u n d M i t t e l r a u m k a r t e n 

generiert worden wäre, also i n einer A r t >bottom-up-Geodäsie<. 

3 . D I E K A R T O G R A P H I E I N DER P R A X I S 

W e n n n u n Kar ten seit dem späten 6. Jh. v. Chr. bekannt waren, schließt 

sich die Frage an, w a r u m i n den Quellen relativ wenige Hinweise auf die 

Kar ten einer Region, einer bedeutenden Insel oder einer mächtigen Polls 

samt ihren Verbündeten vorhanden s ind. Das Fehlen v o n K a r t e n selbst 

ließe sich noch m i t einer tragischen Überl ieferung erklären. D o c h würde 

m a n zumindest i n den l iterarischen Quellen entsprechende N o t i z e n einer 

Kar tennutzung erwarten. ' ' 

Die nächstl iegende u n d fast schon tr iv ia le E r k l ä r u n g ist , dass es die 

für uns heute ganz selbstverständliche Pol i t i s ie rung der Kartographie i n 

der A n t i k e offenbar n i c h t gegeben hat.^" Es k a n n n u r spekul iert werden, 

ob die Bematisten Alexanders des Großen bei einer längeren Lebenszeit 

des K ö n i g s für eben jene pol i t ische Kartographie gesorgt hätten. ' ' A l s 

28 Natürlich hatte dieses Verfahren auch seine Vorzüge, wie Gehrke 1998 

(wie A n m . 12), S. 184 betont: »Je größer der Maßstab u n d je geringer die 
Kenntnis , desto leichter war das Konstruieren.« 

29 Vgl . L iv . 41,28,10 mit dem H i n w e i s auf eine Sardinienkarte z u m Jahr 
174 V. C h r . Siehe ferner folgende A u s w a h l an H i n w e i s e n auf K a r t e n : Varro 
de r.r. 1,2,1; O v i d . pont. 2,1,37 f f ; Prop. 4,3,37 f f ; Vitr. 8,2,6; P l i n . nat. 3,17; 

Suet. D o m . 10,3. 

30 Die Agrippa-Karte i n R o m wäre, wenn es sie denn tatsächlich gegeben 
hat, die Ausnahme gewesen. D a die politischen Aspekte dieser Karte für uns 
jedoch nicht quantifizierbar sind, kommt man über Spekulation nicht hinaus. 
Z u r Agrippa-Karte zuletzt Hänger , C h r i s t i a n : Die Karte des Agrippa. I n : 
R a t h m a n n , Michael (Hg. ) : W a h r n e h m u n g u n d Erfassung geographischer 
R ä u m e in der Antike. M a i n z 2007, 135-142; A r n a u d , Pascal : Texte et carte 
de Marcus Agrippa: historiographie et donnees textuelles. I n : Geographia 
Antiqua 16/17, 2007/2008, 73-126. 

31 Die von Alexander i n Auftrag gegebene E r k u n d u n g des K a s p i s c h e n 
Meeres (Arr . an. 7,16,1-3), die aufgrund seines Todes i m J u n i 323 wohl 
nicht mehr durchgeführt wurde, ist bezeichnend für den Abbruch dieser 
>Neuorientierung< der Geographie bzw. Kartographie. Vgl . Pfister, Fr iedrich: 
D as Alexander-Archiv u n d die hel lenis t isch-römische Wissenschaft . I n : 
Historia 10, 1961, 30-67. 
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zweites k o m m t h i n z u , dass i n den ganz wenigen Fäl len, i n denen Geo

graphie i m K o n t e x t eines po l i t i s chen Vorgangs erwähnt w i r d , K a r t e n 

bei den Entscheidungen keine Rolle spielten. So hört Kleomenes laut 

Herodot zwar den Aus führungen des Aristagoras zu, während dieser i h m 

auf der >ehernen Karte< etwas zu erklären versucht. D o c h spielt die Karte 

selbst bei der e igent l ichen Entsche idung keine Rolle. Der Spartaner

könig fragt wie bei e inem I t inerar schl icht nach der Marschdauer v o n 

l o n i e n bis nach Susa.'' E i n i n der M o d e r n e i m m e r wieder unterstelltes 

geostrategisches D e n k e n v o n Entsche idungsträgern auf der Grundlage 

einer kar tographi schen Raumerfassung ist i n den Quel len jedenfalls 

n i c h t zu gre i fen . " 

Blockierend für die Praxistaugl ichkeit der Kartographie wi rk te sich 

zunächst die bereits skizzierte Anfangskonzept ion aus, wonach m a n m i t 

der K o n s t r u k t i o n eines Weltbi ldes begann u n d erst i n e inem zweiten 

Schr i t t dieses M o d e l l m i t topographischen Inha l ten füllte, die den Reise

berichten v o n Händlern u n d Seeleuten e n t n o m m e n wurden . E i n aus der 

Theor ie geborenes Arbe i ten v o m Großen z u m Kle inen lag quer zu einem 

s innvol len Vorgehen. Vor a l lem aber war das Ergebnis präjudiziert. D e n n 

die K a r t e n basierten auf e inem theoretischen G r u n d k o n s t r u k t der Ph i lo 

sophen u n d nicht auf topographischen Einzeldaten, die erst zu einer Karte 

zusammengefügt w u r d e n . Somit schufen die ant iken Geographen einen 

U r k o n f l i k t zwischen den vorhandenen geodätischen I n f o r m a t i o n e n u n d 

deren Einpassung i n eine v o n der Theor ie vorbest immte Kartographie, 

aus dem diese während der gesamten A n t i k e n icht herausfand.''' Zudem 

32 Hdt . 5,50,1-3-
33 Gerade i m Zuge der augusteischen Germanienkriege ist dies R o m immer 
wieder unterstellt worden. M i t der Eroberung Germaniens sei, so die mo
derne, kartographisch geprägte Sicht, die >lange< Grenze entlang von Donau 
u n d R h e i n auf eine Elbgrenze >verkürzt< worden. D o c h scheint mir hier 
eine von der Neuzeit bestimmte Deutung anachronistisch auf die Antike 
projiziert worden zu sein, die in den zeitgenössischen Quellen keinen R ü c k 
halt hat. So musste beispielsweise Tiber ius i m Jahr lo n. C h r . Germanien 
durch limites >öffnen< lassen, u m sich i m dortigen R a u m besser orientieren 
zu können (Vell. 2,120,2). Dies wäre wohl nicht notwendig gewesen, wenn 
m a n K a r t e n von Germanien besessen hätte. K r i t i s c h ist daher die Arbeit 
von Hänger , C h r i s t i a n : Die Welt i m K o p f Raumbilder und Strategie i m 
R ö m i s c h e n Kaiserreich . Göttingen 2001,164-264 zu bewerten. 

34 So zeigen auch die Rekonstruktionen der sog. Agrippakarte noch deut
lich den >Geist der ionischen Geometrie<; vgl. hierzu die von Hänger 2007 

(wie A n m . 30), 140, Abb. 1 vorgelegte Version. 
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verschärfte die Zonenlehre diesen K o n f l i k t weiter? ' Es war die entschei

dende D i c h o t o m i e zwischen einer sich i m m e r weiter perfektionierenden 

Kartographie u n d i h r e m eklatanten M a n g e l an Prax is taugl ichkei t . I n 

der Realität führte dies dazu, dass K a r t e n i n der pol it isch-strategischen 

Entscheidungshndung v o n Amtsträgern ebenso wenig zu f inden s ind wie 

bei Unternehmen v o n Händlern oder Reisenden.'^ 

U n d dennoch vollzog sich v o m Frühhel len ismus bis ins zweite nach

christliche Jahrhundert eine sensationelle E n t w i c k l u n g der Kartographie. ' ' 

M i t einer k a u m hoch genug zu veranschlagenden intel lektuel len Le is tung 

haben Wissenschaftler wie Eudoxos v o n K n i d o s " auf d e m Gebiet der 

M a t h e m a t i k , Dikaiarchos v o n Messene' ' , d e m w o h l die K o n z e p t i o n v o n 

35 Vgl . zur Zonenlehre D K 28 A 44a. Problematisch war ferner, dass es 
weder planmäßige Entdeckungsfahrten noch eine systematische S a m m 
lung u n d Auswertung von entsprechenden geodät ischen Informationen 
gab. So werden Expeditionen in unbekannten Regionen bisweilen doppelt 
durchgeführt, weil man von entsprechenden Erstfahrten nichts weiß. E x 
emplarisch sei auf die Fahrt des H i m i l k o u m 500 v. C h r . nach Bri tannien 
hingewiesen (Pl in . nat. 2,169; Avien . 117. 383. 412), die Pytheas i m 4. Jh . 
wiederholte (Bianchetti , Serena: Pitea di Massal ia , L ' O c e a n o . Introduzione, 
testo, traduzione e commento. P i s a / R o m 1998). Gleiches gilt für die Fahr t 
des Skylax i m s . J h . v . C h r . (Hdt. 4,44, F G r H i s t 709). Seine Fahr t von der 
Indusmündung i n den Persischen G o l f und weiter u m die Arabische H a l b 
insel bis z u m heutigen Suez wurde, durch Alexander initiiert, von Nearchos 
325 in Teilen nochmals durchgeführt ( F G r H i s t 133). - Gerade die Fahr t 
des Pytheas zeigt, wie stark die Theorie die E m p i r i e dominierte. Offenbar 
gelangte er weiter in den Norden als H i m i l k o , erreichte Thüle u n d geriet 
so in Konfl ikt mit der Zonenlehre (Pytheas F 7b Bianchetti = Strab. 2,4,1 

C 104). N a c h dieser war ein L e b e n i m eisigen Norden unmöglich . D a s s 
Pytheas aufgrund eigener Er fahrungen hiervon Abweichendes berichtet, 
machte i h n in den Augen späterer Geographen z u m Lügner (Pytheas F 8g 

Bianchetti = Strab. 7,3,1 C 295). 

