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VORREDE ZUR NEUEN AUSGABE
Alles ist noch in vollem FluB.
Mindestens von der archaologischen Seite her. 

Sir Arthur Evans, der Wiederentdecker der Mino* 
ischen Welt in ihrer ganzen GroBe und feenhaften 
Anmut, hat seines langversprochenen Monumental* 
werkes ersten Band mit vielen Tafeln endlich bei 
Macmillan erscheinen lassen und noch im Juni 
dieses Jahres uber allerneueste Ausgrabungen in 
einem ausfuhrlichen Telegramm an die „Times zu 
berichten gewufit.

Doch:
unserem bildhaften Besitz konnte kein Fund der 

letzten Jahre mehr Wesenhaftes hinzufugen, der 
war gegeben, schon durch die Entdeckungen der 
ersten Zeit. Denn Form ist Tat der Rasse so selir, 
vom ersten bis zum letzten Stuck, dafi jedes, sei s 
Vase, sei’s Palast, den ganzen Ablauf der Historie 
hin, bei allem Wandel, die wundervolle Gleich* 
heitslinie wahren wird und mufi.

Wer „chinesisch“, „agyptisch“, „griechisch“ sagt, 
meint ein bestimmtes Formengut, unverwechsel*
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VORREDE ZUR NEUEN AUSGABE 
bar und unvergefilich, wenn erst einmal erfaBt. 
So sagte man „minoisch“ auf den ersten Blick und 
durfte es sagen.

Anders verhalt es sich mit aller Geisteswissen» 
schaft, dem zweiten Formenpol der Rasse. Der 
kann sich nur von Schritt zu Schritt erschliefien, 
™t ϊ Entzifferuns von Tafeln und Sigillen. 
„Entziffert“ im wortlichen Sinne wurden sie nun 
Wohl. indem es jetzt gelungen ist, die meisten 
Zahlenzeichen festzustellen. Ja, Sir Arthur Evans 
g aubt sogar auf Zinsenberechnungen gestoBen zu 
sein, die mit einer allgemeinen Einkommensteuer 
zusammenhangen durften, was keineswegs ver- 
Wunderlich ware, seit man Einblick gewonnen in 

les“’, s° verwickelten Verwaltungsapparat. „Die 
pemlich bureaukratische Ordnung der Akten, ihre 
bigmerung und Kontresignierung“ sprechen fur sich

Lagerraume, StraBennetz, Wirtshauser, Viadukte 
heBen es sogar hoch an der Zeit sein, daB nun 
™ erste minoische Postamt ausgegraben wurde.

ie auch wir bei Villegiaturen dem Spieltrieb 
weiter Raum geben, mehr experimentieren, als in 
der Stadt, so fanden sich aus der ersten mitteb 
minoischen Periode, zeitlich etwa dem Jahr 2000 

Chr. entsprechend, in der Landschaft verstreut
Phantastisch geformte kleine Bauten, so erst 

urzlich in Chamaezi eine Villa mit vollig elip- 
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VORREDE ZUR NEUEN AUSGABE

tischem Grundrifi. Die Beherrschung einer Fulle 
rein technischer Prozesse fuhrte bei der veredelten 
Korperkultur der Minoer vor allem zu erstaunlichen 
hydraulischen Anlagen in Bade* und Nebenraumen. 
Fast mochte man mit Evans auch an die Existenz 
des „talos“, des kunstlichen Menschen und me» 
chanischen Dieners glauben und dafi das kretische 
Plateau als erstes Flugfeld den verungluckten Ver* 
suchen des Aviatikers Ikarus gedient babe, so sehr 
hat sich noch alles bis ins Detail als wahr erwiesen, 
was die Sage Daedalus zuschreibt.

All dies jedoch, wohl reizvoll zu erfahren, bleibt 
letzten Endes im Zivilisatorischen stecken, das aber 
konnen wir schliefilich ja auch und besser dazu. 
Das minoische Formengut, ein wahrhaft Neues 
hingegen, das hat uns als wirkliche, fast explosive 
Erweiterung der optischen Wlt besturzt und im 
Geistigen von ahnlichem Belang konnten erst Ex* 
cerpte aus den Gesetzen des Minos werden, der, 
ein Priesterkonig und Trager der Inselmysterien, 
von der Sage sogar zum Totenrichter erhoben ward. 
Die Sage aber hat immer noch Recht behalten. 
Wen sie uber Sein oder Nichtsein der Seele ein* 
gesetzt zur obersten Instanz, mag als Gesetzgeber 
und Philosoph auch unserer, wie jeder Welt, noch 
allerhand zu sagen haben.

Leider erzwang der komplizierte Staatsbetrieb im
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VORREDE ZUR NEUEN AUSGABE

kretischen Inselimperium sehr bald Aufgeben der 
schwerfalligen Bilderzeichen und Entwicklung einer 
Kursivschrift, in der sich kaum mehr die eine oder 
andere Umbildung einer Hieroglyphe erkennen laBt. 
Nach Diodor schrieben sich die Minoer selbst ja 
die Erfindung der Urtypen zu, und eben dies: 
aus nichts Bekanntem stammen, auf nichts basieren, 
zu nichts Bekanntem uberleiten, diese Losgelost* 
heit macht das Entratseln so langwierig und schwer. 
1st es einmal gelungen, und die besten Kopfe von 
Finnland bis Japan muhen sich darum, dann wachst 
wohl diesem Buch ein zweiter Band.

Noch aber ist ihm nichts hinzuzufugen.

Sir Galahad.
Im September 1924.
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Unsere Zeit 1st moglicherweise die letzte 
gewesen, zu der man nocbreisenkonnte, 
schon wir kommen kaum noch aus 
unserer Zivilisation heraus; das Bild 
bleibt sich von Weltteil zu Weltteil 
erstaunlich gleich.

Graf Harry Kessler (Mexico). 
Fremd und stumpf geworden an der 
Trivialitat des Allzuvertrauten, haben 
wir uns langst gewohnt, mit fernsten 
Volkern unserer eigenen Zeit, mit Hin* 
dus, Arabern, Ostasiaten, nur mehr in 
einem Esperanto des Vordergrundlebens
zu verkehren.

EINFOHRUNG

Archaologie ist dem Europaer letzte Moglichkeit 
zu reisen, da sie die oberste, zum DberdruE bekannte 
Erdenschale abhebt - der Wander, und Formen. 
begier eine Fremde erschliefiend - den Sinnen neu 
und doch letzter Aspekt seiner selbst.

Wie Europa ward.
In den enterdeten Werken uralten Blutes, das uns 

in den eigenen Pulsen noch anspricht, lernen wir 
uns selbstinunseren Fundamenten neu emphnden 
Wir kennen das Gesetz noch nicht von Ebbe und 
Flut des Blutes in den Rassen - die Amplitude, 
in der es durch die Generationen schwingt.
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EINFCHRUNG
Volkerlang stumm, hebt es in uns zu reden an, 

wenn die Leuchtkraft ferner Formen begluckend 
neu und doch vertraut an unser innigstes Ich zu 
ruhren beginnt.

Denn gar bedruckend arm an echten Formen ist die 
Welt. Form — das ist, die Dinge aus ihrem Herzen 
heraus mit neuem Namen nennen. In Not und Glut 
und klarerStrenge. Flammenreaktion des Geschopfes 
im jakobhaften Ringen mit dem Engel. Ein jonisches 
Haupt, erne Abhandlung des Newton, eine Fuge 
von Bach - sind solche Form. Spender jener paar 
Augenblicke, zu denen das ganze Leben nur ein 
Umweg scheint, da der graue Panzer abfallt, ge= 
hammert aus Notwehr gegen das Leid. - Etwas 
das man werten darf mit der Harte der ganz grofien 
Liebe, in jubelnder Sicherheit restlos begluckt zu 
bleiben. Etwas, vor dem man stehen darf mit der 
Strenge und Unerbittlichkeit eines Kindes, das noch

K°“Promisse kennt. Keine Bejahungen aus 
halbgeschlossenen Sinnen, aus halber Urteilskraft 
heraus erflossen.

Bewunderung kann ja solch ein Bastardempfinden 
aus Gott weiB was gezeugt-Historie, Gewohn. 

heit, auch Glanz des Aktuellen, denn man ist wehleL 
7 .^ ^Waffe Weile und nickt der Legion
er Tuchhgkeiten, Hubschheiten, Interessantheiten 

mudzermurbt zu. Steine statt Brot des Lebens!
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EINFOHRUNG

An der Natur gilt anderes Mafi!
In jeder Staubwolke, jeder Spatzenfeder kann — 

nach ihrer Art — Vollendung sein. Doch Form als 
Menschenwerk, das ist nicht mehr die Grazie von 
Pflanze und Wild, die grune Freiheit des Uner* 
wachten — aus herberem Wahrtraum kommt hier 
Gesetz, das aus Verkorperung — Gestaltung macht.

Gestaltung ist die Naturlichkeit, wie sie Natur 
sich nie gestatten darf, deren Geschopfe in Ge* 
fahr, Flucht, Brunst: — der S^msara sich immer un* 
naturlich geben mussen.

Gestaltung ist Vereinfachung, wenn nach dem 
Sieg die Maske fallen darf.

Wie in Heimweh nach dem Leben, sahen die 
Menschen aus den Leiden Europas immer wieder 
nach jenen ersten subenGestaltern an ihrer,,Kimm“- 
den Griechen zuruck.

Durch Jahrhunderte voller Christentum geistig 
nicht genugend ausbewegt, sturzten sich die Men* 
schen zu Ende des Mittelalters in die Freude der 
wenigen antiken Funde aus Italien. Durftig genug, 
dies halbe Dutzend vergroberter Marmorkopien nach 
verlorenen Bronzen — der Rest steile Wachtmeister* 
plastik der Kaiserzeit — kaum ein Stuck, das wir 
heute gut nennen wurden. Nahmen doch die Romer 
stets nur das nach Hause mit, was ihnen selbst gefiel 
oder von listigen Spatgriechen empfohlen wurde. Als
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EINFOHRUNG

Amerikaner des Alferiums gierig, phantasiearm und 
in Fragen des Geschmackes leicht einzuschuchtern, 
waren sie begeisterte Sammler, wie alle Parvenus. 
Aus ihrem Besitz aber erschliefit sich griechiche Art 
so wenig wie europaische Kunst aus reichen Private 
hausern Chicagos. —

Doch gerade aus dem MiBverstehen wuchs das 
Eigenhafte. Ruhrend fast, wie die Menschen iminer 
glaubten, es „Antike“ nennen zu mussen, wollten sie 
von sich selber auszusagen beginnen. Es gibt eben 
lebendigesUnwissen, wie es unlebendigesWissen gibt.

Ein bekanntes 'Wort variierend, konnte man 
sagen: „Jede Zeit hat die Griechen, die sie vers 
dient.“

Die Renaissance, das 18. Jahrhundert, das Em= 
pire, alle vermeinten gleicherweise „griechisch“ zu 
sein, doch nur etwas Horazisches liegt zuweilen 
uber den Gartengebuschen der Baroque.

Die Goetheische Antike 1st nur noch historisch zu 
begreifen mit ihrer Begeisterunganleeren Kopien einer 
schlechten Zeit, die uns, an Delphi und Olympia 
Erwachsenen, nichts mehr zu sagen habenl „Ein 
plastisches Runden, ein zeichnendes Abschneiden 
machen seine Werke zum festen stillen Bilder= und 
AbguBsaal“*). Eine Welt der Abgusse! Es 
kam das Canovahafte: jenes eigentumliche Geschick, 
auch dem edelsten Marmor doch noch irgendwie
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EINFOHRUNG

eine Gipswirkung abzulauschenl Die Griechen aber 
liebte man sich „immer recht freundlich“ vorzu. 
stellen, maBvoll heiter, etwa wie der Deutsche selbst 
es war, bei Stiftungsfesten und anderen hoheren 
Bourgeois^Anlassen. „Klassischer Archaologe“ sein, 
hieB ein totes Nebenleben in irgendeiner Unnatur. 
wissenschaft fristen.

Wie manchem begnadeten Menschen immer gerade 
ein bestimmtes Buch - ein bestimmter Freund zur 
rechten Zeit begegnet, so scheint es ein magisches 
Kraftespiel zu geben, weit uber Einsicht un e- 
stimmung desEinzelnen hinaus, das fernste Dinge, ic 
da fordern, bringt, auf daB sich eine Zeit vollenden 
konne. Nur ihr verstandlich, nur fur sie bezaubernd, 
kommen verwandte Formen, die ihr not tun, urn ie 
sie selber ringt, aus ihren Grabern, urn zu helten.

So laBt eine geheimnisvolle Korrespondenz den 
Wagenlenker von Delphi, das eleusinische Relief 
auferstehen. Antwort gleichsam einem neuen ver. 
tieften Sehnen, das, leeren wie uberladenen Formen 
gleich abhold, wie nichts vorher berufen scheint 
sein Herz zu offnen solch verdichtetem e en. 
Einem Sehen, das in Stein und Bronze der dich. 
testen Materie den Korper zur Gestalt - den Gang 
zum Schreiten — und das Gesicht zum Ant itz 
werden laBt.
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EINFUHRUNG
Doch eine machtigere Welt als diese noch, eine 

Welt der „Griechen vor den Griechen", beginnt in 
unsere Sehnsucht hereinzuragen, nennt wie ein 
alterer Freund Dinge, die uns jetzt bewegen. Uber 
den Stacheldraht des Fachwissens beginnen Fruchte 
zu wachsen, die fur alle reifen. Lange vor Hellas 
- vor Mykene - im dritten Jahrtausend v. 
Chr. lebten in Europa Wesen von so geistig* 
sinnlicher Leuchtkraft, dafi ihre Reiche, 
Kiinste und Palaste noch im Erinnern spater 
fremder Volker zu Wundersagen wurden.
/ Das ganze Mittelmeerbecken war seit der Steinzeit 
von einer dunkebhautigen, langkopfigen, zarten und 
schonen Rasse bewohnt. Der Focus dieses fernen 
Lebens ging von Kreta aus uber die Inseln der Agaeis, 
uber das Festland, bis nach Sizilien und Kleinasien hin’ 
Diese Rasse ist von unzerstorbarer, zaher Kraft, 
„und bildet trotz unaufhorlicher fremder Einbruche 
und Eroberungen den Grundstock der heutigen 
Bevolkerung von Italien, Spanien, Griechenland 
und Agypten. Es ist eine der begabtesten Rassen 
der Wlt, und alle artistischen Impulse, wo immer 
sie innerhalb dieser Lander auftreten, stammen 
groBenteils von ihr bis auf den heutigen Tag"**). 
So sprach sie unerkannt aus uns, zu uns — von je.

Seit wenigen Jahren kennen wir ihre Palaste und 
Spiele, Ruhebanke und ^Verkzeuge.
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EINFOHRUNG

Die Welt des Minos

Vor der Gewalt dieser Funde wandelt sich das 
Erkennen um unsere Fundamente, wie vielleicht noch 
nie; wertvoller wird es, und in gleichem MaE be« 
scheidener! Man weifi heute schon viel zu viel, 
um solche Grundfragen nach der Rassen Ursprung 
auch nur zu stellen, wie sie der Dilettantismus so 
gerne grofizugig loste. Zeigt sich doch an der 
Fulle der Dinge, wie sie schon zu wissen glaubt, 
untruglich die primitive Stufe einer Wissenschaft. 
Solange die Menschen aber gar so vorlaut sind — 
schweigen bessere Dinge, haben die „Art groBer 
Herren, bei denen wir auch warten mussen, bis sie 
uns ansprechen“.

Die kostbarsten Gedanken aber „sind oft wie 
Gischt aufgeworfen von verborgenen Gezeiten, die 
einem Monde folgen, den kein Auge sieht“”")·

Gutes ist so karg verstreut auf diesem patho* 
logischen Planeten fur erwachte Augen.

Gutes im strengen Sinne einer erlesenen An« 
schauung, Fehlerlos — vollkommen.

Einiges aus der VI. und XII. agyptischen Dynastie.
Weniges archaisch Griechisches.
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EINFOHRUNG
Die gotischen Kronen im Musee Cluny — ab und 

zu ein altchinesisches SakralgefaB.
Zu diesem Wenigsten gesellt sich nun manches aus 

der Raumkunst der Minoer. Vielleicht fehlte dieser 
sonnigen agaischen Welt die Harte ganz grofien 
Erschauens und auf das Wort Meister Eckhardts: 
„das schnellste Tier, das zur Vollkommenheit tragt, 
ist Leiden*' hatte solch schoner Minoer in der 
lebendigen Ruhe des Hochrassigen wohl erwidert: 
„Eile istunvornehm.“ Auch haben sich die Ecken der 
Oberraschung noch nicht verschliffen, die Leuchb 
kraft des Neuen blendet noch zur Freude an diesen 
holden Formen. Sei es so, — denn der Augenhafte 
hat ein schweres Leben.

Pebblebeach Lodge, Californien, Juli 1913

ANMERKUNG
”) Jean Paul iiber Goethes Stil 

**) Burrows
***) W. B. Jeats
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Das Unvergleichliche des Mythos 
ist, dafi er jederzeit wahr und 
sein Inhalt bei dichtester Ge» 
drangtheit fur alle Zeiten uner» 
schbpflich ist. R· Wagner

KAPITEL I

IM PALAST DES MINOS

Das Marchenbuch ist der Baedeker des Archao» 
logen. Wo Tochter aus dem Blut der Sonne im 
Haupt der Krote den Smaragd erlosen wo Holde 
mit Unholden ringen — Taten tosen um Blut und 
Gold — harrt immer ein Wirkliches der Enterdung.

Um Graber machtigen Geschehens flattern Phan» 
tasmen wie Schmetterlinge uber Quellen. Nicht 
was da spielt, wo es spielt, hat Bedeutung. In der 
Geographic ist jedes Marchen verlafilich wie eine 
Generalstabskarte.

Einem Laien, wie so oft, dankt man diesen Weg 
zu neuen Funden. Schliemann, dem armen Lauf» 
burschen, Diener, - dann Kaufherrn und Millionar. 
Mit der milden Zahigkeit des Fanatikers schritt er, 
trunken von Homer, aus Elend in den Reichtum 
hinein, — den lebenslangen Blick der Sehnsucht 
auf ein Ziel gestellt: Er will sein Marchen in der 
Hand halten, es streicheln---------ganz wirklich,

Sir Galahad, Im Palast des Minos 1



KAPITEL I

ganz unwissenschaftlich------ ein Starrschadel-------- 
und siegt! Was die jungen Saphire seiner Knaben» 
augen suchen, das schauen sie mit Greisenringen. 
Nur von Homer geleitet, findet er Burgen, Diademe, 
koniglichen Hort . . . . Ob von den Helden seines 
Herzens! Die Frage wird futil, gemessen an der 
GroBe der Entdeckung. Ein halbes Jahrtausend 
vor den primitiven Anfangen des historischen 
Griechenland schwingen Bronzetore in die myke« 
nische Welt auf.

Seither blattert man fleifiig in Kinderbuchern. 
Die Lekture der Sechsjahrigen schalt die Erde ab, 
zeigt, von wannen wir kommen und so auch — in» 
direkt, wohin wir gehen.

Zu Knossos auf Kreta grabt Sir Arthur Evans 
Marchen aus. Las vorher nach in Kingsleys fairy» 
tales von der Geburt des Zeus in der diktaeischen 
Grotte. Wie er als Stier Europa dort befruchtet, 
die Minos, einen Herrn der Welt, gebiert. Vom 
Labyrinth und dem Erbauer Daedalus, dem ersten 
Vogelmenschen. Vom Minotaur, Theseus und 
Ariadne .... wohl auch vom Tod des Zeus. Der 
verbluffende Anspruch der Kreter, auf dem Monte 
Jukta das Grab des obersten Gottes zu besitzen, 
schuf ihnen zuerst den Ruf der Unwahrhaftigkeit 
„alle Kretenser sind Lugner“. —
2
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IM PALAST DES MINOS

Schon im Jahr 1894 fand sich in der diktaeischen 
Grotte, wenn auch nicht die Kinderwasche des 
Zeus, so doch uraltes Kultgerat, als Weihgeschenk 
die Doppelaxt, und eine Inschrift auf dem Stein 
der Libation in merkwurdigen Zeichen, keiner bis» 
her bekannten Schrift vergleichbar.

Doch Arthur Evans zog es zu Knossos, der 
Legende Herd. Im Marz 1900 begann er mit einem 
Stab von etwa 150 Mann sein Werk. Wenige Fufi 
unter dem Ackerboden zeigten sich bereits Spuren 
von Mauern, Gangen, Gewolben —----- wenige 
Monate spater stand da enterdet------- ein Marchen» 
palast, an Eigenart, Grofie und Grazie weder in 
Tat noch Bild je ubertroffen.

Im Westen ward zuerst ein grofier, rotcemen» 
tierter Hof, 160 Fufi lang, sichtbar. Die Wande 
aus leuchtend weifien, oft 3 Meter hohen Gips» 
blocken gefugt. Steinerne Banke liefen ringsum. 
Ein Saulenportikus im Suden fuhrt ins Innere des 
Palastes. Um Bronzeangeln schwingen die mach» 
tigen Turen, mit Metallschlossern und Schlusseln 
versperrbar. Dieser westliche Hof, offen nach der 
Stadt, scheint den Verkehr des Konigshauses mit 
Land und Volk vermittelt zu haben-----Gerichts» 
hof vielleicht in des Wortes Ursinn. Nach dem 
Auftakt des Portikus fliefit ein weiter Korridor 
ins Innere.

1*
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KAPITEL I

An seinen Wanden wandeln lebensgroB Gestalten. 
In suggestiver Tiefenbewegung geleiten sie hinein — 
Frauen und Jiinglinge. Silbergurtel — ein Schmuck* 
stuck — leuchtet da und dort an ihren Leibern auf.

Getragener Reigen schwingt durch diese groBen 
Wesen, „suggeriert die ganze Warme und Fulle 
der Welt und bringt in die Gedanken einen Schwarm 
von Vogeln, Blumen und Bienen“ .... verheiBt 
Erregungen, Oberraschungen, Abenteuer.

Dieser „Korridor der Prozession“ bog nach Suden, 
mundete an einem zweiten, machtigeren Portikus 
mit Doppelsaulen, dem sudlichen Tor des Zentrab 
hofes. Hier war der Focus des inneren Palast^ 
lebens.

Mit weiBem Kalksteinboden, glatt wie ein Tanz» 
saal, von der GroBe des Marcusplatzes, mit Stein» 
sitzen und vielleicht auch Brunnen, bot der Zentrab 
hof dem Licht» und Luftbedurfnis weiten Raum. 
Rings um ihn wachsen die Gemacher. An seiner 
Nordwestseite fuhren 4 Stufen in ein Vorgemach. 
Die Fresken der Wande zeigen Blumen und 
flieBendes Wasser, gehen an der Schwelle ernes 
zweiten Raumes in wachende Greifen mit Pfauen» 
gefieder uber, aufwachsend aus gleicher blumiger 
Landschaft.

Dieses zweite Gemach ist der Thronsaal. Splitter 
von blauem und grunem Email, Gold und Berg»
4



IM PALAST DES MINOS

kristall, offenbar Reste der Wandverkleidung, lagen 
am Boden, Alabasterbanke laufen um die Wande, 
und auf erhohtem Postament steht der Thron selbst, 
ein hoher gotischer Sessel aus Stein mit spitzem 
Bogen.

Der alteste Thron Europas — vielleicht der Welt.
Sir Arthur lafit ihn jetzt ofter von Liberty oder 

Maple kopieren, als Hochzeitsgeschenk fur junge 
Freunde.

Der Bogen war der agaischen Welt lange be* 
kannt, auch den Agyptern.

Man empfand ihn jedoch als schwachlich, nur 
fur Innenraume geeignet, und zog an der AuBen* 
architektur die W^ucht des Anpralls rechter Winkel 
aufeinander vor. Zumal in Agypten. In den groBen 
Linien dieser Landschaft hatte der Bogen kindisch 
gewirkt.

