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Das Osmanische Reich und Istanbul in arabischen Reise

berichtcn des 16. bis 18. Jahrhunderts 

Ra!fE(f,er 

Die literarische Priisentation einer Stadt ist immer auch Ausdruck von Weltan
schauung und \X!erten ihres Autors. Er mag Auskunft uber seine Sicht auf den 
Charaktcr der Stadtbewohner geben, in der Art ,,die Damaszener sind so und 
so". Er mag aber auch den Charakter des Raumes Stadt, etwa als Heilige Statte 
oder als Ort des r .asters, darstellen wollen. Die dabei vorgenommenen Verall
gemeinerungen und die Benutzung von Stereotypen sind naturlich ungerecht 
und geben nicht das ,,wahre \X!esen" einer Stadt wieder. Fur die Mentalitats
oder auch Geistesgeschichte ist dieser Aspekt von Stadtbeschreibungen aber 
besonders interessant. 

Meine Analyse von Beschreibungen Istanbuls durch arabische Autoren 
dcr Fruhen Neuzeit soil Aufschlusse auf ihre Haltung zur Stadt Istanbul, aber 
auch zur Osmanischen Herrschaft und schlief3lich zur Selbstsicht dieser Auto
ren sowie zu ihrer Sicht auf ihre Rolle in der Gesellschaft liefern. Die arabi
schen Sichten auf das Osmanische Reich der Fruhen Neuzeit sind durchaus 
ein Thcma, das auch heute noch cine aktuelle Relevanz besitzt. Das wird 
schnell klar, wenn mit arabischcn Intellektuellcn uber die vie! beschworene 
Krise arabischcr I .andcr spricht bzw. dcrcn schriftliche Verlautbarungen vcr
folgt. ( )ft hiirt uml licst man dabci ncben Anklagcn gegen den ,,lnternationa
len Zionismus" und den ,,Impcrialismus", dass einige Wurzeln dicscr Krise in 
dcr Zeit der Hcrrschaft des ( )smanischen Reiches Liber die arabischcn Lander 
liigen. Die ( )smancn verschuldeten, hcif3t cs oft, einen Nicdergang arabischcr 
sozialcr C )rdnung und Kultur, dessen Folgen bis heute spLirbar seien. 

Neben Selbstmitleid win! aber gelegcntlich auch ein - wohl ehenso un
angcmessencr - Stolz auf die eigcnc Vergangenhcit ausgcdruckt. Einige Auto
ren sagcn niirnlich, dass sich schon seit dcrn Beginn der osrnanischen Herr
schaft im 1 (1. _Jahrhundert ,,arabischer Widerstand" entwickclte, cin VorLiufcr 
des ,,arabischen Aufstands" wahrend des t•:rsten \X!cltkricgcs um! der arabi
schen Nationalbewegungcn scit dcm Bcginn des 20. Jahrhunderts. 

Fs giht cine Tcndcnz unter arahischcn lntellcktuellcn, die in der Zcit vor 
der Hntstehung dcr Nationalbewcgungcn, im 19. Jahrhundcrt odcr auch noch 
fruhcr, arahischc nationalistischc hzw. protonationalistische Idccn erkcnncn 
wollcn. Aus dicscr Perspcktivc kiinntcn die hcutigcn Araber also doch auf 

cine glorreicl1c (;cschichtc untcr dcr osmanischcn I lerrschaft zuriickhlickcn. 1 

1 

Vgl. dazu die i\nalys,· ,·on J\11( 1 1.- I l.\j, l{ifaat Ali: ,,The social uses f11r the past: lkccnt 

l
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Die verschiedenen Facetten der heutigen Sichten von Arabern auf ihre Ver
gangenheiten sind nati.irlich for sich ein interessantes Thema. Man kann sicher 
sagen, dass der Ri.ickblick auf die Osmanenzeit einiges zu arabischen ldenti
tatsbildungen beitragt. ivlir geht es aber gar nicht darum zu ergri.inden, ob die 
jeweiligen Urteile gerechtfertigt sind. Auch die Frage, ob es i.iberhaupt cine 
arabische Stagnation unter den Osmanen gab, will ich nicht zu beantworten 
versuchen. Zurn einen crlaubt der Mangel an Forsehung zur Kulturgeschichte 
der Zeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert kaum fundierte Aussagen von 
einem solchen Grad dcr Allgemeinheit, zum anderen und vor allem halte ich 
das Konzept ,,Stagnation", wenn es auf eine ganze Kultur oder Gesellschaft 
angcwandt wird, fi.ir wenig erkenntnisfordcrnd. 

Mehr Erfolg verspricht es, zu diskutiercn, wie es denn mit dem angeb
lichen Widerstand der Araber gegen die Osmanen zwischen dem 16. und 
18 . .Jahrhundert stand. Dazu auBerte sich etwa Abdul-Karim Rafcq, der 
bedeutende syrische Historiker. Er betont erstens das hohe Niveau der juristi
schen Argumentation arabisch-islamischer Gelehrter jener Zeit und erklart 
dann, dass diese sich mit juristischen Argumenten gegen die osmanische Un
gerechtigkeit und shari"a-Widrigkeit zur Wehr gesetzt hatten. Rafeq stellt pau
schal ,,osmanische Despotic" sowie - aus seiner Sicht berechtigten - arabi
schen Widerstand einander gegeni.iber und macht dabei den Fehler, einzelne 
kritische Bemerkungen in arabischen Quellen gegen einzelne Aspekte osmani
scher Politik als Zeichen eines generellen arabischen anti-osmanischen Senti
ments zu verstehen.2 