36 So betont G e h r k e 1998 (wie A n m . 12), 186-188, die g r u n d s ä t z l i c h e 
D i s k r e p a n z z w i s c h e n der F u n k t i o n einer a m Weltbi ld orientierten K a r t e 
u n d den prakt ischen B e d ü r f n i s s e n an eine K a r t e für jede F o r m einer 
Bewegung bzw. O r i e n t i e r u n g i m R a u m . V g l . J a n n i 1984 (wie A n m . 8), 

25 f 

37 E i n e n Überblick bietet Geus 2003 (wie A n m . 12); Dubielzig, U w e ; G e u s , 
K l a u s : Geographie. I n : Schmitt , Hatto H . ; Vogt, E r n s t (Hg. ) : L e x i k o n des 
Hellenismus. Wiesbaden 2005, Sp. 353-360. 

38 Agathem. geogr. i n f 1,1 ( G G M I I p. 471). 

39 Dikaiarchos F 123 Mirhady = Agathem. geogr. i n f 1,5 ( G G M I I p. 472). 



MICHAEL RATHMANN: KARTOGRAPHIE IN DER ANTIKE 27 

L ä n g e n - u n d Breitengraden zuzuschreiben ist, u n d schließhch Eratos

thenes v o n Kyrene'"', der eigentliche Vater der ant iken Geographie als 

Wissenschaft, für eine nachhaltige Professionalisierung des Faches ge

sorgt. Letzterem verdanken w i r n i c h t n u r die Bezeichnung Geographie 

selbst. Vor al lem formte er aus den unzähligen I n f o r m a t i o n e n diverser 

Entdeckungs fahr ten des 5. u n d 4.Jhs. sowie den geodät ischen Daten 

der Bematisten eine methodisch durchdachte Karte , die gegenüber der 

Hekaitaiosvers ion einen Quantensprung darstellte. 

Diese mathematisch-phys ikal i sch geprägte E n t w i c k l u n g w i r d dann v o n 

n u r wenigen über die notwendigen Kenntnisse verfügenden Exponenten 

getragen - hier s ind z.B. Krates v o n Mal los , Hipparchos v o n N i k a i a , 

M a r i n o s v o n Tyros oder Serapion v o n Antiocheia zu nennen - u n d führte 

Z u m Autor s. H e i l e n , S tephan: E u d o x o s von K n i d o s u n d Pytheas von 
Massi l ia . I n : Hübner 2000 (wie A n m . 2), 55-73; Keyser, Paul T . : T h e G e o 
graphical Work of Dikaiarchos . I n : Fortenbaugh, W i l l i a m W ; Schütrumpf, 
E c k a r t (Hg. ) : Dicearchus of Messana . Text, Translation, and Discuss ion . 
N e w B r u n s w i c k / L o n d o n 2001, 352-372. 
40 G e u s , K l a u s : Era tos thenes von K y r e n e , Studien zur hel lenist ischen 
K u l t u r - u n d Wissenschaftsgeschichte. M ü n c h e n 2002, 260-288. 
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bis zu Klaudios Ptolemaios i m zweiten nachchris t l ichen Jahrhundert . " 

W e n n m a n diese Genese an der v o n Hekataios u n d den anderen l o n i e r n 

begonnenen Geographie aufhängen möchte, so haben die genannten Pro

tagonisten vor al lem die >eherne< Karte des Aristagoras weiterentwickelt , 

i n d e m sie die Fül le an geographischen I n f o r m a t i o n e n v o n Exped i t ionen 

u n d Handelsreisen i n ihre Kartenmodel le einbauten. 

Vor al lem aber muss vor dem H i n t e r g r u n d der vorl iegenden Quel len 

betont werden, dass neben dem Erdglobus des Krates aller W a h r s c h e i n 

l ichkeit nach nur Anax imandros u n d Hekataios v o n M i l e t , Dikaiarchos 

von Messene"', Eratosthenes von Kyrene, Mar inos v o n Tyros u n d Klaudios 

Ptolemaios tatsächl ich auch eine W e l t k a r t e v o r l e g t e n . " A l l e wei teren 

zwischenzeit l ich an diesem T h e m e n f e l d arbeitenden Geographen wie 

beispielsweise H i p p a r c h o s e n t w i c k e l t e n nach den u n s v o r l i e g e n d e n 

I n f o r m a t i o n e n keine neuen Karten."" Sie setzten sich v ie lmehr auf der 

Grundlage mathematischer, physikal ischer oder sogar astronomischer 

Überlegungen k r i t i s c h m i t den jeweils auf >dem Stand der Forschung< 

beruhenden Versionen auseinander. Dies bedeutet, dass es innerha lb der 

kartographischen Genese offenbar relativ selten w i r k l i c h neue Versionen 

gab. Es k a m w o h l d a n n erst zu e inem kartographischen Update , w e n n 

die Summe der Erkenntnisgewinne e in hinreichendes Q u a n t u m erlangt 

hatte. E inem einmal vorgelegten Kar ten-Mode l l war also ein relativ langes 

>Leben< beschieden. 

W i e die A b b i l d u n g e n 4 u n d 5 zeigen, w a r e n a n t i k e K a r t e n der 

mathematisch-physikal ischen Geographen für Reisende u n d Händler bei 

41 Krates von Mallos hat innerhalb dieser Lis te eine Sonderstellung. Seine 
Leis tung liegt, wie Strab. 2,5,10 C 116 = F 6 Mette überliefert, al lein i n 
der Tatsache, dass er einen sicher belegten E r d - G l o b u s konstruiert hat. 
Strabon spricht i n diesem Z u s a m m e n h a n g davon, dass der G l o b u s bei 
einer realistischen A b b i l d u n g der geographischen Gegebenheiten m i n 
destens zehn F u ß groß sein müsse . H i e r z u Aujac , G e r m a i n e : Greek C a r 
tography in the E a r l y R o m a n World . I n : Harley, John B r i a n ; Woodward, 
D a v i d (Hg. ) : T h e History of Cartography 1: Cartography i n Prehistoric , 
Ancient , and Medieval Europe and the Mediterranean. C h i c a g o / L o n d o n 
1987,162 f mit Abb. 10.2. 

42 Vgl . die wenig bekannte Rekonstruktionszeichnung der D i k a i a r c h o s -
Karte bei Aujac 1987 (wie A n m . 7), 153, Abb. 9.2. 

43 Zur Karte des Marinos Ptol. geogr. 1,6,1; zur Kartographie des Ptolemaios 
Mittenhuber 2009 (wie A n m . 10). 
44 Strab. 2,1,41 C 93. 
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aller Perfekt ionierung n icht nutzbar. Dies lag vor allem daran, dass die 

Kartographie i m m e r noch an einer verbesserten A b b i l d u n g der Oikumene 

arbeitete, also i m G r o ß r a u m verharrte. U n d m i t diesen Produkten konnte 

e in Reisender v o n A t h e n nach K o r i n t h oder v o n R o m nach B r u n d i s i u m 

nichts anfangen. Des Weiteren fehlte auch e in w i r k l i c h gut nutzbarer 

Beschreibstoff, der g le ichermaßen le icht u n d kostengünst ig war, u n d 

der es ermöglichte, die beispielsweise v o n Ptolemaios überlieferten 26 

Länderkarten , also K a r t e n des sog. Mi t te l raumes , als Orientierungshi l fe 

bei größeren Reisen handhabbar zu machen. Vor al lem aber, u n d hier ist 

Brodersen Recht zu geben, fehlte es an der konsequenten A n w e n d u n g 

des M a ß s t a b s , u m den Typus der ptolemäischen Länderkarten als a l l 

tagstaugliches H i l f s m i t t e l weiterzuentwickeln. 

Dabei war der Maßstab i n der A n t i k e grundsätzl ich bekannt, wie w i r 

bei V i t r u v erfahren oder beispielsweise am Kataster v o n Orange oder der 

Forma U r b i s ablesen können." ' U n d dennoch blieb das damit verbundene 

Potential zur Generierung v o n praxistaugl ichen Kar ten des sog. M i t t e l -

u n d K l e i n r a u m s ungenutzt . Dieses Ausble iben einer kartographischen 

I n n o v a t i o n für die Praxis ist das eigentl ich Verblüffende. E i n banaler wie 

naheliegender G r u n d für das Fehlen alltagstauglicher Landkar ten mag 

d a r i n gelegen haben, dass es m i t den I t ineraren u n d Periploi ausreichend 

nutzbare H i l f s m i t t e l gab, die zudem kostengünstig zu produzieren waren. 

Die Kartographie erzeugte also insgesamt betrachtet nicht nur extrem 

wenige K a r t e n , sondern g ing d u r c h das Festhalten an der T r a d i t i o n einer 

abzubi ldenden O i k u m e n e zudem an der Lebenswirk l ichkei t vorbei . 

