
einfiigte. Die Bedeutung dieses exemplarischen Jugenstilensembles wurde in solchem 

Zusammenhang noch augenfalliger. Den experimentellen Charakter des Werkes Curt 

Herrmanns hatte man sich allerdings sowohl in der Ausstellung selbst als auch im Kata

log noch deutlicher hervorgehoben gewiinscht. Beispielhaft hierfiir ist das um 1903 ent- 

standene Gemalde eines herbstlichen Parkweges (Kat. Nr. 56): Auf die von ihm 

angebrachte Verglasung des Gemaldes malte der Kiinstler eine auf dem Weg gehende 

Staffagefigur, die — obschon vor der eigentlichen Bildflache angebracht — vom Be- 

trachter dem Bildhintergrund zugeordnet wird. Herrmann versuchte somit, das neoim- 

pressionistische Prinzip der vom Auge des Betrachters zu leistenden optischen Mischung 

nebeneinanderliegender Farben auf die dreidimensionale Wirkung verschiedener iiber- 

einanderliegender Bildflachen zu iibertragen. Auch dies ein Problem, das fur die Moder- 

ne kennzeichnend ist und das schliefilich zum ausdriicklichen Bekenntnis zur

Zweidimensionalitat in der Malerei fiihrte.

Die Mitarbeiter des Berlin Museums ergriffen die Chance, die Fiille der Informatio-

nen aus erster Hand aufzuarbeiten, und legten einen umfangreichen Katalog vor: Jedes 

Exponat ist abgebildet und ausfiihrlich besprochen, das Werk des Kiinstlers in fundierten 

Aufsatzen in Beziehung zum Kunstgeschehen der Zeit gesetzt, und die Herrmann beein- 

flussenden Theorien des Neoimpressionismus sowie van de Veldes sind umfassend ge- 

schildert. Dariiber hinaus ist der Katalog nicht nur eine grundlegende monographische 

Arbeit, sondern erhalt durch die im zweiten Teil abgedruckte, sorgfaltig kommentierte 

Korrespondenz den Wert einer aufschluBreichen Dokumentation zum Wirken der Berli

ner Sezession.
Wieland Barthelmess

EUROPA UND DER ORIENT 800-1900.

Eine Ausstellung des 4. Festivals der Weltkulturen Horizonte ’89 im Martin-Gropius- 

Bau Berlin, 28. Mai - 27. August 1989. Katalog hrsg. v. Gereon Sievernich und 

Hendrik Budde. Berlin 1989.

Vor vier Jahren prasentierte das 3. Festival der Weltkulturen Horizonte ’85 an der 

gleichen Stelle Europa und China mit den Ausstellungen Schatze aus der verbotenen 

Stadt des Palastmuseums Peking und Europa und die Kaiser von China 1240—1816, bei- 

de zusammengestellt, bearbeitet und erlautert von anerkannten Fachleuten sowie jiinge- 

ren Mitarbeitern unter deren Leitung. Bei der diesjahrigen, 976 Katalognummem 

umfassenden Schau stellt sich erst einmal die Frage: Was wird hier unter ’Orient’ ver- 

standen? Eine klare Antwort darauf habe ich nicht gefunden. Da man dem Ausstellungs- 

titel nach mit Karl dem GroBen und dessen Kontakten zu Harun-ar-Raschid zu beginnen 

angibt, durfte an den islamischen Orient gedacht worden sein, also an die sich an das 

ostliche Mittelmeer anlehnenden, vom Islam im 7. und 8. lahrhundert eroberten Lander 

bis hin zum Iraq und Iran. Betritt man jedoch die Ausstellung, so stoBt man im Haupt- 

raum des Gropius-Baues auf das alte Agypten, das alte Assyrien, auf Babylon, Ninive, 

Persepolis, im ersten Abschnitt eingefiihrt als ,,Die Wiederentdeckung des Alten 

Orients”. Diese antiken Weltreiche und Stadte lagen zwar dort, was Europa, als es als
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Abendland zu eigener Geltung kam, Orient nannte, doch waren sie zur Zeit ihrer Macht- 

entfaltung keineswegs ’Orient’. Sollte etwa die Ausstellung davon ausgehen, dab mit der 

„Wiederentdeckung des Alten Orients” durch die Europaer diesen der eigentliche Orient 

naher gebracht worden ist?