Ulrich Haarmann fohrt in einer wesentlich reflektierter formulierten 
Arbeit zwar auch osmanenkritische Positionen arabischer Autoren auf, erklart 
aber, class von einer einheitlichen Ablehnung der Osmanen durch die Araber 
im Osmanischen Reich keine Rede sein konne.3 Etwa weist er auf die Bewun
derung der - auch der arabischen - Muslime for die Osmanen in ihrer Eigen
schaft als Glaubenskampfer hin.4 Haarmanns Darstellung ist wesentlich plau
sibler als die von Rafeq, aber auch sic behandelt das Thema nicht ausreichend. 
Sic liefert zwar viele positive Ansatzpunkte for weitere Untersuchungen, was 
jedoch bisher in der Forschung noch fehlt, ist cine systematische Aufarbeitung 

Arab historiography of Ottoman rule." In: lntemational ]011mal ofMiddle Easfe,71 Studies 14 
(1982), S. 185-201, hier S. 186. 
'RAPEQ, Abdul-Karim: ,,Social Groups, Identity and Loyalty, and I listorical Writing in Ot
toman and Post-Ottoman Syria." In: CJ IEVJ\11.1.IER, Domini<1ue (Hg.): / ,es Arabes et f'histoire 
creattice. Paris 1995, S. 79-93, hier S. 87. 
·' HAAR�li\NN, Ulrich: ,,Ideology and history, identity and altcrity: The Arab image of the
Turk from the 'Abbasids to modern Egypt." In: lntematio11af_/011mal o/Midrl/e Easlm1 Studies 
20 (1988), S. 175-196, hicr S. 184f.
4 IIAARMN-..N, ,,Ideology" (wie Anm. 3), S. 188. 
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der relevanten Texte. Wenn Haarmann in seinem Artikel auch einige Quellen 
erortert, so bleibt deren Zahl in seiner toHr d 'horizon von der Abbasidenzeit bis 
zur Gegenwart <loch recht gering, und er fordert mit Recht weitergehende 
Forschung. Haarmann ist sich der Beschrankungen seiner Arbeit also bewusst. 
So musste er es aufgrund des mangelnden Forschungsstandes dabei bewenden 
!assen, von ,,der" arabischen Sicht auf die Osmanen zu sprechen und konnte
auf die Problematik einer Herausstellung angeblich ,,kollektiver Mentalitaten"
nur hinweisen. 5 

Arabische Muslime berichten iiber Istanbul 

Solche Kompromisse will ich im Folgenden moglichst nicht eingehen. Ich 
werde Berichte iiber Istanbulreisen arabischer Muslime betrachten, die untcr
schiedliche Perspektiven auf die Stadt Istanbul und die Osmanen anlcgcn, jc 
nachdem um welche Art von Autoren es sich handelt. Gemeinsam ist alien 
jedoch - um damit zu beginnen -, class sie Intellektuelle sind, Gelehrte, udaba' 
und Sufis. Entsprechend handeln ihre Berichte haufig i.iber gclchrtc 
Gegenstande, Treffen und Gesprache mit anderen Intellektuellen. Auch die 
Person der Reisenden selbst tritt hervor, denn die Texte sind stark als 
Selbstdarstellung angelegt. Ein weiteres Merkmal besteht darin, und das ist 
hier besonders relevant, class die Texte nicht allein Faktenberichtc darstellen, 
sondern auch wertende Aussagen iiber Istanbul und davon ausgehend auch 
iiber das Osmanische Reich im Ganzen enthalten. 

Istanh11/.· Zen/mm des Gelehrtenfl(lns 

Istanbul war ein Zentrum des islamischen Gelehrtentums, besa� die Stadt 
<loch bedeutende Bildungsinstitutionen, die mit denen in den arabischen 
Metropolen in Konkurrenz standen, ja sie an Bedeutung i.iberragten. Hier 
trafen auch Mystiker zusammen, die eine Vielzahl von Konventen vorfanden. 
Istanbul war auch der Ort, wo zumeist i.iber die Besetzung der gelehrten und 
sufischen Posten im Reich entschieden wurde. Insofern !asst sich sagen, class, 
als die arabischen Lander des Maschrek Anfang des 16. Jahrhunderts unter die 
osmanische Herrschaft gerieten, sich das Leben arabischer Intellektueller 
iinderte. War <loch die Hauptstadt des Reiches, in dem sie lebten, nunmehr 
weit entfernt, nicht mehr Kairo bzw. Damaskus als Unterzentrum. Und sie 
sahen sich gezwungen, mit einem ziemlich ausgekliigelten Rekrutierungs
system fertig zu werden, das die Osmanen entwickelt hatten. \X'enn sie etwa 
danach strebten, einen Kadi-Posten zu erlangen, hatten sie sich in Allge-

5 
HAARl\

l

ANN, ,.Ideology" (wic Arnn. 3), S. 184. 
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meinen vorher in Istanbul cinzufin<lcn. Denn das osmanische System der 
Rckrutierung von Kadis sah vor, dass Anwartcr auf solche Posten zunachst 
eine Zeit der Anwartschaft (11111/dzama; miilazeme!/' zu absolviercn batten. Das 
bedeutete: der Kandidat, dcr eine Ausbildung als 'alim absolviert hatte, suchtc 
sich einen Patron untcr Jen hochrangigcn Gelehrten in Istanbul und 
vcrbrachte eine Zcit, oft Jahre, in scincm Dienst, bevor er vicllcicht <lurch 
Vcrmittlung diescs Patrons ein Arnt erhielt. Fur <lie angehen<lcn arabischcn 
Funktionare war die Zcit als mulazim eine wichtigc Passage ihrcs Lebens. So 
ist es nicht verwunderlich, wcnn einigc von ihncn darubcr - wie auch all
gemein uber ihrc Reise nach Istanbul - Berichte verfasstcn. 