45 Vitr . 1,2,2: Ordinatio est modica membrorum operis commoditas separatim 

universeque proportionis ad symmetriam comparatio. » O r d i n a t i o ist die 
nach M a ß berechnete angemessene A b m e s s u n g (der Größenverhältnisse) 
der Glieder eines Bauwerks i m E i n z e l n e n und die Herausarbeitung der 
proport ionalen Verhältnisse i m G a n z e n zur S y m m e t r i e . « Überse tzung 
C . Fensterbusch. Vgl . auch die ausführliche Bemerkung bei Ptol. geogr. 8,1,2. 

5. Z u m Kataster von Orange (Maßstab ca. 1:4000) und F o r m a urbis (gemit-
telter Maßstab aller Einträge ca. 1:240) s. Piganiol, Andre : L e s Documents 
Cadastraux de la Colonie Romaine d'Orange. Paris 1962 bzw. Rodriguez-
Almeida, E m i l i o : Formae U r b i s Antiquae. L e mappe marmoree di R o m a tra 
la Repubblica e Settimio Severo. R o m 2002; Rosada, G u i d o : F o r m a Urbis 
Romae. Dallo sviluppo urbano alla sua immagine riprodotta. Genesi del 
controllo dello spazio. I n : R a t h m a n n , Michael (Hg. ) : Wahrnehmung und 
E r f a s s u n g geographischer R ä u m e in der Antike. M a i n z 2007,143-158 und 
hier den Beitrag von Freyberger. 



5a Weltkarte des Ptolemaios nach der modifizierten Kegelprojektion mit 
gekrümmten Meridianen. C o d . Seragliensis graec. 57 fol. 73V \ 
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5b Weltkarte des Ptolemaios nach der modifizierten Kegelprojektion mit 
g e k r ü m m t e n Meridianen. C o d . Seragliensis graec. 57 fol. 74r 
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4. D I E M A T H E M A T I S C H - P H Y S I K A L I S C H E G E O G R A P H I E 

I M R E Z E P T I O N S P R O Z E S S 

Jenseits der Frage nach ihrer Praxistaughchkeit ist auch die Rezeption 

der geographischen W e r k e v o n B e d e u t u n g . D e n n die S c h r i f t e n der 

mathematisch-physikaHsch arbeitenden Wissenschaftlerelite s ind bis auf 

das »Handbuch der Geographie« des Klaudios Ptolemaios alle verloren."* 

Dies w i r f t die Frage auf, was w i r über die quantitat ive u n d qual itat ive 

N u t z u n g dieser geographischen Fachschriften i n der nichtwissenschaft

l ichen L i teratur sagen können. 

Als erstes Beispiel für die Rezeption d u r c h einen fachwissenschaft

l ichen Laien soll auf ke inen geringeren als auf Cicero verwiesen werden. 

Dieser plante, womöglich durch Poseidonios inspir iert , i m Jahr 59 ein geo

graphisches Werk."' W o h l zur Vorbereitung ließ er sich v o n seinem Freund 

At t i cus die Schrift des Zeitgenossen Serapion aus Ant ioche ia schicken. 

W a r u m At t i cus gerade dieses auswählt , entzieht sich unserer Kenntnis . " ' 

Atticus hatte vielleicht das nächsthegende Opus erworben, ohne sich vorher 

eingehend zu informieren oder größere Kosten verursachen zu wollen. Das 

Problem für Cicero bestand n u n dar in , dass Serapion ein mathematisch

astronomischer Geograph war, den er n i c h t verstand. I n ungewohnter 

Freimütigkeit räumt er dies i n seinem Dankesbrief an A t t i c u s e in : 

»Mit der Übersendung v o n Serapions Buch hast d u m i r einen gro

ßen Gefallen getan. Fre i l i ch , unter uns dar f i ch es ja w o h l sagen, i ch 

verstehe k a u m den tausendsten Tei l davon . . .«" ' 

46 Wäre das geographische Werk des Ptolemaios nicht durch eine glückliche 
Fügung überliefert worden, unsere Kenntnisse über diesen Wissenschafts
zweig wären minimal . D e n n selbst Ptolemaios wird i n der gesamten Antike 
nur dreimal erwähnt: A m m . Marc . 22,8,10; Markianos von Herakleia, peri
plus G G M I p. 516,17; 519,17; Cassiod. inst. div. 1,25,2. 
47 Vgl . C i c . Att. 2,4,3. 
48 N a c h Att. 2,22,7 hat Cicero auch noch das geographische W e r k des 
Alexander von Ephesos (vgl. Strab. 14,1,25 C 642) herangezogen, über das 
er sich jedoch despektierlich äußert. 

49 C i c . Att. 2,4,1: Fecisti mihi pergratum quod Serapionis librum ad me misisti; 

ex quo quidem ego, quod inter nos liceat dicere, millesimatn partem vix intellego 

... Übersetzung H . Kasten. 
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A u c h zwei weitere Passagen aus den Att icusbr ie fen belegen, dass sich 

Cicero aus unerklär l ichen G r ü n d e n m i t Schriften mathematisch-physi

kalischer Geographen auseinanderzusetzen versuchte. Der erste Auszug 

s tammt ebenfalls aus d e m Jahr 59, während das zweite Z i ta t i n das Jahr 

50 dat iert , als er gerade an seinem W e r k »de re publica«'° arbeitete: 

»Vor d e m Schre iben habe i c h e i n wahrhaftes Grauen . D e n n die 

Geographie, zu der i ch m i c h entschlossen hatte, ist eine schwierige 

Aufgabe, w o Eratosthenes, den i ch m i r als V o r b i l d genommen hatte, 

v o n Serapion u n d Hipparchos so stark bekämpft w i r d ; was meinst du , 

w e n n n u n noch T y r a n n i o n dazukommt? Außerdem s ind die Dinge 

w a h r l i c h n i c h t leicht darzustellen, s ind eintönig u n d eigentlich doch 

n icht recht für einen b lumenre ichen St i l , wie ich zunächst gedacht 

hatte, gee ignet .«" 

»Dass alle Staaten auf der Peloponnes Seestaaten s ind, habe ich den 

K a r t e n eines keineswegs oberflächlichen, auch nach deinem U r t e i l 

bewährten Mannes , des Dicaearch, entnommen.« ' ' 

Cicero gesteht e in , k a u m einen tausendsten Tei l v o n Serapion verstanden 

zu haben. Gleiches dürfen w i r auch für den i m zweiten vorchr ist l ichen 

50 Vgl . C i c . re pub. 2,4,8. 
51 C i c . Att. 2,6,1: A scribendo prorsus abhorret animus. Etenim y£wypa(piK& 

quae constitueram, magnum opus est. Ita valde Eratosthenes, quem mihi pro-

posueram, a Serapione et ab Hipparcho reprehenditur Quid censes si Tyrannio 

accesserit? Et hercule sunt res difficiles ad explicandum et ö^oeiSeiq nec tarn 

possunt äv6r\poypa(peiadai quam videbantur. Überse tzung H . K a s t e n . Der 
H i n w e i s auf den »blumenreichen Stil« zeigt, dass geographische Schriften 
wie die des Pomponius Mela auf dem Literaturmarkt geradezu erwartet 
wurden. 

52 C i c . Att. 6,2,3 = Dikaiarchos F 79 M i r h a d y : Peloponnesias civitates omnis 

maritimas esse hominis non nequam sed etiam tue iudicio probati Dicaearchi 

tabulis credidi. ... Itaque istum ego locum totidem verbis a Dicaearcho transtuli. 

Übersetzung H . Kasten . H i e r z u Keyser 2001 (wie A n m . 39), 366 f : »All of 
these fragments [zur Geographie des Dikaiarchos] very likely refer to the 
Periodos Ges, Dikaiarchos ' description of the world. It was adorned with 
maps, as Cicero informs us, w h i c h were thus probably the earliest careful 
(>scientific<) maps of the world attempted in the Mediterranean area. A l -
ready Babylonians drew schematic maps of the flat, round earth, and there 
may well have been many similar sketches before Dikaiarchos.« 
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Jahrhundert w i rkenden Hipparchos vermuten . W i e den Br ie fauszügen 

ferner zu entnehmen ist, g r i f f Cicero als Reakt ion aufse in Nichtverstehen 

bei der weiteren Lektüre offenbar auf frühhellenistische Werke zurück. Er 

g ing also an den entwicklungsgeschichtl ichen Anfang der mathemat isch

physikalischen Geographie zurück. So w i r d Eratosthenes aus dem d r i t t e n 

Jahrhundert als V o r b i l d erwähnt. U n d die lobenden W o r t e für den noch 

ein Jahrhundert älteren Dikaiarchos können n u r bedeuten, dass Cicero 

diesem Geographen noch zu folgen vermochte . " Offenbar verstanden 

interessierte Laien die Schriften aus der Anfangsphase der mathematisch

physikalischen Geographie noch. M i t den weiteren fachwissenschaftli

chen Entwick lungen hingegen waren sie i n h a l t l i c h überfordert. '" Cicero 

jedenfalls ist nach unserem Kenntn i s s tand über erste M a t e r i a l s t u d i e n 

n i c h t h i n a u s g e k o m m e n . »Das wahrhafte G r a u e n « vor d e m Abfassen 

einer Geographika, v o n dem er i n e inem Br ie f an seinen Freund A t t i c u s 

schreibt, war w o h l zu stark." 

