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Gebannt oder flilchtig? Moderne Wahrnehmung zwischen Aufmerksamkeit und Zerstreuung. 

Zum Buch von

Jonathan Crary

Suspensions of Perception. Attention, Spectacle, and Modern 

Culture

Cambridge/Mass. und London, The MIT Press 1999. 397 S.; 107 Abb. ISBN 0-262-03265-1

Der Kunsthistoriker Jonathan Crary (Colum

bia University) arbeitet daran, »Wege des 

historischen Denkens liber die Struktur und 

Organisation der Kultur der Gegenwart« zu 

erortern (Interview mit Crary von Beate Sont- 

gen. In: Texte zur Kunst 7, Nr. 26, 1997, Juni, 

S. 138-143, hier 143): fur Crary ein methodi- 

sches und faktisches Desiderat, sind doch nach 

seiner Auffassung »die meisten Darstellungen 

der technologischen Gegenwartskultur« durch 

eine bewuEt ahistorische Annaherungsweise 

gekennzeichnet (Das Verschwinden des histo

rischen Denkens. J. Crary im Gesprach. Inter

view von Hannah J. L. Feldman. In: Neue bil- 

dende Kunst 6, Nr. 2, 1996, April-Mai, S. 61- 

64, hier 62). Methodisch sich an Michel 

Foucault orientierend, betrachtet Crary seine 

Arbeit als »Teil einer Archaologie unserer 

Gegenwart« (ebd.). Als ‘Leitfossil’ durch die 

historischen Schichten, die zur Gegenwarts- 

kultur hinauffiihren, dient ihm die ‘Wahrneh

mung’, als ein sich veranderndes Phanomen, 

das es zu analysieren und historisch zu verste- 

hen gilt. Er will zeigen, wie ‘Wahrnehmung’ in 

der modernen ‘Gesellschaft des Spektakels’ 

durch historisch fafibare, seit dem Anfang des 

19. Jh.s wirksame Krafte gepragt ist. Den 

Begriff ‘Spektakel’ verwendet er keineswegs — 

wie meist die Diskussion der i98oer Jahre — 

undifferenziert als Synonym fur eine iibersat- 

tigte Medienlandschaft. Friih hat er gegen 

diese Pauschalisierung des Begriffes ange- 

schrieben (Eclipse of the Spectacle, 1984) und 

will ‘Spektakel’ mit Guy Debord nicht als »ein 

ganzes von Bildern« verstanden wissen, »son- 

dern [als] ein durch Bilder vermitteltes gesell- 

schaftliches Verhaltnis zwischen Personen«: 

‘Spektakel’ nicht als »Ubertreibung einer Welt 

des Schauens, als Produkt der Techniken der 

Massenverbreitung von Bildern... «, sondern 

eine »ins Materielle iibertragene Weltanschau

ung", die »in alien besonderen Formen - 

Information oder Propaganda, Werbung oder 

unmittelbarem Konsum von Zerstreuungen - 

das gegenwartige Modell des gesellschaftlich 

herrschenden Lebens« darstellt (Debord, La 

Societe du Spectacle. Paris 1967. Dt.: Die 

Gesellschaft des Spektakels. Berlin 1996, hier 

S. 14, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6).

Eine erste Etappe seines Projektes hat Crary 

mit seinem Buch Techniques of the Observer. 

On Vision and Modernity in the 19th Century 

(Cambridge/Mass., London 1990. Dt.: Tech

niken des Betrachters. Sehen und Moderne im 

19. Jh. Dresden, Basel 1996) abgeschlossen. Es 

zeichnete die »Neustrukturierung« des Be

trachters in den ersten vier Jahrzehnten des 19. 

Jh.s nach, als der menschliche Korper zum 

Schauplatz des Sehens wurde; ein Bruch mit 

den im 17./18. Jh. vorherrschenden »klassi- 

schen« Modellen des Sehens, die die Eigen- 

stiindigkeit der physischen Welt im Verhaltnis 

zum Betrachter, die Augenblicklichkeit und 

Zeitunabhangigkeit von Wahrnehmung vor- 

aussetzten und durch das Aufkommen von 

Disziplinen wie der physiologischen Optik 

spatestens mit den i83oer Jahren zutiefst 

erschiittert wurden. Die Erforschung der Phy

siologic des Auges ‘subjektivierte’ zunehmend 

den Betrachter, erkannte das Sehen als von 

komplexen und kontingenten korperlichen 

Reaktionen abhiingig und entthronte damit 

das Auge als Garant objektiver Erkenntnis. In 

der kunsthistorischen Welt sorgte das Buch fur
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Aufruhr, da es die Anfange einer Subjektivie- 

rung des Sehens in die i8ioer-3oer Jahre vor- 

verlegte und eine Revision der konventionel- 

len Ansicht forderte, die Malerei der iSyoer 

und i88oer Jahre stelle die epochale Wende 

zur Subjektivitat, den Ubergang zu ‘Moder- 

nitat’ in der Kunst dar.