Typologie arabischer Istanbulreisender 

Nur waren abcr nicht alle Araber, die nach Istanbul kamcn, auf Karriere aus -
zumindest sagen <las nicht allc ihrcn Reiseberichten offen. Manche beschrei
ben ihren Aufenthalt in der Hauptstadt gerade, um zu zeigen, <lass sic nicht

nach Posten suchten. Sie prasentieren sich als fromme Gelehrte, denen cs zu
kam, Distanz zu den Herrschenden zu wahren. Andere Istanbul-Besucher be
lassen es nicht dabei, ihre Distanz zu den Herrschenden anzuzeigen, sondern 
sic greifen diese direkt an, als sun<lig, pflichtvergessen oder auf ahnliche 
Weise. So findet sich in einigen Berichten uber Istanbulreisen massive Herr
schaftskritik. Schlie(3Jich wir<l von Reisendcn ein Bild Istanbuls als <las eines 
Sun<lenpfuhls gezeichnet, in dem Herrschen<le und Bewohner gleichermaf3en 
steckten. 

Je nach Personlichkeit und Situation der Verfasser von arabischen Istan
bul-Reiseberichten erscheint also die Stadt in einem untcrschiedlichen Licht -
was auch nicht anders zu erwarten war. lch will mehrere Kategorien von 
Reisenden unterscheiden. Da sind erstens die ,,frommen" Reisenden, vor 
allem Mystiker, zweitens arabische Funktionare im J ustiz- und Erziehungs
wesen, die in Istanbul gegen ihre Absetzung protestieren, und schlief3lich 
Gelehrte am Beginn ihrer Laufbahn, die Istanbul als Karrieresprungbrett 
nutzen wollten. 

DieFrommen 

lch beginne mit den ,,Frommcn". Eine besonders aufschlussreiche, wenn 
auch knappe Charakterisierung Istanbuls nimmt der wandernde Sufi Mu�tafa 
al-Latifi (gcst. 1123/1711) aus Hama nahe Damaskus vor.7 Er beschreibt 

6 Vgl. hierzu den Beitrag von Denise Klein im Band. 
7 

ELGER, Ralf: ,,Narrheiten und Heldcntatcn. Die mcrkwiirdigcn Reisen des Mu�(afa al
La\ifi (1602-1711)." ln: Vo:'l ERTZDORFF, Xenia/Gerhard GIESEMi\NN (Hgg.): Erk1111d1111J!. 



Arabische Reiseberichte 75 

seinen Besuch in der Stadt wie folgt: ,,Ich reiste nach Konstantinopcl, <las 
lslambill genannt wird. lch blieb eine Nacht in der Stadt. Dann reistc ich ab 
nach Edirne."8 Das ist alles, wohl mit die kiirzeste Istanbul-Beschreibung der 
Weltliteratur. Der Bericht klingt, als ob Istanbul ein kleines Dorf ware un<l 
nicht die Hauptstadt des Osmanischen Reiches, welche von zahlreichen 
Syrern und anderen Arabern hiiufig aufgesucht wurdc. Es ist nun keineswegs 
so, wie man vielleicht denken mag, class al-Latifi die grof3cn Stiidte und Sitze 
von Herrschenden auf seinen Reisen prinzipiell nur kurz beriihrt hiitte bzw. 
sie nur so knapp abhandelt. Lange, sagt er, hielt er sich etwa in Kairo, 
Damaskus oder Mckka auf, und er widmet diesen Orten ausfiihrliche Be
schreibungen iiber mehrere Seiten seines Berichts. In Bezug auf Istanbul ver
fahrt er anders, und das ist aus seiner Sicht auch plausibel. Seit liingerem hat
ten niimlich Moralisten scharfe Kritik an Gelehrten und Mystikern formuliert, 
die am Sultanshof oder zumindest im weiteren Umkreis davon, Vergiins
tigungen zu erlangen suchten. Einem frommen Mann sei der zu intensive 
Kontakt mit den Miichtigen nicht angemessen, vie! weniger noch die Unter
werfung unter ihren Willen, lautet etwa die Maxime, die der beruhmtc Agypter 
'Abd al-Wahhab ash-Sha'rani (gest. 973/1565) geiiul3ert hatte.9 Al-Latifi, dem 
die Problematik der Niihe zur Macht bekannt gewesen sein diirfte, versucht, 
in seiner Beschreibung jeden Verdacht von vornherein auszuschlicf3en, mit 
den Hofkreisen in Istanbul Kontakt gehabt zu haben. Ja, indem er bctont, nur 
einen Tag in der osmanischen Hauptstadt geblieben zu sein, macht er seine 
Verachtung des Hauptstadtlebens deutlicher, als wenn er Istanbul gar nicht 
erwiihnt hiitte. 