Sind aber nicht seit dem friihen Mittelalter der islamische Orient und der abendlandi- 

sche Okzident aufeinander angewiesen gewesen, sei es im Guten — durch Handel, der 

sowohl vom Osten nach dem Westen als auch umgekehrt zielte, durch politische, kultu- 

relle, missionarische Kontakte, wobei nur die letzteren in einer Richtung gingen — wie 

im Bosen, mit kriegerischen Auseinandersetzungen und Eroberungen durch alle Jahr- 

hunderte bis zum 19.? Dafiir bringen Katalog und Ausstellung eine Fiille von Ansatzen. 

Ein aufmerksamer und geduldiger Besucher und Leser wird einen roten Faden mit be- 

achtenswerten Knotenpunkten entdecken, aber kaum je ist ein Aspekt ganz ausgefuhrt 

und in sich gerundet. GewiB lassen sich nicht zuletzt mit Hilfe des Registers vielerlei 

wesentliche Wegmarken finden, die jedoch uber den riesigen Komplex von Ausstellung 

und Katalog recht verstreut sind, um darin unterzugehen. Leider kann der Katalog mit 

seinen drei Kilogramm Gewicht in der Ausstellung gar nicht zu Rate gezogen werden. 

Seine bei den Exponaten liegenden Texte sind wenig hilfreich, denn wer ist in der Lage, 

fast eintausend meist unakzentuierte, langere Auseinandersetzungen aufzunehmen und 

dann noch die Stiicke selbst anzuschauen?

Nachdem man dann doch mit Karl dem GroBen und den Wikingern (Abschnitt 2 und 

3) angefangen hat, vermitteln in der sogenannten Schatzkammer (Abschnitt 4) kostbare 

Gegenstande des hohen Mittelalters aus edlem und unedlem Metall, aus Bergkristall und 

Gias, aus Elfenbein, Keramik und Seide einen Eindruck von der Pracht und der Bedeu- 

tung orientalischer Gaben, Importe und Kriegsbeute sowie von deren befruchtendem 

Weiterwirken im Abendland. Die Auslaufer bis zum 16./17. Jahrhundert bestehen aus 

Fayencen, Majoliken, Bronze- und Messinggerat sowie Teppichen. Nicht beriicksichtigt 

ist die Seiden- und Samtweberei des 14. bis 17. Jahrhunderts, bei deren Erzeugnissen 

teilweise noch immer die orientalische oder italienische bzw. spanische Herkunft um- 

stritten ist. Die seit dem 13. Jahrhundert nachzuweisende Teppicheinfuhr, die spatestens 

seit dem 15. europaische Nachahmungen hervorgerufen hat (ganz abgesehen von den 

spanischen Teppichen) und uber die wir durch jiingste Veroffentlichungen eine Menge 

erfahren haben, kommt zu kurz, nicht zuletzt im Vergleich mit dem ausgebreiteten Pano

rama des spateren Orientalismus. Die Bedeutung der Kreuzziige und des Kreuzfahrer- 

staates, die nur gerade eben erwahnt werden, fur vermehrte Handelsbeziehungen und 

sonstige Kontakte von Ost und West wird im Kapitel 7 ebensowenig dargelegt wie nicht 

berichtet wird von den zahlreichen Gesandtschaften und anderen diplomatischen Bezie- 

hungen, die wie die Handels- und Entdeckungsreisen auch nach den Kreuzziigen nicht 

nachgelassen haben, vielmehr im spaten Mittelalter zunahmen (als zudem die Pilgerfahr- 

ten in das Heilige Land fast zur Gewohnheit wurden). Seit dem 13. Jahrhundert hat die 

abendlandische Literatur Motive und Themen aus dem Orient ubernommen (Jean 

Richard: La vogue de 1’Orient dans la litterature du moyen-age. In: Melanges Rene 

Crozet. Poitiers 1966, S. 557—61). Davon ist mit seinen Miniaturen eines der schonsten 

Zeugnisse Le livre des merveilles du monde in Paris, der neben den Reiseberichten des 