In Suspensions of Perception fiihrt Crary seine 

Suche nach den Urspriingen der Wahrneh

mung in der modernen ‘Gesellschaft des Spek- 

takels’ fort und untersucht die Folgen der in 

Techniques of the Observer nachgezeichneten 

Verschiebung visueller Erfahrungsmodelle in 

der 2. Hiilfte des 19. Jh.s. Dem neuen Buch 

liegt eine stringentere methodische Ausrich- 

tung des Projektes zugrunde. Crary hat die 

Geltung der Untersuchungsparameter als Indi- 

katoren einer historischen Entwicklung der 

gegenwartigen Kultur iiberpruft. Er geht von 

Debords Auffassung aus, die Kultur des Spek- 

takels begriinde sich auf die Strategien, welche 

Individuen zum Erlebnis einer ihnen dargebo- 

tenen Welt ohne Moglichkeiten der bewulken 

Gestaltung und der Einflufinahme bringen 

und sie dabei isolieren. Debord versteht das 

Spektakel als »gemeinschaftliche Sprache 

[der | Trennung«. Die Konsumenten des Spek- 

takels verbindet »nur ein irreversibles Verhalt- 

nis zum Zentrum selbst, das ihre Vereinzelung 

aufrechterhalt. Das Spektakel vereinigt das 

Getrennte, aber nur als Getrenntes« (Debord, 

S. 25E, Nr. 29. Ein einleuchtendes Sinnbild 

dafiir ist August Fuhrmanns Berliner Kaiser

panorama, hier Abb. 1). Dafiir, argumentiert 

Crary, miissen aber samtliche Wahrnehmungs- 

moglichkeiten eines Individuums angespro- 

chen werden. Die Behauptung einer Zentra- 

litat oder gar »Hegemonie« des Sehens in der 

Modernitatsauffassung des 20. Jh.s sei des- 

halb historisch wertlos; »Visualitat« als Para

meter zu privilegieren hiefie, ein unvollstandi- 

ges Bild des modernen Individuums zu zeich- 

nen. Ein korperliches Subjekt, das dutch eine 

Vielzahl externer Faktoren und Techniken 

gefangen, verandert, kontrolliert werden kann 

und zugleich fahig ist, diesem Bann zu ent- 

kommen und neue Formen des subjektiven 

Ausdrucks zu entfalten, mul? aus mehreren 

sensorischen Schichten bestehen. Crary bevor- 

zugt deshalb den Begriff »perception«, der fiir 

visuelle wie fiir akustische und fiir haptische 

Wege zur Wahnehmung stehen soli, vor allem 

aber fiir die Vielzahl von deren Mischformen, 

die in den Visual Studies kaum Beachtung 

gefunden haben.

Um die Bedeutung von »perception« im Pro- 

zels der Modernisierung zu untersuchen, wid- 

met sich Crary dem seit dem ausgehenden 19. 

Jh. als Ingredienz der Wahrnehmung disku- 

tierten Problem der Aufmerksamkeit. Nach 

dem Zusammenbruch der ‘klassischen’ Wahr- 

nehmungsmodelle zu Beginn des 19. Jh.s bot 

die Frage der Aufmerksamkeit eine bessere 

Sonde, um zu erklaren, wie ein physiologi- 

sches Subjekt ein koharentes und praktisches 

Gefiihl fiir die es umgebende Welt behalt. Die

ses neue Wahrnehmungsmodell ist nicht 

primar visuell konnotiert. So kann Crary den 

historischen Wahrnehmungsbegriff aus der 

simplifizierenden Gleichsetzung mit Fragen 

der Visualitat befreien und in seiner gesamten, 

multisensorischen Tragweite untersuchen. 

Die Aufmerksamkeit als Schwerpunkt einer 

Studie der Modernisierung von Wahrneh

mung zu wahlen, ist ein durchaus neuer 

Ansatz, denn die Kritik der modernen Subjek

tivitat pflegte im 20. Jh. (Georg Simmel, Wal

ter Benjamin, Siegfried Kracauer) von der Idee 

von Reizaufnahme im »Zustand der Zerstreu- 

ung« auszugehen, wonach Wahrnehmung seit 

der Mitte des 19. Jh.s grundsatzlich durch 

‘Zerstreuung’ charakterisiert sei, die, von kon- 

tinuierlicher Berieselung durch die vielfaltig- 

sten Formen des Spektakels hervorgerufen, zur 

fundamentalen Erfahrung modernen Lebens 

wurde. Modernitat sei Verlust einer vormo- 

dernen Mbglichkeit tiefgehender kontemplati- 

ver Aufmerksamkeit; ein Verlust, der, wie 

Adorno fiir die Musik beklagt, hochstens noch 

oberflachliche Erfahrungen eines zerstreuten 

Konsumenten hervorbringe. Crary halt dage- 

gen, moderne Zertreutheit konne nur verstan-
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den werden, wenn man sie in ihrer Parallelitat 

mit Zustanden der Aufmerksamkeit und mit 

dem Aufkommen von Normen und Praktiken 

ihrer Lenkung betrachtet. Spatestens seit dem 

Ende des 19. Jh.s seien beide Ebenen verfloch- 

ten, woraus sich widerspriichliche Merkmale 

der Modernitat ergeben: einerseits die Not- 

wendigkeit konzentrierter Aufmerksamkeit 

als Weg zu Produktivitat und Effektivitat von 

Arbeit, Erziehung und Massenkonsum; ande- 

rerseit das Ideal unterbrochener Aufmerksam

keit als konstitutives Element einer kreativen 

und freien Subjektivitat, fiihren doch anhal- 

tende Fixierung oder ununterbrochener aku- 

stischer Reiz zu Trance-Zustanden, zu Abstand 

von der Realitat.