Dem Thron gegenuber fuhrten einige Stufen 
hinab zu einem Tank, schon geglattet, mit vier 
Saulen aus weiBen Zypressen, einer Art Impluvium. 
In der Nahe des nordlichen Portikus erzahlten die 
Miniaturfresken eines Zimmerchens von dem Leben 
der mysteriosen fernen Herrn des Palastes, von 
ihren Spielen und Gardenparties.

Auf Terrassen, in Gruppen plaudernd, sahen 
merkwurdig moderne Damen, onduliert, mit Reif* 
rocken und Stockelschuhen, uber Garten hinweg,

5



KAPITEL I

Kampf und Sport der Manner zu, die, braun und 
schlank, glattrasiert, mit lockigem Haupthaar, in 
ihrer Nacktheit seltsam abstanden von den uber» 
kleideten Frauen. Nur ein Lendenschurz mit gob 
denem Gurtel zog die Taille wespengleich ein. 
Weifie oder belle Wickelgamaschen schutzten den 
FuB bis zur Wade.

Als ein franzosischer Gelehrter die minoischen 
Hofdamen, wie aus einem Modeblatt geschnitten, 
zum ersten mal erblickte, soil er gerufen haben: 
„mais ce sont des Parisiennes!"

In einem Trakt, nahe dem westlichen Hof, lagen 
die Magazine. Stein» und Terrakotta»Urnen, bis 
zu 6 FuB hoch, enthielten Ol und Wein, vielleicht 
auch Korn. In der Mitte der Magazine waren 
in den Boden kassettenartige Vertiefungen einge» 
lassen, sorgsam mit Blei ausgekleidet und verschliefi» 
bar — — — die safes — — —, daneben das Sekre» 
tariat. Ob hier eine Art Bank den Besitz der 
Burger sicherte oder nur Eigentum der Palastherren, 
ist unbekannt. Die safes waren leer, erbrochen 
von den Plunderern. Die Ausdehnung der Magazine 
bringt Platos Behauptung in Erinnerung, Kreta sei 
ein kommunistischer Staat gewesen, die Burger 
waren aus dem Staatsfonds gespeist worden.

Im Westen des Zentralhofes fand sich der erste 
kultische Raum. Zwei kleine Zimmer, in deren 
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IM PALAST DES MINOS

Mitte je eine Saule steht, von 4 machtigen Gips» 
blocken getragen, auf jedem Block das hochheilige 
Symbol der Doppelaxt, der Labrys. Als Maurer* 
zeichen im Stuckrelief, aus Fayence und Bronze 
alluberall auf der Insel wird es gefunden, in den 
Kultschreinen der Palaste, wie in der diktaeischen 
Grotte.

Ein Gang, nahe dem sudlichen Portikus, ent» 
hielt das Schonste: die Freske des „Trichter« 
tragers“.

Ein Jungling, lebensgroB wie meist die schreiten» 
den Gestalten der Palastfresken.

Herb in der lebendigen Rube des Hochrassigen, 
tragt er den goldgefafiten Silbertrichter. Zum 
erstenmal steht da ein vollerbluhtes Wesen dieser 
Zauberrasse. Wie ein Kelch gebaut. Aus schmal* 
ster Mitte breite Schultern. Ein stilles Auge, kuh* 
nes, leichtgelocktes Haupt. Ein Antlitz, kein Ge» 
sicht.

Geschmeide um den nackten amberfarbenen Leib. 
Achat und Gold. Er halt den schweren Trichter 
in agyptischem Griff, mit voller Hand umfafit, 
den Daumen wagerecht uber den geschlossenen 
Fingern ruhend. Es tut jedesmal wohl, diesen 
echten und guten agyptischen Griff zu sehen. 
Kein abgebogener kleiner Finger. Unfreiheit der 
Gespreiztverlegenen.

7
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Im Ostbau.der Morgensonne zu, lagen die Private 
gemacher, das Megaron der Konigin.

Hier sinkt der Hugel dem Tal entgegen, und 
sechs Stockwerke, durch innere Treppenschluchten 
verbunden, fuhren von den Sonnenraumen zum 
Niveau des Zentralhofes empor. Starkes Gefalle 
gab hier den groBen, unbekannten Architekten 
Gelegenheit, hydraulische Kunste zu uben, in ver= 
zweigten Wasserleitungs* und Kanalisationsanlagen. 
Die Einrichtungen — vom Waschkasten abwarts — 
sind mustergultig, ganz „aH’ inglese“, wie ein italic 
enischer Archaologe grazios bemerkt.

Der Knossische Hugel bis Candia konnte als 
eine Art „deutsches Museum" fur Hydraulik dienen. 
Dicht beisammen kann man hier die Wasserleitungs» 
systeme von vier Zivilisationen betrachten, die etwa 
viertausend Jahre umspannen und sukzessive schlech» 
ter werden. Die minoischen Terrakotta»Rohren, aus» 
gekleidet mit feinem Cement, funktionieren heute 
noch ohne Fehl, Steinrinnen zeigen wohlberechnete, 
parabolische Kurven, den SchuB des Wassers zu 
bremsen — am Auslauf Oberschwemmungen hint» 
anzuhalten. Diesen folgt, zeitlich wie qualitativ, die 
romische Wasserleitung, dieser die venezianische, 
endlich das Werk der heutigen Gemeindevertretung 
von Candia. Eine Gerade des Ruckschritts.

Sir A. Evans, der sich nahe den Ausgrabungen 
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eine „mittelminoische Villa" erbaut hat, adoptierte 
auch das Rohrsystem, als technisch durchaus ge< 
eignet.

Die innere Haupttreppe des Ostflugels mit ihren 
Saulen und Balustraden fuhrt durch 5 Stockwerke 
nach oben in den Zentralhof, nach unten mundet 
sie in Saulenkolonnaden und Wandelhallen, auf 
dab sich die Menschen hier im Freien und doch 
geschutzt ergehen konnten. Der schonsten eine, 
die „Halle der Doppelaxte", etwa 80 Fufi lang und 
24 FuB breit, wird durch eine Reihe viereckiger 
Trager transversal geteilt.

Das Eigenhafte dieser leise gewachsenen Welt 
kommt am reinsten im Megaron der Konigin zur 
Geltung.

Einen oblongen Raum teilen Saulen aus edlem 
Material, um ihre Basen laufen Alabasterruhebanke, 
wohl einst mit Kissen bedeckt,bilden cosy nooks. Wie 
Echt zu Echt stets pafit, konnte man sich ganz gut eng* 
lische Klubmobel in dieses Megaron hineindenken.

Die Ruckwand dient dem Lichtschacht, einer 
aparten minoischen Eigenheit. Um die Grelle des 
sudlichen Tages zu dampfen und zu verteilen, ie 
man das Licht von oben durch einen offenen 
Schacht auf eine Wand fallen und von dort in 
den Wohnraum reflektieren. An Wirkung mag 
solche Leuchtschlucht - bedenkt man die Starke 

9



KAPITEL I

sudlichen Lichtes — dem breiten, hochgelegenen 
englischen Fenster verwandt gewesen sein.

Auf dem Kontinent schneidet man immer noch 
ode, viereckige Locher nebeneinander in die Wand 
und nennt das Lichtverteilung. Manches an minos 
ischen Raumen scheint anfanglich rein dekorativ 
und dient doch Konstruktivem. So die Fresken 
der Ruckwand. Im Megaron der Konigin fallt das 
Licht nicht auf den leuchtenden Alabaster, nicht 
auf glatte Oberflachen — allfarbiges Gefieder 
eines gemalten Riesenvogels — fachelt das Licht 
ins Zimmer, gibt an Warme, was es an Starke 
nimmt.

Luft« und LichtsVirtuosen waren dieseArchitekten. 
Ihr ganzes Schaffen, Spiel — und Flucht vor der 
Gewalt des Lichtes. Dem Luftbedurfnis dienten 
die halboffenen Hallen, der Saulenportikus, die 
breiten Turen, vielfach verschiebbar und der Wand 
eng anzufugen, um geoffnet nicht zu storen.

Wie immer die Stellung der minoischen Frau ges 
wesen sein mag, im Sitzen war sie vom Mann vers 
schieden.

Es gibt zu Knossos mannliche und weibliche Sessel. 
So weitgehende Differenzierung erklart sich wohl 
daraus, daB die Manner unbekleidet----- die Damen 
uberkleidet waren.

Mannliche Sessel muBten sich somit, um bequem
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zu sein, den Korperformen besser anpassen, ana» 
tomisch genauer konstruiert werden, indes die Fulle 
der Paniers und Volants solch anatomische Sub» 
tilitat bei weiblichen Ruhebanken uberflussig machte.

Es weist sich hier, wie gepflegtes Korpergefuhl, 
der Muskelgeist, notwendig gute Mobel schafft — 
ein neues Heim. Der V^ohnleib wird zur Projektion 
des Lebensleibes.

Raume mit makellosen Begrenzungslinien, edel 
ausgekurvt, brauchen stets wenig Hausrat, der sonst 
vonnoten, den optischen Reinlichkeitssinn von un» 
gelosten Raumproblemen abzulenken auf hub» 
schen Trodel. „To embarrass our investigation or 
betray us into delight”. Man gedenke der furchter» 
lich bunten goldverschwollenen Kinkerlitzen baye» 
rischer Konigsschlosser.

Wiewohl alles Brennbare in Flammen aufging, 
lassen die Nischen als Wandschranke, die Verteilung 
der Alabastersitze doch auf eine wohltuende Leere 
der minoischen Gemacher schlieBen. Edles Ma» 
terial an Saulen und Wanden, rosiger Granit, gruner 
Serpentin, Bronze, vielfach Fresken, schufen die 
Raume warm und reich. Die Badezimmer haben 
eingelassene Vertiefungen oder tubs aus Terrakotta. 
Jeder Raum, auch der bescheidenste, zeigt die gleiche 
Gepflegtheit im Detail, optische Prazision, die keine 
Fuge duldet.
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So ein Palast diente einer Vielfalt der Bedurfnisse 
kultischer, sozialer, privater Natur. Barg vielerlei 
Leben, wie ein Termitenbau. Es waren Palaste ohne 
Stirnen. Keine Fassadenkunst. Peristyle — Hofe 
— der Treppen Gewalt teilte allein die Massen.

Der komplizierte Organismus solchen Baues hat 
viele architektonische Glieder, doch keine ornament 
talen Geschwure. Den Konigen wuchsen ihre 
Wohnleiber wie der Schnecke ihr Haus — organisch 
— notwendig, daher jeder Norm entruckt.

„It is not the compelled but the wilful trans= 
gression of law which corrupts the charakter”. Diese 
Gemacher haben, scheinbar regellos erwachsen, alle 
etwas magisch Geordnetes, wie Figuren in magnetic 
schem Feld. Man sollte nie UnregelmaBigkeit mit 
Unvollkommenheit verwechseln.

Der Bau, als Ganzes, ist ein Quadrat, um den 
Zentralhof auseinanderwachsend und wie eine Kappe 
uber den Hugel gestulpt. Die Niveaudifferenzen im 
Osten sind hier zu intimer Raumgestaltung reizvoll 
ausgenutzt.-------- Nach den drei andern Himmels* 
richtungen sendet der Palast seine Propylaen aus — 
die munden in die Welt.

In den Resten verbrannter Truhen lagen, ver* 
siegelt und geordnet, Hunderte von Tontafeln, mit
12
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IM PALAST DES MINOS

jener unbekannten Schrift aus der Diktaeischen 
Grotte bedeckt. Die Flammen batten sie schon 
hart gebacken, so hielten sie der Feuchtigkeit des 
Bodens stand. „Feuer, das so viele Bibliotheken 
zerstorte, hat Mr. Evans Bibliothek bewahrt“.

Was sie enthielt, ist unbekannt. Alles, was ohne 
bilingualen Schlussel zu ergrunden moglich war, 
ist Evans gelungen. In ihrem letzten Stadium eine 
Silben» und Buchstabenschrift — im Gegensatz zu 
den Hieroglyphen Agyptens, lauft sie von links nach 
rechts. Worte fur Mann und Frau, mehrere ganze 
Zahlen, hat Evans ermittelt. Ob diese minoische 
oder agaische Sprache der indogermanischen Gruppe 
angehort, ist noch nicht entschieden, umsoweniger 
als die Meinungen uber das „Indogermanische“ und 
seine Grenzen sich von Tag zu Tag mehr verwischern

Dem ganzen Gebiet um das Mittelmeer scheint 
ein Grundstock „praarischer“ Zeichen eigen gewesen 
zu sein, den die verschiedenen Volker der Bronze» 
zeit dann individuell zu gestalten begannen, wenn 
auch aus solchen Zeichen auf transsylvanischen 
Krugen noch nicht geschlossen werden darf, im 
neolithischen Ungarn sei ausschliefilich minoisch 
gesprochen worden.

Porzellanplaketten, in Zypressenholz gefafit, wohl 
Teile einer Truhe, zeigten eine ganze minoische 
Stadt, StraBen mit mehrstockigen Hausern, in den
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Fenstern an Stelle des Glases eine rote durchsich- 
tige Masse, wohl geoltes Pergament. In Gournia 
entdeckte nun eine amerikanische Dame, MiB Boyd, 
wirklich solche Stadt. Die Burgerhauser, meist zwei» 
bis dreistockig, mit 12 bis 18 Wohnraumen, gleichen 
englischen Cottages. Kriige und Gerat waren der 
koniglichen Einrichtung verwandt, wenn auch be* 
scheidener. Allerhand Kochgeschirr! Kurze und 
langstielige Pfannen, auch ein Vorlaufer des 
„Papinschen” Topfes ist dabei. Es scheint viel — 
nach Lahmann — gedunstet worden zu sein, der ewige 
Rindsbraten Homers ist hier vermieden.

Seitder Entdeckungdes„weitbewohneten” Knossos 
wuhlt alles in der Insel. Die italienische Mission 
enterdete zu Phaestos im Suden einen Palast, dem 
Haus des Minos ebenburtig, in einem uberlegen, 
- der Riesentreppe. Aus Sandstein, 13 7, Meter 
breit, steigt sie in edler Flucht zu den Propylaen 
hinauf, dem Herrensitz entgegen.

Nichts schafft so sehr Distanz wie die Gewalt 
der Treppen, in starker Wiederholung des gleichen 
Motivs. Treppe —Allee —eine Gerade des Menschen* 
willens. Pappeln von Horizont zu Horizont, die 
ReichsstraBen entlang, sind heute noch das Wahr* 
zeichen Napoleons in Europa.
14
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Vielleicht sein bestes Portrat, gewiB wahrer wie 
die gesuBten Schinken Davids.

Phaestos erwies sich als vollig ausgeraubt. Reste 
von geschmolzener Bronze, auf dem Marmorboden, 
von den Wanden abgetropft, lieBen auch hier auf 
Metallverkleidung schlieBen.

Reichere Funde ergab die Konigsvilla zu Hagia 
Triada: feine Fresken, Vasen aus Steatit.

Es scheint Brauch der minoischen Herren gewesen 
zu sein, sich nahe dem Hauptpalast, doch Staat und 
Hofgetriebe fern, intimere Villen zu erbauen. Auf 
dem knossischen Hugel, dem Flusse naher in Garten* 
gebuschen, liegt fur sich solch kleiner Bau mit drei* 
schiffiger Basilika und erhohter Apsis. Eine hohe 
Steinlampe zu seiten des Thrones leuchtete dort 
innerer Stille-------- drauBen Hirten und Sterne.

Von dem Theater im Nordwesten — es ist fur 
Tauromachie zu klein und diente wohl Boxkampfen 
oder kultischen Tanzen — fuhrt eine gepflasterte 
minoische StraBe einem isolierten Gebaude zu, von 
Evans „der kleine Palast" genannt, aus der letzten 
minoischen Periode — wiewohl der Kultschrein ur* 
alte Steinidole enthielt: geheiligte Reste fruhester 
Tradition — die Raume sonst „modern“, mit Saulen* 
hallen gleich dem Hauptpalast.

Als schonster Fund aus Steatit das schwarze Haupt 
eines Bullen, die wundervollen Augen in Berg* 
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kristall. „Die Modellierungen des Kopfes mit dem 
welligen Fell“, schreibt Evans*), „sind prachtvoll 
ausgefuhrt, einige technische Details einzig. Die 
Nustern mit jener Art von Muschel eingelegt, aus 
der man die Kameen schneidet.

Noch erstaunlicher ist das Auge. In tiefer Hohle 
liegend, aus Bergkristall geschnitten! Farben, in 
den vertieften Kristall eingelassen, bilden Pupille 
und Iris. Der Blick aber ist von einer eigentum» 
lich magnetisierenden Kraft.“

Eines fehlte am Heim der grofien Seekonige, — 
der Schutz. Eine Portiersloge im Norden, dem 
Meere zu, hemmte allein den Zugang. Alle Macht 
ruhte in der Kriegsflotte. Ihr Versagen brachte Tod.

ANMERKUNG
*) „The Times", August 1908.
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,.Der ungeheuren dumpfen Krafte vielfacher Mund 
Verhangen mit Geheimnis“.

KAPITEL II

SCHLANGENGOTTIN, KREUZ UND 
MINOTAUROS

Religion: religere bedeutet verbinden. Einfalt 
mit Vielfalt, Vielfalt mit Allfaltl

Bedeutet Wiederverknupfung des in Einzelleiber 
auseinander gefalienen Lebens zu unirdischer, un* 
zerreifibarer Geisterkette. Gleichsam an inneren 
Sinnen sich haltend, suchen die Wesen in ihrer 
hochsten Stunde die verzuckenden Krafte in ein 
Sinnbild zu werfen: als Fetisch und Wieder* 
erinnerer, ehe die Schalen des Ich trennend von 
neuem sich schliefien.

Kreuz - Doppelaxt - Baum und Saule waren 
von je magische Sinnbilder — Wiedererinnerer an 
Vergottung.

Das Wesen alien Lebens ist die Gestalt. Auch 
dem Geistleben wachst als Gestalt das Symbol so 
notwendig wie der Schnecke ihr Haus.

Uber alles Mafi gewaltig aber mussen Lebens* 
Sir Galahad, Im Palast des Minos 2
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spannungen sein, sich zur Gedrangtheit so ver* 
einfachter Symbole zu verdichten, ein Dich» 
ten, dessen Inbrunst die Menschheit seither nie 
ubertraf.

Vielleicht sind alle Kunste, alle Religionen 
nur frei gewordene Energie der zerfallenden 
Ursymbole; Auseinanderspielen in Musik oder 
Gotter!

Etwas von der Weltkraft solch verdichteten Sehens 
liegt noch uber der Kunst der Pyramidenkonige.

Gleich den Axiomen der Geometrie sind Sym» 
bole nur in der Anschauung zu erfassen, weder zu 
erklaren, noch zu erweisen. Sie bedeuten nicht 
nur, sie sind!

Wirklichkeiten — somit wirkend. Wenig frommt 
es, ihnen mit dem Intellekt zu nahen — die im 
Kreuz sich schneidenden Geraden + etwa als Welt» 
achsen anzusehen, als die Kardinalpunkte: oben, 
unten, rechts und links, in die der Kosmos sich 
ordnet, oder zu zeigen, wie aus dem Kreuz + die 
Doppelaxt ^, das spatere Monogramm Christi ^ 
wird, da der Geiststrahl des erweckten Geschopfs 
durch den Kosmos fahrt. „Erklarungen“ dieser 
Art bleiben durftig und unbefriedigend abstrakt.

Anschauungsgebilde, wie Kreuz, Doppelaxt,Baum 
oder Saule sind auch nicht etwa als „arisch“, „se« 
mitisch" oder „agaeisch“ anzusprechen. Sie werden,
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SCHLANGENGOTTIN, KREUZ USW.
wenn Wesen bestimmte Gegenden der Seele er» 
reichen. — Baum» und Saulencult hielt man fruher 
fur kleinasiatisch, die Doppelaxt ausschliefilich fur 
nordischen Ursprungs — Attribut des Wolken» 
gottes--------- doch die Naturgottin zu Knossos 
halt sie von je in den erhobenen Handen, und der 
„brennende Dornbusch“, Flammenbaum der gott» 
lichen Gegenwart, in dem Jehovah sich Mose 
offenbart, die Eiche zu Dodona, druidische 
Haine — die Altis, die stets ein Heiligtum um» 
bluht, sind ein Gleichnis fur das, was da aus 
breiten Wurzeln der Sinnlichkeit in die Sonne 
wachst! An Stelle des Baumes tritt kultisch oft 
die Saule — sein zweites Stadium, die zum Auf» 
stieg einheitlich geordneten Krafte, wenn Zweige 
und Wurzeln abgestreift. Wo Jakob im Traum 
die Engel auf der Himmelsleiter auf» und nieder» 
steigen sah, errichtete er eine Saule und nannte sie 
„Bethel“, Haus des Herrn. „Jachin‘ und „Boas 
heiBen die Saulen des Salomonischen Tempels, der 
„Befestiger“ und in „IHM ist Starke", die tragen 
den Ort der Vergottung.

Zuweilen ist die Saule von Lowen flankiert, wie
am Tor zu Mykene — das Spirituelle zwischen
den heiligen Tieren der Kraft. — 

Auf agaeischen Gemmen wieder ist die
2*

Saule
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zwischen den Lowen zu einer Frauengestalt ge* 
wandelt. Der Bildsinn gleitet aus Baum und Saule 
heruber in den Menschenleib, wird zur groBen 
Mutter, die die Herzen anruft, zur Allbeleberin, 
Dame aller freien Wesen, Herrin der griinen 
Wildnis, sie, die alle Quellen des Entzuckens 
faBt.

Diese „groBe Mutter" scheint die alleinige 
Gottgestalt der minoischen Rasse gewesen zu sein 
— neben Kreuz, Doppelaxt und Saule.

Als die nordlichen Eindringlinge — was man 
Griechen nennt — zum Mittelmeer herabdrangen, 
gewannen der Gottin einzelne Aspekte gesondert 
Gestalt, wurden der mannlichen Hauptgottheit der 
Eroberer — dem spateren „Zeus“ — untergeordnet. 
Sie ward Hera, seine Gattin und Schwester, Tochter 
seines Hauptes Athene — als Herrin der freien 
Wesen heiBt sie Artemis, wird aphrodisischeTauben* 
gottin zu Paphos.

Am ahnlichsten ihrem alten Selbst lebt sie als 
Rhea in der cretischen Legende fort.

Ein Accidenz minoischer Religion durfte zur 
Verschmelzung des nordischen Himmelsgottes mit 
der cretischen „groBen Mutter" gefuhrt haben.

Auf manchen fruhen Gemmen und Siegelringen 
erscheint ihr zuweilen ein mannliches Geschopf ge-- 
sellt — Sohn und Gatte zugleich, das aber zwergisch 
20
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und durftig im Hintergrunde bleibt--------- das 
Ganze nicht unahnlich einer Termitenkonigin und 
ihrem Prinzgemahl. — — — Die neuen Volker» 
herren deuteten vermutlich diesen Nebengott in 
ihren Zeus Um, liefien ihn von „der grofien Mutter“ 
(Rhea) in deren altem Heiligtum zu Dicte geboren 
werden und ubertrugen auf ihn viele Embleme der 
Gottin, so die Doppelaxt.

Vieles in Brauchen und Andachtsformen der 
Minoer ist noch unbekannt und wird es sein, so» 
lange uns die Schrift stumm bleibt. Am meisten 
fallt der Mangel·von allem auf, was man einen 
Tempel nennen konnte.

Ganz kleine Schreine - Heiligtumchen, in die 
Palaste eingebaut, betonen den Kult als innigste 
Privatsache — im Gegensatz zu Agypten, ja fast 
allen Landern und Volkern uberhaupt!

Stets wohnen da die Gotter in machtigen Ge» 
bauden, prunkhaft und breit hingeprotzt, urn 
sie her in Durftigkeit die Menschen! Hier 
wohnen einmal die Menschen bequem, und die 
Divinitat ist bei ihnen nur als „moblierter Herr 
zur Miete.

Eine Palastfreske zu Knossos zeigt solch winzigen 
Weiheraum im Bild.

Zwischen zwei Zimmerchen mit je einer Saule 
erhebt sich ein erhohter Raum; aus seiner Mitte 
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steigen zwei Saulen zwischen Opferhornern auf. 
Im rechten Saulenzimmerchen sitzt, den Rucken 
zur Wand, eine minoische Dame in wundervoll 
drapierter Paniertoilette aus der rue de la Paix — 
— — offenbar eine Priesterin im Tempelschlaf.