Es gilt allerdings zu bedenken, class ich von der literarischen Figur des 
Reisenden spreche. Was der echte Laµfi in Istanbul unternahm, wissen wir 
nicht. Wohl aber ist bekannt, class zahlreiche Sufis in die Stadt kamen, um 
Posten, etwa als Leiter eines Konvents, zu erwerben, ganz so wie es ash
Sha 'rani kritisierte. Allerdings schwingt das Motiv der inneren Distanz von 
Sufis zur Hauptstadt auch in anderen ,,frommen" Texten mit. Uber den 
grof3en Damaszener Gelehrten 'Abd al-Ghani an-Nabulusi berichtet dessen 
Biograph al-Ghazzi, class er wiihrend eines Aufenthaltes in Istanbul plotzlich 
von einer mysteriosen Stimme gewarnt wird, dort zu bleiben. Er reist darauf-

und Beschreibung der Welt. Zur Poetik der Reise- und l 11itderberichte. New York, Amsterdam 2003, 
S. 267-287; DERS.: ,,Images of cultural diversity inside the Islamic world in an eighteenth
century Arabic travelogue." In: DESPOIX, Philippe/Justus FETCI !ER: Cross-cultural encounters/
lnterkult11rel/e Begegmmgen. Kassel 2004, S. 63-76.
8 

AL-1..,\TIFi AL-1:IA!\IA\\i, Mu�tala: Sryd�at ash-shaik/1 al-La/[fi, Ms. Berlin, Ahlwardt, Ver
zcichnis, Nr. 6138, f. 57b. 
9 t\SI I-SIit\ 'R,bli, 'Abd al-Wahhab: Tanbfh al-m11ghtamil au,iikhir al-qam al- 'dshir 'aid md khdlajii

fihi salajah11m af-/dhir, Kairo o. J., S. Tanbih, S. 4. 
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hin ab, scheint aber vorher bereits einiges for seine Karriere getan zu haben. 
Denn nach seiner Riickkehr nach Damaskus erhielt er ein Arnt als Lehrer an 
einer madrasa. tu 

Einen ebenfalls von ,,Frommigkeit" gepragten Bericht iiber seinen Auf
enthalt in Istanbul gibt an-Nabulusis jiingerer Zeitgenosse, der Sufi, Gelehrte 
und Dichter Mu�taffi al-Bakri.11 Er sagt nicht, warum er sich dorthin begab, 
deutlich ist aber auch bei ihm die innere Distanz zum Leben in Istanbul: 
,,Meine Schicksale machten das Jahr ler meint 1135/1723, als er nach Istanbul 
kam] zu einer Zeit der Reklusion (kha/wa). Nur ein Freund und Getreuer kam 
zu mir." 12 Ob dies alles war, was al-Bakri in den immerhin vier Jahren seines 
Aufenthaltes, der bis 1139 / 1726 dauerte, in der Stadt unternahm, erkliirt er an 
dieser Stelle nicht. Plausibel erscheint das jedenfalls nicht. 

Von Anwdrtem und A,ifechtem 

Eine andere Beschreibung der Stadt gibt al-Bakri in seiner ,,Maqama 
Rumiyya", eine ,,teils erfundene", novellenartige, ,,teils autobiographische" 
Erziihlung. Darin berichtet er, wie er aus Anatolien kommend in Oskiidar am 
Bosporus gegeniiber von Istanbul eintrifft. Sein Blick fallt auf die Silhouette 
der Hauptstadt, welchc ihm iiber alle Mafien gewaltig erscheint. Das veranlasst 
ihn zu Reflexionen iiber die machtvolle Stellung des ,,Herrschers der zwei 
Meere", des ,,Kampfers gegen die Christen". 13 Aber die Stadt birgt auch Ge
fahren for solche, die sich von ihren Reizen betoren !assen. Der Erziihler in 
al-Bakris Maqama, der als der Autor selbst gekennzcichnet ist, macht dies in 
seiner Geschichte in der Falge dcutlich. Er trifft in Oskiidar eine Gruppe 
junger Leute, die ihn als spirituellen Fuhrer annehmen. Bald ist er auch in 
dieser Eigenschaft dringend gefragt, denn die Stadt halt viele moralische An
fechtungen for junge schone Menschen bereit, etwa auf dem Markt oder im 

1
" AL-GI IAZZi, Mui.1ammad Kamal ad-Din: Al-111ird al-1111sf 11,a-l-111drid al-q11d.rf jl fa,jamat al- 'drif 
bi-I/ah sa.'Y_yidi shaikh 'Abd al-Ghani an-Ndb11l11sf, Ms. American University Beirut 752, f. 32a; 
vgl. auch ALADDIN, Bakri: 'Abdalganian-Ndb1'111sf(1143/1731), oeuvre, vie et doctrine. Bd.11 . 
Diss., Paris I 1985, S. 87. 
11 

