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MEINER FRAU

ZUGEEIGNET



W

Seitdem ich im Jahre 1921 Gelegenheit hatte, auf Kreta die kretische Kunst 
kennenzulernen, hat mich ihr „Problem“, ihr Geheimnis nicht mehr losgelassen. 
Sie entzuckt und bestrickt, und die Freude, die sie dem Betrachter schenkt, die 
Bewunderung und das Staunen, welche sie auslost, beeinflussen naturgemaB ihre 
Beurteilung. Uber das Besondere der einmaligen Leistung ist man leicht geneigt, 
die Grenzen des Konnens des kretischen Kunstlers zu ubersehen oder zu ver- 
kennen. Das vorliegende Buch muB neben den positiven Eigenschaften auch 
diese Grenzen hervorheben. Daruber hinaus versucht es, von einer bisher kaum 
beachteten Seite dem eigenartigen Wesen dieser Kunst naherzukommen und 
namentlich auch das Verhaltnis zwischen der kretischen und der griechischen 
Kunst scharfer zu bestimmen.

DaB hier tatsachlich nicht ein, sondern mehrere Probleme noch der Losung 
barren, ist mir im Laufe der Jahre immer klarer geworden. Trotz der Fulle der 
Literatur und der immer intensiveren Durcharbeitung des Stoffes stehen sich die 
Meinungen oft noch schroff gegenuber und, gerade weil sich hier noch keine 
,Schulmeinung‘ herausgebildet hat, schien mir dieses Gebiet besonders geeignet, 
um versuchsweise die Ergebnisse der Forschungen uber Eidetik zu verwerten. 
Allerdings wurde ich dazu veranlaBt durch die Tatsache, daB manche Eigen- 
tumlichkeiten der kretischen Kunst, die sich bei der rein kunsthistorischen Analyse 
herausstellten, sich zwangslos erklaren lieBen durch den Vergleich mit eidetischen 
Phanomenen, die mir erst viel spater und zufallig bekannt wurden.

Herrn Professor Roels (Utrecht) verdanke ich die erste Einfuhrung in dieses 
mir fremde Gebiet, meinem Kollegen K. H. Bouman (Amsterdam) wertvolle Hin- 
weise im Hinblick auf die psychologische Seite des Problems, anlaBlich einer 
gemeinsamen Seminarubung uber kretische Kunst. Herr Professor Bouman hat 
mir auBerdem in freigebigster Weise die Benutzung und Abbildung des von ihm 
gesammelten Materials der schwachsinnigen Kunstlerin A. K. B. gestattet.

Die Losung verschiedener praktischer Aufgaben, die mit meiner Berufung an 
die Universitat Amsterdam zusammenhingen, hat die Vollendung dieser Unter- 
suchung immer wieder verzogert. Ich konnte indessen die leitenden Gedanken 
bereits in einigen Vortragen in der Archaologischen Gesellschaft zu Berlin (im 
Jahre 1934) und an der Universitat Cambridge (im Jahre 1935) entwickeln. 
Die sich daran anschlieBenden Diskussionen haben wesentlich zur Festigung 
meines Standpunktes beigetragen. Im ganzen habe ich mich dadurch veranlaBt 
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gesehen, den Kreis meiner Untersuchungen weiter zu ziehen, als ich urspriinglich 
beabsichtigte. In vielen Fallen muEte es jedoch bei Andeutungen bleiben, denn 
das Gebiet ist zu umfangreich, als daE es moglich ware, jeden lockenden Seiten- 
weg bis zu Ende zu gehen. Immerhin hoffe ich, daE es mir gelungen ist, meine 
Betrachtungsweise in den Hauptzugen klar darzulegen und auch ihre Berechti- 
gung prinzipiell zu begrunden. Letzteres schien mir notig, da die hier vor- 
getragene Auffassung erheblich von der ublichen abweicht. Ober das Prag- 
matische hinaus versucht sie zum πράττων vorzudringen und, indem sie die 
Grunde und Bedingungen seines Handelns zu erfassen und zu begreifen sich 
bestrebt, erhofft sie AufschluE uber die Geistesstruktur der kretischen Kultur 
im ganzen.

Ich bin mir davon bewuEt, daE es sich dabei in der Tat nur um einen ,Ver- 
such‘ handeln kann. Anders will dieses Buch auch nicht gewertet sein.

Viele haben mir im Laufe der Jahre durch Kritik und Ermutigung geholfen. 
Allen mochte ich hier danken, auch wenn es mir unmoglich ist, ihre Namen alle 
zu nennen.

Ihr, die mir am meisten und unermudlich geholfen hat, lege ich das fertige 
Buch als Symbol meiner Dankbarkeit in die Hande.

Zu besonderem Dank fur mancherlei Hinweise und Gedankenaustausch bin 
ich auch den Herren Prof. Dr. W. Andrae, Prof. Dr. H. Frankfort, Prof. Dr. 
F. Muller Jzn., Prof. D. S. Robertson, Prof. Dr. G. Rodenwaldt, Geheimrat 
C. Schuchhardt, T. de Vries und Prof. Dr. A. J. B. Wace verpflichtet. Wieviel 
diese Ausfuhrungen der Pionierarbeit Rodenwaldts auf diesem Gebiet verdanken, 
wird dem Eingeweihten auch ohne ausdruckliche Hinweise klar sein. Indem 
ich die von seinem Werk immer wieder ausgehende Anregung dankbar anerkenne, 
freue ich mich uber die haufige Obereinstimmung unserer Auffassungen.

Mein Dank gebuhrt schlieElich auch meiner Sekretarin, Fraulein G. Bleeker, 
und meinem Assistenten, Herrn L. J. Elferink, die mir in praktischen Dingen 
immer mit der groEten Bereitwilligkeit zur Seite standen.

Von der Zusammenstellung eines Registers habe ich abgesehen. Als Nach- 
schlagewerk ist dieses Buch nicht gedacht und auch nicht zu gebrauchen. Um 
jedoch demjenigen, der das Ganze kennt, die Wiederauffindung einzelner Teile 
zu erleichtern, habe ich die Inhaltsangabe durch reichliche Verwendung von 
Stichworten mit Seitenanweisungen so ausfuhrlich wie moglich gehalten.

Amsterdam, am 1. Juni 1936.
Allard Pierson Stichting.

G. A S. SNIJDE^
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S 12; Evans’, S. 13; Frankforts, S. 15; Matz’, S. 15; Kritik darauf; Not- 
wendigkeit, die Erscheinungen zuerst aus sich selbst heraus zu begrei en 
(Nilsson), S 16; Verschiedenheit der Meinungen uber den kretischen 
Kunststil, S.16; FurtwanglersMeinung:,Naturalismus‘ und Watcher 
Geist, S. 16; verwandte Ansichten, S. 17; Curtius, S. 18^ ’ ■ ’ 
Schweitzer, S. 19; Rodenwaldts Meinung:: uncuropaischer- Geist S 9, 
ahnlich Praschniker, Karo, VVeickert, v. Salis, S. 20, Grund der Ver 
schiedenheit der Beurteilung, S.21; der Gegensatz Orient-Europa , 
S 21; das Verhaltnis zur Natur und die Unbrauchbarkeit des Begri e 
,Naturalismus‘, S. 22; der subjektive Standpunht bei der Seur ei ung 
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Moglichkeit, mit Hilfe der Kunstwerke auf psychologischem Wege d e 
Gehteshaltung des Kunstlers zu ergrunden, S. 25; die kretische Kunst ^ 
einen solchen Versuch besonders geeignet, S.25; Ausgangspunkt die 

Wandmalerei, S. 26.
.Seite 27 
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scheinlich, S. 27; Datierung nach Fundumstanden, S. 29; Uberblich uber 
die wichtigsten erhaltenen Fresken, S. 29; die Miniaturfresken, S. 3 , 
die Relieffresken, S. 32; die Wandbemalung, S. 33; Betrachtung ein- 
zelner Spezimina, S. 33; Katze und Reh aus H. Triada S- 33. R 
huhnerfries aus Knossos, S. 35; Blumen und Pflanzen, S. 35. Baume 
S. 36; Seetiere, S. 37; der Mensch, S. 38; der Krokuspflucker, R38.de 
Tanzerin aus H. Triada, S. 38; ,Captain of the Blacks..... S 
springer, S. 39; ,Parisienne‘, S. 39; .Cupbearer, S. 39; die Darstellung 
des Ohres S. 40; allgemeine Eigenschaften der kretischen Malerei, S. 4 , 
DupEk^ Wi.klid.keit, S. 4.; die Meff.esken als Symptom 
dieses Bestrebens, S. 42; .Jewelfresco', S. 42; St.erkopf, S. 42; Menschen- 
darstellungen, S. 43; die Miniaturfresken, keine Gruppenbildung, S. 44. 
Vorlaufer der ,naturalistischen‘ Kunst, S. 45; Zusammenfassung de 
Eigenschaften der kretischen Malerei, S. 46; aufierste Erscheinungstreue, 
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grunde liegende Geisteshaltung zu verstehen mit Hilfe der Unter
suchungen uber eidetische Erscheinungen, S. 49.

Kunst und Eidetik............................................................................. Seite 50
Subjektive optische Anschauungsbilder, S. 50; die Untersuchungen von 
Jaensch uber ,Eidetik', S. 50; was sind subjektive optische Anschauungs
bilder?, S. 51; Parallelerscheinungen, S. 52; zweiTypen vonAnschauungs- 
bildern, S. 52; die korrespondierenden psychophysischen Typen von 
Eidetikern, B- und T-Typen, S. 53; Verbreitung der Eidetik, S. 54; all- 
gemeine Bedeutung der Eidetik, die eidetische Einheitsphase beim Indi- 
viduum, S. 54; die phylogenetische Bedeutung der Einheitsphase, S. 55; 
bei Naturvolkern, S. 55; in der palaolithischen Kultur, S. 35; Unter
suchungen von Verworn, S. 56; und von Bouman, S. 57; der Fall A. K. B., 
S. 57; die Sprache als abstraktionsfordernder Faktor, S. 58; Unter
suchungen Koenens, S. 59; verwandte Falle, S. 59; Bedeutung der Sprache 
in der Entwicklung der palaolithischen Kunst, S. 59; Bestatigung dutch 
die Deutung von Hoernes der palaolithischen Zeichnungen, S. 60; und die 
Beischriften auf den Zeichnungen von A.K.B., S. 60; Verwandtschaft der 
primitiven Kunst mit eidetischen Anschauungsbildern, S. 60; sind diese 
bei dem Zeichnen direkt verwendbar?, S. 61; Untersuchungen von Politt 
und Metz, S. 61; storender Einflufi der gezeichneten Linie, S. 61; taktil- 
motorische Vergegenwartigung der Wirklichkeit durch die darstellende 
Gebarde, S. 62; diese beherrscht den Zeichenakt, S. 63; Zusammenhang 
mit Gebardensprache, S. 63; Gebardensprache und Verbalsprache, S. 63; 
kritische Betrachtung dieser Auffassungen, S. 63; Arbeiten eidetischer 
Kunstler, S. 65; Moglichkeit, sich der Macht der darstellenden Linie zu 
entziehen, in der Buschmannkunst, S. 66; in der palaolithischen Kunst, 
S. 68; Verwendung von naturlich gegebenen Formen in der Kunst, S. 69; 
,Anregungen‘ beim Zeichenunterricht, S. 70; die eidetische Kunst 
K.Tonnys, S.70; ,Anregungen‘, die auch auf den Nicht-Eidetiker wirken, 
S. 72; Leonardo, S. 73; Berechtigung, zum Vergleich Arbeiten von 
Schwachsinnigen und Primitiven heranzuziehen, S. 73; ,Schwachsinnig‘ 
und ,Primitiv', S. 73; Eidetik und kretische Kunst, S. 74; Κρήτη und 
B-Typ., S. 73; Eigenschaften von Anschauungsbildern verglichen mit 
kretischer Kunst, S. 75; Beweglichkeit, S. 75; Relieffresken, Umrifi, 
S. 75; Gewichtloses Schweben, S. 76; Farben, S. 76; Hybridisierungen, 
S. 76; allgemeine Verwandtschaft mit anderen Arten eidetischer Kunst, 
S. 77; die Kreter lebten in der Hauptsache noch in der eidetischen Ein
heitsphase, S. 78; stehen die anderen KulturauEerungen dieser Annahme 
nicht im Wege?, S. 78.

Die kretische Kultur und die Eidetik.................................Seite 79
Die Architektur, S. 79; Beschrankung auf den Palastbau, S. 79; 
Auffassungen uber den Bauplan, S. 79; Fehlen der klaren Ubersicht und 
eines einheitlichen Bauplanes, S. 80; Besprechung der Ansichten Roden- 
waldts, S. 81; Curtius’, S. 81; Matz’, S. 82; Kritik, S. 84; Interpretation
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festlandischen Malerei, S. 127; Darstellung des Menschen, S. 128; die 
Grenzen der festlandischen Malerei, Degeneration, S. 128; aus welchen 
Grunden gerat das Festland unter Kretas Einflufi?, S. 130; der Reiz der 
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VORBEMERKUNG

Obwohl die von Evans aufgestellte Einteilung und Chronologie in mancher Hinsicht zu Be- 
Einfachheit halber beibehalten. Wir rufen indenken Anlafi gibt, ist sie 

Erinnerung, dafi
F. M. I
F. M. II 
F. M. III 
M. M. I 
M. M. II 
M. M. III 
S. M. I 
S. M. II 
S. M. III

in diesem Werk der

= Fruhminoisch I 
= Fruhminoisch II 
= Fruhminoisch III 
= Mittelminoisch I
= Mittelminoisch II 
= Mittelminoisch III
= Spatminoisch I
= Spatminoisch II
= Spatminoisch III

(etwa 3000—2800 v. Chr.) 
(etwa 2800—2400 v. Chr.) 
(etwa 2400—2100 v. Chr.) 
(etwa 2100—1900 v. Chr.) 
(etwa 1900—1750 v. Chr.) 
(etwa 1750—1580 v. Chr.) 
(etwa 1580—1450 v. Chr.) 
(etwa 1450—1400 v. Chr.) 
(etwa 1400—1100 v. Chr.).

Was das Festland anbelangt, korrespondiert Mittelhelladisch II (M. H. II) etwa mit Mittel
minoisch III und Spathelladisch (S. H.) I, II, III mit den entsprechenden spatminoisdien Perioden.

Das Standardwcrk von Evans, The Palace of Minos at Knossos, Vol. I—IV (1921 —1935) 
wird in den Bemerkungen angefuhrt als Evans Pal, I, II, usw.
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E IN LEI TUNG

Schliemanns Entdeckungen in Mykenai eroffneten eine neue Welt, so neu, so 
andersartig und verschieden von allem bis dahin Bekannten, daB die zunftige 
Archaologie zunachst einen Datierungsirrtum, wenn nicht gar eine Mystifikation 
befurchtete. Seitdem haben weitere Funde in den griechischen Landern und 
namentlich die groBen Ausgrabungen auf Kreta die „mykenische“ Kunst erst in 
den richtigen Rahmen gefaBt, seitdem bemuhen sich die Archaologen, das Ver- 
haltnis zwischen „Kreta-Mykenai“ einerseits und dem historischen Griechenland 
andererseits zu erfassen und zu bestimmen. Noch immer ist letzteres nicht uber- 
zeugend gelungen, noch immer klafft zwischen diesen in ihren Erscheinungsformen 
so verschiedenartigen Kulturen eine Lucke, die auch durch die einzelnen heruber 
und hinuber gesponnenen Faden keineswegs als uberbruckt gelten darf. Von 
einer wirklich ununterbrochenen Entwicklung kann vollends keine Rede sein, und 
es erscheint auch mehr als fraglich, ob es je gelingen wird, diese aufzuzeigen. Denn 
wo eine alte Welt untergeht und eine neue auf den Trummern ersteht, mogen 
Zusammenhange immer vorhanden sein, aber zu dem geschlossenen Bild einer 
Entwicklung fugen sie sich doch nur dem, der mit dem vorgefaBten Willen, es zu 
sehen, an die Tatsachen herantritt.

Weit gunstiger scheinen die Verhaltnisse in bezug auf Kreta und Mykenai, auf 
die minoische und die mittel- bzw. spathelladische Kunst zu liegen. Hier kann 
kein Zweifel aufkommen, hier ist die Verwandtschaft zu bestimmten Zeiten hand- 
greiflich, und es kann sich nur darum handeln, ob man die vorhandenen Unter- 
schiede auf Qualitats- oder Wesensverschiedenheit zuruckfuhren will. Beide 
Auffassungen zahlen ihre Anhanger, und wir werden spater ausfuhrlicher darauf 
zuruckkommen mussen. DaB die minoische Kultur die fuhrende und gebende 
war, steht fest. Fast ganz auf Kreta beschrankt, konnen wir sie jetzt, dank der 
groBen Entdeckungen, namentlich von Sir Arthur Evans, von den fruhesten An- 
fangen bis zum letzten Ausklang uberblicken, und obgleich wir manches noch 
schmerzlich vermissen, obwohl es immer noch nicht gelungen ist, den zahlreichen 
Urkunden ihr Geheimnis abzugewinnen und die noch unerforschten Telle der 
Insel noch viele Uberraschungen bergen mogen, im groBen und ganzen liegt doch 
ein Gesamtbild vor. Die Kunst in ihren verschiedenen AuBerungen steht in ihren 
Hauptphasen vor unseren Augen, und die Funde haben es ermoglicht, eine ver- 
haltnismaBig scharfe und nahezu luckenlose Chronologie aufzubauen.

Trotzdem ist es nicht nur schwer, innerhalb dieser lokal scharf umgrenzten, 
einheitlichen Kultur eine kontinuierliche Kunstentwicklung zu entdecken, sondern 
es scheint ebenfalls fast unmbglich, in der begrifflichen Erfassung der spezifischen 
Stilmerkmale — desWesens — dieser Kunst Einigkeit zu erzielen.

II



Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, das gesamte Material von neuem von 
dem erstgenannten Gesichtspunkt aus vorzulegen. Mit Hilfe von Karos vorzug- 
licher Ubersicht in Eberts Reallexikon1 laftt sich leicht feststellen, wo die kritischen 
Punkte liegen, obwohl gerade Karo die Kontinuitat der Entwicklung besonders 
betont. Gleich am Anfang erscheint es ratselhaft, daft aus dem langen,2 durch 
keine besondere Befahigung sich unterscheidenden Neolithikum sich plotzlich eine 
Kultur entwickelt, die ihre ganze gleichartige Umgebung weit uberragt. Nach 
einer deutlichen Stockung setzt im F. M. III ein neuer, andersgearteter Auf- 
schwung ein, der sich keineswegs aus einer ununterbrochenen, naturlichen Entwick
lung zu erklaren scheint und trotz Mannigfaltigkeit und Reichtums an „Mangel 
an einheitlichem Stilwillen und Disziplin leidet“.3 In der M. M.-Periode ent- 
stehen die groften Palaste. Gleichzeitig spuren wir in der handwerklichen Kunst 
einen Niedergang: die Keramik wird grober, armlicher in Muster und Farbe. Em 
Widerspruch, der zur Not durch die weiter durchgefuhrte Mechanisierung des 
Handwerks erklarlich ist. Weit komplizierter jedoch werden die Verhaltnisse im 
Laufe des M. M. III. An den Hauptkulturzentren werden die groften Palaste 
vernichtet, an anderen Orten sind gar keine kriegerischen Verwustungen wahr- 
nehmbar. An eine allgemeine Katastrophe und Bevolkerungswechsel kann also 
nicht gedacht werden. Dagegen spricht auch die Tatsache, daft die Palaste alsbald 
neu, aber im selben Stil errichtet werden. Evans hat deshalb an eine dynastische 
Revolution gedacht, Karo halt vorubergehende Raubzuge der festlandischen 
Fursten, deren Graber in Mykenai nur allzu deutlich eine enge Beruhrung mit 
dem kretischen Kulturkreis verraten, fur moglich. In beiden Fallen ware also 
alles beim alten geblieben. Dann ist aber zum mindesten erstaunlich, daft mit den 
neuen Palasten gleichzeitig eine neue Schreibweise auftritt und die ganze Kunst, 
von den Produkten der Gemmenschneider und Kleinplastiker bis zu den Erzeug- 
nissen der Topfer und den jetzt erst auftretenden groften Fresken der Wand- 
maler, einen neuen, ganz eigenartigen Stil zeigt, der so vollstandig aus dem bis- 
herigen Rahmen fallt, daft man zu fast verzweifelten Mitteln hat greifen mussen, 
um sie mit der vorhergehenden zu verknupfen. Karo vermutet eine durch den 
einbrechenden Krieg hervorgerufene innere Erneuerung, um „den neuen Auf- 
schwung der minoischen Kultur und den Umschwung des kunstlerischen Stiles“ 
zu erklaren.4 Evans hat durch die Fruhdatierung des Freskos eines Krokus 
pfliickenden Junglings, welches er dem alteren Palast (M. M. II) zuschreibt, die 
Kontinuitat der Entwicklung, zum mindesten das Vorkommen grofter Fresken 
naturalistischen Geprages, in der vorhergehenden Periode zu erweisen versucht. 
Diese Fruhdatierung betrifft deshalb nicht nur die richtige Einreihung eines 
Einzelstuckes, sondern wird kardinal fur die ganze Betrachtung des neuen Stiles. 
Aus diesem Grunde scheint es mir notig, jetzt bereits zu betonen, daft die von 
Evans angefuhrten Beweisgrunde diese Fruhdatierung nicht rechtfertigen.

Auch in der Keramik zeigt sich eine grofte Veranderung, die sich in Formen, 
in Technik und im Stil, wenn auch nicht so abrupt, vollzieht, und man kann 

1 VII, S. 66 f.
2 Von Evans, Pal. I, S. 34 f., auf etwa $000 Jahre, von Vollgraff, Rh. Mus. 1908, 63, S. 319 f., 

allerdings auf etwa 1300 Jahre angesetzt.
3 Karo, Eberts Reallex., VII, S. 74.
4 a.O. S. 78.
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nicht umhin, hier einen Zusammenhang mit der Zerstorung der ersten Palaste zu 
vermuten.

Wir konnen weiter kurz sein. Obgleich sidi eine Unterbrechung der Kontinuitat 
zwischen S. M. I und S. M. II kaum feststellen lafit, fragt man sich doch staunend, 
was die Kreter veranlafit haben mag, Bronzeschatze in gewifi noch weit grofierem 
Umfang, als der archaologische Befund bis jetzt schon bewiesen hat, im Laufe des 
S. M. I im Stich zu lassen,5 und zwar nicht nur in Knossos, sondern auch an zahl- 
reichen anderen Orten. Und lafit sich hier nicht auch ein Stilwandel feststellen? 
Sind die langen Reihen fast identischer lebensgrofier Figuren, deren Prozessionen 
die Wande des Palastes in Knossos nun schmucken, nicht doch eines anderen 
Geistes, wenn sie formal auch noch so deutlich ihre Herkunft verraten? Und wenn 
einerseits in der Keramik sich eine gewisse Verarmung des herkommlich Uber- 
lieferten bemerkbar macht, finden wir nicht andererseits in den Formen der Vasen 
ein friiher oft peinlich vermifites Verstandnis fur straffere Durchbildung, fur 
organische Einteilung sowie auch die in naturalistischem Sinn verkummerten 
Schmuckformen sich in deutlicher Stilisierung organisch dem Bau der Vasen an- 
passen? Was soil man schliefilich von den in der Hauptsache auf Knossos be- 
schrankten Vasen des „Palaststiles“ halten, die ihre engsten Verwandten auf dem 
griechischen Festland haben — Verwandte, die sicher nicht aus Kreta dorthin 
exportiert sind?

Die letzte Phase der kretischen Kunst braucht uns hier nicht mehr zu be- 
schaftigen. Um 1400, gegen das Ende von S. M. II, wird die kretische Herrlichkeit 
vernichtet. Was bleibt, ist nur ein armliches Weiterschleppen der alten Tradition. 
Was neugekommen ist, hat dem offenbar noch nichts Wesentliches an die Seite 
zu stellen.

Auch wenn man die manchmal recht dunnen Verbindungsfaden, die sich in der 
Entwicklung verfolgen lassen, als Beweise einer Kontinuitat gelten lafit, so ist 
doch nicht zu bestreiten, dafi an den wichtigen Einschnitten daneben nicht nur 
viel augenfallig Neues auftritt, sondern dafi auch mehrfach der Eindruck entsteht, 
dafi in Verbindung mit den neuen Kulturerscheinungen die Entwicklung ein 
plotzlich beschleunigtes Tempo anschlagt. Und gerade diese Beschleunigung, dieses 
stofiweise Fortschreiten der Kultur, die mehrfach in ganz kurzer Zeit ein be- 
deutend hoheres Niveau erreicht, um dann ebenso oft zu stocken oder gar in 
schwunglose Erstarrung zuruckzusinken, ist so wenig innerlich zu begrunden, dafi 
sogar Karo, der, wie oben bemerkt, den grofiten „Umschwung“ des kunstlerischen 
Stils, im M. M. III, aus inneren Grunden erklaren mochte, doch den aufieren 
Antrieb eines feindlichen Angriffs voraussetzt, um uberhaupt den Aufschwung zu 
begrunden. Andere Forscher sind in der Annahme von Antrieben von aufien her 
viel weiter gegangen. Evans hat vor kurzem noch einmal ausfuhrlich dargelegt, 
wie viele und intensive Verbindungen zwischen Kreta und dem fruhen Agypten 
bestehen.6 Er nimmt an, dafi ein Teil der libyschen pradynastischen Bevolkerung 
des Deltas durch die Eroberung Agyptens durch Menes aus ihren Wohnsitzen 
vertrieben wurde und nach Kreta ubersiedelte,7 und halt es fur wahrscheinlich, 
dafi dieses Fremdvolk nicht nur verantwortlich ist fur das Aufbluhen der 

6 Evans, Pal. II, 2, S. 623 f.
6 Pal. II, S. 22 f.
7 Pal. II, S. 45 f.



minoischen Kultur, sondern daE diese selbst, wenigstens zum Teil, das Resultat 
dieser Volkervermengung ist.8 Auch im Verlauf der weiteren Entwicklung rnmmt 
Evans direkte Abhangigkeit der Kreter von agyptischen Lehrmeistern an, die er 
gegen Ende der F. M.-Periode als neues agyptisches Element in der Messara-Ebene 
angesiedelt vermutet. In der M.M.-Periode halt Evans an der von ihm ange- 
nommenen Kontinuitat der Entwicklung fest, obwohl er auch hier einen ver- 
starkten agyptischen EinfluE mit dem Aufkommen des Neuen Reiches zusammen- 
hangend nicht verkennen kann10 und wenigstens in Knossos den Schnitt in der 
Entwicklung der Palaste deutlich zu beobachten meint.1 Immerhin laEt sich dies 
alles recht wohl durch Evans’ Auffassung erklaren, und erneute, verstarkte 
Handelsverbindungen mit Agypten machen es nicht notig, einen Bevolkerungs- 
zustrom oder Umsturz anzunehmen. Weit schwieriger 1st es, die von Evans ge- 
schilderten zahlreichen Funde von Bronzeschatzen zu verstehen. Die von Evans 
gegebene Erklarung, daE die wohlhabenden Elemente der Bevolkerung en masse 
ausgewandert waren, tells aus Angst vor Erdbeben, teils aus Lust an einer vie - 
versprechenden Kolonisation auf dem griechischen Festland, ' scheint mir hochst 
unwahrscheinlich. DaE jetzt ein Bevolkerungswechsel stattgefunden hat, steht 
fest, aber daE dadurch in erster Linie die wohlhabenden Burger betroffen wurden 
weist vielmehr auf das Auftreten einer neuen „Herrenschicht“ hin. Denn niemand 
laEt seine kostbarsten Besitztumer freiwillig zuruck: die Besitzer dieser Bronze- 
schatze sind entweder vertrieben oder ausgerottet. Ihr Platz wurde eingenommen 
von Ankommlingen, die sich allerdings als neue Herren die Arbeitskraft der em- 
geborenen Bevolkerung gesichert haben werden. Der Palast in Knossos hat nur 
wenig gelitten, aber in der Stadt und auch an anderen Orten laEt sich die 
Katastrophe oft erschreckend deutlich feststellen, und yielfach sind gerade hier 
die verborgenen Bronzeschatze zutage gekommen.14 Es 1st ausgeschlossen, dais ein 
Erdbeben die Verbindung dieser Erscheinungen erklaren konnte. Um so weniger, 
als man diese Katastrophe fast zwangslaufig mit dem plotzhchen Aufbluhen des 
Festlandes in Verbindung bringen muE. In Mykenai erscheinen um diese Zeit in 
den Schachtgrabern die erlesensten Erzeugnisse kretischer Goldschmiedekunst 
neben kostbaren einheimischen Goldsachen. Die Macht und der Reichtum der 
Herren auf dem Festland wachsen offenbar ungeheuer. So lassen sich die Ereig- 
nisse auf Kreta kaum durch einen inneren Dynastiewechsel erklaren,1 und es bleibt 
nur die Wahl, entweder, wie z.B. auch Nilsson will,16 einen feindlichen Raub- 
zug vom Festland her anzunehmen, oder etwa zu vermuten, daE eine Gruppe 
von griechischen Eroberern sich in Knossos festgesetzt hat. Gegen letzteres sprac e, 
daE im S. M. II Beruhrung zwischen Kreta und dem Festland kaum nachzuweisen 
ist. Dabei ware allerdings zu bedenken, daE ein solches Verhalten auch zwischen

8 Pal. II, S. 24; Frankfort, Studies in early Pottery of the Near East, I, S. 115 f.; II, S. 95.

0 Pal. II, S. 53 f.
10 Pal. II 2, S. 476; man darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dafi auch im 

M M. und S’ M. zahlreiche nordafrikanische Bevolkerungselemente auf Kreta vorhanden waren, 
auch wenn die Schlufifolgerungen Evans’ (Pal. II, 2, S. 756f.) nicht ohne werteres annehmbar sind.

Pal. III, S. 486.
« Pal. II, 2, S. 623 f.
13 a. O. S. 626.
14 a. O. S. 624 f.
15 Evans, Pal. II, 2, S. 625 f.
1“ Minoan-Myc. Religion, S. 33.
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Griechenstammen — wenn wir wenigstens ruckschliefiend von historischen Zeiten 
urteilen durfen! — nichts Befremdendes hatte. Und man sollte nicht vergessen, 
dafi der auf Knossos beschrankte und dort durch seinen straffen, monumentalen 
Stil immerhin recht auffallende „Palaststil“ seine nachsten Geistesverwandten auf 
dem griechischen Festlande hat.17 Auf die spatminoischen Freshen werden wir 
spater noch zuruckkommen.

Obwohl Evans die Beziehungen Kretas zu Agypten und Nordafrika besonders 
betont hat, sind ihm die Zusammenhange der kretischen Kultur nach Westen 
(Malta, Spanien) und Osten keineswegs entgangen. Von zwei Seiten her ist 
gerade den letzteren eine besondere Bedeutung beigemessen worden. Frankfort18 
verbindet die ,Vassiliki‘-Ware mit anatolischer Keramik und stellt fest, dafi die 
sonstigen Beziehungen zwischen Kreta und Anatolien so eng sind, dafi er sich seiner- 
seits nun veranlafit sieht, eine Einwanderung von Anatoliern — wahrscheinlich aus 
Sudwestkleinasien — in Ostkreta anzunehmen. Ob ihre Zahl oder die Hohe 
ihrer Kultur, vielleicht auch eine rassische und geistige Verwandtschaft mit den 
Kretern, verantwortlich sei fur die starke Durchdringung der minoischen Kultur 
mit anatolischen Elementen, diese Frage lafit er offen.1” Er stellt nur fest, dafi 
diese anatolischen Einwanderer die Prioritat hatten und jedenfalls eher kamen 
als die Fluchtlinge aus dem Delta.

Eine andere Ansicht wird von Matz20 vertreten. Dieser hat den Umfang des 
agyptischen Einflusses stark — wohl zu stark21 — in Frage gestellt und ist auf 
Grund seiner stilanalytischen Untersuchungen zu der Uberzeugung gekommen, 
dafi die treibenden Elemente der erwachenden minoischen Kunst aus dem sudost- 
europaischen, subneolithischen Kulturkreis stammen und sich uber die Kykladen 
hin in Kreta geltend machen. Es scheint, dafi auch er eine Einwanderung dieser- 
seits nach Kreta annimmt,22 wenn er sich diese auch in durchaus friedlichen 
Formen und uber Jahrhunderte ausgedehnt denkt. Nun ist es Nilsson23 schon 
aufgefallen, dafi „es ist, als ob man sich nicht zutraute, das Entstehen eines 
Kunststiles oder einer Kunstart in einem verhaltnismafiig wohlbekannten und 
durch reiches Material vertretenen Kulturkreis zu suchen, sondern immer die An- 
fange und den grundlegenden Anstofi in eine nebelige Ferne abschieben wollte“. 
Und in der Tat, wenn man die Meinungen der genannten Forscher, ganz abge- 
sehen von ihrer Richtigkeit, nebeneinander halt, so bleibt als allen Gemeinsames 
die offenbare Tatsache, dafi keiner von ihnen dem kretischen Neolithikum die 
Fahigkeit einer spontanen Entwicklung zutraut und alle zu einem oder gar 
wiederholten Antrieben von aufien her ihre Zuflucht nehmen. Die neolithische 
Kultur unterscheidet sich auf Kreta auch nicht durch besondere Eigenschaften. 
Sogar Evans, dem man wirklich keine Kleinglaubigkeit in bezug auf die Fahig- 
keiten der Kreter vorwerfen kann, betont nachdrucklich den lahmen, dekadenten 
Charakter der Keramik aus der Ubergangszeit vom Neolithikum zum F. M.24

17 Siehe auch Karo, bei Ebert, VII, S. 90.
18 Studies, II, S. 85 f.
19 a. O. S. 98 f.
20 Die friihkretischen Siegel (1928).
21 Vgl. Pieper, Orient. Lit.-Ztg., 1929, S. 80 f,; Nilsson, G. G. A. 1930, S. 130.
22 a. O. S. 262.
23 G. G. A. 1930, S. 133.
24 Pal. II, S. 9.



Wie dem auch sei: ob man mit einer oder mehreren Einwanderungen rechnen 
will, oder ob man sich begnugen will mit „Einflussen“ von verschiedener Seite 
her, die minoische Kunst bietet ein Bild, in dem Stockungen und sprunghafte 
Weiterentwicklung miteinander abwechseln und plotzlich aufkommende Nova 
ihre Erklarung nicht, oder hochstens nur zum Teil, in der Kontinuitat der Ent- 
wicklung auf anderen Gebieten finden. Dies und nicht nur das Bedurfnis, 
ignotum per ignotius zu erklaren,25 ist der Grund, weshalb gerade hier immer 
wieder auf auEere Antriebe welcher Art auch zuruckgegriffen wird. Das andert 
aber nichts an der Tatsache, daE uber diesem Feststellen von Einflussen und An- 
trieben der Versuch, das ignotum der kretischen Kunst per se zu erklaren, ins 
Hintertreffen geraten ist. Nilsson, der in seiner Besprechung des Buches vonMatz die 
Forderung stellt, daE man, bevor man an das Problem der auswartigen Einflusse 
geht, „auf dem Gebiet der Kunst ... zuerst die minoischen Erscheinungen soweit 
tunlich aus sich selbst heraus zu begreifen versuchen" sollte, hat damit in der Tat 
den Finger auf eine wunde Stelle gelegt. Jeder wird mit ihm dem minoischen 
Volke ,,die Fahigkeit einer glanzenden Entwicklung der Kunst“ zutrauen, denn 
der Augenschein genugt ja, um zu beweisen, daE die Minoer — ganz abgesehen 
von den auswartigen Einflussen, denen schlieElich ein jedes Volk ausgesetzt ist 
es tatsachlich zu einem erstaunlich ausgesprochenen eigenen Stil in der Kunst 
gebracht haben. Aber sogar uber die grundlegendsten Eigenschaften dieses Stiles 
herrscht bis jetzt die weitgehendste Meinungsverschiedenheit unter den Forschern, 
die sich tiefer damit beschaftigt haben. Es sind deren zu viele, um ihre Meinungen 
alle aufzuzahlen, aber einige mussen doch als Beispiel angefuhrt werden.

Wir konnen fuglich mit Furtwangler anfangen. Obwohl er die groEen Ent- 
deckungen auf Kreta nicht mehr erlebt hat, hat er doch auf Grund der Gemmen 
und der ,mykenischen‘ Funde eine Charakteristik dieser Kunst hinterlassen,*6 die 
auch heute noch wertvoll ist durch die erstaunliche Klarheit, mit der die Probleme 
erfaEt sind. Er unterscheidet bereits die altere Periode (= Kreta) von der 
jungeren, in eigentlichem Sinn mykenischen, obwohl er beide Stromungen so eng 
miteinander verbunden erachtet, daE sie schwerlich voneinander zu trennen sind. 
Beide betrachtet er als griechisch, obwohl er nicht unterlaEt hervorzuheben, 
„daE wahrscheinlich das eigentlich kunstlerisch Schopferische von dem vor- 
griechischen Element der Urbevolkerung ausging“. Wenn er dieses Schopferische 
als griechisch bezeichnet, so hangt dies eng zusammen mit seiner Auffassung der 
spaterengriechischenKunst, die er hauptsachlich im Gegensatz zur orientalischen sieht. 
„Es ist ein von jenem orientalischen vollig verschiedener Geist, dem wir hier be- 
gegnen. Hier herrscht frische Freude am Leben und Freude am Darstellen und 
Schildern der einfachen Wirklichkeit. Die dumpfe druckende Atmosphare des Orients 
ist einer klaren, heiteren Luft gewichen — hier blickt das Auge vertrauend frei, ge- 
nieEt und spiegelt Lebensfreude wider." Diese Eigenschaften betrachtet Furtwangler 
ebenfalls als „die innersten, besten, kraftigsten Triebe der Eigenart griechischer 
Kunst", die zwar zeitweilig unterdruckt wurden, aber in der ionischen Kunst 
wieder neu durchbrachen und die weitere Entwicklung bestimmten. Um 1900 
war dieser Standpunkt, fur den ein unbefangener Naturalismus die Hohe der 
Kunst bedeutet, modern und verstandlich, und man kann sich dann auch nicht 
wundern, daE dieser Naturalismus Furtwangler als besonders charakteristisch fur

25 Nilsson, a. O.
20 Die antiken Gemmen, III, S. 13 f.
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den „europaischen Geist" erscheint. Von diesem Standpunkt aus kann man auch 
seinen Ausspruch, daE die mykenische Kunst der alteste Teil der griechischen 
Kunst sei, verstehen. DaE dabei andere Elemente der griechischen Kunst, die 
heutzutage besondere Beachtung finden und ihren unzweideutigsten Niederschlag 
in der geometrischen Kunst gefunden haben, ganz auEer Betracht bleiben oder 
hochstens als „widrige Elemente" gewertet werden,2’ und daE das eigentlich 
griechische Volkselement nahezu ganz als Schopfer dieser Kunst ausgeschieden 
wird,28 darf jedoch nicht ubersehen werden. Um so weniger, als Furtwanglers 
Auffassung einen starken Nachhall gefunden hat, gewiE nicht nur auf Grund 
seiner wissenschaftlichen Autoritat, sondern auch, weil viele Forscher noch heut
zutage auf demselben, allerdings im Jahre 1936 weniger als um 1900 verstand- 
lichen Standpunkt stehen, daE frische, unbefangene Wiedergabe der Natur als 
das hochste Ziel der Kunst anzusehen sei.

So findet man diese Auffassung, zum Teil fast wortlich, in einer Reihe von 
zusammenfassenden Werken und allgemeinen Handbuchern wieder. Gordon 
Childe,29 der zwar betont, daE die Festlandbewohner keine Kreter waren,30 be- 
trachtet die mykenische Kultur doch nur als eine erschopfte Fortsetzung der 
kretischen, nur wichtig als das Vehikel fur die minoische Leistung.31 Im Gegen- 
satz zum Orient ist der minoische Geist durchaus europaisch. „Modern naturalism, 
the truly occidental feeling for life and nature" sind fur ihn die charakteristischen 
Eigenschaften.32 Fur Glotz in seinem Spezialwerk La civilisation egeenne (1923) 
ist das Gesamtbild in den wesentlichen Zugen dasselbe.33 Die Charakteristik der 
ionischen Kunst von Furtwangler finden wir unverandert wieder bei de Ridder 
und Deonna,34 denen „le gout pour le naturalisme, pour le decor vegetal, traite 
non pas d’une facon abstraite et geometrique, comme en Grece continentale mais 
avec verite; le sens du pittoresque, le gout du mouvement violent, de la vie 
intense" in der ionischen wie in der kretischen Kunst als die Hauptmerkmale er- 
scheinen. Auch Picard35 sieht aus demselben Grund in der minoischen Kunst „le 
premier effort vraiment europeen, un glorieux prologue de l’art grec avance". 
Ja, allmahlich scheint der Satz vom Europaertum der Kreter einen fast dogma- 
tischen Charakter anzunehmen, sogar in Werken, die sich besonders mit ihrer 
Kultur und Kunst beschaftigen, wie die von Charbonneaux33 und van Hoorn.37 
Er erscheint jetzt als Formel im Vorwort, und Charbonneaux geht sogar so weit, 
daE er den Griechen einen Vorwurf daraus macht, daE sie diese Kunst nicht ihrer 
kraftigen Jugend aufgepfropft haben und somit das Erbluhen der griechischen 
Kunst um sieben bis acht Jahrhunderte aufgehalten haben!38

27 a. O. S. 13, 67.
28 a. O. S. 15.
29 Dawn of European Civilization (19272).
30 a. O. S. 82.
31 a. O. S. 84 f.
32 a. O. S. 29.
33 S. 445; vgl. S. 452.
34 L’Art en Grece (1924), S. 147 f.
35 La Sculpture Antique, I, 1923, S. 210 f.; Picard Hat allerdings in letzter Zcit seinen Stand

punkt in dieser Hinsicht erheblich geandert; vgl.Man.d’arch.grecque, La Sculpture I (1935), S. 152.
36 L’Art Egeen (1929), S. 5.
37 De Kretische Kunst (1925), S. 1, 3; vgl. 55.
38 a. O. S. 52.
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Auch Evans begrundet seine grofie Bewunderung fur minoische Kunstwerke des 
ofteren mit dem stark ausgepragten Naturalismus, dem Wirkhchkeitswert der 
Darstellung39 und spricht fast in entschuldigendem Ton uber die Schonheit stili- 
sierter Blumenmotive, schon — „in spite of their stylized character .

Forsdyke,41 dessen Formenanalyse tiefer eindringt in das Wesen dieser ratsel- 
haften Kunst, als dem Entdecker Evans in der Publikation seiner Ergebnisse moglich 
und notig ist, baut ebenfalls eine Brucke zur europaischen Kunst und betrachtet 
Kreta als verantwortlich fur das Aufbluhen der griechischen Kunst.

Bis jetzt haben wir uns mit Auffassungen beschaftigt, die im Grunde nicht uber 
diejenige von Furtwangler hinausgehen. Diese ist jedoch in neuester Zeit dure 
einige Forscher vertieft und gefestigt worden. Curtius hat in seinerDarstellung c er 
antiken Kunst42 das Problem von neuem aufgegriffen und eingehend behandelt. 
Er hat jetzt in weitem Umfang das neu hinzugekommene Material herangezogen 
und stilkritisch durchleuchtet, und ihm bleibt die kretisch-mykemsche Kunst, 
wenn auch von zwei verschiedenen Volksindividualitaten getragen, eine unteil- 
bare Einheit: „Trotz scharfster Analyse gelingt es nicht, in ihr emen kretischen 
Teil von einem achaischen zu sondern."43 In dieser, namentlich in der kretischen 
Kunst, sieht Curtius nun „die erste Offenbarung ernes neuen des europaischen 
Geistes, der sich in seiner neuen Beseelung der sichtbaren Welt, in dem neuen 
Personlichkeitswillen eines aktiven Menschentums, und in seiner leidenschafthchen 
Beweglichkeit auf das scharfste von der orientalischen Welt, so wie sie im Alter- 
tum war und so wie sie in der ganzen weiteren orientalischen Geschichte sic 
offenbart, unterscheidet“.44 Man sieht, dafi diese Charakteristik sich in denselben 
Kategorien bewegt, die Furtwangler zuerst anwandte. Nur in der Beurteilung 
des Verhaltnisses Kreta-Griechenland vertritt Curtius eine andere Memung, wenn 
auch nur fragenderweise: er halt es nicht fur unmoghch, dafi die kretische Kunst 
von Griechen geschaffen sei, so eng scheint ihm Jn Ethos die kretisch-mykemsche 
Kunst mit der klassisch-griechischen verbunden".45

In zweierlei Weise wird nun diese Ansicht noth gefestigt und gestutzt durch 
die Arbeiten von Matz und Schweitzer.46 Matz vertritt in seinem oben (S. 15) 
bereits erwahnten Werk: ,Die fruhkretisdien Siegel', die Ansicht, dap das in der 
kretischen Kunst nachzuweisende Wirbelmotiv sowie die Torsion und der unend- 
liche Rapport fur diese Kunst charakteristisch und in der agaischen Welt neu 
sind: er erklart sie aus der Spannung zwischen den wesensverschiedenen Stil- 
prinzipien der Mittelmeerkultur und des Nordens, den er fur den neuen Geist
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Pal. I, S. 697; II, a, S. 502; III, 57, 440f., 506 f. usw.
Pal. II, 2, 456.
Minoan Art (1929), S. 12, 29 f. . , c
Die Antike Kunst (Handbuch der Kunstwissenschaft), II, Der Klassische Stil.
a. O. S. 57.
a. O. S. 56; vgl. S. 12.

45

'· Auch die Arbeit G. Weydes, Probleme des griech. geometr. Stils (Ost Jahresh. XXIII 
Γ1020Ι, S. 16 f.), die die kretische und die myk. Kunst als „etwas Einheitliches betrachtet 
(S 22, Anin. 17) und der Meinung ist, dafi „Charakter und Bestreben des geometrischen Stiles 
sich nur durch den Weg uber die kretisch-mykenische Kunst erfassen lassen (S. 17), Kann in 
diesem Zusammenhang erwahnt werden, obwohl die befolgte Methode eher eine Verengung als 
eine Erweiterung des Blickfeldes bedeutet. 
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verantwortlich macht.47 Auch wenn man den feinen, zum Teil uberspitzten Stil- 
analysen dieses Gelehrten nicht den gleichen Beweiswert wie er zugestehen will, 
so begrunden sie doch von einem bisher unbegangenen Weg aus die besprochene 
Ansicht, die auch Matz sich zu eigen macht, daE es sich hier um „das erste Er- 
wachen des europaischen Geistes" handelt.48 Verwandter Art sind die Unter- 
suchungen Schweitzers,49 die, ohne neues oder unbeachtetes Material heranzu- 
ziehen, wesentlich tiefer als bisher auf das Vorhandene eingehen. Es geniigt uns 
einstweilen festzustellen, daE auch er den kretischen Teil, das „Dionysische", aus 
der griechischen Antike herausschalt, und, wiederum durch den ganzlich unorien- 
talischen Charakter der kretischen Kunst, sich veranlaEt sieht, diese in engere Be- 
ziehung zur griechischen zu bringen. In seiner Besprechung50 von Matz, Fruh- 
kretische Siegel, hat er diese Ansicht noch deutlicher ausgesprochen, allerdings auch 
scharf und wie mir scheint, besonders einleuchtend die Grenze zwischen Kretern 
und Griechen gezogen. ,,Die Seele, der θυμός der Antike, lebt schon im minoi- 
schen Kreta, den Geist, νους, haben erst die Griechen gebracht. Aber die Be- 
freiung von der Gebundenheit des Orients51 haben schon die minoischen Kreter 
vollzogen",62 und zwar, wie aus seinen weiteren Ausfuhrungen hervorgeht, als 
Europaer und in geschichtlich entscheidendem Sinne.

So hat sich durch die Untersuchungen von Matz und Schweitzer das Blickfeld 
gewaltig erweitert und ist die alte These Furtwanglers auf eine neue Basis 
gestellt worden. Sie war aber viel fruher schon stark angegriffen und erheblich 
erschuttert worden. Schon im Jahre 1912 hat Rodenwaldt darauf hingewiesen, 
daE in dem frischen Naturalismus der kretischen Kunst viel „Typisches, Konven- 
tionelles, Fertiges" steckt, daE man uberall „bestimmte Formeln der Stilisierung, 
die das Produkt einer langen Auslese sind und bis ans Ende der kretisch-mykeni- 
schen Kunst Geltung gehabt haben“, findet, und daE zunachst einmal Kreta von 
dem Festland zu trennen sei.54 Und wenn auch die Festlandbewohner griechischen 
Stammes gewesen sind, so ist ihre Kunst, die ganz kretischen Geprages war, fur 
ihn doch nicht als griechisch zu bezeichnen: es ist, im Gegensatz zu der 
historischen griechischen Kunst, eine ,,fremde Kultur , die er hier erblickt. Ent- 
schiedener noch hat Rodenwaldt diese Ansicht ausgesprochen in seinem Aufsatz 
uber die Entstehung der monumentalen Architektur in Griechenland/0 Sie hat 
sich seitdem gefestigt und geklart, indem Rodenwaldt spater der festlandischen 
Kultur in der Keramik und vor allem in der Architektur doch ein gewisses Eigen- 
leben zuspricht und dorr, „wenn uberhaupt, griechischen Geist innerhalb der 
mykenischen Kunst“ empfindet,58 diesen Geist, den er mit dem europaischen 

47 a. O. S. 262.
48 a. O. S. 270.
49 Die Antike 1926, 2, S. 291 f.
511 Gnomon 1928, 4, S. 608 f. . _
61 „Das Interesse an den Dingen um ihrer selbst willen", wie er sich in „Die Antike“, a. O. 