Sitzend reicht sie fast bis ans Gebalk der Haus* 
kapelle.

DaB die Dimensionen bier nicht untertrieben sind, 
geht aus Resten solcher Kultstatten zu Gournia und 
Knossos hervor. Das MiBverhaltnis ist erstaunlich, 
gedenkt man der verwirrenden GroBe ringsumher, 
der Magazine, Hofe, Privatgemacher, jedes Bade< 
zimmer im Palast ist groBer als dies Gottes* 
haus.

Doch braucht Kleinheit der sakralen Gebilde nicht 
Urkunde durftigen Empfindens zu sein.

In einer Cista zu Knossos fanden sich auch die 
Kultobjekte selbst. Ein gleichseitiges „griechisches” 
Marmorkreuz, die Doppelaxt, und aus Fayence die 
Statuette der Gottin, Schlangen in den erhobenen 
Handen. Auf anderen Abbildungen sind Tauben 
um sie oder kronen die heilige Saule — der 
„groBen“ Mutter himmlischer Aspekt — als Erd* 
geist sind ihr die weisen Schlangen gepaart.

Oberreste dieser, ihrer erdhaften Gestaltung lebten 
in der Gorgo und den „natternumzischten“Erinnyen 
fort, den altesten aller griechischen Geistergebilde.
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Auchbei den Eleusinien suchtDemeter mitFackeln, 
Um die sich Schlangen winden, nach Persephoneia.

Ob Tauben, ob Schlangen, immer ist die grofie 
Mutter sorgfaltig onduliert und famos angezogen.

Unter den Votivgaben befinden sich Dessous — 
gestickte Unterrocke und dergleichen, darin dem 
Marienkult christlicher Wallfahrtsorte verwandt, wo 
an Festtagen der heiligen Puppe reiche Gewander 
angetan werden.

Um von Krankheit zu genesen, wohl auch, urn 
fur Genesung zu danken, pflegten die Griechen 
Abbilder der leidenden oder genesenen Glied. 
mafien der zustandigen Gottheit zu weihen.

Mit welch sufier Ungeniertheit drauf losgeweiht 
wurde, weiE, wer je das Asklepeion auf der 
Akropolis betrat, dort, wo errotende Europaerinnen 
in Rudeln sich stauen. Auch der Schrein von 
Gournia ist reich an solchen Votivgaben, aus 
denen Professor Mosso, als Arzt, den Krankheiten 
der Minoer nachzuspuren versucht. Da mitunter 
ganze Korperhalften geweiht wurden, schlieEt er 
auf Neigung zu Schlaganfallen oder Paralyse 
----- Ferndiagnosen —------- 1

Der Sarkophag aus der Konigsvilla zu Hagia 
Triada zeigt eine kultische Prozession. Flotenspieler 
und Tanzerinnen schreiten im Zug. Ein Jungling
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in langen Gewandern spielt die siebenbesaitete 
Leier — tausend Jahre vor ihrern „Erfinder“ Ter» 
pander — zwischen machtigen Doppelaxten, die 
aus Opferhornern wachsen, giefit eine Priesterin in 
das SakralgefaB die Libation.

Beschwingter Reigen, “the twinkling of the dan» 
cers feet“ gehorten hier, wie fast uberall, zum kul» 
tischen Brauch.

Das Christentum ist vielleicht die einzige Reli
gion, die nie tanzen gelernt hat.

An den Grenzen von Erotik und Cult, dort, wo 
die flammende Essenz des Lebens in Geistigkeit 
uberschlagt, stehen die Hunderte verschiedener 
Zaubergeschopfe auf Sigillen und Gemmen.

Phallische Wesen „mit Krone und Schweif“ — 
Wesen und Unwesen, gottig — zottig, allerlei 
Gelebe! Boten aus dem Zwischenreich in unbe» 
stimmten Masken.

Delirierende Vitalitat schnitt da in Carneol oder 
Bergkristall ein Damonenhaupt zwischen Flugeln 
der Fledermaus — den beschwingten Cherub mit 
Fufien des Lowen — der Falkendame gefiederten 
Leib! Tier» und Gotterglieder fliefien ineinander 
zu suBen und kuhnen Geschopfen. Vielleicht lockte 
das Geisterhafte an den Tieren oder schuf Sehn» 
sucht nach Verschmelzung von Tier» und Menschen· 
anmut diese Siegelwesen?--------- Spielbilder des 
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Auges----------nicht religiose Gestalten; es sei 
denn, bei einem so augenhaften Volke wurde 
schon gesteigertes Schauen zum Cult.

Als Kunst sind diese winzigen Gemmen in 
Kuhnheit und Reiz kaum je erreicht worden - 
nicht von Griechenland - nicht von Agypten. Nur 
diese kamen in Betracht. Auch ganz tolle Zwitter 
sind anatomisch richtig empfunden. Ein so im 
Kern verkitschtes Gebilde wie der Centaur mit se»- 
nen sechs Extremitaten und zwei Rumpfen kommt 
nicht vor.

Beschwingt und gekront erhebt sich das Leben 
zumMittsommernachtstraum. Manches ist sinn. 
lich kuhn und kultisch zugleich wie eine Sigille 
aus der Nekropole zu Phaestos. Von dem heiligen 
Baum schuttelt die nackte tanzende Priesterin 
Fruchte in ihren SchoB - eine unbekleidete mann. 
iiche Gestalt umarmt einen Stein — eine Taube 
fliegt dem heiligen Baume zu.

Befremdlich fast, wie wenig Unheil diese Culte 
bargen! Etwas licht und selig Verklartes 1st um 
sie - das Kreuz kein Marterholz - nirgends Be. 
kennerwut oder Seelen au four.

An dunkler Grenze steht nur ein Symbol, vie!» 
leicht das machtigste. Der Gottstier und seine 
konigliche Inkarnation. Hier blutet die Sage.

Geschichten aber sind wahrer als Geschichte
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— wachsen aus dem Herzen der Zeit — un* 
vertrubt durch nebensachliche Tatsachen. „Es 
ist gewiB nicht wahrscheinlich, daB ein Minoer 
selbst verstanden hatte, was gerade unter einem 
Minotauros, dem mythischen Monstrum, gemeint 
sei, auch wenn man ihm das „Griechische“ daran 
erklart hatte.

Er wurde seinem hellenischen Freund bedeutet 
haben, wenn es ihm gefiele, solchen Namen dem 
Bild auf seinem Ring zu geben, moge er doch auch 
den „Menscheneber“ und „Hirschmenschen“ auf 
den Siegeln seiner Nachbarn nicht vergessen, und 
von einem „Minokapros“ oder „Minelaphos“ ahn» 
liche Romane ersinnen.“*)

Prof. Fick wieder lost alles Geschehene in einen 
vernebelten Astralmythos auf. Da Pasiphae auf 
Griechisch die „Helleuchtende“ heiBt, bedeutet sie 
ihm den Mond — der Minotauros ist dann die 
Fruhlingssonne im Sternbild des Stieres - das 
Labyrinth die Sternwarte, wo weise Manner ver» 
schlungene Planetenbahnen entwirren.

Fallt hier Legende vom Himmel herab, so steht 
sie nach Evans vom Boden auf, aus Staunen und 
Grauen der nordischen Eindringlinge, die bald nach 
dem Fall von Knossos durch die gewundenen 
Korridore und geturmten Stockwerke der Riesen*
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ruinen schleichen, vielfach in Finsternis, wo einge- 
sturzte Mauern die Lichtschachte sperren.

Wenn Wandelgange sich biegen, steht urplotz» 
lich das Relief eines Stieres nebelgrofi in der 
Dammerung auf — das Auge wie Blut — einen 
schlanken Knaben auf bosem Gehorn!

An den Wanden alluberall Wunder, grimrne und 
holde, schreitende und lockende Gestalten, Madchen 
und Konige geleiten den Tastenden immer tiefer 
in die steinerne Nacht — ins Labyrinth.

Auch heute noch, da alles ini Licht liegt, werden 
selbst erfahrene Architekten Muhe haben, sich im 
Palast zurecht zu finden; noch primitiveren Er- 
oberern, unvertraut mit mehrstockigen Gebauden, 
mufite solche Quadernwildnis ein Unmenschhches 
erscheinen, von auBerweltlichen Wesen behaust.

Scheu ward der Ort gemieden. Keine Knechte- 
siedlungen schmarotzten sich in den Palast hinein, 
nur die Natur verhullte ihn langsam mit Leben. 
So ruhte er Volker und Volker lang unter den 
Saaten, bis der Marchengraber kani.

Wie die Magie des Ortes noch heute Phantasmen 
erzeugt, berichtet Artur Evans aus eigener An- 
schauung. ,

Eben hatte er den Korridor mit der Freske des 
Trichtertragers entdeckt, „in Farben so leuchtend,
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wie vor mehr als dreieinhalb Tausend Jahren. Zum 
erstenmal stieg das Bildnis eines Menschen jener 
mysteriosen Rasse vor uns auf.

Es lag etwas Ruhrendes uber der Vision dieser 
strahlenden Jugend und mannlichen Schonheit. 
Heraufgeholt ans Licht aus einer Welt, bis gestern 
noch vergessen. Selbst unsere einfachen kretischen 
Arbeiter fuhlten den Bann. Ihnen war diese Malerei 
im Herzen der Erde ein Wunder, das „Icon“ eines 
Heiligen. —

Entfernen der Fresken erforderte heikles und 
miihevolles Untergipsen - auch Bewachung wah. 
rend der Nacht. Dem alten Manolis, dem verlafi» 
ichsten der ganzen Bande, ward dieses Amt ver» 

traut, doch irgendwie nickte er ein, und der zorn» 
mutige Heilige erschien seinem Schlaf.

Aufschreckend, ward er sich einer mysteriosen 
Gegenwart bewuBt. Die Tiere ringsum begannen 
zu winseln, und Erscheinungen waren da und dort. 
„Phantazei, sprach er, seine Erfahrungen zusam» 
menfassend, „der ganze Ort spukt!“

Evans sieht somit im Konigspalast zu Knossos 
selbst das Labyrinth. GroBe und Weitlaufigkeit 
genugen ihm als Ursache der Legendenbildung.

„Dann tate Buckingham .Palace es schlieBlich 
auch,“-----meint nicht zu Unrecht Dr. Rouse.
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Tatsachlich gab es im Altertum vier Labyrinthe, 
die einfach Grabtempel und Saulenpalaste waren 
— zu Clusium, Lemnos und Hawara, am Aus* 
gang des Fajum. Von letzterem, dem Riesenbau 
Amenemhat III. der XII. Dynastie, sagt schon Hero* 
dot, dafi er Labyrinth genannt wurde. Die Be’ 
schreibung des Plinius, der Hawara besuchte und 
als Weltwunder pries, fafit zweifellos ein Geheim* 
nisvolles und Unterirdisches in sich .... das Wan* 
dern im Finstern .... und uber viele Stufen . . . . 
und durch viele Turen . . . Man glaubt, den Mino* 
ischen Palast bei seiner Schilderung zu sehen, das 
kristallinische Leuchten der weifien Quadern 
der Korridore Schatten.

Dieser sonderbare Grabtempel, agyptischer Art 
so fremd, entstand wohl als Nachahmung des neuen 
Wunderbaues zu Knossos, von dem agyptische 
Gesandte dem Pharao berichtet hatten.

Heute ist wenig mehr erhalten .... Geschlechter* 
lang wurde das Gebaude als Steinbruch benutzt.

Evans leitet Labyrinth von Labrys, dem Cari* 
schen Wort fur Doppelaxt, ab. Der Palast zu 
Knossos, dessen Pfeiler, Wande, Reliefs und Schreine 
in ungezahlten Varianten das hochheilige Symbol 
tragen, ist ihm das „Haus der Labrys ...Laby
rinth. In vielen Fallen ist die Axt Steinmetzzeichen,
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konnte, ehe die Wandverkleidung abbrach, gar 
nicht gesehen werden; sie wurde aber solcherart 
verwendet, weil ihr religiose Bedeutung zukam, 
gleich Kreuz und Baum, war, wie diese, ..kultisch 
dem Sinn . . . . architektonisch der Funktion nach.“

Hier geht Maurerei direkt in Freimaurerei uber.
Eine andere AbleitunglaBtLabyrinth aus lavra 

— laureion, Gang — Korridor entstehen. Was 
auch das richtige sei, Ort der Labrysoder Ort der 
Korridore, keinesfalls ist das Wort Labyrinth 
griechisch.

Schon Plutarch — sein erster Oberlieferer - er» 
wahnt das, auch sonst herrschte nie Zweifel daruber, 
weil die Endung nth ungriechisch ist, und jener 
interessanten Gruppe praehellenischer Worte eigen, 
die mit Sicherheit nicht einmal als indogermanisch 
erkennbar sind. Meist gehoren uralte Ortsnamen 
hierher, wie Corinth, oder Ausdrucke von so erd= 
hafter Ordinarheit, dafi sienie„literaturfahig”wurden, 
dafur im Volksdialekt umso lebendiger blieben. 
Auch Namen von Pflanzen oder Fruchten, die einem 
nordischen Volk notwendig fremd sein muBten .... 
fur die es in seiner eigenen Sprache keine Worte 
hatte und von Besiegten ubernahm, wie Olin» 
thos: Feige, Hyacinth, Absinth, Terebinth 
usw.

Da in ..Labyrinth” die letzte Silbe ungriechisch 
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ist, mufi das ganze Wort es sein. Keine Sprache 
bildet Composita mit fremden Endungen.

Anders bei Minotauros.
„Minos”,einenEigennamen,verbanden dieGriechen 

ohne weiteres mit ihrem „tauros .
Die Wortbedeutung von Labyrinth war den 

Griechen selbst sicherlich unbekannt. Sie meinten 
damit etwas .... woraus man schwer den Wcg 
findet, und verwendeten den Ausdruck gleicherweise 
fur philosophische Argumente (Plato) wie fur Fisch» 
fallen (Theokrit).---------

Wie vertieftem Blick das Labyrinth aus griechischer 
Kindergeschichte zum weit gewaltigeren „Haus der 
Labrys” wird, mag es an Aussicht reicher sein statt. 
Was war der Minosstier? besser zu fragen: „was 
war der Stier dem Minos selbst,’ und diesem feinen 
rassigen Volk von Seefahrern, Tanzern, Kunstlern?

Was war dies Wesen ihrem Blut und ihrem Traum, 
auf dafi es immer wiederkehrt, heilig und profan 
,...im sportlichen Spiel der Taurokathapsie, drauBen 
unter der Sonne, in wundervollen Bildern die Wande 
des Palastes entlang, bis hinein in die kultischen 
Schreine, wo aus dengeopferten, vergoldeten Hornern 
Saule und Doppelaxt erstehen?

Der Stier ist die gewaltigste Gestalt, die Brunst 
im Tierleib schuf.
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Gedrangt ... rasend ... uberwaltigend, wie die 
Zeugung selbst.

So ward das Sternenzeichen, das neue Zeugungs» 
kraft der Fruhlingssonne im Irdischen anzeigt, von 
den meisten Volkern „Sternbild des Stieres” ge» 
nannt; in Furcht und Ehrfurcht vor dem flammenden 
Quell der Brunst - Inbrunst. Wofur ein Wesen 
innebrennt, wandelt sich mit der Stufe des Ent» 
flammten selbst---------doch erst mufi etwas da 
sein, sich zu wandeln! So konnte der Stierkampf 
kultischem Brauch dienen und blieb zugleich real 
. . . naiv . . . lustvoll. Im Allerheiligsten erst ist der 
materielle Stierleib dahin — aus den Hornern, Sinn» 
bild seiner Kraft - wachsen die spirituellen Zeichen 
Saule und Doppelaxt.

Reliefs der altesten agyptischen Dynastien zeigen 
den Pharao als Stier inkarniert, seine Feinde zer» 
stampfend. Ein Gottstier befruchtet Europa___ 
- naht ein Stier ohne Gott sich der Frau, wird 
allerdings eine Mifigeburt, ein Menschenvieh dar» 
CM* )- e^nz^ Hicht unwitzig spatere Legen» 

Welche Funktion war dem PriesterkSnig selbst 
in dieser geistig durchsinnten Welt gegeben?

Seine spirituelle Fuhrerschaft beweist die Palast» 
anlage allein - schon die Art, Kultschreine dem 
Herzen der Privatgemacher einzugliedern.
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Das konigliche Leben folgt hieratisch neunjahri* 
ger Periode.

Im neunten Jahr der Herrschaft mufi der Konig 
hinab in die Hohle des Stiergottes zu Dictae-----  
Rechenschaft zu geben, und kehrt von dort erneut, 
mit neuem Gesetz, zur Oberwelt zuruck .... er 
... oder sein Nachfolger?

Geheimnis und Blut sind um diese neunjahrige 
Periode.

Madchen* und Jungling*Opfer begleiten sie. Mag 
sein, dafi hier ein Brauch geubt wurde, in antiken 
Monarchien haufig, der sich bei manchen Volkern 
bis in die Gegenwart erhalten hat.

Im alten athiopischen Reich war der Konig ver* 
pflichtet, sich auf priesterlichen Befehl zu toten, 
eine ahnliche Sitte herrschte in Babylon und bei 
den alten Preufien, wahrend einige moderne afri* 
kanische Stamme ihren Herrscher toten, sobald 
die ersten Zeichen des Alters sich einstellen — 
unterziehen ihn vorher einer ArtImmatura — einer 
„Unreifeprufung“ auf Jugend. Flinders Petrie hat 
gezeigt, wie jenes hochste agyptische Fest, die Sed* 
feier, ein rituelles Rudiment ist, stammend aus 
einer Zeit, da der Pharao und Priesterkonig, die 
gottliche Inkarnation auf Erden, in bestimmten 
Intervallen geopfert wurde.

Ob hier das Herz der Minotaurlegende schlagt?
Sir Galahad, Im Palast des Minos 3
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Es liegt etwas von der Harte ganz groBen Lebens 
uber dieser Forderung ... ein Konigsgott. . . Gipfel 
der Zeit ... solle jung und licht ... gehen und 
lieber fruher gehen als zu spat ... die Schmach 
des Verfallens nie kennen lernen ... nie die 
canailleusen Zustande von Alter und Gebrest — 
----- lieber auf funfzigjahrige Regierungsjubilaen 
verzichtenl

Fruh scheidet, was stolz und hold.
Eine reinliche und soignierte Seele wechselt ofter 

den Leib — wie der bessere Mensch das Hemd.
Wer Angst urn sein Personchen hat, mag funf= 

zigjahrige Schusterjubilaen feiernl
Ein Konigsgott kommt und — was schwerer ist 

— geht zu seiner Zeit.

Brauche sind Taten des Blutes.
Geisterhaft, wie urn das Mittelmeer das uralte 

Blut dieser vergessenen Rasse, volkerlang stumm, 
am Ende dem Fremden obsiegt, erwacht, und in 
Lebendigen zu reden anhebt.

Dieses Blut hat das gleichseitige — „grie» 
chische“ Kreuz, begraben in den Schreinen zu 
Knossos, stets dem Symbol der westlichen Kirche 
vorgezogen.

Es liebt Stiergefechte wie nur je zur Zeit des 
Minoischen Hofes.
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Und in die Mannerreligion des Christentums 
fuhrte es sanft die „grofie Mutter*4 zuruck--------  
wie einst als Rhea in die Griechische Welt, nun 
als Maria in die christliche. — — — Und aufs 
neue als Mutter Gottes.

So treu ist das Blut.

ANMERKUNGEN ,
Erst Kaiser Konstantin hat mit klugem Takt das 1 

hochheilige Symbol des militarischen Dolichenus? j 
kult, die Doppelaxt mit dem Ohr ^ (das Zeichen der 1 
romischen Legionen etruskisch«minoischer Tradition) 
in ein Monogramm Christi umgedeutet.

Die Moglichkeit dieser Umdeutung war nach i 
A. B. Cook dadurch gegeben, dafi der Buchstabe 
X des Alphabetes von Anfang an ein Symbol der i 
heiligen Doppelaxt war. Robert Eisler (Wien) 
folgert weiter, aus dem Lautwert des Zeichens erf 
gibt sich mit Sicherheit, dafi es in irgendeiner 
Sprache Kleinasiens — dort muB der relativ junge 
Buchstabe zum altorientalischen Alphabet hinzuf 
gekommen sein — ein mit X beginnendes Wort 
fur die heilige Axt gegeben haben mufi. Da stellt 
sich der Gedanke ein an die, durch irgendein 
kleinasiatisches Bindeglied verknupften Worte: 
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babylonisch»assyrisch chasimu, griechisch άξίνη 
fur Axt, vergl. keltisch Acia und aketum, deutsch 
Hacke neben Axt.

A. B. Cook hat auch eine Erklarung der ratsel· 
haften Kultnamen der Kabiren auf Samothrake 
„Axiokersos“ und „Axiokersa“ .... als „Beilhauer“ 
und „Beilhauerin“ gegeben. Evan’s Uberblick uber 
kretische Religion zeigt den Kult eines auf der 
mystischen Doppelaxt sitzenden Vogels, den er fur 
den heiligen Specht Pikos halt, der nach Aristo· 
phanes vor Zeus geherrscht haben soil. Keil· 
schrifttexte nun zeigen wirklich, daB der Grun» 
specht „Beilvogel“ oder „Beil der Istar“ genannt 
wird.

(III. Internationaler Kongrefi fur Religions· 
k geschichte zu Oxford.

Aus einem Bericht von Robert Eisler.)
*) Professor Burrows.

**) Pasiphae — Gattin des Minos, ward, nachdem 
sie in Liebe zu einem Stier entbrannt. Mutter des 
Minotauros.
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„Und zum Preise der Knaben lodern Lieder.
Bacchylides.

KAPITEL III

DIE VIELFALT DER EROTIK

Wie irre klingt es, aussagen zu wollen von den 
inneren Schicksalen so ferner Wesen!---- -— von 
dem, was keiner voll erschaut in seinem innigsten 
Ich.----------Ganz irre------------denn selbst die 
Schrift ist stumm.

Doch zwei liebe Helfer sind da: Tanz und 
Gewand, Marksteine auf dem Weg des Eros, 
der Kunst, zu spannen und zu entspannen. Dem 
Tanz als innerster, weil seelischer Enthullung geht 
Verhullung durch das Gewand notwendig vor* 
aus, auf daE der Bogen der Spannungen wachse!

Kleidung ist zur Entkleidung da! Nicht vor Er* 
kaltung, vor Erkalten soil sie schutzen. Gewand 
und Tanz sind daher Prufsteine aller Liebesweisen.

Tanz ist verdichtetes Leben. Das ganze Dasein 
in eine Geste geworfen, die nackter als ein nackter 
Leib, gibt sich der Tanzende preis. Nur Rhythmus* 
wechsel bis in jede Zelle ist Ent — stehen
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Bewegung! Das macht den lebendigen Leib zum 
unvergleichlichen Material der Kunst, und mit einem 
Wort, weit griechischer als Sokrates selbst, meint 
dieser verachtlich von den Bildhauern: „Ihre Steine 
suchen sie dem Ideal anzunahern, sich aber nicht.“ 
Machen ihren Rucken krumm und die Hande roh, 
statt dafi jeder das kostlichste lebende Material: den 
eigenen Leib, an sich vollende.

Tanz, offenbarende Hingebung, gehortesomit 
zu jeder Religion, besonders zu jeder Religion der 
Liebe. — Dem Verschlossenen wird keine Offen= 
barung.

Gebarden, ja schon Bewegungsmoglichkeiten allein, 
die geliebte Glieder umschweben, machen die ge» 
heimnisvolle Anziehung zwischen Mensch und 
Mensch — die Magie der unbewuBt organischen 
Personlichkeit. — Jean Paul sagt irgendwo: ..wenn1 
ich ein teures Wesen sehr lieb haben und ihm 
alles verzeihen will, brauche ich es nur langere 
Zeit schweigend zu betrachten.“
T Eine Gebarde kann auch abstofien furs Leben... 
Liebe an ihr sterben . . . eher wie anWorten und 
Taten, weil sie aus tieferen Gegenden der Seele 
kommt. Worte und Taten sind------ alsZufalliges 
ablosbar von der Personlichkeit, Rhythmus aber 
ist das Gesetz der Gestaltung selbst.