EI .GER, Ralf: Mu,/qjii al-Bakri. Z11r Selbstdarste/111111, eine.r .rrri.rchen Gelehrten, S11jis 1111d Dichters 
des 18. Jahrh1111dert.r. Hamburg 2004; DERS.: ,,Die Netzwerke des Llteraten und Sufis Mu,/qjii 
al-Bakri (1099/1688-1162/1749) im Vorderen Orient." In: LotMEIER, Roman (Hg.): Die is
lamische Welt als Netziverk. Mo1,lichkeiten 11nd Grenzen de.r Netzinrk.ansatze.r im islami.rchen Kontext. 
Wiirzburg 2000, S. 165-179. 
12 AL-BAKRi, Mu�\ala: Nafl.z na.rd'im al-a.rlzdr bi:fa(l,Z1jasd'i111 al-a.r,ndr, Ms. Budairiyya (Salama, 
Khic;lr Ibrahim: Fihris makh/li/dt al-maktaba a!-IJ11dairiY.ya (Maktabat ash-shaikh Mul.1ammad
b. I:Iabish),Jerusalem 1987): Nr. 542, ff. 34a-47b, f. 39a.
1., AL-BAKRi, Mu�\ala: Al-maqdma ar-ra11miyya 111a-l-maqdma ar-rtimi)'ya, Ms. Yale (NEMOY, L.: 
Arabic Manuscripts in the Yale University I ibra,y. New Haven 1956): Nr. 182.
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hamam. Die jungen Adepten geraten in eine Art spiritueller Unruhl'., die sic 
vom rechten sufischen Weg abzubringen droht. Der Erzahler tadelt sit'., hat 
aber wenig Erfolg. Erst spater tritt ein Prl'.diger auf, dessen Mahnung, das 
Weltliche nicht zu hoch zu achten, angenommen wird. Die Ahreise aus 
Istanbul ist dann auch Entfernung von den Anfechtungen der ,,niederl'.n 
Welt". 

Istanbul als Ort der Anfcchtung beschreibt auch der agyptische Gelehrte 
Abmad b. Mubammad al-Khafaji (gest. 1069/1659). 14 Nach al-Khafaji ist Is
tanbul ,,ein Paradies voll mit huris", das gefahrliche Leidenschaften (shahaiJJtJ!) 
weckt. 15 Mit dieser sexuellen Anspielung leitet er cine umfassende Kritik der 
,,korrupten" lstanbuler Elite ein. Der Korruption gegenulKr seien auch dil'.
jenigen nicht immun, deren moralische Kraft eigentlich i_iber jl'.dcn Zwl'.ifel 
erhaben sein mi_isste. Hefrig geif3clt er die Gelehrten, aber auch die Sufis, und 
!asst ebenfalls die Herrschenden nicht bei seinen Bl'.schimpfungen aus. Ihnen
ginge es nur um ihre Vorteile, Bereicherung und Wohlleben, wohingegen sic
ihre Ptlichten vernachlassigtl'.n. Er finde niemanden in der Stadt, den er einen
ehrenwerten Mann nennen konne, so gipfelt die Anklage al-Khafajis.

Man konnte diese Kritik al-Khafajis als Hinweis auf den oft besproche
nen ,,osmanischen Verfall" nach dem Tod Sultan Sukymans des Prachtigcn 
(gest. 973/1566) sehen und die Heftigkeit dieser Kritik als Bcleg dafor ver
stehen, dass jencr Verfall zur Zeit al-Khafajis schon wcit fortgcschritten war. 
Ein Einwand dagegen lautet, vorgetragcn von Abu 1-J:lajj, dass von einem all
gemeinen Verfall keine Rede sein kcinne. Es habe lediglich \Vandlungspro
zesse gegeben, die negative Konsequenzen for bestimmte soziale Gruppen 
mit sich brachten, darunter auch for Gclehrte wie al-Khafaji. 1 r, Wie auch im
mer: Al-Khafajis Kritik an Istanbul atmet scheinbar cinen Geist von ,,Fri:im
migkeit", aber dennoch ist er nicht in die Kategoric cler ,,Frommen Rei
senden" einzuordnen. Aus den Quellen zu seiner Biographie gcht hervor, class 
er selber zeitweise Tei! dieser Elite war und hohe Posten im osmanischen 
System der Gelehrtenschaft bckleidete. Er war sogar Oberkacli in Kairo, 
wurde allerdings aus diesem Posten entlassen, bevor er zu seiner Schmahung 

14 
Zu ihm und seinem hier behandelten Text vgl. ELGER, Ralf: ,,Autobiographical maqrimdt 

of the 1 Th and 1 S'h centuries. A nearly typically Egyptian genre." In: CREC!-,Ul'S, 
Daniel/Muhammad Husam ,\L-Dl\i IS�!:\'Il, (Hgg.): Papmfrom the third Conjmnce far Ottoman 

Studies in Egrpt. Cairo 2004, S. 61-73. 
15 ,\L-KI L\F.\Ji, Shih:ib ad-Din A!Jmacl b. f..fobanunad: Raihdnat al-alibbri' 11•a-zahrat al-hard! 
ad-d11111•d. Kairn 1877, S. 343.
16 AB(' L-HAU, Rifat: ,,Ara' 'arabiyya 'ani 1-inbi\:i\ al-'utbmani fi 1-cprn as-s:ihi' 'ashar (m)." 

In: /1/- hayat aljikri!'l'"./i /-Jl'ilri)'rit al- 'arahhTa athnri'a I- 'ahd al- 'uthmd111: al:pz' al-a111ml 11·{1-th
thdm; taqdim '.,J/Jd al/a/ii at-T,m111m: Zaghwan 1990, S. 1 '7-21. 
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ansetzte. Man kann mit Sicherheit vermuten, class seine Angriffe aus dem 
schweren Riickschlag in seinem beruflichen Fortkommen herriihren. 