Marco Polo drei weitere sowie Briefe des GroBkhans an Papst Benedikt XII. enthalt.
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Etwa seit dem vierten Viertel des 14. Jahrhunderts charakterisiert ein Turban, bald wei- 

tere fremdartige Kleidungsstiicke, gewissermaBen als Attribut Personen aus dem Mor

genland in bildlichen Darstellungen der europaischen Kunst. Die Ausstellung fiihrt 

dagegen allein Bellini und Diirer, Pieter Coecke van Aelst, Melchior Lorch und andere 

niederlandische Kiinstler des 16. und 17. Jahrhunderts (Abschnitt 5, 8 u. 10) mit ihren 

Orientalen vor. Nicht nur der bekannte groBe EinfluB der arabischen Wissenschaften 

bis zum 13. Jahrhundert (Abschnitt 6) bedarf der Erorterung, sondern ebenso das zwar 

anders ausgerichtete Interesse des Humanismus an Orientalischem; damit diirfte zusam- 

menhangen, daB der erste Druck mit beweglichen Lettern eines arabischen Textes 1514 

in Fano (zwischen Ancona und Rimini) entstanden ist, dem in Italien weitere folgten. 

In Oxford wurde 1636 ein Lehrstuhl fur arabische Sprache eingerichtet, nachdem man 

bereits zuvor dort hat Arabisch lernen konnen. Spatestens beim Abschnitt 9 zur Turque- 

rie des 17./18. Jahrhunderts ware ein Hinweis angebracht gewesen, daB die aus Mittel- 

asien stammenden Tiirken nicht zu den Arabern gehdren und erst im hohen Mittelalter 

islamisiert worden sind; trotz des gleichen Glaubens nun seit Jahrhunderten unterschei- 

den sie sich bis heute von den eigentlichen ’arabischen’ Orientalen. Nachdem sich in 

jiingster Zeit eine Reihe von Ausstellungen, Publikationen und Veranstaltungen mit den 

Stromungen des Orientalismus seit dem 17. Jahrhundert befaBt haben, konnten die Kapi- 

tel 11—15 darauf weiterbauen. Die nun zahlreichen Gemalde mit orientalischem Prunk 

und Menschen in auffallenden, fremden Kleidern werden vor allem die Besucher anzie- 

hen. Allerdings besagen ein Turban Oder ein Kaschmirschal noch nicht, daB die Portra- 

tierte als Orientalin verkleidet sei, vielmehr waren sie zeitweise und wiederholt beliebte 

modische Requisiten.

Die Berliner Festspiele genieBen offensichtlich einen erstaunlichen Ruf an Seriositat, 

hatten sonst doch der Vatikan, die Schatzkammer von San Marco in Venedig, die Viel- 

zahl an Museen und Bibliotheken in Frankreich, GroBbritannien und anderen europai

schen Landern, die Ermitage in Leningrad neben der Menge deutscher Besitzer nicht 

ihre kostbaren und oft durchaus nicht wenigen Leihgaben zur Verfiigung gestellt. Bedau- 

erlicherweise gab haufig den AnstoB fiir die Auswahl die Zuganglichkeit des jeweiligen 

Werkes in der allgemeinen Literatur und auf Ausstellungen der letzten Jahre. Nur noch 

ab und an wurde Spezialliteratur zu Rate gezogen. Andererseits haben einige Bearbeiter 

nur die (z. B. medizingeschichtliche) Spezialliteratur gelesen, ohne das ihnen als Bei- 

spiel dienende Werk kunstgeschichtlich genauer einzuordnen.

Anscheinend waren die Mehrzahl der Katalogbearbeiter Studenten oder junge Leute, 

die die Universitat erst vor kurzem verlassen haben, und denen die Thematik bis dahin 

nicht vertraut gewesen ist. So wird man gar zu oft mit Lesefriichten konfrontiert oder 

aber mit Meinungen, die sich fiber aus langen Erfahrungen und Vergleichen ermittelte 