Aber auch thematisch versierteren Personen wie dem Kulturgeograph 

Strabon fehlten die mathematischen u n d astronomischen Grundlagen, 

u m der komplexen Materie bei der Auseinandersetzung m i t Eratosthenes 

u n d Hipparchos w i r k l i c h folgen zu können. So brachte Strabon auf dem 

geographischen Feld auch keine eigenen Le is tungen hervor. Sein Ver

dienst besteht pr imär dar in , wie e in K o m p i l a t o r die Ergebnisse kanonisch 

gewordener Geographen zu überliefern, ohne diese i m Deta i l w i r k l i c h 

durchdrungen zu haben." 

53 Vgl . die alternative Interpretation von Brodersen 2003 (wie A n m . 7), 83. 

54 Jedoch musste m a n auch i m >Lesen< einer von der Geometrie d o m i 
nierten Karte geübt sein, wie C i c . Att. 6,2,3 = Dikaiarchos F 79 Mirhady 
zu entnehmen ist. D e n n Ciceros Aussage, auf der Peloponnes hätten alle 
Poleis am Meer gelegen, ist falsch. 

55 Priscianus inst, gramm. 6,83 berichtet jedoch von einer Chorographie 
Ciceros. D a weitere Informationen fehlen ist unklar , was s ich hinter dem 
Tite l verbirgt u n d ob Cicero w i r k l i c h der Verfasser dieser Chorographie 
ist. Vielleicht ist Ciceros Bemerkung i n de or. 1,59 (obscuriore scientia) eine 
Reaktion auf seinen Versuch, sich mit der Geographie auseinanderzusetzen. 
D e n n i n dieser i n den Jahren 55-54 entstandenen Schrift gesteht er, dass 
es wissenschaftliche T h e m e n gebe, die p r i m ä r den jeweiligen E x p e r t e n 
vorbehalten sind. 

56 E i n symptomatisches Beispiel für Strabons mangelhafte Kritikfähigkeit 
ist 1,4,5 C 64 = Eratosthenes Frg . I I C 18 Berger. Sein vorgebüch s iche
res und überlegenes Auftreten gegenüber den Koryphäen des Faches ist 
nur selten berechtigt. Entdeckt er divergierende A n s i c h t e n oder glaubt 



MICHAEL RATHMANN: KARTOGRAPHIE IN DER ANTIKE 35 

Es zeigt sich also, dass die zunehmende wissenschafthche Qualität der 

Geographie i m Hellenismus ein gewaltiges Rezeptionshindernis darstellte. 

V e r m u t l i c h wurde diese mathematisch-physikalische Geographie i n W o r t 

u n d B i l d spätestens seit dem 2. Jh. v. Chr. v o n Nichtfachleuten nicht mehr 

w i r k l i c h verstanden. W i r dürfen uns daher n icht wundern , dass w i r nur 

extrem wenige Test imonien v o n diesen Geographen oder gar Hinweise 

auf das Vorhandensein v o n Kar ten dieser wissenschaftlichen Elite haben." 

5. U N T E R S C H I E D L I C H E T Y P E N A N T I K E R K A R T E N 

Neben dem mathematisch-physikal ischen prägte sich i m Hellenismus ein 

zweiter Strang der Geographie aus. Dieser knüpfte i m Grunde ebenfalls 

an Hekataios an, i n d e m dessen Erdbeschreibung i n zwei Büchern ausge

baut wurde . A ls namhafte Vertreter dieser landeskundl ichen Geographie 

s ind Ephoros v o n Kyme, Polybios, Ar temidor v o n Ephesos, Dionysios von 

Alexandria , Poseidonios v o n Apameia , Strabon v o n Amaseia, Pomponius 

Mela sowie der ältere P l in ius zu nennen. Der Vorte i l dieses landeskundl i 

chen Ansatzes bestand dar in , dass er ohne großes theoretisches Vorwissen 

i n einer B i b l i o t h e k oder au fgrund eigener Reiseerlebnisse einfach zu 

betreiben u n d zudem als Text leicht zu rezipieren war. Daher verwundert 

es auch n icht , dass w i r auf diesem Gebiet deut l ich mehr Mater ia l haben. 

H u g o Berger bemerkt m i t B l i ck auf diesen Zweig der Geographie n icht 

zu Unrecht , dass w i r es m i t einer A r t Abwehrref lex gegenüber der ma

thematischen D u r c h d r i n g u n g der Geographie zu t u n haben." 

D i e D i f f e r e n z i e r u n g v o n m a t h e m a t i s c h - p h y s i k a l i s c h e r u n d l a n 

deskundlicher Geographie k o m m t auch einleitend bei dem i m zweiten 

nachchris t l ichen Jahrhundert w i r k e n d e n Klaudios Ptolemaios i n seinem 

»Handbuch der Geographie« deut l i ch zur Sprache: 

zumindest solche zu sehen, so argumentiert er nicht inhaltl ich, sondern 
bezieht lediglich Stellung für oder gegen einen Autor und dessen Auffas
sung, ohne dafür eine stichhaltige B e g r ü n d u n g zu liefern. Vgl . Engels , 
Johannes: Augusteische Oikumenegeographie und Universalhistorie i m 
Werk Strabons von Amaseia . Stuttgart 1999. 

57 A u c h der wahrscheinl ich sehr hohe Preis für mehrfarbige Karten auf 
großen P a p y r u s - oder Pergamentrollen könnte ein Rezept ionshemmnis 
gewesen sein. Womögl ich erwarben interessierte Personen ausschließlich 
die preiswerte >Begleitschrift< und verzichteten auf die teure Karte. 

58 Berger 1903 (wie A n m . 15), 488. 
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»Die Geographie ist die auf e inem Abbi ldungsver fahren beruhende 

Nachb i ldung des gesamten bekannten Teils der Erde, samt dem, was 

allgemein damit i m Zusammenhang steht. Sie unterscheidet sich v o n 

der Chorographie , da diese die einzelnen Teilgebiete getrennt v o n 

einander darstellt u n d dabei beinahe alle k le insten Einzelheiten der 

erfassten Teile verzeichnet, wie Häfen, Dörfer u n d Bezirke sowie die 

Nebenflüsse v o n Hauptf lüssen u n d dergleichen.« ' ' 

Unmissverständl ich stellt er die Geographie als eine Wissenschaft m i t 

zwei Ausprägungen vor. Dabei setzt sich Ptolemaios v o n der a l ternat i 

ven A u s r i c h t u n g einer landeskundl ichen Geographie, der Chorographie , 

ab.'° Die eigentliche Geographie ist für i h n die Kartographie , die sich als 

Abbi ldungsverfahren der O i k u m e n e versteht. Diese Kartographie w u r 

de, wie oben bereits ausgeführt, v o n einer k le inen Wissenschaftlerelite 

v o n Dikaiarchos über Hipparchos bis h i n zu Ptolemaios betrieben u n d 

weiterentwickelt . I h r Zie l war offenbar die Perfekt ionierung v o n m a ß 

stäbl ichen O i k u m e n e k a r t e n , die m a n i n flankierenden Texten z u d e m 

näher erläuterte. 

Interessanterweise s ind die beiden v o n Ptolemaios genannten A u s 

r ichtungen der Geographie bereits bei Strabon belegt, der zudem für beide 

Zweige auf eigene Kartentypen verweist: 

»Bisher haben w i r den R a u m , i n dem nach uns die bewohnte Wel t 

l iegt, auf eine Kugeloberfläche gezeichnet; u n d wer die W i r k l i c h k e i t 

so annähernd wie mögl ich m i t H a n d g e m a c h t e m nachb i lden w i l l , 

muss i n der Tat die Erde als eine Kuge l b i lden , wie die des Krates 

[F 6 M e t t e ] , darauf das Viereck abteilen u n d i n n e r h a l b davon die 

geographische Karte a n b r i n g e n . « " 

59 Ptol. Geogr. i , i , i : ' H ytccypacpia |ii|ir|aic; E O T I 6iä ypacpfjc; T O Ü KaTEtXri|i|ievoi) 

Tf|i; yfji; i^Epouc; öXou |i£Td T W V (bc E n i n a v aÜTü) auvr|ii|i£vcüv- K a i SiaepEpEi rrjc 

Xwpoypacpiat;, EnEt6r)7i£p ainx] fifev ä7TOTE|ivo[ievr| TOVI; K O t ä jaEpoc; TOTTOUC; 

Xwpic; E K a o T o v K a i Ka9' aüröv EKTiÖExai, auvanoypa(po|i£vr| n a v t a O X E Ö Ö V K a i 

TÖ ai i iKpÖTaxa TCÜV E ( i n E p i X a p ß a v o p £ v u ) V , oiov X i p E v a q K a i Kcbjiac; K a i 6r|nou(; 

K a i TOc; änö TÜJV npcüTCüv n o T a ^ w v eKTponäq K a i r d 7tapanXr)0ia- Übersetzung 

A. Stückelberger. 

60 Z u r Chorographie vgl. Prontera, Francesco: Geografia e corografia: note 

sul lessico della cartografia antica. I n : Palas 72, 2006, 75-82. 

61 Strab. 2,5,10 C 116: Nuvi |IEV O Ü V emyEypdcpafiEV E n i ocpaipiKfii; E m c p a v E i a c 

TÖ xüjpiov, EV ü) (papEV iöpüaBai jr\v oiKou|iEvr|v- K a i Ö E I T Ö V EYyuTdTü) 6id T W V 
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» A m meisten w i r d das L a n d v o m Meer gezeichnet u n d gestaltet, das 

Buchten, Becken u n d Sunde, u n d ebenso Landengen, Halb inse ln u n d 

Landspitzen bi ldet ; es helfen i h m dabei auch die F lüsse u n d Gebirge. 