Die Leitidee des Buches ist, dal? moderne 

Wahrnehmung sowohl vollkommen aufmerk- 

same Vertiefung in die sensorische Erfahrung 

als auch Flucht davor bedeuten kann. Bereits 

der Titel bringt diesen Widerspruch zum Aus- 

druck: das vieldeutige Wort ‘suspension’ ver- 

mittelt einerseits einen Schwebezustand im 

Akt der Wahrnehmung, die sensorische Kon- 

zentration auf das Objekt, die nahe an die 

Kontemplation riickt (»state of being suspen

ded, ... of holding something in wonder or 

contemplation®, S. 10, ein Zustand, der 

Freuds therapeutischer Technik der »gleich- 

schwebenden Aufmerksamkeit® zugrunde- 

liegt). Andererseits bedeutet ‘suspension’ aber 

‘Unterbrechung’ und evoziert das Aussetzen 

der sensorischen Verbindung mit dem Objekt, 

Flucht vor dem Wahrgenommenen (»a distur

bance, even a negation of perception itself®, 

S. 10).

Bestes Beispiel fur die Januskopfigkeit moder- 

ner Wahrnehmung ist die Aufmerksamkeit 

selbst. Im ersten Kapitel, Modernity and the 

Problem of Attention, einer Monographic 

fiber die Aufmerksamkeit und ihre Erfor- 

schung, rundet Crary seine langjahrige Arbeit 

zu diesem Thema ab (z. B. Attention, Spec

tacle, Counter-Memory. In: October 50 (Fall 

1989), S. 97-107; Attention and Modernity in 

the 19th century. In: Caroline Jones/Peter 

Galison (eds.), Picturing Science, Producing 

Art. New York 1998, pp. 475-499). Er zeigt 

die ambivalente Qualitat der Aufmerksamkeit 

als physiologischer Vorgang: definierbar im 

Bezug auf das isolierte Objekt der Betrach- 

tung, aber auch auf das, was dabei nicht wahr- 

genommen wird: Aufmerksamkeit ist ja mit 

Zustanden der Zerstreuung und des Tag- 

traums bis hin zur BewuEtseinspaltung und 

zur Trance verbunden. Als Schnittstelle zwi- 

schen Introspektion und Konzentration auf 

externe Reize wurde die Aufmerksamkeit im 

spaten 19. Jh. zu einem neuen Problem, das 

vom friiheren historischen Verstandnis des 

Begriffes weit entfernt war und von der philo- 

sophischen, psychologischen und asthetischen 

Wahrnehmungsforschung dieser Jahre nicht 

zu trennen ist. Crary untersucht die zentrale 

Stellung des Aufmerksamkeitsproblems im 

Werk beruhmter Physiologen wie Hermann 

von Helmholtz, Gustav Fechner, Wilhelm 

Wundt und Neurologen wie David Ferrier. Er 

analysiert Phanomene und Techniken, in 

denen sich, wie in der Erforschung der Hyp

nose oder im Werk von Thomas Edison, der 

Ubergang zu neuen Wahrnehmungsmodellen 

kristallisierte. Erganzend befragt er den unter- 

schiedlichen Niederschlag der Erkenntnisse 

der Jahrhundertwende fiber die Aufmerksam

keit in der Asthetik (u. a. bei Alfred Fouillee, 

Arthur Schopenhauer, Wilhelm Dilthey, Char

les S. Peirce, William James).

In den folgenden drei Kapiteln setzt sich Crary 

mit den Implikationen des Aufmerksamkeits

problems fur die Herausbildung moderner 

Wahrnehmung von 1879 bis kurz nach 1900 

auseinander. Sie sind zwar in zeitlicher Rei- 

henfolge angeordnet, im einzelnen untersu- 

chen sie aber synchronisch eine ausgewahlte 

Konstellation von Objekten um ein bestimm- 

tes Datum herum und sollen »provisional dia

grams® (S. 5) zur Erorterung der Wechselbe- 

ziehung von Wahrnehmung und Modernitat 

darstellen. Jede Konstellation beriicksichtigt 

wichtige Formen von maschinellem Sehen und 

von Techniken der Bewegungssimulation, die
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Crary als selbstverstandliche Komponenten 

der Erneuerung von Wahrnehmungskonzep- 

ten und zentrale Elemente einer beginnenden 

Neugestaltung der Massenkultur ansieht. 

Angelpunkt ist jeweils ein Kunstwerk, Manets 

»Dans la Serre« von 1879, Seurats »Parade de 

cirque* von 1887/88 und Cezannes »Sous- 

Bois Provencal* von etwa 1900.