Das Nacheinander des Tanzes wird im Bild am
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leichtesten in Nebeneinander der Figuren aufgelost. 
Die eine wirft der anderen die nachste Geste zu. 
Der Reigen als antiker Vasenkranz.

Anders auf minoischen Gemmen!
Das Fragment einer Bewegung fangt das Leben ein.
Wie auf diesen winzigen Siegeln in wenigen ver* 

einfachten Linien des Daseins Essenz: Liebe — 
Kampf- Tanz - Tod sich erfullt, hat seinesgleichen 
nicht. Geschwatzig scheinen an diesem MaB die 
Gebarden des Parthenonfrieses. Das Gestaltete kann 
so stark durchlebt, sein Rhythmus derart intensiv 
werden, daB es kaum mehr ertragbar scheint 
so machtig wird die Erfassungskraft des Schauenden 
gespannt. Etwas Vitales, schlimm Aufreizendes 
haben diese pretiosen Figurchen, ohne je Obszones 
nur zu streifen. Der Rhythmus allein suggeriert 
jegliches Erlieben------- von narziBhafter Verichung 
bis zur Panerotik alles Lebendigen.

Die phallischen Geschopfe — Konigstiere — 
Menschengotter vieler Siegel muten wie die Sinnen* 
erlebnisse dieser Krinolinendamen an. Es ist ein 
unirdisches, geistiges Fluidum, das in all diesen 
Gemmenwesen wie in kommunizierenden GefaBen 
ebbt und anschwillt zu besinntem Leben, das be* 
schrankten Herzen fremd bleibt.

So konnten die Minoer sich zentrieren auf
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Kampfer wie Bekampftes. Tauromachien zeigen 
oft den Stier als Helden, der Recht behalt ... 
auf agyptischen Darstellungen hat imrner nur der 
Mensch recht.

Einer der beiden goldenen Vaphiobecher, im 
Peloponnes gefunden, doch zweifellos kretischer 
Import, zeigt einen Flirt zwischen Kuh und Stier. 
Die Kuh — dumm — bamstig — lieb, schmachtet 
ihn mit ihren schonsten „Hera“=Augen an. „Er“ 
blickt halb aus dem Relief heraus. Scheint den 
Beschauer gleichsam ins Vertrauen zu nehmen: 
„Schau dir das an! Was soil denn so ein Vieh 
wie ich da anders machen!" . . . Ganz entzuckend. 
Die Relationen zwischen Wesen und Wesen in 
„schwerhinwandelnder“ Erotik.

Das Eigenhafte jedes Dinges kommt am reinsten 
in seinen Spannungen zur Geltung, wenn es im 
Zwang bis an die Grenzen seines Wesens muB — 
— — seines Wesens.

Auf die Materie des lebendigen Leibes uber* 
tragen: er wird am schonsten, wo er in hochster 
Spannung sein Letztes gibt.

An Kampf und Todesspiel zwischen Tier und 
Menschenkorper — am Fluchten — Ringen — 
Bandigen — fand eine sehende Menschheit daher 
von je unendliches Entzucken. Ein leiser Zug von
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Grausamkeitl Hier geht Anmutkult notwendig in 
eine feinere Abart von Sadismus uber. Nicht in 
rohe Lust am Leid - eher in Lust am Leidver* 
meiden durch das Wunder der Geschmeidigkeit.

Es mussen orgiastische Augenfeste gewesen sein, 
wenn die schonen Knaben und Frauen mit Leibern, 
federnd gleich geflammten Klingen, im Salto vitale 
uber den rasenden Stier wegflogen - in bonders 
heit fur jene, befahigt, die Tat jeder Faser am 
eigenen Korper mitzuerleben, fur ein Publikum, 
iederzeit bereit, mit den Darstellern die Rolle zu 
tauschen. Taurokathapsie endete meinSchlachterei

Ein Malheur durfte wohl ab und zu passiert 
sein. Trotz aller Exzentrik der Situationen aber 
scheint es eher, als hatten Stier und Artist sich 
zum Schlusse „Hand in Hand" vor dem Publikum
dankend verneigt.

Es war der Sport der Rasse . . erfullte die 
gauze Mittelmeerzone. Und derart schwerverhebt 
war alles in ihn, dab Stem und Gold und Elfen. 
bein unter spielerischen Handen immer wieder zu 
Stierkampfgebilden wurden.

Reizende Elfenbeinfigurchen, nur spannenlang, 
im Sprung gestreckt, jede Vene auf den winzigen 
Handen ausgepragt, Golddrahtlocken auf dem 
Haupt, hingen an zarten Ketten uber den Rucken 
rasender Bullen, ebenso klein, wild und aus edlem 
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Material. Beliebte Nippes in den Gemachern der 
Hofdamen.

Es ist ein Manisches urn den Starrsinn aller Archao* 
logen, diese, offenbar hochrassigen Madchen und 
Manner der Palastspiele seien Opfersklaven, mensch* 
licher Tribut unterjochter Stammel

Vielleicht begibt es sich, dafi ein sportfremder 
Gelehrter einer ferneren Zeit aus Abbildungen 
eines Polomatches oder einer Skisprungkonkurrenz, 
wo doch zumeist die dramatiscken Momente des 
Sturzes festgekalten werden, folgert, kier seien 
totgeweikte menscklicke Scklacktopfer unterjockter 
Volker dargestellt.

Fande er gar das Bildnis einer furstlichen Person* 
lickkeit mitten in einem Haufen toter Bestien, 
ein gefangenes Wesen ersckiene es ikm, dem 
Sadismus einer Herrenrasse zur Lust, zu qualvollem 
Tun gezwungen.

RiickscklieBend aus eigenem Empfinden aber, 
batten wir eher ein Recht, in den schonen Ge* 
schopfen der Palastspiele hochgeschatzte Spezialisten 
zu sehen, wie Nijinsky oder Sylvester Schaffer -

Rittergutsbesitzer, nicht Kriegsbeute.
Ob Amateure oder Professionals, jedenfalls sind 

die Helden der Tauromachie Minoer, gleichen diesen 
wenigstens Haar um Haar; kein Volk aber pflegt 
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Fremden, oder gar Sklaven, den eigenen Typus zu 

^Nur tragen die „cow girls“ der Spiele absatzlose 
Schnurstiefel statt der Schuhchen nut Louis XV., 
Absatzen, ganz kurze Sportrocke und sind gescheiter. 
weise entschieden weniger geschnurt als gewohnlich. 
Was da auf den Miniaturfresken bei Garden 
parties „frisees et decolletees“ herumflirtet . . . es 
sind die gleichen Damen . . . zum dinner umge, 
kleidet. Vielleicht, dab einst „Her Grace Ariadne 
selbst an solchen Spielen teilnahm.

Es war ein ungemein weiblicher, reizvoller Frauen, 
typ - sehr ,.place Vendome" im Stil, was man so 
zuweilen bei Ritz trifft. Hofdamen - Courtisanen 
in des Wortes hochstem Doppelsinn - Edel, 
damen. Gazellengliedrig - diademgelockt, nut 
grofi aufgebluhten, wimpernbeschwingten Augen. 
Naschen wie von Igeln, beweglich fem und auf. 
gebogen. Die blendend weifie Haut der Fraue 
im Gegensatz zum warmen Rotbraun der Manner, 
akte. scheint grofienteils Konvention wie auf den 
Vasenbildern der griechischen Zeit, zeigt aber g - 
rade in der Ubertreibung, was an der Frau be. 
gehrenswert empfunden wurde. σ

Um eine Haut zu suggerieren, deren Zarthei 
vor allen Unbilden des Wetters geschutzt wird, 
make man sie recht hell, und weil sie so hell ge.
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malt wurden, bemuhten sich die Damen gewiB, 
solchen Teint auch wirklich zu besitzen.

Es ist immer der gleiche Weg: der Kunstlers 
Mann malt nach seiner Sehnsucht das Bild der 
Frau ~ die Frau nach diesem Bilde — sich.

Viele Englanderinnen sind heute so schon, weil 
die vorige Generation versuchte, sich nach den 
Portrats der Praraffaeliten zu formen . . . . in zwan* 
zig Jahren wird es vielleicht kubistische Leute geben.

Mit ihren Paniers, langen Miedern und Stocked 
schuhen, den grofien Huten und gepufften Armeln 
waren die minoischen Damen allem, was als „grie» 
chisch“ empfunden wird, wohl am fernsten.

Die Franzosen des 18. Jahrhunderts trafen um 
bewuBt das Richtige, als sie die antiken Helden 
Racines in der Tracht des Rokoko darstellten. 
Spielt doch die hellenische Sage meist in agaeischen 
Kreisen unter Halbgottern und Heroen der vor* 
hergehenden Welt.

Die Gewandbewegung geht somit urspriinglich 
in Europa vom Genahten zum Gesteckten. Man 
glaube aber ja nicht, etwas „nur“ mit Sicherheitss 
nadeln Befestigtes sei deshalb „einfacher“. Die 
minoischen Kleider — gleich den unseren genaht 
— bedeuteten entschieden eine Zeitersparnis der 
klassischsgriechischen Tracht gegenuber.
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So ein „gestecktes“ Gewand mufite jeden Tag 

neu kreiert werden .... gleichsam aus dem Nichts 
.. bedurfte einer Arbeit von mehreren Stunden, 

die nur teueren Spezialisten aus der Sklavenbranche 
anvertraut werden konnte. Am Abend fiel dann 
alles wieder in einen rechteckigen Fleck ausein. 
ander, und der Dame ward Angst bei dem Ge. 
danken an die morgigen Mucken der formlosen 
Materie. Wie warden die Wehen der Kleider. 
geburt wieder ablaufenl?

In Agypten gab es daher einen „Schutzgott des 
Anziehens“; auf ihn konnte man in verzweifelten 
Fallen StoBgebete loslassen. .

Nur mannliche Archaologen, die me ein Peplos 
drapiert, ein Himation gefaltet, einen Chiton ge. 
ordnet haben, sprechen leichthinvom schlichten 
weil „nahtlosen“ griechischen Gewand. Die g . 
nahte Tracht ist somit im Grunde okonomischer. 
die gesteckte schwieriger und vornehmer.

Wir in unseren Sportkleidern den einzigen die 
fur uns echt, darum schon sind, kommen einer 

nahe Die einheitlich gewebten, neuen Losung nane. , elastischen Golfjacken sind weder gesteckt, noch 

^minoische Frau stand noch ungefahr anf 
dem Standpunkt der heutigen Durchschnit srno 
dane: trug zu erotischen Zwecken die komplizie

45



KAPITEL III

nahtenreiche Tracht, zum Sport aber verwandelte 
sie sich vollig (ein neuer erotischer Reiz), und er* 
schien in absatzlosen Turnschuhen, kurzem Rock 
und halsfreier Bluse.

Sonst sehr viel Frou-frou und Bander und 
wechselnde Modeschau.

Was war da nicht in Ordnung, dafi der Genufi 
der Gazellenaugigen sich derart komplizieren rnufite? 
— bei einer sudlichen — so schonen — so gesun* 
den Rasse!

Es fehlten die streng gesonderten Frauengemacher, 
in deren Geheimnis und Schutz die Frau sich zu* 
ruckziehen konnte vor der Manner Blick, auf dafi 
nicht „taglich Sehen stumpf werde an ihr“l —

Wo solche Sitte fehlt, wie zur Bronzezeit oder 
im modernen Europa, wo alle Manner des Anblicks 
aller Frauen allezeit teilhaftig werden in optischer 
Pangamie, fluchtet sich das Weibchen in den 
Harem der Moden ... zu entschwinden . . . ge* 
wandelt zu erstehen . . . aufs neue die Sinne vibrie* 
ren zu machen — nach Bedarf.

Die vielen Hute — Talismane gegen den „bosen 
Blick” des Alltags, der lauert, in Anbetung ver= 
saumten HaB dann vielfach nachzuholen.

Ein so verkrampftes Wesen ist der Mensch, dafi 
er auch Rache fur genossene Wonne nimmt — fehlt 
ihm die Kraft, sie zu erneuern.
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____ Und dann----------- stand da vielleicht 
ein Anderes, zart und stark---------ein Rivale, der 
die Liebe nahm und Frauen nur Sexualitat lieB?

Wo war das Herz dieser Minoer?
Feierlich hold schreitet der „Trichtertrager” und 

sammelt dieLichter aufseinemAmberleib — eugenes —.
So viel schoner war er als die Frauen. Liebe macht 
schon-------- daher die Herrlichkeit der griechischen 
Epheben.

Wer am Herzen wissend werden will, lese den 
Lysis des Plato. In tiefer Scheu - Merkmal 
des Wohlgeborenen — steht der Liebende vor 
dem Geliebten. Da ist das Zagen und das Zarte... 
die ganze Versunkenheit und aller Kinderernst eines 
Gereiften vor der Liebe.

So steht Hippothales vor Lysis „einem Knaben 
aus dem Blute des Zeus” und wagt nicht offenes 
Werben. . . , u

Sokrates erfahrt sein Geheimnis und will helren, 
da Hippothales bittet: „wenn du kannst, so rate 
mir doch, was ich alles sagen und wie ich mich be^ 
nehmen musse, damit er mich gerne hat!

Sokrates: „Das ist nicht leicht, aber lab mich 
vielleicht selbst einmal mit deinem Geliebten reden. 
Ich konnte dir auf diese Weise am besten zeigen, 
wie du mit ihm sprechen mufit . . . anstatt ihn so 
anzusingen und anzudichten . . .
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Sie gehen in die Ringschule. Da sie eintreten, 
„haben die Knaben eben das Opfer beendet, in 
ihren Festgewandern verlassen sie den Altar und 
gehen zum Knochelspiele uber“. Unter ihnen 
steht Lysis, der begehrte Knabe, einen Kranz im 
Haar.

Soviel Anmut urn Schultern und Haupt, wohl 
etwas keck auch, im jungen, weidenzahen Stolz 
seiner dreizehn Jahre.

Gleich mochte er zu Sokrates — — da er ihn 
sieht-----wagt es aber nicht — wendet nur immer« 
fort verstohlen das Haupt. Bei der ersten Gelegern 
heit lauft er herzu. Wie Vogel lassen sich Schwarme 
von Jugend um Sokrates nieder. „Hippothales 
aber, in der Furcht, seinem Geliebten gerade jetzt 
nicht sehr willkommen zu sein, verbirgt sich und 
hort ungesehen dem Gesprache zu.“

Und nun hebt die Magie des Geistes an.
Wie in einen Trichter von Gedanken treibt 

Sokrates das Kind, dafi es ganz irre wird und 
hilflos und doch immer weiter mochte an der 
groBen Hand.

Suchtig geworden nach Wissen.
„Hier warf ich Hippothales heimlich einen Blick 

zu,“ schildert Sokrates spater die Szene. „Ja, bei« 
nahe hatte ich mich versprochen und ausgerufen: 
,so,. mein lieber Hippothales, muBt du mit dem 
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Geliebten reden; du mufit ihn ganz klein machen 
und demutigen, du darfst ihn nicht aufblasen und 
ihm den Kopf verrucken.‘“

Der arme Hippothales aber stand Todesangst 
aus und war uberhaupt ganz erschrocken uber 
alles, was ich seinem Geliebten gesagt hatte.

Inzwischen kam Menexenos, der kleine Spiel» 
kamerad des Lysis, zuriick und setzte sich auf 
seinen alten Platz.

Lysis war jetzt wirklich lieb wie ein rechtes Kind. 
Ganz leise, so dab es Menexenos nicht horen 
konnte, sagte er mir ins Ohr: „Sokrates, was du 
mir jetzt gesagt hast, das mubt du alles, alles noch 
einmal dem Menexenos sagen, horst du?l“

Und weiter geht der Weg des Geistes.
Wenn das Kind nicht mehr kann, tragt es 

Sokrates aus dem Dunkel ins Helle und wieder 
zuriick in lichtlose Wirrgange------------- geistauf
— — irreab!

Dann kommt der Alltag und bricht dem Marchen» 
flug die Schwingenspitzen — der Hauslehrer holt 
Lysis ab.

Sokrates aber hullt sich in seinen Mantel und 
geht — mit weiten Augen lebt ihm der Knabe 
nach — demutig wie noch nie — froh wie 
noch nie — entzuckt, verfuhrt, uberwaltigt, hat 
er in seinem Innersten von Sokrates empfangen.

Sir Galahad, Im Palast des Minos 49
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— — Nahme der ihn in die Arme — es ware 
ohne Belang — wurde vielleicht nicht storen 
. . . doch nichts hinzufugen. Das Erlebnis ist 
vollendet.

Sokrates lachelt und gibt den Liebesweg, den er 
bereitet, dem jungen Werber frei.

Ein alterer Bruder des kleinen Lysis scheint der 
Trichtertrager.

So ebenmaBig schreiten nur Freie, so hold 
nur Geliebte. Wer sollte Freies hindern, Holdes 
zu lieben?

Ein feiner Gefahrte uber alle Brucken. „Und 
hinter ihm leuchtet der Weg“.
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Was Palaontologie fur die Erdkunde, 
ist Keramik fur die Archaologie.

KAPITEL IV

KRETA UND AGYPTEN

Dem eingeborenen Trieb der Haussklaven aller 
Zeiten und Zonen, rastlos Geschirr zu zerschmettern, 
verdankt die Archaologie Moglichkeit und Grund= 
lage einer Systematik.

Quadergefugte Palaste, die Gewalt echter 
Treppen, Wande aus Bronze und Alabaster 
halten Zeit und Personal relativ Stand. Bedurfen 
durch lange Perioden keiner durchgreifenden Er* 
neuerung. Anders das Geschirr! An ihm haben 
Mode und wechselnder Stil des Tages stets Gelegen* 
heit, Gestalt zu gewinnen. Ein Pulsameter steigenden 
und fallenden Geschmacks — an leiser Unart wird 
drohende Verwilderung hier zuerst offenbar, die 
spater, ins Monumentale ubertragen, ganze Jahr* 
hunderte verschweinzt!

Auch kunstlerische Detailgeschichte, technische 
Ubergange innerhalb eines Volkerlebens sind meist 
nur aus den vielfaltigen Trummern der Keramik zu 

4*
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erschlieBen. Als fruheste Menschenkunst gibt sie 
auch erste, oft einzige Kunde, lange Jahrtausende 
vor Siegeln, Bronzen und Palastresten. Da seit der 
Neolithik*) ein lebhafter Austausch vonTopferwaren 
drei Erdteile umspannt zu haben scheint, jedes Stuck 
aber nach Ort und relativer Entstehungszeit ein» 
deutig bestimmbar ist, so eroffnet sich hier ein Weg, 
Femes, noch Ratselvolles, mit bereits Erforschtem in 
Beziehung zu bringen.

Jahrtausende vor den ersten Konigsgeschlechtern 
wissen wir von den Dynastien der Topfe und ihren 
Eroberungszugen, die jenen Alexanders des GroBen 
an Ausdehnung nicht nachstehen.

Es beweist dies viel regeres Durcheinanderfluten 
der Volker, als man bisher annahm, statt Stagnation 
ist rastloserWandel das Stigma prahistorischerZeiten.

Der weifiejaspis, Chinas charakteristischer Stein, 
findet sich schon in der zweiten trojanischen Schicht, 
die etwa dem 3. Jahrtausend v. Chr. angehort. 
f Diese prahistorischen Leute sind auch sonst durch» 
wegs unbequem: alles machen sie anders, als man 
erwarten solltel Statt sich mit ihren unzulanglichen 
Werkzeugen an leicht zu bearbeitendes Material zu 
halten, uberhaupt mit„rohenAnfangen”zu begnugen, 
wie es die Dogmatik verlangen konnte, die dekretiert, 
nur weiches Material diene den allerersten Anfangen 
der Kunst — suchen sie sich, wie in Agypten, gerade
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zu Anfang und nur zu Anfang im 6. und 5. Jahr» 
tausend v. Chr. just das harteste Gestein der Erde 
aus!

Diorit — Syenit — Liparit polieren sie in ihrer 
Verblendung zu herrlichsten Vasen von unbegreif^ 
licher technischer Vollkommenheit.

An den wundervollen neolithischen TongefaBen 
Zentraleuropas wieder, deren Fundzone von Sud» 
rufiland uber Bessarabien, Serbien, Ungarn, bis nach 
Nordbbhmen reicht, herrschen Spiral» und Farren» 
motive vor, die man nach den bisherigen Erfahrungen 
erst spaten Phasen der Entwicklung vorbehalteix 
wahnte.

Nun hat in neuerer Zeit Dr. Hoernes, ein 
genauer Kenner fruher Keramik, sehr richtig ge» 
zeigt, wie fast alien Volkern, ehe sie zum Topfer» 
handwerk gelangen, die Spirale und die Formen 
des Pflanzenreiches von den Grasern her vertraut 
sein miissen, die ihnen zu ersten Korbgeflechten 
dienen. Motive der organischen Welt treten erst 
dann zuruck und werden durch geometrische er» 
setzt, wenn die Menschen sich auf die Eroberung 
der anorganischen Natur mit Hilfe von Metall' 
werkzeugen einstellen. Da man bis vor kurzem 
nur Kunst dieses Stadiums kannte und fur die 
fruheste hielt, entstand das falsche Dogma: im 
Anfang war das geometrische Ornament.
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Nicht einzusehen ist nur, warum diese noblen 
neolithischen GefaBe, die, restlos schon, an Material· 
gefuhl, Macht und Anmut des Kontur das meiste 
ubertreffen, was seither entstand, stets in die ethnos 
graphische Abteilung verbannt bleiben, indes der 
Menschenfresserprunk der Renaissance und des 
Barock die kunsthistorischen Museen fullt.

Innerhalb der Steinzeit scheint allgemein noch 
recht guter Geschmack geherrscht zu haben — 
vielleicht, weil die technische Uberbehendigkeit 
fehlte, — jene uble Geschicklichkeit, jedem Uns 
geschmack restlos Form geben zu konnen, die man 
gemeiniglich „KunstbIute“ nennt!

Kein spielerisches Alles sDurcheinanders Konnen 
verleitete, mit dem Material Unzucht wider die 
Natur zu treiben, - instinktiv gab man dem 
Stein, was des Steines — dem Ton, was des Tones 
war — das kaum bestandene schwere Ringen mit 
dem Material wahrte eine Ehrfurcht vor seiner 
Eigenart, die eher noch Furcht war. Ein geos 
zentrisches Schaffen im Gegensatz zum anthropo» 
zentrischen der Renaissance, da der Mensch 
das UnmaB der Dinge wird.

Das Personal der minoischen Welt scheint im 
Zerschmettern durchweg ruhrig gewesen zu sein. 

I 26 FuB hoch steigen auf Kreta die Scherben» 
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schichten von der Neolithik bis zum Ende der 
Bronzezeit vom naturlichen Felsboden auf. Rechnet 
man etwa drei Fufi per Jahrtausend, so durften 
die ersten Menschensiedlungen auf Knossos zehry 
bis zwolf Jahrtausende zuruckreichen.

Schon im funften Jahrtausend v. Chr. versuchte 
man es mit dem widerstandsfahigeren, agyptischen 
Import — den protodynastischen Diorite, Syenite 
und Liparitgefafien. Das Geheimnis, auch mit 
diesen hartesten Materialien der Erde fertig zu 
werden, hat die Dienerschaft jener Zeit mit ins 
Grab genommen.

Aus Kreta selbst wurde wahrend der ersten 
agyptischen Dynastien eine schwarze, ziemlich rohe, 
handpolierte Ware exportiert, wohl auf flachen, 
schmalen Ruderkahnen am Kai von Memphis, nahe 
dem Fufi der neuen Pyramiden, ausgeladen und 
gegen Wunderwerke agyptischer Steinkunst ge» 
tauscht. War es doch unter den Pyramiden» 
konigen (IV. Dynastie) Triumph der Handwerker, 
auch schmalhalsige Gefafie aus Diorit, Porphyr 
oder Basalt von innen heraus fast durchscheinend 
dunn zu schleifen — Vasen, die massiv 400 Pfund 
gewogen hatten, waren nun mit einem Finger zu , 
heben.