S. 311, ausdruckt.
52 Gnomon, a. O. S. 609.
53 Tiryns, Ergebnisse der Ausgr., II, S. 196 f.
64 a. O. S. 203.
55 a. O. S. 204.
60 Ath. Mitt. 1919, 44, S. 175 €.
57 J. d. I. 1919. 34. S. 91, 92, A. 1; Der Fries des Megatons von Mykenai (1921), S. 46 f.
58 Fries, S. 52.

19



identifiziert.59 Trotzdem trennt eine tiefe Kluft diese festlandische Kunst, deren 
Geschichte wie „das Verfolgen eines langsamen, aber unaufhaltbaren Nieder- 
gangs“ ist,60 von der historisch-griechischen, und vollends ist dies der Fall mit der 
eigentlich kretischen Kunst, deren literarisches Korrelat fur ihn das Marchen ist, 
und vor deren Gemalden Rodenwaldt sich „wie verzaubert in einer Marchen- 
welt“ ganz uneuropaischen Geprages fuhlt.81 Nicht anders ergeht es Praschniker62, 
der von der „kretischen Zaubernymphe“83 spricht, vom „schonen Blutentraum der 
kretischen Kunst“, beide dem griechischen Geist gleich fremd. Fur ihn ist die 
mykenische Kunst nur eine storende Episode in der Entfaltung des griechischen 
Kunstwollens, das erst nach der Dberwindung des „flimmernden Zaubers“ zur 
eigenen Art, zum geometrischen Stil gelangt.84 Im Gegensatz zu Rodenwaldt 
wertet er also die Eigenschaften der mykenischen Kunst in positiverem Sinn. 
Kreta gegenuber ist sein Standpunkt der gleiche. Im selben Sinn hat auch Karo 
sich ausgesprochen85, und vorzuglich ist diese Auffassung von der Architektur aus, 
jedoch unter Hinzuziehung der anderen Kulturaufierungen, kurz und klar zu- 
sammengefaEt und begrundet von Weickert.68 Auch die meisterhafte Charakteristik 
der kretisch-mykenischen Kunst87 von A. von Salis muE hier erwahnt werden. Ob- 
wohl dieser sich zu „Streitfragen“ wie der vorliegenden sehr zuruckhaltend auEert, 
ist seine Meinung um so wertvoller, als sie beruht auf einer unvoreingenommenen, 
groEzugig durchgefuhrten reinen Erforschung der Formen auf ihren Inhalt, auf 
die wirklich treibenden Faktoren hin. So trennt sich auch fur ihn Kreta vom 
Festland, so ist auch fur ihn der geometrische Stil doch noch mehr als der natur- 
liche AbschluE und die Vollendung eines Prozesses, der schon in der mykenischen 
Kunst eingesetzt hatte.68 Als letztes Zeugnis, diametral der Auffassung Furt
wanglers entgegengesetzt, moge hier die Meinung eines der besten Kenner 
der kretisch-mykenischen Kunst, Georg Karos, seinen Platz finden. Er beschliefit 
seine Zusammenfassung der kretischen Kultur in Eberts Reallexikon89 mit den 
Worten: „Die wesentlichste und sicherste Erkenntnis bleibt der ungriechische, 
sogar uneuropaische Charakter der minoischen Kultur und Kunst“.

Sehen wir vorlaufig ab von einer Besprechung des interessanten Versuchs 
O. Wasers,70 der als Stilprinzip, als charakteristisches Formelement der kretischen 
Kunst — in diesem Bestreben mit Matz zusammentreffend — die fliehende, 
zentrifugale, ins Grenzenlose strebende Linie, etwa die Hyperbel, erkennt und 
der mit seiner Auffassung der kretischen Kunst als einer „halborientalischen mit 

59 Fries, S. 6r.
09 Die Kunst der Antike (19302), S. 19.
91 Fries, S. 60.
02 Wiener Jahrb. f. Kunstgesch. 1923, 2, S. 14 f.
93 a. O. S. 35.
94 a. O. S. 34; vgl. S. 23.
95 Arch. Anz. 1922, S. 135 f.
99 Typen der archaischen Architektur (1929), S. 68 f.; vgl. auch Lawrence, Classical Sculpture 

1929), S. 87 (fur die Skulptur), und Gotsmich, Studien zur altesten griechischen Kunst (1930), 
ur die Keramik.

97 Die Kunst der Griechen (19191), S. 1 f.
98 a.O. S. 16 f., S. 19 f.
89 VII, S. 93; vgl. auch Prah. Ztschr. 1932, 23, S. 352.
79 Arch. Anz. 1925, S. 253 f.
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den ersten Keimen einer europaischen" gewissermafien eine Mittelstellung ein- 
nimmt, so mufi man feststellen, dafi Einigkeit in der Beurteilung dieser ratsel- 
haften Kunst noch keineswegs erzielt ist und dafi trotz angestrengtester Be- 
muhungen es nicht gelungen ist, ihr den ihr gebuhrenden Platz im Zusammen- 
hang mit der fruhen Menschheitsentwicklung eindeutig zuzuweisen. Hier wird 
sie als europaisch und dem griechischen Geist aufs engste verwandt empfunden, 
dort als uneuropaisch, fremdartig und vollkommen ungriechisch zuruckgewiesen. 
Hier wie dort beruhen diese Meinungen auf einer sorgfaltigen, asthetischen Inter
pretation der Monumente, die sich gerade in diesem Fall um so heifier urn das 
Geheimnis der Kunstsprache bemuht hat, als uns jegliche Kunde von dieser Kultur 
aus den reichlich vorhandenen Schriftquellen bis jetzt versagt blieb. Das Merk- 
wurdigste ist nun, dafi die asthetische Interpretation dieser Kunstsprache in 
beiden Lagern kaum groEe Unterschiede aufweist. Vergleicht man die glanzenden 
Analysen von Curtius oder Schweitzer mit denen von Rodenwaldt oder von 
Salis, um nur einige Beispiele'herauszugreifen, und halt man nebeneinander, was 
an beiden Seiten nun als die kennzeichnendsten Eigenschaften dieser Kunst be- 
trachtet wird, so ist der Unterschied im Grunde nicht so groE. Positives und 
Negatives wird fast gleich stark empfunden, und es ist schlieElich die Bewer- 
tung der herausgeschalten Elemente, welche das Endurteil, die ,Zuteilung‘ 
bestimmt.

Diese Bewertung ist in weitgehendem Mafie abhangig von dem Inhalt einiger 
Begriffe, mit denen alle Forscher unbedenklich operieren, und die keineswegs so 
unverruckbar feststehen wie es scheint. In erster Linie handelt es sich hier um den 
Gegensatz „Orient“ — „Europaisch“, und dann um den Begriff Naturalismus. 
Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, den Inhalt des Begriffes „Orient“ von 
neuem zu umreifien, noch auch die Vorstellung, die sich mit dem Begriff 
„Europa — europaisch" verbindet, ausfuhrlich in ihrem historischen Werdegang 
zu analysieren.71 Nicht zuletzt erhalten beide ihr Leben aus dem Gegensatz, in 
dem sie zueinander stehen, und es ist wohl nutzlich, daran zu erinnern, dafi 
dieser Gegensatz, auch wenn er fruher schon bestand, der europaischen Mensch- 
heit, in diesem Fall den Griechen, erst im 5. Jahrhundert v. Chr. klar zum Be- 
wufitsein gekommen ist. Die Perserkriege, dann in deren Folge die gewaltige 
geistige Expansion der Griechen auf alien Gebieten, sind dafur verantwortlich.72 
Wenn im Vorhergehenden die Worte Europa oder europaisch immer wieder auf- 
tauchen, lafit sich auch leicht feststellen, dafi die Begrundung ihrer Verwendung 
fast immer in der Uberzeugung liegt, dafi Griechenland, die griechische Kunst, 
der griechische Geist mafigebend das wesentlich „europaische“ Europas bestimmt 
hat. Zugleich kommt dadurch das Gefuhl innigster Verbundenheit des heutigen 
westeuropaischen Geistes mit dem Geiste Griechenlands als seinem Fundament 
zumAusdruck. Und zwarwird die fundamentale Bedeutungdesgriechischen 
Geistes weder durch die fremden Einflusse, denen er selbst ausgesetzt war und die 
er verarbeitet hat, noch auch durch die spateren Einflusse, die auf Europa ein- 

71 Richtig hat V. Ehrenberg, Karthago (Morgenland, 14, 1928), S. 9, betont, dafi der Begriff 
Orient-Okzident „nur eine Formel (ist), die eine gewaltige Fulle unterschiedlichster Probleme in 
sich birgt und die deshalb allein fur keinen einzigen historischen Komplex wirkliche Erklarung 
bedeuten kann, weil sie selbst durchaus komplcxer Natur ist“; vgl. neuerdings auch ders., Ost 
und West, Studien z. gesch. Problematik der Antike (1935), S. 13 f. bes. S. 18 f.

72 Frankfort, Burlington Mag., 1935, S. Iio.
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gewirkt haben, beruhrt. Es handelt sich urn erne allgemeine, menschliche Geistes- 
haltung, die trotz allem als durchweg bestimmend und maEgebend und vor allem 
als eigen empfunden wird. Nun braucht man allerdings nur erne Zusammen- 
steilung, wie sie Billeter in seinem interessanten Werk uber „Die Anschauungen 
vom Wesen des Griechentums" gegeben hat, durchzusehen, um sich zu yergegen- 
wartigen, daE im Laufe der Jahrhunderte die Auffassungen vom Wesen des 
griechischen Geistes stark gewechselt haben, jedenfalls, daE die verschiedenen 
Zeiten und gar Volker sich jeweils sehr verschiedenen AuEerungen des griechischen 
Geistes als den ihnen besonders entsprechenden mit Vorhebe zugewandt haben. 
Von diesem Gesichtspunkt aus ist es nun interessant, ruckbhckend noch einmal zu 
fragen, aus welchen Grunden ein Teil der Forscher die kretische Kunst als Offen- 
barung des europaischen Geistes betrachtet, und es 1st beachtenswert, festzustellen, 
in wie hohem MaEe die Tatsache, daE sie η 1 c h t - o r 1 e η t a 11 s c h sei, dabei 
eine ausschlaggebende Rolle spielt. Wir brauchen nicht alle ,Urteile von neuem 
durchzunehmen, um feststellen zu konnen, zu welchen eigenartigen Verwicklungen 
dies fuhrt. Wahrend Furtwangler „die lebensvolle Wiedergabe des Wirklichen 
als starkste positive Eigenschaft wertet und Gordon Childe sich in dieser Hinsicht 
in der Hauptsache auf ein Feststellen von „modern naturalism" beschrankt, geht 
Curtius’ tiefeindringende Untersuchung viel weiter. Liest man jedoch seine 
schlagwortartige Zusammenfassung (a. O. S. 64 f.), so fallt hier nicht nur auf, wie 
sehr die positiven Eigenschaften der kretischen Kunst im Gegensatz zum 
O r i e η t herausgearbeitet sind, sondern auch, wie sehr diese eigenthch im Wider- 
spruch zu der knappen, meisterhaften Charakterisierung der griechischen Kunst, 
die er in einigen Satzen zusammenfaEt (S. 22), steht. Nicht anders ergeht es im 
Grunde genommen Schweitzer, wenn er den Kretern die Seele, den θύμος, zwar 
zubilligt, den griechischen Geist, den νους jedoch abspricht. Noch sonderbarer 
mutet es an, wenn Matz den europaischen Geist fur Kreta in Anspruch nimmt, 
weil er „rein ornamental" ist, so daE Matz von einem dem Standpunkt Furt
wanglers diametral entgegengesetzten zum selben Ergebms kommt. Der Be- 
griff ,Europa' ist hier so weit gefaEt und zu einem fast geographischen Begri 
geworden, daE Gordon Childe73 in seiner Besprechung von Matz durch eine 
kleine Erweiterung des Umkreises fast triumphierend das Zentrum „Europas ins 
ostliche Mittelmeer oder gar nach Nordafrika verlegen kann!74 Auch Waser sieht 
sich schlieElich veranlaEt, die Kreter, trotzdem er in ihrer Kunst die ersten Keime 
einer europaischen Kunst zu erkennen glaubt, scharf von den Griechen zu trennen.

Es durfte aus diesen Erwagungen schon hervorgehen, daE es nicht angeht, das 
Wesen der kretischen Kunst aus ihrem Gegensatz zum Orient allem zu deuten, 
und daE auch die Bewertung der ihr zuerkannten positiven Eigenschaften eine 
nahere Beleuchtung verdient. Namentlich gilt dies fur ihr Verhaltms zur Natur. 
Alle bildende Kunst, sofern sie sich nicht im rein-abstrakten Ornament auslebt, 
verwendet die Erscheinungsformen der Natur zur Vermittlung ihres geistigen 
Inhalts an den Beschauer. Im Verhaltnis der Kunstform zur Wirklichkeit bzw. 
in dem Grad der Annaherung der ersteren an die letztere ist die Naturwahrheit, 
die wir einem Kunstwerk zu- bzw. abzusprechen pflegen, begrundet. Wir konnen 
von Naturwahrheit, Naturwiedergabe, Naturalismus usw. sprechen, wenn wir 

73 J. H. S. 1928, 48, S. 263.
74 Vgl. V. Muller, Prah. Ztschr. 1928, 19, S. 332 f.
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unser Urteil uber die bildende Kunst einer bestimmten Periode zum Ausdruck 
bringen, durfen dabei jedoch nicht vergessen, daft dieses Urteil, wenn nicht gar 
allzu personlich, auf jeden Fall fest verankert ist in dem von der eigenen Zeit 
und Umgebung als ,schon', oder wenn man will, ,erstrebenswert anerkannten 
Verhaltnis zwischen Kunst und Natur. Einen objektiven Mafistab fur dieses Ver
haltnis gibt es nicht. Es konnte mehr als uberflussig erscheinen, diese scheinbar 
offene Tur75 einzurennen, wenn nicht im Vorhergehenden allein schon Beispiele 
in Hulle und Fulle beigebracht waren, aus denen hervorgeht, wie oft dies ver
gessen wird. Der angebliche ,Naturalismus‘ der kretischen Kunst spielt ja bei der 
Beurteilung und Wertung ihres Wesens eine geradezu verhangnisvolle Rolle. 
Man spurt nur zu deutlich, dab, wo dieser Begriff in all seinen Abstufungen 
heibe er „feeling for life and nature",78 „lebensvolle Wiedergabe des Wirk- 
lichen",77 „le sens du pittoresque, le gout du mouvement“” oder ahnliches — auf- 
tritt, der Interpret in der kretischen Kunst seine eigene Vorliebe jeweils wieder- 
erkennt, wenn nicht sogar in sie hinein interpretiert. Man kann nicht einmal 
sagen, dab er die seinem eigenen Zeitalter gemabe Auffassung der Spannung 
zwischen Kunst und Natur hineinprojeziert, denn der Grad von „frisdiem 
Naturalismus", der vielleicht dem ,Naturalismus', ,Realismus‘ und Jmpressio- 
nismus' zu Zeiten Furtwanglers und Wickhoffs entsprach, scheint heute vie en 
nicht mehr so unbedingt zu gelten. In der Archaologie hat diese Auffassung je
doch ein zahes Leben. Gerade bei den Archaologen mag dies in ihrer Vorliebe 
fur den sogenannten Naturalismus der klassischen Kunst der Griedien seinen 
Grund finden. Sie finden dort offenbar, wie auf Kreta, das Ahnhchkeitsverhaltnis 
zwischen Natur und Kunst, das ihren personlichen Neigungen entspricht. Es ist 
dies im Grunde die naive Kunstauffassung, die einen Sonnenuntergang schatzt, 
weil er aussieht ,wie ein Gemalde‘ und ein Gemalde, weil es genau so wie die 
Wirklichkeit', d. h. wie die optische Erscheinungsform der Wirklichkeit ist. Aller- 
dings laBt sich unter diesem Generalnenner das Versdiiedenste und auch das 
Widersprechendste vereinigen, aber man kann doch aus diesem Grund den Kretern 
schwerlich den Ehrentitel ,Europaer‘ verleihen. Wenn die Griedien selbst auch 
die bildende Kunst als ,nachahmend‘ betrachteten, so geht doch aus ihrer Kunst 
allein schon hervor, daft die Nachahmung sich auf viel mehr als auf ein treues 
Abschreiben der optischen Erscheinung richtete. Der Begriff φύσις, der sdiliebhdi 
uber das lateinische natur a in unser Wort ,Natur' mundet bezieht sich ja gerade 
nicht auf die Erscheinungsform der Dinge, sondern auf die inharente Gesetz- 
mabigkeit, die als Einheit die Vielheit der Erscheinungen beherrscht, auf das, 

was die Welt im Innersten zusammenhalt". Demgegenuber ist den Griechen 
νόμο- nicht nur ,Gesetz‘, sondern in Wahrheit ein ,Gesetztes‘, vom Mensdien 
Angenommenes und schon deshalb jedenfalls subjektiv und voraussichtlich falsch. 
Im Gegensatz φύσις : νόμος findet der Grieche Ausdruck fur den Gegensatz 
,objektiv‘:,subjektiv'.79 Wenn seine Kunst ,die Natur nachahmt', so sucht sie also 

75 Seit Rieels Aufsatzen uber „Naturwerk und Kunstwerk (in: Gesammelte Aufsatze, 1929, 
S. 51 f.); vgl. auch Jolles, Zur Deutung des Begriffes Naturwahrheit in der bildenden Kunst 1905).

78 Gordon Childe, Dawn, S. 29.
177 Furtwangler, Ant. Gemmen, III, S. 13.

78 De Ridder-Deonna, L’Art en Grece, S. 147 f.
79 Lovejoy-Boas, Primivitism and related ideas in Antiquity (1935), S. 103 f.; weitere 
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in erster Linie die zugrunde liegende, allgemeingultige GesetzmaEigkeit dar- 
zustellen. Sie schreitet dabei vom Allgemeinen zum Besonderen in zunehmender 
Durchdringung der Erscheinungsformen der Natur, aber wenn auch im Laufe dieses 
Prozesses die ,Ahnlichkeit' der Kunst mit der Natur selbstverstandlich augen- 
falliger wird — besonders dem, der auf diese ,Ahnlichkeit‘ sein Hauptaugenmerk 
richtet! —, so kann doch von einem bloEen Wiederholen der naturlichen Er- 
scheinungsform nie die Rede sein. Das wechselvolle Schicksal des Begriffes 
,Natur' ist mit den Griechen keineswegs abgeschlossen.80 Man betritt ein gefahr- 
liches Gebiet, wenn man mit ihm und seinem Derivat ,Naturalismus‘ allzu frei 
schaltet und waltet.81 So mundet z. B. auch Curtius, der sich ungewohnlich tief 
in die Kunst der Kreter eingelebt und ihre formale Eigenart uberzeugend wie 
kaum ein zweiter geschildert hat, schlieElich in diese gefahrliche Zone, wenn er 
die Bedeutung der kretisch-mykenischen Kunst in den zwei Worten: „iiberhaupt 
Leben"82 zusammenfaEt, und, wieder im Gegensatz zum Orient, die Kreter zu 
Europa zahlt, well von ihnen „die Tradition der Freiheit des Bildes als Ausdruck 
der geschauten und empfundenen sinnlich-sittlichen Welt" herstammt. Aus den 
kretischen Kunstwerken laEt sich diese Behauptung nicht beweisen, verstehen 
laEt sie sich jedoch aus dem allerdings vergeistigten ,Naturalismus‘, dem Curtius 
huldigt, dem wir alle, mehr oder weniger bewuEt, huldigen. Denn es ist der 
moderne ,Naturalismus‘, so wie er sich erst aus dem groEen geistigen Entwick- 
lungsprozeE des Mittelalters herauskristallisiert hat, der unsere europaische 
Geisteshaltung, bewuEt oder unbewuEt, bestimmt.88 Gerade aus diesem Grunde 
ist das unbedenkliche Operieren mit Begriffen wie Naturalismus, Impressionismus 
usw., wenn es sich um die Kunst der Kreter handelt, so gefahrlich: vor allem, 
wenn bezweckt wird, damit etwas uber das Wesen dieser Kunst auszusagen.

Ich habe mit Absicht die Arbeiten zweier Forscher, die meiner Ansicht nach 
zu dem Besten gehoren, was uber die kretische Kunst geschrieben worden ist, bis 
jetzt noch nicht erwahnt, weil sie der Verfuhrung einer allzu personlichen Stellung- 
nahme aus dem Wege gegangen sind: die „fruhmykenischen Reliefs" von Kurt 
Muller,84 und „die kretisch-mykenischen Studien I-II" von Valentin Muller.80 Diese 
Arbeiten scheinen mir besonders wertvoll, weil ihre Verfasser sich, ich mochte fast 
sagen, mit entsagender Geduld der Betrachtung dieser Kunst gewidmet haben. 
Auch wenn Kurt Muller wiederholt von „frischem Naturalismus" usw. spricht, so 
ist die Verwendung dieses Ausdrucks bei ihm nicht verwirrend, weil er damit 
nicht, wie sonst gewohnlich, ein Urteil verbindet. Valentin Muller hat sich sogar 
in seinem Objektivitatsbedurfnis der Muhe unterzogen, eine eigene Terminologie 
zu schaffen. Wir werden sparer Gelegenheit haben, auf diese Abhandlungen 
zuruckzukommen. Wenn wir sie jetzt schon erwahnen, so geschieht dies, um zu 
betonen, daE auch auf diesem Wege, den im Grunde genommen auch andere 
Forscher, wie Salis, Waser und vor allem Matz, gehen, die Gefahr droht, in einer 
Sackgasse zu enden. Denn fruher oder spater fuhrt sie von der Beobachtung zur

80 Hierzu Lovejoy, ,,Nature“ as aesthetic norm. Mod. Language Notes, 1927, 42, S. 444 f.
81 Vgl. Schlosser, Praludien, S. 220 f.
82 Ant. Kunst, II, S. 64.
83 Vgl. Dvorak, Idealismus und Naturalismus (Hist. Ztschr. 119), Kunstgeschichte als Geistes- 

geschichte, S. 43 f.
81 J. d. I. 1915, 30, S. 242 £.
85 J. d. I. 192 5, 40, S. 8 5 f.; 1927, 42, S. 1 f.
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Konstruktion, zur Theorie. An sich werden wir naturlich Theorien, sei es als 
erschaute Schlufifolgerungen, sei es als Arbeitshypothesen, nicht entbehren konnen. 
In diesem Fall liegt jedoch die Gefahr in der Einseitigkeit, die notwendig dieser 
sacra conversazione zwischen Beschauer und Kunstwerk innewohnt und nur zu 
leicht dazu neigt, einen, vielleicht den wichtigsten Faktor, den Kunstler selber, 
aufier Betracht zu lassen. Indem wir sein Werk auf uns einwirken lassen, ver- 
gessen wir oft, dafi wir unsere Reaktionen beobachten, die notwendig subjektiv 
und stark zeitgebunden sind, und dafi dem Kunstwerk Daten objektiver Art zu 
entnehmen sind, die uns in Stand setzen, mit Hilfe der Psychologic ein Bild des 
Kunstschopfers zu entwerfen, welches uber seine Geisteshaltung und vielleicht 
uber das Wesen der Kultur, der er angehort, Wesentliches auszusagen hat. Der 
Versuch, von dieser Seite her in das Wesen der kretischen Kunst einzudringen, 
ist meines Wissens bisher noch nicht unternommen worden,80 obwohl ahnliche 
Versuche fur das Gebiet der palaolithischen Hohlenkunst seit langem bereits 
durchgefuhrt sind und auch beachtenswerte Resultate gezeitigt haben. Auch hier 
stand man einer ratselhaften Kunst gegenuber, einer Kunst, die aus demselben 
Grunde der lebendigen Naturwahrheit mit den hochsten KunstauBerungen spaterer 
Zeit verglichen worden ist, obwohl von Anfang an klar war, daB ihre Schopfer 
auf einem sehr niederen, keineswegs im selben MaBe vergleichbaren Kulturniyeau 
gestanden haben. Das vollstandige Fehlen jeglicher sonstiger Kunde von diesen 
Menschen erklart vielleicht, weshalb man gerade hier eher geneigt war, von den 
einzig uberlieferten Kunstwerken aus zu ihren Schopfern vorzudringen zu ver- 
suchen. Dazu kam, dafi die Hohlenkunst alle bisherigen Theorien uber das Ent- 
stehen der Kunst uber den Haufen warf, so dafi auch von der Seite der Kunst- 
theoretiker und Psychologen eine Revision der Meinungen dringend geboten war. 
Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an die Schnften Verworns und Bou- 
mans, auf die spater ausfuhrlich zuruckzukommen sein wird. Die zufa lige 
Kenntnis eidetischer Erscheinungen, die ich wahrend einer Vorlesung uber kre- 
tische Kunst im Jahre 1926/27 einem meiner Studenten, Herrn Pastor Nuyens, 
verdanke, bestarkte mich in der Uberzeugung, dafi die Durchfuhrung ernes solchen 
Versuchs auch fur die klassische Archaologie von Bedeutung sein konnte. Mir 
schien es jedoch zu gleicher Zeit notwendig, diesen Versuch auf ein bestimmtes 
Gebiet zu beschranken und die Beispiele nicht nach dem Bedarf einer vorgefafiten 
Meinung den verschiedensten Zeiten und Kulturen zu entnehmen Die kretische 
Kunst, in sich abgeschlossen und von Anfang bis Ende in den Hauptzugen zu 
uberblicken, ist, wie es mir vorkommt, ein solches Gebiet Dazu kommt als cm 
in diesem Falle besonders gunstiges Moment, dafi die gangbaren Meinungen uber 
die kretische Kunst, wie ich gezeigt habe, stark auseinanderlaufen, ja sich 
geradezu widersprechen. Es war also moglich, ohne sofort einem als wissenschaft- 
licher Besitz fixierten Urteil zu begegnen, auf diesem Wege an das Studium dieser 
Kunst heranzugehen, und es durfte sogar die Hoffnung bestehen, dafi die aber- 
malige Durcharbeitung des Materials von einem nicht nur neuen, sondern auch 
ganz andersartigen Gesichtspunkt aus zur Klarung der Hauptfragen der kretischen 
Kunst beitragen konnte. Denn uber eins mufi man sich k ar sein: in dem bunten 
Kulturbild, welches uns die vorgriechische und griechische Agais bietet, einem

so Mein Vortrag in der Arch. Gesellschaft (vgl. Arch. Anz. 1934, S. 315 f.) ist durch die hier 
vorgelegte Untersuchung uberholt.



Bild, das keineswegs in dem Schwarz-Weib der ublichen Orient-Europa-Antithese 
gemalt ist, hat Kreta seinen endgultigen Platz noch nicht gefunden.

Es handelt sich hier um einen Versuch, und es hat deshalb keinen Sinn, das 
gesamte vorliegende Material in die Untersuchung einzubeziehen. Wir werden 
uns auf die Ausarbeitung einiger Hauptgedanken beschranken mussen. Da ich in 
erster Linie den sogenannten Naturalismus der kretischen Kunst einer naheren 
Betrachtung unterziehen will, werde ich von der ,naturalistischen‘ Kunst Kretas, 
namentlich von der Malerei der letzten M. M.- und der S. M. I/II-Perioden aus- 
gehen und andere Kunst- und Kulturerscheinungen nur zur Erlauterung heran- 
ziehen. Spateren Forschern mub ich es uberlassen zu beurteilen, ob diese all- 
gemeinen Gedanken sich auch bei Spezialuntersuchungen als fruchtbar erweisen 
konnen.

Wahrend also in archaologischer Hinsicht mir Beschrankung schon aus rein 
praktischen Grunden geboten scheint, bin ich mir wohl bewufit, dab ich mich 
andererseits durch diesen Versuch, einige neue Gesichtspunkte zur Beurteilung 
und zum Verstandnis der kretischen Kunst zur Geltung zu bringen, uber das 
Gebiet der Archaologie hinauswage. Der Psychologe ist im allgemeinen in der 
Archaologie kein sehr willkommener Gast, und ich weib, dab der ,psycholo- 
gisierende‘ Archaologe wahrscheinlich noch weniger gerne gesehen wird.87 Trotz- 
dem scheinen mir die Erkenntnisse der neueren Psychologie so wichtig fur unsere 
Wissenschaft, allein schon als belebendes Moment, dab ich meine, diese Gefahr, 
die mir wahrscheinlich von beiden Seiten droht, auf mich nehmen zu mussen.

Letzten Endes sucht doch auch die Archaologie den Menschen, der hinter den 
geformten, uns uberlieferten ,Dingen‘ steht, zu ergrunden. Sie darf in diesem 
Bestreben auf keinerlei Hilfe, die ihr etwa geboten wird, bewubt und freiwillig 
verzichten. Freilich habe ich an mir selbst erprobt, dab die Vereinigung zweier 
Disziplinen die Moglichkeiten eines einzelnen oft ubersteigt, und dab er auch viel- 
fach darauf verzichten mub, verlockende Wege zu Ende zu gehen. Aber dies soil 
und darf kein Grund sein, die universitas scientiarum nunmehr verzichtend ins 
Reich des Unmoglichen, ja des Unerwunschten zu verweisen.

87 Z. B. Matz, D. L. Z. 1934, S. 1703 f.
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DIE KRETISCHE MALEREI

Die Geschichte der Malerei in Kreta ist bis jetzt noth nicht geschrieben. Seit 
Rodenwaldt1 sie i. J. 1912 skizzierte, sind etliche neue Momente hinzugekommen, 
aber im groBen und ganzen hat sich das von ihm entworfene Bild kaum geandert. 
In der Malerei laBt sich auch jetzt nodi keine Entwicklung auf einen Hohepunkt 
hin aufzeigen. Im Gegenteil, man kann heute noch sagen, daB die kretische 
Malerei uns plotzlich auf einem Hohepunkt erscheint und im Hinblick auf kunst- 
lerische und technische Qualitat allmahlich herabsinkt. Betrachtet man die kretisch- 
mykenische Malerei, wie Curtius2 es tut, als ein Ganzes, so verstarkt sich dieser 
Eindruck in erschreckender Weise, und am MaBstab der fruhkretischen Gemalde 
gemessen, vollzieht sich die Entwicklung unter deutlichen Degenerations- 
erscheinungen.

Allerdings hat Rodenwaldt, obwohl er anfangs noch die Einschrankung macht, 
daB „die Unterschiede nicht groBer sind, als wir sie in Kreta und auf dem Fest- 
land zwischen den einzelnen Orten unter sich finden“,3 hier schon eine Trennung 
vorgenommen, welche, von Kurt Muller4 unterstrichen, durch Praschniker5 scharf 
und uberzeugend herausgearbeitet worden ist. Praschnikers Bewertung der spezi- 
fischen Eigenschaften in der Kunst des Festlandes in positivem Sinn und im 
Gegensatz zu Kreta, die merkwiirdigerweise auch von Curtius” anerkannt wird, 
bedeutet einen wesentlichen Fortschritt. Betreffen diese Untersuchungen den Ab- 
lauf der Entwicklung, wenn von einer solchen uberhaupt die Rede sein kann, 
so hat Matz (Friihkretische Siegel) einen Weg gezeigt, der zur Erklarung des 
plotzlichen Aufbluhens des sogenannten naturalistischen Stiles fuhren kann, in- 
dem er die Tendenz dazu schon auf fruhkretischen Siegeln nachgewiesen hat.7 
Die Tatsache bleibt jedoch bestehen, daB es trotz der zahlreichen Neufunde nicht 
gelungen ist, ein einziges ,naturalistisches‘ Fresko fruher als M. M. III, also uber 
die Periode der II. Palaste hinaus, zu datieren. Denn die, sei es auf Grund der 
blauen Hautfarbe des Junglings von Evans, sei es auf Grund angeblich „archaischer“ 
Formgebung, von Kurt Muller8 vertretene Fruhdatierung des Krokuspfluckers Tafel 14.1 

1 Tiryns, II, S. 191 f.
2 Ant. Kunst, II, S.41.
3 Tiryns, II, S. 202; auch J. d. I. 1919, 34, S. 91 f., und Fries des Megatons, S. 53 f.
1 J. d. I. 1915, 30, S. 317.
6 Wiener Jahrb. f. Kunstg. 1923, 2, S. 14 f.
6 Ant. Kunst, II, S. 67, 56.
7 Siehe auch Gotsmich, Entwicklungsgang der kret. Ornamentik (1923), S. 45 f.
8 J. d. I. 1915, 30, S. 281.
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bleibt gefuhlsmafiig und wird durch die Fundumstande nicht gestutzt.8 So bleibt 
nur ein einziges Freskofragment, das in der Tat in M. M. II hineinreicht, und 
hier kann man eigentlich, wo es sich urn ein dekoratives Muster von wirklichen

" Wir gehen aus von dem ursprunglichen Fundbericht (B. S. A- VI, S. 43 f.)· Evans hat selbst 
darauf hingewiesen, dafi die Erdschicht in der Fundgegend — nordlich vom Thronsaal dunn 
und aufierdem durch die Anlage einer modernen Dreschdiele nicht mtak* d.,r 
Krokuspfluckers liegt gerade in der Mitte dieser Dreschdiele^ Dieses Gebiet enthie t einen d.r 
altesten Teile des ersten Palastes, den „Early Keep, Old Keep", den Evans (Pal. I, S. 136) 
MM I ansetzt Dieser „Keep“ wurde Anfang M. M. II in den grofieren Plan des ersten 
Palastes einbezogen (ib. S. 203); die sechs tiefen, kcllerartigen Raume im j"n|a^^ 
damals durch einen Fufiboden uberdeckt und abgeschlossen (Pendlebury, Handbook, S-34)· Dieser 
Fufiboden bildete die untere Grenze des 1899-1900 abgegrabenen Stratums und also M M 
anzusetzen. In dieser Schicht wurde der Krokuspflucker gefunden. Was oberhalb von dem 
M.M. II-Fufiboden gefunden wurde, kan n somit der M. M. Il-Periode angehoren notwendi 
ist dies allerdings nicht. Denn dieses Gebiet gehorte auch zum zweiten Palast (ab M. M. Ill b), 
und die Raume des zweiten Palastes waren jedenfalls auch mit Fresken geschmuckt. Den 
seinem ersten Fundbericht (a. O. S. 45) erwahnt Evans einige Fragmente von Miniaturfresken 
die allgemein, auch von ihm selbst, der Periode des zweiten Palastes zu?ctcl] ™d.e^ 
dem Krokuspflucker zusammen gefunden wurden (siehe auch Pendlebury, Handbook S 3 9)· Diese 
Fragmente nennt Evans allerdings nicht, wenn er spater (Pal. I, S. 265, 1) auf die Datierung des 
Krokuspfluckers zuruckkommt. Er zieht dann vielmehr Funde aus dem. weiteren Umkreis heran, 
die die Fruhdatierung stutzen konnen. Nach dem oben Gesagten scheint mir jedoch das Fund 
gebiet dieses Freskos stratographisch so unzuverlassig dafi es unmoglich isE den Fundumstanden 
mehr als einen terminus post quem, d. h etwa M. M. II (wenn nicht M. M III b vgl Pal. III 
S. 32), zu entnehmen, wahrend die mitgefundenen Miniaturfresken eher auf M M. III-S.M.I 
als auf cin fruheres Datum hinweisen. Aufierdem hat Evans ofters auf die besonderen Umstand 
aufmerksam gemacht, die bei dem Auffinden von Fresken zu beaditen sind. Es “'>n ^en 
Fallen unmoglich zu entscheiden, wie lange sie an der Mauer gehaftet haben so dafi die F Eva^ 
nur selten eine zuverlassige Datierung gewahrleistet. (Pal. II, 1, S. 358, und III, S. 22 ) Evans 
hat dann auch seine bereits bei der Entdeckung des Krokuspfluckers ausgesprochene gefuhlsmafiig 
friihe Datierung spater in anderer Weise zu unterbauen versucht. Das Fresko spiult begreitl 
weise cine grofie Rolle fur ihn, und er ist im Verlauf seines grofien Werkes wiederholt darauf 
zuriickgekommen. Wie oben schon bemerkt, hat er (Pal. I, 265, 1) zunachst die Verbindung mit 
den Miniaturfresken, die er auf Grund der Stratifikation im selben Ausgrabungsgebiet in 
M.M. III datiert (Pal. III, S. 32), gelost. Dann zieht er zum Vergleuh besonders cine Vase aus 
der Kamareshohle heran, die ebenfalls mit Krokus verziert ist (B. S. A. XIX. T. X). Dawkins, 
der Entdecker, neigte dazu, gerade dieses Stuck und einige andere, verwandter Art mit naturali- 
stischer Dekoration M. M. III zu datieren. Er liefi sich jedoch von Evans belehren dafina<ii 
den Ergebnissen in Knossos vielmehr M. M. II datiert werden mufiten (a. O. S. 21 f. und Anm. 3). 
Das zwcite von Evans erwahnte Stuck (Pal. I, S. 263, Abb. 196) stammt aus einem Brunnen in 
Knossos und steht also aufierhalb jeder Stratifikation. Diese Stucke nun, die an sich nicht genau 
datiert sind und tatsachlich ebensogut dem M. M. III entstammen konnen, werden nun als Beweis 
dafur angefuhrt, dafi die Keramik von der gleichzeitigen Wandmalerei (also im erstpn 
Palast!) abhangig sei. Als Beispiel dieser „fruhen“ Wandmalerei wird dann der Krokuspfluck r 
vorgefiihrt. Es 1st klar, dafi wir hier in einen circulus vitiosus hineingeraten. sind, wo das zu 
Beweisende schliefilich als Beweis erscheint. Evans hat allerdings schon in seinem ersten Aus- 
grabungsbericht den „Kamarescharakter“ des Freskos betont. Man mufi damit jedoch sehr vor- 
sichtig sein, da diese Aufierung in erster Linie auf der Darstellungsweise der Blumen beruht und 
diese3 spater auch noch vorkommt. Auch der „s<hwarze“ Blumentopf — der ubrigens nur 
ex hypothesi schwarz ist, denn auf der Evansschen Farbentafel (Pal. I, pl. IV)1 erscheint er 
grunlidiblau wie der Korper des Krokuspfluckers - hat keine beweisende Kraft denn auch 
wenn der Topf zur Kamaresgattung gehoren sollte so kann man dem entgegenhalten dafi diese 
sich gerade in groberen Gefafien noch bis S. M. I verfolgen lafit. Vgl. Evans, Pal. I, S. 593, 

"" AudTdiTluffalknde blaue Hautfarbe des Knaben darf m. A. n. nicht als Beweis eines fruhen 
Entstehens angesehen werden, denn auf dem Fresko mit dem blauen Affen (Pal. 2, 447 E, 
T.X), das jedenfalls derPeriode des jungerenPalastes angehort, begegnet uns die unnaturalistische 
(ib. S.44S!) Farbgebung ebenfalls. Ich werde spater auf diese mcrkwurdigeErschemung noch 
zuruckkommen. Auch technisch bildet das Fresko des Krokuspfluckers in der F™h*ei‘ ?ηε.ΛΤ 
nahme. Der verwendete Stuck ist aufierordentlich rein, ohne die sonst, bis M. M. III, ubliche 
Beimischung von Ton und sonstiger Verunreinigung (ib. S. 530, 1). . .

Spater hat Evans die Beweisfiihrung umgedreht. Von der allgemeinen Erwagung aus, dafi die 
Verzierung der Vasen stets die Motive dcr Wandmalerei einer vorigen Generation (denn das 
soil «preceding age" doch wohl heifien, obwohl sogar dieser Zeitraum mir reichlich lang scheint)
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Tafel 2.4Schwammabdrucken handelt,10 kaum von einer Wandmalerei reden, obwohl 
gerade die Verwendung dieser Technik hochst merkwiirdig und bezeichnend ist.

Wo der Entwicklungsgedanke uns hier gewohnlich im Stich laEt und es meistens 
schwer fallt, den diesbezuglichen Bemerkungen, die namentlich Evans mehrfach 
in seinem groEen Werke eingeflochten hat, zuzustimmen, bleiben uns in erster 
Linie die Fundtatsachen als Hilfsmittel, urn die zeitliche Folge der Freshen zu 
bestimmen. Auch diese sind nur mit der groEten Vorsicht zu benutzen. Denn 
Evans hat wiederholt darauf hingewiesen, dafi die tatsachliche Fundschicht der 
Fresken keineswegs sicher ihre Datierung festlegt.11 Viele Fresken mogen durch 
ihre Verbindung mit der Wand eine stattgefundene Zerstorung uberdauert haben 
und durch bedeutend spateres Abblattern in eine ,falsche Schicht hineingeraten 
sein. Auch das von Evans12 formulierte Gesetz uber das Verhaltnis zwischen 
Wandmalerei und Vasenmalerei ist schlieElich nur eine Hypothese, die in manchen 
Fallen zutreffen mag, aber jedenfalls keine Allgemeingultigkeit beanspruchen 
darf. So werden wir uns im allgemeinen damit begnugen mussen, groEere 
Gruppen von tatsachlich Zusammengehorigem zusammenfassend zu betrachten 
und auf nicht genugend sicher Festgelegtes vorlaufig zu verzichten. Da es bei der 
vorliegenden Untersuchung auch weniger auf eine Vollstandigkeit, die ja taghch 
uberholt werden kann, ankommt, sondern es sich vielmehr um eine paradigma- 
tische Betrachtungsweise handelt, da auEerdem die meisten Stucke schon offers 
eingehend und uberzeugend analysiert worden sind, werden wir nur einige von 
den wichtigsten Beispielen herausgreifen und einer eingehenderen Behandlung 
unterziehen. .

Uberblicken wir zunachst die Reihe der groEen Fresken. Es scheint mir 
am besten, im allgemeinen den Datierungen Evans’ zu folgen, obgleich sie manch- 
mal eine Neigung verraten, die Monumente moglichst hoch hmaufzurucken. Im 
grofien und ganzen jedoch halten sie Gleichartiges zusammen.

Die besten Beispiele sind in dem kleinen Palast von H. Triada erhalten, 
aber Fragmente mit einer Katze, die eine^asaijx^

Tafel 8.1
9-1

verwendet sAliefit er aus naturalistisdl dekorierten SAerben auf das Bestehen einer ahnliA 
gerXeten Wandmalerei in fruherer Zeit (Pal. II, 2, S. 468 D 49?)· Allerdings b.ldet was die 
Kontinuitat M. M. II—M. M. III anbelangt, auA bier der KrokuspfluAer wieder den SAlufistein 
ixontinuit.it bemerkenswert, dafi Evans immer wieder auf diese

^ine Da’icrung nicht auf Fundtatsachen beruht. Denn wenn er 1. J. 1929 tatsaAliA Fragmente 
e nes M MMI Freskos zutage fordert (Pal. III, S. 361), wird dieses Aarakterisiert a s the first 
example of fresco-painting not of a purely geometrical class which can be definitely dated, to 
M M II a“ Auch auf dieses Fresko, das als Muster repetierende Schwammabdrucke zeigt 
komme iA zuruck Im Zusammenhang mit dem Krokuspflucker moAte iA zum SAlufi 
Komine ich zurucK pnr|pnwaldt CFries des Megarons, S. 63, Anm. 22), der verwandte Fragmeme ^Tiryns aMiihrl und naA einer mundliAen Mitteilung Hazzidakis verweist, dafi 
stibstisA und technisA ganz identisAe Fragmente in Tylissos uber emen in S. M. I datierten 

Fufiboden gefunden worden sind“. Mir kommt es hier einstweilen weniger darauf an, zu beweisen, 
dafi de Krokuspflucker sparer datiert werden mufi, als naAzuweisen, dafi Evans Argumente 
die Fruhdatierung niAt absolut notwendig maAen. Daraus entsteht uns die MogliAkeit, die 
Frage naA der Kontinuitat der EntwiAlung ohne Voreingenommenheit und von einem anderen
GesiAtspunkt aus erneut zu prufen.

10 Evans, Pal. III, S. 361.
11 Pal. II, i, S. 358; III, S. 22.
12 Pal. II, 2, S. 477 n. 499· , „ „ ,
13 Mont. Ant. XIII T. VII-IX; Pal. II, 1, S. 355; Bossert, Abb. 65-69.
14 Pal. I, S. 540, Abb. 392.
15 ib. I, S. 537, T. VI.
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zweigen und Gras- oder Schilfhalmen,1’ in Knossos zutage gekommen und von 
Evans17 mit Recht zu den H. Triada-Fresken in Beziehung gebracht, beweisen, 
dafi auch in Knossos die Wandmalerei ahnliche Wege ging. Umgekehrt scheint 

Tafel 14.1 (Ier Krokuspflucker aus Knossos18 eine (bisher noch unveroffentlichte) weibliche 
Parallele in H. Triada zu finden.18 Auch das Fragment mit der Darstellung einer 
tanzenden Frau aus H. Triada gehort hierhin.20 Einen etwas jungeren Eindruck 
macht die Gruppe der „Ladies in Blue“ aus Knossos,21 aber ebenso wie die ahn
liche Darstellung aus Phylakopi,22 die wie das auch dorther stammende Fresko 

Tafel 12.1 mit den fliegenden Fischen23 an Ort und Stelle von einem knossischen Kunstler 
ausgefuhrt sein mag, gehdren sie noch in die M. M. Ill-Periode: jedenfalls zeigen 
sie denselben Stil.