Das Kapitel 1879: Unbinding Vision zeigt, wie 

allmahlich ein »unstable attentive Subject« 

den punktuellen, ‘klassischen’ Betrachter des 

beginnenden 19. Jh.s ersetzt. Durch diesen 

neuen Betrachter wird visuelle Wahrnehmung 

- noch vor der Erfindung des Kinos in den 

i89oer Jahren - als ein dynamisches, zeitliches 

und zusammengesetztes Phanomen rekonfigu- 

riert. Dabei verandert sich die Konzeption von 

subjektiver visueller Aufmerksamkeit im Licht 

der Befragung visueller Reizsynthese im phy- 

siologischen und kognitiven Bereich und 

beginnt, mit der Idee vom automatischen Ver- 

halten als Merkmal menschlicher Funktions- 

weise zusammenzufallen. Die Erneuerung der 

visuellen Wahrnehmung im Sinne eines nicht 

natiirlich ablaufenden, sondern systematisch 

konstruierbaren, automatisierbaren Sehens 

wird anhand von Darstellungsexperimenten 

wie Eadweard Muybridges photographischen 

Bewegungsstudien oder von Apparaturen zur 

»imaginatory production*, wie Fuhrmanns 

Kaiserpanorama {Abb. 1) diskutiert.

Um diese vielseitige Auseinandersetzung mit 

der Ambiguitat visueller Aufmerksamkeit als 

Mischung von totaler Gegenwartigkeit und 

totaler Entfremdung sichtbar zu machen, geht 

Crary von Manets »Dans la Serre« {Abb. 2) 

aus. Das Bild ist Facette eines Verstandnisses 

von Aufmerksamkeit als Biindelung jener syn- 

thetischen Krafte, die in der visuellen Wahr

nehmung die objektive Welt als Einheit ver- 

mitteln und gegen verschiedene sensorische 

oder kognitive Ausfallerscheinungen wirken 

sollen. Auf der anderen Seite zeigt Crary, wie 

Realismus um 1880 nicht mehr nur eine Frage 

der Mimesis durch Synthetisieren von Wahr

nehmung ist, sondern vielmehr des fragilen

Abb. 1 Das Berliner Kaiserpanorama, i88oer 

Jahre (Crary S. 135/

Zusammenspiels zwischen »perceptual Syn

thesis and dissociation*. Dies verdeutlicht er 

z. B. anhand von Max Klingers Paraphrase 

liber den Fund eines Handschuhes (iibrigens 

ist der Zyklus nicht 1879 entstanden, sondern 

die 1882 verlegte 2. Ausgabe von Ein Hand- 

schuh — Rad. Opus VI, 1878 konzipiert und 

1881 erschienen).

Etwa zehn Jahre nach Manets »Dans la 

Serre«, das zeigt Kapitel 1888: Illuminations 

of Disenchantment, geht es nicht mehr um die 

Befragung traditioneller »representation codes* 

sondern um die Konstruktion von neuen 

semantischen und kognitiven Modellen aus 

der Erkenntnis der zugleich synthetischen und 

zersetzenden Prozesse heraus, die der Auf

merksamkeit eigen sind. Die potentiell desor- 

ganisierenden Aspekte erkannte Seurat als 

erster, und er versuchte, sie zu kontrollieren 

und rationalisieren. Insbesondere »Parade de 

cirque* von 1888 {Abb. 3) operiert zwischen 

einem Ideal zeitloser Fixierung von Aufmerk

samkeit und einer unwiderruflichen Streuung 

von Wahrnehmung. Wie in keinem anderen 

Werk dieser Zeit kommt hier die Erfahrung 

moderner Entzauberung zum Ausdruck. 

»Parade de cirque*, ein Gradmesser der 

Durchdringung der asthetischen Sphare durch 

rationalisierende Verfahren und zugleich ein 

Versuch, diesem ProzeB durch bildliche 

Effekte auszuweichen, schwankt ratselhaft 

zwischen dem Evozieren chromatischer Ein-
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driicke und der Entlarvung der Leere in einer 

quantifizierbaren Welt der Erscheinung. Beide 

Moglichkeiten werden erst durch Seurats Ver- 

standnis der instabilen physiologischen Bedin

gungen menschlichen Sehvermogens verfiig- 

bar. So gibt es in Seurats Werk, wie in den auf- 

kommenden Formen des Spektakels, keinen 

Widerspruch zwischen einem von der glanz- 

vollen Prasenz des Bildes gefesselten Zu- 

schauer und dem Model! eines Individuums, 

dessen Reaktion von einer kalkulierten Orga

nisation auEerer Reize bestimmt werden kann. 

Fur Crary besteht die Wichtigkeit dieses Bildes 

darin, daE es auf der einen Seite die chromati- 

sche Aufmerksamkeit als selbstandig und sub- 

jektiv bestimmbar voraussetzt, so daE ein indi- 

vidueller Empfindungsspielraum fur den 

Betrachter verfiigbar ist. Auf der anderen Seite 

aber gibt es darin das Bestreben, die Zuschau- 

erreaktion zu kontrollieren, und dies in einer 

Zeit verbreiteter Diskurse uber das aufmerk- 

same Subjekt als ein psychischer Automat, der 

auf externe Reize im Zustand beschrankten 

BewuEtseins reagiert. Um die Bedingungen zu 

bestimmen, die dieses Bild ermoglichten, zeigt 

Crary, wie Seurats kiinstlerische Praxis der 

spaten i88oer Jahre mit der Diskussion um 

den holistischen und atomistischen Charakter 

sensorischer Wahrnehmung korreliert. Crary 

bespricht dabei die »Gestalt-Theorie« von 

Christian von Ehrenfels und positioniert Seu

rats Erkundung neuer Wahrnehmungsbedin- 

gungen im Verhaltnis zu den physiologischen 

Bewegungsstudien von Jules-Etienne Marey. 