Das Innere der hartesten Gefafie wurde mit 
Schmirgelpulver und einem Stofiel ausgemahlen, 
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weicheres Material mit sichelformigen Feuerstein* 
bohrern ausgehohlt**). DaB diese, so charakteristi» 
schen GefaBe, erst in spaterer Zeit nach Kreta ge* 
langten, ist unwahrscheinlich, da sie in Agypten 
bald aus der Mode kamen und nicht mehr erzeugt 
wurden. Antiquarische Instinkte aber treten nachweis» 
lich erst in der XXVI. (Saitischen) Dynastie, dann 
viel spater bei den Romern auf.---------DaB man 
schon unter den Pyramidenkonigen „Modernes“ 
miBachtet und lieber noch altere Topfe gesammelt 
hatte, scheint doch unwahrscheinlich! Da Flinders 
Petrie auch in einem unberuhrten Grab derI. Dynastie 
zu Abydos Reste jener handpolierten, schwarzen 
Ware — — — unzweifelhaft kretischen Ursprunges 
------- fand, so fallen die ersten Anfange von allem, 
was europaische Kultur genannt werden kann, 
zeitlich mit dem „Alten Reich** zusammen.

Wann begann das „Alte Reich"? Nach Lust 
wahle man mit der alteren Lepsiusschen Datierung 
4000 v. Chr., mit der modernen deutschen Schule 
3315 oder mit Flinders Petrie 5510 v. Chr. Um 
2200 Jahre sind die Autoritaten auseinander--------  
ein Lebensraum, in dem alles Geschehen von den 
Perserkriegen bis heute versinken konnte — — — 
erst in der XVIII. Dynastie kommt man allerseits 
wieder zusammen, die aus vielfachen Belegen fur 
das 15. Jahrhundert v. Chr. beglaubigt erscheint.------
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Da aber ist Knossos nicht mehr, die Flotte zer» 
stort, die Palaste in Flammen, geht die minoische 
Welt in ihrer hochsten Glorie jah und gewaltsam 
zugrunde.

Das Ende liegt zwischen 1450—1400 v. Chr. Alle 
Perioden minoischen Seins aber begleitet Fehde um 
die agyptische Chronologic-------- und nur Agypten 
kommt synchronistisch inBetracht, dieser uraltenWelt 
„der Griechen vor den Griechen“ gegenuber. Baby» 
lonien — Assyrien — das chettitische Reich sind 
zu spat, um Anhalt zu bieten, und gerade in der 
wichtigsten Phase minoischen Lebens hat auch die 
agyptische Geschichte ein groBes Loch! (zwischen 
der XIII. und XVII. Dynastie).

Es ist die Zeit der Hyksos, jener fremden 
Wusten»Prinzen, von denen man nicht weiB, von 
wannen sie kamen und wohin sie gingen! Wahrend 
dieser Fremdherrschaft fehlen fast alle Dokumente, 
an denen das fruhere und spatere Agypten so reich 
ist. Einzig eine Eigentumlichkeit des agyptischen 
Kalenders, der nach Siriusaufgangen rechnet, er» 
moglicht durch die sog. Sothischen Zyklen von 
je 1460 Jahren zeitliche Einordnung eines historischen 
Ereignisses an eine bestimmte Stelle in solchem 
sothischen Kreis.

Gestutzt auf eine Interpretation des Kahun Pa» 
pyrus, eines Tempelbuches der XII. Dynastie, das
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das genaue Datum eines Siriusaufganges enthalt, 
schrankt die moderne Berliner Schule die Hyksos* 
Herrschaft auf 208 Jahre ein, der man bisher 1000 
zubilligte. Das wohlfundierte Datum der XVIII. 
Dynastie kann davon nicht beruhrt werden; dafur 
aber sitzen die funf vorhergehenden Dynastien 
samt den Hyksos wie die Heringe gepackt in diesen 
207Jahren-------in Berlin zittert man vor jedemneuen 
Pharao, der ausgegraben wird und noch hinein 
muB — — — Ober 100 eingeborene agyptische 
Herrscher zahlt allein der Turiner Papyrus auf.

Wahrend die Gegner der Berliner Richtung, ohne 
den astronomischen Beweis widerlegen zu konnen, 
nur schlichthin meinen, da stimme etwas nicht, 
nimmt Flinders Petrie „in bester minoischer Art 
den Stier bei den Hornern", stimmt dem astro* 
nomischen Beweis zu, verlegt aber alles um einen 
vollen sothischen Zyklus von 1460 Jahren zuruck!

Dberlappen sich die Pharaonen in den 207 Jahren 
der Berliner Datierung, konnen sie in den 1667 
Jahren, die ihnen Petrie anweist, wieder nur von 
Jogurth sich genahrt haben, um eine so lange Periode 
auszuleben.---------Flier ist nicht Raum, die oft 
sehr reizvollen Wege und Umwege zum Wissen 
nachzuwandern, der Strategie des Erkennens nach* 
zuspuren — — — ohne sie waren Ausgrabungen 
nur da „to make the dirt fly“.
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In einem Anhang finden sich, wenigstens fluchtig 
skizziert, die Grundlagen agyptischer Chronologie.

Kein Oberblick — — — nur etwas Einblick!
Innerhalb der XIII. und XVIII. agyptischen 

Dynastie, also eines Zeitraumes von 207 oder 1666 
Jahren, liegen die grandiosen Mittek und Spats 
phasen der minoischen Welt, das Wachsen der 
Palaste zu Phaestos und Knossos, der koniglichen 
Villen zu Hagia Triada, das Entstehen der Fresken 
und Sigillen, des „Kopenhagener Porzellans“, der 
„Burne Jonesschen Wandmuster“, aller jener 
faszinierenden Formen, die, enterdet, sofort welts 
beruhmt wurden.

Sollte es nun nicht moglich sein, unabhangig von 
„astronomischen Erwagungen“ — „agyptischen Datie= 
rungen“ — aus dem kunstlerischen Material — on 
its own merits — die Zeit zu erkennen, die solches 
Werden braucht?

Es scheint ein Gesetz jeder Kunst, daB sie um 
das Perihel hochster Glorie reifiend schnell herum- 
schwingt.

Auch das begabteste Volk ist nur einen Bruch* 
teil seiner Daseinsbahn asthetisch begabt. Die 
Agypter in der VI. und XII. Dynastie, die Griechen 
etwa 50 Jahre lang — die andern — aber das ge* 
hort nicht mehr hierher.
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Bei den Minoern mag es wohl ahnlich gewesen 
sein. Ein schnelles letztes Entfalten, der Weg da* 
hin aber war fraglos lange. Dem Wechsel in den 
Zeichen der Schrift, den Formen der Schwerter, 
den zahllosen keramischen Typen genugen wenige 
Jahrhunderte kaum. Vor allem aber nicht „der 
koniglichen Kunst" selbst: der Architektur.

Kontinuierlich ist sie zwar; nach jeder Katastrophe 
(denn dreimal gingen die Palaste in Flammen auf) 
steigt aus den alten Fundamenten der neue Bau 
nach ahnlichem GrundriB — — — aber welch ge* 
steigerte Exaktheit im Detail, hoher getriebene 
Verbesserungen bis ins Letzte! DaB MaBe so 
stimmen, wie an der fugenlosen Alabasterver* 
kleidung, den rosigen Granitsockeln, Begrenzungs* 
linien so rein bleiben — — — so Vollkommenes 
uberhaupt gewollt werden kann, fordert eine optische 
Kultur, die man nicht am Morgen seines Daseins 
erwirbt.

Bessere Architekten brauchen Zeit, unahnlich 
dem „Baumeister aller Welten", der, allzu leicht 
befriedigt, schon nach sechs Tagen „sahe, dafi es 
gut war".

Sir A. Evans ist geneigt, wenigstens bis auf wei* 
teres, eine Mittelstellung in der Datierung einzu* 
nehmen — lafit der wichtigsten Entwicklung etwa 
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1000 Jahre, so dafi die mittelminoischen Perioden 
mit ihren Palastbauten urn 2500 v. Chr. beginnen.

Und immer weben Beziehungen wie unzerreifibare 
Faden weiter zwischen den beiden hohen, eigen» 
holden Rassen Minoern und Agyptern-------- eine 
katholische Ebe-------- „bis der Tod sie scheidet“.

Im nordlichen Bad zu Knossos fand sich der 
Deckel eines Alabastrons mit der Cartouche des 
Hyksoskonigs Khyan. Sonst weifi man nichts von 
diesen Wustenfursten, die Agypten unterjochten 
---------nur von Khyan kennt man auch noch zu 
Bagdad einen Lowen, der seine Cartouche aufweist 
— — — so nennt er sich nicht zu unrecht auf In» 
schriften „Umarmer der Lander“!

Dafi aber auch Agypter in den mittelminoischen 
Perioden am Hof zu Knossos lebten, zeigt eine 
Statuette, dem Totenkult geweiht, mit der Inschrift: 
„Ab*nubs Kind Sebek--user, gestorben, geboren von 
der Dame Sat=Hathor.“ Wer Sebek*user war, der 
hier, fern von der Heimat, starb, ein Botschafter, 
ein Handwerker — wir wissen es nicht aber ein 
agyptischer Freund war bei ihm, heimische Toten» 
riten zu uben und die Statuette zu setzen.

Nach der Vertreibung der Hyksos ersteht mit 
der starken XVIII. Dynastie ein verjungtes, be* 
gieriges Agypten — nur die wirklich grofie Kunst 
ist tot — auf immer.
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Das baut und baut, Palaste, Denkmaler, Tempel — 
quadratkilometerweise, und die Tausende hubscher 
und geschickter syrischer Sklaven, heimgebracht von 
den asiatischen Eroberungen, falschen die gewaltige 
Art. „Lebhaftigkeit und Romantik verdrangte die 
Studien tieferen Lebens. Flatternde Bander, 
tanzelnde Pferde, galoppierende Kalber werden 
fluchtig, in fliefienden Linien an die Wande bin» 
gepinselt“.*"*)

Es ist die Zeit der machtvollen, etwas kosmo* 
politisch parvenuehaften Thutmosisse und ihrer 
Tochter, Schwester und Gattin Hatschepsut — — 
— der interessantesten Prinzessin „beider Diademe**. 
Ihre offiziellen Titel lauten: ..Konigin von Nord 
und Sud“. — — — „Sohn der Sonne** — — — 
„Goldhorus“ — — — „Spenderin der Jahre“ — — 
— „Gottin der Aufgange“--------- „Uberwaltiger 
der Lande“ — — — „Dame beider Reiche“ — — 
— Beleberin der Herzen**-------- „Hauptgattin des 
Amon“ — — — „Sie, die Machtige"! —----- und 
sie trug einen bosen schwarzen Knebelbart urns Kinn 
gebunden zum Zeichen ihrer grofien Wurde.

In den Berichten ihrer Zeit werden immer wieder 
die „Keftiu“ genannt, wortlich: „die von jenseits 
hinten**----- — „die Manner von den Inseln in* 
mitten der sehr Grunen“ (See).

Viel Schmeichelhaftes und Schones wird diesen
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Keftiu nachgesagt. Wandfresken in den Grabern 
von Rekh*ma*ra und Sen*mut, thebanischen Granden 
jener Zeit, zeigen ihr Bild. Abgesandte der „Keftiu“ 
bringen dem Pharao Gold und Silbergefafie — es 
sind die Minoer so naturgetreu, wie nur je ein 
Volk vom anderen portratiert wurde! Da sind die 
schlanken, reinprofiliertenJunglinge mit den Wespen» 
taillen, Wickelgamaschen und Halbschuhen — die 
knossischen Freunde, nach Art des „ 1 richtertragers“, 
jedes Detail der Frisur ist getreulich nachgebildet, 
und in Handen halten sie GefaBe in grofiem Palast» 
stil; Vaphiobecher, Trichter und Opferhorner aus 
Edelmetall.

Vor den kretischen Funden hielt man diese Leute 
fur Phonizier, „phoinikes“ — die roten Manner, 
ohne jedoch den seltsam unsemitischen Typus deuten 
zu konnen. WuBten die Agypter doch sonst gar 
wohl, Semiten von der eigenen Rasse — von lang* 
gewandeten Asiaten oder Negern darstellerisch zu 
scheiden.

Nach dem 15. Jahrhundert v. Chr. verstummen 
plotzlich alle Berichte. Die „Keftiu“ werden nicht 
mehr erwahnt, an ihre Stelle tritt eine Wirrnis 
neuer Namen. Neue Volker schweifen raubend 
bis an die agyptische Kuste.

Wie ein spates Echo der Katastrophe, von der 
die brandgeschwelten Palastwande zu Knossos 
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berichten, sind die Worte Ramses’ III. in einer 
Inschrift zu Medinet»Habu:

„Die Inseln aber waren ruhelos — verstort unter» 
einander“.

ANHANG ZU KAPITEL IV

DAS AGYPTISCHE JAHR
(Diese Anmerkungen sind dem Werk Professor Burrows aus» 

zugsweise entnommen.)

Der Obel Anfang ist, dafi die Agypter das 
Kalenderjahr zu 365 Tagen rechneten und keine 
Schaltjahre einfugten. Der Neujahrstag, der erste 
Tag des Monats Toth fiel ursprunglich in den 
Sommer; zur Zeit des wichtigsten Ereignisses — 
dem Beginn der Niluberschwemmung — diese gait 
begreiflicherweise fur den Anfang aller Dinge.

Die Uberschwemmung war aber nicht einziges 
Geschehen, das neue Jahr zu kiinden. Den Neu» 
jahrstag selbst bestimmte der Aufgang des Sirius 
oder Sothis, des hellen Sterns im Bild des Hundes, 
der in klassischer Literatur eine so groBe Rolle spielt.

Unter „Aufgang“ des Sternes war, wie stets im 
Altertum, der erste Tag verstanden, da er am ost« 
lichen Horizont in dem rosigen Lichte sichtbar 
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wird, das dem Sonnenaufgang unmittelbar voran» 
geht. Der kalendarische erste Toth, von dem aus» 
gehend die Agypter rechneten, wie wir von der 
Geburt Christi, die Romer von der Grundung Roms, 
die Griechen von der ersten Olympiade, fiel nature 
gemafi mit dem Siriusaufgang zusammen. Da das 
Schaltjahr fehlte, blieb er aber nach 4 Jahren bereits 
um einen Tag hinter dem astronomischen Sirius» 
aufgang zuriick — — — nach hundert Jahren fast 
um einen Monat — — — nach 730 Jahren hatte 
er sich in den Winter zuruckgezogen, stand in gar 
keiner Beziehung mehr zur Niluberschwemmung, 
um endlich nach 1460 Sonnenjahren, 1461 Jahren 
seiner eigenen Rechnung--------um einen vollen 
Zyklus zuruckgeblieben — — — wieder mit 
dem wahren Siriusaufgang ubereinzustimmen.

Der „erste Toth” eines beliebigen Jahres sagt uns 
nun herzlich wenig. Was fur ein „erster Toth war 
es? Fiel er in den April oder November? Ihn 
zu fixieren gibt es nur eine Methods den mut» 
mafilichen Anfang der ganzen Zeitrechnung zu er» 
mitteln--------- das Jahr Eins, und von dieser 
Basis auszugehen.

Censorius, ein romischer Schriftsteller des 3. Jahr» 
hunderts n. Chr., gibt uns mit den Kuriositaten des 
Kalenders, den er seinem Gonner Cerellius zum 
Geburtstag widmet, auch eine Theorie des agyp»

Sir Galahad, Im Palast des Minos 5
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tischenJahres und basiert seine Berechnungen auf den 
Tag des romischen Kalenders, der ein „erster Toth“ 
war, dem konsuldatierten Jahr, da er selbst schreibt.

Mit seiner Hilfe kann man nun die Anfange der 
agyptischen Zyklen bestimmen. Um der Einfach^ 
heit halber Meyers Daten zu nehmen: 140 n. Chr. 
war ein voller ,,sothischer Zyklus“ abgelaufen. Der 
astronomische Siriusaufgang fiel wieder auf den 
Neujahrstag; die vorhergehenden Zyklen von 1460 
Jahren fielen daher auf die Jahre 1321 v. Chr. — 
2781 v. Chr. — 4241 v. Chr.-------- etc. Meyer 
nimmt 4241 als erstes historisches Jahr an. Damals, 
so berechnet er — ging Sirius am 15. Juni nach dem 
wahren Gregorianischen Kalender auf, fiel also mit 
dem traditionellen Beginn der Niluberschwemmung 
faktisch zusammen. „Die Nacht des Tropfens“ 
wird gegenwartig in Agypten am 17. Juni gefeiert. 
Wie spater gezeigt werden soil, ist das sothische 
Jahr mit dem Julianischen gleich, aber langer als das 
Gregorianische. In den unmittelbar vorhergehenden 
oder folgenden Zyklen fiel der Siriusaufgang daher 
zu. Anfang resp. zu Ende des astronomischen „wirk« 
lichen** Juni-------- und nicht in die Mitte. Meyer 
argumentiert nun, zu solchen Perioden ware es 
keinem Menschen eingefallen, den Jahresbeginn mit 
einem Sternaufgang zu datieren, der mit der Uber« 
schwemmung zeitlich gar nicht zusammenfallt.
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Soweit gut! Aber kann man noch weiter gehen? 
Angenommen, ein Dokument besagt, ein Ereignis 
habe am ersten Toth des ersten Regierungsjahres 
Senuserts III. stattgefunden - liegt darin eine Spur?

Hier bringen gerade die Unvollkommenheiten des 
agyptischen Kalenders uberraschendeHilfe! Wurden 
wir etwa erfahren, dafi der 1. August des ersten 
Regierungsjahres Philipps II. oder Eduards I. von 
England ein Sommertag war, es wurde unserWissen 
nicht eben bereichern. In Agypten aber kann der 
erste Toth nur innerhalb eines kleinen Abschnittes 
des 1460 jahrigen Zyklus auf einen Sommertag fallen! 
Ein koniglicher Gesandter der XII. Dynastie Harurre 
erzahlt zum Beispiel, dafi es der 7. und 9. Monat 
war, da er in die Turkisgruben des Sinai ging und 
„die uble Sommerszeit” uberlebte, „wenn die Berge 
die Haut verbrennen”.

Bisweilen kommen wir dem wahren Datum noch 
naher. Wird von einem Siriusaufgang an einem 
bestimmten Tag, Monat und Jahr berichtet, so konnen 
wir die genaue Stelle im sothischen Zyklus bestimmen, 
die das Kalenderjahr einnimmt. Horen wir etwa, 
in einem gegebenen Kalenderjahr sei der Siriusaufgang 
auf den ersten Toth gefallen, so ist dieses Jahr ent» 
weder 1321 - 2781 - oder ein anderer zyklischet 
Ausgangspunkt. Lesen wir in Ebers Papyrus, der 
Sirius sei am 9. Tag des 11. Kalendermonats im 5*
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9. Regierungsjahr Amenhoteps I. aufgegangen, so 
konnen wir die Jahreszahl angeben — — — es ist 
1550 v. Chr.

Der Sonderwert dieses speziellen sothischen Datums 
liegt darin, da6 wir genug aus anderen Quellen 
uber die XVIII. Dynastie wissen, um den Zyklus, 
dem sie angehort, angeben zu konnen. Sie kann 
weder 1460 Jahre vor, noch nach 1550 v. Chr. ge* 
herrscht haben. Anders steht es mit der XII. Dynastie. 
Ein Tempelbuch aus jener Zeit: der Kahun* 
Papyrus besagt, dafi ein Siriusaufgang am 16. Tag 
des 8. Kalendermonates im 7. Regierungsjahr 
Senuserts III. stattfinden wird. Die Berliner Schule 
bringt den Namen Senusert — Senwosret mit dem 
Sesostris bei Herodot in Verbindung. In diesem 
Falle wurde die XII. Dynastie um 2000 v. Chr be* 
ginnen. Das liefie nur die befremdlich kurze Zeit von 
208 Jahren zwischen der XIII. und XVIII. Dynastie. 

Flinders Petrie akzeptiert das astronomische Argu* 
ment der Berliner Schule auch nach ihm 
haben wir ein Recht, die XII. Dynastie an eine be* 
stimmte Stelle eines Sotischen Zyklus von 1460 
Jahren zu setzen aber nicht in den gleichen 
Zyklus, den die Berliner Schule nennt! Er ruckt 
alles um 1460 Jahre zuruck, und verlegt nunmehr 
die XII. Dynastie in das Jahr 3459 v. Chr.

So stellt sich-------- in untechnische Sprache und 
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aufs kurzeste gefaBt, die Theorie der agyptischen 
Datierung dar.

Es kommen noch Reihen von Fragen nach anderen 
Fehlerquellenl Fur welche geographische Breite 
berechnete man in jedem besonderen Fall den Sirius* 
aufgang? Oppolzer behauptet, es babe fur alle 
Zeiten die Breite von Memphis gegolten-------- von 
dem a priori-Argument ausgehend, alles andere hatte 
zu Verwirrung gefuhrt.

Das a priori scheint hier schwer belastet! Es 
hieBe annehmen, daB von der I. Dynastie bis zum 
romischen Imperium, also wahrend 4—5000 Jahren 
„Greenwich*Zeit” immer Memphis geblieben sei 
— — — niemals Theben oder Alexandria. Endlich 
--------- konnten nicht ab und zu auch summarische 
Kalenderregulierungen stattgefunden haben, wenn 
die Wirtschaft mit den „Siriusaufgangen” zu bunt 
wurde?

Ein Gegenbeweis durfte schwer zu erbringen sein.

ANMERKUNGEN
*) Neolithik heiBt die letzte Periode, in der aus= 

schlieBlich Steinwaffen und *werkzeuge gebraucht 
wurden.
**) Flinders Petrie: „Arts and crafts of AncientEgypt." 

***) Flinders Petrie: „Arts and crafts of AncientEgypt."
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Eherne Wande liefen an jeglicher Seite des Hauses 
Tief hinein von der Schwelle, gekrbnt mit blauem Gesimse, 
Eine goldene Pforte verschloB die innere Wohnung, 
Silberne Pfosten, gepflanzt auf ihrer ehernen Schwelle, 
Trugen den silbernen Kranz, der Ring der Pforte war golden, 
Innerhalb reihten sich Sessel urn alle Wande des Saales, 
Tief hinein von der Schwell’, und Teppiche deckten die Sessel, 
Fein und zierlich gewebt.........

Odyssee, VII. Gesang (Palast des Alkinoos).

KAPITEL V

DIE NEUN PERIODEN

' Jedes neunte Jahr stieg ein Priesterkonig Minos 
in die Hohle der Traume, die Diktaische Grotte 
hinab, wo der Zeus*Stier in Europa ihn gezeugt!

Jedes neunte Jahr erschien ihm dort der Gott. 
Flielt Zwiegesprach mit seinem Sohne, Freund und 
Priester und gab ihm die Gesetze der Menschen, 
wie Javeh dem Mose.

Nach seinem Tode aber ward Minos gleich 
Osiris Richter der Unterwelt — sprach noch unter 
den Schatten Recht — nach den Geboten des 
Gottes.

Jedes neunte Jahr erzwang er sich — als Ober= 
herr der Meere holdesten Tribut — die schonsten 
Junglinge und Jungfrauen von den unterworfenen 
Inseln und Stadten des Festlandes.
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DIE NEUN PERIODEN

Spielerisch im Bann der Legende legt Arthur 
Evans die symbolische Neun seiner Klassifizierung 
zum Grunde: teilt die minoische Weltin drei Haupts 
perioden, deren jede wieder in drei Unterabteilungen 
zerfallt.

Fruhs 
minoisch 

I II III

Mittels 
minoisch 

I II III

Spats 
minoisch

I II III

Es schiene befremdend, den Namen eines Einzels 
wesens einem Geschehen zu geben, das viele 
Jahrtausende wahrte, sprache nicht manches dafur, 
Minos sei zugleich ein Konigstitel, wie Pharao 
oder Casar gewesen. Es scheint dies aus der 
Fulle von Ortsnamen hervorzugehen ... den so 
zahlreichen ..Minoas"*) im ganzen Mittelmeergebiet. 
Sie reichen von den Saulen des Herkules bis nach 
Arabien und Palastina. Lassen eher auf die Sees 
macht einer starken Dynastie als einen Einzels 
herrscher schlieBen.