Bestimmungen und Zuordnungen hinwegsetzen. Nicht immer wurden die neuesten For- 

schungen aufgetan, oder sie wurden auch unrichtig interpretiert. Offensichtlich war man 

jeweils auf das einzelne Objekt fixiert, so daB keine einheitliche und kontinuierliche Dar- 

stellung und nur ab und an eine iiberzeugende Interpretation im Sinne von Europa und 

der Orient zustande gekommen ist. Eine Redaktion der Texte diirfte nicht stattgefunden 

haben, denn, abgesehen von der unendlichen Zahl an Druckfehlern, wimmelt es von 

Stilbliiten, schiefen Beschreibungen, Wiederholungen und unrichtigen Ubersetzungen,
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hinzukommen unnotige, umstandliche Textiangen. Wenn bei Karl dem GroBen Rolands 

Hom vorgefuhrt werden sollte, hatte ein Olifant genugt, gezeigt werden neun und diese 

mit fiinf verschiedenen Benennungen. Wie sehr die Bearbeiter aus dem ihnen eigenen 

schmalen Gesichtsfeld operierten, verdeutlichen etwa die Katalognummern, die sich mit 

dem Turmbau zu Babel befassen (1/183, 1/185 mit Abb. 563. 1/233—39); unbekannt 

blieb, daB Jutta Zander-Seidel (Frevel oder Meisterwerk — Der Babylonische Turm, in: 

Der Traum vom Raum. Gemalte Architektur aus 7 Jahrhunderten. Ausst. Niirnberg 

1986, S. 125—33) Vorstellungen, Bild und Wirklichkeit des Turmes von Babylon iiber- 

zeugend und anschaulich soeben — 1986! — vorgefuhrt hat.

Fiir die einleitenden Essays scheint man das genommen zu haben, was zu haben war, 

ohne daB damit ein tatsachlicher oder auch nur andeutungsweiser Uberblick zum Thema 

wahrend der elf Jahrhunderte vermittelt wiirde. Der schmale zusatzliche Aufsatzband 

hilft nicht weiter, bestatigt vielmehr, daB bei der Verteilung der Themen nicht auf eine 

moglichst umfassende, den heutigen Forschungsstand spiegelnde Darstellung aller 

Nachdruck gelegt worden ist. Da wurde der Beitrag von Richard Ettinghausen aus der 

1983 publizierten deutschen Ausgabe Das Vermdchtnis des Islam in einer sicher nicht 

mehr vom 1979 verstorbenen Verfasser durchgesehenen, nicht gerade geschickten Uber- 

setzung aus The Legacy of Islam von 1974 ubernommen; hingegen hat R. Ettinghausen 

bereits 1975, also nach knapp zwei Jahren, den einen seiner dortigen Beitrage fiir den 

Katalog der Ausstellung in Binghamton iiberarbeitet.

Leider sind zahlreiche Abbildungen an den Randern beschnitten, was wegen der An- 

passung an den Satzspiegel durchaus nicht notwendig ist, aber leider heute nicht selten 

so gehandhabt wird. Bei der Berliner Schau soil der Augenschein imponieren, wozu 

natiirlich der Nachdruck auf die grofien Bilder des 18. und 19. Jahrhunderts gelegt 

wird, mit schonen Frauen, nackten Korpern, unheimlichen oder fremdartig faszinieren- 

den Ansichten. Wie anders die Thematik behandelt werden kann, zeigen zwei amerika- 

nische, zwar zeitlich begrenzte Ausstellungen der letzten fiinfzehn Jahre: Islam and the 

Medieval West. Binghamton, State University of New York 1975 — The Meeting of Two 

Worlds. Cultural Exchange between East and West during the Period of the Crusades. 

University of Michigan Museum 1981. Im Katalog von 1975 schreibt Stanley Ferber: 

“Only if we can see Islamic art in terms of its own internal imperatives, without 

superimposing Western chronological periodicity upon it, will be able to determine the 

relationship of the two cultures on a level beyond that of chronological synchronism or 

simple motival exchange of transfer.” Ihre Vordergriindigkeit hat die Ausstellung von 

1989 gehindert, den Orient, wie er tatsachlich gewesen ist und unter aller modernen 

Oberflache noch immer ist, vor Augen zu stellen: mit seinen Wundern, seiner Phanta- 

stik, seiner Heftigkeit und seiner Zartheit.

Leome von Wilckens
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