Als Rahmen dienen Ernst Machs Definition 

von Wahrnehmung und sein Verzicht auf den 

Versuch, die Welt objektiv abzubilden. In der 

Diskussion des Begriffes »dynamogeny« des 

frankoamerikanischen Physiologen Charles- 

Edouard Brown-Sequard, das den Zusammen- 

hang zwischen Empfindung und Reflexbewe- 

gung thematisiert, zeigt sich, wie in dieser Zeit 

ein Modell des aufmerksamen Subjekts als ein 

nichtoptisches Subjekt zu entstehen begann. 

Seurat orientierte sich nach Crary an eben die

sen Erkenntnissen und suchte nicht nur das

Abb. 2 Edouard Manet, Dans la serre, 1879, 

Berlin, Nationalgalerie (Crary S. 6) 

optische BewuEtsein des Betrachters zu invol- 

vieren, sondern in ihm auch Effekte unbewuE- 

ter und automatischer Reaktionen hervorzu- 

rufen. Seurats Bild nehme auEerdem Schliissel- 

groEen fur soziale Machtoperationen des 

friihen 20. Jh.s vorweg. Es mache die Wege 

sichtbar, in denen individuelle Betrachter zu 

neuen »pseudo-solidarities« (S. 187) vereinigt 

werden, obwohl sie ihre effektive Isolation 

beibehalten. Der Zuschauer ist in und vor die- 

sem Bild sowohl Individuum als auch Teil 

einer kollektiven Subjektivitat, er ist in ein 

Spiel von Anziehung und Abwesenheit ver- 

strickt. Crary zeigt, wie dies den zeitgendssi- 

schen Arbeiten von Gabriel Tardes und 

Gustave LeBons zur Psychologic der Massen 

entspricht. Seurats Interesse an Techniken der 

Kontrolle subjektiver Reaktion und damit an 

der konstruierten Natur von Illusion als Teil 

des Werkes wird iiberzeugend im Zusammen- 

hang mit Richard Wagners zeitgleich ent- 

wickelten Strategien der Aufmerksamkeitslen- 

kung diskutiert. Seurats Interesse am »Bay- 

reuth-Effekt« Wagners (der als erster den 

Zuschauerraum verdunkelte und nur die 

Biihne erleuchtete, um die Aufmerksamkeit 

des Betrachters konzentrieren und lenken zu 

konnen) ist fiir Crary aber besser verstandlich 

im Licht anderer kollektiver visueller Erfah- 

rungen, namlich der prakinematischen Bildbe-
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wegungsformen wie Projektionen und Anima- 

tionen. Die hierin zum Ausdruck kommende 

Mechanisierung des Sehens hatte, wie in Emile 

Reynauds Praxinoscope-Theatre von 1880 

oder in seinem Theatre Optique von 1892, 

wenig mit der Vorstellung von Wirklichkeit 

oder von »Echtzeit« zu tun. Vielmehr waren 

Techniken des Sehens mit neuen Spielraumen 

fur Simulation und Illusion verbunden, die 

sich dem Betrachter eroffneten.

Den bis dahin gezeichneten unbestimmten Sta

tus des ‘aufmerksamen Betrachters’ zum Ende 

des 19. Jh.s untersucht Crary in Kapitel 1900: 

Reinventing Synthesis am Ubergang zum 20. 

Jh.s. Hier unterstreicht er die zu dieser Teit 

umstrittene Natur der Befragung von Auf- 

merksamkeit und Wahrnehmung in Philoso

phic, Kunsttheorie, der wissenschaftlichen 

Psychologic und in der Neurologic. Er erortert 

den Zusammenhang mit friihen kinemati- 

schen Produkten und die unter dem Einflul? 

neuer Konzeptionen von Bewegung, Gedacht- 

nis und Zeit entstandene Neudefinition des 

Begriffes von aufmerksamer Prasenz bei der 

Wahrnehmung und diskutiert, wie gegen Ende 

der t89oer Jahre das Verstandnis von »unun- 

terbrochenem, fixiertem Sehen« mit den 

Effekten dynamischer, kinetischer und rhytmi- 

scher Wahrnehmungsmodalitaten einhergeht. 

Hauptgegenstand ist Cezannes Spatwerk. 