Statt „minoisch“ etwa „carisch“, „lykisch“ oder 
sonst etwas Hypothetisches zu sagen, hieBe einfach 
eine privatdozentliche Legende an Stelle der homes 
rischen setzen. Von all diesen geheimnisvollen 
prahistorischen Volkern weifi man bisher nur mit 
Bestimmtheit, daB sie sich fur Habilitationsschriften 
eignen. Das ist aber auch alles. —
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„Mykenisch“ wieder beruhrt sich erst mit der 
spatesten kretischen Periode. Die Funde Schlies 
manns auf dem Festlande in Tiryns und Mykene 
sind nicht ein Anfang griechischer Kultur, wie 
man bis vor kurzem glaubte, sondern letzte, deges 
nerierte Auslaufer dieser machtigeren-------- alte= 
ren Welt.

„Agaisch“, wie Prof. Reisch vorschlagt, ware 
vielleicht das beste-------- vorlaufig aber ziemt es 
noch, Sir Arthur Evans, der soviel und vielerlei 
geleistet, auch in seiner Nomenklatur zu folgen. 
Minos ist nun einmal der einzige ubermachtige 
Klang auf jener Lebensferne, den die Jahrtausende 
bis an den Rand unserer Tage gespult, und die 
Vielfalt der Aspekte ist so grofi, die Legende dies 
sem Namen leiht, daB in ihm — gleich einem Sym* 
bol — das Schicksal vieler schillert.

Ein anderer ist der Priesterkonig, der ernste 
Freund des Zeus, ein anderer der weltliche Herr 
der Flotte, Erzwinger sufien menschlichen Tributes. 
Verschieden von beiden der seltsame Gatte und 
Vater, dessen erstaunliches Familienleben selbst fur 
griechische Begriffe out of the way scheint.

Endlich der „Bauherr“!
Fast tragikomisch im tuckisch Gesteigerten seines 

Geschickes: endloser Arger mit dem aviatisch 
dilettierenden Architekten (Daedalus)-------- ein
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Home, nur fur Mifigeburten (den Minotaur) be* 
wohnbar-------- schlieBlich sein Ende----------der 
Badeofen explodiert**).

I FROHMINOISCH I.
I. agypt. Dynastie I- agypt- Dynasties 

(Petrie) (Berlin) J
5510 v. Chr. 3400,v. Chr. / 

Kreta (Evans)
3000 v. Chr.

DieneolithischeSchichtaufdem  Hugel von Kephala 
und an anderen Orten der Insel erreicht stellenweise 
eine Dicke von 24 Fufi. Solche Fulle von Resten 
beweist fur diese Menschensiedelungen ein aufierJ 
ordentliches Alter, etwa 10-12 Jahrtausende. /

Es finden sich in den ersten Ablagerungen primitive 
Steinwaffen, Messer und auch reichlich Scherben 
schwarzer, handpolierter Tonware, sog. „Bu£chero”. 
Werke der Menschenhand--------- mehr uber sie 
zu sagen ware von Obel. Bemerkenswert ist nur, 
daB bereits in der untersten Schicht, dort wo es am 
tiefsten ist, die Gefafie schon jene Ornamente zeigen 
die uns bis auf den heutigen Tag verfolgen ... und 
von „Kunstlern” immer noch „entworfen” werden. 
In die schwarze Oberflache wurden Zick*zack*zick* 
zack*Linien, Wellenzuge, Streifen, eben alles, was 
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den Gegenstand teuerer, unruhiger, hafilicher macht 
und Ornament heifit — eingeritzt. Die Vertiefungen 
fullte man dann mit Gipsmasse aus. Erste Schwarz» 
Weifi»Manier.

Die neolithischen Gefafie aus Sudrufiland, Trans» 
sylvanien, Oberosterreich — von Agypten ganz zu 
schweigen — sind unvergleichlich besser — fast 
ornamentrein, und von einer Noblesse, Kuhnheit 
und Ruhe der Linien, die seit der Steinzeit kaum 
mehr geubt wurde----- — es sei denn ab und zu 
an einer altchinesischen Bronze.

Was Evans „fruhminoisch I“ nennt, unterscheidet 
sich lediglich in technischer Hinsicht von den vorher» 
gehenden neolithischen Funden. Eine leuchtende 
schwarze Lasur uberzieht die GefaBe und wird dann 
bemalt — hell auf dunkel — oder die schwarze Lasur 
wird selbst zum Ornament auf dem unsprunglichen 
gelbroten Grund.

Das Prinzip der schwarzfigurigen Vasen aus 
klassischer Zeit hat hier seinen Ursprung.

FROHMINOISCH II.
VI. agypt. Dynastie 

(Petrie) 
4206-4003

Kreta (Evans) 
2600-^2400-

VI. agypt. Dynastic 
(Berlin) 

2605—242,5
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Wie in „fruhminoisch I“ die Technik, so andert 

sich in „fruhminoisch II“ die Form. 
„Schnabelkannen” entstehen mit langen, ge= 

bogenen Mundungen. Eingeritzte und gemalte 
Dekorationen gehen nebeneinander her. Dolche 
aus Kupfer mit dreieckigen Klingen, menschenformige 
Idole und Steinsiegel bringen Abwechslung in die 
Monotonie der keramischen Funde.

FROHMINOISCH III
VII.-X. agypt. VII.-X. agypt.

Dynastie (Petrie) Dynastie (Berlin)
4003-3502 2475-2160
---- " Kreta (Evans)

2400-220^
Zwei sind der gottergleichen Handwerke, da die 

Gebarde des Menschen demiurgisch wird.
Wenn in die feurige Glorie des Glasflusses der 

Menschenatem fahrt und nach dem Rhythmus des 
lebendigen Hauches Gebilde entstehen, gleich er. 
starrtem Licht. Dann - - wenn von der kreisen. 
den Scheibe die Vase aufsteigt in die Kurve des
Seins. , , ,

Ein Neues an Macht, Ehrfurcht und Verantwor. 
tung kommt da uber die Menschen, und alle Dinge 
wandeln sich.
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Es hebt eine Ethik des reinen Handwerks an, 
die allem Kunsthandwerk fremd ist, weil hier neue 
Formen aus innerer Not — nicht aus Spiel wachsen.

Gegen Ende dieser letzten der drei fruhminoischen 
Perioden beginnt mit der Erfindung der Topfer* 
scheibe solche Wandlung.

Fein, frei und doch notwendig wachsen For* 
men und erwachen in

MITTELMINOISCH I
XL agypt Dynastie XI. agypt. Dynastie

(Petrie) (Berlin)
3502-3459 2160-2000.

Kreta (Evans)

zu Tierbildern, Figurinen, GefaBen in Tauben* 
gestalt — alles mit blitzenden jungen Farben uber* 
schuttet, in Vorahnung der bluhenden Polychromie 
der Kamaresvasen-------- dem beruhmten „Eier* 
schalen*Porzellan“ der folgenden Periode.

Jetzt zeigen sich auch zum erstenmal Spuren 
von Palasten.

Gewolbe, Mauerreste, zwei Monolithe und runde 
Zwinger. Spater wurde das alles wieder mit alte* 
rem Schutt ausgefullt und nivelliert — diente zum 
Fundament fur neue Bauten. Es fanden da Ober* 
76



DIE NEUN PERIODEN

werfungen in den archaologischen Schichten statt 
und erschweren genaue Datierung. Die altesten 
Mauern sind roh, kleinsteinig, darin von der pracht« 
vollen Technik des spateren Palastes verschieden. 
Gewifi werden von je Wohnstatten irgendwelcher 
Art auf dem knossischen Hugel gestanden haben, 
waren aber wohl aus Lehm oder anderem, leicht 
zerstorbarem Material. Erst in Stein oder Ziegeln 
werden zusammenhangende Anlagen grofien Stiles 
moglich.

MITTELMINOISCH II.
XII. agypt. Dynastie XII. agypt. Dynastie 

(Petrie) (Berlin) 
3459-3246 2000-1788

Kreta (Evans) 
2°00=1850^

Im Siiden der Insel uber dem Messara^Tal stei* 
gen in Stufen drei Hugel an — auf dem ersten — 
seewarts gerichtet — erbauten sich die Oberherren 
von Phaestos ihr Heim.

In uber hundert Statten dicht gedrangt lebten 
auf Kreta die Menschen der Bronzezeit.

Von den Hafenplatzen gingen Ladungen mit 
Olivenol, Purpur und Porzellan in die Kolonien 
----- nach dem griechischen Festland, Kleinasien 

77



KAPITEL V

und Agypten. Auf der Kriegsflotte und dem 
Handel ruhte nach aufien alle Macht . . . nach 
innen auf Rassenkraft und personlicher Freiheit.

Das England der Bronzezeit!
Reichtum und Schonheit fokussierten durchaus 

nicht in Knossos allein, und fruher wie in der Haupt» 
stadt vollendete sich zu Phaestos der groBe Palaststil. 
Der westliche Hof, ein Saulenportikus — aus der 
II. mittelminoischen Periode das Theater — stehen 
heute noch als Teile des spateren Palastes.

Architektonisch kann sich in dieser fruhen Zeit 
Knossos mit den Palastrivalen zu Phaestos kaum 
messen, in anderem aber halt es sein Eigen. Die 
,Kamares“> GefaBe nach ihrem ersten Fundort, 
der Kamares«Hohle, am Sudabhang des Ida benannt, 
doch zu Knossos gefertigt, sind eine Hohe der 
Keramik aller Zeiten. Zart wie die Schale eines 
Taubeneies, glatt wie das glatteste chinesische 
Porzellan! ihr Hauptreiz aber sind Farben, die sich 
umfliefien — urnarmen — in feiner Wahl ineinander* 
blenden.

„Verliebte Nuancen“. . . Bilden sie Figuren, so 
sind solche „Folgen“ eher storende Nebener» 
scheinung, wie etwa beim Teppich, dem es ja im 
Wesen feme liegt, daB man Wild und Geflugel 
auf den Kopf tritt--------- goldblau und Amber 
aber waren gerade so schon beisammen-------- nun 
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sieht es aus wie Pfauen und Gazellen . . . Wird 
auf „Kamares“ Wasen doch einmaletwas „dargestellt“, 
dann in geschickter Konvention und streng stilisiert, 
wie auf dem chef d’oeuvre der Zeit — der Wasser^ 
rosenschale. Aus ihrem Zentrum entspringen die 
Blumenblatter und umbluhen das ganze GefaB, ein* 
fach weiB auf schwarzem Grunde, rot umrandet. 
Die Kamares--Ware scheint auch im Ausland grofien 
Erfolg gehabt zu haben; sie ist weitverbreitet, wird 
auchinAgypten gefunden, ausschlieBlich in Gebauden 
und Grabern der XII. Dynastie — ein wichtiges 
Bindeglied zwischen beiden Reichen und wertvoller 
Anhaltspunkt fur Datierung.

Geplunderte Statten sind aus begreiflichen Grunden 
alles Metallischen bar. So auch Knossos.

Nur aus Unarten der „Kamares“ kann man auf 
Form und Art der Bronzekunst jener Zeit schlieBen.

Das Irdene, auch geadelt zu Porzellan oder Fayence, 
bleibt eben doch ein Snob — ahmt die Edelalluren 
des Goldes nach, wo es nur kann.

An erhohte Stellen seines Leibes klext sich so 
ein Topf mit Vorliebe recht helle Lichter auf — 
----- metallische Reflexe fur Minderbemittelte — 
----- oder Relief imitiert die getriebene Arbeit der 
gebuckelten Bronze.

Nun wurden Metallgefafie gewifi in Mengen ex= 
portiert, so dafi man glauben sollte, fern von dem
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Ort der Plunderung noch manches anzutreffen. 
Doch allgegenwartig ist das groBe Stehlen auf Erden 
und die Sitte, ohne Rucksicht auf Form, Erbeutetes 
gleich einzuschmelzen (erst seit der Renaissance kann 
einem der Kunstwert gestohlen werden), macht Metalh 
gegenstande aus fruhester Zeit zu seltenen Funden.

Die Bronzezeit fuhrt eigentlich diesen Namen, 
weil wenig Gegenstande aus Bronze in ihr gefunden 
werden.

AIs man erkennen muBte, wie selbst die Pyramiden 
anvertraute Konigsleichen vor Plunderung nicht zu 
schutzen vermochten, suchten spatere Pharaonen im 
Kern der gelben Wustenberge von Libyen Schutz 
fur ihren toten Leib.

Bis in die sonnenlosenWurzeln des Gesteins gruben 
sie ihr Grab — Felsen wurden dann vor des Toten 
Tur gewalzt — — — die Gange verschuttet---- - — 
die Wunde im Berg unsichtbar verschlossen--------  
alle Sklaven getotet, die das Werk getan. Alles 
vergeblich! Als die Archaologen kamen, fanden 
sie nur, was ihre Vorganger zuruckgelassen . . . 
nahmen betrubt mit Resten vorlieb.

Eine Ausnahme macht der Goldschatz von Mykene 
— Schliemanns Funde. Die Diademe aus den Ge« 
wolben — — — die Goldmasken-------- der ganze 
herrliche Atridenhort — letztes Nachleuchten der 
kretischen Welt.
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Zu Knossos selbst sind nur aus der letzten Periode 
vor dem endgultigen Flammentod des Palastes funf 
riesige Bronzeurnen mit Fleur de Lys*Ketten und^ 
Efeu*Mustern erhalten.

Unversehrt standen sie hinter einer eingesturzten 
Mauer beisammen.

Auch die Kamares*Periode (Mittelminoisch II) 
schliefit zu Knossos unter Anzeichen von Gewalt 
und Zerstorung.

Phaestos blieb diesmal unversehrt. Man mochte' 
daraus schliefien, nicht urn aufiere Feinde habe es 
sich hier gehandelt, vielmehr urn eine innere Revo* 
lution, vielleicht urn einen Uberfall der Herren von^ 
Phaestos auf die Residenz.

MITTELMINOISCH III
XIIL-XVIL agypt. XIIL-XVIL agypt.
Dynastie (Petrie) Dynastie (Berlin)

3246-1580 H88-1580
'---- — Kreta (Evans)

1850-1600
Sowie Menschen unter den Bann alles Lebendigen 

geraten, fasziniert werden von Tier* und Pflanzen* 
leibern, von fluchtigen und flimmernden Meeres* 
geschopfen, die zwischen den Fingern zerrinnen, 
befallt sie - als Bildner - vorerst bitterer Unmut.

Sir Galahad, Im Palast des Minos 81
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So auch die Minoer.
Immer mochten sie doch diese neuempfundenen, 

begluckenden Formen augennahe haben.-besondere 
Lieblinge nacherschaffen — noch einmal privat, ganz 
fur sich —, und mussen erkennen, dafi jene Farben, 
die gestaltlos auf den Kamares so holde Spiele miT 
einander trieben, vor diesen neuen Aufgaben total 
versagen.

So fiihrte gerade der Naturalismus, wenn man 
Liebe zur Natur so nennen will, von polychromer 
Art weit ab, zu neuer freiwilligerFarbenarmut zuruck.

Und da gelang es weit besser. Immer wahrer 
wurde das Leben, seit man nicht mebr versuchte, sein 
wirkliches Kolorit sklavisch nachzuahmen. Ein 
Menschenhaupt aus Diorit ist viel menschlicher als 
eines aus fleischfarbener Guttapercha mit Lippen 
aus rotem Sammt.

So entstand — Dr. Duncan Mackenzie, Evans 
Mitarbeiter, hat das klug gezeigt - in Mittelmi* 
noisch III das „Kopenhagener Porzellan“.

Die Ahnlichkeit mit dieser hubschen Keramik 
unserer Tage ist erstaunlich - geht bis in Details, 
so in der Art, zweierlei Nuancen der gleichen 
Farbe ineinander uberspielen zu lassen.

Die besten Exemplare sind weiE auf mauve Grund 
mit fliegenden Fischen, Meermuscheln und allerhand 
Gelebe. Liebling ist der Octopus.
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Von Blumen regieren Krokus und Lilie, in der 
Art, wie Burne Jones und Morris sie darzustellen 
liebten. Auf einem Siegel hat sich ein Fischer was 
Schones gefangen: ein Meerungeheuer versucht ihn 
mitRiesententakeln zu umklammern, schaut mit einem 
einzigen gestielten Auge groB und bos vor sich hin.

Die Kultobjekte in der Cista zu Knossos stammen 
aus gleicher Zeit, die merkwurdige Schlangengottin 
aus Fayence, die „grofie Mutter" in Reifrock, Paniers 
und Lockenfrisur.

Die ersten Fresken entstehen, der „blaue Knabe“, 
Krokusbluten in eine Vase ordnend. Er tragt seinen 
Namen mit mehr Recht als Gainsboroughs be» 
kanntes Bild. Denn seine Haut ist — sonderbarer» 
weise — wirklich blau gemalt.

Man beginnt die grofien Pithoi, die „Aladdin“» 
Kruge bis zu 5 Fufi hoch aus Stein und Ton zu 
verfertigen; sie bergen Wein und Ol des Konigs 
in den Magazinen und wurden zu Dutzenden ge» 
funden: 23 in einem Raum allein.

In der Steinmetzwerkstatt stand, offenbar eben 
vollendet, der Schonste, fast zwei m hoch; daneben 
ein andrer halb vollendet; die Werkzeuge am Boden 
verstreut, wie die fliehenden Handwerker sie beim 
Einbrechen der Katastrophe fallen gelassen. Ein Be» 
weis wie rasch — wie unerwartet das Ende mitten 
in den Frieden hereingesturzt kam.
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Ein sonderbares Dokument birgt das Innere 
einer Schale, eine Inschrift mit Tinte und Feder 
geschrieben. Es scheint somit noch anderes Schreib* 
material aufier Griffel und Tontafel in Gebrauch 
gewesen zu sein.

Zu Knossos lassen sich mehrere Palaste, die zeit* 
lich aufeinander folgen, unterscheiden. In seinem 
GrundriB durfte der Gebaudekomplex, wie er heute 
steht, in Mittelminoisch III konzipiert worden sein. 
Viele Teile wurden auch vollendet, bei dem Neu* 
bau in Spatminoisch I aber wieder mit Schutt be* 
deckt und uberbaut.

SPATMINOISCH I )
XIII.-XVII. Dyn. XIII.-XVII. Dyn.

(Petrie) (Berlin)
3246-1580 1788-1580 1 

Kreta (Evans) 
1600-1500

Jetzt wuchsen die Palaste langsam ihrer letzten 
Glorie entgegen. Die Treppenfluchten zu Phaestos 
und die konigliche Villa zu Hagia*Triada sind 
vollendet; die Wande mit Alabaster und Bronze ver* 
kleidet. Die Saulen aus edelstem Marmor. Drei 
Steatitvasen aus dieser Konigsvilla in Hochrelief 
gehoren zum Besten minoischer Kunst; zeigen
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Boxer, Toreadore und Ernteszenen. Blattgold uber* 
zog ursprunglich die Vasen. Die Plunderer be* 
gnugten sich damit, dieses einfach abzustreifen, 
die Gefafie liefien sie liegen.

Das konigliche Brettspiel zu Knossos gehort der 
gleichen Zeit an. Es wird meist sehr bewundert, 
denn es ist leider - „reichverziert“, wie man lobend 
zu sagen pflegt; aus Bergkristall, blauem Emaille 
und Gold, driiber und drunter noch alles, was 
gut und teuer ist. Ein Konig laBt das Protzen 
nicht, sein nobel glattes Badezimmer aber versohnt 
einigermafien und lafit Vergleiche mit dem „Sonnen* 
ludwig** ungerecht erscheinen.

An den Wanden der Korridore und Gemacher 
erstehen die grofien Palastfresken. Die phanta* 
stischen Gemmen und Siegel aus Zakro, einem 
Handelshafen der Sudostkuste, datieren aus gleicher 
Zeit.

SPATMINOISCH II
XVIII.- agypt. XV111. agypt· 
Dyn. (Petrie) Dy*· (Berlin) 

1580-1322 1580-1350 
' Kreta (Evans)

1500-1400
ist hochstes Bluhen. 'Der Thronsaal steht vollendet. 
Die Fresken im Megaron der Konigin. Der „Tnchter, 
trager“, die Reliefs des Konigs mit der Fleur de 
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Lys*Kette, den schreitenden Madchen und Epheben. 
Hohe rosenfarbene Gipslampen erleuchten Marmor 
und Bronze der Wande, die Griffe der Dolche 
sind aus Achat oder Gold. Als Wasserspeier dient 
das Haupt der Alabasterlowin mit den Jaspis* 
Augen. Die Basilika der koniglichen Villa war im 
Bau und auch der kleine Palast.

Hohe Trichter kommen in Gebrauch. Aus 
farbigem, geadertem Marmor, in Silber gefafit, zu* 
weilen auch aus reinem Gold, dienten sie wohl 
dazu, eine Art ungekelterten Weines in die Becher 
zu giefien.

Zu Gournia leben in ihren „englischen Land* 
hausern“ die Burger. In dem Heim eines Zim* 
mermannes liegen noch alleWerkzeuge, bei der Flucht 
zuruckgelassen. Den unseren an Form fast gleich.

Wie die suBen agyptischen Prinzessinnen ihre 
Waffen mit ins Grab bekamen: Schminke, Kohol, 
Nagelemaille, so gab man den minoischen Krie* 
gem ihre Schwerter, Dolche und Bogen, den Hand* 
werkem ihre Werkzeuge im Tode mit, — um bei 
der Auferstehung dem Jenseits gleich etwas am 
Zeuge flicken zu konnen.

Eine Fulle von Dingen des taglichen Lebens aller 
Stande ist solcherart erhalten geblieben, da Plunderer 
nur Konigsgraber um Gold und Geschmeide willen 
erbrachen.
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Nirgends ein leises Zeichen von Verfall. Etwas 
Junges — Aufsteigendes — noch Schopferisches 
spricht aus jeder Linie. Unerwartet, jah und zer* 
malmend mu6 die Katastrophe gekommen sein.

Ein Schlag — Flammen — Ende!
Es war zwischen 1450 und 1400 — im April oder 

Mai. Die Rauchspuren an den Wanden deuten 
auf so starken Sturm, dafi in dem sonst windarmen 
Kreta nur die Periode des Scirocco ApribMai fur 
den Brand in Frage kommt.

Wer immer die Eroberer und neuen Herren waren 
— fremde Volker oder von ahnlichem Stamme — 
abgetrieben vom Festland und fliehend vor einer 
Welle nordischer Wanderung, — sie brachen den 
Geist der Minoer---- nie wieder wurden die Palaste 
aufgebaut; und die letzte Periode

SPATMINOISCH III
XIX. agypt. Dyn. XIX. agypt. Dyn.

(Petrie) (Berlin)
1350-1205 1322-1202

Kreta (Evans)
1400__ 

ist langsamer Verfall.
So hoch aber waren Geschmack, manuelle Fertig* 

keit, der ganze Standard, dafi die Kunst schwer stirbt 
und zogert zu scheiden.
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Erst schwindet alle Erfindung — die ..Impulse, 
neue Form zu geben, verwesen“ — die alten Vor« 
bilder werden kopiert und wieder kopiert; erst 
genau, dann immer gleichgultiger, nachlassiger, ohne 
innere Anteilnahme.

Der Export in Keramik halt an. Gewinnt sogar 
an Ausdehnung! In Torcello bei Venedig, in 
Spanien selbst finden sich GefaBe dieser letzten 
Zeit nach dem Fall.

Neue Volkerstrome kommen vom Norden. Unter 
ihrem Druck scheint ein Teil des alten minoischen 
Stammes auszuwandern, flieht an die agyptische 
Kuste, wird zuruckgeworfen, fluchtet endlich in 
alte Kolonien an die Kuste Palastinas, herrscht dort, 
wie die Normannen uber Sizilien herrschten.

Als die Manner von Kaphtor — Keftiu — spielen 
sie in die biblische Tradition hinein. Es sind die 
Philister, die machtigen Gegner der jungen hebra» 
ischen Stamme.