Die Trennung zwischen M. M. III und S. M. I ist, wie schon ofters, auch von 
Evans selbst,24 bemerkt worden ist, kunstlich. Das grofie Erdbeben, dafi hier, 
namentlich in Knossos, gewutet hat, bedeutet keine Unterbrechung der Kultur,25 
so dafi es schwer ist, manche Fresken auf der einen oder auf der anderen Seite 
der kunstlichen Demarkationshnie unterzubringen. Evans hat hier dann auch 
seine ,Ubergangsperiode‘ (Transitional) eingefugt,28 der er in erster Linie den 

Tafel 7.1 Rebhuhnerfries27 zuschreibt, und weiter einige Freskenreste aus dem „South- 
house“.28 Sie besitzen tatsachlich Eigenschaften, durch die sie sich von der vorher- 
gehenden Gruppe abheben, sowie auch sich unterscheiden von der Masse der 
folgenden Gruppe. Auch die neugefundenen Fresken aus Amnisos kann man hier 
anschliefien.28

Der spateren S. M. I-Gruppe gehoren vor allem die leider arg verstummelten 
Reste des Wandschmucks eines kleinen Stadthauses („House of the Frescoes") 
an, das am Ende des S. M. la zerstort wurde.80 Friese mit blauen Affen, blauen 

Tafel 7.2 Vogeln, den verschiedensten Blumen und sogar mit der Darstellung einer Fon- 
Fafel 5.2 tane81 geben hier einen ausgezeichneten Oberblick uber das Durchschnittskonnen 

dieser Zeit. Menschliche Darstellungen fehlen hier ganz. Wir finden sie im Palast 
Tafel 4.2 selbst in dem „Captain of the Blacks"82 und der Tanzerin aus dem „Queen’s 

Megaton"38 sowie in den Resten des „Palanquin-Fresco“,34 wenn letzteres nicht

10 ib. I, S. 537, Abb. 390.
17 ib. I, S. 539.
18 ib. I, S. 265, T. IV.
10 ib. I, S. 539.
20 Mon. Ant. XIII, T. X.
21 Pal. I, S. 547, Abb. 397, 398.
22 ib. I, S. 544, Abb. 396.
23 Pal. I, S. 542; Bossert, Abb. 70.
24 Pal. II, i, S. 364.
25 ib. II, i, S. 357.
20 ib. I, S. 319.
27 ib. II, i, S. 109 f. u. Titelbild.
28 ib. II, i, S. 378.
29 Marinatos, Arch. Anz. 1933, S. 289 f.; Forschungen u. Fortschritte 1934, S. 341 f.; Evans, 

Pal. IV, S. 1002, Τ. LXVII.
39 Pal. II, 2, S. 431 f.
31 Siehe auch Pal. III, S. 254, T. XXII.
32 ib. II, 2, S. 755, T.XIII.
33 ib. III, S. 369, T. XXV; Bossert, Abb. 57.
34 Pal. II, S. 770, Abb. 502—3.
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doch, trotz der Fundumstande, spater anzusetzen ist.35 Jedenfalls dem Ende des
S.M. I durfte das „Taureador Fresco"36 angehoren und die ubrigen hierher ge- Tafel ι 
horigen Fragmente. Auch das „Dolphin Fresco"37 scheint mir, soweit sich nach 
den Fragmenten urteilen laEt, fruhestens der Ubergangsperiode, wenn nicht dem
S. M. I zuzuschreiben zu sein.88

All diese Fresken, wenngleich sich gliedernd in einzelne Gruppen, vermitteln 
schliefilich den Eindruck einer in sich geschlossenen, einheitlichen KunstauEerung. 
Die letzte Phase der kretischen Kunst, die auEerlich durch eine Katastrophe, 
welche die Insel getroffen hat, von der vorhergehenden getrennt wird39 und 
vielleicht schon etwas fruher als S. M. II anhebt, aber dennoch im wesentlichen 
diese Periode ausfullt, hebt sich deutlich von der vorangegangenen ab. Ihr ge- 
horen die bekannten Stucke, wie der „Cupbearer“,4<) „La Parisienne"41 und das 
Greifenfresko im Thronsaal42 an. Der „Cupbearer“ ist eins der wenigen er- 
haltenen Bruchteile einer groEen Prozession, die Evans auf 88 Figuren berechnet 
und welche die Wande des Propylons schmuckte.43 Aus den sparlichen Fresken- 
resten, in dem anschlieEenden Korridor gefunden, hat Evans dann noch weitere 
448 Figuren, in zwei Reihen ubereinander religiose Prozessionen bildend, er- 
rechnet.44 Auch „La Parisienne", die gewiE junger ist als der „Cupbearer“, 
gehort zu einer groEen Darstellung von Mannern und Frauen auf Klappstuhlen 
(„Campstoolfresco“).45 Stierspielfresken bleiben auch in dieser Periode beliebt. 
Die erhaltenen Dberreste sind gering.46

Tafel 5.1
- 4-’ Tafel 24.1

Die Miniaturfresken haben sich offenbar aus den groEen Fresken ent- 
wickelt und entsprechen dem Bedurfnis, auf verhaltnismaEig kleinem Raum viel- 
figurige Szenen vorzufuhren. Zu den fruhesten, noch im M. M. III entstandenen 
gehoren die Fragmente dreier groEer Darstellungen; a) „Temple Fresco" mit 
„Grand Stand";47 b) „Sacred Grove and Dance",48 und c) die sehr sparlichen Tafel 19.2 
Uberreste einer Belagerungsszene.49 Sie sind alle oberhalb eines M. M. IIIb-FuE- 
bodens gefunden,50 konnten also an sich auch etwas spater datiert werden. Weit- 
gehende Ubereinstimmung mit einigen durch die Fundlage ziemlich sicherM. M. III 
zu datierenden Fragmenten51 bestimmt Evans zu dem friihen Ansatz. Es sollte 
jedoch beachtet werden, daft diese Fragmente in einem groEeren als dem fur

35 Evans selbst hat schon auf die Verwandtschaft mit dem „Campstoolfresco“ hingewiesen.
33 Pal. III, S. 212 f.
37 ib. III, S. 377.
38 ib. I, S. 543; s. jedoch III, S. 377.
39 ib. III, S. 280.
40 ib. II, 2, S. 704 f., T. XII; Bossert, Abb. 59.
41 ib. IV, 2, S. 379 f.; Bossert, Abb. j6.
42 ib. IV, 2, S. 908 f.; Bossert, Abb. 55.
43 ib. II, 2, S.708.
44 ib. II, 2, S. 720. Evans mochte etwas fruher datieren, siehe II, 2, S. 734 f; III, S. 299.
45 ib. IV, 2, S. 379; Evans (S. 396) kennzeichnet seine Datierung S.M.Ib als „admittedly early".
40 ib. II, 2, S. 676 u. S. 620.
47 ib. Ill, S. 46 f.
48 ib. Ill, S. 66 f.
49 ib. III, S. 81 f.
50 ib. III, S. 32.
51 ib. III, S. 33, u. I, S. 327 f.
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Miniaturfresken iiblichen MaBstab ausgefuhrt sind und sogar unter sich in dieser 
Beziehung nicht ubereinstimmen. Auch die von Evans52 zum Vergleich heran- 
gezogenen Fragmente aus Tylissos, die er M. M. III datiert konnen etwas spater 
sein.53 Es bleiben in diesem Zusammenhang noch zwei merkwurdige Monumente 

Tafel23.4 zu erwahnen: das einzigartige Fragment mit zwei spielenden Knaben, durch die 
Fundumstande nicht naher zu datieren; und das Bruchstuck einer Kristallplatte, 
in unglaublicher Feinheit bemalt mit dem Einfangen eines galoppierenden Stieres.' 
Beide Stucke gehoren nur durch das Format, nicht jedoch durch den Stil und die 
Art der Ausfuhrung in die Klasse der Miniaturfresken. Einen Nachklang der 
Miniaturfresken bilden die Fragmente eines Stierspiels aus dem „Queens 
Megaron“,50 die spatestens dem S.M.I angehbren. Mit Recht hat Evans jedoch 
festgestellt, daB der wirkliche Miniaturstil sich in Knossos, wenigstens in der Haupt- 
sache, auf M. M. III beschrankt.67

Eine groBere Lebensfahigkeit beweisen die R e 11 e f f r e s k e n. Sie treten mit 
den reinen Wandmalereien gleichzeitig auf und stellen eine Abart derselben dar. 
Die fruhen, noch dem M. M. III zuzuschreibenden Beispiele gehoren fast alle zu 
Darstellungen des Stierspieles in naturlicher GroBe. Es sind die Fragmente eines 
schwarzbunten Stieres, womit zusammen auch die Reste eines menschlichen Armes 
oder Beines zutage kamen,68 und weiter die Uberreste einer groBen Darstellung 

Tafelij.2 aus dem „N. Entrance Passage", wozu der bekannte rote Stierkopf, ein Hinter- 
bein mit Huf und auch das Fragment eines Frauenbeines gehoren,69 sowie wahr- 
scheinlich die Darstellung fruchtbeladener Olivenzweige, die zum Teil reliefiert 
sind. Verwandt mit diesen Relieffresken sind die Fragmente eines Lowen,60 die 
leider nur geringe Reste des Ganzen wiedergeben. Von menschlichen Darstellungen 
ist aus dem M. M. III nur weniges bewahrt. Zunachst das sehr interessante, leider 

Tafelj.j seit der Entdeckung zugrunde gegangene „Jewelfresco",61 das in Relief die Finger 
einer mannlichen Hand, welche ein gemaltes Halsband halt, wiedergibt, und 
dann aus Knossos ein unbedeutendes Fragment einer sitzenden Frau,62 das aller- 
dings an Interesse gewinnt durch eine vollstandig erhaltene Darstellung einer 
Frau von der Insel Pseira,63 welche der Dbergangsperiode M. M. Ill—S. M. I an- 
gehoren durfte. Auch die schwer genauer zu datierenden64 Fragmente von 

Tafel3.4 Ringern (?) und Akrobaten aus der „East Hall",65 die in starkerem Relief ge- 
arbeitet sind, werden der Obergangsperiode zuzuschreiben sein60 sowie auch die

62 ib. III, S. 33.
53 Hazzidakis, Tylissos (1921), S. 11 u. 62 f.
81 Pal. III, S. 596 u. T. XXV.
66 ib. III, S. 108, T. XIX.
66 ib. III, S. 209.
67 ib.III, S. 34.
68 ib. I, S. 375 f.; II, 1, S. 555.
00 ib. III, S. 172 f.; Bossert, Abb. 80.
00 ib. II, I, S. 332 f.
81 ib. I, S. 525.
82 ib. III, S.4j; vgl. S. 38.
83 Rodenwaldt, Arch. Anz. 1925, S. 268; Evans, Pal. III, S. 28.
111 Evans, Pal. III, S. 495 f.
85 ib. III, S. 497 f.; Bossert, Abb. 79.
88 ib. II, 2, S. 782.
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Reste eines mit dem vorigen zusammen gefundenen Greifenfrieses.67 Sie stellen 
den Hohepunkt dieser Relieftechnik dar. Bald nachher verschwindet sie. Der 
bekannnte „Priest-King“e8 gehort dem beginnenden S.M.I an sowie auch ein 
dekoratives Papyrusrelief aus dem „Queen’s Megaron“.69 Spatere Beispiele dieses, 
wie es scheint besonders fur Knossos charakteristischen Verfahrens komrnen mit 
Ausnahme eines Fragmentes aus Mykenae693 nicht mehr vor.

Schliefilich seien noch kurz einige Beispiele rein dekorativer oder gar imitatiyer 
Wandbemalung erwahnt. Denn es handelt sich bier meistens um die farbige 
Nachahmung von Stein oder Holz. Zu den friihesten Beispielen gehoren die 
Fragmente zweier Wandverkleidungen (M. M. II),70 die scheinbar geaderte Stein- 
arten imitieren. Marmorplatten, stehend auf einem ebenfalls gemalten Holz- 
balken, geben eine M. M. Ill-Wandbemalung wieder,71 eine Dekorationsweise, die 
wir auch auf wirklichen Fresken abgebildet finden,72 und die sich nodi bis ins 
S.M.I („House of the Frescoes") verfolgen lafit.78 Am merkwurdigsten ist viel- 
leicht eine Steinkiste, mit einer Stuckschicht bekleidet, welche als Holz bemalt 
war.74 Es ist, wie Evans schon bemerkt, ein altes Verfahren, das bis ins F.M.I 
zuruckreicht.75 In der letzten Zeit des Palastes, wenn die ganzen Wande mit 
figurenreichen Szenen geschmuckt werden, komrnen diese Imitationen wenig melir 
vor. Erwahnung verdienen noch rein dekorative Muster, wie das „Spiralfresco 
und der Schildfries,77 welcher an die Wand aufgehangte, grofie Schilde wiedergibt. 
Ersteres gehort noch dem M. M. III an,'8 letzterer schon dem S. M. I.

Das M. M. II-Fresko mit den wiederholten Abdrucken eines naturlichen 
Schwammes79 nimmt einen Platz fur sich ein und wird noch naher besprochen 
werden.

Wenden wir uns nun der Betrachtung einiger Spezimina zu. Wir besdiranken 
uns hier auf diejenigen Fragmente, auf denen die Darstellung einigermafien voll- 
standig erhalten ist.

Das Fresko mit der schleichenden Katze,80 dem bunten, unbekummerten Vogel 
aus H. Triada ist des ofteren beschrieben,81 und wohl rnemand wird sich dem 
eigenartigen Zauber, den es ausstrahlt, verschliefien konnen Gerade dieser 
Jauber" jedoch, das oft betonte „Marchen-“ oder „Traumhafte , verfuhrt leicht 

Tafel 6

Tafel 2.4

Tafel 8.1

67 ib. III, S. 510 f.
68 ib. II, 2, S.774 f.; Bossert, Abb. 78.
69 ib. III, S. 371 f.
e?a Rodenwaldt, Arch. Anz. 1923» $· 275·
70 Evans, Pal. I, S.231.
71 ib. I, S. 356.
72 ib. I, S. 446.
73 ib.II, 2, S.443.
74 ib. II, 2, S.700f.
75 ib. I, S. 39.
70 ib I, S. 375; Bossert, Abb. 52.
77 ib.III, S. 306.
78 ib.II, 1, 8.333.
79 ib. III, S. 361.
80 Mon. Ant. XIII; Bossert, Abb. 67.
81 Z. B. Rodenwaldt, Fries, 5. 8 f.; Curtins, Ant. Kunst II, 5. 53-
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dazu, glaubig das Ganze hinzunehmen und nach Einzelheiten nicht mehr zu 
fragen. Venn wir es hier dock tun, so geschieht dies nicht, um dem kretischen 
Kunstler „Fehler“ nachzuweisen, sondern vielmehr um seine Darstellungsmittel 
genauer zu erfassen und auf diese Weise tiefer in den kunstlerischen Prozeft, der 
sich in ihm vollzog, einzudringen. Die historische Betrachtung darf diesen Faktor, 
der ihr erreichbar ist, nicht, wie so oft geschieht, aufter Betracht lassen. Wir 
kennen zwar, aufter dem legendarischen Daidalos, keinen kretischen Kunstler, 
aber wir wissen ja uberhaupt sehr wenig von den Kretern. Wenn wir nun in den 
Kunstwerken die unmittelbaren Zeugnisse kretischer Kunstler besitzen, so ist es 
unsere Pflicht, diese nach Moglichkeit zu verwerten. Denn, insofern der Kunstler 
ein Kind seiner Zeit ist, werden wir dadurch nicht nur einen tieferen Einblick in 
seinen Schaffensprozeft gewinnen, sondern wir durfen hoffen, daruber hinaus ein 
klareres Bild von der Geisteshaltung der Kreter uberhaupt zu erfassen. Es ver- 
steht sich von selbst, daft der moderne Betrachter in dieser Unterhaltung mit 
dem Kunstwerk fortwahrend in den Vordergrund treten muft und, wenn er ver- 
sucht, auf stilanalytischem Wege den Kunstwerken naherzukommen, ebenso oft 
sprechen muft von dem, was vorhanden ist, als von dem, was nach seinen 
modernen Begriffen ,fehlt‘. Ich mochte jedoch noch einmal ausdrucklich betonen, 
daft diese ,Fehler‘ kein Werturteil begrunden, sondern nur dazu beitragen sollen, 
die Struktur des kretischen Geistes im Verhaltnis zu anderen Geisteshaltungen, 
in erster Linie der griechischen und der eigenen, aus der Gegensatzlichkeit zu 
klaren. Keineswegs soften dadurch die besonderen Eigenschaften der kretischen 
Kunst degradiert oder gar geleugnet werden. Sie versteht es — dies sei im all- 
gemeinen vorweggenommen — wie kaum eine andere, uns den·Eindruck un- 
mittelbarsten Lebens, der Bewegung selber zu vermitteln, sie vermag uns einen 
Blick zu gonnen in eine traumhafte Marchenwelt, in der alles vollkommen uber- 
zeugend und doch unwirklich vor sich geht. Wodurch erreicht sie diese starke 
Wirkung?

Betrachten wir die Katze. Das leise, lautlose Vorschieben des weichen, ge- 
spannten Korpers mit dem raubtierhaft getragenen, nur dem Ziel zustrebenden 
Kopf, der als Willenszentrum das Instrument des Leibes nach sich zieht — das 
alles wird uns nur durch die Umriftlinie vermittelt. Wie eine Silhouette schiebt 
sich von oben herunter das Tier in das Bildfeld, das jetzt durch Beschadigung 
zufallig begrenzt ist und unwillkurlich eine Frage aufkommen laftt: Wie soft 
man sich eigentlich die andere Halfte der Katze vorstellen? Wie stimmt die 
lange linke Vorderpfote zu der kurzen rechten? Welche Verschiebungen gehen in 
diesem Kbrper in seiner prekaren, schwebenden Lage vor, und sind sie uberhaupt 
wohl mbglich? Wie hangt der Kopf mit dem Rumpf zusammen? Wir erhalten 
den Eindruck unmittelbarster Naturbeobachtung — aber das grofte runde Auge, 
das en face gesehen wird, ist kein Katzenauge, und die Ohren sind merkwurdig 
locker mit dem Kopf verbunden.

Tafel 9.1 Nicht anders ergeht es uns, wenn wir das andere Fragment aus H. Triada mit 
dem fluchtigen Reh82 genauer ansehen. Abermals eine reine Silhouette, die zu- 
nachst verblufft und durch die suggestive Kraft Erinnerungsbilder vor Augen 
zaubert. Aber wer je aus geringer Entfernung ein fluchtig werdendes Stuck Reh- 
wild beobachtet hat, wird sich mit Verwunderung fragen, ob es moglich ist, daft

82 Abb. Evans, Pal. Π, 1, S. 355.
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die lahmen, nachgezogenen Hinterlaufe in der Tat den sehnigen, federnden 
Korper in die Luft geschnellt haben. Gerade das Sehnige, Stahlharte, verfeinert 
Uberstarke der Glieder, die sich wie eine Feder spannen und entspannen, fehlt. 
Man sieht hier die Bewegung, das gewichtlose Schweben, aber man begreift 
es nicht. Das Verstandnis des Geschehens aus der Einsicht in die innere Struktur 
des Lebewesens, seinen Knochenbau, das unglaublich fein abgestimmte Spiel 
seiner Muskeln fehlt hier. Wie ein Ganzes sind Korper und Gliedmafien durch 
den Umrift umschlossen, die Gliederung der Teile, die ein moderner Kiinstler 
sogar in der Umrifilinie zum Ausdruck bringen wurde, fehlt. Wie eine Welle 
umlauft die Linie das ganze und hascht die fluchtige Bewegung. Aber innerhalb 
dieses Umrisses geschieht nichts: sie ist einfach einfarbig ausgefullt, ohne Schatten 
und Licht, ohne Tonunterschiede. Offenbar ist der innere Bau, die Struktur fur 
diese Kunstler belanglos. Trotzdem kann man nicht sagen, daft diese Eigenheit 
dem Willen, sich an die Hauptsache zu halten, dem Bedurfnis, sich nicht im 
Detail zu verlieren und monumental zu bleiben, entspringt. Denn gerade das 
Detail wird mit der grofiten Liebe und Sorgfalt versorgt. Die Tierszenen spielen 
sich in bluhenden Garten ab, und jede Blute, jedes Blatt der umgebenden Ge- 
wachse wird mit peinlicher Genauigkeit erfafit und wiedergegeben. Zwar trifft 
uns auch hier dieselbe Unbekummertheit urn das organische Wachsen der Natur, 
denn Blumen und Pflanzen, die nichts miteinander zu tun haben, werden ohne 
Bedenken kombiniert,83 und auch sonst darf man wohl fragen, wo und wie diese 
schonen hybriden Gebilde wachsen.

Auch die scharf begrenzte, farbige Differenzierung des Gefieders der Reb- Tafel/.x 
huhner84 findet volle Beachtung bis in Einzelheiten, so daft man sogar den alten 
Hahn erkennen kann. Aber Struktur, wenn auch nicht so schmerzlich vermifit 
wie bei den groEeren Tieren, fehlt doch auch hier. Die farbige Innenzeichnung 
gliedert nicht die konturierte Flache, tragt nicht den Bau des Vogels, sondern 
bleibt merkwurdig oberflachlich: es sind eben farbige Silhouetten, die der Kunstler 
schafft. Dabei bleibt er, auch wenn er seine Farben ganz unnaturalistisch wahlt, was 
doch wohl sicher der Fall ist in dem entzuckenden Bruchstuck mit dem „Blauen Tafel7.2 
Vogel",85 immer uberzeugend. Den „blauen Affen“, der nachgewiesenermafien 
in der Natur eine grunliche Haarfarbe hat,86 will ich hier nur kurz. erwahnen, 
da zu wenig erhalten ist. Wenn jedoch der Kopf richtig wiedergegeben ist87 
und die auf der Papyrusdolde ruhende Hand — eine Hand darstellen soil, so 
erscheint mir auch dieses Fragment das oben Gesagte zu erharten: es sind reine 
Silhouetten, ohne jegliche formende Innenzeichnung.

Je hoher das dargestellte Geschopf auf der Stufenleiter der Lebewesen steht, 
urn so mehr fallt dieses Manko an innerer Gliederung, an organischer Struktur 
auf. Die kretischen Kunstler haben sich als wahre Meister gezeigt in der Ver
mittlung des Eindrucks von Blumen und Pflanzen. Neben die Bruchstiicke aus 
H. Triada stellen sich zahlreiche aus Knossos. Gerade in ihrem fragmentarischen 
Zustand, der uns einen Ausschnitt zeigt und das oft recht komplizierte, wenn 

83 Evans, Pal. I, S. 539; IV, S. 75; Rodenwaldt, Fries, S. 8 f.
81 Pal. II, I, S. 109 f. und Titelbild.
85 1b. II, 2, S. 454, T. XI.
86 ib. II, 2, S.448.
87 ib. II, 2, S. 447.



nicht gar zusammenhanglose Ganze verschweigt, sind sie verbluffend. Bunte 
Bluten in kraftigen, leuchtenden Farben88 ohne Schattierung, zerbrechlich zarte 

Tafclp.j Gewachse,89 uppige Ranken und strotzende Lilien90 — die ganze Flora der Insel 
ersteht vor unsern Augen. Und dock 1st es oft schwer, genau zu bestimmen, 
welche Pflanze gemeint ist,91 weil nicht nur die Farben in der freizugigsten Weise 
gewechselt werden” und auch die verschiedensten Zusammenstellungen und hy- 
briden Formen vorkommen, sondern weil die Einzelformen „stilisiert“ sind.83 
Wenn man unter Stilisierung die Bindung der variablen naturlichen Erscheinungs- 

Tafels.3 formen in einheitliche Kunstformen versteht, so umfaftt die Stilisierung bier 
jedoch nicht das Ganze, sondern nur die Teile. Auf dem „Lily-Fresco“94 z. B. 
sind nur die groften weiften Blutenblatter zu einer Doppelvolute, die sich mit 
geringen Variationen wiederholt, reduziert. Die grunen Stengel folgen ihrem 
freien Wachstum, und die Staubfaden der Bluten uberschneiden sie in ab- 
wechslungsreicher Weise. Sogar etwas rein Zufalliges, wie Blutenblatter, die sich 
vom Kelch losen und wie von einem leisen Windstoft bewegt, herunterflattern, 
wird wiedergegeben. Auch die individuelle Haltung der Blumen ist bewahrt, 
sogar in dem Umrift der stilisierten Bluten. Es handelt sich in der Tat auch 
weniger um eine ,Stilisierung', als um eine Vereinfachung; es ist auch hier der 
Umrift, die fein empfundene, aufterst bewegliche Konturierung des Farbfleckes, 
die festgehalten wird. Wahrend in der weiEen Blute wieder jede Innenzeichnung 
fehlt, ist sie gegen den grunen, zackigen Kelch sorgfaltig abgesetzt. Aus Farbe 
und Bewegung scheinen diese duftigen Bilder aufgebaut zu sein, und wenn man 
den Kunstler in dem freien, geschmackvollen Gleichgewicht der Flachenbewegung 
auch spuren kann, so scheint es doch fast, als ob sich die ganze reiche Flora Kretas 
selbst wie eine Fata Morgana in aller naturlichen Pracht und in ubernaturlicher 
Zartheit, naturnah, aber doch in ihrer durchsichtigen, leuchtenden Flachenhaftig- 
keit irreal, an die Wande gezaubert hat: wie in einem Traum glaubt man Bilder 
zu sehen, von denen man weift, daft sie in Wirklichkeit nicht existieren.

Blumen erleben auch wir in erster Linie als Farbe und als Bewegung: einen 
Baum sehen wir vielmehr als etwas Gewachsenes, Organisches, Festes. Es ist 
daher verstandlich, daft die kretischen Baume uns weniger befriedigen. Es sind 
flache, facherartig ausgebreitete Silhouetten, von denen uns fur die Fruhzeit viel- 
leicht am besten ein M. M. II-Gefaft mit drei Palmen“ einen Eindruck vermittelt. 
Im M. M. III verliert sich der Kunstler in Details.88 Jedes einzelne Blatt wird 
gleich sorgfaltig gemalt, die Aste spielen nur eine untergeordnete Rolle, indem 
nur ihre Richtung, nicht aber ihre tragende, strukturelle Funktion zum Ausdruck 
gebracht wird. Etwas kraftiger sind Haupt- und Nebensachen getrennt bei den 
Baumen auf den Vaphiobechern97 (S. M.), deren Kronen in scharfumschriebene

88 Forsdyke, Minoan Art, Titelbild.
89 Pal. i, S. 537; II, 2, S. 464.
90 ib. I, S. 537, T. VI.
91 ib. II, 2, S. 456 f.; Mobius, J. d. I. 1933, 48, S. 1 f.
92 Pal. II, 2, S. 464.
93 ib. II, 2, S. 456.
9’ ib. I, S. 537, T. VI.
95 ib. I, S. 254.
90 ib. III, S. 166 f.
97 ib. III, S. 178. Wie sich diese Stucke zu der uns bekannten kretischen Kunst verhalten, 

ist noch undeutlich. Stilistisch lassen sie sich nicht ohne weiteres einordnen; vgl. K. Muller, 
J. d. I. 1915, 30, S. 325 f.
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Einzelgruppen von Laub eingeteilt sind, deren jede wie eine Blase au£ einem Ast 
sitzt. Auch hier ist jede Blattgruppe au£ das Sorgfaltigste mit einer Andeutung 
der Einzelblatter versehen. Es ist dies im Grunde eine Weiterentwicklung der 
M. M. III-Manier, wie diese auf dem „Sacred Grove and Dance-Fresco"98 zu 
beobachten ist. Die Baume erscheinen hier als farbige Silhouetten, schematisch 
ausgefullt mit gleichmaBig verteilten Einzelblattern.99 In der Spatzeit finden wir 
dann auch in Knossos die auf dem Festland ubliche Methode: jeder Ast wird als 
einheitlich farbige Silhouette aufgefaBt und sowohl als Ganzes durch eine Linie Tafel 30.2 
umrissen, als auch mit einer Innenzeichnung, die Zweig und Blatt einzeln angibt, 
versehen.100

Erstaunliches dahingegen haben die Kreter wieder geleistet in der Darstellung 
der Seetiere. Von den Fresken kommt hier nur das Fragment mit den fliegenden 
Fischen aus Phylakopi101 in Frage, da das Delphinenfresko aus Knossos zu schlecht Tafel 12.1 
erhalten und arbitrar zusammengesetzt ist.102 Evans hat den glucklichen Ge- 
danken gehabt, eine solche „Seeschwalbe“ (χελιδονόψαρό) in natura abzubilden,103 
und es ist auffallend, wie die glatte, schnelle Kurve des Fisches mit dem 
stumpfen Kopf vom Kunstler erfaBt und uberzeugend wiedergegeben ist, ganz 
gleich, ob das Tier mit ausgebreiteten Schwungflossen uber das Meer hin- 
schwebt, sich mit kraftigem Schlag daraus erhebt oder sich mit angezogenen 
Flugeln seinem eigentlichen Element weich und elegant wieder hingibt. Es ist 
klar, dab sich dies alles an dem ,Fisch-in-der-Hand‘ nicht muhsam studieren 
laBt und daB, obwohl sich in diesem Fresko eine ordnende Wiederholung nicht 
verkennen laBt, der Wiedergabe der einzelnen Fische in ihren verschiedenen Be- 
wegungen eine auBerordentlich scharf und schnell erfassende Beobachtung und 
ein ungewohnlich getreues Formengedachtnis zugrunde liegen. Wieder ist alles 
Farbe und Bewegung. In breiten Strichen sind die groBen Farbflecken — das 
Blau der Rucken, das Gelb der Bauchseite — flott und scharf gegeneinander ab- 
gesetzt, dann mit einer sicheren Linie, auBerst suggestiv, umrissen. Auch in den 
durchscheinenden Flossen sind die dunkler sich abhebenden Strahlen durch Linien 
wiedergegeben. Hellblaue, unregelmaBige Tupfen konnen nur die Spritzer des 
am felsigen Ufer aufschaumenden Meeres sein.

Das Delphinenfresko aus Knossos laBt in seinen Resten noch ahnen, daB es 
nicht weniger lebendig das Treiben dieser groBen Tiere und auch kleinerer Fische 
zu bannen gewuBt hat, und zum DberfluB besitzen wir zahlreiche Vasen104 aus 
alien Teilen Kretas, die uns lehren, mit welcher Freude und welchem Geschick der 
kretische Kunstler das geheimnisvolle, schweigende, gewichtlose Leben der Tiere 
und Pflanzen der Tiefe gesehen, erfaBt und in seiner Kunst bewahrt hat. Man 
sieht den lauernden Tintenfisch sein Jagdwasser abtasten, seine Stellung andern,1 
man spurt fast den Strom, der leise die langen, schwebenden Wasserpflanzen nach Tafcl2j.2

98 ib. III, S. 67.
99 Siehe auch Pal. II, 2, S. 620.

100 ib. II, 2, S. 621.
101 ib. I, S. 541; Excav. at Phylakopi, T. III.
102 Pal. I, S. 543.
103 ib. III, S. 129.
104 Z. B. Bossert, Abb. 163, 348, 349.
105 Bossert, Abb. 165.
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einer Seite druckt,106 und diese lautlosen, unheimlich langsamen Bewegungen smd 
nicht weniger uberzeugend als das blitzende Aufschnellen, das klatschende Ver- 
schwinden der fliegenden Fische. Ist es ein Wunder, daE diese Meister der Be- 
wegungsdarstellung sich sogar an die Wiedergabe des beweghchen Elementes 
selbst gewagt haben? Denn mit Recht scheint mir Evans107 die S. M I-Fragmente 
aus dem „House of the Frescoes" zu der Darstellung eines Springbrunnens er- 
ganzt zu haben.

Die Grenzen der kretischen Kunst zeigen sich in der Darstellung hoherer Lebe- 
wesen, namentlich des Menschen. Der Krokuspflucker1"8 ist bekannt genug, und 
genugend ist das emsige Eilen des Knaben (?), der behende Krokusbluten von 
eingetopften Pflanzen pfluckt, gewurdigt. Mit Recht, denn auch hier 1st die 
schnelle Bewegung uberzeugend wie immer. Auch hier beruht der Emdruck aus- 
schliefilich auf dem UmriE, der gleichmaEig in graublauer Farbe ausgefullt 1st 
Nur die hellroten Streifen des Korperschmucks, die sich farbig abheben, smd 
wieder^egeben. Der Ansatz der Glieder an den Rumpf 1st durch nichts hervor- 
gehoben. GleichmaEig weich zieht sich der Kontur herum, gleichmaEig weich 
gleitet er um den Ellenbogen, um das Knie, um Ferse und FuEgelenk. Als gabe 
es in diesem uberschlanken. stark in die Lange gezogenen Korper keine Knochen, 
kein tragendes Skelett, so wird weich, dehnbar, gummiartig der Rumpf aus- 
einandergezogen, so wachst daraus das schlappe, nicht tragfahige Bem, an dem 
sich nur in allgemeinster Rundung der Wadenmuskel abzeichnet, und das in 
einen verkummerten, vollkommen strukturlosen FuE endet, despen Gegenstuck 
uns ein anderes Fragment erhalten hat. Nicht viel besser ist es mit der Tanzerin 
aus H. Triada109 bestellt: auch hier erscheinen unter den bunten Volantrocken, 
die, trotz der flachenhaft durchgehenden Musterung erstaunlich stark den Em- 
druck erregter Bewegung vermitteln, zwei plumpe, lahme Beine und schlappe 
FuEe, denen man die federnde Kraft zum Tanz nicht zutrauen kann Wie die 
des Krokuspfluckers schweben sie in der Luft. Auch der „Captain of the Blacks 
scheint gewichtlos zu schweben. In den Beinen, soweit sie erhalten smd, 1st keine 
Spur von Spannung. Wie der Korper zusammenhangt, 1st unklar. Die Lime des 
rechten Beines setzt sich zwar unter der Lendenschurze fort, aber eine organische 
Gliederung entsteht dadurch nicht. Nur am rechten Ellenbogen umzieht die Um- 
riElinie den dort an die Oberflache tretenden Knochen. Wie sehr aber auch hier 
wieder die farbige Silhouette allein maEgebend ist, beweist nicht nur die unzu- 
langliche Wiedergabe der Hande, sondern vor allem die Art, wie die hnke Hand 
erscheint. Der Brustkorb uberschneidet sie, aber Brustkorb und Hand sind als 
eine durchgehende einfarbige Flache wiedergegeben. Dabei 1st die schwarze 
UmriElinie, die das ganze umgibt, ohne Unterbrechung von der Schulter uber die 
Hand bis zum Ende des Daumens gefuhrt: Hand und Brust werden auch durch 
sie nicht voneinander getrennt.111 Trotz dieses Mangels an Struktur 1st der Em- 
druck des eiligen Laufschritts hier wieder schlagend. Erst recht jedoch wirkt diese 
Kunst, wenn ihr Thema tatsachlich schwebende Figuren verlangt. Dies 1st der

100 Maraghiannis, Antiq. Cret. II, T. XIV.
107 Pal. II, 2, S. 461; III, S. 254, T.XXII.
108 ib. I, S. 265, T. IV.
100 Mon. Ant. XIII, T. X.
110 Pal. II, 2, 8.75$.
111 Herr Tj. de Vries machte mich auf die Bedeutung dieser Tatsache aufmerksam.
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Tafel IFall bei den zahlreichen Darstellungen des Stierspieles,112 wo mannliche und 
weibliche „Taureadors“, gehoben von den Hornern des galoppierenden Stieres, 
den Schwung geschickt ausnutzend, geschmeidig, blitzschnell und behende auf 
fremder Kraft durch den Raum schnellen. Zwar gelten auch hier dieselben Be- 
denken. Der Stier und die Menschen bleiben flache, bunte Silhouetten. Sieht 
man die flaue, weiche Kurve des Stierruckens, die lahme, nachschleppende Hinter- 
hand, so glaubt man dem Tier den gewaltigen, vorgespiegelten Impetus kaum, 
ebensowenig wie man der schlappen, kraftlosen Hand113 den festen, sicheren Griff 
des athletischen Akrobaten zutrauen kann. In dieser Zeit (S. M. I) beginnt aller- 
dings hier und da bescheidene Innenzeichnung aufzutreten. Auf den Beinen 
einer weiblichen Stierspringerin114 erscheinen in dunkler Farbe einige parallele 
Striche, welche die Muskulatur des Beines veranschaulichen sollen, und es scheint 
fast, als ob uber dem Gurtel kummerlich durch Linien der Umrifl des Brust- 
korbes angedeutet ist. Aber trotzdem sind die Beine schlapp und weich, wie mit 
einer Flussigkeit gefullt, und sie enden in Fube, denen man die Fragfahigkeit 
nicht glauben kann.

Auch in der S. M. Il-Periode, wo die groben vielfigurigen Fresken vorherrschen, 
andert sich das Bild nicht wesentlich. Die suggestive Kraft, die von dem Frag
ment „La Parisienne"115 ausstrahlt, geht genugend deutlich hervor aus dem 
Namen, der dieser kleinen Kreterin schon bald nach der Entdeckung beigelegt 
wurde. Mit fast unglaublicher Sicherheit ist die Individualitat dieser kleinen, 
fertigen Person durch die kraftige Umriblinie der steilen Stirn, der vorspringen- 
den Nase, der vollen Lippen und vor allem in dem Schwung des Kinnes und des 
Halses, in der ganzen Haltung, festgehalten. Darauf, aber auch nur darauf 
beruht die unmittelbare Wirkung dieses Fragments. Die grobe Flache des Ge- 
sichts wird nur belebt durch das uberwertige, hier wie immer en face gesehene 
Auge unter der stark angesetzten Augenbraue. Es ist der Umrib, der spricht, und 
dann der grobe Gegensatz der Farbflecke: die Masse des dunklen, wehigen 
Haares, das grobe Auge, die vollen roten Lippen, das blanke Weib^des Gesichts, 
das vollkommen unbelebt, ungegliedert bleibt. Der ,,Cupbearer entzuckt 
durch den expressiven Schwung der Kurve seines Umrisses und doch, auch 
hier steigen die Bedenken, die Fragen auf. Denn wie soil man sich die Ver
bindung des rechten Armes und der Schulter mit dem Rumpf denken? Soweit 
ich sehe, ist nicht einmal eine Trennungslinie zwischen beiden vorhanden und wie 
bei dem „Captain of the Blacks" sind Arm und Rumpf als eine geschlossene 
Farbflache gesehen. Das stark eingezogene Kreuz und die wieder vorsprmgende 
Kurve der Glutaen sowie auch die feine Silhouette des stolz zuruckgeworfenen 
Kopfes suggerieren naturlich eine kraftige Spannung — aber wirklidi ausgedruckt 
ist diese eigentlich nicht. Im Grunde genommen ist die Ruckenlinie als solche 
lahm und fade, und in merkwurdigem Gegensatz zu dem schlanken Korper steht 
der feiste, aufgeblasene Unterarm mit dem dicken Handgelenk (dasselbe gilt von 
der rechten Hand). Es soil hier offenbar im Umrib die Muskulatur des Armes

Tafel 24.4

Tafel 4.1

Tafel 5.1

112 Pal. III, S. 209 f.
113 ib. III, S. 215, Abb. 145, 146.
111 ib. III, S. 216, T.XXI.
115 Maraghiannis, Ant. Cret. III, 13·
110 Pal. II, 2, S. 707.
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mit dem vorspringenden Ellenbogen wiedergegeben werden, aber dies 1st doch 
nur im allgemeinsten Sinne gelungen. Die Fufie sind bei dieser Figur nicht er- 
halten, aber aus anderen Fragmented kennen wir sie genugend, um zu wissen, 
dafi sie uber eine knochenlose, weiche Silhouette mcht hinausgekommen sin . 
So wie im nackten Korper jegliche Innenzeichnung fehlt, so bleibt auch das 
Lendentuch ganzlich ohne Bewegung: gleichmafiig flach ist es bedeckt mit einem 
komplizierten Ornamentmuster. Nun konnte man her freilich einwerfen, dafi 
wir es mit einem Monumentalfresko zu tun haben — Evans hat ja im ganzen 
448 Figuren errechnet! -, und dafi der Kunstler mit Absicht alles Detail unter- 
druckte und sich auf grofie, farbige Flachen beschrankte. Dies trifft jedoch nicht 
zu. Abgesehen von dem mit liebevoller, fast peinhcher Sorgfalt ausgefuhrten 
Muster des Lendentuches sehen wir nicht nur an den Armen die blauen Arm- 
bander scharf und farbig sich erheben, sondern am linken Handgelenk tragt der 
Cupbearer ein Armband, das so genau wiedergegeben ist, dafi sich der Schmuc - 
stein, ein gestreifter Achat, und die Fassung deuthch erkennen lassen Korper- 
details, die sich ebenfalls farbig von der Umgebung abheben, wie die Daumen- 
nagel und vor allem das auch hier en face gesehene Auge,119 treten scharf hervor 
und beweisen zur Genuge, dafi der Kunstler Details an sich mcht scheute. Noch 
merkwurdiger ist der farbige Akzent der kleinen, hellblauen Silberplatte vor 
dem Ohr, nicht so sehr als Detail an sich, sondern well sie ein Ohr schmuckt — 
das einfach nicht da ist! Es ist eine merkwurdige Tatsache, auf die auch Roden- 
waldt schon hingewiesen hat, dafi weder der Cupbearer, noch die Parisienne, noch 
die meisten anderen Kreter auf den Fresken Ohren haben.119» Die Haarlime wird 
in schonem Bogen um eine leere Stelle, die in der roten bzw. weifien Gesichtsfrnbe 
gelassen wird, herumgefuhrt. Das heifit: der kretische Kunstler sieht im Ohr 
nur den Farbfleck, nicht das komplizierte System von Windungen, knorpehger 
Erhebungen und Schattierungen, nicht die B i 1 d u n g des Ohres, die uns in erster 
Linie auffallt, ebensowenig wie er im Korper unter der Haut die Bewegung von 
Muskeln, das Sichabzeichnen des Knochengerustes sieht, es sei denn, dafi dieses 
sich im Umrifi bemerkbar macht. Er halt sich an die einheitliche Lokalfarbe und 
verzichtet ganz auf Modellierung durch Schattierung. Nur vereinzelt hat er ver- 
sucht, durch Linien die Bewegung der Oberflache anzudeuten.120 So wenig gluck- 
lich dieser Versuch auch ausgefallen ist — denn so uberzeugend und unmittelbar 
die Umrisse sind, ebenso unbeholfen und verfehlt sind die venrrten, schematischen 
Striche, die als Innenzeichnung gelten sollen —, er 1st doch ein Beweis, dafi der 
kretische Kunstler dieses Leben der Flache wohl gesehen hat, aber diese Plastizitat 
nicht durch Tonunterschiede oder zeichnerische Andeutung, die eine gewisse Ab- 
straktion voraussetzt, in seinen Malereien auszudrucken vermochte. Es mogen 
ihm dabei die Haupteigensdiaften seiner Kunst im Wege gestanden haben. Denn 
wie aus den besprochenen Beispielen hervorgeht, liegt ihre Starke in der Wieder- 
gabe des unmittelbaren Gesamteindrucks, der zunachst in einer beweglichen

nt ib. II, 2, Suppl. Plate XXV, XXVI.
118 ib. II, 2, S. 705.
119 ib. II, 2, S. 706.
n»a Herr Prof. Rodenwaldt wcist midi allerdings darauf bin, da8 sich unter den unveroffent- 

lichten Fragmenten im Museum von Heraklion mehrere mit der Darstellung von Ohren behnden; 
vgl. Tiryns, II, S. 86, Anm. 1.

129 Pal. III, S. 216.
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Silhouette festgelegt wird. Je mehr ihr das Thema eine momentane, voruber- 
gehende Bewegung vorschreibt, urn so starker wirkt diese Kunst. In dieser Be- 
ziehung ist sie im wahrsten Sinne des Wortes mimetisch. Hier von ,Naturalis- 
mus‘ zu reden, ware verfehlt (vgl. oben S. 22 f.). Auch von ,Impressionismus 
kann keine Rede sein. Denn der Impressionist ist bestrebt, seinen eigenen 
Gesichtseindruck der Wirklichkeit wiederzugeben. Dieser hat einen bestimmten 
personlichen Standpunkt des Beobachters und eine bestimmte, einmalige Be- 
ziehung des Objekts zu seiner Umgebung, namentlich auch zur Atmosphare, zu 
Licht und somit Schatten zur Voraussetzung. In der kretischen Kunst vermissen 
wir jedoch gerade die Beziehung zur Umgebung. Die Dinge sind wie losgelost, 
ausgeschnitten, und es fehlt ihnen Licht und Schatten. Nur die Lokalfarbe, ins 
Leuchtende gesteigert, manchmal sogar ganz unnaturlich abgewandelt, erfullt die 
Silhouette. Es ist, als hatte sich der Kunstler gescheut, diese einheitliche, d. h. in 
der Wirklichkeit einheitliche Farbe in seinem Bild durch Schatten 
und dunkle Tone zu vergewaltigen. Im Grunde genommen will er die Dinge 
noch einmal machen. Wie weit dieses Bedurfnis, die Dinge nachzuahmen, ja zu 
duplizieren konnte man sagen, geht, zeigen uns am besten die Blumen, Fruchte 
und Pflanzen (M.M.III), die mit der groftten Sorgfalt dreidimensional in 
Fayence nachgeahmt sind.121 Noch merkwurdiger in dieser Beziehung sind 
einerseits die naturlichen Muscheln mit kunstlicher Bemalung,122 andererseits voll- 
komrnen nachgeahmte Muscheln in Fayence oder anderem Material,122 die zum 
Teil mit den echten Stucken zusammen gefunden worden sind und eine hochst 
eigenartige Vermengung von Natur und Kunst verraten. In der Tat 1st die 
Grenze oft kaum zu ziehen. In einer M. M. Ill-Umgebung hat Evans Terrakotta- 
abdrucke von Seetieren gefunden, so ,echt‘, daft er sie anfanglich ur ossi e 
hielt. Nach seiner Ansicht konnen sie nur von den wirklichen Tieren abgeformt 
sein.124 Wahrend es einerseits wahrscheinlich ist, daft diese Gegenstande ihren 
Einfluft auf die S. M. I-Vasen mit Darstellungen von Seetieren und -pflanzen aus- 
geubt haben,125 verdient es andererseits Beachtung, daft sie nicht auf einmal er- 
scheinen, sondern ihre Vorlaufer schon in fruherer Zeit haben. Aus er - · 
Periode stammt die Vase, die als Verzierung drei plastisch ausgefuhrte Kafer 
zeigt; andere sind in derselben Weise mit aufgesetzten Muscheln geschmuckt. - 
Im Grunde genommen entstammen die Imitationen von Ho zgefaften in Terra- 
kotta, die schon im F. M. I vorkommen,127 und die kerarnischen Nachahmungen 
von Steingefaften aus dem M. M. I/II128 demselben Duplikationsbestreben. Man 
wird also nicht fehlgehen, wenn man die moglichst S^tieiie imesis, ie vor 
der dreidimensionalen Duplikation, ja selbst dem gu es k ^c iis an es 
nicht halt macht, als eine Grundeigenschaft der kretischen Kunst betrachtet. 0 
liegt es fur den kretischen Kunstler naher, die weiche, unbestimmte Beweguno

Tafel 3.3

Tafel 3.1

Tafel 3.2

121 ib. I, S. 499 f.
122 ib. I, S. 319.
123 ib. I, S. j2i; vgl. I, S. 487, 

Siehe auch IV, S. 74, Abb. 108.

Steatitform fur die Herstellung solAer Fayence-Musdieln.

121 ib. I, S. 522.
125 ib. I, S. 523; IV, S. 108 f.
126 ib. I, S. 239.
127 ib. I, S. 59.
128 ib. I, S. 178, 238.
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der Oberflache, verursacht durch Muskelspiel und Knochengerust, ohne weiteres 
als solche zu erfassen, denn als sie durch Innenzeichnung oder Schattierung ab- 
strakt oder subjektiv wiederzugeben. Die R e 1 i e f f r e s k e η beweisen, daE 
dies auch in der Tat der Fall gewesen ist. Obwohl K. Muller129 schon vor 
20 Jahren nachgewiesen hat, daE diese Klasse von Kunstwerken mit der Malerei 
zusammenhangt, findet man sie oft noch, wenn auch zaudernd, ' als Skulptur 
gewertet. Es sind in der Tat Wandmalereien, soweit mit Relief unterbaut als 
notig ist, um den Eindruck der naturlich bewegten Oberflache hervorzurufen, 
also wiederum ein Mittel, um dem Ziel der getreuen Mimesis zu dienen. Denn 
mit diesem dreidimensionalen Unterbau seiner Fresken konnte der Kreter es, 
wie in der Natur, dem Licht selbst uberlassen, an der plastisch bewegten Flache 
die Schattierungen hervorzurufen, die auch dem wirklichen Gegenstand seine 
Plastizitat verleihen. Dieses ganz in der Linie der kretischen Kunstentwicklung 
liegende Hilfsmittel, das eine muhsame Technik und groEes Geschick voraus- 
setzt, begegnet uns in der Hauptsache in Knossos, dort allerdings schon sehr 
fruh. Im M. M. III ist das Relief noch flach, spater wird es kraftiger. Die altesten 

Tafelj.j Reste131 sind zu gering fur eine Analyse. Nur das „Jewelfresco“,132 das ebenfalls 
noch aus dem M. M. III stammt, sei kurz besprochen, weil es das oben Gesagte 
besonders gut erlautert. Nur ein Daumen und zwei Finger einer Mannerhand, 
in Relief wiedergegeben, sind erhalten. Sie halten ein gelb gemaltes, offenbar 
goldenes Halsband, bestehend aus runden Perlen und Anhangern in der Form 
von Negerkopfen. Bezeichnend ist das unmittelbare Nebeneinander von Relief
und Flachmalerei. Die komplizierten Uberschneidungen der Finger und des 
ITalsbandes, die in einem einfachen Fresko notig gewesen waren, sind auf diese 
Weise vermieden. Aber mehr als die auEere Rundung der Finger ist nicht 
wiedergegeben. Es sind weiche, knochenlose Gebilde, ohne Einteilung, und wenn 
man gleich daneben die sauber und prazis ausgefuhrten Zeichnungen der Neger- 
kopfe sieht, kann man sich nur wundern, daE an den plastischen Fingern die 
Nagel nur als aufgetragene Farbflecke erscheinen. Die Einbettung der Nagel 
in die Fingerspitzen ist nicht einmal angedeutet. Es handelt sich hier auch nur 
um die Bewegung der Oberflache, und man muE zugeben, daE die plastische 
Differenzierung der Finger durch Tonunterschiede, durch das nunmehr naturliche 
Spiel von Licht und Schatten vollkommen erreicht ist.

Ungefahr derselben Zeit sind die Oberreste einer groEen Darstellung des 
Stierspieles zuzuschreiben.133 Bezeichnenderweise ist der gut erhaltene Kopf des 

Tafelis.2 gewaltigen Stieres gelegentlich auch wohl als Kuhkopf gedeutet. In der Tat 
fehlt ihm das fur unser Gefuhl entscheidendste Charakteristikum des Stieres: 
die unbandige, wie komprimierte Urkraft, die sich im Kopf in dem absoluten 
Vorherrschen des massiven, harten Schadels ausdruckt. Davon kann hier nicht 
die Rede sein. Man betrachte nur die Art, wie das Auge eingebettet ist. Nach- 
lassigkeit kann man dem Kunstler gerade hier nicht vorwerfen, da er in der 
Wiedergabe des Auges mit fast miniaturhafter Sorgfaltigkeit vorgegangen ist.134

129 J. d. I. 191$, 30, S. 272; vgl. Evans, Pal. I, S. 378.
130 Z. B. Waltz, Le monde 6geen (1934), S. 143 f.
131 Pal. I, S. 375; II, i, S. 355.
132 ib. I, S. 525.
133 ib. III, S. 172 f.
134 ib. III, S. 174.
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Schlapp und weich ruht es in den Hautfalten, glotzend und erschreckt vielmehr 
als boshaft-drohend, schwimmt es in der Oberflache. Die Stirn- und Nasenlinie ist 
trage gezogen, die Wamme am Hals hangt spannungslos herunter und geradezu 
erschreckend neutral ist das aufgesperrte Maul. Nicht aus stahlharten, straff 
durch die Haut uberspannten Knochen, sondern aus weicher, schiebend nach- 
gebender, lederner Haut scheint dieser Kopf aufgebaut zu sein. Typisch in dieser 
Beziehung ist das gutmutige, kleine Ohr und die Art, wie es eingepflanzt ist. 
Diese Reliefierung sucht eben nicht die Struktur des Gegenstandes, sondern haftet, 
„skindeep“, an der Oberflache, folgt deren Bewegung und erreicht dadurch, was 
sie offenbar auch nur beabsichtigt: den Ausdruck der naturlichen Plastizitat, der 
Modellierung, so wie die Wirklichkeit diese durch Spiel von Licht und Schatten 
dem Betrachter vorgespiegelt.