D e n n d u r c h dergleichen ist m a n v o n selbst auf die Unterscheidung 

v o n K o n t i n e n t e n , Völkern, Lagen v o n Städten u n d al l der übrigen 

Mannigfa l t igke i ten gekommen, v o n denen die chorographische Karte 

w i m m e l t . « " 

D u r c h die Begriffskoppelung v o n Geographie beziehungsweise Chorogra

phie u n d Pinax machen beide Texte unmissverständl ich klar, dass nicht 

n u r die mathemat i sch-phys ika l i sche Geographie au f K a r t e n abzielte, 

sondern auch die landeskundliche Schwesterdisziplin. Die erste Strabon-

stelle beschreibt ganz i m Sinne der Kartographie eines Ptolemaios eine 

möglichst maßstäbliche A b b i l d u n g der Welt u n d unterstellt sogar die m o 

difizierte Kegelprojekt ion. Das zweite Strabonzitat stellt dem gegenüber 

eine chorographische Kartographie vor, bei der es u m die Visual is ierung 

v o n l a n d e s k u n d l i c h e n I n f o r m a t i o n e n geht . " Diese i n der Forschung 

bis lang n i c h t diskut ierte F o r m der Kartographie soll i m Weiteren näher 

untersucht werden. 

XeipOKfiiiTcov |.itnoi)|i£VOv TI^V ä\r)6£iav T t o n i a a v x a acpaipav t f iv yfjv, Ka6d7i£p 

Tf)v KpaTijTeiov, im Taiirrjc; ciTtoXaßövTa TÖ T£Tpd7iX£upov EVTÖC; TOÜTOU TiÖEvai 

TÖV T i i v a K a Tfjq yEüjypacpiac. Ubersetzung S. Radt . Erdgloben wie die des 

Krates waren allem A n s c h e i n nach relativ selten. Deutl ich weiter verbreitet 

waren dem gegenüber Himmelsgloben. H i e r z u Berger 1903 (wie A n m . 15), 

454-456. Der T e r m i n u s >geographische Karte< findet sich auch in Strab. 

1,1,10 C 7; 2,1,2 C 68; 2,5,13 C 118. Dabei wäre noch zu untersuchen, o b 

der Begriff als Neuschöpfung für die äkere Bezeichnung TtepioSot; yfic; auf 

Eratosthenes zurückgeht. Alternativ kennt Strabon noch die Bezeichnung 

Topographie: 8,1,1 C 332; 8,1,3 C 334. D a i n beiden Fällen Ephoros i m 

Kontext erwähnt wird, könnte Strabon diese von i h m ü b e r n o m m e n haben. 

62 Strab. 2,5,17 C 120: nXetoTov 6' f| OdXaTTa yE^ypacpET K a i oxriUciTiCEi Tf)v 

yfiv, KÖXnouc; dTXEpyaCoiiEvri K a i TteXdyri K a i nopOpoüc;, ö|ioicüc; 6E ioOpoix; 

K a i xeppovtiaouc K a i ÖKpai;- npooXaiißdvouai 6e TaÜTfi K a i o i n o T a | i o l K a i 

r d öpr|. 6id ydp TÜ)V TOIOÜTCOV fJTtEipoi TE K a i £9vr| K a i TTÖXECÜV Oeaeit; EiKpuEic; 

£VEvor)Griaav K a i rdXXa 7T0iKiX|iaTa, öotüv pearöq EOTIV Ö xtüpoypacpiKÖc; i t i v a ^ . 

Übersetzung S. Radt . 

63 O h n e hierfür einen Beweis zu haben, würde sich Hipparchos aus dem 

zweiten vorchristlichen Jahrhundert als Archeget dieser Aufteilung anbie

ten, der diese beiden T e r m i n i i n der Auseinandersetzung mit Eratosthenes 

entwickelt haben könnte. 
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6 . D I E C H O R O G R A P H I S C H E K A R T O G R A P H I E 

E i n zentrales Prob lem i n der Debatte über die Existenz v o n a n t i k e n 

K a r t e n lag bis lang d a r i n , dass w i r diese außerhalb der verschwindend 

k le inen Gruppe m a t h e m a t i s c h - p h y s i k a l i s c h arbeitender Geographen 

für die chorographisch arbe i tenden n i c h t beweisen k o n n t e n . Z u d e m 

waren die wenigen I n d i z i e n , die auf eine >allgemein< vorhandene K a r 

tographie h i n d e u t e t e n , wei tgehend i so l ier t u n d standen z u d e m einer 

e r d r ü c k e n d e n Z a h l an I t i n e r a r e n u n d P e r i p l o i gegenüber . Dies war 

schließlich auch die Basis für den kartennegierenden Forschungstrend 

der letzten Jahrzehnte. 

Anfang der 90er Jahre tauchte jedoch e in äußerst interessanter Papy

rus m i t einigen K o l u m n e n Text, T i e r - u n d Anatomieze ichnungen sowie 

einer unvol lendeten kartenart igen G r a p h i k auf.'" Gerade diese k a r t e n 

artige Ze ichnung passt perfekt i n die Diskuss ion über die Existenz v o n 

ant iken Karten . Die Papyrusrolle sollte ursprüngl ich eine Ausgabe des 

Geographen A r t e m i d o r v o n Ephesos werden. Die Abschr i f t bl ieb jedoch 

unvollendet u n d so wurde der Rotulus sekundär weitergenutzt. 

I m M i t t e l p u n k t der weiteren Diskuss ion steht die kartenartige Skizze 

samt den anschl ießenden zwei Tex tko lumnen . Diese bieten eine knappe 

Beschreibung Iberiens sowie einen Paraplus der Halb inse l . Z u m besse

ren Verständnis anbei eine schematische Übersicht des Papyrus sowie 

ein Ausschni t t m i t e inem Tei l der hier interessierenden kartenart igen 

Zeichnung (Abb. 6). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Tier- und 
Anatomiezeichnungen aus den beiden Phasen der sekundären Verwen

dung s t a m m e n : " 

64 Nach Ansicht der Ersteditoren Gallazzi, Claudio; Kramer, Bärbel ; 
Settis, Salvatore (Hg.) : I I Papiro d i Artemidoro (P. Artemid.) . Mai land 
2008; vgl. Rathmann, Michael: Der Artemidorpapyrus (P. Artemid.) i m 
Spiegel der Forschung. I n : K i lo 93, 2011, 350-368 und Hammerstaedt i n 
diesem Band. 
65 Diese Grafik soll ledigüch eine schematische Vorstellung des Befundes 
vermitteln und erhebt nicht den Anspruch, alle Größenverhältnisse korrekt 
wiederzugeben. 
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Text 
Kol. IV-V 

Hände 
& Füße 

Hände 
&Füße 

Kopf 
3 Köpfe 

Frg.A Frg. B Frg.C 

6 Is t -Zustand der Fragmentgruppen des Artemidorpapyrus (PArtemid.)-
X = Reste von Buciistaben, vielleicht eine Art Signatur des Zeichners 
oder die Sigle für eine auszuwählende Karte 

7 Ausschni t t aus Frg . C des Artemidorpapyrus mit einem Teil 
der kartenartigen Skizze und K o l . I V 

Die sich aus diesem F u n d ergebende Frage lautet: Was stellt diese Zeich

n u n g , die sich auf Frg. B u n d C befindet, e igentl ich dar? U n d darauf 

aufbauend: Welche Auswirkungen hat der Neufund für unsere Diskussion 

über die Existenz u n d Verbrei tung v o n Kar ten sowie auf bereits bekannte 



Quellen? Das Z ie l der Aus führungen ist es, diese Ze ichnung als choro

graphische Karte zu interpret ieren. I n e inem zweiten Schr i t t soll gezeigt 

werden, dass diese Karte einen wicht igen H i n w e i s g ibt , u m die seit dem 

16. Jahrhundert bekannte Tabula Peutingeriana neu zu bewerten. 

Schaut m a n sich den Papyrus an, so w i r d nochmals deut l i ch , wie viel 

visuelles Mater ia l i m Zusammenhang m i t Texten aus der A n t i k e verloren 

gegangen ist. I l lus t rat ionen i n ant iken Handschr i f ten waren of fenkundig 

wesentl ich verbreiteter als es unsere ster i l a n m u t e n d e n neuze i t l i chen 

Textausgaben vermuten lassen. So l iefern beispielsweise unsere gängigen 

Aristotelesausgaben trotz eindeutiger Aussagen i m Text u n d z u m Tei l 

handschr i f t l i ch überlieferter Ze ichnungen keine A b b i l d u n g e n . " D a r ü 

ber hinaus müssen w i r uns vergegenwärt igen, dass z u m Verlust eines 

Großteils der ant iken I l lus t ra t ionen - u n d hierzu m ü s s e n K a r t e n gezählt 

werden - zwei Faktoren beigetragen haben: Sie s ind , besonders w e n n es 

sich u m aufwendige, mehrfarbige Ze ichnungen handelt , schwieriger zu 

kopieren.*' Vor al lem ließen sie sich n icht nach D i k t a t reproduzieren u n d 

es w u r d e n außerdem weitere H i l f s m i t t e l wie Z i r k e l , L inea l u n d Farben 

benötigt. Des Weiteren dürfte auch das al lgemein nachlassende Interesse 

an den Naturwissenschaften seit dem d r i t t e n Jahrhundert z u m Verlust 

der A b b i l d u n g e n einiges beigetragen haben. 