Crary will es nicht im Licht einer »19th-cent

ury mythology of the ‘innocent’, infantine 

eye« (S. 287) sehen, sondern als Werk eines 

Betrachters, der fur jede Anomalie der Wahr

nehmung empfindsam und fur die Effekte der 

Diskordanz zwischen Innen und AuEen offen 

ist. Besonders die friihen Jahre nach 1900 

seien fur Cezanne eine intensive Experimental- 

phase, in der er die Instability von Wahrneh

mung zu erleben und ihre Formen zu verglei- 

chen versuchte. Cezanne verstand den grund- 

satzlichen Unterschied zwischen Einzelwahr- 

nehmungen und wurde, das ist Crary Hypo- 

these, zunehmend sensibel fur die physiolo- 

gisch bedingten Grenzen der sensorischen 

Empfindungen, insbesondere fur die Diskonti-

Abb. 3 Georges Seurat, Parade de cirque, 

1887/88. New York, Metropolitan Museum of 

Art (Crary S. 7) 

nuitaten des visuellen Feldes. Hier sei z. B. 

Emile Javals Entdeckung der sprunghaften 

Augenbewegungen relevant, die das Sehen als 

einen nicht kontinuierlichen, aus Wahrneh- 

mungseinheiten zusammengesetzten Prozef, 

definieren. Die Darstellungseigenarten in Cezan

nes Spatwerk bringt Crary insbesondere mit 

Modellen des Sehens in den iSpoer Jahren in 

Verbindung: dort gilt das Bewufitsein als 

polyvalenter Raum, in dem Inhalte zwischen 

Zonen mit unterschiedlichen Graden von 

Klarheit oszillieren. Zentral hierbei ist Wil

helm Wundts spharische Darstellung des visu

ellen Feldes mit der darin beschriebenen Pola- 

ritat von »Blickfeld« als verschwommener Ort 

der Gesamtsicht und »Blickpunkt« als Fokus 

und Ort des klaren Sehens und BewuBtseins 

gesehener Objekte. Das Problem von opti- 

schem Zentrum und Peripherie als Teil der 

Modernisierung der Wahrnehmung wird mit 

Hilfe von Darstellungstechniken wie Stereo-
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skop (Ausschlul? der optischen Peripherie) und 

Panorama (Aktivierung der optischen Periphe

rie) dargelegt. Die »seltsamen« Darstellungs- 

losungen in Cezannes Spatwerk fiihrt Crary 

auf den Versuch zuriick, periphere retinale 

Empfindungen gleichzeitig und mit derselben 

Genauigkeit wie die Empfindungen aus den 

zentralen Regionen des Auges zu erfassen. 

Cezannes Werk ab der Mitte der rSjioer Jahre 

definiert er als ein »radical rethinking of the 

nature of [perceptual] Synthesis« (S. 297), 

nunmehr als rhythmische Koexistenz hetero- 

gener und zeitlich diffuser Wahrnehmungsele- 

mente verstanden. Cezannes »Pins et roches« 

von etwa 1900 (Abb. 4) ist als Vorbote der 

Abstraktionstendenz und der dramatischen 

Transformation in der Farbgebung in den 

Werken ab 1902 bezeichnet worden. Crary 

schlagt aber vor, dessen interne Verwerfungen 

nicht als Ubergangsphanomene zu werten, 

sondern als bewufiten Versuch Cezannes, die 

Schwankungen und den heterogenen Charak- 

ter der eigenen Wahrnehmung zu verarbeiten. 

Die gespaltenen Kompositionselemente seien 

das Ergebnis simultanen Operierens mit den 

Paradoxien der Aufmerksamkeit. Einerseits 

mit der Vernichtung der ‘Natiirlichkeit’ gese- 

hener Welt durch das fixierte, unbewegliche 

Auge, das dem Betrachter gleichzeitig die 

fluide Natur der visuellen Erfahrung, den 

kreativen Zustand der Trance eroffnet. Ande- 

rerseits mit dem ‘mobilen Auge’, das dagegen 

den durch das Gewohnheitssehen prakonstitu- 

ierten Charakter der auEeren Welt fur den 

Betrachter bewahrt. Cezannes Spatwerk sei 

aber auch ein bewufiter Versuch, nicht nur aus 

dem Auge, sondern aus seinem gesamten Kor- 

per ein neues reaktives und produktives Wahr- 

nehmungsorgan zu machen, einen Mittler zu 

neuen kognitiven und physischen Beziehungen 

zur sensorisch erfafiten Welt. Als Produkt des 

Interregnums nach der Entwurzelung des 

‘klassischen’ Sehens und vor dessen Neuveror- 

tung im beginnenden 20. Jh. sei Cezannes 

Werk nicht konform mit Francastels und 

anderer kunsthistorischen Modellen der ‘Ver-

Abb. 4 Paul Cezanne, Sous-Bois Provencal (Pins 

et Roches), um 1900. New York, Museum of 

Modern Art (Crary S. 8)

nichtung’ des plastischen Raumes, sondern 

mit der Vorstellung von dessen Erneuerung 

und Erfindung wahrend der Wahrnehmung: 

Cezannes spate Bilder versuchen, so Crary, die 

aufmerksame Aneignung eines ‘fliissigen’ 

Raumes darzustellen, gefiillt mit Kraften und 

Intensitat mehr als mit gesehenen Objekten. 