Auch degeneriert und verfallen, durften sie an 
Kunst, und besonders an architektonischem Κδη» 
nen, den Hebraern noch immer uberlegen ge» 
wesen sein, — vielleicht die Anlage des Salomon 
nischen Tempels beeinfluBt haben. Der quadra» 
tische GrundriB, die Hofe, die Gruppierung der 
Raume zeigt eine gewisse Verwandtschaft mit Knos* 
sos und Phaestos.
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Erschliefit sich einst der Sinn der Tontafeln zu 
Knossos — wer weifi, wie manches vom groBen Stil 
des Alten Testamentes hier geboren ward.

ANMERKUNGEN
*) Von Prof. Fick in seinera Werk uber pra# 

hellenische Ortsnamen gesammelt.
** ) Minos wurde der Sage nach in einem alizu* 

heifien Bade erstickt. (Herodot)
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KRETHBPLETHI. DAS RASSENPROBLEM
/ »Es gibt Dinge, die sich nicht beweisen lassen 
und ein eigentumliches Schicksal hat es gefugt, 
daB gerade sie fur das menschliche Gesamtdasein 

.den schwersten Belang haben.“
Dieser Satz Hans Bluhers trifft ins Centrum des 

Rassenproblems. Wenn er irgendwo Anwendung 
leidet, dann hier.

Auch ist’s an dem: der Europaer scheint mehr 
oder weniger „rassenblind“ geworden, durch 
Mischung und Wiedermischung, nicht nur der 
Volker, sondern vor allem der Kasten, also der 
rassigen mit den entrassten Teilen, was zu Schwa* 
chung und Verwischung der begluckend klaren 
Richtlinien seines Seins notwendig fuhren muBte. 
Nun kommt ihm Heimweh nach dem reinen Ja 
und Nein, der verlorenen Sicherheit des Blutes. 
Das macht ihn mit seinen zappelnden Erbmassen 
oft unsicher und aggressiv. Bald ruft er dies, bald 
jenes Merkmal aus, das niemals truge und jedes 
trugt, weil es als Mafi zu grob und stumpf ge* 
wahlt und trifft es einmal zu, so trifft es nicht ins 
Wesen. Das ist erheblich feiner,vitaler, intensiver, 
sitzt in jeder Zelle, an jeder Hautpore, flieBt um
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jede Gebarde, jede Schwebung der Stimrne, wer 
da nur Lang= oder Kurzschadel, blond oder braun 
sagt, sagt notwendig daneben.

Das psychophisische Auflodern zu Gestalt aus 
einer Rassensubstanz heraus, an welcher der Eino 
zelne in der Masse Teil hat, als er eben das ist, 
was man „rassig“ nennt, kann nicht auf so primi* 
tive Art eingefangen werden, dafi man eine An= 
zahl belangloser Individuen herausgreift, vermiEt 
und dann von ihnen aussagt, was sie so ganz roh 
noch mit einer eben so groBen Anzahl belang» 
loser Individuen einer andern Rasse, die man in 
gleicher Weise vermessen hat, gemeinsam haben 
oder nicht mehr gemeinsam oder gerade noch ge* 
meinsam haben: kurz eine Banalitat. Nur die er* 
lesensten Individuen als verdichtete Substanz, durf* 
ten, nimmt man’s ernst, zu solchem MaB gewahlt 
werden, wer aber sollte wahlen? Nur der selbst 
Rasse hat, sieht was Rasse ist. Dem Verkoterten 
wird jeder reine Typus stets uble Ubertreibung, 
das Wesentliche verstiegener Zufall dunken.

Von wie durftiger Empfindung der moderne 
Mensch gerade in diesen vitalen Fragen geworden, 
von wie kindlichen Methoden er sich Erfolg ver* 
spricht, zeigen gut die allzugroben Maschen seiner 
Netze, durch die, was Rasse ist, noch jedesmal 
hindurchgeschlupft.
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So galt als unfehlbares Mittel reinlicher Scheidung 
von Mensch zu Mensch auf Erden vor allem die 
Sprache. Rassen wurden etymologisch konstruiert.

Ein Papagei, der Englisch spricht, ware somit ein 
Angelsachse!

Eine Sprache sagt nun gerade am wenigsten uber 
den Typus des Volkes aus, das sie spricht. Vier 
VoIkerwellen, nacheinander einflutend, haben das 
heutige „Englisch“ gebildet. Jede Welle liefi ihre 
Spuren in der Sprache zuriick. Unverandert aber 
ist das keltische Urvolk, das die neue Sprache 
spricht. Die Araber haben ihr Idiom den Agyptern 
aufgezwungen, ohne dafi diese darum aufgehort 
hatten, Agypter zu sein.
/ Aus den Sprachen weitverbreiteter, auch weit 
verschiedener Volker — den sogenannten Indo* 
germanen — zog man gemeinsame Wurzeln und 
konstruierte zu diesen ein passendes Urvolk, die 
vielumschnatterten „Arier“. Konstruiert man aber 
zu Wortwurzeln ein Volk, von dem man nichts 
weifi, empfiehlt es sich, seine Heimat in ein Land 
zu verlegen, von dem man womoglich noch weni» 
ger weiE, — auf dafi nicht Widerspruche ent* 
stehen!

Κ Lange Zeit war das Hochplateau von Iran recht 
geeignet.
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Die grofite Unvorsichtigkeit der Indogermanen Γ 

war, bereits ein gemeinsames Wort fur „Eisen zu 1 
besitzen, somit konnten sie erst nach Entdeckung 1 
dieses Metalls sich in Zweige geteilt habenl Be* 
denkt man, dafi sie als ..arisches Urvolk“ in der | 
Ursprache ohne Zehen waren, wenigstens batten 
siekein eigenesWort dafur.keine Ziege undkein Schiff 
kannten, so war das mit dem Eisen auch nicht so 
dringend.

Solange man die Kultur in Europa mit der Eisen* 
zeit anheben liefi, ging alles noch gut. Dann kam 
die grofie Oberraschung. Lange Jahrtausende vor* 
her war da eine Welt voll Schonheit, Gesittung 
und Kunst - und all die Zeit sollten die Indo* 
germanen noch ungeteilt als Urvolk - ohne Zehen 
- auf dem Hochplateau von Iran gesessen sein. 
Sie rasten zuruck - jetzt als Indoeuropaer -, und 
ihre Urheimat ward Europa, wo sie alles Gute und 
Schone allein getan haben sollten, um sich erst 
nach der Erfindung des Eisens von dort zu zer* 
streuen; auch vielleicht noch rechtzeitig nach Indien 
zu gelangen und bei den Veden mitzutun. Die 
batten sich gerade - recht gelegen kam das - al^ 
spate Werke erwiesen.

Europa abet benahm sich durcbaus antiarisch. 
Nirgends lieB man sie ordentlich entstehen. - Es
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i
gibt keinen Fleck mehr, der nicht schon einmal, 
wenn auch nur fur die Lebensdauer einerAkademie» 
schrift, — Urheimat der Indogermanen in Europa 
gewesen ware.

Oberall saBen eben schon fruher andere Leute. 
Hat doch heutigen Tages jeder bessere Gelehrte 
sein neolithisches Privatvolk.

Meist wird das Abkommen so getroffen, dab 
i der Forscher das Volk „hochzivilisiert“ nennt; da» 
\ fur unterstutzt es wieder seine Theorie. Hat es 
\ fur ihn geleistet, was zu leisten war, verschwindet 

es meist wieder so plotzlich, wie es gekommen.
' Aber alle hatten sie Kultur — in der Steinzeit! — 
/ Bemachtigen sich aber mehrere Fachleute eines 
/ Volkes, so steigtnur die Verwirrung. „DieAchaer 
/ bedeuten Dorpfeld die ursprungliche indogerma» 
/ nische Bevolkerung des Festlandes, die okkupierte 
/ Kreta, wahrend Mackenzie glaubt, es waren die Pe» 

lasger. Fur Mackenzie sind die Achaer die erste 
Welle wahrer Griechen; fur Professor Ridgeway 
eine keltische Horde, die Eisen und Feuerbestat» 
tung bei den griechisch sprechenden Pelasgern ein» 
fuhrte." Dann gibt es kretisierte Achaer und agi»

\ sierte Pelasger — und lykisch und vannisch und 
\ mittannisch — — —
\ Die einst so streng gesonderte indogermanische 

Sprachgruppe ist auch nicht mehr, was sie war.
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Es beginnt sich zu zeigen, wie ein Teil des 
sprachlichen Rohmateriales den indogermanischen 
Sprachen mit den semitischen, uraltaiischen usw. 
gemein ist. Das Indogermanische enthalt auch an» 
arische Elemente. Unterschiede, aus Bau, Flexion, 
Suffixen konstruiert, erweisen sich als vielfach uber» 
trieben.

„Was man aber wider den Dank der Natur 
macht, das macht man jederzeit sehr schlecht. 
(Kant.)

Endlich begann man doch die Rassenbestimmung 
statt auf sprachliche wenigstens auf physiologische 
Basis zu stellen. Ein Merkmal sollte gefunden wer» 
den, Lebendes durch Totes hin bis in seine Funda» 
mente zu erkennen, die Volker nach Herkunft zu 
sondern, Mischungen des Blutes zu ergrundenl

Ein Merkmal — noch im Grab bestandig — sollte 
es sein — — — unveranderlich in Leben und Tod.

Das MaB des Schadels.
Jede neue Methode ist immer so lange „viel» 

versprechend“, bis sie gar nichts gehalten hat.
Es hub das groBe und so begluckend primitive 

Einteilen der Volker in Lang» und Rundschadel 
an. - Die Graber taten sich auf, und ein Mann, 
mit dem MaBstab in der Hand, heischt letzte Ant» 
wort von dem Gebein — Brachy» oder Dolycho» 
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kephal! Die Schadel sagten so und so. Die einen 
waren oben rund und seitlich lang, andere wieder 
batten ihre Privatkurven — waren aber reine Muster* 
beispiele von lang und rund dabei, dann arger* 
licherweise womoglich im selben Grab. Auch lebende 
Rassen, als typische Langkopfe bekannt, zeigten 
immer noch einen gewissen Prozentsatz Rundkopfe 
und umgekehrt.

| Endlich bewies Prof. ArthurThompson aus 
(Oxford.wieschwereNahrungschoninnerhalb 
einer Generation die Schadelform total ver« 
andert: aus Rundkopfen Langkopfe macht 
durch Belastung des Unterkiefers und er* 
hohten Kaudruck.

„Rasch wachst die psychologische Flora auf dem 
Neuentdeckten.“

Petrie benutzte sofort den Zusammenbruch des 
anthropometrischen Dogmas fur seine Lieblingsidee, 
die heutigen Bewohner der Lombardei seien die 
unvermischten Nachkommen von Skandinaviern. 
im 6. Jahrhundert n. Chr. eingewandert.

„Nahrung und Umgebung allein batten somit 
die langkopfigste Rasse Europas in die rundkop* 
figste verwandelt.“ Bilden doch sonst die Skan* 
dinavier stets das Musterargument, um eine Gegen* 
uberstellung brachiokephal*indogermanisch,dolycho* 
kephal*anarisch zuruckzuweisen. In den kretischen
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Grabern kommen von je neben Langkopfen auch 
Rundkopfe, wenn auch in geringer Zahl, vor; diese 
steigert sich erheblich in Spatminoisch III. An 
sich wurde das wenig besagen, in die Reihe anderer, 
gewaltsamer Veranderungen eingefugt aber bestarkt 
es wohl die Annahme eines Rasseneinbruches von 
Norden her — sonst bliebe nur die Hypothese, 
alle Minoer hatten urplotzlich ihre Diat gewech* 
selt, hierdurch gleicherweise Schadelform wie Kunst* 
empfinden verandert, ihre Bauten zerstort und Mo* 
narchie und Flotte aufgelost.

Der Farbe als Rassenmerkmal steht wieder Prof. 
Beddoes in seinem schon illustrierten Werk skep* 
tisch gegenuber! Will helle Volker im Suden 
dunkel, dunkle im Norden hell werden lassen. 
Gegen die zweite Halfte dieser Behauptung zeugen 
allerdings die keltischen Stamme — von Lappen 
und Eskimos zu schweigen. Die dunkelhaarige 
und dunkelhautige Urbevolkerung von Wales und 
dem westlichen Irland blieb durch alle Zeit be* 
standig, jeder Vermischung zum Trotz gewinnt 
sogar an Macht! Die hellen Fremden, die Angel* 
sachsen, dunkeln merklich nach, wahrend es nach 
Beddoes umgekehrt sein muhte. Auch ist andrer* 
seits noch nicht einwandfrei erwiesen, dafi unab* 
hangig von Vermischung, lediglich durch intensivere 
Belichtung Haar und Augenpigment sich gleicher*
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weise verandern wie die Epidermis. Erfahrungs* 
gemaB bleicht intensive Sonne eher das Haar. —

Als historisches Beispiel, wie ein ursprunglich 
blonder Stamm, im Suden nachdunkelnd, das gol* 
dene Haar wie ein lichtes Erinnern seiner Schon* 
heitsgottin wahrt, konnte man die Griechen nennen! 
Und doch — was ist hier artistisch — was physio* 
logisch. — Nicht nur die „Goldentronende“, auch 
Junglingsstatuen tragen die Bronze ihres Hauptes 
vergoldet. Augen aber aus dunklem Geschmeide 
— Fajumaugen, herrlich, aber physiologisch unmog* 
lich in dieser Verbindung. Durfte man artistischer 
Konvention physiologisch trauen, muBten alle grie* 
chischen Frauen blendend weifi, die Manner aber 
ziegelrot gewesen sein — desgleichen in Agypten.

Angenommen — nicht zugegeben, — solches Nach* 
dunkeln hatte wirklich stattgefunden, bedeutete es 
nicht eher das Heraufkommen des alten agaischen 
Blutes in den vielartigen Stammen, die, einschwar* 
mend aus ganz verschiedenen Zonen, ineinander* 
verkeilt, vermischt und entmischt zur Bildung jener 
komplexen Menschenwesen fuhrten, die man Grie* 
chen nennt?

Scheinen auch alle diese Fragen noch lange nicht 
gelost — spricht manches gegen Beddoes Anschau* 
ungen — als Rassenmerkmal darf Farbe allein 
nicht unbedingt gelten.

98



KRETHI*PLETHI

Da Haut und Haar, Skelett und Sprache - 
fur sich betrachtet versagt batten, blieb der 
psychologische Weg.

Als Rassenmerkmalsolltegelten, wie Geschopfesich 
mit dem Urphanomen des Todes auseinandersetzten 
als einem Anfang — einem Ende.

Glaube an die Auferstehung des Fleisches sollte 
zu Schutz und Bergung des leiblichen Restes fuhren, 
zu Grab und Einbalsamierung, auf dafi der ge* 
heimnisvolle Erwecker jedes Einzelwesen fande und 
ihm sein eingewelktes Kleid verjunge - zum Ve* 
hikel auf den Pfaden des Druben.

Oder falls das Ich sich spalte, seine hoheren' 
Seelenteile immateriellen Lichtreichen zustrebend, 
sollten die niederen Krafte in den Resten des Leich* 
nams ein halbbewufites Nachleben fuhren, wie der/ 
Knochengeist der Hebraer Ruach*ha*Garnim, den zuZ 
zerstoren einem Morde nahekam.

Solcher Glaube mufite zu sorgfaltigem Begraben 
fuhren, sein Gegenteil zur Leichenverbrennung, wie 
sie bei Nordvolkern, besonders den spateren Ger* 
manen geherrscht haben sollte. Die nordische Sitte 
wurde fur das fruhe Griechentum aus der Ilias be* 
legt in ihrem lodernden Scheiterfest urn den toten 
Patroklos.

Seltsamerweise aber zeigen die Graber zu My* 
kene und aus klassisch*griechischer Zeit^nur un* 
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verbrannte Skelette — auch die Minoer begruben 
ihre Toten. Die „Achaer“ der Ilias scheinen nur 
irn Krieg gefallene Helden verbrannt zu haben — 
vielleicht um wenigstens die Asche dann der Hei* 
materde ubergeben zu konnen.

Nur der naive Mensch, der noch an Tatsachen 
glaubt, traut irgendeinem Entweder — Oder.

Verbrennen und Begraben konnen ganz allmah* 
lich ineinander ubergehen, brauchen nicht gegen* 
satzlichem Volksempfinden zu entspringen. So 
meint Prof. Dorpfeld, die Leichen seien von mi* 
noischen Zeiten bis zu Mykene und dem klas* 
sischen Griechenland stets angesengt worden; ihm 
spricht die gebogene Stellung mancher Skelette und 
Reste von verbrannter Holzkohle in den Grabern 
hierfur. Zwischen Verbrennen und Begraben ware 
nur ein gradueller Unterschied mit alien Stufen 
von leichtem Dorren in der Heimat bis zum vol* 
ligen Veraschen in fremdem oder Feindesland. — 
Die leichten Spuren des Sengens hatte man bisher 
oft ubersehen.

Das einzige Volk, das Grabessitte und Seelen» 
glauben vollig zur Deckung brachte, waren die 
Agypter.

Wem ihre Fresken und Reliefs vertraut sind, 
konnte fast meinen, der Tod sei hier ein Privile* 
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gium der Vornehmen, um ungestorter mit den 
Gottern Zwiesprache halten zu konnen, wenn die 
lastige Formalitat des Lebens erledigt ist. Da 
schlupfen sie in ihre Leichen, die umwickelt sind 
mit dem Totenbuch, der Lehre, wie die Pfade der 
Pforten zu finden — wie den Hutern der Schwellen 
zu wehren; lesen sich an alien Hindernissen vore 
bei, bis die „Beleber der Herzen mit schimmern* 
den Stimmen gruBen.

Das Grab ward schoner, ward wohnlicher gee 
schmuckt als das V^ohnhaus des Lebendigen. Der 
stieg im Lauf der Jahre oft hinab, sab dem Ent* 
stehen der gemmenfeinen Creuxreliefs zu, lud wohl 
auch Freunde zu seltsamer house warming party 
ein, gonnerhaft, im VorgenuB des spateren Allein« 
besitzes, ernst —■ doch kein oder Dusterling.

Der Agypter, dieser einzige, ist hier und immer 
Ausnahme.

Ob einem Glauben an die Auferstehung im 
Fleische Begraben oder Verbrennen folgt, hangt in 
letzter Linie von der Beliebtheit des Verstorbenen 
ab. Verbrennen kann auch als Vorsicht gelten, um 
der eventuellen astralen Wiederkehr unangenehmer 
Zeitgenossen vorzubeugen, dem Unfug Verstorbener 
uberhaupt! Man wollte „die Schiffe hinter ihnen 
verbrennen*1, Ruhe haben und keine Uberraschungen.
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Wenn der Glaube solche Auferstehungen ausschloB, 
brauchte man das Veraschen nicht. Dieses beweist 
somit recht wenig fur die Sonderart eines Volkes, 
kann als glucklicher Gedanke spontan, wo immer 
es sei, entstehen und ist, als Mittel gegen Vampys 
rismus, von verschiedensten Rassen und gerade aus 
dem Auferstehungsgedanken heraus, dauernd geubt 
worden.

Auch Totenbrauche scheiden Rassen nicht.

Man hat es bisher zu wenig verstanden, Rassen 
und Kastenmerkmale zu sondern. GewiB ist in 
der schopferischen Periode eines Volkes hohe Kaste 
identisch mit hohem Anteil an eben dieser geheim* 
nisvollen Schopfersubstanz und muBte zur Erwei= 
terung der Unterschiede von andern Volkern bei= 
tragen. Dem ist auch so. Aber schlechthin „rassig“ 
sein, an sich, ist wiederum ein Gemeinsames, das 
aber nur strengste Zucht hervorbringt und es als 
Insel hoheren Lebens vom Zuchtlosen schlechthin 
trennt.

Seine Merkmale sind: alles Fettig* Wasserige, 
Oberflussige wie aus Leib und Antlitz weggebrannt. 
Reingegluhte Begrenzungslinien. Sonnennah, fab 
kenhaft: die Horusart. Doch nur Volker, die schon 
mit dem Engel ringend, ihr inneres Dasein in star, 
ker Form nach auBen warfen, vermochten solche
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Typen zu schaffen. Die werden, wie es scheint, 
erst von einer geheimnisvollen Grenze an moglich. 
Papuas und Neuseelander zeigen sie bei aller In* 
zucht nicht. Wohl aber die alten Indianerstamme 
Mexikos. „Hochnasigkeit“: der hohe Nasensattel, 
den langen Atem nicht zu drucken, gehort zur 
Gruppe dieser Kastenzeichen und ist auch vor, 
nehmen Chinesen eigen, ihnen, die so verschieden 
sind von dem Tatarentyp der Mandschu wie etwa 
die Blute Englands von Proletariern des East end.

Doch nicht das Haupt nur, jedes Glied tragt 
seine Horuszeichen in Kuhnheit und Eleganz der 
Konstruktion. Ein geisterhaft feiner Bau wird hier 
zuni zaheren Trager, zum besseren Leiter hoherer 
Innervation.

Wie der Wohlgeborene in der Liebe nach Merk* 
malen der eigenen Kaste sucht, steht schon ini 
„Aschenbrodel“. Der prinzliche FuBfetischist will 
nur die echte Herrin des Schuhs zum Gemahl. 
An ihrem FuBchen wird er sie erkennen. Die 
Schmale des Schuhs wehrt jedem Trug. Vergeb* 
lich schneiden sich die unechten Schwestern die 
Zehen ab.

Dieses UnvermSgen, bisher rein zu son* 
dern, was Rassen* und was Kastenmerkmal, 
fuhrte, wie stets, in uberflussige Wirrnis, da 
man nach Art und Ursprung der Minoer frug.
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Abbilder ihres Leibes, mit allen Wonnen der 
Oberflache, bringen diese fernen Menschenwesen 
uns sinnlich naher als die Mehrzahl der Volker 
unserer eigenen Zeit. Jedes Detail ihrer vitalen 
Personlichkeiten, fremd»vertraut, an alles Beste ge* 
mahnend und anders doch und wieder neu, lockt 
zum Vergleichen, zum Vermuten.

Die Boxer auf den Vasen aus Hagia triada, die 
Jager von Vaphio stehen im Stolz ihrer Schlanks 
heit da, die wunderbaren Linien der Lange aber 
durchschneidet ein enggezogener goldener Gurt—der 
bildet die beruhmte minoische Taille. Dieser 
Gurtel fiel schon den Agyptern auf, und zu Theben 
auf den Portrats der Minoer ist er gewissenhaft 
vermerkt. —

Als Flinders Petrie nach fremden Einfliissen im 
romischen Imperium forschte, entdeckte er Beschreh 
bungen des Gotenherrschers Theoderich und seines 
Stabes. Das seien hohe Manner gewesen, schlank, 
mit stromenden Locken, breiter Brust und schmaler 
Mitte, der Konig aber in Sonderheit hatte die Taille 
eingezogen gehabt „wie ein Insekt“.

Dieser Ahnlichkeit zuliebe und gestutzt auf die 
beiden Ortsnamen Gathaei in Arkadien und Gu« 
theion in Lakonien, mochte Petrie an eine Invasion 
der Agais durch Goten im 2. Jahrtausend v. Chr. 
glauben machen. Minos sei ein Urcousin Theos 
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derichs gewesen. Burrows zitiert eine vergnug. 
liche Parallele aus dem Japan des 8. Jahrhunderts 
η Chr., das seines Wissens „nie von Ostgoten 
heimgesucht wurde“. Ein alter Japaner singt von 
seiner siegenden Jugend, da ihm die Madchen 
feine blauseidene Gurtel gaben, ibn wohlgeneigt 
zu stimmen: *

und enge Gurtel 
von auslandischer „Kara“ Mode, 
Dunn war ich da
Gleich einer schwarmenden Wespe.“

Des IrrtumsWesen aber liegt auf anderem Gebiet.
Taille ist eine Tracht-kein Korperteil. Die 

knochenlose Partie des Leibes zwischen falschen 
Rippen und Becken: die Weichen, sind an jedem 
vornehmen Akt dunn, fettarm und elastisch, da. 
her in hohem Mafie kompressible. Durch die 
Spannung der gesunden, straffen Haut aber kommt 
die zarte Linie von Brust zu Beckenknochen bev 
nahe einer Geraden gleich.