Das Schicksal der Absetzung von einem Kadiamt erfuhr auch Mul_1ibb 
ad-Din al-l;lamawi (949/1542-1016/1610) 17 aus Hama nordlich von Damas
kus, der in einem Reisebericht iiber seinen lstanbul-Aufenthalt im Jahre 
981-3/1573-5 berichtet. 18 Er behandelt darin ausfiihrlich sein Schicksal als ab
gesetzter Kadi und beschreibt, wie er durch personliches Vorsprechen in der
Hauptstadt ein neues Arnt erhalt. MuJ.iibb ad-Din erzahlt auch die Vorge
schichte: Von Haus aus zur Rechtsschule der Schafiiten gehorig, wechselte er
zur hanafitischen Schule iiber, ein deutliches Zeichen seines Karrierestrebens.
Viele Gelehrte verhielten sich so, war doch die hanafitische die offizielle
Rechtsschule des Osmanischen Reiches; die Mitgliedschaft bot die besten
Aufstiegschancen im osmanischen Justizwesen. Dafiir war es giinstig, wenn
nicht obligatorisch, class die Kandidaten ein Studium in Istanbul absolvierten.
Das tat auch Mul_libb ad-Din und sicherte sich dann, ebenfalls ein fast unab
dingbarer Schritt auf dem Weg zu einer Gelehrten-Karriere, die Protektion
eines bedeutenden osmanischen Funktionars, in seinem Falle des Kadi
Mul.iammad Jiwi Zade (937 /1531-995/1586). 19 Mul_1ibb ad-Din begleitete

Jiwi Zade, der im Jahre 978 von Istanbul nach Kairo reiste, um dort das Arnt
des Oberkadis anzutreten. Der Klient seinerseits crhielt ein eher unbedeuten
des Kadiamt in der Stadt Fuwwa im Nildelta.

Spater wurde Mul.iibb ad-Din dann nach Qadmus in Syrien, 50 Kilo
meter westlich von Hama, berufen. Plotzlich aber setzte ihn der Kazasker 
Mul_1ammad Ma'lul Zade, der in Istanbul residierende oberste Verwalter des 
Gerichtswesens in den arabischen Provinzen des Osmanischen Reiches, ab. 
Mul_libb ad-Din macht sich nun auf, um in Istanbul den Kazasker personlich 
zu bitten, ihn wieder einzusetzen. Dieser !asst sich von diesen Versuchen, die 
sich iiber mehr als einJahr hinziehen, aber nicht beeindrucken. 

17 Zur Biographic vgl. /\SI 1-SH/\IKI I, Malimud (Hg.): Al .-GHAZZi, Najm ad-Dfn (977 I 1570-
1061 / 1651 ): I ,U{f as-samar /Jla-qaif af-tamar min tarajim a'yd11 af-fabaqa l-tild min al-qam a/-1.iddi 
'ashar, Damaskus o. J ., S. 114-123; /\1.-MUI_IIBBi, Mul_iammad: Khult#at al-athar. Beirut 1966, 
IV, S. 322-331; Zu dem Text vgl. ELGER, Ralf: ,,Selbstdarstellungen aus Syrien. Uberle
gungen zur Innovation in dcr arabischcn autobiographischen Literarur im 16. und 17. Jahr
hundert." In: DORR, Renate/Gisela ENGEL - Johannes SCllM/\NN (Hgg.): Ei;!,ene 1111d fremde 
Friihe Neuzeiten: Gene.re 1111d Gelt1111J, eines Epochenbe)!,rijjs. (Beiheft zur Historischen Zcitschrift 
35) Munchen 2003, S. 123-137.
1" /\L-f:1/\MAWi, Mul_iibb ad-Din (gest. 1014/1610): /3a11•ddi' ad-d11mti' al-'a11da11i).'ya bi-111ddi ad
diydrar-rumiyya. Ms. Assad-Bibliothck, Damaskus, Nr. 8387, ff. 23a-46b.
19 Ygl. zu ihm u.a.: JAllllllR,Jibra'il Sulayman (Hg.): AL-GHAZZi, Najn1 al-Di11: /l/-Ka1J1akib al
sd'ira bi-dydn al-mla al-'dshira. Bd. Ill. Harissa 1958, S. 27-29. 
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Erst als sein alter Patron Jiwi Zade im Jahre 983/1575 neuer Kazasker win!, 
erhalt Mul)ibb ad-Din einen Posten in Ma'arrat an-Nu'man in der Nahe von 
Aleppo. 

Obwohl Auf3enseiter und in einer prekaren Lage, hat man <loch den 
Eindruck, class sich MuJ:iibb ad-Din in die stadtische Gesellschaft Istanbuls 
recht gut integriert. In seinem Bericht tritt er gar als Chronist des gesellschaft
lichen Lebens Istanbuls auf und berichtet ausfiihrlich i.iber Ereignisse aus dem 
Bereich der sozialen Elite. Wer wird in ein Arnt eingesetzt, wer wird abgesetzt, 
wer stirbt, wer wird ermordet? All das behandelt Mul)ibb ad-Din im Licht der 
Frage, wie das Schicksal (dahi') mit den Menschen umspringen kann. Und dies 
ist auch der Gesichtspunkt, unter dem er seine eigene Lage betrachtet. Wi.irdig 
eines Postens, wi.irdiger als Konkurrenten, die er ausfi.ihrlich kritisiert, bleibt 
dem Reisenden <loch die verdiente Anerkennung lange verwehrt. Seine 
Zwangslage ist derart erniedrigend, <lass man sich fragt: Warum beschrcibt 
Mul:iibb ad-Din eigentlich diese Leidenszeit in Istanbul? Ich meine, er will zei
gen, class er die Durchsetzungsfahigkeit und die Standhaftigkeit besitzt, die ihn 
trotz aller Widerstande des Schicksals zum Erfolg fi.ihren. Die Darstcllung 
Istanbuls und seiner Bewohner gibt fi.ir die Demonstration dieser moralisch 
wertvollen Eigenschaften einen idealen Hintergrund ab. 