Das Problem der Aufmerksamkeit ist ein Indi- 

kator der historischen Krise im Verstandnis 

von Wahrnehmung am Ende des 19. und zu 

Beginn des 20. Jh.s. Sie ist Simulation wie auch 

Kompensation einer chimarischen ‘Erfahrung 

der Wirklichkeit’ und damit ein wesentliches 

Element des in dieser Zeit expandierenden 

Terrains modernen Spektakels. Aufmerksam

keit fallt hier zugleich mit Zeichen individuel- 

ler Flucht vor Historic, Gedachtnis und kol- 

lektiver Erfahrung zusammen. Der Epilog 

1907 — Spellbound in Rome gilt einem Brief 

Sigmund Freuds, der seiner Familie vom 

Erlebnis eines Fruhsommerabends an der Piaz

za Colonna in Rom berichtet. Freuds Beschrei- 

bung des gleichzeitigen Genusses von Musik, 

Konversation, Filmvorstellungen und Leucht- 

reklame beim Abendspaziergang und von sei

ner eigenen Reaktion darauf stimmt versohn- 

lich: In diesem Zeugnis der friihen Spektakel- 

Gesellschaft zeigt sich der Konsument 

imstande, seine Aufmerksamkeit im 

inkoharenten und unstrukturierten Strom von 

Reizen und Informationen okonomisch zu
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verteilen. Die gemeinschaftliche Erfahrung des 

Spektakels als Form sozialer Aggregation 

scheint, bevor ein unvermeidliches Isolationsge- 

fiihl einsetzt, durchaus verzaubern zu konnen.

Zukunftsweisend ist an dem Buch vor allem 

Crarys methodische Ausrichtung. Wurde bei 

Techniken des Betrachters kritisiert, der Ein- 

satz eines strukturalistisch gepragten Vokabu- 

lars maskiere eine herkommliche Umsetzung 

Panofskyscher Kategorien (W. J. T. Mitchell, 

Der Pictorial Turn. In: Privileg Blick. Kritik 

der visuellen Kultur. Hrsg. v. Christian Krava- 

gna. Berlin 1997, S. 15-40, bes. 20, 24), so 

diirfte fiir Suspensions of Perception diese Kri

tik nicht mehr gelten. Crary nimmt hier die 

Vielfalt des methodischen Instrumentariums 

wahr und vollbringt eine Synthese, die fiir eine 

als cultural studies verstandene Kunstge- 

schichte fruchtbar sein kann. Die Leitlinie 

Foucaultscher geologisch/archaologischer Tie- 

fenuntersuchung wird durch transversale 

Richtungen der Analyse erweitert (S. 9); der 

Aufbau des Buches rekurriert auf die Struktur 

von Gilles Deleuze/Felix Guattari, Mille Pla

teaux. Paris 1980 (Dt.: Tausend Plateaus. Ber

lin 1992.), eines Buchs, das programmatisch 

aus "Plateaus komponiert« wurde, aus thema- 

tischen Mannigfaltigkeiten, die »mit anderen 

Mannigfaltigkeiten durch auKerst feine unter- 

irdische Strange verbunden werden« konnen. 

Ein so konstruiertes Buch soil Aufschlul? uber 

die von Deleuze als ein »Rhizom«, als bewur- 

zelter unterirdischer Sprofi aufgefafste Kultur- 

vielfalt erlauben. Das ermoglicht Verbindun- 

gen zwischen scheinbar nicht verwandten Pha- 

nomenen der Geschichte, denn »jedes Plateau 

kann von einer beliebigen Stelle aus gelesen 

und mit jedem anderen in Beziehung gesetzt 

werden« (Deleuze/Guattari 1992, S. 37). Die 

»rhizomatische Schreibweise« soli bis in die 

letzte Konsequenz mit der Suggestion einer 

chronologisch-evolutiven Serialitat, einer fort- 

schrittshistorischen Entwicklung der Ereig- 

nisse brechen.

Crary modifiziert dieses Vorgehen durch das 

diachrone Skelett seines Buches, ist aber inner- 
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halb der einzelnen Kapitel der Deleuzeschen 

Plateau-Auffassung verpflichtet. Die kapitel- 

weise prominente Plazierung und ausfiihrliche 

Diskussion einzelner Kunstwerke soli sie nicht 

privilegieren. Das Bild gilt nicht als Korollar 

spezifischer kultureller Begebenheiten, als 

deren visueller Niederschlag oder gar als deren 

Illustration, sondern dient, als Aggregatzu- 

stand eines komplexen Wissensfeldes, zum 

Einstieg in die multidimensionale historische 

Struktur, in der es entstand. Um Bilder zu ver- 

stehen, meint Crary, soil das "field of their 

exterior" rekonstruiert, so viel wie moglich 

von den Verbindungen zu diesem Feld auf- 

gedeckt, und nicht nach werkimmanenten 

‘authentischen’ Bedeutungen gesucht werden. 

Dies stellt auch die historische Relevanz einer 

isolierten Behandlung von "aesthetically 

determined contemplation or absorption® (S. 

7) in Frage. Da sich Crary methodisch gegen 

"mechanical or biographical notions of influ

ence® (S. 9) stemmt, vermeidet er konsequent 

Zugestandnisse an die empirische Suche nach 

Quellen fiir bestimmte Phanomene. Das wirkt 

zuweilen angestrengt. Dem Leser bleibt so 

manche wortreiche Umgehung und Rechtferti- 

gung von Kausalterminologie nicht erspart (»I 

propose this with some hesitation, because my 

larger claims about Seurat would remain 

essentially unchanged without a ‘provable’ 

link between his Work and Reynaud’s«, S. 