Ein harter Muskelsaum, die Huften uberlappend, 
geht leierformig abwarts in das Becken. Jeder Fein, 
gebaute, Hochgezuchtete, aus welchem Volke er 
auch sei, kann nach Belieben die schmale Mitte 
markieren, dank den knochenlosen, elastischen und 
zarten Weichen. Vornehme Agypter, Inder, Grie. 
chen, Indianer batten nur die Hande um ihre
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Mitte zu spannen brauchen, um es den Minoern 
an „Taille“ gleichzutun — latent besitzt sie jeder 
Feingebaute, kann sie besitzen, stort er durch au= 
Eeren Druck den Flufi der Linie.

Irgendein Sexualinstinct, uns unvertraut, liefi die 
schonsten Mannchen der Agaer den engen Gurtel 
wahlen, gleich dem Japaner des 8. Jahrhunderts n. 
Chr. - oder dem Espada des heutigen Spanien. 
Es ist lediglich Frage des Geschmackes, ob die ge* 
brochene Linie dem geraden Flufi der Formen vor= 
gezogen wird, um so auf die geschmeidigen Wei= 
chen, einem Horusmerkmal edlen Blutes, sinnfallig 
hinzuweisen.

Nach ihren Gurteln aber soil man nicht 
Rassen scheiden.

/ AuswelchenQuellen die Art der dunkelau* 
gigen Geschopfe flofi, die aus Europa eine 
Insel hoheren Lebens schufen, froh, hold und 
kuhn —insolcherZeitenferne—istunbekannt. 
Erwuchsen sie in der mediterranenWelt wigdie 
Bienen und BlumeiTderblaueirKustp 
uri^nurdort ^~yopje? " ~'

Sie waren. An Palasten und Stadten, Fayence 
und Gold weist sich ihr Dasein. Bilder zeigen 
dunkle Menschen grazios und sicher, hofischer 
Anmut vol! und bester europaischer Art.

Sie sind. Volkerlang von Fremden uberspult, 
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in die Erde getreten, blieb etwas ihres Seins dutch 
alle Zeit bestandig, steht auf in der Geste ernes 
Espada, der florentinischen Zartheit Pinturicchioscher 
Gestalten, der Marmorpergola an reinen, treien 
Heimen moderner Menschen. Europa scheint alter 
und lebendiger durch sie. Vertrauenswurdiger er* 
scheinen wir uns selbst in unserem ab und zu doch 
etwas schwanken Menschentum.

Kaum ein Volk von Belang ist dort anzutreffen, 
wo es entstanden ist, immer kommt es von wo 
anders her, selbst die Chinesen sollen hiervon kerne 
Ausnahme machen und in China eigenthch „fremde 
Eroberer“ sein. Es scheint dies ein tiefer und not* 
wendiger Wandertrieb an einer bestimmten Stelle 
im Schicksal und durchaus nicht immer nur 
auBeren Ursachen zuzuschreiben, wie immer wie* 
der dem beruhmten und beruchtigten „Mongolen* 

dr Von den Minoern muBte man, ihrer hohen und 

lebendigen Begabung nach, eigenthch schlieBen, 
daB auch sie einmal „eingewandert“ seien. Be* 
stimmte Hinweise sind jedoch hierfur ™gends ge*. 
funden worden. Seit der Steinzeit bis etwa 10000 1 
v. Chr. scheint die minoische Art im Mittelmeer* 
becken und den Inseln Herrin und seBhaft ge* 
wesen. Bis zum historischen Untergang des Keichs,J
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/etwa Um 1400 v. Chr. sind zwei EinfluBwellen nach. 
weisbar. Die erste ganz fruh von Suden her, vom 
Delta des pradynastischen Agypten, die zweite von 
Norden durch griechische Elemente, doch blieb 
die Grundrasse stark genug, beide zu verdauen.

,..war langschadlig, mit dunkeln Augen und 
welligem Haar. Am Ende des minoischen Zeib 

\alters wird das brachykephale Element dominant, 
\wahrscheinlich infolge Invasion der alpinen Rasse.

..Die Fremdheit den Griechen gegenuber kommt 
schon in der Ilias zum Ausdruck, wo Minos, Sohn

Eur°pa und des Zeus, diese aber Tochter des 
I honix heiEt von .phoinikes*, den roten Mannern 
wie wir sie auf den Palastfresken sehen.

Minos wird auch als Vater des Deukalion ge= 
nannt, der den hellenischen Volksstock im altesten 
Sinne reprasentiert, um der Ehre alter Tradition 
willen und gottlichen Ursprung sich zu sichern.“ 

15t Jener heili$e Snobismus der besseren 
Vo ker von einem Tier oder Gott, Halbgott oder 
Halbtier, einem Strahl, einem Stern, einem Stein, 
abstammen zu wollen, nur ja nicht von Menschen.
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DER SCHILD DES ACHILLES

Ilias, XVIII. Gesang: Auf Thetis Bitte schmie» 
det Hephaistos dem Achilles die goldene Rustung.

„Erst nun formt er den Schild, den ungeheuern und 
starken,

Ganz ausschmuckend mit Kunst . . . schuf drauf er 
die Erd’

Und das wogende Meer und den Himmel, Helios 
auch ... drauf

Auch alle Gestirne . . . „ , , ,
Drauf erschuf er sodann zwo Stadte der redenden 

Menschen, bluhende,
Voll war die eine hochzeitlicher Fest’ und Ge= 

lage . . .
Welter schuf er darauf ein Brachfeld locker und 

fruchtbar . . .
Und viel der ackernden Manner . . .
Drauf nun schuf er ein Feld tiefwallender Saat, wo 

die Schnitter
Maheten . . . , . <-
Drauf auch ein Rebengefilde . . . bildet er schon 

aus Gold, doch
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Glanzten schwarzlich die Trauben und lang standen 

die Pfahle gereiht
Aus lauterem Silber. Rings dann zog er den Graben 

aus dunkler
Blaue des Stables . . . sarnt dem Gehege von Zinn 
Eine Herde auch schuf er darauf hochhauptiger 

Kinder, einige
Warenaus Goldgeformt. . . aus Zinn die andern ... 

von dem Dung
Enteilten sie . . .
Eine Trift auch . . . durchschwarmt von silbernen 

Schafen . . .
Einen Reigen auch schlang der hinkende Feuers 

beherrscher
Jenen gleich, wie vordem in der weitbewohneten 

Knossos
Dadalus kunstlich ersann der schongelockten Ari* 

adne,
Drauf erschuf... drauf erschuf... drauf erschuf .

Ein wuster Kunstgewerbler! — „Ganz aus* 
schmuckend mit Kunst.“ Ein gesunder Schwert* 
hieb, und der ganze Trilliwips war zerbeult,___  
- silberne Schafe . . . goldener Dung . . . und alles.

Waffen, mit Kulturgeschichte reliefartig uber· 
ziehen, wohl so toricht deplaciert, als wurde 
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man die Parsifalpartitur auf ein Fahrrad gravieren. 
Jedes Hoplythen achteckiger Buffelschild war sinn* 
voller, echter, schoner.

Dafi solches zu irgendeiner Zeit als Gotterwerk, 
somit vorbildlich, empfunden wurde, spricht sehr 
gegen die Totalitat griechischen Geschmacks.

Auch ein begnadetes Volk ist eben doch nur 
einen Bruchteil seiner Bahn kultiviert genug, nur 
Echtes zu dulden.

Evans sagt einmal von der kretischen Kunst in 
seltsamer Verblendung: Hier seien wir dem „Schild 
des Achilles" naher denn je. Ware dem so - 
dann lautlos das Candiamuseum ausraumen alles 
an Ort und Stelle tragen - - - und wieder ein* 
graben, wo es am tiefsten ist.

Von dreifacher Art konnen Ornamente sein, 
stammend aus ganz verschiedenen Fundamenten: 

Organisch - verspielt - servil.

Das organische Ornament bildetsich ungewollt, 
wo das Skelett der Konstruktion ganz oder zum 
Teil am Gegenstande offenbar wird, - sei es das 
Exo* oder Endoskeleton.

Die Rippen des Schiffes: sein Endoskeleton, 
konnen an der Oberflache ornamental empfunden
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werden, wenn sie in regelmaBiger Wellung nach 
auBen sich durchpressen.

Nagel, Klammern, Nieten bilden als Glieder des 
Exoskeletons dessen echte Ornamentik. Das gleiche 
gilt von den Netzen der Fischer, von Verknotungen, 
auch von Geflechten aller Art.

Organische Ornamente entstehen somit aus der 
notwendigen Gruppierung lebendiger Teile des 
Ganzen. Der Gegenstand fiele auseinander oder 
ware in seiner Existenz bedroht, fehlten sie ihm, 
oder wurden in ihrer Einordnung verandert.

Sie komrnen aus feinen strengen Gesetzen her, 
die nahe genug, urn noch durchempfunden zu 
werden, - doch wieder fern genug sind, um als 
letzte Gruppierung der Teile begluckend uner* 
wartet zu wirken.

Unzulanglichkeiten, im Material begrundet und 
offen einbekannt, bilden auch zuweilen reizvolle 
und echte Ornamente, so das Craquele oder die 
Knoten der Rupfenleinwand.

Gruppen von Fehlern - als naturliches 
Ornament; geduldet aus lachelnder Erkennt* 
nis heraus: its the nature of the beast... 
und: make the best of it.

Es gibt auch echte Ornamentik einer spirituellen 
Struktur. Ein echtes Tempelornament sind die 
Hieroglyphen: heilige Zeichen - AusgieBung des 
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Geistes uber die Pylonen und Wande bin - kleine 
harte weise Zungen, aus denen redete der Gott. 
In Stein geprefite Riten, geleiten sie zu einem Fo. 
kus der Inbrunst bin. Als Wegweiser ins Aller, 
heiligste ecbt und notwendig.

Am grofien goldalabaster Missale, der Markus, 
kirche wird, dem Geist der Gotik nach, das ganze 
Lebenzum echtenOrnament Gottes, „der Gott, 
belt lebendigem Kleid“, - aus Goldhohlen ins Blaue 
hinauftaumelnd, — Cherubim, Panther, Karnickel 
und steinerner Gischt! Eine Orgie im Herrn! 
Das spielt sich und frifit sich alles durcheinander 
aus der Samsara in die Seligkeit hinein.

Grotesk und uberladen wie das Leben selbst, 
gehort hier alles zum Gefuge des Glaubens und 
der Kirche, seinem sichtbaren Abbild, wie Rippen, 
Nagel und Klammern zum Gefuge des Schiffes — 
der Flader zum Holz — das Geader zum Marmor 
gehort als echtes Ornament.

Verspielte Ornamente sind „Muster, die wie 
der Anblick von Tanzbewegungen Genufi durch eine 
rhythmisch raffinierte Gymnastik der Augenmus. 
keln verschaffen konnten“.*) Dem Tastsinn und 
Spieltrieb des Auges zu dienen ist das Wesen de. 
korativer Kunst. Auch einen Erwachsenen mag es 
ja zuweilen ergotzen, vor. und zurucktreibenden
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Kraften der Farbe verspielt sich hinzugeben, einem 
Schnorkel nachzuschlendern — im Kern einer Spirale 
sich fangen zu lassen, einer preziosen Ranke mit 
dem Blick zu folgen, tastend — tanzend — lieb= 
kosend. — Erwachsene aber spielen doch nicht den 
ganzen Tag! Der grofie Obelstand solcher Orna« 
mente an Hausern und Wohnraumen ist, daB sie 
immer da sind. So als wurde ein Grammophon 
den ganzen Tag und Wochen und Monate und 
das Leben lang ohne Pause einem das gleiche Stuck 
in die Ohren spielen — durfte man ein Wesen, 
das da nicht zerschmetternd eingreift, noch mush 
kalisch nennen! Man wende nicht ein, die „Aus= 
schmuckung“ konnte ja schon, stilvoll, das Beste 
vom Besten sein - Tag und Nacht die IX. Sym» 
phonie anhoren mussen, ware das nicht die Akme 
an Barbarei und Unertraglichkeit! Da lieber einen 
Gassenhauer.

Ornamentik hat viel zur optischenVerstumpfung des 
Europaers beigetragen, aus Notwehr hat er sich das 
Sehen beinahe abgewohnt. Um unbelastigt existieren 
zu konnen.bliebnur ein Ausweg: - Stadt, StraBenbild, 
Heim dauernd in den blinden Fleck des Auges zu 
rucken.

Als Resultat sehe man sich dieratlose Herde vorjeder 
echten Sache an — noch ohne Wegweiser fur Snobs.—

Verspieltes Ornament wird nur an beweglichen
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Gegenstanden ertragbar, die dem Blick jederzeit 
entruckt werden konnen — wie man ein Gramme 
phon abstellt. Der Japaner, weit uberlegen an op» 
tischer Freudekraft, macht es daher zu einem Fest, 
bei seltener Gelegenheit sich seine Bilder anzu. 
schauen. Was hilft der Kakemono, wenn er nicht 
gerollt ist.

Wenn etwas an der Konstruktion nicht klappt, 
stellt ein serviles Ornament zu rechter Zeit sichein.

Wo MaBe nicht stimmen, Fugen klaffen, Pro» 
bleme vergeblich der Losung harren, uberall pappt 
es sich beschwichtigend daruber. Der Tisch, auf 
dem dies Buch liegt, zeigt es als uberflussige 
Profilierung - entstanden aus dem Unvermogen, 
die Linie des Tischbeines reinlich an der Platte enden 
zu lassen; jeder, auch der beste Wohnraum, ist 
erfullt von ihm. Und alles duldet still.

Noch keine Zeit hat es vermocht, sich die Wonnen 
eines vollkommenen Wohnleibes zu schaffen, nur 
Binge ohne Luge, ohne Matzchen und Gebrechen 
um sich zu dulden. Auch Minos - auch Dada. 
lus gelang es nicht bis in das Letzte, Feinste. 
Es war noch cine gar verspielte 'Welt £rei von 
servilem Ornament zwar, darin uns uberlegen, 
doch allzu hingegeben an den Reiz der Zierde.

An die Sehnsucht unserer eigenen Zeit ruhrt sie 
8*
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in ihrer Raumgestaltung. Sonnig, frei und kuhn 
erwuchsen die Gemacher einzig der Reinlichkeit 
und dem Behagen, mit Wandelgangen, Pergolen 
und Hofen. Ein Paradies der kleinen Tagliclv 
keiten fur freie, holde Menschen, die unbelastigt 
von Barbaren und Erlosern sich freuen durften 
furchtlos ini Licht.

Nicht dafi Jahrtausende vor Christus schon so 
hohe Raumkunst war - nur dem historischen Sinn 
war dies Ereignis —, dafi uberhaupt und je den 
Menschenwesen solches moglich ist, macht ihren 
Wert begluckend.

ANMERKUNG

*) Graf Harry Kefiler, Mexico
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PLSN EES PAEHSTES ZU KNOSSOS·

Zurn Kleines

1. Nordlicher Eingang und Portikus
2. Bastei und Wachterhaus
3. Nordlicher Vorhof
4. Gemach des Krokuspfliickers
5. Zimmer mit Vasen, darunter gemauertes VerlieB
6. Vorzimmer zum Throngemach

7, 7. Throngemach mit Bassin
8. TempeLRepositorium

9, 9. Ostliche und westliche Saulengemacher
10. Altarhof
11. Sudliche Propylaen
12. Korridor des Trichtertragers
13. Korridor der Prozession
14. Westlicher Portikus
15. Lange Galerie mit Magazinen
16. Nord/WesteHaus mit BronzegefaBen
17. Das nordliche Bad
18. Lager der Tontafeln
19. Nordostliches Magazin
20. Korridor des ReiBbrettes
21. Zimmer der Olivenpresse
22. GroBes Treppenhaus

23, 23. Kolonnadenhalle und Lichtschacht
24, 24, 24. Halle der Doppelaxt und Lichtschacht

25, 25, 25, 25. Megaron der Konigin und Lichtschacht
26. Depot der Elfenbeinfiguren

27, 27. Wasserspulung
28. Hof des Allerheiligsten
29. SudiOstsHaus mit Saulengemach
30. Hof
31. Magazine mit groBen Pithoi
32. Ostliche Bastei
33. Fruhe Bauten
34. Bildhauerwerkstatt im oberen Stock
A. Altarfundament im Zentralhof
B. Der Schrein der Schlangengottin

C D. Altarfundament im Westl. Hof
E. Schrein der Taubengottin und der Doppelaxt
F. Altarfundament im Hof des Heiligtums

G. Altarfundament im Altarhof

Beilage zu Sir Galahad „Im Palast des Minos“ (Albert Langen, Munchen)
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Sir Galahad
Die Kegelschnitte Gottes

Roman. Auflage: 10000
Geheftet 5.50 Mark, in Ganzleinen gebunden 8 Mark

Zahllose Leser der Mulfordschen Bucher „Der Unfug des 
Sterbens", „Der Unfug des Lebens", „Das Ende des Unfugs", 
die Sir Galahad so glanzend ins Deutsche iibertragen und be» 
arbeitet hat, haben sich an den ironisch=witzigen Vorreden 
ergotzt. Auch sein geistvolles und kenntnisreiches Buch „Im 
Palast des Minos" ist weiten Kreisen hochst vorteilhaft bekannt 
geworden. Nun tritt Sir Galahad zum erstenmal mit einem 
Roman „Die Kegelschnitte Gottes" vor die Offentlichkeit. Er 
kontrastiert darin die sogenannte Kultur des Westens mit der 
vieltausendjahrigen Kultur des Ostens, als deren grundlicher 
Kenner er sich erweist, zieht Vergleiche und summiert Urteile, 
die fur die abendlandische Kultur geradezu vernichtend sind. 
DaB wir, trotz allen Fortschritten unserer Wissenschaft, trotz 
der steilen Hohe unserer Technik, nur eine Scheinkultur hat» 
ten, haben die Kriegs» und Nachkriegszeit uns mit erschrek- 
kender Deutlichkeit gelehrt. Sir Galahad ist in seiner Kritik 
von unerhorter Offenheit und Schonungslosigkeit; fur ihn 
gibt es keine Blume „Ruhr»mich»nicht»an“. Menschen und 
Sitten, Religion, Wissenschaft, Kunst, Erziehung, Liebe, Ehe, 
Okkultismus, Gesetze, Burokratie, Militar, Autoritaten, — an 
alles legt sein Horus Elcho, ein in Indien weise erzogener 
und gebildeter junger Europaer aus vornehmem Geschlecht, 
der mit seinem indischen Weibe Europa bereist und Menschen 
und Werke aus der Perspektive des Ostens betrachtet, die 
kritische Sonde. Der Roman strotzt von beifiender Satire, 
von gedankentiefen Ironien und von bitteren Wahrheiten. 
Alles in allem: die „Kegelschnitte Gottes" sind ein grandioses 
Werk, das Aufsehen erregen und Larm in der Welt machen 
wird. Der eine wird ihm begeistert zustimmen, der andere 
sich erbittert daruber entriisten, gleichgultig lassen aber wird 
dieser Roman keinen, der ihn zur Hand nimmt.

Albert Langen / Verlag / Munchen



Prentice Mulford 
Der Unfug des Sterbens 
Ausgewahlte Essays. Bearbeitet und aus dem Englischen 

ubersetzt von Sir Galahad
Auflage: 95000

Geheftet 3 Mark, in Ganzleinen gebunden 5.50 Mark 
Rhein. Westfalische Zeitung, Essen: Ein Buch, echt 
amerikanisch im reklamehaften Titel, in der grellfarbig origin 
nellen Schreibweise, in dem unverwustlich brutalem Lebens» 
drang. Gedanken deutschen Idealismus , daB der menschliche 
Geist frei bleiben und sich nicht niederdrucken lassen soil, 
stehen hier in realistischer Gesundheit und in urwuchsiger 
Darstellung vor uns, gleichsam materialisiert und amerikanis 
siert. Die Schrift kann aufruttelnd wirken, wie die etwas ro» 
buste, aber zielsichere Art eines unverfeinerten urgesunuen 
Ner ven» und Seelenarztes, der einen Teil der eigenen Seelen» 
kraft auf den Gemutsschwachen ubertragt. Eine gute Lektion 
moderner Psychotherapeutik, die Hypnose und Suggestion in 
ihrer Art als Heilmittel heranzieht. . , ,
Wiener Abendpost: Es ist ein schones, ein bedeutsames, 
wenn auch vielleicht nicht bedeutendes Buch. Vor allein ein 
Buch der innigsten Lebensbejahung: dies Wort, das heute 
zur abgegriffenen Konventionsmunze zu werden droht, nndet 
hier vollste Berechtigung. DaB der Mensch nicht sterben kann, 
wenn er nicht sterben will, und daB er nicht sterben will, 
wofern er sein Wollen richtig versteht, dies ist der Grund» 
gedanke oder, richtiger gesagt das Grundgefuhl welches die 
Schrift von der ersten Seite bis zur letzten durchzittert. Und 
wenn dies auch angesichts der groBen Religionen und Welt» 
anschauungen, die samt und sonders von irgendeiner Form 
des Unsterblichkeitsglaubens erfullt sind, kern neues Motiv 
ist, so ist immerhin ein neuer und ongmeller Zug in der 
Akzentuierung, in der extremen Durchfuhrung des Motivs 
vor allem darin, daB Prentice Mulford, der unterdessen auch 
schon des todlichen Unfugs sich schuldig machte, auch an 
eine Unsterblichkeit des Korpers, und zwar des individuellen 
Korpers, glaubt, daB fur ihn Leib und Seele uberhaupt untrenns 
bar in ihrer Entfaltung und ihrem Wachstum verbunden sind. 
Albert Langen /Verlag / Munchen



Prentice Mulford
Der Unfug des Lebens

Ausgewahlte Essays. Bearbeitet und aus dem Englischen 
ubertragen von Sir Galahad

Auflage: 40000
Geheftet 2 Mark, in Ganzleinen gebunden 4.50 Mark

Zeitschrift fur Biicherfreunde, Leipzig: Dieser „Unfug 
des Lebens" ist ein herrlich robustes, demolierend ironisches 
amerikanisches Urwaldbuch, das keineswegs sagen will, 
das Leben sei ein Unfug; sondern es legt klar, dafi ge» 
rade wir Lebenden das Leben durch unsere Dummheit, Er» 
regtheit, Zerstreutheit, Unuberlegtheit selber zu einem Unfug 
verunstaltet haben. Aber nicht wie Marc Aurel oder wie Scho» 
penhauer formiert Mulford resignierende Maximen zur Lebens» 
weisheit, sondern er erzahlt wirkliche Erlebnisse derb, humor» 
voll, temperamentspruhend knapp und sachlich herunter, aus 
denen die Moral von selbst herausspringt. Und diese Moral 
lautet immer wieder: versucht mit Ruhe, Uberlegung, Vor- 
bedacht die kleinen alltaglichen Tucken der Objekte und 
Mitmenschen zu uberwinden.

Prentice Mulford
Das Ende des Unfugs

Ausgewahlte Essays. Bearbeitet und aus dem Englischen 
ubertragen von Sir Galahad

Geheftet 2.50 Mark, in Ganzleinen gebunden 5 Mark
Wiener Morgenzeitung: Zage, Schwache, Gedruckte — 
greifet zu diesem Buch des Amerikaners Mulford! Es wird 
euch tausend Quellen der Kraft und neue Lebensenergien er» 
schliefien, wird euch aus dem Labyrinth des Zweifels fuhren 
und wieder hoffend machen. Mulford ist Amerika — Zuver» 
sicht, Erweckung und frischer Sinn gehen von ihm aus und 
erinnert er auch manchmal an die Gesundbeter seines Landes, 
deren Suggestivapparat er ubernommen hat, so vermindert 
das keineswegs den Wert und die Wirkung seiner Lehre. 
Lasset die asthetischen Schongeister beiseite und leset, leset 
immer wieder Mulford, den weisen Prediger . . .

Druck von Hesse & Becker in Leipzig 
Einband von E. A. Enders in Leipzig

Albert Langen / Verlag / Munchen