Erst vor diesem H i n t e r g r u n d k a n n m a n die Ze ichnungen auf dem 

Artemidorpapyrus w i r k l i c h wertschätzen. A u f der Vorderseite v o n Frg. A 

sieht m a n zunächst drei K o l u m n e n Text, die als P r o o i m i o n zu interpre

tieren s ind. V ie l interessanter s ind die zwei K o l u m n e n Text auf Frg. C 

rechts neben der kar tenähnl ichen Ze ichnung . Dies muss als gewollte 

E inhei t aufgefasst werden, da Text u n d Grafik i n e inem geordneten Z u 

sammenhang stehen." Bedauerlicherweise hat der Zeichner sein W e r k 

bereits i m Anfangsstadium abgebrochen. Sogar das ganze Buchprojekt 

wurde beendet u n d die Rolle einer sekundären Verwendung zugeführt. 

66 Hierzu Stückelberger 1994 (wie A n m . 16), S. 21. A u c h bei Vitruv finden 
sich Belege für ursprünglich i m Text vorhandene Abbildungen (1,6,12; 3,3,13. 

4J5- 5)8; 5,4,1; 6,1,7). G a n z offensichtlich wollten naturwissenschaftlich aus
gerichtete Autoren nicht auf texterläuternde Abbildungen verzichten. 

67 Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass wir oft nur einfache 
monochrome, meist sehr schematische kartenartige S k i z z e n i n unseren 
Handschrif ten finden; Beispiele: Vat. Gr . 699 fol. I9r (Karte des Ephoros 
F G r H i s t 70 F 30b); C o d . Pal . graec. 398 fol. 67r. 67V. 77r. I 4 i r ; B r i t i s h L i 
brary M S Harley 2772 fol. 67V. 

68 S. auch Hammerstaedt i n diesem B a n d S. 161-163. 
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Schaut m a n sich die besagte Ze ichnung auf den Fragmenten B u n d C 

näher an, so stehen w i r vor einer zentralen Frage: Ist diese Skizze w i r k 

l i c h eine Karte wie der geographische Text i n K o l u m n e I V - V nahe legt? 

Die unvollendete Ze ichnung auf dem Papyrus bietet einfache L i n i e n , 

die als F lüsse oder Wege, u n d doppelte L i n i e n , die als Straßen zu deuten 

s i n d . " Z u d e m s ind deutl ich geographische Details wie beispielsweise Ber

ge zu erkennen. Große Vignet ten scheinen für Städte u n d die zahlreichen 

kleineren Käs tchen für vici oder mansiones zu stehen.™ D a die gesamte 

Skizze i n den Anfangen stecken geblieben ist, soll z u m Vergleich ein A u s 

schnit t aus der Tabula Peutingeriana verdeutl ichen, wie die A n s a m m l u n g 

v o n Str ichen u n d Käs tchen zu interpret ieren ist: 

8 Ausschni t t aus der Seg. I V der Tabula Peutingeriana. 
G u t zu erkennen ist die große Rom-Vignette 

69 Gal lazzi , Claudio ; Kramer , Bärbel : Artemidor im Zeichensaal. E i n e Pa
pyrusrolle mit Text, Landkarte und Skizzenbüchern aus späthellenistischer 
Zeit. I n : A P F 44, 1998, 199-291, ausführlich jetzt Gallazzi /Kramer/Set t is 
2008 (wie A n m . 64), 287-291. 
70 Die Darstellung von Ortschaften mittels stereotyper Bildmuster scheint 
üblich gewesen zu sein, wie auch das Beispiel der Mosaikkarte von Madaba 
(Jordanien) zeigt. Z u den Vignetten auf der Peutingertafel L e v i , Annalina & 
Mario: Itineraria picta. Contributo allo Studio della Tabula Peutingeriana. R o m 
1967,197-211, zu denjenigen in den Ptolemaioshandschriften Mittenhuber, F lo 
rian: Karten und Kartenüberlieferung. I n : Stückelberger, Alfred; Mittenhuber, 
Florian (Hg.) : Klaudios Ptolemaios. Handbuch der Geographie. Ergänzungs
band mit einer Edi t ion des K a n o n s bedeutender Städte. Basel 2009, 62. 



Hier sieht m a n M i t t e l i t a l i e n , die Rom-Vignette ist deut l ich rechts zu er

kennen. Jedoch ist diese A b b i l d u n g der Tabula auf Straßen u n d Vignetten 

reduziert. Wie man sieht, ist der Unterschied zur unfertigen Skizze auf dem 

Artemidorpapyrus n icht so groß. I n Ergänzung hierzu hi l f t uns zudem 

eine leicht kolorierte Version der Papyrus-Karte bei der Vorstel lung, wie 

die fertige Zeichnung w o h l ausgesehen haben könnte; hier e in Auszug: 

9 Ansatzweise kolorierter Ausschni t t aus dem Artemidorpapyrus 

M i t Bhck auf die Zeichnung des Artemidorpapyrus können w i r festhalten, 

dass diese aufgrund des anschl ießenden Textes i n den K o l . I V - V w o h l 

Iberien oder einen Teil h iervon darstellen soll. Ferner können w i r deut l ich 

ein Straßen- u n d Flusssystem, Stadt-Vignetten u n d geographische Beson

derheiten erkennen. Jedoch geht die Darstel lung deutl ich über das hinaus, 

was m a n i n der Forschung m i t dem Hinweis auf eine Vegetiusstelle i m m e r 

als itinerarium pictum bezeichnet hat." D e n n jenseits ihrer F u n k t i o n eines 

gezeichneten I t inerars , das ja n u r unter Vernachläss igung der kartogra

phischen Genauigkeit a l le in dem Zweck der prakt i schen O r i e n t i e r u n g 

71 Veg. mi l . 3,6,4. 
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i n e inem Straßensystem dienen soll , zeigt bereits die unfertige Papyrus-

Karte ausreichend viele graphische Elemente, die charakterist isch für 

eine w i r k l i c h e Landkarte s ind. 

Da w i r m i t Ar temidor n u n einen typischen Vertreter der Chorographie 

vor uns haben, ist die unfertige Karte auf dem Papyrus eine jener chorogra

phischen Karten, die Strabon erwähnt u n d die Ptolemaios umschreibt. Die 

Chorographie wollte also m i t i h r e n Texten b e i m Leser keine mental map 

generieren, wie oft vermutet wurde , " sondern bot diese bisweilen konkret 

i m Text. Eine solche Karte sollte dem Leser vor al lem eine graphische 

Vorstel lung v o m behandelten R a u m m i t seinen zentralen physikalischen 

Gegebenheiten l ie fern. " Sie diente also nicht der Or ient ierung i m Raum, 

stand unter praktischen Geschichtspunkten somit h inter den It ineraren 

u n d Periploi massiv zurück, war folgl ich bei weitem nicht so verbreitet 

u n d g ing aufgrund der Hürden i m Kopierverfahren i m Rezeptionsprozess 

auch deut l i ch schneller verloren. Dass diese chorographischen Kar ten 

zudem keinen Maßstab kannten u n d bereits den wissenschaftlichen A n 

sprüchen der A n t i k e n icht genügten, dürfte bestenfalls die Vertreter der 

mathematisch-physikal ischen Geographie gestört haben. 

N o c h e in weiterer Aspekt muss betont werden: I m A r t e m i d o r t e x t 

auf dem Papyrus findet sich überraschenderweise k e i n Hinwe i s auf die 

flankierende Karte . Hieraus k a n n w o h l n u r der Schluss gezogen werden, 

dass ein Leser bei e inem chorographischen A u t o r eine den beschriebenen 

R a u m visualisierende Ze ichnung offenbar erwarten, ohne dass m a n dies 

expl iz i t erwähnen musste.'" M a n k a n n also darauf hoffen, dass weitere 

72 Hammerstaedt i n diesem B a n d S. 151-152 versucht eine solche mental 

map i m Artemidortext plausibel zu machen. 
73 Vor diesem Hintergrund sollte auch der sog. >Schild< von D u r a Europos 
nochmals neu diskutiert werden, auch wenn hier die dekorativen Aspekte 
zu überwiegen scheinen. 

74 Z u m Vergleich sei auf Dionysios von Alexandria verwiesen. A u c h seine 
Erdbeschreibung i n F o r m eines geographischen Lehrgedichts enthält keinen 
Hinweis auf eine Begleitkarte (vgl. Vers 1184 f ) . U n d dennoch spielt Cassiodor 
i m sechsten Jahrhundert direkt auf eine Karte des Dionysios an (de inst. div. 
1,25,2): Deinde penacem [sie] Dionisii discite breviter comprehensum, ut quod 

auribus in supradicto libro percipitis, paene oculis intuentibus videre possitis. 

W i e bei dieser eindeutigen Wortwahl I lyushechkina, Ekaterina: Studien zu 
Dionysios von Alexandria. o. O. 2010, 73 zu dem Schluss kommen kann, die 
Formulierung pinax Dionisii breviter comprehensus meine die Periegese des 
Dionysios , ist mir unklar. Sehr fantasievoll ist die Rekonstruktionszeich
nung einer Dionysios -Kar te bei Aujac 1987 (wie A n m . 41), 172, Abb. 10.8. 
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Papyri chorographischer A u t o r e n entdeckt werden, die ebenfalls m i t einer 

Karte ausgestattet s ind. 