Die besten Fragmente dieser Art, Teile von Menschendarstellungen, sind in Tafel 3.4 
der „East-Hall“ zutage gekommen. Sie gehoren der „Transitional period" an.135 
Auf die Gefahr hin, die guten Eigenschaften dieser in sehr starkem Relief aus- 
gefuhrten Stucke zu verkennen zu scheinen und dabei in Widerspruch zu geraten 
mit den lobenden Aufferungen Sir William Richmonds und Professor Thomsons, 
von Evans angefuhrt,13® mochte ich auch hier einiges bemerken. Es handelt sich 
um die Gliedmaffen athletisch durchgebildeter Akrobaten und Boxer,1' ’ schlanker, 
man darf wohl sagen magerer Menschen, die durchaus dem kretischen Typ ent- 
sprechen. Naturgemaff tritt die Muskulatur stark zutage: keine Fettschicht unter 
der Haut vermittelt die Dbergange oder verwischt die scharfen Begrenzungen. 
Dazu kommt, dafi diese Menschen alle in starkster Bewegung, ja fast krampf- 
hafter Anspannung sind. So ist es kein Wunder, dafi auch ein einfaches Ablesen, 
ein getreues Wiederholen der Oberflache, so wie es, wie wir gesehen haben, fur die 
Kreter charakteristisch ist, ein Bild der Wirklichkeit ergibt, das unserem Auge, 
gewohnt anders zu sehen, viel grofiere anatomische Kenntnisse und viel tiefere, 
bewufite Uberlegungen vorspiegelt als tatsachlich vorhanden sind. Da, wo der 
Knochenbau dieser mageren Menschen tatsachlich an die Oberflache tritt, wie am 
Ellenbogen138 oder etwa am Handgelenk, ist er auch erfafit. Aber dies scheint 
mir nicht der Fall in dem Fragment einer Schulter mit Oberarm,1' auch sind die 
Hande14® nach meiner Meinung weder in der Darstellung noch in der Aktion 
uberzeugend. Sogar das einzelne Handfragment141 mit Wiedergabe der Adern Tafel 12.4 
auf dem Handrucken uberzeugt nicht und macht wieder den weichen, knochen- 
losen Eindruck, dem wir auf Kreta schon offers begegnet sind. Wenn die Kreter 
tatsachlich, wie Sir William Richmond als Moglichkeit aufwirft, sich mit Leichen- 
anatomie abgegeben haben,142 so ist ihr Interesse merkwurdig an der Oberflache 
haften geblieben. Dem kretischen Kunstler haben diese Kenntnisse jedenfalls gar 
nichts genutzt. Er hat hier, wie immer, mit erstaunlichem Feingefuhl und Ge- 
schick sein Vorbild — man mochte sagen: abgetastet und jede Bewegung der

135 1b. III, S.496.
130 1b. III, S. 498 f.
137 ib. III, s. 497 f., u. T. XL, XLI.
138 ib. III, S. 503, Abb. 348 A, 350 A.
139 ib. III, S. 501, Abb. 343.
140 ib. III, S. 505, Abb. 350 A.
141 ib. III, S. 506, Abb. 351, T.XLI.
142 ib. III, S. 506.
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Oberflache wiedergegeben. Dem modernen Kunstler, sofern er „Naturahst ist, 
scheint dies fast ein Wunder,143 denn er sieht, ob er will oder nicht, sem Ge- 
gebenes in Haupt- und Nebensachen und muft sich oft bewuftt dazu zwingen, 
Details durch Einzelstudium zu ihrem Wert zu verhelfen. Er kann nicht mehr 
„see nature with as free a vision"144 wie der kretische Kunstler, dem alles gleich 
wichtig ist und der nicht trennt zwischen Hauptsachen und Einzelheiten. Was 
fur den modernen Kunstler selbstverstandliche Voraussetzung ist — „the bony 
structure", der Knochenbau — besteht fur den kretischen Kunstler nur, sofern 
er ihn sieht. Im Grunde genommen kommt dies auch in den Urteilen Sir William 
Richmonds und Professor Thomsons zum Ausdruck, indem ersterer betont, daft 
die Anatomie nicht peinlich genau (,,not in the sense of laboured accuracy ) 
wiedergegeben ist, und der zweite in der sorgfaltigen Oberflachenbehandlung die 
Suggestion der darunterliegenden — ihm als Anatombesondersgelaufigen! 
Muskulatur empfindet.145 Beide sind wohl am meisten getroffen durch die aufter- 
ordentliche Naturwahrheit der ihnen vorgelegten Fragmente. Weniger gunstig 

Tafel6;5.3 ist ihr Urteil uber die Reste des „Priest-King“,146 die schon dem S M. I zu- 
zuschreiben sind. Auch hier sind Hand und Gelenk wieder die schwachsten 
Teile,147 und im allgemeinen laftt sich dann auch sagen, daft nur dem Wissen- 
den durch die Oberflachenbewegung das Vorhandensein desUnterbaus suggeriert 
wird. Wiederum besteht hier eine Inkongruenz zwischen der nach modernen 
Begriffen ,vernachlassigten‘ Hand mit den weichen, verkummerten Fingern und 
der sorgfaltigen, detailreichen Ausfuhrung anderer Einzelheiten, wie der genau 
gemalten Halssdhnur,148 zwischen dem in diesem Fall leicht und oberflachlich in 
Relief angedeuteten Ohr und der peinlich ausfuhrlich modellierten und bemalten 

Tafelzou Priesterkrone unmittelbar daruber.149 Man kann also nicht behaupten, daft der 
Kunstler sich hier absichtlich auf allgemeine Andeutungen beschrankt hat: die 
Teile, die hier unzulanglich wiedergegeben erscheinen, haben ihm tatsachlich nicht 
mehr gesagt als er daruber aussagt.

Wahrend nun die Relieffresken dem Willen nach engerem Anschluft an die 
Tafel 19.2 Naturerscheinung entspringen, scheinen die Miniaturfresken einer Ent- 

wicklung in entgegengesetzter Richtung zu entsprechen. Es handelt sich hier 
jedoch nicht um einen Versuch, den Gesamteindruck von Menschenmassen wieder- 
zugeben. Wenn die einzelnen Gruppen von Frauen und Mannern durch eine 
durchgehende Grundfarbe gebunden sind, so war dies mehr vorgeschrieben durch 
die zu schneller Arbeit zwingende Freskotechnik,150 als daft es einem zusammen- 
fassenden Sehen, welches eine Menschenmenge als einheitliche Masse empfindet,1 1 
entspricht. Innerhalb dieser Grundfarbe sind die einzelnen Kopfe, ja ganze 
Figuren152 vollkommen scharf und klar mit feinem Pinselstrich umrissen. Von 

143 ib. III, S. 506.
144 ib. III, 506 (Sir William Richmond).
145 ib. III, S. 506 f.
140 ib. II, 2, S. 774 f. u. Titelbild.
147 ib. II, 2, S. 783, 2 (Prof. Thomson).
149 ib. II, 2, S. 781, Abb. 508.
149 ib. II, 2, S. 776, Abb. 504.
100 ib. III, S.47.
151 Z. B. Matz, Die Antike 1935, 11, S. 190.
153 Pal. III, T.XVII, XVIII.
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einer Gliederung der Masse durch Licht und Schatten ist auch hier nicht die Rede: 
die Menschenmenge baut sich rein additiv auf aus vollkommen gleichwertigen 
Einzelfiguren, so wie die groEen Fresken endlose Prozessionen aus Einzelfiguren 
darstellen. Mit groEem Geschick, aber immerhin doch in fast mechanischer 
Gleichformigkeit, sind die einzelnen Profile, die Umrisse der Gesichter, bei denen 
sogar das Ohr immer ausgespart wird, durch die schwarze Haarfarbe aus dem 
farbigen Grund herausgeholt, sind die hellen Augen und Halsbander rasch ein- 
getupft.153 Sorgfaltig sind auch die Architekturen ausgefiihrt, obwohl es, wenigstens 
auf den erhaltenen Resten, nicht recht gelingen will, aus den genau gemalten 
Teilen ein konstruktiv mogliches Ganzes aufzubauen. Es liegt dies nicht nur an 
der mangelhaften Erhaltung, sondern hangt auch wesentlich damit zusammen, 
daE der Kunstler scharfgesehene Teile zu einem mehr dekorativen als konstruk- 
tiven Ganzen zusammenstellt. Dieses macht, trotzdem es Architektur vorspiegelt, 
den Eindruck von vollkommen unwirklichem und unmoglichem Stuckwerk. Wie 
sehr sogar hier das Bestreben, moglichst genau und ausfuhrlich zu reproduzieren, 
vorherrscht, zeigt das Fragment eines Stierkopfes,154 das wohl auch zu einem 
Miniaturfresko gehorte und zahllose Details peinlich genau vor Augen fuhrt. 
Nur in einer Beziehung konnte man vielleicht von einem Versuch, zusammen- 
fassend zu sehen, sprechen. Die Rander der Menschenmengen zeigen bisweilen 
einen unregelmaEigen UmriE,155 oder aus der isokephalen Menge ragen hier und 
da Hande und Arme hervor,156 deren Zugehorigkeit zu den Einzelfiguren sich 
nicht feststellen laEt. Dieser Kunstgriff macht jedoch einen mechanischen Ein
druck. Etwas uberzeugender ist das kleine Fragment mit den speerwerfenden 
Kriegern.157 Hier sind allerdings die Figuren auch einzeln gemalt. Bezeichnend 
ist auf jeden Fall, daE sich diese Belebung des Einerleis immer am UmriE ab- 
spielt: wie uberall, liegt auch hier die Ausdruckskraft in der beweglichen Kontur. 
Im Grunde genommen folgen die Miniaturfresken dann auch denselben Gesetzen 
wie die groEen Wandmalereien. Sie stellen nur ein „artistic shorthand",1 eine 
abkurzende und den besonderen Verhaltnissen entsprechende, beschleunigte Art 
des gewohnlichen Verfahrens dar. Der Vergleich mit Miniaturen ist besonders 
glucklich gewahlt, weil er die Sorgfalt, die auf Einzelheiten verwandt wird, gut 
zum Ausdruck bringt. Nicht umsonst sind die beruhmtesten Produkte kretischer 
Kunstfertigkeit Werke der Klein- oder der Goldschmiedekunst. Die bemalte 
Kristallplatte wurde bereits erwahnt,159 die eingelegten Dolche hat Evans selbst 
ausfuhrlich zur Erlauterung der Miniaturmalerei herangezogen.7'' Die Vaphio- 
becher seien hier nur genannt, nicht besprochen, da, wie gesagt, ihre kunst- 
historische Stellung innerhalb der kretischen Kunstentwicklung mir noch keines- 
wegs gesichert erscheint.

Es bleibt jetzt noch ubrig festzustellen, ob diese so merkwurdig lebendige 
Kunst, die scheinbar ganz reif und plotzlich auftritt, nicht doch irgendwo in der

Tafel 2.1

Tafel 2.2

153 ib. III, S. 33.
154 ib.I, S. 529.
155 ib. III, S. 33.
156 ib. III, T. XVIII.
157 ib. III, S. 82.
153 ib. III, S.48.
150 ib. III, S. 108 f.
100 ib. III, S. in f.
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Tafel 2.4

vorhergehenden Periode sich ankundigt. Schon oben (S. 41 f.) wurden einige 
Beispiele der typischen Wirklichkeitsduplikation besprochen. Dem 1st nun vor 
allem das einzige aus dem M.M.II erhaltene Fresko hinzuzufugen das aut 
dunklem Grund in regelmafiiger Wiederholung in gelber Farbe die Abdrucke 
eines Schwammes zeigt.161 An den Anfang der Wandmalerei, soweit ™r diese 
uberblicken, stellt sich also die Natur selber. Der Kunstler hat nur die Wahl des 
Naturgegenstandes und den Rhythmus seiner Wiederholung bestimmt. Sehr be- 
zeichnend ist seine Freude an den bizarren, beweglichen Formen des reinen Natur- 
abdrucks. Evans1”2 hat bereits darauf hingewiesen, dafi das gleiche und andere 
ahnliche „Abdruckverfahren“ bei den Vasenmalern derselben Zeit wiederholt 
vorkommen. Sie stimmen mit den oben bereits angefuhrten Beispielen von 
Mimesis aus noch fruherer Zeit im Wesen uberein, und man mochte fast die Frage 
aufwerfen, ob diese bescheidenen Versuche des Handwerks, der Kleinkunst hier 
nicht vielmehr den Ausgangspunkt gebildet haben, statt dafi sie, wie Evans im 
allgemeinen anzunehmen geneigt ist, in einiger Entfernung der sogenannten 
,groEen‘ Kunst gefolgt sind. Denn wenn wir die Ansatze zu dem mimetischen 
Verismus, der im M. M. III aufbluht, auch an anderer Stelle in fruherer Zeit fest- 
stellen konnen, so ist es wieder, abgesehen von den angefuhrten Beispielen, nicht 
in der „grofien“ Kunst, sondern in erster Linie in den Erzeugnissen der kleinsten 
Kleinkunst, der Siegelschneider.183 Dafi hier oft sonderbare Mischformen und 
ornamentale Muster auftreten, steht der Auffassung, dafi mimetisch vorgegangen 
wird nicht im Wege. Abgesehen von den dekorativen Erfordernissen des Siegels 
ist auch zu bedenken, dafi wir hier den Anfang einer Bildsprache, die naturgemafi 
zu besonderen Formen drangt, erleben.

Und neben Erstarrtem gibt es auch ganz frei wiedergegebene Darstellungen 
namentlich von Pflanzen und Tieren. Man kann sich schwer dem Eindruck ent- 
ziehen, dafi sich die Veranlagung zum mimetischen Verismus hier in bescheidenem 
Mafie schon bemerkbar macht, obwohl meines Erachtens von diesen Anfangen bis 
zur Mittaghohe der Entwicklung, die uns im M. M. III unvermittelt vor Augen 
tritt, keine gleichmafiig ansteigende Linie fuhrt. Wenn wir nicht annehmen 
wollen dafi eben auf allen Gebieten die Zwischstufen verlorengegangen sind, so 
bleibt das plotzliche Aufbluhen der Kunst im M.M.III ein noch ungelostes 
Ratsel.184

Fassen wir die Eigenschaften dieser Kunst noch einmal kurz zusammen. Alles 
Lebende ist ihr Thema, und sie wahlt es um der Lebendigkeit willen. Bewegende 
Pflanzen, lebendes Getier, bewegliche Menschen — das alles wird gebannt in fem 
begrenzten Flachen, in sicher gefuhrten Umrissen, Suggestionen der Wirklichkeit 
selber. Das Gesehene noch einmal schaffen, duplizieren, wahrhaft nachahmen, wenn 
es sein mufi, durch plastische Mittel, Stuck fur Stuck, Teil fur Teil, danach strebt 
diese Kunst. Dabei haftet sie an der Oberflache, woruber das Auge bestenfalls 
tastend gleitet, wenn es sich nicht mit dem Festlegen des Umrisses, der all- 
gemeinen farbigen Gegensatze begnugt. So neigt diese Kunst zum Unscharfen, Ver-

“‘ ib. III, S. 361 f.
162 ib. III, S. 362.
103 Karo, Pauly-Wissowa, R.E. XI, S. 1761; K. Muller, J. d.I. 1915, 3°. S. 274 f.; Matz, 

Fruhkretisdie Siegel.
104 K. Muller, a. O. S. 281.
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schwommenen, Grenzenlosen.165 Sie liebt die Schonheit des Zufalligen, immer Be- 
weglichen. W i e diese Schonheit zustande kommt, wie die Blume wachst, der Korper 
gebaut ist, ob und wie eine Bewegung moglich ist, ist fur diese Kunstler in ihrer 
hemmungslosen Hingabe an die Beweglichkeit kein Problem. Fur den organischen 
Zusammenhang interessieren sie sich offensichtlich nicht: was sie daruber aussagen, 
ist soviel wie die Natur selber dem oberflachlichen Betrachter sowieso enthiillt. 
So sind die bewegten Figuren schlapp, gummiartig gedehnt und skelettlos, so 
,steht‘ keine ruhige Figur sicher auf den FuBen. Allen fehlt die gleichmaBige Ver- 
teilung der Massen, der organisch festgefugte Bau. Nicht weniger fallt dies auf 
in groBeren Kompositionen. Weder die figurenreichen Prozessions- oder Miniatur- 
fresken noch auch die durch Getier belebten Landschaften sind Kompositionen in 
eigentlichem Sinn. Es sind Zusammenstellungen, Addierungen von Einzelfiguren, 
von bunten Bluten und schonen Ranken, durch keine klare Gliederung vom 
Kunstler zu einer ubersichtlichen Totalitat zusammengefaBt. Eins wird an das 
andere gereiht, so daB manchmal sogar an den einzelnen Pflanzen die sonder- 
barsten Hybridisierungen zu beobachten sind. Alles strahlt in den leuchtendsten 
Farben. Der Schatten fehlt ganz, und diese Tatsache allein geniigt schon, um 
V. Muller16” recht zu geben, wenn er darlegt, daB Perspektive fehlt. Mit ihm 
glaube ich, daB ein guter Teil des Eindrucks „in eine Marchenwelt“"" versetzt 
zu sein, auf der Flachenhaftigkeit der kretischen Gemalde beruht.11’ Es sind 
farbige Schattenbilder der Wirklichkeit, die uns vor Augen gegaukelt werden. 
Und gerade deshalb sind sie fur den modernen Betrachter so verfanglich. Nicht 
umsonst wird immer wieder das „Moderne“ dieser Kunst hervorgehoben. AVenn- 
gleich, wie in einem Traum, diesen Bildern die haptische Dreidimensionalitat 
fehlt und sie dadurch aus der realistischen Wirklichkeit herausgehoben werden, 
so haben „die Einzelelemente doch soviel Naturwirklichkeit, die Modellierung 
und der Linienzug, wie schlieBlich die Farben zeigen eine derartige Kraft und 
Vitalitat",1"9 daB man sich fast wie in der Natur dem ,Rohmaterial des Be- 
scha,uers gegenubergestellt wahnen kann. Es ist eine bekannte Tatsache, daB man 
eine und dieselbe naturliche Landschaft z. B. im ,Stile' Corots oder van Goyens 
sehen kann, kurz gesagt, daB die Kenntnis der gleichzeitigen und uns voran- 
gegangenen Kunst es uns ermoglicht — ja oft uns dazu zwingt die Natur zu 
interpretieren im Sinne eines unserer Lehrmeister im Sehen, eines Kunstlers. Dal. 
der moderne Beschauer bei der Betrachtung der kretischen Kunst oft dieselbe Ge- 
fahr lauft, beweisen Ausdrucke, wie Impressionismus, Naturalismus, ,modern‘, 
usw., die ihr Wesen wiedergeben sollen. Diese Kunst eignet sich besonders gut 
zum „hineininterpretieren'' - wie die Natur selber, deren Spiegelbild sie in so 
weitgehendem MaBe ist. Allerdings hat diese Feststellung auch eine merkwurdige 
und nutzliche Konsequenz. Denn in eine starke Kunst mit ausgesprochenem 
eigenen Stil laBt sich eben so leicht nichts hineininterpretieren: sie ist wie sie ist, 
klar und eindeutig. Die kretische Kunst kann diesen Anspruch nicht erheben. 
Die Tatsache, daB wir, sie besprechend, so viel Negatives, so viel was tatsachlich 
nicht da ist, muhsam zusammenlesen muBten, beweist schon, wie schwer es ist,

105 Vgl. Waser, Arch. Anz. 1925, S. 253 f.
108 J. d. I. 1925, 40, S. 8$ f.
187 Rodenwaldt, Fries, S. 60.
168 a. O. S. 119 f.
109 V. Muller, a. O.
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sich loszumachen von der Wirklichkeitssuggestion, die von ihr ausgeht und uns 
vorspiegelt, daE eben ,alles da‘ ist. Es mufite dies geschehen, damit die Wert- 
schatzung der kretischen Kunst zuruckgeschraubt wird auf das Niveau, wohin 
sie gehort. Es sind in Wahrheit „ganz naive Auffassungen",170 denen wir gegen- 
uberstehen, der Kunst einer, allerdings sehr raffinierten Primitivitat, deren starker 
Effekt zu einem guten Teil „auf Momenten beruht, die auEerhalb des rein Kunst- 
lerischen liegen“ (v. Salis).

Ihr Entdecker, Sir Arthur Evans, hat dies offenbar empfunden, als er (Im 
Jahre 1896) den Gedanken aussprach, daft die innere Verwandtschaft der Kunst- 
begabung der palaolithischen Hohlenbewohner und der Schopfer der kretischen 
Kunst auf ethnischer Basis beruhen konnte und sogar die Moglichkeit eines un- 
unterbrochenen Zusammenhangs nicht verwarf.171 Obwohl er selbst diese Meinung 
wieder aufgegeben hat, taucht sie immer wieder auf und findet ihre Verteidiger172 
wie ihre Bekampfer.173 Zwar laEt sich die jeweilige Hohe der Zivilisation in der 
Tat kaum vergleichen, aber merkwurdige Ubereinstimmungen in der Geistes- 
haltung sind meines Erachtens nicht zu leugnen, ebensowenig, wie man gemein- 
same Zuge der kretischen Kunst mit der heutiger, primitiver Naturvolker ver- 
kennen kann. Bevor wir jedoch auf diese Seite des Problems naher eingehen, 
wird es notig sein, einen Augenblick bei dem kretischen Kunstler zu verweilen. 
Aus allem Gesagten geht hervor, daE er der Natur „unbefangen“ gegenuber- 
steht, das heiEt also, daE er sie hinnimmt, wie sie sich ihm zeigt, und daE keine 
vorgefaEten Meinungen, keine abstrakten Begriffe auf Grund vorhergehender 
Erfahrung und Oberiegung geformt, sich in das gesehene Bild einschieben und es 
ummodeln und umformen zu einer Vorstellung der Wirklichkeit, welche die Dar- 
stellung derselben so weitgehend beeinfluEt, daE eine starke Divergenz zwischen 
der Wahrnehmung und der Vorstellung, dem Wirklichkeits- und dem Kunstbild 
entsteht. Der Geist dieses Kunstlers greift nicht ordnend und interpretierend, 
erklarend und gliedernd, zusammenfugend oder trennend in die sich ihm bietende 
Wahrnehmung ein, sondern man kann auf Grund seiner Darstellungen sagen, 
daE seine Wahrnehmungen und seine Vorstellungen sich in weitestgehendem MaEe 
decken. Dabei sieht er in erster Linie den UmriE, die Silhouette. Die umschlossene 
Flache sieht er vor allem farbig differenziert, in groEen, scharf umrissenen 
Flecken. Die Modellierung, die plastische Bewegung der Oberflache tritt dahinter 
zuruck, und will er diese wiedergeben, so verfallt er auf das ebenso ingeniose 
wie primitive Hilfsmittel des reliefierten Unterbaus der farbigen Flache. Die 
Tatsache, daE an den eigentlichen Fresken groEe, eintonige, vollkommen unbe- 
lebte Flachen hart neben mikroskopisch scharf ausgefuhrten Details zu finden 
sind174 und vor allem auch, daE ofters Blumen auf Pflanzen wachsen, zu denen 
sie nicht gehoren, obwohl beide Teile gleich scharf und wahr wiedergegeben sind, 
laEt darauf schlieEen, daE der kretische Kunstler uber eine wahre Fulle von 

170 V. Salis, Kunst der Griechen, S. 2 f.
171 The Eastern Question in Anthropology, Brit. Assoc, for the Advance of Science, Report 

1896, S. 906 f., bes. S. 909; siehe auch Furtwangler, Ant. Gemmen, III, S. 26, 2.
172 Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. I, 2, 1, S. 245; Schuchhardt, Arch. Anz. 1914, S. 509; von Salis, 

a.O. S. 5; Picard, Polytheisme hell. I, S. 134; Pit, Aesthetische Ontwikkeling (1928), S. 31; 
Rodenwaldt, Fries, S. 4, S. 17.

173 Curtius, Ant. Kunst II, S. 47; Matz, Gnomon 1936, 12, S. 11.
174 Z. B. der Korper des „Cupbearers“ einerseits und die genau wiedergegebenen Schmuck- 

gegenstande sowie die Musterung der Gewander andererseits. Siehe oben S. 40.



leuchtend farbigen, aufierst naturnahen Vorstellungen verfugte, die er in der frei- 
zugigsten Weise zusammenzustellen imstande war. Gerade diese Freizugigkeit, 
die Wichtiges und Unwichtiges nicht unterscheidet und sich sogar uber die fest- 
liegende Ordnung der Natur hinwegsetzt, lehrt uns wiederum, daft der Geist, 
der diese Ordnung offenbar nicht als mafigebend erkannt hat, zurucktritt hinter 
einer lebhaften, beweglichen und leicht bewegten Phantasie, einem „Bildersehen , 
einem Leben und Schwelgen in Einzelerscheinungen. Man darf diese Phantasie 
nicht mit der Phantasie eines modernen Kunstlers, der sich bewufit von dei 
Wirklichkeit loslost und aus der Vorstellung heraus eine neue Welt sdiafft, ver- 
wechseln. Die Grenze zwischen Wirklichkeit und Traumwelt 1st fur den kreti- 
schen Kunstler nicht in dem Mabe gezogen: zu deutlich kommt sein Wille, sich an 
die Wirklichkeit zu halten, sie gar zu verdoppeln, zum Ausdruck, als daF wir 
nicht berechtigt waren, aus seiner Kunst die Schlufifolgerung zu ziehen, dafi die 
Marchenwelt, die er uns vorzaubert, in der Tat die Welt 1st, in der er lebte, 
die Welt, so wie sie ihm erschien.

Die Geisteshaltung, in der Vorstellung und Wahrnehmung so nah zusammen- 
liegen, ist von der unsrigen im allgemeinen stark verschieden. le wir je o 
erhellt durch die Untersuchungen uber eidetische Erscheinungen, mit denen wir 
uns jetzt naher beschaftigen mussen.
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KUNST UND EIDETIK

Der normale heutige Mensch unterscheidet im allgemeinen scharf zwischen 
seinen Wahrnehmungen und seinen Vorstellungen.1 Die Wahrnehmungsgegen- 
stande gelten ihm als ,leibhaftig‘; sie haben Objektivitatscharakter und werden 
als wirklich vorhanden, unabhangig von dem wahrnehmenden Subjekt emp- 
funden. Die Vorstellungen dahingegen sind vielmehr ,bildhaftig‘ und werden, 
wie lebendig sie auch sein mogen, nicht als ,real‘ empfunden, sondern sind ich- 
bedingt und hangen vom vorstellenden Subjekt ab. In diesem von Jaspers 
formulierten Schema wird die Grenze zwischen Wahrnehmungs- und Vorstellungs- 
welt also sehr scharf gezogen. Verwischt sie sich, wie dies z. B. bei Halluzina- 
tionen, die, obwohl nicht wirklich vorhanden, trotzdem leibhaftig erscheinen, der 
Fall ist, so muB dies als abnormal betrachtet werden.

Es gibt indessen Erscheinungen, die in dieses starre und zu enge Schema nicht 
hineinpassen. Schon im Jahre 1907 berichtete Urbantschitsch uber „subjektive 
optische Anschauungsbilder", die er bei jugendlichen und erwachsenen Versuchs- 
personen, die durchweg normal waren, feststellen konnte. Es handelte sich dabei 
um Anschauungsbilder, die von den Versuchspersonen nach einer Vorlage oder 
auch aus der Vorstellung heraus erzeugt wurden und die die Eigenschaft hatten, 
tatsachlich sichtbar zu erscheinen, obwohl die Versuchspersonen sich sehr wohl 
davon bewuEt waren, daE das Gesehene nicht wirklich vorhanden war. Bald 
stellte sich heraus, daE auch fruher schon ahnliche Phanomene beobachtet waren. 
Goethe und der Physiologe Joh. Muller kannten sie aus eigener Erfahrung und 
haben auch daruber berichtet. Es hat jedoch langere Zeit gedauert, bis diese 
„phantastischen Gesichtserscheinungen" — wie sie Muller nannte — anders denn 
als Merkwurdigkeiten beachtet und gewertet wurden, und bis erkannt wurde, 
dafi hier ein in der Tat merkwurdiges Problem der Losung harrte. E. Jaensch 
(Marburg) und seine Schule haben das Verdienst, es in den Mittelpunkt des In- 
teresses gestellt zu haben, und man darf heute wohl sagen, dafi es ihm gelungen 
ist, mit Hilfe von verfeinerten Versuchen dieses Phanomen in der Hauptsache 
aufzuklaren. Jaensch hat bald erkannt, daE die subjektiven Anschauungsbilder 
nur eine, allerdings die greifbarste Erscheinungsform einer biologisch-psycholo- 
gischen Grundbeschaffenheit darstellen und hat auf der gewonnenen Einsicht eine 
fruchtbare typologische Forschungsmethode aufgebaut, mit welcher wir uns hier 
jedoch nicht in vollem Umfang zu beschaftigen brauchen.

1 Hierzu und zum folgenden: H. Werner, Einf. in die Entwicklungspsychologie (19332), 
S. 112 Ε; E. R. Jaensch, Die Eidetik (19333); W. Jaensch, Grundzuge einer Psychologic und Klinik
der psychophysischen Personlichkeit (1926), S. 13 f.; Th. Bonte, Die eidetische Anlage (1934),
mit weiteren Literaturangaben.



Die Fahigkeit, subjektive optische Anschauungsbilder zu sehen, hat Jaensch 
Eidetik genannt, die Personen, die diese Fahigkeit besitzen, Eidetiker. Die 
zahlreichen Experimente haben gelehrt, daB ihre Zahl weit groBer ist als man 
anzunehmen geneigt ist, und daB die eidetische Fahigkeit bei Jugendlichen in 
starkerem oder schwacherem Grade fast allgemein ist. Da kaum anzunehmen ist, 
daB dem archaologisch orientierten Leser die Untersuchungen uber eidetische 
Phanomene gelaufig sind, mussen wir uns hier kurz mit den Hauptsachen 
befassen.

Was sind denn subjektive optische Anschauungsbilder und welcher Platz kommt 
ihnen zu in dem Schema der bekannten und gelaufigen Geistesfunktionen?

Unsere Beziehungen zur Umwelt kommen durch die Vermittlung der Sinnes- 
organe zustande. Beschranken wir uns vorlaufig auf das optische Gebiet. Eine 
Wahrnehmung resultiert in eine Empfindung, welche bei Einstellung der Wahr- 
nehmung als Gedachtnisbild haften bleibt. Die einfachste Form eines Gedachtnis- 
bildes ist das jedem bekannte Nachbild. Fixieren wir einige Zeit ein rotes 
Quadrat, welches uns vor einem neutralen Hintergrund gezeigt wird, so sehen 
wir buchstablich, wenn das rote Quadrat entfernt wird, auf dem Hintergrund das 
Bild des Quadrats annahernd in der Komplementarfarbe (griin). Dieser Vorgang 
spielt sich nahezu ganz mechanisch in physiologischem Sinn ab, ohne daB unser 
Geist dabei bewuBt in Tatigkeit tritt. Das Nachbild stellt die einfachste untere 
Gedachtnisstufe dar. — Betrachten wir nun ungezwungen unter denselben 
Umstanden ein kompliziertes Bild, dessen Inhalt uns interessiert, so wird in den 
meisten Fallen nach Entfernung der Vorlage ein Nachbild nicht auftreten. Das 
Wahrnehmungsbild ist in uns eingegangen, dank unserer inneren Anteilnahme 
ist es in unseren Geist eingegliedert, es ist Teil von uns selbst geworden. Nun 
besitzen wir es zwar, wir konnen es uns auch wieder vergegenwartigen, aber 
jeder durite sich daruber klar sein, daB er das Bild nicht mehr tatsach- 
lich vor Augen sieht als ein optisches Phanomen, sondern es besitzt als 
eine mehr oder weniger scharfe Vorstellung, eine Leistung seines Ichs. Dieses 
Vorstellungsbild, das also nicht buchstablich gesehen wird, stellt die oberste Ge
dachtnisstufe dar. An ihm ist das denkende Subjekt maximal beteiligt. Zwischen 
diesen Polen, dem mechanisch auftretenden Nachbild und der ichabhangigen, 
stark personlichen Vorstellung liegen die subjektiven optischen Anschauungsbilder.

Die Anschauungsbilder haben die Grundeigenschaft, daB sie im buchstablidien 
Sinne gesehen werden, im ubrigen sind ihre Eigenschaften variabel. Je nach den 
Versuchspersonen, zum Teil auch nach den Versuchsumstanden konnen sie dem 
Nachbild oder der Vorstellung naherstehen. Im ersteren Fall erscheinen sie unbe- 
weglich, Starr, und der Eidetiker empfindet sie als etwas Fremdes, nicht Ich- 
zugehoriges. Im vorstellungsnahen Fall sind die Anschauungsbilder beweglich, sie 
scheinen dem Eidetiker lebendig, er ist seelisch damit verbunden und besitzt sie 
als sein Eigentum, welches er sogar nach seinem Willen andern kann, da seine 
Vorstellung an dem Bild beteiligt ist. Im Grenzfall maximalen Vorstellungs- 
einschlags kann man die Anschauungsbilder sogar als sichtbare, nach auBen pro- 
jizierte Vorstellungen bezeichnen. Wesentliches Merkmal jedoch bleibt ihre buca- 
stabliche Sichtbarkeit, so daB man sie nicht ohne weiteres Phantasiebildern 
sofern diese nicht eine tatsachlich sichtbare Erscheinungsweise haben gleichsetzen 
kann.



Als Beispiel fuhre ich cinen besonders deutlichen Fall von Eidetik an, beschrieben 
von Dwelshauers.2 Es handelte sich hier urn eine erwachsene Versuchsperson, erne 
sudamerikanische Studentin, die imstande war, scharfe Anschauungsbilder von sehr 
komplizierten Vorlagen hervorzurufen. Die kurze Expositionsdauer (etwa 40 bis 
60 Sekunden) schlofi ganzlich aus, dafi die Versuchsperson wahrend der Be- 
trachtung der Vorlage die zahlreichen Details bewufit wahrnehmen und in sich 
aufnehmen konnte. Trotzdem war sie, dazu aufgefordert, imstande, allerlei 
nebensachliche Einzelheiten aus ihrem Anschauungsbild abzulesen. Sie sah dies 
tatsachlich vor sich; es hatte auch insofern eine eigene Existenz, als die Versuchs
person imstande war, es nicht nur mit der Vorlage selber zu vergleichen, sondern 
auch Elemente des Anschauungsbildes, wie z. B. die Tur eines Kirchenportals oder 
einen im Bilde vorkommenden Hund, sich bewegen zu lassen. Nach langerer 
Unterbrechung des Versuchs, einmal nach 17 Tagen, konnte sie das Anschauungs
bild von neuem hervorrufen.

Ich erwahne absichtlich diesen Fall, weil der Versuch nicht aus dem Kreise von 
Jaensch stammt und besonders schlagend ist. Experimente von Jaensch und seinen 
Schulern durchgefuhrt sind jedoch nicht weniger treffend und auEerdem plan- 
maEiger durchgefuhrt. Namentlich die starke, empfindungsmaEige Realitat des 
Anschauungsbildes konnte durch besondere Versuche aufgezeigt werden: nicht nur 
verdecken die Anschauungsbilder oft den Hintergrund und sogar Gegenstande, 
vor denen sie erscheinen,3 sondern sie unterliegen auch den Gesetzen der Vahr- 
nehmungslehre, die fur das gewohnliche Sehen gelten? In vielen Fallen lafit sich 
auch eine gegenseitige Beeinflussung und Verschmelzung zwischen Anschauungs- 
bildern und ahnlichen Gegenstanden der Wahrnehmungswelt nachweisen.5

Obwohl die optischen Anschauungsbilder weitaus am besten und eingehendsten 
untersucht worden sind, steht doch jetzt schon fest, daE ganz parallele Erschei- 
nungen auf dem Gebiet des Tastsinns, des Gehors, des Geschmacks und des 
Geruchs bestehen und oft in Verbindung mit den optischen Phanomenen auf- 
treten.3 Wir konnen uns hier jedoch in der Hauptsache auf die optischen An
schauungsbilder beschranken.

Wie bereits bemerkt, hat Jaensch bei seinen Untersuchungen alsbald feststellen 
konnen, daE sich unter den annahernd gleich stark ausgepragten Fallen von 
Eidetikern zwei verschiedene Typen deutlich voneinander abheben: diejenigen, 
deren Anschauungsbilder nachbildnahe und diejenigen, deren Anschauungsbilder 
vorstel/ungsnahe sind. Bei dem ersten Typ sind die Anschauungsbilder in hohem 
Mafie abhangig von reinsinnlichen Faktoren, wie Dauer und Scharfe der Fixation, 
Farbe, Klarheit der Konturen der Vorlage usw. Das Interesse, welches die Ver
suchsperson der Vorlage entgegenbringt, spielt nur eine geringe Rolle. Mit dem 

2 Un cas typique d’eidetisme. Etudes, 1927, S. 329 f.
3 Jaensch, Eidetik, S. 16 f.
4 Bonte, Eid. Anl., S. 10.
5 Jaensch (Busse), Eid. Anlage und kindl. Seelenleben (1934), S. 63.
8 W. Jaensch, Psychophys. Personlichkcit, S. 15; ein merkwurdiges Beispiel eidetischer Ver- 

anlagung erwahnt Darwin, Journ. of Researches during the Voyage of H. M. S. Beagle (1889’), 
S. 149, wo er von den Eingeborenen von Tierra del Fuego bcrichtet, dafi sie „excellent mimics" 
seien. “They could repeat with perfect correctness each word in any sentence we addressed them 
and they remembered such words for some time. ... All savages appear to possess, to an 
uncommon degree this power of mimicry.”



ubrigen Seelenleben der Versuchsperson sind diese Anschauungsbilder nicht oder 
kaum verbunden. Sie erscheinen ihr starr, und wenn sie, wie es vorkommt. 
ungewollt auftreten, so werden sie als „Fremdkorper im seelischen Leben", ja 
oft als storend empfunden. Damir stimmt auch uberein, daft die Versuchsperson 
„willkurlich aus der Vorstellung heraus nur relativ schwer und im auEersten, 
allerdings selteneren Grenzfall gar nicht Anderungen am Inhalt der Anschauungs
bilder vornehmen kann“. Bei dem zweiten Typ trifft gerade das Gegenteil zu. 
„Die Anschauungsbilder werden nicht als etwas Fremdes, sich von auEen Auf- 
drangendes empfunden, sondern als etwas Ichzugehoriges; nicht als eine Be- 
lastigung, die man gern abschiitteln wurde, sondern als eine Fahigkeit und ein 
vertrautes, oft liebes Besitztum, das man festhalten mochte.“ Mit der ganzen 
geistigen Personlichkeit sind diese Anschauungsbilder aufs engste verknupft. In 
Form und Farbe ubereinstimmend mit den Vorbildern und tatsachlich sichtbar 
und gesehen, sind sie doch veranderlich und beweglich, in dieser Hinsicht jeder 
Wendung des Vorstellungsverlaufs folgend. Fixation der Vorlage ist hier ge- 
wohnlich storend; fordernd ist gerade die ungezwungene Betrachtang, die auf- 
merksame Erfassung aller Einzelheiten ermdglicht, und es kommt weniger auf die 
Einpragungsdauer als auf das Interesse an, welches die Vorlage fur die Ver
suchsperson hat. Dementsprechend findet oft eine Auslese statt. Wahrend also 
bei dem ersten Typ die Anschauungsbilder fast mechanisch auftreten, sind sie bei 
dem zweiten Typ organisch mit ihm verwachsen.

Der verschiedenen seelischen Verfassung, die diesen beiden Typen zugrunde 
liegt, entspricht nun, wie die Untersuchungen von W. Jaensch gezeigt haben, auch 
eine verschiedene korperliche Konstitution. Auf die medizinische Seite dieses 
merkwurdigen Problems einzugehen, wurde zu weit fuhren, und indem wir nach 
dem einschlagigen Werk von ''V. Jaensch' verweisen, mussen wir uns damit 
begnugen, nur kurz die auEeren Merkmale der beiden Typen zu beschreiben. Dei 
erste Typ, mit den starren, nachbildnahen Anschauungsbildern, hat gewohnlich 
kleine, zuruckliegende, glanzlose Augen ohne starken seelischen Ausdruck. Oft 
kommt hierzu ein eigentumlicher, zusammengezogener, verkniffener Gesichts- 
ausdruck. Die Bewegungen sind steif, abgehackt, holperig. Diese Merkmale, zu- 
sammen mit anderen mehr medizinischer Art, die von Jaensch ausfuhrlich be- 
handelt werden, ergeben das Gesamtbild eines konstitutionellen ypus, essen 
pathologische Ubersteigerung zur Tetanie oder dem tetanoiden Zustand 
fuhren wurde. — Der zweite Typ, mit den vorstellungsnahen Anschauungs
bildern, unterscheidet sich durch seine grofien, glanzenden, beseelten Augen un 
weiter, wie Jaensch es ausdruckt, ,,so ziemlich durch alles, was wir a s us ru 
echter unverkummerter Jugendfrische anzusehen und zu schatzen pflegen , durci 
lebhaften Ausdruck und groEe, geschmeidige Beweglichkeit. Diese und andere 
mehr medizinische Symptome ergeben einen Konstitutionstypus, der, ebenfalls in 
pathologischer Ubersteigerung, dasKrankheitsbildderBasedowschenKrank- 
heit ergeben wurde. Jaensch unterscheidet deshalb den Tetanoiden (T)- und den 

Basedowoiden (B)-Typ.
Es sei hier noch einmal nachdrucklich hervorgehoben, daE diese T- und B- 

Typen nicht krankhaft sind, sondern vollkommen normale> psychophysische Per- 
sonlichkeitstypen darstellen. Sie komrnen ubrigens in der Wirklichkeit selten 111

7 Grundzuge einer Physiol, und Klinik der psychophys. Personlidikeit, S. 35 f.
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der reinen T- oder B-Form vor. Im allgemeinen findet man Mischtypen, bei 
denen entweder die T- oder die B-Komponente mehr oder weniger bestimmend 
vorwiegt. ,

W. Jaensch hat den Zusammenhang der physischen Konstitution mit der 
eideti'schen Fahigkeit in uberzeugender Weise beweisen konnen. Wie bekannt ist 
Kalzium das angezeigte Heilmittel bei Tetanie. Es ist nun bemerkenswert, dab 
der im ubrigen vollkommen normale Eidetiker des T-Typus auch stark auf Kalk- 
zufuhr reagiert. Man kann seine Fahigkeit, Anschauungsbilder zu sehen, dadurch 
herabdriicken, ja sogar vollig ausloschen.

Untersuchungen, die sich uber viele Tausende von Versuchspersonen erstrecken, 
haben ergeben, daE etwa ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen eine manifeste 
eidetische Anlage besitzt.8 Berucksichtigt man auch die latenten Falle, die aller- 
dings wissenschaftlich nicht immer einwandfrei zu erfassen sind, so kann man mit 
Jaensch9 die eidetische Veranlagung sogar als „eine normale Jugendeigentumlich- 
keit“ ansehen. Kurz vor der Pubertat tritt sie noch einmal besonders deutlich 
hervor. Nachher verschwinden in den meisten Fallen die Anschauungsbilder all- 
mahlich. Bleibt die eidetische Anlage auch uber die Pubertat hinaus erhalten, so 
trifft dies besonders fur den B-Typus zu. Unter den viel weniger zahlreichen 
erwachsenen Eidetikern herrscht dieser Typus dann auch vor. Besondere Be
achtung verdient weiter noch die Tatsache, daE die Haufigkeitszahl der Eidetiker 
von Ort zu Ort stark verschieden ist, eine Erscheinung, die bisher noch nicht 
erklart werden konnte. Man nimmt an, daE hier geophysische Faktoren, wie 
z. B. der Kalkgehalt des Wassers und verschiedenartige Absorption der ultra- 
violetten Strahlen, moglicherweise auch die Rassenzugehorigkeit im Spiele sind.

Wie dem auch sei, die bisher vorliegenden Ergebnisse zeigen zur Genuge, daE 
die eidetischen Phanomene nicht als individuelle Merkwurdigkeiten zu werten 
sind, sondern von allgemeinerem Standpunkt aus Beachtung verdienen. Jaensch 
hat von Anfang an klar erkannt, daE es sich hier um die auEere, der Erkenntnis 
am ehesten zugangliche Erscheinungsform einer fur die Jugend normalen Person- 
lichkeitsstruktur handelt, einer Entwicklungsphase, die fur den Aufbau der Wahr- 
nehmungs- und Vorstellungswelt von hochstem Gewicht ist. Er nahm zunachst 
hypothetisch an, daE der Mensch am Anfang seiner Entwicklung noch gar nicht 
die Trennung von Wahrnehmungs- und Vorstellungswelt kennt, sondern in einer 
eidetischen Einheitsphase lebt, in der die Anschauungsbilder zugleich Wahr- 
nehmung und Vorstellung sind. In dieser Einheitsphase bilden AuEen- und 
Innenwelt eine Einheit. Erst allmahlich vollzieht sich die Trennung. die AuEen- 
welt wird als Wahrnehmungswelt auEerhalb des wahrnehmenden Subjekts emp- 
funden, die Vorstellungswelt wird eine hervorragend subjektive Angelegenheit, 
die dem vorstellenden Subjekt gehort. Die ursprunglichen eidetischen Anschauungs
bilder spalten sich in die allbeherrschenden Vorstellungsbilder, die erlebt aber 
nicht gesehen werden, und die schemenhaften Nachbilder, die zwar gesehen, aber 
nicht mehr seelisch durchdrungen werden. Diese Hypothese ist durch verschiedene 
Untersuchungen bestatigt.11 Es wurde festgestellt, daE der Hohepunkt der 

8 Bonte, Eid. Anl., S. 13 f.
9 Die Eidetik, S. II.

10 W. Jaensch, Psychophys. Pers., S. 132 f., S. 404; Bonte, Eid. Anl., S. 16; vgl. Jaensch, Eid.
Anl., S. 478 f.

11 Naheres bei Bonte, Eid. Anl., S. 18 f.



eidetischen Anlage im friihen Jugendalter liegt. Es konnte gezeigt werden, daE bei 
alteren eidetischen Jugendlichen Vorstellungs- und Nachbild noch charakteristische 
Eigenschaften des Anschauungsbildes besitzen, und vor allem ist es gelungen, auf 
experimentellem Wege mehrere eidetische „Einheitsfalle“ aufzufinden, bei denen 
xnit den bekannten Erzeugungsmethoden nicht entweder ein Vorstellungsbild oder 
ein Anschauungsbild oder ein Nachbild entsteht, sondern immer nur die undiffe- 
renzierte Einheit aller, das Anschauungsbild.12

Venn auch die eidetische Einheitsphase nicht bei alien Jugendlichen nachweis- 
bar ist und viele Kinder bereits sehr fruh im Besitz einer scharf differenzierten 
Vorstellungs- und Wahrnehmungswelt sind, so kann dies nicht gegen die Auf- 
fassung von Jaensch geltend gemacht werden. Naturgemafi sind die Experimente 
mit sehr jugendlichen Kindern auEerordentlich schwierig. Es kommt noch hinzu, 
daE Abstammung, Rasse, ja die gesamte Konstitution des Einzelindividuums 
ihren EinfluE auf den Verlauf der eidetischen Einheitsphase ausuben, so daE diese 
unter Umstanden bereits aufgespalten sein kann, bevor das Kind dem psycholo- 
gischen Experiment uberhaupt erreichbar ist. So darf man zum mindesten die Auf- 
fassung von Jaensch, daE die eidetische Einheitsphase ontogenetisch im Leben des 
Individuums eine groBe, ausschlaggebende Rolle spielt, als Arbeitshypothese, fur 
deren Richtigkeit vieles spricht und die bis jetzt nicht durch Tatsachen wideilegt 
ist, gelten lassen.13

In dem Fall drangt sich von selbst die Frage auf, ob nicht nach dem biogene- 
tischen Grundgesetz auch von phylogenetischem Standpunkt aus die eidetische Ent- 
wicklungsphase mehr Beachtung verdient als sie bisher gefunden hat. Mit an eren 
Worten also: nimmt die eidetische Einheitsphase in der Entwicklung der Art, der 
Menschheit, nicht einen ebenso wichtigenPlatz ein wie in der Entwicklung des In
dividuums, des Einzelmenschen? Jaensch hat diese Frage bereits au gewor yn un 
prinzipiell in bejahendem Sinne beantwortet,14 obwohl ihm naturhch klar ist, dab 
die notigen Spezialuntersuchungen auf diesem Gebiet noch ausstehen. Er selbst 
hat den Kreis bereits sehr weit gezogen, und es laEt sich nicht leugnen, daE seine 
Behandlung des sofort greifbaren Materials von diesem Gesichtspunkt aus auEer- 
ordentlich einleuchtend und uberzeugend ist. Es handelt sic icr a er ings me r 
um eine allgemeine Fragestellung als um eine Losung des Pro erns. u erner 
behandelt es nur in allgemeinem Sinn.1'’ Es liegt auf er an , a. man si 
hier vor allem der Volkerkunde zuwendet, die imstande ist, cm groEes Material 
aus dem Kreise noch vorhandener primitiver Gemeinschaften bereitzustellen un , 
einmal fur diesen Gesichtspunkt interessiert, dieses Material durch erneute Frage
stellung noch bedeutend zu erweitern. Ruckschlusse yon primitiven 0 ern a 
die Gesamtentwicklung der Menschheit sind jedoch nicht ohne Gefahr und so 1 t 
es besonders zu begriifien, daE Jaensch sich auch den primitiven 
bereits ihren Platz in der historischen Kette einnehmen, zugewandt hat Natur 
denkt man hier in crster Linie an die fruhesten AuEerungen 
palaolithischen Hohlenzeichnungen. Sie werden auch schon von Jae 1 „
allerdings noch recht allgemeine Beziehung zu den Anschauungsbildern gebracht^
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Jaensch (Krellenberg), Eid. Anlage u. kindl. Seelenleben, S. 123 f·

Jaensch, Die Eidetik, S. 24 f. . r
Uber den Aufbau der Wahrnchmungswelt, I (1927 5.22II.
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Etwas weiter geht neuerdings R. R. Schmidt.17 An Stelle der bereits von 
W. Wundt postulierten, in den dunklen Hohlen an die Wand projizierten „Er- 
innerungen“ tritt bei ihm „die eidetische Schauung“, die dem Kunstler, in An- 
lehnung an zufallige Gesteinbildungen, „die ganzhaften Bilder, deren Umrisse er 
nur nachzufahren braucht“, erscheinen lafit. Man kann diesem Verfasser ein 
starkes — vielleicht zu starkes — Einleben in sein Thema nicht absprechen. Der 
darin enthaltenen Gefahr, letzten Endes eine Selbstdarstellung zu liefern, ist er 
dann auch nicht immer entronnen. Dadurch lafit sich vielleicht auch verstehen, 
dafi er, trotz vieler feiner Beobachtungen, in der Darstellung des Verhaltnisses 
zwischen den Kunstwerken und den Anschauungsbildern uber das Allgemeinste 
nicht hinausgekommen ist. In der Tat sind fruhere Untersucher, obwohl ihrem 
Rustzeug der Begriff „Anschauungsbild“ fehlte, dem Wesen dieser primitiven 
Kunst schon viel naher gekommen. Ihre besondere Eigenart lafit sich nur aus 
ihrem Erschaffungsprozefi verstehen. In dieser Beziehung hat schon der erste 
wirklich ernsthafte Versuch M. Verworns, das Ratsel dieser erscheinungsgetreuen 
Fruhkunst zu losen, weit mehr geleistet. In mehreren Vortragen18 hat er seine 
Ansichten uber „physioplastische“ und „ideoplastische“ Kunst niedergelegt. Lassen 
wir die Frage, ob, wie Verworn annimmt, das Spiel die Wurzel der kunstlerischen 
Gestaltung bildet, beiseite und begnugen wir uns mit der Tatsache, dafi der 
Mensch zu darstellenden Mitteln gegriffen hat, um aus Grunden, uber deren Sinn 
und Zweck wir nur Vermutungen anstellen konnen, Gestalten festzulegen. Es 
bleibt dann die Frage nach der Art, in erster Linie nach dem Grunde der aufier- 
ordentlichen Naturwahrheit und Unmittelbarkeit dieser Darstellungen. Verworn 
hat erkannt, dafi dieser Grund zu suchen ist in dem vollstandigen Fehlen aller 
Spekulation, Reflexion und Oberlegung bei dem Kunstler. Dieser sucht nur das 
wirkliche Objekt selbst oder, nach Verworn, sein unmittelbares Erinnerungsbild 
nachzubilden. Sein Vorstellungsleben ist noch gar nicht so entwickelt, dafi dieses 
Erinnerungsbild durch Assoziationen oder allgemeine Begriffe beeinflufit wird. 
Sein Bewufitseinsinhalt besteht im Grunde aus den Erinnerungsbildern der er- 
haltenen Gesichtseindrucke, die er einfach nachbildet, nachbilden kann, weil sie 
ihm — dem Jager seine Beute — besonders scharf, deutlich und lebendig vor 
Augen standen. Eine Musterung dieser Kunst zeigt in der Tat sofort, in welch 
uberwaltigender Mehrzahl hier austretendes, sicherndes, auf den Wurf oder Schufi 
zeichnendes, zusammenbrechendes, auch wohl einmal fluchtiges Wild vertreten 
ist: alles Bilder, ,Momentaufnahmen‘, die sich dem Jager besonders stark ein- 
pragen, ihn sogar manchmal wachend oder im Traum formlich ,ver£olgen‘ konnen. 
All diese Bilder sind mit dem einfachsten Affekt geladen, im Grunde genommen 
mit dem Trieb, der den Menschen am unbarmherzigsten treibt: Hunger. Denn 
darum handelt es sich in dieser primitiven Gesellschaft, obwohl dies oft ver- 
gessen wird.