Noch deutlicher wird die eigene Anstrengung von eincm arabischen 
Gelehrtenautor, der noch ganz am Beginn seiner Laufbahn steht, betont. 

l:Iafi� ad-Din al-Qudsi (gest. 1055/1645-6), ein junger ali,n und adi'b aus Jeru
salem20, brach am 21. Rabi' I 1013, im Jahre 1604, auf, um sich in Istanbul um 
einen Posten zu bemi.ihen. Er ging aber zunachst nach Kairo, bevor er dann 
von Alexandria auf dem Seeweg in die osmanische Hauptstadt fuhr. AI-Qudsi 
spricht am Anfang seines Istanbul-Reiseberichtes davon, wie unangenehm 

ihm die Reise dorthin war: 

,,Ich sah, dass die Leute, die vorankommen solltcn, zuriickbleiben und umgekehrt, 
und verstand, 1 ••. ] dass man die Niihe zu den Herrschcnden suchcn muss - so wie cs 
diese merkwiirdige Zeit verlangt. 1 .•• ] lch wollte auch weiterkommen und erkanntc 
dcutlich, dass ich dies nur erreiche, wcnn ich nach Istanbul gehc und mich im Palast 
einfinde."21 

Al-Qudsi unternimmt die Reise nach Istanbul, aber er reist sozusagen unter 
Protest. Als er dann aber nach einer langen uncl gefahrlichen Seereise, auf der 
er sein Vermogen verliert, von christlichen Piraten bedroht wird und viele 
weitere Abenteuer erlebt, ankommt, zeigt er grof3e Begeisterung: 

211 ELGER, ,,Sclhstdarstellungen aus Syricn" (wie Anm. 17). 

21 :\L-Qvnsi, I:Iafi;i: ad-Din: [.rftiral-a.rfiinm-ihk,ir,1/-a/kd,. ;\[s. Berlin, Ahlwardt, \'erzcichnis,

Nr. 6134, f. 76a. 
· · 
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,,Arn Morgen trafen wir in Kustantiniyya ein und vergni.igten uns rnit ihren 
Sehenswi.irdigkeiten. lch licll den Blick schweifcn i.ibcr ihre schi_inen Viertel. Es ist 
cine hochgcschiitzte Stadt mit erhabenen Gebiiuden. Man kann sic nicht 
beschreiben."22 

Auch eine Darstellung von Istanbul als Sitz der muslimischen Herrschaft gibt 
al-Qudsi: 

,,lch fand ihre Vicrtel leuchtend <lurch den Sultan des Osten und Westens. j ... j Er ist 
der Diener der heiden Heiligti.imer und triigt die Fahnen der Sicherheit und des 
Glaubens. Er bewahrt die Grenzorte der Muslimc, er kiimpft auf dcm Weg Gottes."2' 

Gemcint ist Ahmed l. (1603-1617), der kurz vor al-Qudsis Ankunft sein Arnt 
angetrcten hatte. Istanbul zeigt sich dem Reisenden aber nicht allein von 
seiner guten Seite. Im Kontrast zur ersten Begeisterung bei der Ankunft steht 
der Anblick einer Feuersbrunst in der Stadt. Diese wird nicht einfach 
geschildert, sondern auch interpretiert: 

,,Wie viele Gelder wurden in dieser Nacht verschwendet? Wie wurde mit dem 
Verschwinden des Goldes und Silbers vielen Miinnern der Kopf verdreht. Denn 
dieses Feuer war in den Seelen."24 

Dies ist eine Kritik an den Menschen, denen Reichtum und das Streben so vie! 
wert war, class sein Verlust ,,ihnen den Kopf verdreht". 

Auch einen anderen Aspekt der Istanbuler Gescllschaft kritisiert al-Qudsi: 

,,Es gab in Kustantiniyya cine Gruppe von Leuten, die beobachteten die Ereignisse 
der Nachte und lauerten auf die Leute der Vollkommenheit, auch wiihrend des 
Schlafes, weil sie im Feuer des Neides waren."25 

Wieder taucht das ,,Feuer" auf, und wiedcr als moralisch negative Kraft im In
neren des Menschen, als das ,,Feuer des Neides". Diese Leute schimpfen auf 
Istanbul, weil - so ihr verborgenes Ziel, wie al-Qudsi meint -, sie ihm den 
Aufenthalt dort verleiden wollen, damit er abreist. Daraus kann man schlie
Ben, class es sich wohl um Konkurrenten al-Qudsis handelt, die seine ja bereits 
vorhandene kritische Haltung gegeni.iber dem osmanischen System der Pos
tenvergabe verstarken und ihn davon abbringen wollen, sich weiter um einen 
Posten zu bemi.ihen. Aber al-Qudsi !asst sich nicht beirren und erhalt schliel3-
lich ein Lehreramt in Jerusalem. 