270; »it would be difficult to reject the possi

bility of Seurat responding creatively to the 

most celebrated and influential book on vision 

available in 1887®, S. ziyf.). Diese waren 

durch etwas Flexibilitat vermeidbar gewesen: 

So kann eine wohldosierte und kritisch einge- 

setzte Portion empirisch gewonnener Evidenz 

durchaus als faktische Komponente auch eines 

breitangelegten ‘rhizomatischen’ Schemas dis- 

kutiert werden. Ungeachtet soldier Dogmatis- 

men ist dennoch insgesamt beeindruckend, 

wie Crarys methodische Rechnung aufgeht: 

Das konsequent verfolgte ‘Nebeneinander’ 

von Objekten, Theorien und Praktiken aus 

verschiedenen Kulturfeldern bestatigt das
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postulierte Gesamtbild. Man erkennt in der 

Tat, wie Beziehungen zwischen heterogenen 

Territorien bestehen und wie Phanomene sich 

homolog verhalten konnen, ohne ein zwingen- 

des Kausalitatsverhaltnis. Entwaffnend wirkt 

am Ende, dal? in unterschiedlichen Kultur- 

und Gesellschaftsbereichen verbliiffend ahnli- 

che Phanomene auftreten, und dal? die Befra- 

gung ihrer gleichzeitgen Existenz eine ein- 

leuchtende Evidenz fiir ein gemeinsames Sub- 

strat ergibt.

Die gelehrte und zugleich virtuose, informa

tive Abhandlung gewahrt Einblick auch in die 

Bedingungen, die einzelne Kunstformen iiber- 

haupt moglich gemacht haben. Natiirlich 

erlaubt diese Methode keinen linearen Prozel? 

der Erklarung nach evolutionaren oder for- 

mal-logischen Schritten, soli doch eine dyna- 

mische, wechselseitige Bewegung zwischen 

vielen benachbarten Wissensbereichen nach- 

gezeichnet werden. Die Aufmerksamkeit des 

Lesers wird dadurch zuweilen arg strapaziert, 

einige Erorterungen grundsatzlicher philoso- 

phischer Positionen, die offenbar nicht mit 

dem behandelten Problem in direkter Bezie- 

hung stehen, wirken langatmig und aufgesetzt. 

Die Fiille von Daten und Informationen fiihrt 

zu so mancher »suspension of perception «, die 

von Crarys rotem Faden ablenkt. Ein guter 

Index und eine Quellenbibliographie schaffen 

jedoch Abhilfe. Dadurch kann auf einzelne 

Fragestellungen und auf die reiche und aus- 

fiihrliche Diskussion von einschlagiger Litera- 

tur und von aktuellen Positionen in Fliel?text 

und Fufinoten zuriickgegriffen werden. Um 

diese Informationsclusters mit dem Gesamt- 

problem verbinden zu konnen, mul? man sich 

jedoch dem essayistischen Duktus des Textes 

hingeben.

Erna Fiorentini

Geplante Veranstaltungen

„Tigersprung ins Vergangene“. Zur 

Historiographic der Kunstgeschichte

Symposium zum Abschied von Konrad Hoff

mann, 8./p. Februar 2002, Kunsthist. Institut, 

Bursagasse 1, 72070 Tubingen.

Kontakt: Sekretariat, Frau Haarer, Tel. 

07071/29-72382/83, e-mail anitahaarer@uni- 

tuebingen.de

Zukunftsvisionen. Kunst und Kunst

geschichte in einer Zeit des Umbruchs - 

Call for Papers

Internal. Symposium des Schweizerischen 

Instituts fiir Kunstwissenschaft und der Kunst- 

halle Zurich vom 16.-19. Jun' 2.002. Schwer- 

punkte: Globalisierung, neue Netze, Theorie- 

bildung / Kunstszene, Kunstmarkt, Kunstmu- 

seum / Das Fach Kunstwissenschaft und seine 

Institutionen / Das Verhaltnis von Gegen- 

wartskunst und Kunstgeschichte / Tatigkeits- 

felder von Kiinstlern und Kunsthistorikern. 

Fiir Informationen und Bewerbung um 

Beitrage (maximal 20 Minuten) mit Expose 

wenden Sie sich bitte bis spatestens 15. Januar 

2002 an Dr. Kornelia Imesch, Schweizerisches 

Institut fiir Kunstwissenschaft, Zollikerstr. 32, 

CH-8032 Zurich, Tel. 0041/1/3883131, Fax 

0041/1/3813230, e-mail kornelia.imesch@sikart.ch

Der Umgang mit dem kulturellen Erbe 

in Deutschland und Polen im 2.0. Jh. - 

Call for Papers

9. Tagung des Arbeitskreises deutscher und 

polnischer Kunsthistoriker, Leipzig, 25.-29. 

September 2002, veranstaltet vom Geistes- 

wiss. Zentrum Geschichte und Kultur Ostmit- 

teleuropas e.V. mit Unterstiitzung des Polni- 

schen Instituts.
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