Diese Kunst nun, die die Natur bildet, so wie sie sich der Wahrnehmung bietet, 
hat Verworn deshalb physioplastisch genannt, nicht nur, weil in ihr die Er- 
scheinungstreue pradominiert, sondern weil der Kunstler sich damit begnugt, den 
Augenschein und nur den Augenschein nachzubilden. Fur Verworn ist Physio- 
plastik in erster Linie Ausdruck und Merkmal einer bestimmten, der primitiven

17 Der Geist der Vorzeit (1934), S. 126 f.
18 Zur Psychologic der primitiven Kunst (1908); Die Anfange der Kunst (1909, 19202);

Idcoplastische Kunst (1914); Die Entwicklung der prahist. Kunst (1920).



Geistesstruktur.19 Er findet diese Struktur schon nicht mehr bei den meisten 
heute lebenden Naturvolkern, deren Kunst gewohnlich schon einen hohen Grad 
von Abstraktion verrat. Nur bei den Buschmannern, Eskimos und einigen 
Indianerstammen scheinen noch deutliche Spuren dieser primitiven Geisteshaltung 
in ihrer physioplastischen Kunst vorhanden zu sein.20 Verworn hat sie im all- 
gemeinen auch nicht in den Kinderzeichnungen gefunden, wo man sie auf Grund 
des biogenetischen Grundgesetzes erwarten wurde.21 Wir stofien hier auf dieselbe 
Schwierigkeit wie Jaensch bei dem Nachweis der eidetischen Einheitsphase. Das 
physioplastische Stadium wurde man gerade bei sehr Jugendlichen erwarten, aber 
bis das Kind zum Zeichenstift greift und uber die notige Handfertigkeit verfugt, 
hat seine Geistesentwicklung durch bewubte und unbewubte Erziehung (Sprache) 
bereits einen solchen Umfang angenommen, dab das physioplastische Stadium 
bereits uberholt ist. Wie bei den meisten Naturvolkern spielt das Denken schon 
eine so grobe Rolle und durchsetzt und uberwuchert es in solchem Mabe die 
„Erinnerungsbilder“, dab diese nicht mehr als solche eine eigene Existenz haben, 
sondern vielmehr zu Vorstellungen verarbeitet in der Kunst zur Darstellung 
gelangen. Nicht das Gesehene, sondern das Gedachte wird gebildet. Diese Dar
stellung hat Verworn deshalb die ideoplastische genannt. Sie beherrscht im 
Grunde genommen die ganze weitere Kunst, auch wenn diese bewuβt denn 
darauf kommt es an — wieder Naturwahrheit oder grobere Erscheinungstreue 
anstrebt. Verworn hat diesen prinzipiellen Unterschied zwischen Physioplastik 
und Ideoplastik, der also in der Geistesstruktur des Kunstlers, nicht in der Lr- 
scheinungsform seiner Kunst liegt, klar ausgesprochen. Es ist deshalb verfehlt, 
wenn man in Perioden „naturalistischer“ oder „realistischer Kunst aus der Er- 
scheinungsform auf ein Auftreten oder Wiederaufleben physioplastischer Ten- 
denzen schliebt. Ein Zuruck vom ideoplastischen zum physioplastischen Stadium 
gibt es nicht, es sei denn in besonderen Fallen von Geisteskrankheit.

Es ist das grobe Verdienst Verworns, auf Grund der Monumente und lange 
bevor ernstlich von ,,Anschauungsbildern“ die Rede war, diese Grundgedan ^en 
klar, wenn auch nach heutigen Begriffen vielleicht etwas zu einfach, er a t un 
formuliert zu haben. Sie sind von Bouman aufgegriffen und nach einer bestimmten 
Seite hin ausgebaut worden. Bouman hat schon vor langerer Zeit au einseiti& 
begabte Schwachsinnige aufmerksam gemacht23 und in diesem Zusammen ang 
namentlich den Fall eines vollkommen schwachsinnigen Madchens, A. K. das 
eine auberordentliche zeichnerische Begabung besitzt, zur Sprache ge racit. jeses 
Kind hat sehr spat angefangen zu sprechen und ist uber eine fast unveistan icie 
Kindersprache nie hinausgekommen. Fur Schulunterricht war. sie ungeeignet, un 
erst im elften Lebensjahr wurde ihr von der Dorfschullehi erin etwas escn un

20 Vgl Verworn Ideopl Kunst, Abb. 67—71 (Indianerkinder); fur Buschmann- u. Eskimo- 
kunst ? z.B Kuhn, 2 der Primitiven;7 Sydok Kunst der Naturvolker und der Vorzeit.

Ml X, 5. 26» f.) n»i« Gegouaoe “iA ("£ ‘’d™ er 1 daft «dr die 
Verworn verwandten Begriffe. Nur schcint mir, dais Kui , ·,, kmimmtem Weisel
Kunst in ewigem, hauptsachlich von der wirtschaftlichen ΠΛ unj zu wenig den
zwischen diesen Gegensatzen bewegt, zu sehr am aufieren Schein hangen bleibt und zu wenig den 
Erschaffungsprozefi der Kunst erfafit und erklart. c f . Κίη^κηι lie22 Kinderstudie z917, 2, 2; Ztschr. f. angew. Psychologic 39x8, 14, S.a^f, Kinderstudie

1923, 5, S. 135 f.
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Schreiben beigebracht. Nach funfjahrigem Unterricht erklarte diese nachdrucklich, 
daft das Madchen zwar die Buchstaben babe lesen und schreiben lernen, jedoch 
nicht oder kaum imstande war, das Gelesene zu verstehen. Dahingegen hatte das 
Kind schon fruh die Neigung, sich zeichnerisch zu auftern. Schon als Sechsjahrige 
lieferte es ohne jegliche Vorzeichnung Scherenschnitte aus Zeitungspapier, 

Tafel 21.3 gewdhnlich nach Tieren und Pflanzen, die erstaunlich einfach und uberzeugend 
22-1 die naturlichen Erscheinungsformen wiedergeben. Dann kommen meistens stark 

farbige Zeichnungen, die sie mit Beischriften, welche offenbar ihre Empfindungen 
bei der Darstellung wiedergeben sollen, versieht. Besonders zu beachten ist, daft 
mit dem Zunehmen ihrer Schulkenntnis ein zeitweiliger Stillstand, ja Ruckgang in 
ihrer Zeichenkunst verbunden ist. Nachdem der Unterricht aufgehort hatte, ver- 
lor sie schnell die geringen, muhsam erworbenen Kenntnisse. Sie schrieb nicht 
mehr, und auch ihr Bedurfnis, sich sprachlich zu auftern, verschwand wieder 
grofttenteils. Dahingegen bluhte die Lust zum Zeichnen wiedej auf, und zwar 
arbeitete sie weiter in der alten, erscheinungstreuen Weise. Der aufterst beschrankte 
Geist verhindert sie, mit ihren Mitmenschen Beziehungen zu unterhalten. Sie ist 
einsam, scheu und zuruckgezogen, oft ubelgelaunt und zeigt Zornanfalle. Uber ihre 
Arbeitsweise berichtet Bouman: „Auffallend ist es, daft sie nie kopiert; sie zeichnet 
abends aus dem Gedachtnis, was sie den Tag uber sah. Oft vertraut sie erst nach 
Wochen, mitunter noch spater, dem Papier an, was ihre Aufmerksamkeit fesselte, 
und sie tut dies mit fester Hand, ohne Zaudern, als sahe sie das Bild vor sich auf 
dem Blatte und hatte bloft den Linien zu folgen.“

Tafel 8.259.2 Unsere Abbildungen geben einige Proben von der Zeichenkunst dieses Madchens 
10; 11; 16.1 wieder, und mit Recht hat Bouman betont, daft wir hier einer fast vollkommenen 

'Ιό^'ό3 Physioplastik im Sinne Verworns gegenuberstehen. Denn wir finden hier nicht 
nur das treue Nachbilden der naturlichen Erscheinungsform, sondern durfen hier 
auch das geistige Korrelat, die primitive Geisteshaltung, die zwar Eindrucke 
empfangt aber nicht verarbeitet, voraussetzen. Dieser besondere Fall fullt also 
die Lucke in der ontogenetischen Reihe, die mit dem physioplastischen Stadium 
in der phylogenetischen Reihe korrespondiert, aus. Obwohl nun Bouman be- 
zweifelt, daft das physioplastische Stadium in der Entwicklung des normalen 
Kindes so vollkommen ausfallt, wie Verworn das angenommen hat und er sogar 
fur wahrscheinlich halt, daft es auch in normalen Kinderzeichnungen noch nach- 
weisbar ist, laftt sich doch nicht leugnen, daft wir hier einen ganz besonderen Fall 
von eindringlicher Deutlichkeit vor uns haben. Bouman hat dafur dann auch eine 
Erklarung gesucht. Er sieht sie zum Teil in den aufteren Umstanden, dem sozialen 
Milieu, in dem das Madchen lebt und das ihr nur wenig geistige Anregung bietet, 
in weit grofterem Mafte jedoch in der geistigen Isolierung des Kindes durch ihre 
hochgradige Schwachsinnigkeit, die es behindert, sich der Sprache als Mittel der 
Verstandigung und Stutze der geistigen Entwicklung zu bedienen. Durch das 
Wort, den Satz wird dem normalen Kinde schon fruh eine Fulle von allgemeinen 
Begriffcn und Abstraktionen zugefuhrt, im eigenen Gebrauch von Wortern und 
Satzen verfeinert und vergroftert es diesen Besitz schnell und unaufhorlich, 
und nicht zuletzt durch dieses Rustzeug baut es seine Vorstellungswelt auf. Dem 
schwachsinnigen Madchen fehlt dies alles nahezu ganz. Da Vorstellungen, all- 
gemeine Begriffe und Abstraktionen nicht nennenswert vorhanden sind, konnen 
sie auch nicht storend eingreifen in die Wahrnehmung der kleinen Welt, in der 
sie lebt. Der Augenschein ist fur dieses unternormale Kind maftgebend.



Die Auffassung Boumans von der hervorragenden Bedeutung des ,Wortes‘ 
wird in diesem Fall bestatigt durch die bereits erwahnte Tatsache, dab die Zeichen- 
fahigkeit und Zeichenlust in den Unterrichtsjahren zuruckging. Boumans Schuler, 
Koenen, hat nun versucht, gewissermaben vom entgegengesetzten Ende den Beweis 
der Richtigkeit von Boumans Sprachtheorie zu erbringen, indem er Zeichen- 
versuche mit normalen und taubstummen Kindern anstellte.24 Es zeigte sich 
dabei, dab die Zeichnungen der letzteren Gruppe tatsachlich eine leichte Ver- 
schiebung in der Richtung nach groberer Erscheinungstreue aufwiesen. Von einer 
physioplastischen Kunst konnte hier naturlich nicht die Rede sein, denn abge- 
sehen von der Tatsache, dab hier in keinem Fall eine ausgesprochen zeichnerische 
Begabung vorlag, ist zu bedenken, dab, wenn hier auch die Sprache fehlt, dies 
keineswegs verhindert, dab das Geistesleben auf anderen Wegen zur Entwicklung 
gebracht werden kann. Immerhin genugt schon die verhaltnismabige Isolation 
des Kindes durch Ausfallen eines Aufnahme- und Ausdrucksmittels, um eine 
Verschiebung des Geisteslebens zu bewirken.25 Von den sonst noch bekannten 
besonderen Fallen mochte ich noch einen erwahnen. Post2*' berichtet uber ein 
Zwillingspaar, Buben, die sehr spat zu sprechen anfingen. Diese Knaben, die 
stets miteinander spielten, hatten das Wort durch eine private Gebardensprache 
ersetzt, so dab ihr Isolement ihnen lange Zeit kaum zum Bewubtsein kam. Sie 
fingen schon im dritten Lebensjahr an zu zeichnen, und zwar physioplastisch, 
und diese Fahigkeit hat sich auch jetzt, wo sie normal sprechen und mit anderen 
Kindern verkehren, erhalten. Auch dieser Fall bestatigt meiner Ansicht nach die 
Boumansche Hypothese.27

Man sieht also, dab nicht nur die Kunst des schwachsinnigen Madchens der 
palaolithischen Kunst nahe verwandt ist, sondern dab man auch mit guten 
Grunden auf eine gleichartige, ihr zugrunde liegende Geisteshaltung schlieben 
darf. Ebenso wie Verworn durch Analyse der palaolithischen Kunstwerke diese 
primitive Geistesstruktur als notwendige Voraussetzung erkannte, gelangt Bournan 
fiir die schwachsinnige Kunstlerin zu demselben Ergebnis. Bournan ist nun einen 
Schritt weitergegangen und hat darauf hingewiesen, dab aus der Bildung der 
gefundenen palaolithischen Schadel hervorgeht, dab, rein physiologischgespiocion, 
die Sprache bei dem palaolithischen Menschen unmoglich auf derselben Stu e 
stehen konnte als bei dem modernen Menschen. „Einige feste, artikulierte Laute 
mogen damals schon bestanden haben, allein zwischen solchen ersten An angen 
und einer entwickelten Sprache ist der Abstand weit. Es handelt sic natur ici 
nicht um die Fahigkeit, einige Worte, „Dingnamen oder Befe e, ervor 
zubringen. Sprache in wirklichem Sinn verlangt Satzbildung; diese je o tat 
eine gewisse Geistesentwicklung, die Wahrnehmungen veibindet un a gemeine 
Begriffe bildet, zur Voraussetzung. Andererseits ist gerade die Spra e sc st ei 
Faktor, der diese Entwicklung am meisten fordert.-" Aus diesen rwagungen 

24 Physioplastiek bij Kinderen (Med. Diss. Amsterdam 1921), s. auch Ztschr. f. Pi t y 
Jahrg. 22, H. 11—12.

25 Vgl. Nanninga-Boon, Het denken van het doofstomme kind (1394)·
26 Teekenen en Teekenonderwijs (1933), S. 20 f. . .., 11·
27 Die von Post a O S. 18 f., dagegen erhobenen Einwande scheinen nur nicht ganz berechtigt. 

Auch Bournan ist sich des der Sprache als solcher unterliegenden gernigen Prozesse^sehr w t 
bewufit. Er hat aber, m. A. n. mit Recht, die fordernde, entwickelnde Bedeutung der Wortsprache 
besonders betont.

28 Vgl. Koenen, a. O. S. 24 f.
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kommt Bouman zu der Uberzeugung, daB das Fehlen der Sprache das bedingte 
und zugleich bedingende Korrelat von der primitiven Geistesstruktur des palao- 
lithischen Menschen ist. Was wir von den Sprachen noch lebender Naturvolker 
wissen, was die Kinderpsychologie uns in dieser Beziehung lehrt, und die Hin- 
weise, die wir dem Abbau des Geisteslebens bei Geisteskranken entnehmen 
konnen, alles bestatigt, wie mir scheint, Boumans Hypothese, die neuerdings 
unabhangig und ohne weitere Begrundung von Spengler29 wieder aufgestellt 
worden ist. Jedenfalls durfte eine genaue Uberprufung der palaolithischen 
Schadelreste vom Standpunkt dieser Sprachhypothese lohnend sein, da wir bier 
gegebenenfalls die einzigen greifbaren Beweise fur ihre Richtigkeit besitzen.

Bevor wir uns der naheren Betrachtung der Produkte der schwachsinnigen 
Kunstlerin zuwenden, mdchten wir in diesem Zusammenhang noch an den Ver- 
such von Hoernes, den Mitteilungswert der palaolithischen Kunst in Worte zu 
fassen, erinnern.30 Nach ihm sagen diese Kunstwerke nicht viel mehr aus als etwa: 
„Weib! O Weib! Fettes Weib! Schones Weib!; Bison, groBer Bison! Starker 
Bison! usw.“ Diese Interpretation muB hypothetisch bleiben, aber die Gefuhle 
der schwachsinnigen Kunstlerin brauchen wir nicht zu erraten. Sie hat sie in ihrer 
kurzen schreibenden Periode ihren Darstellungen in Worten beigegeben, und es 
sind merkwurdigerweise ebensolche, man mochte fast sagen bestatigende oder gar 
repetierende Exklamationen, wie sie Hoernes aus den palaolithischen Kunst- 
werken erschlossen hat. Z. B. Tafel 20.2: „heele groote veeren“, „bewigend roosje“, 
„mooie roosje“; Tafel 20.4: „mooie koekkoekveert kipjes“ (zweimal); „zwarte 
brttime blauwe zwarte gelen“; Tafel 8.2: „zus met mooie bonte poesje"; „poesje 
zyn klaar poesje ... klaar“, „vyf poesje met witte snor“, „klerne hondje lief 
hondje wafwafwaf“. Affektgeladene Ausrufe,30a die uns in erster Linie die Freude 
der Darstellerin und ihre Befriedigung uber das Gelingen des Bildes bezeugen, dann 
auch zeigen, wie sehr die unmittelbare Sinnesempfindung interessiert und vor- 
herrscht. Der Ausdruck „bewegendes Roschen“ erganzt, was die Zeichnung nicht 
zu erfassen vermochte, die Lautmalerei des klaffenden Hundchens scheint eben- 
falls als Erganzung der optischen Erscheinung aufgefaBt werden zu mussen. Zu
gleich machen die Beischriften, die auBerdem voller Rechtschreibungsfehler stecken, 
erschreckend klar, daB das Madchen nicht imstande ist, auch nur einen einzigen 
Satz zu bilden. Auch hier also weitgehendste Ubereinstimmung mit der palao
lithischen Kunst, hier wie dort die Zeugnisse einer merkwurdig ausgepragten 
,,physioplastischen'‘ Kunst, hier wie dort die Zeugnisse einer merkwurdig aus
gepragten „physioplastischen“ Geisteshaltung.

Wenn wir jetzt zuruckkehren zur Eidetik und mit Jaensch dieses physio- 
plastische Stadium der eidetischen Einheitsphase gleichsetzen, so durfte dieser 
Schritt nicht allzu gewagt erscheinen, ja im Gegenteil manche noch bestehenden 
Schwierigkeiten aus dem Wege raumen. Denn wieso es moglich ist, daB auBerst 
primitive Hohlenbewohner oder auch ein schwachsinniges Madchen so starke 
Erinnerungsbilder haben, daB sie imstande sind, diese ohne die Moglichkeit einer 
fortwahrenden Kontrolle an dem Modell vollkommen genau und sicher wieder- 
zugeben, war bis jetzt noch nicht erklart. Nehmen wir jedoch an, daB wir 
es mit Eidetikern zu tun haben, so wird das Wunder selbstverstandlich. Denn

29 Mensch und Technik (1933), S. 37 f., 44 £.
30 Hoernes-Menghin, Urgesch. d. bild. Kunst, S. 124.
30a Obersetzung siehe Abbildungsverzeichnis am SchluS.
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fur sie ist ja dann Empfindung und Vorstellung eins, fur sie ist Denken ein 
Leben in Bildern, Bilder, die nicht innerlich geschaut, sondern tatsachlich ge- 
sehen werden, die vor ihren Augen stehen, real wie die Wirklichkeit selber. Wir 
wissen von dem Schaffensprozeb der Hohlenbewohner so gut wie nichts, aber die 
Arbeitsmethode des schwachsinnigen Madchens bestatigt vollauf, dab sie, wie 
Bouman jetzt nach mundlicher Mitteilung auch annimmt, Eidetikerin ist. Sie sieht 
ihre Bilder als Ganzes vor sich auf dem Papier (s. oben S. 58) und macht nie 
Skizzen oder Vorzeichnungen, sondern umreibt in einem Zug die ganze Kontur, 
irgendwo in einer Ecke anfangend und nach vollbrachtem Umrib dort wieder 
aufhorend, um dann in derselben beinahe mechanischen Art die ganze Flache mit 
Innenzeichnung auszufullen.

Auch andere Eigenschaften der paloolithischen Kunst, wie der der Schwach
sinnigen, finden jetzt ihre Erklarung. Wir wollen vorlaufig nur auf die ,Echtheit‘ 
hinweisen, den auberordentlichen Realitatscharakter der Darstellungen hier wie 
dort. Dabei erscheinen uns die Dinge nicht so, wie wir sie sehen bei grund- 
licher Betrachtung, sondern vielmehr wie ein auberordentlich scharfer, beinahe 
photographisch festgelegter Augenblickseindruck. Wenn wir etwas wahrnehmen, so 
greift unser Geist sofort ein, ordnet Haupt- und Nebensachen, labt uns Aufbau 
und Struktur erkennen, kurzum die Einzelwahrnehmung wird durdadrungen von 
unserer Vorstellungswelt und gleichzeitig in sie eingegliedert. In dieser eidetischen 
Kunst stort uns beinahe die gleichmabige Objektivitat des Ganzen, das scheinbare 
Unbeteiligtsein des darstellenden Subjekts, das sich in der Wiedergabe der Einzel
wahrnehmung zu beruhigen scheint und daruber hinaus keine Fragen stellt oder 
lost. Auch dies wird verstandlich, wenn wir fur die Kunstler die eidetische Ein- 
heitsphase annehmen.

Wenn wir also mit Bestimmtheit annehmen durfen, dab diese Kunstler auch 
eidetische Anschauungsbilder gekannt haben und diese in irgendeiner Weise iluer 
Kunst zugrunde liegen, so bleibt jedoch noch fraglich, inwieweit sie diese An
schauungsbilder direkt haben nachbilden konnen. Angesiclats der yerbluffen en 
Erscheinungstreue ist man geneigt anzunehmen, dab es moglich sein rnubte, ein 
Anschauungsbild auf eine Zeichenebene zu projizieren und dann in Linien und 
Farbe festzulegen. Diesbezugliche Versuche sind auch bereits von L. 0 itt un 
P. Metz31 durchgefuhrt worden, aber die Ergebnisse sprechen scheinbar nicht 
zugunsten dieser Annahme. Wir werden zunachst diese Resultate espre en un 
sie dann einer naheren Betrachtung unterziehen.

Die Versuche Politts zielten direkt darauf ab, festzustellen, 01 etlicr 1,11 
stande sind, ein Anschauungsbild mit dem Zeichenstift zu umran en. te 
sich heraus, dab ihnen dies unmoglich war: a) weil sich das nsciauungsu in 
der Strichrichtung verschiebt; b) weil sich das Anschauungs 1 in er tri 
richtung in die Lange zieht und dadurch verzerrt wird, c) wei ic nsc auungs 
bilder durch falsch gezeichnete Linien eine Verzerrung im nine lcscr j1 
striche erleiden. Auch T-Eidetiker mit starren Anschauungsbildern waren nicht 
imstande, eine Umrandung, die auch nur einigermaben. erschemungstreu war, 
auszufuhren. Trotzdem konnte Politt feststellen, dab sic unter semen suten 
Zeichnern ein ubernormal hoher Prozentsatz von Eideti ern e an , so a 
einen Einflub der Anschauungsbilder auf das erscheinungstreue eicinen

3‘ Die eidetische Anlage der Jugendlichen in ihrer Beziehung zur kunstlerisAen Gestaltung 
(1929); dort (S. 53 f.) Zusammenfassung der Untersuchungen 0 1 
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annehmen mufite. Neue Versuche ergaben nun, daft, nach Politt, fur den eigent- 
lichen Zeichenakt nur das Vorstellungsbild ausschlaggebend ist. Dieses Vor- 
stellungsbild erhielt aber den zum Zeichnen notwendigen Grad von Deutlichkeit 
durch einen standigen Vergleich mit dem Anschauungsbild, das direkt auf dem 
Zeichengrund oder auch nur bei geschlossenen Augen erschien und somit einen 
erganzenden, regenerierenden, belebenden Einflufi auf das Vorstellungsbild aus- 
ubte. Diesen standigen, bewu^ten Wechsel von Anschauungsbild und Vor
stellungsbild, die Moglichkeit des „Umschaltens“ vom einen zum anderen be- 
trachtet Politt als mafigebend fur die Verwendung des Anschauungsbildes beim 
Zeichnen. Er setzt also eine weitgehende Differenzierung von Anschauungsbild 
und Vorstellungsbild voraus. Fallen diese beiden zusammen wie bei den Um- 
randungsversuchen des Anschauungsbildes, so enthalt das Vorstellungsbild offen- 
bar eine Komponente, die dem Anschauungsbild fremd ist und fur die auftreten- 
den Verzerrungen und Verschiebungen verantwortlich ist.

Metz hat nun zunachst nachzuweisen versucht, dafi diese Komponente ein im 
Vorstellungsbild enthaltener motorischer Faktor ist, der dem Anschauungsbild 
fremd ist. Es standen ihm zu diesen Versuchen elf eidetische Versuchspersonen 
von elf bis zwolf Jahren und einige erwachsene Eidetiker zur Verfugung. Er 
fand, dafi die Kinder, die sich beim Erwecken eines Anschauungsbildes voll- 
kommen ruhig verhielten, in Bewegung gerieten, wenn sie ein Vorstellungsbild 
einer einfachen Vorlage — z. B. Quadrat, Dreieck, Kreis erzeugen sollten, und 
mit Arm, Hand oder Kopf eine darstellende Bewegung machten. Wurde diese 
Bewegung durch Festhalten des Korpers unmoglich gemacht, so trat sofort ein 
Anschauungsbild auf. Metz hat nun sofort gesehen, dafi man hier noch nicht den 
Beweis des Vorhandenseins der motorischen Komponente im Vorstellungsbild 
erblicken darf.32 Es ist uberhaupt sehr fraglich, ob hier von einem visuellen Vor
stellungsbild die Rede sein kann: die darstellende Bewegung ist vielmehr voll- 
wertiger Ersatz fur das zuruckgedrangte Anschauungsbild. Metz’ weitere Ver
suche machen dies deutlich. Er zeigte nun seinen Versuchspersonen Silhouetten, 
die eine einzelne Gestalt in Ausubung irgendeiner Tatigkeit darstellten, also etwa 
,Mann, der Holz sagt‘, ,Frau, die spinnt‘ usw. und liefi die Versuchspersonen die 
Haltung annehmen und die Bewegung ausfuhren. Es zeigte sich nun, dafi durch 
Ausfuhrung der Bewegung den Versuchspersonen die Situation sinnlich gegen- 
wartig wurde. Eine erwachsene Versuchsperson z. B. fuhlte das Trittbrett und 
den Faden und horte das Schnurren des Spinnrades. In diesem Zusammenhang 
darf an den vollkommenen Realitatscharakter erinnert werden, den das Kinder- 
spiel, auch wenn es ausschliefilich aus der notigen sinnvollen Bewegung besteht, 
annimmt. Wie oft sieht man nicht kleine Madchen mit grofitem Ernst und ganzer 
Hingabe die kompliziertesten Ballspiele ... ohne Balle ausfuhren! Wir ge- 
langen hier also auf anderem Wege zu der Feststellung eines wahrnehmungs- 
mafiigen Erlebens der Wirklichkeit, welches sich mit dem Phanomen der optischen 
Anschauungsbilder vollkommen deckt. Die erstgenannten Versuche (Quadrat 
usw.) zeigen nun, dafi das optische Anschauungsbild durch eine taktil-motorische 
Darstellung ersetzt werden kann. Nach Metz ergibt sich daraus die Selbstandig- 
keit und Selbstgenugsamkeit des optischen Anschauungsbildes sowie der taktil- 
motorischen Darstellung. Obwohl ich diese Moglichkeit nicht leugne, scheint mir 

32 a. O. S. 61.
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diese absolute Selbstandigkeit Im allgemeinen nicht bewiesen. Im Gegenteil, die 
Tatsache, dafi bei den diesbezuglichen Versuchen das visuelle Moment bewufit 
und gewaltsam ausgeschlossen werden muEte,33 scheint vielmehr auf eine natiir- 
liche Durchdringung dieser beiden Arten von ,Anschauungsbildern‘ zu deuten. 
Metz nimmt trotzdem an, daE die taktil-motorische Darstellung, und somit Ver- 
gegenwartigung der Wirklichkeit, allein die Grundlage des Zeidienaktes bildet 
und dafi das visuelle Vorstellungsbild wie naturlich auch das visuelle Anschauungs- 
bild dabei ganz ausscheiden. Allein, es handelt sick bier nicht um reine Motorik, 
ein Wiederholen der wahrgenommenen Bewegung ohne weiteres, sondern weitere 
Untersuchungen lehrten, daE man diese Bewegung nun auch als ein Tatigsein erlebt, 
indem man sich ganz in sie einfuhlt, sich ganz mit ihr identifiziert. Wir be- 
ruhren damit wieder eine der Grundeigenschaften der eidetischen Einheitsphase: 
die Identifikation des ,Subjekts‘ und des ,Objekts‘ in dem Erlebnis. Metz be- 
zeichnet diese kraftbetonte Motorik als Dynamik. Nach ihm ist die Fahigkeit 
der dynamischen Einfuhlung verantwortlich fur Veranderungen, die bei Eidetikern 
am beweglichen optischen Anschauungsbild auftreten, und umgekehrt macht auch 
die Bewegung des Zeichenaktes, die schliefilich wieder eine Entladung der Dynamik 
ist, sich im Anschauungsbild bemerkbar.34 Sie gibt den Grund fur die Schwierig- 
keit der zeichnerischen Verwendung des Anschauungsbildes, die Politt feststellte 
(s. oben). Metz schaltet also beim Zeichenakt das visuelle Bild nahezu ganz aus 
und grundet diesen vollkommen auf die Motorik oder vielmehr Dynamik.

Diese dynamische Motorik, die darstellende Gebarde, die anschaulich einen 
Gegenstand oder eine Situation vergegenwartigt, erkennt Metz nun mit Recht 
wieder in der Gebardensprache der Primitiven, und es ist diese Gebardensprache, 
die er ebenfalls als die Grundlage und den Ursprung der Kinderzeichnung be- 
trachtet. „Kinderzeichnung ist (Gebarden-) Sprache."3''

Wie laEt sich nun diese Auffassung mit den erscheinungstreuen palaolithischen 
Zeichnungen in Einklang bringen? Metz macht, um dies zu erklaren, aufmerksam 
auf die auEerordentliche Individualisierung, die man auch in den gesprochenen 
primitiven Sprachen noch beobachten kann. Jedes Ding, jede Handlung, jede 
Situation hat seinen eigenen Namen, allgemeine Begriffe fehlen. Genau so fehlt 
auch der Gebardensprache der allgemeine Begriff. Was sie darstellt, auch 
zeichnend, τηαβ also eine individuelle Darstellung, die Zeichnung dieses einen, 
ganz bestimmten Bisons usw. werden. Mit der Entwicklung der Gebardensprache, 
anfanglich noch neben der Verbalsprache, dann in zunehmendem MaEe durch 
diese zuruckgedrangt, bilden sich die Begriffe und sinkt die Erscheinungstreue der 
Zeichnungen. Die Entwicklung der ,Physioplastik“ zur ,Ideoplastik ist also nicht 
etwa als eine Analogie zur Entwicklung der Sprache zu erklaren, sondern stellt 
diese Entwicklung selbst dar.36 So mundet die Untersuchung yon Metz wieder in 
die von Bouman aufgestellte Sprachhypothese ein und bestatigt diese.

Die Untersuchungen von Politt und Metz scheinen somit entschieden gegen 
eine direkte Verwendung von Anschauungsbildern in der Kunstdarstcllung zu 
sprechen. Aber auch wenn die Annahme von Politt, dafi beim Zeichnen nur das

33 a. O. S. 69.
34 a. O. S. 97.
35 a. O. S. 101, 104.
33 a. O. S. 108.
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Vorstellungsbild maEgebend ist, nicht bereits durch Metz widerlegt ware, so 
muEte doch die festgestellte „Umschaltung“ von Anschauungsbild auf Vorstellungs
bild uns sehr vorsichtig stimmen. Denn daraus geht hervor, daE bei seinen Versuchs- 
personen, wie zu erwarten, die Differenzierung von Wahrnehmung, Anschauungs
bild und Vorstellung sich bereits vollzogen hat und auch klar zum Bewufitsein 
gekommen ist. Auch wenn hier in weitgehendem MaEe mit dem Phanomen der 
eidetischen Anschauungsbilder operiert wird, so ist doch klar, daE diese hier nicht 
die normale Erlebnisform der Versuchspersonen darstellen, sondern von Fall zu Fall 
kunstlich erweckt, sozusagen ausgegraben werden. All diese Personen, ob jugend- 
liche oder erwachsene, leben nicht mehr in der eidetischen Einheitsphase. Politt 
wie Metz operieren mit survivals derselben. Metz hat nun bewuEt den Zeichen- 
akt isoliert und ihn nach Moglichkeit losgelost von dem visuellen Erlebnis be- 
trachtet. Wie schon oben angedeutet wurde, und wie Metz auch sehr wohl ge- 
sehen hat,8' wird die Gebardensprache und auch das Zeichnen nicht nur auf der 
Motorik aufgebaut, sondern es spielen auch andere Faktoren dabei eine sehr wich- 
tige Rolle. Man braucht nur daran zu erinnern, daE in der palaolithischen Kunst 
die Farbe einen groEen Raum einnimmt. Diese Tatsadie allein genugt schon, um zu 
beweisen, daE in der primitivsten, am meisten individualisierenden Periode der 
Gebardensprache offenbar das visuelle Element ganz wesentlich ist bei dem 
Zustandekommen einer Zeichnung. Dieses visuelle Element kann man sich nur in 
der Form eidetischer, optischer Anschauungsbilder vorstellen, und diese wiederum 
sind hier als besondere Erscheinungsform der eidetischen Einheitsphase zu be- 
werten. Die modernen Versuchspersonen, die Eidetiker — aber keineswegs 
Kunstler! — sind, leben jedoch nicht mehr in der eidetischen Einheitsphase. Bei 
ihnen ist das optische Anschauungsbild zwar noch erhalten, aber namentlich die 
darstellende, vergegenwartigende Gebarde steht, wie Metz auch betont, durch den 
Zusammenhang der Gebardensprache mit der Verbalsprache auf einer ganz 
anderen, viel abstrakteren Stufe als das Anschauungsbild. Fordert man sie nun 
auf, ihre Anschauungsbilder zu zeichnen, so versetzt man sie in eine Zwangslage. 
Zum Zeichen^t brauchen sie die Gebarde. Diese deckt sich jedoch nicht mehr mit 
dem Anschauungsbild, und nun greift die in Gebarden- und Verbalsprache bereits 
enthaltene Abstraktion das Anschauungsbild an und zersetzt es. Es ist gar nicht 
mehr da: ein Blick auf die von Metz wiedergegebenen Zeichnungen” genugt, wie 
mir scheint, um zu zeigen, daE wir es hier nicht mehr mit Anschauungsbildern, 
wenn auch noch so verzerrt, sondern mit Vorstellungsbildern zu tun haben, die 
analytisch aufgebaut und durch die motorische Komponente, durch die Zeichen- 
gebarde, beherrscht und verzerrt sind. Im Kampf zwischen dem optischen An- 
^'™n§^’ld und dem yon der (Zeichen-) Sprache herstammenden Vorstellungs- 

i c gewinnt offensichtlich das letztere, und dies durfte normalerweise der Fall 
scin bei Eidetikern, deren Anschauungsbilder ein survival von ihrer langst uber- 
wundenen eidetischen Einheitsphase darstellen.

Durch seine Versuche hat Metz allerdings eine Tatsache klar bewiesen: die 
gro.e bedeutung der (Zeichen-) Gebarde39 oder, um es etwas konkreter aus-

37 a. O. S. 104.
38 a.O. S. 55. 

Kinde^zekhnun^ i”™^'^ ?st’ ^“ i,aUC'1-?1US Z,um Tei! die umfangreiche Literatur uber die 
heranzuziehen, mochte uh doch das feinsinnige und interessante Buch von 

L. Belinfante-Ahn, Het Kinderteekenen en het volle leven (1920), auf das mein Freund Prof. 
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zudrucken, die Macht der bewegenden Linie im Bddc.'" Nur mufi man dabei 
bedenken, daE bei Personen, die tatsachlich in der eidetischen Einheitsphase leben, 
diese Macht ungleich weniger gefahrlich ist als bei modernen Eidetikern. Denn 
wo hier die Divergenz zwischen Anschauungsbild und Gebardensprache fehlt, 
und wo wir im Gegenteil annehmen mussen, daE beide auf genau derselben Stufe 
stehen als gleichwertige AuEerungen eines einheitlichen Geistes, werden sie sich in 
weitgehendstem MaEe decken.

Wenn wir nun mit dieser Einsicht die Kunstwerke von Kunstlern betrachten, 
von denen wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen durfen, 
daE sie tatsachlich noch in der eidetischen Einheitsphase leben, dann sehen wir 
auch, daE die von Politt und Metz ermittelten Schwierigkeiten beim Zeichnen 
von Anschauungsbildern fur sie offenbar nicht existieren. In erster Linie kommen 
hier die Arbeiten des von Bouman beschriebenen schwachsinnigen Madchens, 
welches man immerhin in ihrer beschrankten Art als eine talentierte Kunstlerin 
ansprechen muE, in Betracht. Venn hier nun das Vorstellungsbild mit dem An
schauungsbild zusammenfallt, also praktisch gesprochen nicht existiert, so kann 
es unmoglich einen zerstorenden EinfluE auf das Anschauungsbild ausuben. Die 
motorische Komponente durfte dann dem Anschauungsbilde innewohnen, und 
der Inhalt der Gebarde, des Zeichenaktes, muEte mit dem Inhalt des Anschau- 
ungsbildes zusammenfallen. Demzufolge mufite das UmreiEen des Anschauungs- 
bildes durchaus moglich sein und auch erscheinungstreue Resultate hervorbringen. 
Wie wir schon gesehen haben, ist das tatsachlich der Fall. DaE dieses Ma c en 
wirklich in der eidetischen Einheitsphase steht, daE ihr Denken ein Leben in 
Anschauungsbildern optischer und anderer Art ist, laEt sich auch, wie mir scheint, 
durch ibre Bilder beweisen. Wir finden auf den Blattern gewohnlich zusammen- 
gewurfelte Einzeldarstellungen (z.B. Katzen, Huhner), locker gefugte, in der 
Luft schwebende Silhouetten ohne wirkliche Beziehung zueinan eL 0 a-uc eut 
liche Wiederholungen. In spateren Jahren hat sie jedoch groEere Gemalde ange- 
fertigt (z.B. Tafel 16.1, 19.1). Im ersten Augenblick glaubt man erne ,Land- 
schaft‘, eine Komposition zu sehen. In Wirklichkeit hande t es sic je um 
ein ,Gesamtanschauungsbild‘: Wiese mitVieh, welches sich aus auter inze 1 ern 

F. Muller (Leiden) mich aufmerksam machte, besonders erwahnen. Dcnn^ie^ wie Metz gelangt, 
nur durch Beobachtung ihrer Kinder und Selbstyersuche zu emse verstoffelijkend gebarenspef") 
namlich dafi das erste Zeichnen als ,materialisi_erende Geb Weise versucht,
aufzufassen ist, sondern sie hat auch, nach meiner Meinung in 11 niX^nt dabci uber Metz,
eine Brucke zu schlagen zwischen dem visuellen und dem mo on 1 - A 2L;schen die Wahr-
der sich auf den reinen Zeichen a k t beschrankt hmausgehend. Sie 
nehmung und die darstellende (Zcichen-) Gebarde die Augeng barde
Das Auge fuhrt die Bewegung des Gegenstandcs in erster Lmi , Diese dynamische
vermittels der dynamischen Einfuhlung in den Ses.e¥ηί? ^“Je erleichtert durch die Tatsache, 
Einfuhlung, Identifikation mit dem Objekt, wird dem ^‘fasserin hat offenbar die Fest- 
dafi Subjekt und Objekt noch nicht scharf ^777 ""«rreift j ; b ; ;bren Beobachtungen 
stellung der „eidetischen Einheitsphase" wiederholt gestreift und 1st
auch offers auf eidetische Phanomene gestofien. J

40 In interessanter Weise wird dies bestatigt durch A F. ^^  ̂ft ; Komposition 
alten Wien (19!3), S. 75. Nachdern er darauf gemacht wird, um 
(eidetisch? G. S.) vor Augen sieht, verfolgt er: „Der erste Strutt ap e zerstgrend 
dieses Vorstellungsbild auf dem Papier oder der Leinwan - ^irklichen Existenz 
auf das Imaginationsbild, tritt sofort mit der brutalen Korp yerfli-Eenden schemenhaften 
hervor und s«zt sich an die Stelle der im Vergleich dazu innerli*
Vorstellung." Ich verdanke diesen Hinweis meinem Freund D. van der Haar, 
bestatigte mir auch K. Tonny (s. S. 70).

Tafel 8.2
20.3.4

Tafel 16.1
191
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Tafel 21.3
Tafel 10

Tafel 20.3
Tafel 20.5

zusammensetzt und nach dem Gesichtspunkt ,schon‘ bereichert ist mit zahlreichen 
nicht zugehorigen Elementen, deren jedes — fur sich erscheinungstreu — jedoch 
nicht ins Ganze hineinpafit, So z. B. die Fulle von Vogeln in den verschiedensten 
Stellungen fliegend oder auf unwahrscheinlich dunnen, jedoch auch wieder ver
bluffend naturwahren Zweigen sitzend, die Schmetterlinge in grofter Abwechs- 
lung, oder gar am Horizont das bunte moscheeartige Gebaude, das von einer 
Zigarettenschachtel stammen durfte und zur hollandischen Landschaft jedenfalls 
nicht gehort. Die Darstellung der bewegten Silhouette des Horizonts bestrickt auf 
den ersten Blick. Man darf jedoch nicht vergessen, daft gerade in der flachen 
hollandischen Landschaft diese Art ,Bilder‘ haufig und auffallend sind. Aus dieser 
losen Verknupfung von Anschauungsbildern, die sich hier als grofte Komposition 
vorstellt, muft man sich meines Erachtens auch die sparlichen ideoplastischen 
Elemente, die Bouman in dieser Kunst zu sehen glaubte, erklaren. Er rechnet 
dazu wohl mit Recht die Ente (Tafel 21.3), die, schwimmend wiedergegeben, trotz- 
dem zwei verkummerte Pfoten erhalten hat. Ob jedoch das Huhn (Tafel 10), 
das einen hahnenfedrigen Schwanz erhalten hat, und die „Storche“ mit Huhner- 
pfoten ebenfalls hierhin gehoren, ist mir zweifelhaft, ebenso wie die Ente, die 
auf einem Ast sitzend ein schwebendes Vogelnest mit jungen Enten hutet, wah- 
rcnd eine herabschwebende Taube diese merkwurdige Familienszene vervoll- 
standigt (Tafel 20.3,5). Diese Darstellungen mussen meines Erachtens erklart 
werden durch eine sehr freizugige Kombination von Anschauungsbildern, eine 
I'reizugigkeit, die man um so eher erwarten darf, als gerade in diesem Fall das 
ordnende logische Denken kaum oder gar nicht entwickelt ist und also nicht 
hemmend auf die ,Phantasie‘ — das ,Bildersehen‘ — einwirkt.

Wir konnen allerdings in all diesen Zeichnungen eine merkwurdige Eigentum- 
lichkeit feststellen. Auf Schritt und Tritt treten in ihnen leichte Verzerrungen 
auf, oft zieht sich das Bild in die Lange, manchmal scheint es auch zusammen- 
gedruckt. Nicht zuletzt erscheinen die Darstellungen gerade dadurch, trotz ihrer 
Erscheinungstreue, unsicher, jedenfalls unbefriedigend und unbehaglich. Wir 
haben schon gesehen (S. 61), daft Politt die Verzerrung des Anschauungsbildes 
as einen der drei Grunde, weshalb es sich nicht zeichnerisch feststellen laftt, 
angewiesen hat. Offenbar hat also auch das schwachsinnige Madchen, obwohl 
hier von einem differenzierten Vorstellungs- und Anschauungsbild keine Rede 
ist, mit dieser Schwierigkeit zu kampfen. Demzufolge muftte dann in der Tat 
die motorische Komponente, die Metz isoliert hat, wenigstens in dem Fall der 
bchwachsinnigen auch dem Anschauungsbild innewohnen. Nicht nur in diesem 
ganz besonderen Fall, wo man sagen kann, daft die Ansatze der Wortsprache 
we^e,r aus mnerem Drang als durch Vermittlung der Umwelt erworben wurden, 
trittt dies zu, sondern auch bei dem bereits erwahnten Fall (S. 50) der physio- 
plastisch zeichnenden Zwillinge, die gewift uber eine ausgebildete Vorstellungs- 
welt verfugen muft man dies, mit Post,41 annehmen. Im allgemeinen wird jedoch 
bei modernen Eidetikern die Divergenz zwischen Anschauungsbild und Gebarde 
zu groft geworden sein.

Nur wenn die Emheitsphase noch ganz oder nahezu ganz erhalten ist, wie 
bei dem schwachsinnigen Madchen oder auch bei normalen Primitiven, konnen 

ir verstehen, daft die motorische Komponente, gebunden im Anschauungsbild,

a.O. S. 35. 
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dieses zwar verzerrt, aber nicht notwendig zerstort. Es durfte schwer fallen, 
auch unter den Naturvolkern heute noch so primitive Gruppen zu finden, 
daE diese, der Verbal- oder Gebardensprache bar, noch in der ungespaltenen, 
undifferenzierten eidetischen Einheitsphase leben: Ansatze einer Vorstellungs- 
welt werden wohl uberall vorhanden sein, und damit beginnt auch die gefahr- 
liche Macht der motorischen Komponente, der darstellenden Linie. Soweit die 
Kunst dieser Primitiven sich nicht sofort in ideoplastischem Sinn entwickelt, 
mussen sie auf Mittel sinnen, dieser Macht der Linie zu entrinnen. Dies konnen 
wir in der Tat nachweisen, und zwar in der Buschmannkunst. Diese Kunstler 
wagen sich zunachst gar nicht an die Linie, den bewegenden, verzerrenden UmriE- 
strich, sondern fixieren ihr Anschauungsbild durch eine Reihe von isolierten 
Punkten, die offenbar alles Wesentliche des Anschauungsbildes festlegen. Dann 
verbinden sie die einzelnen Punkte mit festen Strichen und so entsteht dann 
das vollkommen erscheinungstreue Bild.42 In dieser Art entrinnen sie der Gefahr, Tafel 17.2 
die in der freiwerdenden motorischen Komponente, der selbstandig sich ent- 
wickelnden (Zeichen-) Gebarde liegt, und erreichen doch in der einfachsten Ait 
ihr offenbar physioplastisches Ziel.

Man darf die Buschmannkunst wahrscheinlich nicht ohne weiteres als einen 
direkten Ableger der palaolithischen betrachten noch auch die Buschmanner als 
die Nachkommen der Hohlenbewohner. Aber beider Kunst ist nah verwandt, 
insofern sie denselben Kulturkreis widerspiegelt und, wie Obermaier es aus- 
druckt, „den namlichen psychischen Quellen entspringt und^ das Produkt ernes 
wesentlich identischen kunstlerischen Sehens und Fuhlens ist .