2.' AJ.-QUDSi, lsjar(wie Anm. 21), f. 128a. 
" Ebd., f. 128h. 
24 Ebd. 
25 Ebd., f. 131 b. 
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Er wendet die von ihm wahrend seiner Reise mehrfach formulierte moralischc 
Maxime an: Den wahren Mann zeichnet es aus, wenn er trotz grcif3ter Prob
leme nicht aufgibt, sein Ziel zu verfolgen - wenn es ein gutes Ziel ist. Und in 
seinem Falle ist das Ziel tatsachlich gut. Am Anfang seines Textes stellt der 
Autor namlich klar, class er nicht etwa aus selbstsiichtigem Karrierismus nach 
Istanbul reist, sondern dem Wohl der Muslime dienen will. Die widrigen 
Umstande zwingen ihn zur Anstrengung, d.h. er fiihrt eine Art personlichen 

jihad gegen diese Umstande. 
Die Reise des l:fafi� ad-Din hat etwas von einer Odyssee. Der Mensch 

ist dem Walten hoherer Machte ausgesetzt, aber auch stets weiter seinem Ziel 
zustrebend. Deswegen nimmt er immer wieder das Wagnis der Reise auf sich, 
auch wenn er Riickschlage erleidet. So scheitert l:fafi� ad-Dins erster Versuch, 
sich in Alexandria einzuschiffen, an einem heftigen Seesturm. Er neigt nun da
zu, seine Reise ganz abzubrechen, jedoch rat ihm ein Freund: ,,Du hist wic dcr 
Mond, <lessen Aufgang man erwartet. Bewaffne dich mit dem Schwcrt dcr 
Entschlossenheit."26 Dabei bezieht er sich auf die Postcnsuche des Rciscnden. 
Der Aufgang des Mondes bedeutet, dass er endlich eine ihm angemesscne 
Stellung erhalt und damit der Gesellschaft client, die bereits darauf hofft. Hier 
legt der Text nahe, class al-Qudsi nicht allein perscinliche Ziele verfolgt, son
dern <lurch seine Postensuche, mit all ihren Schwierigkeiten, die Wohlfahrt der 
muslimischen Gemeinschaft fordert. 

Al-Qudsi folgt dem Rat seines Freundes und bucht einen Platz auf einem 
anderen Schiff. Die Reise wird zur Priifung seines Charakters, da er unterwcgs 
alle seine irdischen Giiter verliert. Auch dariiber reflektiert der Autor: ,,An 
Land und Meer ist verloren gegangen, was ich an Geld hatte. Die Bucher 
auch, auf die ich mich verlassen hatte. [ ... )" Aber: ,,Der Ehrenmann, wenn ihm 
ein Ungliick passiert, zeigt sich den Leuten als gliicklich, auch wenn er inner
lich bedriickt ist. "27 

Die Seereise ist ein Kampf gegen die Elemente der Natur, aber auch 
gegen die eigene Schwache. Der Verlust aller seiner Giiter wird zum Zeichen 
fiir die Reinigung der Seele. Die Furcht und das Leid hat l:fafi� ad-Din am 
Ende iiberwunden. Er wird belohnt, indem er das ersehnte Ziel erreicht, die 
Einsetzung in einen Posten in Jerusalem. 

Ans Ende der Reise angelangt 

Alie hier vorgestellten Reiseden haben einige negative Erlebnisse in Istanbul. 
Al-Khafajis Generalverurteilung der Istanbuler Gesellschaft, gespeist aus sei-

zr, AI.-Qcnsi, l.rjdr(wic Anm. 21), f. 103b. 
n Ebd., f. 129b. 
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nem personlichen Ressentiment, steht allerdings recht singular da. Positiv er
scheint Istanbul als Sitz des Sultans, des Glaubenskampfers und Bewahrers 
der Grof3e des Islam. Die ,,Maqama Rumiyya" von al-Bakri und al-Qudsis Be
richt i.iber seine Ankunft in der Stadt sind dabei sehr ahnlich. Die gewaltige 
Silhouette steht ihnen zeichenhaft for die gewaltige Macht des Sultans. Die 
Lage der Stadt an der Meerenge ist Symbol for den ,,Herrscher der beiden 
Meere und Lander", wie der osmanische Sultan u.a. tituliert wurde. 

Interessant ist, <lass keiner der Reisenden sich dafor interessiert, class es 
eine ti.irkische Herrschaft ist, for die der Sultan steht. Oberhaupt ist kaum von 
Ti.irkentum die Rede, obwohl sich dies bei einer lstanbul-Reisebeschreibung ja 
durchaus angeboten hatte. Lediglich Mul:iibb ad-Din !asst an einer Stelle 
durchblicken, class ihn die nichtarabische, wohl ti.irkische Konkurrenz im 
Wettbewerb um Kadi-Posten aufbringt. Aber das ist eine Kritik, die auf eine 
ganz spezifische Frage gemiinzt ist; er dehnt sie nicht aus, um zu einer gene
rellen Kritik auszuholen. Selbst der scharfste lstanbul-Kritiker, al-Khafaji 
namlich, erhebt zwar alle moglichen Vorwiirfe gegen die lstanbuler Gesell
schaft, nicht aber den, <lass sie weitgehend aus Ti.irken besti.inde. Die These 
von den Osmanen als Vernichter arabischer Kultur wi.irde wohl keiner der 
Reisenden unterschreiben. 