A m Artemidorpapyrus können w i r jedenfalls ablesen, dass m a n i n der 

A n t i k e jenseits der wissenschaft l ich-maßstäbl ichen K a r t e n auch solche 

m i t starker Verzerrung akzeptierte, u m den gewünschten R a u m auf dem 

vorhandenen Beschreibmaterial abzubilden. Entscheidend war, dass die 

Karte dem Leser über den Text hinaus e in B i l d des behandelten Raumes 

vermit te ln konnte. I n A n l e h n u n g an Podossinov" möchte ich daher für 

die A n t i k e drei Kartentypen unterscheiden: 

1) Die theoretisch-wissenschaftlichen K a r t e n der mathemat isch-phy

sikalischen Geographen, die eng m i t der As t ronomie verbunden waren. 

2) Die Text- i l lustr ierenden K a r t e n zur Generierung einer R a u m v o r 

stellung, die nach dem hier Ausgeführten als chorographische K a r t e n zu 

bezeichnen s ind. 

3) Die religiös-dekorativen Kar ten , die es erstmals i n Mesopotamien , 

aber auch bei Griechen u n d R ö m e r n i n F o r m v o n Wandgemälden oder 

Mosaiken gab, u n d die erneut i m christ l ichen Mit te la l ter belegt s ind. D i e 

ser letzte Typus wurde , da dekorative Aspekte e indeut ig i m Vordergrund 

stehen, hier n icht d iskut ier t . 

7. TABULA P E U T I N G E R I A N A 

Somit s ind w i r abschließend bei der Frage angelangt, welche A u s w i r k u n 

gen der N e u f u n d auf bekannte Quellen hat. Bereits die Herausgeber des 

Artemidorpapyrus bemerkten, dass die soeben diskutierte Papyrus-Karte 

Ähnlichkeiten m i t der Tabula Peutingeriana aufweist, ohne dies weiter 

auszuführen.'* Die Peutingerkarte, eine mitte la l ter l iche Kopie aus d e m 

späten 12. oder frühen 13. Jahrhundert , stellte auf ursprüngl ich 12 oder 13 

Pergamentblättern (das erste oder die ersten zwei Blätter s ind verloren) 

auf einer L ä n g e v o n über sieben M e t e r n u n d einer H ö h e v o n n u r 34 c m 

den R a u m zwischen Iber ien u n d I n d i e n dar." Ekkehard Weber datiert die 

letzte antike Redakt ion dieser Pergamentrolle i n die Zeit u m 435." Stand 

75 Podossinov 1993 (wie A n m . 8), 38. 

76 Gallazzi /Kramer/Set t is 2008 (wie A n m . 64), 276-282. 
77 Weber, E k k e h a r d : Tabula Peutingeriana. Codex V i n d o b o n e n s i s 324. 

Kommentar . Graz 1976. S. jetzt die neue Studie von Talbert, R i c h a r d J. A . : 
Rome's World. T h e Peutinger M a p Reconsidered. Cambridge 2010. 

78 Weber, E k k e h a r d : Z u r Datierung der Tabula Peutingeriana. I n : Herzig , 



MICHAEL RATHMANN: KARTOGRAPHIE IN DER ANTIKE 45 

der Forschung ist ferner, dass die Tabula aufgrund der sehr prominent e in

getragenen Straßen ein itinerarium pictum, also ein gezeichnetes Straßen

netzverzeichnis, dekoriert m i t einigen geographischen Elementen ist. Die 

Tabula Peutingeriana ist demnach also keine Karte i m eigentlichen Sinn. 

D ie Beze ichnung itinerarium pictum hat die Forschung, wie oben 

bereits erwähnt , Vegetius e n t n o m m e n u n d als Fachausdruck absolut 

gesetzt." Die These stützt s ich vor a l lem auf das prägnant i n roter Farbe 

eingezeichnete Straßennetz m i t s a m t seinen Entfernungsangaben u n d 

Stat ionen. A l l e geographisch-kartographischen Elemente, angefangen 

v o n Meeren, Küstenl in ien, Bergen oder F lüssen , s ind bei dieser Deutung 

nichts weiter als dekorative Zugabe.'" Jedoch b i rg t der Begrif f itinerarium 

pictum zahlreiche Probleme. Das größte besteht dar in , dass er n u r e i n 

m a l bei dem spätantiken Flavius Vegetius i n e inem eher theoretischen 

Z u s a m m e n h a n g über die Le i s tungen guter Feldherren benutzt w i r d . " 

Demgegenüber passt der Begri f f >chorographische Karte< deutl ich besser, 

wei l auch die Tabula vor al lem einen geographischen R a u m visualisieren 

möchte. ' ' 

Der Ar temidorpapyrus macht n icht n u r den Weg für eine neue Be

ze ichnung der Tabula Peutinger iana f re i , sondern bietet d u r c h deren 

E i n b i n d u n g i n die chorographische Kartographie des Hel lenismus einen 

grundsätzl ich neuen Zugang zu diesem Zeugnis. D a m i t einhergehend 

stellt s ich auch die Datierungsfrage neu: K a n n die Tabula Peutingeriana 

w i r k l i c h noch als e in römisches Produkt betrachtet werden? 

A n folgenden sechs P u n k t e n lässt sich ablesen, dass w i r von einer 

>Ur-Tabula< auszugehen haben, die i n die Zeit des Eratosthenes gehört: 

1. Das Kaspische Meer w i r d als G o l f des nördlichen Okeanos dargestellt. 

2. Der Taurus zieht sich ohne Unterbrechung v o n L y k i e n aus durch ganz 

Asien. 

H e i n z E . ; Frei -Stolba, Regula (Hg. ) : Labor omnibus unus. Stuttgart 1989, 
113-117; Talbert 2010 (wie A n m . 77), 136 spricht sich hingegen für eine antike 
Endredaktion u m 300 aus. 
79 Veg. mi l . 3,6,4. 
80 Weber 1976 (wie A n m . 77), 12; Brodersen 2003 (wie A n m . 7), 187. 
81 K u b i t s c h e k , W i l h e l m : I t inerarien. I n : R E I X 2, 1916, Sp. 2308-2363, 
Sp. 2309-2310; Kubi tschek 1919 (wie A n m . 6), Sp. 2126-2132; Stückelberger 
1994 (wie A n m . 16), 69; Brodersen 2003 (wie Anm.7), 188 f 
82 Die charakteristische F o r m der Tabula Peutingeriana ist mit ihren Stau
chungen und Streckungen m. E . wohl primär dem Beschreibmaterial, einer 
Pergamentrolle, geschuldet. Vgl . R a t h m a n n 2011 (wie A n m . 64). 
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3. Das Fehlen des Raumes >oberhalb< v o n R h e i n u n d D o n a u ist charak

teristisch für den Kenntniss tand des Eratosthenes. 

4. Das östliche Ende der O i k u m e n e entspricht dem Kenntniss tand des 

Frühhel lenismus. 

5. Die frühhellenistischen Reminiszenzen zeigen sich auch i n F o r m der 

abgebildeten Alexanderaltäre i n Zentralasien u n d a m Hyphasis . 

6. Die F o r m Indiens u n d Afr ikas entsprechen derjenigen, die w i r auch 

bei Eratosthenes finden. 

Bereits diese A n h a l t s p u n k t e m ö g e n für die Feststel lung genügen , 

dass die Tabula als chorographische Karte auf dem In format ionss tand 

des d r i t t e n vorchr is t l ichen Jahrhunderts basiert u n d erst i m Rezeptions

prozess m i t diversen, vor al lem römischen B innen in format ionen angerei

chert wurde. Vor diesem H i n t e r g r u n d erübrigt sich auch die v o n R i c h a r d 

Talbert vertretene These, wonach die Tabula einen imper ia l - römischen, 

also kaiserzeitl ichen Charakter gehabt habe." Eines seiner Argumente , 

nämlich das Gegenüber v o n R o m u n d Karthago auf der Peutingerkarte, 

ist k e i n e m imper ia l - römischen Gedanken geschuldet, sondern d a m i t 

zu erklären, dass Eratosthenes beide Städte auf den gleichen M e r i d i a n 

gelegt hat.'" 

F ü r das tiefere Verständnis chorographischer K a r t e n s ind vor a l lem 

die Parallelen u n d die sich ergänzenden Elemente des Textes u n d der 

Karte auf dem Ar temidorpapyrus sowie der Tabula Peutingeriana v o n 

Interesse. I m Verbund zeigen sie uns, welche I n f o r m a t i o n e n eine choro

graphische Karte i m Hel lenismus l iefern konnte . Beide bieten als B i n 

nenstruktur ein Straßennetz, diverse unterschiedl ich große Stadtsymbole 

sowie topographische I n f o r m a t i o n e n . " Die i m A r t e m i d o r t e x t vermerkten 

geographischen F i x p u n k t e , Grenzen u n d Benennungen, die zeichnerisch 

nicht mehr umgesetzt w u r d e n , können w i r auf der Tabula erkennen. So 

werden hier F i x p u n k t e wie die Altäre Alexanders d. Gr. a m Ostende der 

83 Talbert, Richard J. A. : Peutinger's R o m a n M a p : T h e Physical Landscape 
Framework. I n : R a t h m a n n , Michael (Hg. ) : W a h r n e h m u n g und E r f a s s u n g 
geographischer R ä u m e in der Antike. M a i n z 2007, 221-230; vgl. Talbert 
2010 (wie A n m . 77). Bereits der Titel der Studie »Rome's World« ist Pro
gramm. 