Es wurde zu weit fiihren, hier die palaolithische Kunst in vollem LJmfang 
zum Vergleich heranzuziehen. Ihre Monumente erstrecken si u ei ausen c 
von Jahren, und ihr Studium ist mehr und mehr eine Speziahstenange egen eit 
geworden. Letzteres ist zweifellos dem wissenschaftlichen Dure ringen es 
Materials zugute gekommen, hat jedoch auch seine eigentum ic en ac tei c mit 
sich gebracht. Denn der moderne Mensch vergiEt zu leicht, a er icr ei 
haltnissen gegenubersteht, die ihm vollkommen fremd gewor en sin , ja, le 
gerade seinen modernen Mitteln vollkommen unfaEbar sin . n a^ rasen 
Tempo der letzten paar tausend Jahre gewohnt, gewohnt auch, Veranderung 
als Entwicklung zu sehen, tragt er seine modernen Entwic’ ungs egri e in eine 
Welt hinein, in die sie gar nicht hineinpassen, und faEt er n erungen 0 
gar Varianten als Symptome eines Geschehens auf, welc es sic nur in seine 
Denken volkieht. Wenn hier, wie dies z. B. von Kuhn" gesehieht, von 
„Problemen“ der Kunst gesprochen wird, von dem Problem 
Raumes (Perspektive), der Masse, wenn man ferner von pa aoι it isc en „ 
schulen“ lesen kann, von „Abstraktionen“ und allerlei „U er egungen , wen 
Kunst definiert wird als „der gestaltete Ausdruck der Bezie ung yom c u 
Welt",46 so geht man von Voraussetzungen aus, die fur diese Fruhzeit unanne m- 
bar sind. Wir wissen nichts von den Grunden, die zu den Darstellungen u rten,

42 Werner, Entwicklungspsychologie, S. 117.
43 Urgeschichte der Menschheit (1931), S. 247 f.
44 Bei Ebert, Reallex. X, S. 271. κιτς
45 Thurnwald, Psychologie d. prim. Menschen (Kafka, Hdb. d. Psy 0 . , .23
40 Kuhn, a. O. S. 269.
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die wir als ,Kunst‘ bezeichnen, aber soweit wir uns von ihren Erschaffern eine 
Vorstellung machen konnen, durfen wir getrost annehmen, daE ihr geistiges 
Niveau sie nicht zu den Erwagungen und Gedanken befahigte, die wir ihnen 
unterschieben. Damit ist nichts Entwertendes gesagt und keine Herabwurdigung 
genieint. Ich bin mir vollkommen klar daruber, daE der Mann, der das Faustbeil 
oder die Pfeilspitze — und somit den Bogen — ,erfand‘, ein mindestens ebenso 
groEer Mensdi war als Stephenson, dessen Lokomotive bald weit mehr uberholt 
sein wird als je das Beil. Ich bin davon uberzeugt, daE der Mann, der die 
Bisons an die Hohlenwand malte, fur seine Mitmenschen ebensoviel, und mehr, 
als ein Rembrandt bedeutete, sei es auch wahrscheinlich aus ganz anderen 
Grunden, und daE er auch fur die Menschheit nicht hinter Rembrandt zuruck- 
zustehen braucht. Aber das alles ist kein Grund fur uns, in den palaolithischen 
Hohlen nun auch einen Rembrandt zu vermuten, ebensowenig wie es uns ein
fallen wurde, dort eine Lokomotive anzunehmen, weil der Hohlenbewohner 
ein Herdfeuer schurte.

Die palaolithisdie Kunst ist so oft behandelt und abgebildet worden, daE wir 
uns hier nunmehr auf einige allgemeine Andeutungen beschranken konnen. Auch 

Fafel i/.r in ihr scheint mir das Anschauungsbild eine maEgebende, unmittelbare Rolle 
gespielt zu haben. Nicht nur ihre Erscheinungstreue, sondern auch andere Tat- 
sachen weisen in diese Richtung. Wir finden auch hier wie in den Zeichnungen 
der Schwachsinnigen ab und zu die leichten Verzerrungen, als hatte das Bild 
sich unwillkurlich etwas gedehnt in der Strichrichtung. Auch hier fehlt wirkliche 
Komposition,'' denn die Haufung von Einzelbildern, die mitunter auftritt, darf 
nicht als solche aufgefaEt werden. Die Figuren schweben in der Luft, haben oft 
nicht einmal eine ideelle horizontale Standflache, sondern hangen willkurlich im 
Raum. Heterogenes wird ohne Bedenken zusammengestellt. Wenn tatsachlich 

lafeliS.i Gruppenbildung auftritt, wie bei fluchtigen Herden, und diese erscheinen als 
cinige ganz gezeichnete Fiere am Anfang und Ende einer Reihe, die weiter von 
Strichen fur die Beine und Kopfe oder Geweihe gebildet wird, so geht man 
fehl, wenn man hier bewuEte Wiedergabe von Abstraktionen vermutet. Diese 
Darstellungen sind ohne weiteres verstandlich als die Wiedergabe eines Gesamt- 
anschauungsbildes. Line galoppierende Herde erscheint nun einmal als eine 
Einheit von rhythmisch bewegten Gliedern, aus der sich nur an den Randern 
die Einzeltiere abheben, die sonst aber hauptsachlich aus Kopfen oder Geweihen 
und Beinen zu bestehen scheint — wie uns die zahlreichen Naturfilme gelehrt 
haben. DaE dabei mehr Striche erscheinen als man Beine voraussetzen kann, 
ist eigentlich selbstverstandlich. Denn die wahrgenommene Bewegung ist ja so 
schnell, daE das Auge tatsachlich drei-, viermal das Bild desselben Gliedes in 
Bewegung festhalt. Man kann sich davon leicht durch ein einfaches Experiment 
uberzeugen. Wenn man die eigene Hand ganz schnell in einiger Entfernung 
vom Auge hin und her bewegt, sieht das Auge nicht funf Finger, sondern 
emen ganzen Facher von Fingern, dessen AusmaE sich ungefahr mit dem Umfang 
der ausgefuhrten Bewegung deckt. Dieses Bild, das uns sofort entschwindet und 
dank unseres Vorstellungsbildes von der Hand auch sofort seinen Realitats- 
charakter verliert, muE dem primitiven Eidetiker viel wirklicher vor Augen 
gestan en a en. Daraus miissen, wie mir scheint, die merkwurdigen Dar-

47 Hoernes-Menghin, Urgesch. d. bild. Kunst, S. 124.
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stellungen von Einzeltieren erklart werden, bei denen die Laufe, facherformig AM 18.2 
angeordnet, drei- oder vierfach erscheinen.48 Hier an ,repentirs‘ des ,Kunstlers‘ 
zu denken, scheint mir schon deshalb verfehlt, weil im allgemeinen die eine 
Form des abgebildeten Gliedes nicht besser oder naturgetreuer ist als die andere. 
Diese Bilder entsprechen eben der optischen Wahrnehmung der Bewegung und 
sind als Bilder der Bewegung selber dargestellt.49 Starker nodi als aus den 
Zeichnungen der Schwachsinnigen geht hieraus m. E. hervor, daE das An- 
schauungsbild selbst schon eine starke motorische Komponente enthalt, dab es 
mit der dynamischen Vergegenwartigung zusammenfallt.

Im Einklang hiermit steht auda das friihe Auftreten der Plastik in der 
palaolithischen Kunst. Diese wird sogar von Forschern wie Piette und dann von 
Girod und Massenat ganz an den Anfang gestellt." Zum mindesten kommt sie 
gleichzeitig mit den ersten Zeichenversuchen vor,’1 und die zahlreichen model- 
lierten Tiere aus spaterer Zeit zeigen, daE sie sich auch spater gehalten hat. 
Hier wirkt sich die motorische Komponente am unmittelbarsten in der formenden 
Handgebarde aus. Diese ist die urspriinglichste Darstellungsart, die unmittelbare 
Gebardensprache. Die Kinderkunst bestatigt dies, denn es ist oft beobachtet 
worden, daft Kinder, wenn sie schon langst ideoplastisch zeichnen, in ihien 
Modellierarbeiten noch einen oft erstaunlich starken physioplastischen Zug 
bewahren.

Wenn wir nun annehmen, daE im Anschauungsbild in der eidetischen Ein eits- 
phase zugleich die vergegenwartigende Bewegung enthalten ist, so yerste ten wir 
dadurch nicht nur die Verzerrungen, die wir in den bisher besprochenen Kunst- 
gattungen beobachten konnten, sondern es scheint mir auch ohne weiteies ein- 
zuleuchten, daE ganz im allgemeinen gerade diese motorische Komponente as 
Zeichnen und Fixieren des Anschauungsbildes erschweren muB. Deshalb scheint 
mir die Interpretation, die Schmidt52 der Benutzung von Naturspie en in er 
palaolithischen Kunst gibt, nicht zuzutreffen. Des ofteren kann man dort 
beobachten, daE naturliche Risse und Erhabenheiten in der Fe swan , le in 
ihrer zufalligen Form an die Gestalt eines Tieres erinnern, mit unsti en 
Mitteln „herausgeholt“, erganzt und zu Tiergestalten umgearbeitet sin . c mi t 
meint, daE es die „gebardenhafte Erscheinung“ dieser Zufallig ’citen 1st, we tie 
fur die Entstehung des „ganzhaften Bildes“ verantwortlich ist. ir sc emt vie 
mehr, dafi gerade ihre Drzbeweglichkeit die Entstehung der nsc auungs 1 er 
gefordert hat. Gerade die Tatsache, daE das bewegliche Anschauungs 1 in er 
vorhandenen Naturform einen unverruckbar festen Stutzpun t an , nuis 
Verwendbarkeit des Anschauungsbildes ungeheuer erleichtert a en. enaue 
Versuche mit heutigen Eidetikern haben unwiderleglich bewiesen, a as c cta 
von den einfachsten Hilfen, „Anregungsmitteln“, schon sehr fordernd aut me 
Entstehung von Anschauungsbildern uberhaupt wirkt. Wir wo en tier nici 

48 Z. B. Sydow, Kunst der Naturvolker, T. 429, links oben Eber und Bison. , ,
49 Vgl. das Gemalde Ballas, Une laisse en mouvement. Abg. in A"ss“* “^ S’ 

Futuristes, Rotterd. Kunstkring 1913. Auch Belinfante-Ahn, Kin er ee

Tafel 18.3

90 Naheres bei Kleiweg de Zwaan, Palacol. Kunst, I, S. 18.
51 Kuhn, a. O. X, S. 271.
52 Geist der Vorzeit, S. 127 £., Abb. 46, 47; T. 42.
53 Metz, a. O. S. 15 f.
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naher darauf eingehen, jedoch nodi einen Augenblick verweilen bei ahnlichen 
Anregungen, die direkt aus der Praxis geboren sind. Ich erwahne bier nur bei- 
laufig das feine Buch von W. Albert,5·* der im gesamten Unterricht, von praktischer 
Erfahrung ausgehend, schon einen weitgehenden Gebrauch von eidetischen 
Phanomenen gemacht hat. Fur unsere Untersuchung sind E. Heckmanns 
Experimente55 von mehr unmittelbarer Wichtigkeit. Dieser laEt seine Schuler 
z. B. mit dem vollen Pinsel auf angefeuchtetes Papier wahllos Farbflecke auf- 
setzen. Das so bearbeitete Blatt mit ineinanderflieEenden Farben laEt er die 
Kinder betrachten. Es stellt sich dann bald heraus, daE sie in diesen Zufallig- 
keiten etwas ,sehen‘, und er fordert sie nun auf, dieses Bild, das sie zwar selbst 
sehen, aber anderen Beschauern noch undeutlich ist, herauszuarbeiten. Durch 
die freundliche Vermittlung von Herrn de Vries war ich in der Lage, einige 
zum Teil verbluffende Resultate dieser Methode, die mit jugendlichen Arbeits- 
losen, die nie ernstlich gezeichnet hatten, erzielt wurden, zu sehen. Es ist klar, 
daE hier kunstlich der Vorgang wiederholt wird, der sich auch in der palao- 
lithischen Kunst ofters abgespielt hat. Die latente eidetische Anlage wird durch 
die Anregung geweckt, und diese fuhrt nicht nur zu einem Anschauungsbild, 
sondern, indem sie diesem Anschauungsbild ein festes, unverruckbares Gerippe 
liefert und somit der motorischen Komponente die Waage halt, ermoglicht sie 
offenbar die unmittelbare Verwendung dieses Anschauungsbildes zum Zeichnen.

Besonders interessant wird nun allerdings dieses Verfahren, wenn die eidetische 
Anlage mit kunstlerischem Talent zusammcntrifft. Durch einen Zufall wurde 
mir hierfur ein sehr merkwurdiges und charakteristisches Beispiel bekannt. Es 
fiel mir auf, daE Jugendzeichnungen des hollandischen, in Paris wohnhaften 
Malers K. Tonny Eigenschaften zeigten, die an die physioplastischen Hohlen- 
zeichnungen erinnerten.

In einem langeren Gesprach uber die Entstehungsweise dieser Zeichnungen mit 
Herrn Tonny, der ubrigens von „Eidetik“ nie gehort hatte, stellte sich nun 
folgendes heraus. Er sieht tatsachlich auf der Zeichenflache die Gestalten, bevor 
er sie zeichnet. Allerdings scheint auch er die Schwierigkeit, diese Anschauungs- 
bilder zu fixieren und die verwirrende und verzerrende Wirkung der bewegenden, 
gezeichneten Linie empfunden zu haben. Denn er ist schon sehr fruh auf ein Ver
fahren verfallen, welches nicht nur die zerstorende Wirkung der Linie moglichst 
aufhebt, sondern auEerdem noch den Vorteil hat, seinen Anschauungsbildern — 
„visions“, wie er selbst sie nennt — eine Anregung und einen Stutzpunkt zu bieten. 
Er pflcgt einen Bogen Papier mit Olfarbe ganz leicht einzupinseln und dann 
nahezu trocken zu reiben, so daE die dunne Farbschicht noch gerade klebrig bleibt. 
Diesen Bogen legt er nun mit der Farbseite auf einen Blankobogen. Die Ruckseite 
des praparierten Bogens zeigt durch das eingedrungene 01 ein Durcheinander von 
wolkig ineinander ubergehenden Fettflecken, die zum Teil als Formen, zum Teil 
auch als Farbwerte empfunden werden. In diesen Flecken sieht er dann seine 
,,visions aufkommen, so daE sie tatsachlich sichtbar auf dem Papier stehen. Nun 
umre*^ cr sie mit einer scharfen Metallspitze, aber ohne Farbe, so daE die UmriE- 
linie dem Auge nicht sichtbar wird. Durch den Druck des Metallgriffels wird 
jedoch die klebrige Olschicht auf der Ruckseite des Auflegeblattes auf das reine,

M Das Kind als Gestalter (igzj’).
M Vgl. Metz, a. O. S. 9 f.
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darunter geschobene Blatt ubertragen. Das praparierte Auflegeblatt wirkt also als 
Kohlepapier, die „ visions" werden unmittelbar auf das zweite Blatt kalkiert. Der 
doppelte Vorteil: Anregung der Anschauungsbilder und Zeichnen mit einer un- 
sichtbaren, also moglichst wenig storenden Linie, den dieses Verfahren bietet, zeigt 
tins, wie der Kunstler spontan die ihm angemessene Ausdrucksweise erfindet. So 
sind die ersten Zeichnungen Tonnys entstanden, so arbeitet er auch jetzt noch sehr 
viel. Die bier wiedergegebene Jugendzeichnung, eine Herde von exotischen Tafel 16.2 
Tieren darstellend, hat nun auffallende Verwandtschaft mit den palaolithischen 
Tierzeichnungen. Hier wie dort finden wir das starke Vorherrschen der Um- 
riblinie, die unheimliche, fast zitternde Lebendigkeit und Unmittelbarkeit des 
Gesamteindrucks und zugleich doch auch eine gewisse Lockerheit im Aufbau. Die 
Beine sind oft erschreckend dunn und vor allem kraftlos, die ganzen Figuren treten 
nicht, stehen nicht, sondern schweben vielmehr im Raum. Von einer Gruppen- 
bildung ist eigentlich keine Rede. Die Typen wiederholen sich zum Teil fast wort- 
lich, als ob eine und dieselbe „vision“, leicht beweglich, immer wieder fixiert ware. 
Man konnte nun die Frage aufwerfen, wie es denn moglich sei, dab dieser Kunstler 
plotzlich Anschauungsbilder hervorbringt von afrikanischem Wild, was er in freier 
Wildbahn nicht gesehen haben kann. Wie sich herausstellte, stammen diese Bilder 
auch nicht aus der Wirklichkeit, sondern aus einem Afrika-Film, der auf den 
Kunstler vor vielen Jahren einen sehr starken Eindruck gemacht hatte. Wie cr 
mir sagte, hat er in dieser Zeit zahllose Tierbilder in dieser Art gezeichnet und 
war ganz erfullt von diesen Gestalten. Was uns in dieser Jugendarbeit anzie t, 
ist auch gerade das Erfulltsein von dem Gegenstand, oder besser vielleicht, as 
vollkommene Durchdringen, das Aufgehen in dem Thema. Gerade diese Identi- 
fikation mit dem Gegenstand, die hier, wie in der palaolithischen Kunst, in se. r 
einfacher und ungekunstelter Art auftritt, ist typisch fur die eidetische Erle ms- 
form der Welt. Man braucht nicht gerade so weit zu gehen wie Jaensch, der die 
eidetische Erlebnisform zur Grundhaltung des kunstlerischen Welterlebens mac t 
und in der verschieden starken Beteiligung des Subjektes und des Objektes eine 
der Hauptmoglichkeiten einer Differenzierung sieht.

Jedenfalls ist in den bisher besprochenen Kunstwerken das Objekt maximal be 
teiligt und tritt das Subjekt in seiner vollkommenen Hingabe und Ein u ung 
in das Objekt ganz in den Hintergrund. Sobald sich die eidetische Ein eitsp ase 
aufspaltet in Wahrnehmungs- und Vorstellungswelt, erobert das Subjekt mit cm 
Aufbau der Vorstellungswelt immer grobere Rechte. Wie mir scheint, at sici 
dies an der Entwicklung von Tonnys Kunst deutlich nachweisen. Ich ^e ter 
einen Ausschnitt einer groberen, an sich schon fester gefugten Komposition a . 
Auch diese Zeichnung ist in der oben beschriebenen Art entstan en, a ei a e 1 .5 
wenn hier auch zweifellos noch Elemente von eidetischen Anschauungs 1 ern, 
die aus der Wahrnehmung stammen, vorhanden sind, so ist doch klar, a ie 
Gestalten, die der Kunstler auch hier noch tatsachlich auf seinern praparierten 
Bogen gesehen hat, in erster Linie sichtbare Vorstellungen, in Wahrheit „visions 
sind. In der Darstellung des Pferdes im Vordergrund mit der stark ausgepragten 
Muskulatur drangen Abstraktionen der Wirklichkeit sich vor, das stolze Wesen 
des edlen Tieres ist eingefangen in starke, regelmabige Spannungen, die die Natur 
im Lebewesen nicht zeigt, und welche gerade deshalb vielleicht mehr ergreifen un

50 Ober das kunstlerische Erleben der Welt (Festschrift Wolfflin, 1935, S. 68 f.).

71



uberzeugen, als die zitternden Umrisse der Herdentiere. Befehl, Schrecken, Panik, 
Horror in alien Abstufungen werden gefaEt und nunmehr ausgedruckt durch sub- 
jektiv geladene Hauptlinien. Mehr und mehr drangt die Vorstellungswelt dieses 
Kunstlers nach auEen, und wenn er auch, wie gesagt, seine Vorstellungen tatsach- 
lich vor Augen sieht und somit eidetische Anschauungsbilder seiner Vorstellungen 
erzeugt, so beweist sein Werk doch unwiderleglich, daE er die eidetische Einheits- 
phase langst hinter sich gelassen hat.

Ich habe Wert darauf gelegt, diesen Fall ausfiihrlich zu besprechen, well hier, 
wie in einigen anderen Fallen, die mir bekannt sind,50* wohl niemand der Meinung 
sein wird, daE eidetische Veranlagung mehr oder weniger einem Minderwertig- 
keitszeugnis gleichzusetzen sei. Wir betreten mit den „Anregungsmitteln“ ubrigens 
ein Gebiet, das auch dem Nicht-Eidetiker zuganglich ist und ihn die Art eidetischer 
Phanomene ahnen lassen kann. Vor kurzem zeigte mir Professor Minns (Cam
bridge) eine rechteckige Marmorplatte mit ziemlich bunten Adern und Flecken, 
die auf den ersten Blick, wie dies auch tatsachlich der Fall ist, rein zufallig scheinen. 
Die Platte stammt aus China und tragt eine Inschrift, die in kurzen Worten eine 
vollstandige Landschaft, Berg und See mit Kahn, bewaldete Abhange usw. be- 
schreibt. Schaut man langere Zeit bei geeigneter Beleuchtung auf diese Platte, so 
sieht man tatsachlich diese Landschaft Form annehmen. Die Flecken und Adern 
werden zu Icilen der Landschaft, alles Zufallige wird sinnvoll, und das Unzu- 
sammenhangende schlieEt sich zu einem deutlich sichtbaren Ganzen zusammen. 
Andert man die Blickrichtung und die Entfernung, so fallt alles wieder aus- 
einander zu den natiirlichen, zufalligen Variationen der Gesteinstruktur. Der- 
artige Platten kommen, wie mir Professor Minns sagte, haufig vor und werden 
auch jetzt noch hergestellt. Die Tatsache, daE sie in China ein gelaufiger Handels- 
artikel sind, beweist, daE das eidetische Phanomen, worum es sich hier handelt, 
und das mit der Arbeitsmethode Tonnys eine merkwurdige Verwandtschaft hat, 
in. China wenigstens als nichts Ungewohnliches, ja eher Normales angesehen 
w'rd eine Tatsache, die auch fur die Beurteilung der Kunst des Fernen Ostens

Tafcl 14.2.3 i i^le?c,mi Zusammenhang mochte ich noch besonders auf Taf. 14, Abb. 2 u. 3, hinweisen. 
handelt sich hier um die Resultate cines kleinen Versuches, den Herr Τ j. de Vries auf meine 

ate hin durchfuhrte. Herr de V. legte einem eidetischen und einem sicher nicltteidetischen
Ύ 1 )edeT" sci,nc.r Art> beide anerkannt gute Zeichner sind, eine Abbildung des Krokus- 

pt uckcirreskos, welches beiden unbekannt v/ar, vor und forderte sie nach einer Expositionszeit 
von etwa 30—40 Sekunden auf, das Gesehene zeichnerisch festzulegen. Der Eidetiker zeichnete 
sotort und ohne Zogern das wiedergegebene, auEerordentlich detailreiche Bild, wobei nicht nur 
1 10 ormen des Knaben, der ganze Charakter der Vorlage erstaunlich treu bewahrt sind, sondern 
auei ic dem Laien unverstandlichen Details, wie die Felsformationen am unteren Rande und 

F Llnle’r welch,e der, nichtzugehorigen Teil rechts oben umrahmt, wicdergegeben 
yrdcn· P‘er9csan}tforn\als solche 1st unverkennbar haften geblieben. Auffallend ist auch die 
Fid^ ‘ a Un"C’ k°pturlirende pnie- dle fast ohne Unterbrechungen weiterlauft. — Der Nicht- 
mir mir Μ Ί 1 k hervorhebe, ein mindestens ebenso guter Zeichner ist, brachte

m hMUnd ·ηκΑ a"screr z- dlf, Zetchnung 3 hervor. Er erklarte, er wiillte nicht mehr, 
imsrand ' ai' Slc T cr nur die allgemeinsten Hauptformen buchstablich zu rekonstruieren 
zuieben kt λ5ηε^Γ ΐ ώ“ί ^1ζζε> m, der 7 sich bemUlltc> nur das Wahrgenommene wieder- 
u d e d k°"strukt‘ver gesehen als auf dem Fresko. Alles Detail ist geschwunden, 
wie nach Z’^w^kd U vd ’vT.besAsert cr scine cigene Linie, indem cr das Profil einbaut und, 
kennt er 5Γη Na*denken- d*f Ar,mc 111 allgemeinster Form hinzufilgt. Anschauungsbilder 

ihle di ^v ηΐΐ1· Dir. Ei-ietiher, der sie zugestandenermaEen wohl hat, 
iedoch ihre Wichri\ .erweada”S bcllp Zeichenakt. Die beiden abgebildeten Proben durften 
Ton v und I und,Verwertbarkeit beim Zeichnen auEer Zweifel stellen. - Ober 
lonny und seine Arbeitsmethode, vgl. J. Thrall Soby, After Picasso (1935), S. 45 f.
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nicht ohne Interesse sein durfte.57 Aber auch der moderne Westeuropaer zeigt 
sich in den meisten Fallen solchen „Anregungen“ zuganglich. Es brauchen nicht 
gerade chinesische Marmorplatten zu sein: das gleichgultige Muster einer Wand- 
tapete, die zufalligen Wolkengebilde am Himmel nehmen Gestalt an, liefern den 
festen Unterbau von wirklich gesehenen Anschauungsbildern, gleichgultig, ob diese 
nun nach auEen projektierte Vorstellungen oder unbewuEt bewahrte Wahr- 
nehmungen sind. Leonardo da Vinci, der offenbar selbst die Fahigkeit besafi, 
im Dunkeln scharf differenzierte Anschauungsbilder zu erzeugen, gibt schon als 
einen zu seiner Zeit gelaufigen Ersatz an, daE man „auf alte Mauern hinsieht, 
die mit allerlei Flecken bedeckt sind, oder auf Gestein von verschiedenen Lagen. 
Hast du irgendeinen Vorgang zu erfinden, so kannst du da Dinge erblicken, die 
verschiedenen Landschaften gleich sehen und ebenso allerlei Schlachten . . . und 
unzahlige Dinge".58

Allerdings liegen diese Dinge bei dem normalen Erwachsenen von heutzutage 
im allgemeinen nicht klar und deutlich an der Oberflache. Namentlich bei 
Gelehrten, die, wie Faust, die Welt kaum an einem Feiertag sehen und bei denen 
das Gedanken- und Vorstellungsleben gewohnlich absolut pradominiert, versteht 
es sich von selbst, daE die ganze geistige Konstitution den Komplex von 
eidetischen Erscheinungen zuruckgedrangt hat, und daE in diesem Fall namentlici 
die eidetische Einheitsphase vollkommen oder fast ganz aufgelost ist. Wir sin 
deshalb wohl gezwungen, uns den Fallen zuzuwenden, wo die eidetische Einheits 
phase noch moglichst klar zutage tritt, bei Kunstlern, bei Kindern o er a i 
Personen, denen gerade die auflosende Komponente, das abstrahierende Den en 
und das subjektive Vorstellen durch besondere Umstande fehlt, bei Sc wa t 
sinnigen. Wenn deren Kunsterzeugnisse mit den Werken yon palaolithischen 
Kunstlern oder Buschmannern verglichen werden und aus der inneren Verwan t 
schaft dieser Werke eine fundamentale Ubereinstimmung der geistigen tru tur 
erschlossen wird, wenn also auch hier ein Parallelismus der ontogenetischen und 
der phylogenetischen Entwicklung angenommen wird, so heiEt dies keineswegs, 
daE nunmehr palaolithische Jager als Schwachsinnige bezeichnet wer en so en. 
Da MiEverstandnisse in diesem Punkt nicht ausgeschlossen scheinen, ist es notig, 
hieruber noch einige Bemerkungen einzufugen.

Indem wir eine Person als schwachsinnig bezeichnen, driicken wir darnit aus, 
daE diese Person unter einer mehr oder weniger willkurlichen Norm, nur 
fur unsere Zeit und unsere Kultur gilt, bleibt, und daE ihr aus we c en run en 
denn auch die geistige Fahigkeit, diese Norm zu erreichen, fehlt. Ein c waci 
sinniger ist, an der eigenen Zeit gemessen, weit unternormal und wur e si 
der eigenen Zeit und eigenen Welt ohne die hilfreiche Hand seiner m8e 
nicht handhaben konnen. Die schwachsinnige Zeichnerin, um ein on ere es 
Beispiel zu nennen, konnte ohne die Hilfe ihrer Familie nicht odei 'aum e en 
und hatte jedenfalls nie das merkwurdige Niveau erreicht, auf em sie jetz 
steht. Wenn nicht ein normaler Mensch ihr die Mittel zum Zeichnentertigjn 

57 Es handelt sich hier allerdings nicht nur um eine optische Anregung, s j.J1lrf|,’L- 
Magie des Wortes“ (Jaensch, Festschr. Wolfflin, S. 83), wodurch das .0rf..2 _ ^ jjes 
zeichneten Gegenstand mit sich fuhrt und darnit eine untrennbare Einheit 1 - 
eine Erschcinungsform des eidetischen Welterlebens! —, spielt eine wichtige 0 '____ . , .

58 Seidlitz, Leonardo da Vinci I, S. 321 f.; Leonardo erwahnt ubrigens auc a ust ,
regungsmittel·.
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die Hand gegeben hatte, darf man sogar bezweifeln, ob sie je zu der Darstellung 
ihrer Bilder gekommen ware. Sie wird in unserer Welt kunstlich erhalten, ohne 
dem Leben gewachsen zu sein und hat als sterile Personlichkeit auf die Gemein- 
schaft keinen EinfluE.

Anders der palaolithische Jager. Obwohl er mit der Schwachsinnigen die 
eidetische Veranlagung und auch wohl die auEerordentlich beschrankte geistige 
Tatigkeit gemeinsam hat, ist er vollkommen seiner Welt gewachsen. Diese 
fordert von ihm keine hohere geistige Tatigkeit, und er beherrscht und gestaltet 
sie nach seinen Bedurfnissen. Diese sind zwar bescheiden, aber was er braucht, 
muE er erringen, nichts wird ihm geschenkt. Seinen Bogen muE er erfinden, und 
wenn er seine Bilder festhalten will, so muE er sich die Instrumente dazu selbst 
beschaffen und erschaffen. Jede Erfindung beeinfluEt mafigebend die ganze 
Gemeinschaft, in der er lebt. Die Tatsache, daE er sich erhalten hat, beweist 
allein schon, daE er ,normal' war. Freilich, wenn wir so toricht sind, unsre 
Norm von Vollwertigkeit auch auf ihn anzuwenden, so ist das unser, nicht 
sein Fehler. Man braucht sich nur den umgekehrten Fall vorzustellen und in 
Gedanken einen modernen Stadter in eine palaolithische Hohle zu versetzen, 
um einzusehen, wie relativ in Wahrheit unsere Normen sind. Schwachsinnigkeit 
als Werturteil scheint mir dann auch in historischem Sinne uberhaupt nicht 
verwendbar, es sei denn bedingt, insofern wir fur bestimmte Zeiten und Kultur- 
gebiete die dort geltende Norm zu kennen glauben.

Nach allem Gesagten hoffe ich annehmen zu durfen, daE eine eidetische 
Veranlagung nicht als etwas Minderwertiges aufgefaEt werden wird. „An sich 
stellt die eidetische Anlage weder einen Wert noch einen Unwert dar".59 Es 
kommt nur darauf an, wie sie sich in das ganze Gefuge geistiger Funktionen 
einpaEt, was diejenige Personlichkeit, in deren Strukturzusammenhang sie auf- 
tritt, damit anzufangen versteht. Ob wir allerdings, indem wir versuchen, uns 
ein Urteil uber die gesamte Geistesstruktur zu bilden, und die Frage phylogene- 
tisch betrachten, um die Wertfrage herumkommen werden, wird spater zu 
untersuchen sein. Mit der Eidetik hat dies einstweilen nichts zu tun.

Kehren wir jetzt zuruck zur kretischen Kunst. Wir haben vorhin versucht, 
aus seinen Werken die Geisteshaltung des kretischen Kunstlers zu ermitteln und 
sind zu dem Ergebnis gekommen, daE Wahrnehmung und Vorstellung fur ihn 
noch sehr nahe zusammenliegen, daE die ,Marchenwelt' seiner Kunst in der 
I at die Welt ist, so wie er sie erlebte und so wie sie ihm erschien. Nach unsrem 
Exkurs in das Gebiet der Psychologie durfte es kein zu gewagter Schritt sein, 
wenn wir nunmehr annehmen, daE der kretische Kunstler sich in der Hauptsache 
noch in der eidetischen Einheitsphase befand. Denn durch diese Annahme, und 
meiner Ansicht nach nur durch sie, erklart sich im allgemeinen das Zusammen- 
fallen der Wahrnehmungs- und der Vorstellungswelt, und werden im besonderen 
nun auch die charakteristischen Eigenschaften dieser Kunst verstandlich. Zunachst 
werden wir durch unsre Annahme zu dem Schlufi gezwungen, daE der kretische 
Kunstler dann auch eidetische Anschauungsbilder besessen hat. Denn sie sind 
ja schlieElich das Korrelat der Einheitsphase, die fur diese Phase gegebene natiir- 
liche Denkform. Wenn aber der Kunstler in diesen Anschauungsbildern denkt, 
somussensienotwendigerweise auch seiner Kunst zugrunde liegen. Wir haben 

60 Jaensch, Aufbau der Wahrnehmungswelt I, S. 243.
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im vorhergehenden denselben SchluB fur die palaolithischen Kunstler und die 
Buschmanner ziehen mussen und durch Beispiele zeigen konnen, dais in ganz 
besonderen Fallen auch heutzutage Anschauungsbilder in der darstellenden Kunst 
direkt verwendbar sind. Lafit sich nun auch fur den kretischen Kunstler erharten, 
daB er seine Anschauungsbilder direkt in seiner Kunst verwandt hat?

Um diese Frage zu beantworten, mussen wir erst versuchen, uns uber die 
Eigenschaften von Anschauungsbildern klar zu werden. Ganz scharfe Definitionen 
werden wir hier nie geben konnen, denn wie wir schon gesehen haben, ist 
,Eidetiker‘ kein unverruckbar feststehender Begriff, sondern die Eidetik umfaEt 
eine Reihe von Erscheinungen, die unter sich sehr verschieden sind. Wenn wir 
jedoch die allgemeine von Jaensch eingefuhrte Einteilung in T- und B-Typen 
(S. 53) auf den kretischen Kunstler anzuwenden versuchen, so konnen wir hier, 
wie mir scheint, schon zu einem klaren Ergebnis kommen. Zunachst sei daran 
erinnert, daft die T-Typen sehr stark auf Kalk reagieren und daft ihre Fahigkeit, 
Anschauungsbilder zu sehen, ihnen sogar durch Kalkzufuhr genommen werden 
kann. Wenn wir nun bedenken, dafi Κρήτη (Creta) nicht nur Kalk bedeutet, 
sondern daE die ganze Insel, wie mir mein Kollege Brouwer bestatigt, in der 
Hauptsache aus Kalk besteht, der, wenn auch nicht direkt gegessen, so doch 
durch die Nahrung und das Trinkwasser den Bewohnern in reichlidiem Mafic 
zukommen muB, so durfte diese Insel fur Eidetiker des T-Typus ein nicht gerade 
gunstiger Nahrboden sein. Es bleibt also fur Kreta dei B- yp. .1 at, wie 
wir schon gesehen haben (S. 53), einige korperliche Eigenschaften, die fur ihn 
charakteristisch sind: das groBe, leuchtende Auge, ein bewegliches, offenes Ant itz, 
im allgemeinen eine frische jugendliche Erscheinung. Man braucht in Gedanken 
nur die Gestalten der Malerei und Plastik auf Kreta an sich vorbeiziehen zu 
lassen, um festzustellen, daB der kretische Menschentyp im allgemeinen sehr 

wohl zu dem B-Typ stimmt. , .. , · n - 1Es sind dies indessen Kriterien, die an sich noch nichts beweisen. Betrachten 
wir nun aber die Kunstwerke im Zusammenhang mit den Ansdiauungsbildern, 
die wir bei dem B-Typ voraussetzen durfen, so konnen wir auch hier ^e weit- 
gehende Koinzidenz feststellen. Ein Hauptmerkmal der Anschauungsbilder des 
B-Typus ist ihre Beweglichkeit. Oft entstehen sogar spontan Anderungen Bei 
ausgepragten Fallen pflegen korperliche Gegenstande plastisch vor Augen z 
stehen 60 Als Kennzeichen der kretischen Fresken haben wir die auEerordentliche 
Suggestion unmittelbarer Bewegung gefunden^
daB die Relieffresken, die schon gleich am Anfang der Reihe 
das Ergebnis einer ausgeklugelten Methode, um den Licht- und 
Wirklichkeit wiederzugeben, sind, sondern die naturhch gegebene ^ ? 0^ 101 
weise: was dreidimensional und plastisch gesehen "
echtesten und uberzeugendsten plastisch wiedergeben Diese Relieffresken sind 
Sht hlfig Durch den Zufall der Funde scheinen sie sogar in der Hauptsache 
a^Knossos beschrankt zu sein. Im Laufe des S.M.I
Es mag dies zusammenhangen mit der Tatsache, daB die Anschauungsbilder beim 
XXX an die Stufe der VorstellungAilder rhre Pl^nznat verheren und 

60 Jaensch, Eid. Anlage S. 30. Schweitzer, ib. 1926, 2, S. 304 f. 

vorkommen.

75



Tafel 14.1
Tafel 7.2

fladi werden.”2 Man konnte dann in dem Verschwinden der Relieffresken ein 
Anzeichen fortschreitender Aufspaltung der eidetischen Einheitsphase erblicken. 
Immerhin bleibt in diesern Fall der Umrib des Anschauungsbildes bestehen. Dieser 
halt sich uberhaupt am langsten.63 Wir haben schon ausfuhrlich besprochen, 
welch ungeheure Rolle gerade der Umrib auch in der kretischen Malerei spielt. 
Wahrend die Plastizitat der Relieffresken von Anfang an nur mabig uberzeugend 
ist, ist der Umrib in ihnen wie in den gewohnlichen Fresken mabgebend fur die 
Wahrhaftigkeit des Gesamtbildes. Die unmittelbare Uberzeugungskraft des 
Umrisses hilft uns hinweg uber Inkongruenzen und Unzulanglichkeiten. D^r 
bewegliche, lebendige Umrib aber ist Kunstwerken und Anschauungsbildern 
wieder gemeinsam.

Auffallend in der kretischen Malerei ist weiter das gewichtlose Schweben, das 
Schwimmen der Dinge im Raum.64 Abermals konnen wir hier Ubereinstimmung 
init Eigenschaften der Anschauungsbilder feststellen. Es ist wiederholt beobachtet, 
dab diese keine bestimmte „Lokalisation innerhalb des physischen Raums" haben 
und bei aller Sichtbarkeit doch unwirklich und beziehungslos erscheinen.6’ Dieses 
hangt wieder mit der Erscheinungsweise der Farben zusammen. Soweit die 
Anschauungsbilder urbildmabig gefarbt sind, erscheinen die Farben heller, durch- 
sichtiger, leuchtender und strahlender als in der Wirklichkeit. Und ist nicht 
gerade, was wir als ihre ,Farbenfreude‘ anzudeuten pflegen, charakteristisch fur 
die Werke der kretischen Kunstler? Ihre Farbenfreude besteht doch gerade darin, 
dab sie besonders gern helle, leuchtende, starke Farben verwenden, eine Besonder- 
heit, die sie auch mit der schwachsinnigen Kunstlerin teilen.

Oft erscheint allerdings das Anschauungsbild nicht in den Urfarben des wahr- 
genommenen Objektes, sondern in einer durchsichtigen, blauen bis blaulichgrunen 
Farbe.” Knossos hat uns bisher drei Fresken geliefert, die eine merkwurdige 
Inkongruenz mit der naturlichen Erscheinung aufweisen: den Krokuspflucker, der 
blaue Hautfarbe hat, den blauen Vogel und den blauen Affen. Man darf 
sich, da bisher alle Versuche, diese Tatsache befriedigend zu erklaren, gefehlt 
haben, zum mindesten fragen, ob nicht diese blaue Farbe ihren Ursprung in der 
blauen Erscheinungsweise des Anschauungsbildes findet. Dabei ist auch zu be- 
denken, dab fur den Kreter, der in Anschauungsbildern dachte, diese Erscheinungs- 
form nicht so fremdartig und unwahrscheinlich gewesen sein kann, wie fur uns. 
Fur ihn war sie durch das Anschauungsbild ad oculos demonstriert, und auf diese 
Evidenz hin nahm er sie an.

Wir kommen nun noch zu einer ,unlogischen‘ Eigenschaft der kretischen Kunst, 
die vielleicht ebenfalls in der eidetischen Veranlagung ihre Erhellung findet 
und die auch auberhalb Kretas eine eigenartige Fruherscheinung der Kunst in ein 
neues Licht rucken kann. In den Fresken sind ofters Hybridisierungen beobachtet 
worden, namentlich in der Darstellung von Pflanzen. Dasselbe fanden wir in 
den Zeichnungen des schwachsinnigen Madchens. Wie bereits angedeutet, ist 
diese Eigentumlichkeit durch eine sehr freizugige Kombination von Anschauungs-

08 Jaensch, Eid. Anlage, S. 31 f.
03 ib. S. 168.
M Vgl. Matz, a. O. S. 189.
85 Jaensch, Eid. Anlage, S. 218.
08 ib. S. 135; vgl. 167.
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bildern zu erklaren. Man muE immer wieder bedenken, daE das Bildersehen 
gleichzeitig ein Denken in Bildern ist, daE also zwei oder mehr Bilder, die zu- 
sarnmen erscheinen, aus welchen Grunden auch, dadurch allein schon gewisser- 
maEen verbunden sind und leicht zu einem sinnvollen Ganzen zusammengefugt, 
zusammengesehen werden. Dutch die Tatsache, daE sie in der Tat gesehen 
werden, erhalten sie einen viel groEeren Realitatswert, erscheinen sie viel 
wirklicher als bloEe Vorstellungen einer erregten Phantasie. Ich frage mich 
dann auch, ob nicht das haufige Vorkommen von Monstra, anzufangen mit dem 
Minotaurus, und nicht zu vergessen die zahlreichen MiEbildungen auf den 
kretischen Siegeln, von diesem Gesichtspunkt aus verstandlich wird. Ilier wie 
in anderen fruhen Kulturen erscheinen sie in einer oft erschreckenden Wirklichkeit, 
wie bose Traume, die nicht weichen wollen. Traume sind es auch gewissermaEen, 
aber Tagtraume, die wohl oft einem religios-erregten, geangstigten Gemut ent- 
sprungen sind.67 Oft laEt sich ja auch nachweisen, daE die Monstra im Zusammen- 
hang mit der Religion stehen, und viele haben bis tief in die historische Zeit ihi 
Leben in diesem Zusammenhang bewahrt. Diese Frage beruhrt jedoch unset 
eigentliches Thema nicht.

Wir wollen zum SchluE nur noch auf die allgemeine Dbereinstimmung der 
kretischen Kunst mit der bisher behandelten ,eidetischen‘ Kunst hmweisen. Fur 
die palaolithische Kunst ist dies kaum notig, denn die Verwandtschaft ist schon 
offers aufgefallen und festgestellt. Auf eine Eigenschaft der kretischen Kunst 
wollen wir jedoch noch besonders aufmerksam machen: auch hier finden wir die 
Verzerrungen, das eigenartige Sich-Dehnen der Darstellungen, wie dies z. B. 
besonders in den bekannten Fayencereliefs einer Kuh und einer Bergziege au - 
fallt, ebenso in dem Taureadorfresko.68 Bei manchen Bronzen wird diese Eigen
schaft bis ins Groteske gesteigert,” und es fragt sich, ob sie nicht auch mitverant- 
wortlich ist fur die allgemeine, ubergroEe Schlankheit der kretischen Gestalten. Die 
hageren, langgezogenen Schemen der geometrischen griechischen Kunst kann man 
hier nicht als Gegenbeweis' anfiihren, da hier keine Absicht, die Naturerschemung 
wiederzugeben, vorliegt. DaE dies in Kreta wohl der Fall ist, wird wohl niemand 
bestreiten. Mit der eidetischen Kunst teilt Kreta welter den Eindruck der 
Totalitat, den die Darstellungen vermitteln. Wie der Eidetiker geht auc de 
kretische Kunstler aufs Ganze und kummert sich nur insofern um die Teile a 
diese im Gesamtbild eine klare Rolle spielen. Zusammenhang, organischer Au - 
ban, Struktur sind ihm gleichgultig. Seine Gedanken decken sich in cu Haupt 
sache mit seinem Anschauungsbild, das er ohne abstrakte Zerlegung hinnim

wie es ist.70
Wir brauchen auf Einzelheiten nicht weiter einzugehen. Eine weitere Analyse 

ergibt immer wieder dasselbe Bild, und dieses laEt sich am besten erklaren durci 
di! Annahme, daE die Kreter Eidetiker waren Erne AnnahmeMei t dws 
naturlich, denn zu beweisen ist diese Hypothese nicht. Wenn jedoch alle Beobach- 
tungen immer wieder in dieselbe Richtung weisen, so gewinnt sie zum mindesten

- Vgl. SAweitzer, Antike 2, S. 3d f, der die Verbindung nut der Religion besonders

stark betont hat.
68 Bossert, Abb. 82, 83, 40.
09 Z. B. ib. Abb. 139, 141· , 1" Vgl. Matz, a. O. S. 187 f., der zu ahnliAen Ergebnissen kommt. 
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einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit und darf sie als Arbeitshypothese 
vorlaufig gelten.

Wir mussen uns nun allerdings uber eins klar sein. Wir durfen in den Werken 
der kretischen Kunstler keine Aufierungen von individuellen Malern sehen, die 
zufallig Eidetiker waren. Man darf fur diese Kunst in der Zeit und in der Um- 
gebung, in der sie entstand, nicht annehmen, dafi ihre Schopfer die Freiheit 
hatten, sich in kunstlerischer Beziehung rein personlich auszuleben. Was wir 
besitzen, ist in Bausch und Bogen dekorative Kunst, entstanden fur bestimmte 
Zwecke. Wenn also Fursten und Burger sie in ihren Palasten und Hausern 
wunschten und anbringen liefien, so entsprach sie ihren Forderungen, spiegelt also 
die allgemeine Geisteshaltung wider. Dann kann es sich aber auch nicht um 
Zufallserscheinungen handeln, so wie dies etwa der Fall sein kann bei einem 
modernen Kunstler, der zufallig und nebenbei eidetische Anschauungsbilder haben 
und verwerten kann, sondern wir mussen eben annehmen, dafi die ganze kretische 
Zivilisation geschaffen ist durch ein Volk, das in der Hauptsache noch in der 
eidetischen Einheitsphase lebte. Diese Hypothese wurde zusammenbrechen, wenn 
sich herausstellen wurde, daft sie sich nicht vereinigen lafit mit den kretischen 
Aufierungen und Errungenschaften auf anderen Kulturgebieten. Und wenn auch 
ein vollstandiger Uberblick innerhalb des Rahmens dieser Arbeit nicht moglich 
ist, so ist es doch unumganglich, dafi wir uns jetzt diesen anderen Gebieten 
zuwenden und wenigstens im allgemeinen festzustellen versuchen, inwieweit unsre 
bisherigen Ergebnisse hier entkraftet oder bestatigt werden.
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DIE KRETISCHE KULTUR UND DIE EIDETIK

Die Architektur darf fuglich an erster Stelle stehen. GroBe Palaste, ganze 
Stadte sind durch die Ausgrabungen zutage getreten. Durch sie haben wir eine 
stadtische Wohnkultur kennengelernt, deren Verfeinerung und Behaglichkeit 
allein schon in schroffem Widerspruch zu stehen scheinen zu der. ini Grunde 
genommen primitiven Geisteshaltung, die wir aus der Malerei ableiten muBten. 
Allein, es kommt in diesem Fall nicht auf die Wohnlichkeit und Behaglichkeit 
der Palaste an, noch auf die Anforderungen, die ihre Bewohner fur ihr Wohl- 
befinden an das tagliche Leben stellten. Die Befriedigung dieser Anforderungen 
hangt in weitgehendem MaBe von zufalligen Umstanden politischer und wirt- 
schaftlicher Natur ab und wird durch die gezwungene oder freiwillige MitarbeiD 
der weiteren Umwelt, durch Krieg oder Handel, bedingt. Die spezihsche Gcistes- 
struktur der Kreter spielt bei der Verwirklichung dieser Moglichkeiten zweifellos 
eine ausschlaggebende Rolle, aber sie wird fur uns nicht direkt greifbar soIange 
wir sie nicht i m V e r h a 11 n i s zu der Geisteshaltung der die Umwelt bildenden 
Volkergemeinschaften sehen und beurteilen konnen. Ein derartiger Versuch, wenn 
uberhaupt aussichtsreich, wurde jedoch viel zu weit fuhren.