84 Strab. 2,1,40 C 93 = Eratosthenes Frg . I I I A 40 Berger. 
85 V g l . G a l l a z z i / K r a m e r / S e t t i s 2008 (wie A n m . 64), 275-308; Talbert , 
Richard J A . : P A r t e m i d . : T h e map. I n : Brodersen, K a i ; E isner , Jas (Hg. ) : 
Images and texts on the A r t e m i d o r u s Papyrus ( W o r k i n g Papers on P. 
Artemid. , St. John's College Oxford, 2008). Stuttgart 2009, 57-64. 
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Oikumene ' * u n d chorographische I n f o r m a t i o n e n wie Landschaftsnamen 

geboten. Bei den F lüssen Tanais ( D o n ) u n d N i l w i r d ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass sie jeweils Kont inente te i len . " W i e die K o l . I V - V auf 

dem A r t e m i d o r p a p y r u s zudem zeigen, k o n n t e n chorographische Kar ten 

zusätzHch eine paraplusartige Küstengl iederung besitzen." 

A u f g r u n d der E i n o r d n u n g der Tabula i n die antike Kartengenese kann 

noch e in weiterer P u n k t herausgearbeitet werden, der ihre kar tographi 

sche F o r m betr i f f t . So erklärt zwar ihre Ze ichnung auf einer Pergament

rolle die z u m Tei l massiven Verzerrungen, jedoch nicht die Menge der 

kartographisch dargestellten Landmassen. D e n n i m Rezeptionsprozess 

wurde zwar an vielen Stellen die Binnenbeschr i f tung neuen Realitäten 

angepasst, der geodätische Grundtorso der Tabula bl ieb dem gegenüber 

a n n ä h e r n d unveränder t . M a r k a n t e s t e r Fa l l für die Be ibeha l tung der 

kartographischen U r f o r m bei gleichzeitiger Modern i s i e rung der B i n n e n 

beschri f tung ist der E int rag »Sera Maior« für C h i n a i n Segment X I B 5. 

Der N a m e w i r d hinzugefügt, ohne dass der zugehörige geographische 

R a u m zeichnerisch ergänzt worden wäre. Gleiches g i l t auch für die nach

getragenen N a m e n diverser germanischer Völkerschaften an R h e i n u n d 

D o n a u . Ihre N a m e n werden zwischen den beiden großen Strömen u n d 

86 Die beiden gemalten Altäre s ind zudem mit folgendem Zusatz beschrie
ben; Tab. Peut. Seg. X I B 4-5: »Hic Alexander Responsvm accepit Vsq(ve) 
qvo Alexander«; hierzu: Arr . an. 5,29,1; Cur t . 9,3,19; Diod . 17,95,1; Plut. Alex. 
62,4. Vgl . auch »Ära alexandri« i n Seg. X I A 3. Der Eintrag bezieht sich 
wohl auf die in C u r t . 7,9,15 genannten Dionysosaltäre. 

87 Tab. Peut. Seg. V I I A 5 - V I I I A 2 : »flumen Tanais, qui dividit Asiam et 
Europam«; Seg. V I I I C 1-4: »fluvius Nilus, qui dividit Asiam et Libiam«. 
Weitere typisch chorographische Informationen finden wir auf Tab. Peut.; 
hier einige Beispiele: Seg. X C 2: »in his locis scorpiones nascuntur«; Seg. X 
B 2: »Campi Deserti et in habitabiles propter aqv(a)e inopia«; Seg. V I I I C 5: 
»Desertvm v(bi) qvadraginta annis erraver(vn)t filii isrl(is) dvcente Moyse«; 
Seg. V I I I A 1: »Fossa Facta P(er) Servos Scvtarvm«; Seg. I C 5: »Tvcca fines 
affrice et mavritanie«; Seg. XI C 4: »In his locis elephanti nascvntvr«. 

88 A u c h auf der Tab. Peut. haben wir noch einen H i n w e i s ; Seg. V B 1: 
»Traiectvs Stadior(vm) CC« (Peloponnes; Strecke von Boiai zur gegen
überl iegenden I n s e l K y t h e r a ) . Die beiden C C s i n d durch den darüber 
befindlichen Str ich als Distanzangabe zu deuten. F ü r einen Periplus auf 
der >Ur-Tabula<, der erst i m Kopierprozess verloren gegangen ist, sprechen 
zudem die beiden noch vorhandenen Leucht türme (Alexandria, oberhalb 
von Chrisoppol is [sie; = Chalcedon] i m Seg V I I I A 1) sowie der Hinweis 
»Pirate« [sie] i n Seg. X I C 5. 
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dem Nordmeer eingetragen, ohne dass deren Siedlungsraum flächenmä

ßig berücl^sichtigt worden wäre. 

Als Erk lärung für dieses P h ä n o m e n sei auf die bereits skizzierten I n 

novationschübe i n der mathematisch-physikal ischen Geographie h inge

wiesen. A u c h Hipparchos zeichnete keine neue Karte, sondern formulierte 

lediglich umfangreiche Korrekturanweisungen innerhalb des Weltmodells 

des Eratosthenes. D. h . , dass e inmal vorgelegte K a r t e n eine beachtliche 

>Lebensdauer< hatten, bevor sie durch einen N e u e n t w u r f ersetzt w u r d e n . 

Vor diesem H i n t e r g r u n d sollte auch die kartographische Grundvers ion 

der Peutingertafel gesehen werden, die ja noch weniger kartographischen 

Finessen genügen wollte als die Kar ten der mathematisch-physikal ischen 

Geographen. F ü r die C h o r o g r a p h e n war offenbar entscheidend, dass 

der pr imär interessierende R a u m der M i t t e l m e e r o i k u m e n e verständlich 

v i sua l i s ier t war u n d dessen B i n n e n g l i e d e r u n g i m Rezeptionsprozess 

m i t weiteren I n f o r m a t i o n e n angereichert oder modernis ier t wurde. Die 

R ä n d e r der O i k u m e n e interessierten demgegenüber offenbar n icht , so 

dass - anders als i n der mathematisch-physikal ischen Geographie - n icht 

die gesamte Karte geodätisch aktualis iert werden musste. 

8. F A Z I T 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Landkarte auf dem A r t e m i d o r 

papyrus e in bedeutendes Zeugnis i n einer aktuellen Diskuss ion zur a n 

t i k e n Geographie darstellt. W i r können sicher davon ausgehen, dass die 

A n t i k e seit dem 6. Jh. v. Chr. K a r t e n i n unterschiedlicher A u s p r ä g u n g e n 

kannte u n d haben m i t dem Artemidorpapyrus erstmals einen unmit te lbar 

aus der A n t i k e s tammenden Beleg. Dieser lässt die l i terar isch überliefer

ten Hinweise zur Kartographie i n e inem neuen L i c h t erscheinen. 

Die ersten Entwicklungsstufen der Kartographie fallen noch i n spät

archaische u n d klassische Zeit. Seit der M i t t e des 4. Jh. v. Chr. arbeitet 

einerseits eine sehr kleine Gruppe mathematisch-physikal i scher Geo

graphen an der Wei te rentwick lung maßstäbl icher Kar ten . Über v e r m u t 

l i c h relativ wenige Zwischenstufen erreichte diese A u s r i c h t u n g m i t den 

Kar ten des Klaudios Ptolemaios den qual i tat iven Höhepunkt . Die dabei 

vollbrachte intellektuelle Le is tung ist vor dem H i n t e r g r u n d der zur Verfü

gung stehenden technischen Mögl ichkeiten n u r als genial zu bezeichnen. 

Andererseits wurden auch i n der landeskundlichen Geographie Visual i 

sierungen des behandelten Raumes genutzt. Diese zielten aber vor allem auf 

ein möglichst nachvollziehbares A b b i l d der physikalischen Gegebenheiten 
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ab, bei dem der Maßstab offenbar keine Bedeutung hatte. Daher muss auch 

v o n einem erweiterten Kartenbegri f f ausgegangen werden. Die Karten der 

landeskundl ichen Geographen sollten fortan als chorographische Karten 

bezeichnet werden. Zugle ich g ib t die A r t e m i d o r k a r t e einen wicht igen 

H i n w e i s , u m die Tabula Peutingeriana nicht mehr als itinerarium pictum, 

sondern als Produkt innerhalb der chorographischen Kar tent rad i t ion zu 

bes t immen. H i e r werden sich weitere Forschungen anschließen müssen. 

Vor al lem konnte deut l ich gemacht werden, dass das Fehlen v o n Kar

ten u n d einschlägigen Quellenzeugnissen zahlreiche Gründe hat: Z u m 

einen s ind die K a r t e n i m Kopierprozess den technischen Ansprüchen 

z u m Opfer gefallen. Z u m anderen ist die L i tera tur , die sich speziell m i t 

der ant iken Kartographie beschäftigte, aufgrund ihres hohen intel lektuel

len Anspruchs k a u m rezipiert beziehungsweise verstanden worden. U n d 

schließlich zeichneten sich die ant iken Karten nach den uns vorliegenden 

I n f o r m a t i o n e n durch einen Mange l an Praxistauglichkeit aus, so dass sie 

trotz aller intel lektuel len Finessen bei Reisen, Feldzügen oder Handels

u n t e r n e h m u n g e n keine Rolle spielten. I n der A n t i k e wäre w o h l n iemand 

auf den Gedanken gekommen, sich beispielsweise an einer Eratosthenes-

oder Ptolemaioskarte i m R a u m zu orientieren. Erst K o l u m b u s brachte, 

wie Gehrke süffisant bemerkte, das notwendige >Gottvertrauen< i n die 

Wissenschaft v o n der Erde auf." 
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