Wir mussen uns also auf eine Betrachtung der Architekturreste, und zwar auf 
den Palastbau beschranken. Hier herrscht nun im Grunde genommen weit mehr 
Einstimmigkeit, als es auf den ersten Blick den Anschem hat. Rodenwaldt, 
v. Salis,2 Dinsmoor,3 neuerdings auch wieder Matz4 sehen in dem Zentralhof den 
Kernpunkt der Bauanlage, den Ausgangspunkt des Architekten. Die von Evans 
vertretene Ansicht, daB der Palast in Knossos aus. dem Zusammensch uB mehrerer 
um einen Hof gelegenen insulae entstanden ist;’ eine Ansicht, der auch Robertson 
folgt, beraubt nun allerdings den kretischen Architekten seines Ausgangspunktes 
und stellt auch die einheitliche PlanmaBigkeit in Frage, denn dadurdi sinkt 
der zentrale Hof auf das Niveau ernes zufalligen freien Platzes herab de 
allmahlich umbaut und schlieBlich durch die Vereimgung der insulae eingeschlossen 
wurde. Curtius,7 der ein Dominieren des Hofes in fruheren Stadien dcr Pala.

zuarbeiten.
2 Kunst der Griechen, S. 13.
3 Architecture of Anc. Greece, S. 19 f.
4 Die Antike 1935, u> S. 185.
5 Vgl. Pendlebury, Handb. Pal. of Minos, S. 20.
0 Gr. and Rom. Archit., S. 8 f.
7 Ant. Kunst II, S. 31 f-
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entwicklung annimmt, kommt zu dem Ergebnis, da& im spateren, uns erhaltenen 
Palast „der zentrale Hof die Herrschaft uber das Ganze verloren hat" und 
erkennt in der „oft wiederkehrenden Anlage des Pfeilersaales den ruhenden Pol 
in der Mannigfaltigkeit". Dinsmoor widerspricht sich selber, indem er leugnet, 
daE der Bau um den Zentralhof systematisch geplant ist, was meiner Ansicht 
nach nichts anderes bedeuten kann, als daE er eben ohne System und ohne 
„a well considered program" zustande gekommen ist. Rodenwaldt8 hat kurzlich 
ebenfalls seinen Standpunkt gewechselt und ausgesprochen, „daE man das Motiv 
der Treppe und des Treppenhauses in den Mittelpunkt einer Asthetik der 
kretischen Architektur stellen konnte". Nur Matz9 „glaubt geradezu dem 
Architekten bei der Planung folgen zu konnen: wie er erst den Hof absteckte, 
um dann die Raumgruppen, eine nach der andern, um ihn herumzulegen und 
diese wieder gegebenenfalls durch Korridore und andere Raume nach auEen zu 
erweitern". Er halt also an dem zentralen Baugedanken, an einer systematischen 
Planung fest. Bei dem GrundriE des Palastes von Knossos, auf den wir uns 
beschranken wollen, ist dies nun allerdings schwierig. Denn ihm fehlt so ziemlich 
alles, was wir von einem klaren, einheitlich geplanten GrundriE erwarten. 
Und in diesem Punkt sind sich nun, soweit ich sehe, die meisten Forscher einig. 
Denn ob man, wie Curtius,10 die „raumliche Mannigfaltigkeit" als einen „GenuE“ 
betrachtet und „Raumphantastik“, die Saal und Zimmer, Halle und engen 
Korridor, Treppen und Lichthofe endlos aneinanderreiht in horizontalem und 
vertikalem Sinne, durch Durchbrechung und Auflosung jeder Wand durch Turen 
und Fenster, als einen besonderen Vorzug zu verstehen sucht, oder, wie v. Salis,11 
nur maEig von dem „verschwommenen, unscharfen" Eindruck des zerstuckelten 
Ganzen entzuckt ist; ob man, wie Rodenwaldt,12 sich in der Phantasie das Ge- 
samtbild des Palastes vorstellt als ,,ein Gemalde von phantastisch malerischem 
Reiz", und den Mangel des Plastischen (im Sinne Wolfflins), wie auffallend 
auch, damit einigermaEen beschonigt, oder schlieElich, ob man, wie Matz,13 sich 
ganz der endlosen, ruhelosen Bewegung hingibt, welche sich nicht einmal im 
zentralen Hofe beruhigt, sondern von dort aus sofort zuruckgeworfen wird — 
es laEt sich trotz dieser verschiedenen Eindrucke nicht leugnen, daE dieser 
Palast ein architektonisches Monstrum ist. Denn ihm fehlt, was wir bei einer 
solchen groEen Anlage an erster Stelle erwarten: die klare Ubersicht. Es ist 
oft betont, daE der kretische Baumeister sich in seinem Baugedanken wahr- 
scheinlich auf die Hofsysteme der orientalischen Baukunst bezieht.14 Wenn es 
ihm trotz der Kenntnis dieser zentral-empfindenden, einheitlichen Baukunst nicht 
gelingt, das Ganze zusammenzuhalten, durfen wir dafur dann „die Anspruche 
einer ungeheuren Hofhaltung" verantwortlich machen, wie Curtius es tut? Meiner 
Meinung nach unterschatzen wir damit den kretischen Architekten. Ein Gang 

TafelzS.i durch die Reste des Palastes selbst, ja, ein Blick auf den Plan genugt, um zu 
zeigen, daE er sein Handwerk verstand, vor keiner Schwierigkeit zuruckschrak.

8 Gnomon 1935, II, S. 331.
9 a.O. S. 185.

10 a.O. S. 31, 33.
11 a.O. S.13.
12 Fries, S.6.
13 a.O. S. 185E
11 Curtius, a. O. S. 31; Matz, a. O. S. 186.
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Er hat Geschofi auf Geschofi geturmt, Bauplatze planiert, Verbindungsgange und 
Treppen eingelegt, das ganze verwickelte System von Mauern gerade und recht- 
winklig abgesteckt und aufgefuhrt, rein technisch die schwierigsten Situationen 
geldst — und dieser Mann sollte, wenn er gewollt hatte, die Disposition des 
Ganzen nicht so getroffen haben konnen, dafi in der Anlage, auch jetzt noch in 
den traurigen Resten, Klarheit, Einheit und Ubersichtlichkeit herrschten? Freilich, 
wenn er gewollt hatte, wenn der straffe, zentralisierende Baugedanke des 
Orients ihm als etwas Wesentliches, Wichtiges, unbedingt Notwendiges ein- 
gegangen ware, ware es ihm auch gelungen. Er hat aber offenbar nicht gewollt, 
und so mussen wir aus dieser Tatsache wohl schhefien, daft ihm ,,das plastische, 
komponierende Gestalten, aus dem heraus alle spatere europaische Architektur 
entstanden ist“,15 fremd war und geblieben ist.

Was hat der kretische Architekt denn wohl gewollt? Wir mussen diese Frage 
mit Vorsicht zu beantworten versuchen, denn aus der Tatsache, dafi jernan 
etwas nicht will, geht noch nicht eo ipso hervor, dafi er positiv etwas anderes 
gewollt hat. Das Nicht-wollen kann auch rein negativ sein, einer Unfahigkeit, 
einem Nicht-fennen entspringen. Sehen wir jedoch zunachst zu, welche positiven 
Baugedanken dem kretischen Baumeister zugeschrieben werden. Rodenwaldt 
kommt eigentlich nicht uber die Feststellung hinaus, „dafi man diesen Palast 
nicht wie einen agyptischen Tempel aus seiner Umgebung herauslosen und als 
eine Einheit betrachten kann, sondern dafi er uberall untrennbar mit seiner Um
gebung zusammenhangt, indem entweder seine Massen und Einzelhauser im 
Osten allmahlich in Terrassen und Garten ubergehen oder im Westen mit viel- 
fachen Ecken und Vorsprungen in Hofe und Strafien hmeinragen. Denn die 
weiteren Eigenschaften sind negativ: Beziehungslosigkeit er einze nen aurn 
gruppen, Verstecktsein, d. h. Nichthervorgehobenwerden der Hauptraume, 
Fehlen jeden Versuches einer kubischen Zusammenfassung der Massen fur ιέ 
Aufienansicht, einer axialen Gliederung, einer nach irgendemer Idee ausgc u r en 
organischen Ordnung. Dabei kann man sich fuglich ie <rage vor egen, 0 
malerische Reiz, den der Palast in seiner Umgebung gewifi gehabt hat, uberhaupt 
wohl als positive Eigenschaft bewertet werden kann, mit anderen Worten ob die 
Neigung ins Uferlose, Unbegrenzte, das hemmungslose Sichgehenlassen nicht 
vielmehr der naturlichen Anlage entspricht, erne passive Eigentumhchkeit es 
Kreters war, die ihm zugleich das Verstandms fur die organische, zentralisierende 
Bauart des Ostens verschlofi. Wenn wir den Palast von Knossos als etwas 
Malerisches sehen, gewissermafien als Gemalde positiv werten, S° ^tzudet 
vielleicht gerade durch den Gegensatz zur plastischen, scharf ™ 
begrenzten Form dasjenige, was am Ende den Kreter - blofi nichtges ort hat 
weil ihm der Gegensatz gar nicht bekannt oder verstandhch war. Es gibt ebe 
Li 1„ der Natur Dinge, die ale „objektiv-malerisA“>’ beze.Anet werden 
konnen; der Palast von Knossos wurde, and, nngewollt, den Forderungen des 
Objektiv-Malerischen durchaus entsprechen.

Im Grunde genommen stimmt Curtius’ Auffassung mit der Rodenwaldts uber- 
ein AuA tier werden die negativen EigensAaften empfnnden, und wenn Curfus 

15 Fries, S.6.
16 a.O. S.6.
17 Wolfflin, Kunstg. Grundbegr., S. 26 f.
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auch Einspruch erhebt gegen die Bezeichnung der kretischen Bauart als einer 
malerischen und statt dessen auf die Mannigfaltigkeit und Beweglichkeit hinweist, 
so sind dies doch mehr Akzente auf bestimmte Seiten des Malerischen als wesent- 
liche Unterschiede. Curtius hat namentlich versucht, die Palaste von innen heraus 
zu erleben und hat in dem Pfeilersaal mit den allseitig durchbrochenen, uberall 
Durch- und Ausblicke gewahrenden Wanden die fuhrende Idee des Palastes 
erblickt. Somit ware dann diese Einheit, die wiederholt auftritt, in ihrer Wieder- 
holung der dem Palast zugrunde liegende Baugedanke. Hierdurch wird nun die 
Gesamtanlage zu einer Addition von „Mikrokosmen“ heruntergedruckt, und, ob- 
wohl diese Einheiten durch Gange, Treppen, Nebenraume verbunden werden, kann 
man auch unter diesen Umstanden von einer groE geplanten, klar begrenzten 
Architektur nicht sprechen. Denn nichts steht einer endlosen Addition und Er- 
weiterung im Wege. Den Grund zur Gestaltung dieses durchbrochenen Raumes 
sieht Curtius in dem Bedurfnis der Bewohner „das Gefangnis des geschlossenen 
Wohnraumes stadtischer Bauweise“ zu durchbrechen, den beweglichen Blick ins 
Weite schweifen zu lassen und ihn entweder durch den Anblick der Landschaft 
oder durch die Varianten der Beleuchtung anschlieEender Raume zu erfreuen. Es 
scheint mir fraglich, ob man die Gefuhle und Bedurfnisse der Palastbewohner 
von Knossos so genau ergrunden kann, wie es hier geschieht, aber es kommt 
mir wahrscheinlich vor, daE Curtius mit seiner Feststellung der Freude am Sehen 
und an Abwechslung bei den Kretern des Richtige getroffen hat. Auch sein Hin- 
weis auf die vertikale Verbindung der Raume in den verschiedenen Stockwerken 
durch variierte Treppen und Treppenhauser, aus der er auf ein ,,sehr beweg- 
liches Menschentum“ als Bewohner dieser Raume schlieEt, ist einleuchtend. Nicht 
anders hat Rodenwaldt neuerdings fur Knossos angedeutet, daE man das Motiv 
der Treppe und des Treppenhauses in den Mittelpunkt einer Asthetik der 
kretischen Architektur stellen konnte. „Dort hat eine unerschopfliche und beweg- 
liche Phantasie das barocke — — — Motiv des Treppenhauses in fast alien 
Variationen ausgestaltet."1’ Indessen, das Treppenhaus ist, namentlich auf Kreta, 
wie mir scheint, im Gesamtplan der Palaste doch immer nur ein verbindendes 
Glied, und vom architektonischen Standpunkt konnte man es schwerlich zum 
Ruckgrat der Bauanlage erheben. Wir kdnnen uns schwer vorstellen, daE ein 
gewaltiger Palast wie dieser als Ganzes um Treppenhauser und Beleuch- 
tungseffekte herum erbaut wurde. Das meint Rodenwaldt auch nicht. Aber die 
Treppenhauser scheinen ihm mit Recht besonders charakteristisch. Und wenn aus 
der hervorragenden Rolle, die beide spielen, etwas hervorgeht, so ist es eben 
dies, daE auf Kreta ganz andere Bauprinzipien vorherrschen, als die, welche 
uns gelaufig sind.

Welche Prinzipien hier nun in Frage kommen, wollen wir uns durch eine 
nahere Bctrachtung der neuesten Behandlung der kretischen Architektur klar zu 
machen versuchen. Matz1 erinnert zunachst daran, daE der Palast von Knossos 
nicht auf einem Niveau liegt. Zum Teil nur liegen die Raume auf der gleichen 
f lobe wie der Zentralhof, den wir doch wohl als Ausgangspunkt betrachten 
mussen, zum Teil sind sie, durch Abtragung des Hugelabhanges sogar zwei Stock- 
werke tief in die Erde hineingebaut. Was wir also bei der Horizontalausdehnung

18 Gnomon, 1935, II, S. 31.
19 Die Antike, a. O.
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feststellen konnten, die untrennbare Verzahnung mit der Umgebung, finden wir 
in der Vertikale in noch starkerem MaEe wieder, denn dafi das Ganze ebenso 
zackig und unregelmafiig in den Himmel hineinragte, darf man als sicher an- 
nehmen. Gewifi wird also das Ganze aus der Feme „einen reichen, recht eigentlich 
malerischen Anblick“ geboten haben, denn man kann sick kaum cine noch welter 
aufgeloste, lockerere Form vorstellen, als die der kretischen Palaste. Insofern 
geben die Rekonstruktionen von Evans sicher einen zu gunstigen Eindruck. Ob Tafel 28.3 
hier jedoch bewufit die „Klarheit des Unklaren", um abermals mit Wolfflin20 
zu reden, angestrebt war, bleibt mir sehr zweifelhaft, und ich ziehe es vor an- 
zunehmen, dafi unsere Vorstellung des Ganzen durch das Objektiv-Malerische 
bestimmt wird.

Matz hat nun weiter aus dem Verhaltnis zwischen dem Aufien und Innen den 
besonderen Charakter dieser Raumschopfung abzuleiten versucht. Dies ist ihm 
nur zum Teil gelungen. Zunachst lafit sich vom Ganzen wie von jedem einzelnen 
Raum nur schwer feststellen, was aufien und was innen ist, denn Treppen, 
Portale, Fenster, Loggien und Portiken offnen jeden Raum gegen seine Um
gebung. Betritt man den Palast, so wird der Schritt nicht unwiderstehlich in 
cine bestimmte Richtung gelenkt, sondern „das Auge kommt nirgends zum Aus- 
ruhen, ein interessanter Durchblick lost den andern ab“. Jedes Weitergehen 
offnet neue Ausblicke, und in dieser koordinierten Fulle schweift das Auge hin 
und her, ohne die Organisation dieser Vielheit, dieser nicht beginnenden, nicht 
aufhorenden Bewegung zu entdecken. Es sei denn, dafi man, wie Matz, sic in 
dem Zentralhof findet. Er betrachtet diesen als den Ruhepunkt in der Er- 
scheinungen Flucht: hier findet der Bewegungsstrom von der Peripherie her seinen 
Abschlufi. Aber nicht nur den Abschlufi, sondern auch den Anfang.. Denn, wie 
Matz betont, geht von dem Hof eine ebenso starke Bewegung aus, die in entgegen- 
gesetzter Richtung verlauft. Nun ist es ja eine nicht zu leugnende Tatsache, dafi 
der freie, grofie Hof, nach dem Gewirr der kleinen und grofieren Gemacher, 
Gange, Stiegen und Treppen durch den Gegensatz der klaren, ruhigen Raum- 
form seiner rechteckigen Flache allein schon wirkt. Aber ist diese Wirkung nicht 
auch in hohem Mafic bedingt durch unser Bedurfnis, schliefilich denn doch 
einmal zur Ruhe zu komrnen? Wir brauchen diesen Gegensatz, dieses Zentrum, 
worauf wir alles Weitere beziehen wollen; aber hat auch der Kreter dies alles 
so empfunden? Wenn ja, so hat der Architekt es doch nicht sehr klar zum 
Ausdruck gebracht. Denn wir landen zwar gewohnlich fruher oder spater auf 
dem Hof, besonders wenn wir uns dem Ariadnefaden eines Fuhrers mit ein- 
gezeichneter Route anvertrauen, aber niemand wird behaupten, dafi die yon der 
Peripherie herkommende Bewegung uns unwiderstehlich zu dem Hofe hinzieht: 
es ist gewissermafien ein Zufall, wenn man dort, der einen oder der anderen 
Bewegungssuggestion folgend, ankommt. Sogar die Hauptzugangswege uiren 
durch unmogliche, winklige und schmale Gange und bringen den Eintretenden 
rechts und links von der Achse in den Hof. Jetzt, wo sein Raum in der Tat 
als klare, ruhige - weil leere - ,Flache' wirkt, ist man nur zu leicht geneigt, 
diesen Eindruck als mafigebend zu betrachten. In Wirkhchkeit mufi jedoch das 
Raumvolumen des Hofes ein eigenartiges Gebilde gewesen sein. Wir werden wohl 
nicht fehlgehen, wenn wir auch hier verschiedene Hohen der einzelnen Gebaude- 
teile annehmen, sowie zahlreiche Loggien, Portiken und Fenster. Betrachten wir Tafel 28.3 

20 a. O. S. 204 f.
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nun den GrundriS, so sehen wir, daE einzelne Gebaudeteile stark vorspringen 
und daE die ganze Westseite formlich durchlochert ist durch Portiken, Turen, 
Treppeneingange und Kolonnaden. Fugt man dann noch hinzu, daE die Zugangs- 
wege alle aus der Achse liegen und nicht einmal untereinander respondieren, so 
wird man wohl nicht fehlgehen, wenn man sich den Hofraum als aufierordentlich 
unruhig, unklar und formlos vorstellt. Das mag alles sehr heiter, auch malerisch 
und durch die Dimensionen zum Teil auch eindrucksvoll gewesen sein, aber eine 
uberlegte Architektur in unsrem Sinne ist das nicht. Matz hat auch sehr wohl 
gefuhlt, daE die Bewegung von auEen her in dem Hof nicht ihren AbschluE findet. 
Sobaid sic dort einmundet, spritzt sie sozusagen im entgegengesetzten Sinn wieder 
fort. Der Hof ist also nicht wirklich das zusammenhaltende Zentrum, sondern 
einfach ein Teil des unubersichtlichen Ganzen, ausgestattet mit denselben 
Eigenschaften wie die anderen Teile, nur groEer. Ich muE denn auch gestehen, daE 
ich mir unter der ,Rhythmisierung‘ der Raume durch ihr Verhaltnis zum Hofe, 
die Matz feststellen zu konnen glaubt, nichts vorstellen kann. Der Ausdruck 
,Addition der Raume , den Matz verwendet, gibt fur mich noch am besten wieder, 
welche Empfindung die Aufeinanderfolge der Raume auslost. Wobei dann noch 
besonders zu bedenken ist, wie leicht eine gleichmaEige Reihe von Wahrnehmun- 
gen, wie sie das Ticken einer Uhr hervorruft, um nur das einfachste Beispiel zu 
nehmen, vom wahrnehmenden Subjekt selbst rhythmisiert wird. Solange Matz 
die Art der Rhythmisierung nicht genauer definiert, konnen wir m. E. mit 
diesem Begriff wenig anfangen.

Worin sieht Matz denn schlieElich die Einheit der kretischen Palaste? Ganz 
allgemein in der Tatsache, daE der Raum selber als gestaltbar behandelt wird 
und im besonderen in der Art, „wie sich die architektonische Schopfung mit den 
beiden Qualitaten des Raumbegriffs, der Teilbarkeit und der Unendlichkeit, 
auseinandersetzt . Ersterer findet in der Addition der Raume seinen Ausdruck, 
letzterer „laEt sich in der Offnung der Innenraume nach drauEen und in ihrem 
freien VorstoEen an der Peripherie erkennen“. „Gestaltet ist also die Raumlich- 
keit im einzelnen wie im ganzen so weit, wie sie sich mit den menschlichen Or- 
ganen vom Zentrum aus erfassen und auf dieses wieder beziehen laEt. Die um- 
gebcnde Landschaft sogar ist in diese Gestaltung einbezogen. Bezeichnet man als 
den Sinn der kretischen Architektur die Darstellung eines zentral organisierten 
Feilraumes, so folgt daraus, daE hier ein naiv anthropozentrisches Weltbild die 
Grundlage bildet, das standig bereit ist, jeden Teil der Welt so gut wie das 
Ganze von sich aus zu deuten, auf sich zu beziehen und als eine Totalitat zu er
fassen. Ein Versuch also von unerhorter Kuhnheit.“21

Nun braucht wohl kaum daran erinnert zu werden, daE die Formulierungen 
von Matz nicht mit Erkenntnissen des kretischen Architekten zusammenfallen. 
I^ie ,,Teilbarkeit des Raumes“ kommt praktisch dem primitivsten Wilden zum 
BewuEtsein, wenn er empirisch feststellt, daE er in seiner einfachen Hutte besser 
untergebracht ist als drauEen im Regen, und in weiterem MaEe, wenn er seine 
Hutte einteilt und z. B. besondere Abteilungen fur sein Vieh, seine Vorrate usw. 
bestimmt^Desweiteren erkennt er die „Unendlichkeit des Raumes", wenn er,

21 a. O. S. 186 f.
Tafel 28.1 ennnkre ain den 5ypus· ?“ Hauses von Chamaizi. Auf die Diskussion, die sich daran 

angesdilossen hat, kann hier nicht eingegangen werden. Vgl. Noack, Ovalhaus und Palast; 
Meringer, Mittellandischer Palast, Apsidenhaus und Megaron (1916).
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ebenso auf praktischem Wege, konstatiert, dafi nichts ihn daran verhindert, seine 
Hutte auszubreiten mit Nebenraumen und diese in den Raum hinein vorstofien 
zu lassen. Diese Bauweise ist die naturlich gegebene, wenn Platz vorhanden ist, 
und wohl auch die primitive. Sie rechnet mit ,innen‘ und ,auBen', mit ,Platz' 
und nicht mit ,Raum‘ und noch weniger mit der Unendlichkeit.

Wenn wir von ,Unendlichkeit' reden, so bringen wir unsere Betrachtungs- 
weise, und zwar in der allgemeinsten, abstraktesten Form, hinein und laufen 
damit die Gefahr, dem Kreter, dem kretischen Baumeister Erwagungen zuzu- 
schreiben und sein Handeln aus Uberlegungen zu erklaren, die ihm bestimmt 
fremd gewesen sind. Matz entrinnt dieser Gefahr nicht ganz, wenn er nunmehr 
die Gestaltbarkeit des Raumes zum erstenmal als ,Thema' in Kreta erscheinen 
lafit. Denn entweder, oder! Entweder nimmt man an, dafi der kretische Architekt 
die Gestaltbarkeit des Raumes bewufit empfunden hat, und das mag dann das 
erste Mal sein, daE dies geschehen ist, was aber sehr schwer zu beweisen sein 
durfte, oder man betrachtet die Gestaltung des Raumes in Kreta als unbewuEt, 
aber dann geschieht es hier auch nicht zum erstenmal. Dann ist das erste Haus, 
durch Menschenhand errichtet, ein ebenso guter Beweis dieser Tatsache wie der 
Palast in Knossos. Denn Raumgestaltung lafit sich eben nur in einerWeise, durch 
Raumteilung, d. h. also durch Begrenzung durchfuhren. Daher sind dann auch 
die Konsequenzen dieser Raumgestaltung, die Matz, abermals in allgemeinste 
und abstrakte Form gekleidet, als besondere Eigenschaften der kretischen Archi- 
tektur bezeichnet, naturlich und allgemein. Denn naturlich reicht die Raumlich- 
keit nicht weiter, als die menschlichen Organe reichen, naturlich steht der Mensch 
in der Mitte, und naturlich bezieht er alles wieder auf sich. Die Welt, in der er 
lebt, ist eben seine Umwelt (bzw. „Merkwelt ), unverbruchlich verbunden und 
verwachsen mit seiner Innenwelt.23 ...

Damit ist nicht gesagt, daE die Kreter dieses im Grunde genommen primitive 
Bausystem nicht gewaltig erweitert und bereichert haben. Man muB aber, von so 
allgemeinen Voraussetzungen wie Matz ausgehend, sehr vorsichtig sein, wenn 
man den Umfang dieser Bereicherungen festzustellen versucht. Wenn Matz z. B. 
annimmt, dafi die umgebende Landschaft in die Gestaltung der Raumlidikeit ein- 
bezogen ist, so ist es notig, zunachst zu fragen, was denn unter ,Landschaft ver- 
standen wird. Meint Matz damit, dafi Bau und Umgebung nicht scharf gegen- 
einander abgegrenzt sind, sondern dafi die einzelnen Bauteile ziemhch willkurhch 
in die Gegend vorstoEen, so ist dies ohne weiteres zuzugestehen, aber auch nichts 
Besonderes und Auffallendes. Meint er, dafi an der Ostseite des Palastes und 
mit ihm verbunden wahrscheinlich Gartenterrassen lagen, so kann auch dies 
stimmen, aber es handelt sich dann eben urn Garten und nicht urn die Land
schaft. Meint er jedoch, wie ich vermute, dafi diese Garten als kunstlich ge- 
staltete Natur den Palast wie ein Zwischenglied mit der weiteren Umgebung der 
naturlichen Landschaft, verbinden sollten, so steigen ernste Bedenken auf Denn 
dies wurde voraussetzen, dafi die Kreter die Natur in der Tat auch als .Land
schaft' gesehen hatten, daE sie nicht nur von auEen her den Palast als verwadrsen 
mit der Umgebung empfunden hatten, sondern auch von innen heraus, von ihren 
Portiken, Loggien, Fenstern aus, Haus und Landschaft bewufit als 
gehorig fuhlten. Es scheint mir jedoch hochst fraglich, ob in dem Weltbild der

- Die Begriffe sind hier angewandt im Sinne Uexkulls, Biologisdie Weltansdiauung (19x3), 

S. 71 f.

85



Kreter die Landschaft schon einen Platz hatte. Man hat zwar ofters darauf hin- 
gewiesen, dafi die Balkons und die Loggien einen so wundervollen Ausblick auf 
die umgebende Landschaft gewahrt haben mussen. Aber wenn die Kreter die 
Landschaft, aus ihren Fenstern und Loggien sichtbar, genossen hatten wie wir, 
warum finden wir dann in der ganzen kretischen Kunst nicht eine ,Landschaft' 
und steht an deren Stelle im besten Fall eine merkwurdige Zusammenstellung 
von nahsichtig gesehenen Einzeldingen? Wenn, wie auch wohl gesagt ist, die 
Kreter tatsachlich so empfanglich waren fur Beleuchtungseffekte und Licht- 
varianten, wenn, wie Schweitzer24 meint, „diese Raumschattierungen zum fein- 
fuhligsten Instrument wurden, auf dem wie auf einer Lichtorgel der Architekt 
beliebig fugieren kann“, warum fehlt dann in der ganzen Kunst alle Andeutung 
von Licht und Schatten, von Ton und Atmosphare? Die Relieffresken konnen 
hier nicht als Beispiel angefuhrt werden. Sie wollen in erster Linie der Plastizitat 
der Dinge gerecht werden und haben Licht und Schatten nur als Neben- 
erscheinungen. Wenn irgendwo, so mussen wir uns hier vor der Gefahr hinein- 
zuinterpretieren huten. Es ist unverkennbar, daft die Kreter komplizierte Durch- 
blicke im Innern der Palaste wie auch nach auften geliebt haben, und wenn sie 
die Uniibersichtlichkeit vielleicht nicht gerade bevorzugt haben, so hat diese sie 
offenbar auch nicht gestort. Es ist wahrscheinlich, daft diese Vorliebe der Be- 
wohner die Gestaltung der Einzelraume — und ich denke hier mit Curtius 
namentlich an den Pfeilersaal — weitgehend beeinfluftt hat.

Aber es geht m. A. n. zu weit, wenn man in Ermangelung der uns gelaufigen 
Gesetzmaftigkeit, in dieser Architektur ,,ein freieres Gesetz herrschen" laftt, wie 
Schweitzer* ’ es tut, und dem kretischen Baumeister den Willen zuschreibt, „eine 
Verfestigung der architektonischen Erscheinung auch nur im Betrachter zu ver- 
meiden , weil eben jede Planmaftigkeit fehlt; es geht auch zu weit, wenn man, 
weil uns die ,,Raumschattierungen" entzucken, den kretischen Architekten nun- 
rnehr als den bewuftten Schopfer der so und nicht anders beabsichtigten Licht- 
effekte betrachtet. Das wurde tatsachlich voraussetzen, daft die Pfeilersale, 
Gange, Treppen und Lichthofe um dieser Lichteffekte willen und gewissermaften 
um diese herum erbaut wurden. Der Pfeilersaal ist jedoch an sich schon eine 
alte mediterrane Bauform.*'' Wird er, wie in Knossos, vervielfacht, um- und 
uberbaut mit anderen Raumen, so fordert schon die einfaclie Bewohnbarkeit 
Verbindung der vielen Teile durch Gange und Treppen und naturlich auch die 
Beleuchtung und Entluftung der zahlreichen Raume durch Lichthofe. Natur- 
gemaft wird man von diesen Lichtquellen, die man brauchte, durch Offnen der 
Raume untereinander nach Moglichkeit Gebrauch gemacht haben, und dadurch 
muftten schon von selbst die Lichtvarianten entstehen. Ich glaube jedoch, daft 
man Ursache und Folge verwechselt, wenn man nunmehr die Lichteffekte zum 
formenden Prinzip der Architektur erhebt, wie Schweitzer es doch letzten Endes 
tut. Mir scheint, daft man zunachst einmal gut daran tut, vom Einzelraum, na
mentlich dem Pfeilersaal, der auch im burgerlichen Wohnhaus den Kern der 
Anlage bildet, auszugehen. Im Hinblick auf ihn kann ich mit Matz den Sinn 
cer kretischen Architektur in der „Darstellung eines zentral organisierten Teil-

21 Die Antike 1926, 2, S. 305.
” a. O. S. 303.
20 Thiersch, Ztschr. f. alttest. Wiss. 1932, 9, S. 73 f.
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raums“ sehen, denn in der Tat fallen hier die Wiinsche der Bewohner offenbar 
mit denen des Architekten zusammen. Dieses Prinzip jedoch auf die ganze An- 
lage auszudehnen, geht zu weit, denn in ihrer ganzen Unubersichtlichkeit entzieht 
sich diese Anlage vollkommen der ErfaEbarkeit mit den menschlichen Organen. 
DaE es sich hier im wesentlichen um ein motorisch-optisches Erleben der Raumlich- 
keit handelt, ist kaum zu bezweifeln. Von Raum zu Raum, ja Schritt um Schritt 
andert sich dieses Erlebnis. Das Folgende verwischt das Vorhergegangene, und in 
diesem ewigen Wechsel wird der Zusammenhang des Ganzen, die Verbindung 
der Teile, unwesentlich, eine rein praktische Angelegenheit. So werden die Raume 
aneinandergereiht, ihre Zahl nach dem vorliegenden oder wachsenden Bedurfnis 
vergroEert, so werden sie in die Breite vorgeschoben, in die Hohe aufeinander- 
geschichtet, auch wohl auf engem Raum ineinandergeschachtelt, und immer wieder 
untereinander verbunden durch Turen, meist enge, winklige Gange und Treppen, 
die doch nur ausnahmsweise zu geraumigen Treppenhausern auswachsen. Da- 
zwischen schieben sich die unentbehrlichen Lichthofe. Sie mogen uns jetzt in erster 
Linie durch die wechselnden Beleuchtungseffekte entzucken, die Durchblicke 
mogen auch den Kreter erfreut haben, aber man darf doch nicht vergessen, daE 
sie nicht deshalb erfunden werden brauchten, sondern sowieso in dieser Riesen- 
anlage durch die Umstande gefordert wurden.

Ich mochte nicht behaupten, daE der Palast in Knossos aus dem Nomadenzelt 
oder der primitiven Hiitte entstanden ist, aber in diesem agglomerierenden Bauen 
steckt doch noch ein gutes Stuck Primitivitat. Der Erbauer hat anderswo Vor- 
bilder gesehen, Moglichkeiten kennengelernt, die er auch fleiEig verwandt hat, 
jedoch ohne mit dem Vorbild auch den Geist, der darin lebte, zu ubernehmen.27 
Es ehrt ihn, daE er seinen eigenen Auffassungen treu geblieben ist, auch als 
seine Aufgaben allmahlich ins Riesenhafte wuchsen. Aber trotz der gewaltigen 
AusmaEe seiner Schopfungen, trotz des wachsenden technischen Konnens und 
trotz allen Raffinements sind diese Auffassungen im Wesen primitiv geblieben. 
Auch Matz hat dies betont, und wenn er schlieElich Knossos mit Traumpalasten 
oder Marchenschlossern vergleicht, so besagt dies im Grunde doch auch wieder, 
daE sie, locker gefugt, aus zusammenhanglosen, wechselnden optischen Visionen 
gebildet sind.

Wohl jedem Forscher ist dieses Schwelgen in Anblicken, Ausblicken, Durch- 
blicken aufgefallen. Gerade dieses stimmt nun vorzuglich zu unserer Annahme, 
daE die Kreter noch in der eidetischen Einheitsphase gelebt haben. Denn diese 
bedingt ja ein Denken in Bildern, ein Erleben der Welt in klaren Anschauungs- 
bildern. Sie bedingt noch mehr. Der Eidetiker kennt nicht die scharfe Tiennung 
zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Ich und Welt. Er lebt in der Welt als 
ein Teil derselben. Von diesem Punkt aus erhellt sich auch sein Gefuhl der Zu- 
sammengehorigkeit mit seiner Umgebung, das sich auEert in seiner Neigung, sich 
nicht gegen die Welt abzuschlieEen, sondern vielmehr durch Offnen der Raume 
und unbeschranktes Ausdehnen des ganzen Baues in die Umgebung mit dieser 
verbunden zu bleiben. Er erfaEt in der Tat die Welt als ,eine Totalitat‘, aber 
er steht ihr noch nicht so sehr als Subjekt gegenuber, sondern ist viel mehr und 
viel inniger mit ihr verwachsen.

27 Ein Vergleich mit der Chatti-Architektur ist in dieser Beziehung lehrreich; vgl. Val. Muller, 
A. M. 1917, 42, S. 99 f.

87



So scheint mir die allgemeine Betrachtung der kretischen Architektur unsere 
Hypothese nicht zu entkraften, sondern sie in manchen Punkten zu bestatigen 
und zu unterstutzen. Es bleibt nun noch ubrig zu fragen, ob nicht die rein tech- 
nische Leistung des Bauens soviel Abstraktion und Vorstellung voraussetzt, daE 
dadurch die Annahme der eidetischen Einheitsphase gefahrdet wird. Zunachst 
der eindrucksvolle Umfang der Bautatigkeit. Er setzt eine gewisse Organisation 
der Arbeit, der Materialbeschaffung und Materialverwendung voraus, aber fur 
den einfachsten Bau gilt dies auch, und prinzipiell ist hier kein Unterschied vor- 
handen. Die Annahme eines langsamen Fortschreitens vom Einfacheren zum 
immer Komplizierteren, verbunden mit einem Aufspeichern von praktischen Er- 
fahrungen, reicht hier aus, um das Resultat zu erklaren. In diesemZusammenhang 
sei an Evans’ Theorie der Entstehungsweise des Palastes aus einzelnen insulae 
erinnert. Auch wenn sie nicht stimmen sollte, so beruht sie doch au£ der Erkennt- 
nis, daE im Gesamtbau kleinere Teile als mehr oder weniger geschlossene Ein- 
heiten auffallen, daE also im besten Fall der Gesamtplan nicht einheitlich ist, 
sondern eine Addition von Teilen nahelegt. Zweifellos wurde diese Bauweise die 
Organisation des Ganzen wesentlich erleichtert haben.

Wie dem auch sei, ob der Architekt nun gebaut hat nach einem Gesamtplan, 
dessen Sinn und Einheit uns entgeht, oder ob er tatsachlich bestehende insulae zu- 
sammenfaEte, er muE in beiden Fallen seine Oberlegungen gehabt und seine 
MaEnahmen getroffen haben. Die Oberlegungen sind aus dem Bau selber offenbar 
nicht als ein uberzeugender, systematischer, von vornherein festliegender Plan 
abzulesen. Evans definiert den Palast mit den folgenden bezeichnenden Worten: 
„The building — though of vast scale and designed to cover a multiplicity of 
various needs, was in its essence a practical work-a-day construction."28 Jeder 
Raum macht den Eindruck, als ware er ad hoc, fur einen ganz bestimmten Zweck, 
und ohne Rucksicht auf das Ganze entstanden. In dieser Beziehung ist es be- 
achtenswert, daE auch spaterhin dauernd an dem Palast geandert und umgebaut 
wurde, als ware man jedesmal noch auf eine bessere Losung verfallen, als hatte 
die Praxis des taglichen Lebens immer noch wieder eine kleine Vervollkommnung 
empfohlen. So beginnt es bedenklich so auszusehen, als ob der ,Bauplan‘ des Archi- 
tekten eine lange Liste von benotigten Raumlichkeiten war, die er ohne allzuviel 
Rucksicht auf allgemeine, architektonische Prinzipien in seinem Bau unterbrachte. 
l.eicht wird das nicht immer gewesen sein, aber es erforderte mehr praktische 
Baukenntnisse als abstrakte Oberlegungen. Diese praktischen Baukenntnisse 
werden nun auch wieder in erster Linie auf dem empirischen Wege erworben. 
Wenn ein GrundgeschoE das darauf gesetzte Stockwerk nicht aushalt, so muE 
man die Grundmauern eben so schwer machen, daE sie wohl die Oberlast tragen. 
Der abstrakt bauende, d. h. berechnende Architekt wird dabei nicht uber einen 
gewissen Sicherheitskoeffizienten hinausgehen, weil er weiE, daE seine Berechnung 
stimmt und seine Konstruktion deshalb halten muE. Der empirisch bauende 
Architekt wird immer dazu neigen, wahrscheinlich durch Schaden klug gemacht, 
den Sicherheitsfaktor zu ubertreiben.'' Seine Konstruktionen arbeiten mit der 
Masse, nicht mit Kraften. In dieser Hinsicht ist nun das z.T. sehr schwere 
Mauerwerk in Knossos interessant. Man kann sich oft dem Eindruck nicht ent- 

28 Pal. III, S. 283.
29 Vgl. auch Pernier, II Palazzo minoico di Festis (1935), S. 446.
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ziehen, dafi hier der Sicherheitsfaktor ubertrieben grofi ist. Und doch hat er 
offenbar noch nicht einmal immer ausgereicht. Evans30 hat selbst darauf hin- 
gewiesen, dafi man wiederholt spater extra Tragepfeiler eingebaut hat — wie er 
meint, aus Angst vor Erdbeben. Letzteres kann jedoch nur zum Teil stimmen. 
Denn dann hatte man sie ja uberall einbauen konnen. Wir finden sie aber na- 
mentlich in oder unter Treppen. Es mussen sich also gerade dort schwache Stellen 
gezeigt haben, und die Konstruktion mufi sich auch ohne Erdbeben sowieso als 
ungenugend erwiesen haben. Es sind dies alles Anzeichen von einem empirischen 
Bauen, und diese zeigen sich nun noch besonders deutlich im Zusammenhang mit 
dem raffinierten und komplizierten System des Sammelns und der weiteren Ver- 
wendung des Wassers, zum Teil zu sanitaren Zwecken, das wir im Palast finden. 
Schicken wir voraus, dafi Reinlichkeit und Sauberkeit in der Wohnung mit ab- 
straktem Denken nichts zu tun haben. Sie weisen vielmehr auf eine Verfeinerung 
der Sinne hin. Das Problem liegt dann auch vielmehr in der Frage, ob die Anlage 
der Wasserrinnen und Leitungen, die in weitgehendstem Mafic mit der Bewegung 
des Wassers rechnet und diese vollkommen reguliert, auf vorhergehender Berech- 
nung oder auf Empirie und Erfahrung beruht. Bei aller Bewunderung vor der 
tatsachlichen Leistung kommt Evans31 zu der letzteren Antwort. „The hydraulic 
science here displayed has surprised the most competent judges: it must, however, 
have been empirically acquired. Nothing, perhaps, in the whole building gives 
such an impression of the result of long generations of intelligent experience on 
the part of the Minoan engineers and constructors as the parabolic curves of these 
channels."

Wenn wir uns diese endlosen Versuche von Generationen von bauenden 
Kretern vor Augen halten — und dementsprechend ihre Bezeichnung als ,,en
gineers and constructors" mit einem Fragezeichen versehen , so konnen wir 
mit diesem Satz unsere Betrachtung der kretischen Architektur beschliefien. 
Denn wir finden eigentlich uberall, was Evans speziell fur die Wasserbaukunst 
feststellt: aufgespeicherte Erfahrung jedesmal ad hoc angewandt, aber nirgends 
die Spuren von abstrahierendem, sich in allgemeinen Bahnen bewegendem, von 
dem Einzelfall gelbstem Denken. Von dieser Seite her steht also der An- 
nahme der eidetischen Einheitsphase, wie mir scheint, auch nichts im Wege.

Man konnte sich schliefilich daruber wundern, dafi eine solche Baukunst, die 
all unsrer Vorstellungen von Architektur spottet und sich allen Versuchen, 
sie in ein logisches, rationales System zu zwangen, entzieht, trotzdem im- 
stande ist, auch den modernen Menschen einzufangen und durch.ihren eiz 
zu entzucken. Fraglos ist dies der Fall. Der Palast von Knossos ist dem Er- 
wachsenen ein Abenteuer in grofiem Stil, so wie er ihrer sich erinnert aus seiner 
Jugend, wenn er als Kind das altmodische Haus ernes Freundes auskund- 
schaftete und immer wieder voller Entzucken neue Zimmer, Schlupfwinkel, 
unerwartete Schranke und Gauge entdeckte, ohne dafi ihm im Grunde ge- 
nomrnen der Zusammenhang klar wurde. So sturzen sich die heutigen Forscher 
immer wieder mit unbefangener, naiver, aber darum sicher nicht weniger echter 
Freude in dieses „Labyrinth“, das doch schliefilich nicht umsonst unsren Irr- 
garten seinen Namen gegeben hat. Es erfreut, es entzuckt, b.s man sich darauf

30 Pal. III, S. 354E
31 a. O. 5.241!.
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besinnt, daE es doch irgendeinen Plan geben muE, daE man den logischen 
Ariadnefaden doch entdecken muE. Dann fangt das Sucken an, und daruber 
vergiEt man, daE das Irrationale dieser Wohnbauten gerade ihren Vorzug 
und Reiz bildet. Nur instinktiv finder man diese Erkenntnis wieder, denn 
wenn einmal der Versuch des logischen Verstehens notwendigerweise geschei- 
tert ist, tauchen die Vergleiche auf — und man sucht seine Zuflucht in der 
Traum- oder Marchenwelt, wo sich das Leben frei von Logik und Abstrak- 
tionen in bunten wechselnden Bildern abspielt. So wie auf Kreta, wo die 
eherne Konsequenz des abstrakten Denkens ebenfalls zum groEten Teil gefehlt 
haben durfte.

Man muE diese Palaste nehmen, wie sie sind, als Konglomerate, deren Ein- 
zelnes meistens schon, deren Ganzes notwendig unvollkommen ist.32

Ober die Plastik konnen wir kurz sein. GroEe Skulptur fehlt bisher ganz, 
und die weitgehenden SchluEfolgerungen, die Evans33 aus dem Fund einiger 
Bronzelocken in einer Masse verkohlten Holzes in bezug auf die Existenz einer 
fast drei Meter hohen holzernen, eventuell sogar mit Elfenbein uberzogenen 
Kultstatue, eines ,,xoanons , gezogen. hat, mussen vorlaufig noch als unbe- 
wiesen gelten. Angesichts des bisher uberall beobachteten malerischen Emp- 
findens der Kreter ist man geneigt, mit v. Salis34 zu vermuten, daE dieses 
xoanon, wenn es in der Tat existiert hat, „ein KoloE auf tonernen FuEen“ 
gewesen ist. In diesem Gefuhl werden wir nur noch bestarkt durch die 
Kleinplastik, die tatsachlich erhalten ist. Hier hat der Kreter nun allerdings 
Unerwartetes geleistet. Denn, wenn von der Malerei und der Architektur offers 
gesagt ist, daE sie die spatere Entwicklung vorweggenommen haben, so kann 
man von der Plastik ruhig sagen, daE hier in kleinem Format mehr als je sonst 

rafel 12.2 gewagt worden ist. Elfenbeinfiguren, wie die der bekannten Stierspringer,3^ die 
man sich doch kaum anders als frei schwebend in der Luft vorstellen kann, 
durchbrechen tatsachlich die Grenzen einer statuarischen Kunst. Nur entfernt 
reichen die schwebenden Eroten des Hellenismus und spater die Engel des 
Barocks an diese Leistung heran, denn diese werden schlieElich durch Flugel 
oder sich bauschende Gewander noch mehr oder weniger getragen. Hier jedoch 
ist die blitzschnelle Bewegung selber, halb Schwerkraft, halb hebende, schnel- 
lende Spannung, vollkommen uberzeugend erfaEt. Wiederum ist es die Um- 
riElinie, die Silhouette, die dieser uberschlanken Figur ihre Uberzeugungskraft 
verleiht. Sieht man genauer zu, so scheint der Zusammnhang der Teile, die 
Gliederung des Korpers flau und schlapp. Auch wenn man die Restauration 
des Stuckes in Betracht zieht, kann man nicht ubersehen, daE trotz des Detail- 
reichtums die Bildung der entscheidenden Punkte, der Gelenke, oberflachlich 
und nichtssagend geblieben ist.37 Und das, trotzdem eine unendliche Sorgfalt 

rafeli2.3 auf Emzelheiten verwandt ist, trotzdem die Adern auf dem Handrucken, 
tie Hautfalten auf den einzelnen Fingergliedern getreulich wiedergegeben

35 Wie der Tempel von Madura, dessen Beschreibung Rodenwaldt, Fries, S. r, so uberzeueend 
herangezogen hat. 7 5

33 Pal. III, S. 522 f.
34 Kunst d. Gr., S. i6.
35 Vgl. jedoch Picard, Manuel d’Archeol., Sculpture I, S. 83 f.
” Bossert, Abb. 122—124.
37 Matz, a. O. S. 194, 188.
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sind; trotzdem die Haarlocken, aus vergoldeten Bronzespiralen gebildet, 
einzeln eingesetzt waren.38 Wenn dann ein Hand-, ein Ellbogengelenk 
weich und formlos erscheint, wenn nur das Spiel der Haut, die sich rundet 
uber Muskeln und Sehnen, beachtet und wiedergegeben wird, so kann man 
nicht sagen, dab der Kunstler den Knochenbau als storendes Detail unterdruckt 
oder bewubt weggelassen hat. Wie in der Malerei, namentlich in den Re ie - 
freshen, hat er ihn nicht gesehen, weil er fur ihn ganz uninteressant, da mit 
keinerlei Vorstellung von der Struktur des menschlichen Korpers verbunden, 
war. Auch hier gilt sein Interesse der Oberflache und vor allem der Bewegung. 
Bewegung, Beweglichkeit ist die Losung, ganz gleich, ob seme Figuren wirklich 
in Bewegung erscheinen oder Ruhe vorspiegeln. Wirkhche Ruhe, ein statisches 
Sein, kennen auch die stehenden Figuren nicht. Wir brauchen dies nidit an 
vielen Einzelheiten zu demonstrieren, denn es ist erne Tatsache, die oft un 
von vielen beobachtet worden ist. Die Elfenbein- oder Fayencestatuetten der Tafel3i 
Gottheiten, die Bronzefiguren von Adoranten — in allen zuckt es fast kramp 
haft, alle sind sie gespannt wie ein Bogen, muhsam nur gehalten in einer momen- 
tanen Versteifung der Beweglichkeit. Das kleine Format h,1ft am uber die 
Ungenauigkeit des Aufbaus, das Loekere, oft Saloppe des Ganzen >” 
manehen Bronzen beschrankt sith der Kilnstler auf die al gemeinste Darsteltag 
einer Bewegungsformel: diese bleibt aber auch in den einfachsten Stricken u

“Au* die besten Figuren, z. B. die Goldelfenbein-Statuette in Boston"die 
Fayence-Schlangengottinnen aus Knossos,“ die Bronze aus Tr° a 1Π ™ 
urn nur einige zu nennen, so ansprechend ja verbluffend d ^ 
Unmittelbarkeit ihrer Erscheinung, sind auffa lend unstatisA, “ 
gefabt. Bei keiner werden die Fube gezeigt, alle stehen auf den w 
den Volantrocken. Der Gesichtsausdruck ist zum fyr 
aber ich sehe darin keinen Grund, die Figuren ηοώ unbekann.ten Frnndrns u 
moderne Falschungen zu halten, denn wir haben ja schon ! W1 
den Kreter gerade das Einmalige, Individuelle interessiert, ™ 
in der direkten Wiedergabe des Augenschemes hegt. Man bewe„bche 
auch zuviel zu, wenn man von ihm ver angt dab er die buntebeweg 
Frauenkleidung bis ins Einzelne genau, analytisch richtig darstellen so θ 

Die Reliefplastik hat K. Muller- eingehend und mit einer Fulk jon femen

an X 
wieviel ich im allgemeinen semen sorg g i.      

38 Evans, Pal. III, S. 428, Abb. 294, 5: S. 433. Abb- 301·
39 Bossert, Abb. 130 f.
40 Bossert, Abb. 117—119·
41 Bossert, Abb. 103—106.
43 Bossert, Abb. 131 f.
44 Vgl. Evans, Pal. III, S. 44°-
45 J. d. I. 1915, 30, S. 242 f.
46 a. O. S. 265.
47 a. O. S. 272.
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Κ· er ube,rschatzt m- Α· n. bin und wieder den Wert der 
berflachenmodellierung, die, wenn sie auch das sichtbare Spiel der Muskeln 

/och me das Njveau einer wirklichen anatomischen Durcharbeitung 
k hI J Τ wuder treten leichte V^ebungen auf, trotz des De 
? b die Wiedergabe ungenau und ungleichmaEig (man vergleiche z B 

TafelI3 die Steatitgefafie aus H. Triada^), und die rollenden, beweglichen Muskeln 
erfaS “T Di11 B hT Vor dT Γ^^ Knochenge™st, das nur selten 
es kt hZ 1 Z fBeobaAt"ng Weiselt 1™ dem Interesse des Kunstlers, und 

lieh ί fur den KTter’ daE ihn auch hier wieder gerade das Beweg- 
± n d 4 es typiscbe’ d- k immer wiederkehrende Hal- 

O^ sAablonenhaft wiederholt werden, andererseits ist es das Un- 
gewohnliche Abnorme, Unerwartete, das fesselt und haften bleibt, wie dies 
z.B. an den Kampfergruppen des groEen Steatittrichters oder auf der Schnitter- 

4 thebe W sehr auf der let2teren das unmittelbare op- 
ζ Wabrnehmungsbdd maEgebend ist, hat K. Muller schon angedeutet durch 
Zahl vo^Zink V- ewm Wrbaltnis 2U den Personen und Gabeln zu groEen 
vori b ■ kT wyrden’ wenn diese Schar wirklich rasch an uns 

i H^” Gabeln als Einzelobjekte wahrnehmen, die 
ubngen wurden wir als eme Einheit empfinden, eben als einen Wald von 
2 D k So tntt ben g ucklicher Weise die scheinbare Form an Stelle der 

iS: ^^ dk zu erwecken’ d^ ^hlicTsthar 
rischer Bewegung an sich voruberziehen zu sehen.“ Nun wird die illu- 

AiT^W-^^k des ?Gnstlers allerdings nicht im allgemeinen durch die 
Art der Wiedergabe gestutzt. Will man von „Illusionismul“ oder „Imp/essio- 
un?us b^”’ 80 ri ma? annehmbar machen, daE sie durchweg auftreten 
daE de^re^i^ als Spezialerscheinung. Wir haben schon gesehen, 

zu Uckhak w ί mimaturhaftesten Detaillierung keineswegs 
zuruckhalt, wenn ihn das Detail interessiert. Man kann ihm m E dann auch 
Kunstgriff zutrnauenn d ηίΑ,: ^Γ ganz aus dem Gesamtrab™n fallenden 

haken daE b bcsser’ sid1 an der sichtbaren Tatsache zu 
Subiekt erschXt Erkscbeinungsfo™, so wie sie dem wahrnehmenden 

ubjekt erscheint, wiedergegeben ist. DaE diese Tatsache zugunsten der An 
fuhkesichraen Ϊ·5Αεη E,nbeitsPbase, sPri^t, brauche ich nicht zu betonen. Man 

nn t Ϊ Zn S in der P^^hischen Kunst er- 
G eicbgbltigkeit der wirklichen Form gegen- 

uber auEert sich ubrigens nicht nur in einem Zuviel wie hier sondern auch

CIWXW. fur das Neb:^

48 Bossert, Abb/syf. ' ' ~ ————---------- - --------------------- --------- ------

no 

βι 

52 

53 

54

Muller, a. O. S. 258.
Ib. S. 249.
a. O. S. 257.
Kret. Kunst, S. 53 f.
J. H. S. 1921, 41, S. 248; Bossert, Abb. 130.
v. Hoorn, a. O. S. 54. J
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Erscheinungen finden ihre selbstverstandliche Erklarung durch die Annahme von 
eidetischen Anschauungsbildern als Grundlage dieser Kunst. So auch der Gegen- 
satz zwischen der Modellierung der Reliefs und den oft beobachteten 1 10- 
portionsfehlern. Oft treten Verzerrungen, unverhaltnismaftige Ausdehnung in 
die Lange auf, uns auch von der ,eidetischen' Kunst her bereits wohl bekannt, 
ebenso Weichheit und Verschwommenheit der Formen, so daft die Aufterung von 
K. Muller, ausgelost durch die Fayencereliefs von Wildziege und Kuh, daft es fast 
scheint, „als sei dem Kunstler, der die Form herstellte, die Gestalt der Tiere 
nicht recht vertraut gewesen und als hatte ihn nur die Anschauung des ic ens- 
wurdigen Vorgangs gereizt, Ungewohntes zu wagen“,55 uns nicht nur nicht 
befremdet, sondern im Gegenteil das Wesentliche dieser Kunst besonders klar 
und einfach wiederzugeben scheint.

Wie auch schlieftlich die Steatitgefafte ausgesehen haben mogen und ob sie 
mit Blattgold uberzogen waren oder nicht, die Darstellung ist jedenfalls aus 
dem weichen Gestein herausgeholt.- Wir finden hier erne Arbeitsmethode die 
durch Wegnahme des Uberflussigen das Erwunschte stehen laftt und bildet. 
Es ist also in erster Linie eine Konturierung, und diese Methode 1st sicher der 
Benutzung von Anschauungsbildern, die also stehenbleiben eher gunstig als 
ungunstig. Daft dabei Rhythmisierungen auftreten die ubrigens auch schon 
im Anschauungsbild vorhanden sein konnten, daft hier sehr komP Z 
Schwierigkeiten groftartig gelost sind, will ich nicht leugnen Die Benuzun 
von Anschauungsbildern braucht dies auch keineswegs zu verhmdern. 
nur bestimmte Eigenschaften dieser Kunst erklaren.

Zum Schluft sei noch einer Kategorie von Kunstwerken die der 
Form nach vielleicht der Plastik zugerechnet werden konnen die 
Wir konnen uns hier auf eine kurze Besprechung des Hauptstudces des 
kopfes aus Steatit aus Knossos" beschranken. Der 
ist dies weniger eine Skulptur als ein Prunkstuck femster un^ 
Miniaturistenarbeit, so wie diese fur die kretische Kunst 
teristisch ist. Was wir bei dem Stierkopf des 7nd 
miftten, fehlt auch hier. Welch, schlapp hangen die J 

leicht gedunsen muten die Formen an, gutmutig un Hulle dringen 
Ausdruck, und nirgends fuhlt man den Knochenbau d 
nirgends spurt man die Wildheit dieses konig 1 cn , Haarstrahnen 
sich die Stirnlocke, aber wie sorgfaltig ist sie wie auch die 
graviert, mit welch liebevoller Hingabe ist die ^Ze ^ 
wie raffiniert sind die Augen aus untermakem Bergkrism^ un^Jasp ,^ 
feuchtrosa Schnauze aus Perlmutter ^^^ wieder darauf angelegt, durch 
die Freude am Material. Zugleicn ao pindmck der Wirklichkeit das Material und die Behais d» XX Ik  

festzulegen und wiedeeaugel»,. dem ^Uplastisehen
bleibt· 

hinausgeht. ______________________ ____ _________

Tafel 15.1

Tafel 26.1

55 K. Muller, a. O. S. 267.
58 K. Muller, a. O. S. 259.
57 Evans, Pal. II, 2, S. 527 f.
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Die Vaphiobecher sollen bier schlieElich nur erwahnt werden. Wir werden 
spater naher darauf zuruckkommen.

Zusammenfassend darf jedoch jetzt schon gesagt werden, daft die Plastik die 
Annahme der eidetischen Einheitsphase eher bestatigt und stutzt als entkraftet.

Wenn nun diese Annahme das Richtige trifft, so muEte sie besonders durch 
den Charakter der kretischen Sprache bestatigt werden. Denn es handelt 
sich, wie offers betont, nicht um das Feststellen eidetischer Anschauungsbilder 
bei den Kretern, sondern um eine allgemeine geistige, eben eidetische, Grund- 
haltung, eine bestimmte Art zu denken, und diese hat naturgemaE den starksten 
und greifbarsten Niederschlag in der kretischen Sprache gefunden. Leider ist 
uns der unmittelbare Zugang zu den zahlreichen kretischen Schriftstucken noch 
verschlossen, aber wenn wir Schrift und Wort auch nicht miteinander ver- 
binden konnen, so ist es uns doch moglich, auf mittelbarem ^Vege einige Auf- 
schlusse zu erhalten. Denn in der spateren griechischen Sprache sind uns zahl- 
reiche prahellenische Worte bewahrt, die ursprunghch zum kretischen Sprach- 
gut gehort haben durften. Ich bin mir wohl davon bewuEt, daE uber den zahlen- 
maEigen Umfang dieser Lehnwdrter noch keineswegs Einigkeit erzielt worden 
ist, und daE manche Worte bald indogermanisch „etymologisiert“ werden, bald 
wieder als nichtindogermanisch betrachtet werden. Auch die Einteilung der vor- 
griechischen Worte in nichtindogermanische und „protindogermanische“ braucht 
uns hier vorlaufig nicht naher zu beschaftigen, denn auch so heben sie sich 
klar von dem eigentlich indogermanischen, griechischen Wortschatz ab. Es han
delt sich fur uns weniger um den linguistischen Gesichtspunkt als um den 
Versuch, einen Einblick in das vorgriechische Vokabular zu gewinnen.

Nehmen wir nun als Grundlage die von J. Huber58 zusammengestellte Liste 
der vorgriechischen Worte, so kann es sehr wohl sein, dafi das eine oder das 
andere Wort darin zu Unrecht aufgenommen ist, aber im ganzen durfte jeden- 
falls nicht zuviel darin stehen.59 Da mir zu einer Nachprufung im einzelnen 
die linguistischen Kenntnisse fehlen und diese sowieso hier viel zu weit fuhren 
wurde, mussen wir die Gefahr laufen, hin und wieder ein Argument zu ge- 
brauchen, das in Wahrheit nicht als solches gelten kann. Es kommt schlieElich 
auch nicht auf einige Worte mehr oder weniger an, denn wir konnen an 
dieser Stelle doch nicht uber die Feststellung einiger allgemeiner Tatsachen 
hinausgehen.

Zunachst fallt es auf, welche Menge von Namen fur Tiere und Pflanzen 
von den Griechen ubernommen sind. Dutzende von Vogel- und Fischnamen, 
von Bezeichnungen fur Kafer, Muscheltiere, Insekten sind in den griechischen 
Sprachschatz ubergegangen. Dann nehmen die Ausdrucke, die mit der Architek- 
tur zu tun haben, einen breiten Platz ein. Eine ganze Reihe von GefaEnamen 
und weiter von Musikinstrumenten, Waffen, Speisen, Toilettgeraten und nicht 
zuletzt Ausdrucke fur Gegenstande aus dem Sakralwesen und Bezeichnungen 
von Menschen in den verschiedensten Funktionen oder Lebensstellungen sind 
sicher oder wahrscheinlich vorgriechisch. Nun versteht sich naturlich von selbst, 
datt ein eroberndes Volk, wenn es ein neues, hochzivilisiertes Land besetzt 
dort manches antrifft, was ihm in der fruheren Heimat unbekannt war und

88 De lingua antiquissimorum Graeciae incolarum (Wien 1921).
• 1” Mc„illet’ AAPer5,u d’une hist- de la langue gr. (1920), S. 40 f. u. 43 f, nimmt wenigstens eine 

viel grofiere Anzahl von vorgriechischen Worten an.
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automatisch die hergebrachten Bezeichnungen der „neuen Dinge“ von der ein- 
gesessenen Bevblkerung ubernimmt. Allein schon die Notwendigkeit, sich mit 
den Unterworfenen, die als Arbeitskrafte mindestens ebensosehr Beuteobjekt 
sind als das von ihnen bewohnte Land, zu verstandigen zwingt dazu. Immer- 
hin ist es beachtenswert, daB im groBen und ganzen die generellen Worte, 
die Kategoriebezeichnungen indogermanisch, griechisch sind, wahrend durch die 
Lehnworter durchweg Einzeldinge angedeutet werden. So steht neben und 
uber den zahllosen vorgriechischen Worten fur bestimmte Fischarten, die wir 
z.T. nicht einmal unterscheiden, das allgemeine griechische 7^ so neben den 
vielen Vasennamen, die jedesmal eine uns auch zum groBen Teil unbekannte 
spezielle Vasenform bezeichnen, der griechische Allgemeinbegriff ^,ο,., 50 
schwebt uber der bunten Menge vorgriechischer Vogel der griechische ορ^ί, 
so enthalt griechisch νεώς oder οιζος eine Fulle von architektonischen Details, 
die groBtenteils wieder vorgriechische Namen fuhren. Wenn, wie bei den In- 
sekten, deren Namen im Vorgriechischen so reich vertreten sind, der allgemeine 
Begriff fehlt, so hat der Grieche, wenn auch spat, ihn in εντομον gebildet. 
Dabei ist zu bemerken, daB diese allgemeinen Begriffe im Griechischen oft nicht 
von der Form, sondern von der Funktion ausgehen und gewissermaBen einen 
Verbalbegriff in allgemeinster Form substantivieren. So z. B. αγγοί, „Gefal$ 
in weitestem Sinne, oder νεώς, welches Wort denselben Charakter tragt wie 
unser ,Wohn«ng‘. Wir konnen etymologisch nicht feststellen, ob diese Art der 
Wortbildung auch im Vorgriechischen nichts Ungewbhnhches ist, aber sieht 
man die Wortreihen durch, so scheint dies kaum der Fall gewesen zu sein. Es 
fallt vielmehr die weitgehende Differenzierung und Individualisierung der Dinge 
auf. Mehrfach begegnen uns fur Vogel, Fische oder Muscheltiere und Pflanzen 
vier, funf Namen, die offenbar Varietaten derselben Art getraint bezeichnen. 
Welche, laBt sich meistenteils nicht einmal mehr feststellen. \ leheicht vermuten 
wir auch schon zuviel, wenn wir hinter jedem Wort eine andere Abart suchen. 
Denn wenn wir neben griechisch ταΰρος das sicher vorgriechische βολ^ος und

beide in der Bedeutung Ton .wilder Stier' finder oder a^von 1 fey- 
chins als „4 Mew,: Araot, 8» -ατί^,ηκ ^mi rose tow definiert , 

• L η Fall klar dab wir hier nicht mit besonderen so ist es, besonders im ersten Fan, Kiar, uais
Varietaten von Stieren oder Lorbeerzweigen zu tun haben, sondern dab 
hier sogar Bezeichnungen eines besonderen Falles erhalten Sind. Man ™ 
mit der Moglichkeit rechnen, daB sich hinter den verschiedenen Namen bisweilen 
dasselbe Ding in einer verschiedenen Situation verbirgt.

IA will ntich auf diesem ^^den Gehiet

auch stumm, and sie ^n wederffir n^ 
ge^en unsere Hypothese geltend gemacht werden. Sind uns hier jedoch tat 
sadtlieh Brndrstueke des krerischen Wortsehataes erhalten so assen st* daraus 
meines Erachtens einige merkwurdige SchluBfolgerungen ziehen.

Entdeckungsreisende, Missionare, Ethnographen haben sich schon seit langem 
der M^ die Sprachen der primitiven v^^ 
denen sie lebten, aufzuzeichnen und einigermaBen zu ordnen. Leicht wa 
letzteres allerdings nicht, d. diese SpraAen rich gewdhnhch onseren Begr.ffen

60 Huber, a. O. S. 21.
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von Grammatik und Syntax entziehen. Immerhin hat sich hier ein gewaltiges 
Material angesammelt, das fur den Nichtsachverstandigen kaum zu ubersehen 
ware, wenn nicht zusammenfassende Werke, wie die von Levy-Bruhl,’1 uns zu 
Hilfe kamen. Wir konnen hier die Schlufifolgerungen, die Levy-Bruhl aus dem 
von ihm zusammengestellten Material zieht, grofitenteils beiseite lassen.82 Es 
genugt uns, einige Eigenschaften dieser primitiven Sprachen, die objektiv fest- 
stehen durften, hervorzuheben. Wir haben oben (S. 63) schon kurz das Be- 
durfnis der Primitiven zu individualisieren gestreift. Es kommt ihnen alles 
darauf an, mbglichst viele konkrete Details auszudrucken.83 Dieses Bedurfnis 
erstreckt sich auf Verben und Substantive. Jede Schattierung einer Bewegung 
oder Handlung wird durch eine eigene Form ausgedriickt, jede Form stellt die 
besondere Art vor Augen. Jedes Ding erscheint in seinen Beziehungen: der Be- 
griff ,Arm z. B. fehlt, es mufi immer der Arm von irgend jemandem sein. Fur 
weitere Beispiele sei nach Levy-Bruhl verwiesen. Im allgemeinen lafit sich sagen, 
dafi in der Sprache immer wiedergegeben wird, was man direkt wahrnehmen, 
sozusagen darstellen kann, sei es bleibend durch Zeichnen oder vorubergehend 
durch Gebarden. Die enge Beziehung zu der reinen, oft noch vorkommenden 
Gebardensprache liegt auf der Hand. Ebenso liegt es nahe, hier Verbindung mit 
der eidetischen Einheitsphase, namentlich mit eidetischen Anschauungsbildern, 
zu suchen, wie Jaensch dann auch bereits getan hat.84 Die „images-concepts“ 
durften sich in weitgehendem MaBe mit Anschauungsbildern decken. In diesem 
Vorwiegen des Smnengedachtnisses, wodurch allgemeine Begriffe und abstrakte 
Vorstellungen in den Hintergrund geruckt, wenn nicht uberhaupt unterdruckt 
werden, liegt auch wohl der Grund des langsamen und schliefilich beschrankten 
Fortschrittes.85

In dem kretischen Vokabular, sofern wir es ermitteln konnen, fallen nun auch 
ein1^ .Zuge auf, die im Vergleich mit diesen charakteristischen Eigenschaften 
primitiv anmuten. Wir haben schon hingewiesen auf die Fulle von Worten die 
uns mnerhalb verschiedener Kategorien, wie ,Fisch‘, ,Insekt‘ usw., gerade aus 
diesem Kreis uberhefert sind Nicht nur Sorten, sondern auch Varietaten 
werden offenbar durch besondere Namen, oft mehrfach, angedeutet Es fragt

81 Les functions mcntales dans les societes inferieures (1928“).
Die- ^vy-Bruhl formulierte Theorie des „praelogisdien Denkens" bei primitiven 

In' / angegnffen von Leroy La raison primitive. Essai de refutation de h theoS 
du prelogisme (1927) und Fahrenfort, Dynamisme en logics denken bii natuurvolken (19^

zwischen den „Primitiven“ und „Uns“ Einspruch eAebt'und dnersehs 
bei Nlturv°lkern..and«erseits auf „primitive“ AuEerungeA im modernen 

uliX “uf7ervSaT 7?cht- I™merhln hat er, wie mir scheint, die Bedeutung einer ,Men- 
dleCr^ °dcr wic man es sonst nennen will, fur welche

iSS ik, ΞΖί'ίίν'ίΓ "”d' W"d <K>P. VII) nod, zu prifeu

83 Livy-Bruhl, a. O. S. 151 f.
04 Jaensch, Aufbau der Wahrnehmungswelt, I2, S. 221 f.
85 Levy-Bruhl, a. O. S. 196.
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sich, ob wir in diesem Reichtum von Unterscheidungen konkreter Dinge nicht 
einen primitiven Zug erblicken mussen. Auf den merkwurdigen Fall der Worte 
βόλινβος und βόνασος, ,ungezahmter Stier', babe ich schon aufmerksam gemacht. 
Es scheint fast, als ware uns bier ein Wort, das einen besonderen konkreten 
Fall bezeichnet, erhalten: abermals ein primitiver Zug. Die primitiven Sprachen 
arbeiten vielfach mit einer unendlichen Menge von Prafixen und Suffixen. Manche 
von den erhaltenen vorgriechischen Worten sind uns in drei, vier Varianten, die 
sich durch verschiedene Vokalisierung, auch wohl durch Hinzufugung von 
Konsonanten unterscheiden, erhalten. Wir wissen schlieBlich noch sehr wenig 
von der Etymologie dieser vorgriechischen Worte, und man kann nicht be- 
haupten, daB die Versuche, sie nach indogermanischem Muster zu etymologisieren, 
sehr uberzeugend sind. Von dem Gesichtspunkt aus scheint mir der Versuch 
von L. J. Elferink,68 ihnen durch eine weitgehendere Annahme von Prahxen bei- 
zukommen, zum wenigsten beachtenswert. SchlieBlich ist es doch mer wur ig, a . 
unter all den erhaltenen Worten nicht ein einziger allgememer Begrift, eine ab- 
strakte Vorstellung oder ein Verbum zu finden ist. Es sind alles konkrete Ding- 
namen. Nun kann man naturlich sagen, daB diese „Dinge eben den un- 
zivilisierten Griechen unbekannt waren, aber das git e ensowo ur ganze 
Kategorien von ,Dingen' und zweifellos auch fur zahlreiche Handlunge , 
die der raffinierten kretischen Zivilisation besonders zu eigen waren und den 
Griechen neu. Wenn trotzdem die Fulle des Neuen sich in den bestehenden 
Rahmen der griechischen Sprache unterbringen heB, so kann dies doch nur e ’ 
daE diese uber so allgemeine Begriffe und Verben von so allgememer Bedeutungs- 
weite verfugte, und weiter, daB im Gegensatz zu der vorgriediisdien Bevolke- 
rung das Denken der Griechen sich in so allgememen Bahnen bewegte daB das 
viel! Einzeine leiAt unter groCe allgemeine Ges.Atspunkre ^“^ 
konnte und in der Tat auch in naturlicher Weise wurde. Nur die k 
,Dingnamen‘ formen hier dann naturgemaB eine Ausnahme.

Wir wollen nun einen Blick auf die kretische S.c h rfl^1^ jer 
entwickelt sich im M.M.I, wie Evans68 nachgewiesen hat, beemfluBt von der 
agyptischen Hieroglyphenschrift, und in starker Anlehnun - 
sie spater (M.M.II) ihre eigenen Wege geht u"d™"
mit den agyptischen Hieroglyphen nicht zu stare en n./jJschrift zu tun 
SϊίΛ- ί>“XwZbX^^^"J

„pictographs") deutlich bewahrt. Sundwall hatMaim auch
daB die Zeichen anscheinend nur oder doA hauptsachlich in me g £alSste ver- 
dentung angereandt weeden -
schwindet nun auch diese ,pictographis , pnrm eine Reihe von 
sArift ersetzt. Diese ubernimm. allerd.ngs in vere.nfaAter Form e.ne Ke.he

- Lekyrke,, Arda Hi.«. Bl,dragee der Allard Pi»»» ««· 111 <A”«'d™ ■»*

67 Sundwall, bei Ebert, Reallex. VII, S. 95

Z Pal'l, S^SoE; Sundwall, Acta Acad. Aboens. I, 19*0. S-18 E

70 Pal. I, S.281.
71 Ebert, VII, S. 97.
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Zeichen aus der pictographischen Schrift, zeigt in anderen neuen Zeichen eine uber- 
raschende Ubereinstimmung mit agyptischen Hieroglyphen und enthalt schlieftlich 
auch eine Anzahl ganz neuer Zeichen. Man nimmt nun auf Grund des Vor- 
kornmens von zusammenhangenden Zeichengruppen an, dab die Zeichen nicht 
mehr ausschheftlich ideographisch gebraucht wurden, sondern offenbar auch einen 
phonetischen Wert besaften. Trotzdem komrnen dieselben Zeichen bald mit 
ideographischem, bald mit phonetischem Wert vor. Im Laufe des S. M. II tritt 
nT’ ,nanJentl1^ in Knoss°s> noch eine zweite Abart der Linearschrift auf, die 
sich durch saubere, kalligraphische Schreibweise und eine groftere Ahnlichkeit 
der Zeichen mit ihren Prototypen unterscheidet. Auch hier wird angenommen, 
dais die phonetische Anwendung der Zeichen, sogar in weiterem Umfang als

auftrat· Von der Pictographischen Schrift sind bisher 76 Schriftzeichen 
gezahlt, die erste Art der Linearschrift (A) ergibt nach Evans 105 Schriftzeichen, 
die zweite Linearschrift (B) 73.Es ist naturlich klar, daft all diese Zeichen 
kemen phonetischen Wert gehabt haben konnen, und Evans wie Sundwall heben 
dann auch mit Bestimmtheit hervor, daft viele, die oft in Verbindung mit Zahl- 
zeichen vorkommen einfach das gezahlte ,Ding‘ darstellen. Beachtenswert scheint 
mir, obwohl der Zufall der Funde es verbietet, den Zahlen einen absoluten Wert

es den Anschein hat, als ob das kretische ,Alphabet‘ 
sich allmahhch vereinfacht hatte. Wir finden hier offenbar denselben Reichtum 
an Ausdrucksmitteln den wir aus den sparlichen Resten des kretischen Vokabulars 
ableiten zu durfen glaubten, eine weitgehende Individualisierung und Konkreti- 
sierung. Wenn trotz der Tatsache, daft wir diese Schrift nicht ,lesen‘ konnen, es

t L Informat,io"e“ aus den Dokumenten herauszuholen, so ist dies 
schlieftlich auch nur moglich durch den bildhaften Charakter dieser Schrift, der 
sich sei es auch mehr oder weniger als Bewegungsformel, als ,Gebarde‘, auch in 
den beiden Linearschriften erhalten hat.73 Wie Sundwall mit Recht betont hat, 
soil bei Lesungs- und Deutungsyersuchen dann auch von der Bildhaftigkeit, dem 
ideographischen und nicht von dem Lautwert dieser Zeichen ausgegangen werden. 
Versuche ^ letzterer Richtung sind zum mindesten verfruht, wenn nicht iiber- 

aupt verfehlt. Es 1st ja moglich daft wir es hier mit einer Silbenschrift zu tun 
haben, wie sie von G. Ipsen” auf dessen sehr beachtenswerte Untersuchung hier 
ingewiesen sei, fur den Diskos von Phaistos angenommen ist, aber man muft be- 

denken daft es auch eine Art Silbensprache gibt, die ganze Wortgebilde aus kon- 
kreten Emzelheiten zusammensetzt und so ein neues ,Wort‘ bildet, das abermals 
B^nT 7 n 6 Sltuaction ^dergibt. L^vy-Bruhl” gibt davon folgendes 
Beispiel aus der Delaware-Sprache. „Le mot nadholineen est compost de nad 
envi du verbe ^ten (chercher), hol, de amochol (un canot) et in^en, qui est la 

terminaison verbale pour nous. Il signifie .cherchez-nous le canoe . . 11 est 
koXteTn 7 V sens I116/·" Es ist wieder ein ^ bestimmter 
konkreter fall, der hier zum Ausdruck gebracht wird. Die Μ δ g 1 i c h k e i t der 
:rhV7°jTns·. i" jd d“rA ± 

icn apr’ durfen wir bei dem Suchen nach der Losung des kretischen Ratsels 
auBer Be^A, lassen. Wie dem auch sei, es

72 Pal. IV, 2, S. 676 f., 684 f. " “ ——————— 
73 Pal. IV, 2, S. 666 f.; Sundwall, bei Ebert, a O
” anSSS™87FrSCh· 1929’ 47’ S'lf- Den HinWe" verdanke ich H™ L.J.Elferink.
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werden. Uns genugt es, festzustellen, dafi wir hier im besten Falle eine Aus- 
drucksweise vor uns haben, die vielleicht mit phonetischen Zeichen arbeitet 
und ganz sicker daneben noch immer konkrete Ideogramme in grofier Zaki 
verwendet. Mir sckeint, dafi diese Tatsache unsre Ergebnisse, aus den Sprach- 
resten gewonnen, wesentlich erganzen und unterstutzen kann.

1st es nun mdglich, noch weiter.in die Struktur der kretischen Sprache einzu- 
dringen? Neuerdings sind hier von E. Cassirer'” neue Wege geoffnet worden, 
indem er versucht hat, in seiner Philosophic der symbolischen Formen den philo- 
sophischen Unterbau zu einer allgemeinen Erkenntnistheorie zu liefern. Sein 
Ziel, „die verschiedenen Grundformen des ,Verstehens der Welt bestimmt gegen- 
einander abzugrenzen und jede von ihnen so scharf als moglich in ihrer eigen- 
tumlichen Tendenz und ihrer eigentumlichen geistigen Form zu erfassen , erreicht 
er, indem er in dem ersten Band (1923) die Sprache in formaler Hinsicht analy- 
siert. Wahrend Levy-Bruhl sich nun vielmehr darauf beschrankt hat, aus den 
Ausdrucksformen der primitiven Sprachen die spezifisch primitive Grundform des 
Weltverstehens zu rekonstruieren,'7 hat Cassirer, zum Teil dasselbe Material be- 
nutzend, auch die mehr entwickelten Sprachen herangezogen, und er hat an- 
deutungsweise versucht, die Moglichkeiten einer sprachlichen Klassen i ung est 
zulegen.78 Im allgemeinen kann man dabei von dem Prinzip ausgehen, da. ie 
Sprachentwicklung bestimmt wird durch den standigen Fortgang vom ,Konkreten 
zum ,Abstrakten‘, wobei allerdings zu bedenken ist, dab diese Schichtung 
methodisch ist und „demnach in einer gegebenen historischen Gestalt der Sprache 
die Schichten, die wir hier gedanklich zu sondern suchen, neben- und miteinander 
bestehen und sich in der mannigfachsten Weise uberemander lagern konnen . 
In ihrer einfachsten Form kann man die Sprache als „quahfizierend bezeichnen. 
Sie begnugt sich mit der Konstatierung des Sinnlich-Konkreten, indem sie jeden 
Fall, als individuelle Einheit aufgefafit, wiederholt. Am starksten geschieht dies 
in der Gebardensprache, in der der seelische Inhalt und sein sinnlicher Ausdruev 
zu einer Einheit zusammenwachsen, in der das Sein der inge er c t wir . u' 
die Verbalsprache kann diesen qualifizierenden Charakter behalten. Sie neigt aber 
bald dazu, klassifizierend zu werden, indem sie Gruppen zusammengehorender 
Worte durch ein alien gemeinsames sprachhches Kennzeichen, Prafix oder Suffix, 
als zusammengehorig bezeichnet. Nun kann freihch diese Κ -sifizierung auf 
Grund von uns sehr merkwurdig erschemenden Gemeinschaftskennzeichen 
genommen werden.80 So kann man z. B. nach dem Gesichtspunkt grofi oder 
,klein‘, oder ,rund‘ oder ,langlich‘ die Gruppen einteilen un 
oder auch in einem Stadium, wo das wahrnehmende Subjekt sich in der 
Xu“E noth in hohem Mahe mit dem Wahtgenommenen tdenniztert, den 
G“p»nkt des Gesehleehts vorwalten lessen Nun haben nd, den 
meisten Sprachen bis auf den heutigen Tag die Spuren gerade dieser letzt 
meisten opracnen Es ist aber immerhin beachtens- 
genannten Klassifizierungsmethode erhalten. ·κι.>ι,ρη Crunne noch Wert, dah stheinbar im Kretischen das Dist.nkttv der wetbl.chen Gruppe noth 

autaerk- 

sam gemacht. .
77 Zu den Auffassungen Uvy-Bruhls, vgl. S. 96, Anni. 62.
78 Die Sprache, I, S. 264 f.
79 a. O. I, S. 122 f.
89 a.O. I, S. 265 f.
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so konkret, so bildhaft empfunden wurde, daB das Zeichen dafur vom M. M. Πι- 
S.M.II sogar den Wechsel der Mode in der Frauentracht mitmacht.81 Nun soil 
hiermit keineswegs behauptet werden, daB das Kretische eine klassifizierende 
Sprache im allerersten Anfangsstadium war, aber es geht doch daraus hervor, daB 
dieses Zeichen bis in die letzte Zeit keinen phonetischen Wert gehabt hat und 
immer noch ideographisch, bildhaft und konkret empfunden wurde. Ahnliches 
laBt sich bei manchen anderen Zeichen feststellen. Das schlieBt nicht aus, daB die 
kretische Sprache nicht uber eine Fulle von Begriffen verfugt haben kann. Im 
Gegenteil, dies ist sehr wohl moglich, aber bei diesen Begriffen kommt es nicht 
auf die Allgemeinheit, sondern auf die Bestimmtheit an.82 Wenn wir die dreifache 
Stufenfolge des mimischen, des analogischen und des eigentlich symbolischen Aus- 
drucks, die Cassirer 3 aufgestellt hat, annehmen, und mit ihm in der symbolischen 
Stufe, die den Schritt vom Sinnlich-Konkreten zum Generisch-Allgemeinen voll- 
zieht, die hochste erblicken, so mussen wir gestehen, daB wir weder in den Sprach- 
resten noch in der uberlieferten Schrift Anzeichen entdecken konnen, die darauf 
hinweisen, daB die Kreter den letzten Schritt getan haben. Ihre Sprache scheint 
in dem analogischen Stadium steckengeblieben zu sein.

Die Bildhaftigkeit der kretischen Sprache geht nicht aus jedem einzelnen ,Ding- 
namen‘ hervor. Nur die Fulle dieser Worte und die Tatsache, daB so viele in ihrer 
Bcdeutung so auBerordentlich nah zusammenliegen, laBt dieses mit gutem Grund 
vermuten. Beweisen lieBe sie sich erst, wenn wir die Satze, den Zusammenhang, 
in dem die Worte erscheinen, fassen konnten. Vielleicht wird dies noch einmal 
gelingen, aber das braucht uns nicht zu verhindern, auch jetzt schon jede Moglich- 
keit eines besseren Verstandnisses zu prufen und eventuell auszunutzen.

Im Jahre 1910 wagte Winter in der „Einleitung“ von Gercke-Norden84 den 
Versuch, „Parallelerscheinungen in der griechischen Dichtkunst und bildenden 
Kunst“ aufzuzeigen. In erster Linie und auch am ausfuhrlichsten hat er sich mit 
Homer beschaftigt und darauf hingewiesen, daB sich namentlich in der alteren 
Ilias Schilderungen erhalten haben, welche „das Leben in den Zugen darstellen, 
in denen es uns aus den Denkmalern der mykenischen und der kretischen Kunst 
entgegentritt“. Winter nimmt nun an, daB sich in der homerischen Dichtung nicht 
nur manches dem Stoffe und der Erfindung nach, sondern auch der Form nach 
aus der Heroen-Zeit erhalten hat. Dies gilt namentlich fur die Gleichnisse, die 
Winter in mykenische und nachmykenische einteilt.85 In den ersten findet er 
»eigenes Erleben und Beobachten. Und zwar ein Beobachten ganz einziger Art. 
Der Dichter hat die wilden Tiere in ihren Erscheinungen und dem Besonderen 
ihres Wesens, man mochte sagen wie seinesgleichen beobachtet, mit einem Blick, 
der die ganze unberuhrte und uneingeschrankte Scharfe und Frische ursprung- 
lichsten naturlichen Sehens hat. Die andere Art der Gleichnisse kennzeichnet 
sich durch die „Farblosigkeit und Allgemeinheit der Darstellung. Wir ver- 
nehmen, was die Tiere tun, sehen aber nicht, wie sie es tun. Die Darstellung 
enthalt keine aus der Beobachtung der Natur geschopften Einzelzuge, die das 
Geschehen fur das Auge lebendig machen.“ Die mykenischen Gleichnisse geben

81 Evans, Pal. IV, 2, S. 700.
82 Vgl. Cassirer, a. O. I, S. 247.
88 a. O. S. 136 f.
81 Einl. in die klass. Altcrtumswissenschaft, II1, S. 161 f.
85 a. O. S. 163.
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„lebendige Erinnerungsbilder aus der Natur“, die nachmykenischen sind „all- 
gemein gehaltene Darstellung^n, in denen dieselben Elemente, nun aber auEerhch 
und formelhaft, verwendet sind“. Winter sieht bier einen Siz/unterschied, der in 
der bildenden Kunst wiederkehrt. Die ,lebendigen‘ Gleichnisse finden ihre 
Parallele in der eigentlich kretischen Kunst, die ,formelhaften , ,typischen in der 
spatmykenischen und namentlich in der geometrischen Kunst.

Winters Versuch war als eine Anregung neuer Probleme gemeint. Leider 
hat er damit nicht viel Gluck gehabt. Von archaologischer Seite hat Poulsen sehr 
energisch Einspruch dagegen erhoben.8’ Zu dessen Ansicht, daft die homerischen 
Gedichte in einem kleinasiatischen, orientalisch beeinflufiten Milieu des IX. bis 
VII. Jahrhunderts entstanden seien, pafit Winters Auffassung auch schlecht. 
Poulsen hat sich damit begnugt, den von Winter festgestellten Unterschied zu 
einem Unterschied zwischen einem ,guten‘ und einem ,schlechtcn Dichter zu 
erklaren und weiter besonders nachdrucklich die Divergenz zwischen Dichtung 
und bildender Kunst hervorzuheben. Freilich sind seine Bemerkungen wie er 
selbst schon sagt, alizu „nuchtern“, und er hat, wie mir scheint, doch nicht genug 
beachtet, daE es sich hier nicht urn einen Qualitatsunterschied sondern um zwei 
grundverschiedene Arten des Weltverstehens handelt. Die Philo ogie hat spat, 
aber entschieden mit groEerem Verstandnis geantwortet. Fraenkel erkennt ic 
von Winter festgestellte Verwandtschaft zwischen verschiedenen Gleichnissen und 
minoischen Kunstwerken an; „die Welt der Gleichnisse bewahrt also ^sjhein- 
lich, wie uberhaupt das Epos, Erinnerungen an jene Kultur, die ^Osten ein ]. 
Nachleben gehabt zu haben scheint^ Die Uberemstimmung be™h 
Fraenkel nicht au£ „Blutsverwandtschaft“, sondern auf ”Wah*;erJ*"  ̂
Denn gerade in den Gleichnissen „springt der Dichter ™ 
eingeschrankten, einseitigen Weltbetrachtung in die un e a g , . 
Fraenkel nimmt sogar die Moglichkeit an, dafi „dieser Spun 
Diese Auffassung scheint mir etwas weit zu gehen. Soil man tatsachlich gla , 
“dS in einer von ihm als letzten Endes

Lage verharrt und sich nur gelegenthche Ausb]u^in daE 
derselben Wahrscheinlichkeit konnte man von den Dipylo ι ‘ wiirden
Sie gelegentlieh einm.lin einen ..unbefangenen
Ich glaube, dafi wir damit die Gebunden j R parade in der Dicht- 
seiner Zeit unterschatzen. Ich glaube ubrigens auch, daE wir gera Qi ; js „e. 
knnst, wenn wie unsre Aufg.be „in einem sdrarfen Ergre, en der ™ 
sehilderten Ersdreinungen wie in einem .nmgen 
die groBe Gefahr laufen, ein gates Te.1 ™ bleibe’n° „halten der

mein"” D^nmtalbS * muss»^^^

80 Orient und fruhgr. Kunst, S. 182 f.
87 Die homerischen Gleichnisse (1921), -97
88 a.O. S. 104.
89 a.O. S. 103.
99 a. O. S. III f.
91 a.O. S.59.
99 So Fraenkel, a. O. S. 63 und passim!
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Dabei sehen wir noch ganz ab von der Moglichkeit einer „theriomorphen Welt- 
betrachtung“, so wie sie vor kurzem von Alfoldi83 in den hochasiatischen Kulturen 
nachgewiesen wurde und von der uns moglicherweise survivals in den noch un- 
geheuer lebendigen, so iiberaus zahlreichen Tiergleichnissen erhalten sind.

Die Gefahr, manches fur uns Versunkene zu ubersehen und dafur uns selbst 
hineinzuinterpretieren, ist gerade in denjenigen Gleichnissen, in denen der „un- 
befangene Naturalismus" sozusagen mit Handen zu greifen ist, besonders grofi — 
ebenso groE wie bei den minoischen Fresken! (s. oben S. 47). Die Tatsache, daE 
die Beziehungen von ,Homer' zu seiner Vorwelt in der letzten Zeit doch immer 
deutlicher werden und daE sogar seine Versform vielleicht dorther starnrnt, mahnt 
nicht nur zur Vorsicht in der Ablehnung eines Zusammenhangs, sondern ermutigt 
sogar zu dessen Annahme.04

Wenn daran etwas Richtiges ist, so waren uns in den Naturgleichnissen tat- 
sachlich zusammenhangende Bruchstucke kretischer ,Literatur‘ oder, sagen wir 
lieber kretisches Sprachgut, sei es auch in griechischem Kleid, so doch in kretischer 
Sinnverbindung erhalten. Wir wollen hier von diesen nicht unsre eigene Inter
pretation geben, sondern uns in der Hauptsache an Winter, der gewiE als un- 
befangener Zeuge gelten darf, halten. Auch werden wir uns auf ein Gleichnis 
beschranken, denn es handelt sich hier ja nicht darum, das Problem der homerischen 
Gleichnisse zu losen, sondern wir brauchen nur ein Beispiel. Da es sich aber bei 
diesen Teilen wenn nicht um eine Dbersetzung, so doch schon urn eine Um- 
setzung welcherart auch handeln durfte, wollen wir uns allerdings nicht weiter 
als notig von dem ,Original‘ entfernen und das Gleichnis in den Worten Homers 
folgen lassen. Wir nehmen das von Winter erstgenannte Beispiel II 155 f.

Μυρμιδόνας δ’άρ’έποιχόμενος ’θώρηξεν Άχιλλεύς 
πάντας άνά κλισιας σύν τεύχεσιν· οΐ δε λύκοι ως 
ώμοφάγοι, τοϊσίν τε περί φρεσίν άσπετος αλκή, — 
οι"τ’ έλαφον κεραόν μύγαν ούρεσι δηιώσαντες 
δα'πτουσιν, πασιν δέ παρήιον αιματι φοινόν- 
και τ’αγεληδόν ίασιν, από κρήνης μελανόδρου 
λάψοντες γλώσσηισι αραιήισιν μέλαν ύδωρ 
άκρον, έρευγόμενοι φόνον αίματος, έν δε τε θυμός 
στήίίεσιν άτρομός έστι, περιστένεται δε τε γαστήρ· — 
τοιοι Μυρμιδόνων ηγήτορες ήδέ μεδοντες
αμφ' αγαθόν θεράποντα ποδώκεος Αίακίδαο 
ρωοντ’. έν δ’ άρα τοΐσιν άρήιος ΐστατ Άχιλλεύς, 
δτρύνων Ίππους τε και ανερας ασπιδιώτας.

Winter hebt hier als etwas ganz Einzigartiges hervor, daE die Tiere „in ihren 
Erscheinungen und dem Besonderen ihres Wesens, man mochte sagen wie seines- 
gleichen vom Dichter beobachtet worden sind. ,,Lebendige Erinnerungsbilder" 
nennt er die Gleichnisse. In der Tat finden wir ein sehr weitgehendes Sich- 
einleben des Wahrnehmenden in das Wahrgenommene. Nicht nur die Angriffs- 
lust im Herzen, das unerschrockene Gemut in der Brust wird empfunden, auch

03 Arch. Anz. 1931, S. 393 f.
J*™™*18’ Η· S; 19121 32’ S· 277 f’; Lorimer’ J- H- S. 1929, 49, S. 145 f.; Nilsson, Homer 

and Mycenae (1933).
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das Korpergefuhl der Tiere tritt als eine Realitat in das Bewufitsein des 
Beschreibenden, der sogar das Ziel der hastenden Rotte kennt: sie werden 
trinken. Nach Fraenkel05 ist der Inhalt des Gleichnisses: „Wie die Wolfe zur 
Quelle, so trottete der Myrmidonenhaufe zu Patroklos hin; wie das nach dem 
Frafi durstige Rudel gierig das labende Nafi umdrangt, so umstanden sie den 
Fuhrer." Dies 1st indessen nur in beschranktem Mafic richtig. Es steht zunachst 
nur da, dafi die Myrmidonen wie Wolfe, die einen rohen Frafi hinter sich haben 
und voller Angriffslust sind, urn ihren Fuhrer zusammenstromten. Die Be- 
wegung der in hellen Haufen sich zusammendrangenden Myrmidonen ruft das 
Bild einer Rotte Wolfe in Fahrt auf, ώμοφάγοι — sie fressen Fleisch; und dieses 
Bild ruft ein neues auf: sie haben in den Bergen einen Hirsch, einen gehornten, 
einen grofien, gejagt und fressen jetzt. Im Prasens, denn in dem Bild g e- 
schieht es: die Mauler sind rot von Blut. Und nun strebt die Rotte fort, 
ein neues Bild, oder vielmehr das ursprungliche Bild des Vergleichs kehrt wieder. 
Aber die Bewegung hat ein Ziel: ein neues Bild zeigt es bereits. Sie werden 
trinken. Im selben Augenblick verdrangt das neue Bild das Vorhergegangene: 
mit Zungen, dunnen, schwarzes Wasser, oben weg; und schon teilt sich das Bild 
wieder: Tiere brechen blutige Brocken. Aber zugleich cm Bild, in dem diese un- 
verwustliche und auch wohl unheimliche Naturkraft empfunden wird: innen das 
Herz in der Brust ohne Zittern ist es. Als ware der Wolf „seinesgleichen , ja 
als ware er selbst ein Wolf geworden, so fuhlt der Dichter es, so fuhlt er nun 
auch die Blahung des vollgefressenen Wolfsleibes. . , f

Will man, wie Fraenkel915 versucht hat, dieses Gleichnis Bild fur Bild auf die 
Myrmidonen anwenden, oder wenigstens der Phantasie zumuten, 1 a s sie „w 
auch keineswegs mit voller Klarheit und Plastik" alles, was von den Golfen be- 
richtet wird, irgendwie auf die Myrmidonen zu ubertragen geneigt ^^nd diese 
dann des Kontrastes mit dem „lichtesten, schonsten Heldenjungling we gen al 
„wuste verfressene Mordgesellen" geschildert sehen so vergewaltigt man nach 
meiner Meinung die homerische Dichtung und mutet dem Dichter G e d a n k e η- 
verbindungen und eine Konsequenz zu, die nicht emmal
haben sein konnen. Denn gerade in den Gleichnissen, die uns
ist es doch klar, dafi hier nicht Stuck fur Stuck die Dinge nebenein. d g 
halten werden, auch nicht die Phantasie hin und her springt
das eine Bild aus dem anderen entwickelt, dafi beweghche Bilder zu neuen 
das eine and aus a e;ruationen sich wieder auflosen und von neuem ver- 
Situationen werden, dalS Pituationen siui _ ·<, <( Hnrch An- 
dichteu. Wir brauehen Winters lebend.ge »Ermnerungsb 
sAauu„gsbilder“ zu ersetzen, um einzusehen, dab ™ gerade m d.es t .a-yk 
uisehen» Gleidinissen, die aus dem Kahmen der h°m“^“™^ 
springen, tatsaAliA die g^adeTn Tr eidetisd.cn Einheitsphase 
Weltverstehens erhalten haben. De g ■, wir dieses Leben in 
konnen wir dieses anschauliche^en^en s^hens^^winter) geradezu erwarten.

des Beschreibens, die immer durch Hinzufugung von

αραιηισιν μελαν υόωρ ακρον, usw.J, , - , - der Einfuhlung, ja Identifikation 
der Anschauung und vor allem die Fahigkeit oern-----------------------------------

95 a. O. S. 74.
90 a. O. S. 75. 
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des Subjekts mit dem Objekt, das Fehlen der Grenzlinie zwischen beiden.07 
Hiermit ist nichts Neues gesagt. Grofi08 hat schon vor Jahren ausgesprochen, 
dafi wir wahrscheinlich „mit der Annahme rechnen durfen, dafi (auch) die ganze 
Menschheit auf fruheren Kulturstufen normalerweise eidetisch war, daE also 
z. B. zur Zeit Homers ein poetisches Gleichnis ganz allgemein mit viel leb- 
hafterer Anschaulichkeit erlebt wurde, als es manche moderne Theoretiker gut 
haben wollen“. In so allgemeiner Form ist mit diesem Ausspruch fur uns nicht 
viel anzufangen. Wenn es uns hier auch genugen durfte, festzustellen, daB die 
„mykenischen“ Gleichnisse wahrscheinlich aus minoischer Zeit stammen, und daft 
sie in dem Fall unsre Hypothese der eidetischen Einheitsphase bei den Kretern 
entschieden unterstutzen und keinesfalls entkraften, so sei hier doch kurz darauf 
hingewiesen, daft fur den ganzen „Homer“ eine grundverschiedene Geistes- 
haltung mit guten Grunden festgestellt worden ist.90

Auch von einem allgemeineren Gesichtspunkt lafit sich hier noch einiges 
hinzufugen. Wir wollen uns nicht auf das Gebiet der Religions- 
geschichte wagen, aber konnen doch nicht umhin, an die in der minoischen

Tafel32.2 Kunst so haufig wiedergegebene Epiphanie der Gottheit, die oft schwebend in 
der Luft erscheint, zu erinnern.100 Mir scheint, daE eine solche Epiphanie als 
real empfundene Tatsache in einer Gemeinschaft, in der eidetische 
Erscheinungen normal sind, naturlicherweise oft eintreten kann, und dafi das 
Phanomen, eidetisch aufgefaEt und verstanden, besonderer Beachtung wert ist.101 
Das Phanomen, ,,den Gott zu sehen“, ist ubrigens keineswegs auf Kreta be- 
schrankt, sondern findet sich in zahlreichen Religionen, auch im Alten Testa
ment.102 Man muE es vielleicht viel buchstablicher auffassen, als es oft geschieht.103 
Auch die sonderbaren Verkleidungen, die wir im Zusammenhang mit Kult- 
handlungen ofters beobachten konnen und die namentlich Tiergestalten bevor- 
zugen, bekommen in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung. Sie 
sind von jeher zu dem Totemismus in Beziehung gebracht. Wo dieser in primi- 
tiven Gemeinschaften noch gilt, konnen wir feststellen, dafi die Gleichsetzung 
der Stammesmitglieder mit dem Totem absolut ist und den Charakter einer 
Identifikation tragt. Alldem liegt die Idee der Einheit des Lebens zugrunde, 
eine Einheit, die sich besonders im Wirken der Krafte auEert und in die der 
Mensch vollkommen einbezogen ist. Cassirer hat dieser „mythischen“ Form des 
Weltverstehens den II. Band seiner Philosophie der symbolischen Formen ge- 
widmet.104 Sie ist keine abstrakte Analyse des Weltgeschehens, sondern viel- 
mehr eine Einteilung des konkret Gegebenen. Magische Krafte und Beziehungen 
walten hier und konnen sich verdichten zu damonischen Wesen, aber auch diese 
sind in die Einheit der Natur eingebaut, und es ist ihnen mit konkreten

7 Matz’ Die Antike 1935, u, S. 192, setzt genau dasselbe zum Verstandnis der kretischen 
Malere! voraus; Schweitzer, lb. 1926, 2, S. 292, nennt diese Art des Weltauffassens der Gleich
nisse „m 1 m 1 s c h - melodisch".

08 Die Umschau 1921, 25, S. 662.
” F. Stahlin, Der geom. Stil in der Ilias, Philol. 1923, 78, S. 280 f.
100 Nilsson, Minoan-Mycen. Religion, S. 295 f.
101 Vgl. Jaensch, Die Eidetik, S. 27 (FuBnote).
102 S. A. Cook, Religion of anc. Palestine (1933), S. 40.

Vgl. Palache, Het karakter van het oudtestam. verhaal (1925), S. i6f., uber den kon
kreten Charakter der Erzahlung.

104 Siehe auch Werner, Entwicklungspsychologie, S. 331 f.
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Mitteln, bestimmten Worten zwingend beizukommen. Es ist deutlich, wie sehr 
diese Form des Weltverstehens zu der eidetischen Einheitsphase pafit. Hier wie 
dort finden wir die Einheit des Ichs und der Welt, hier wie dort ist die An- 
schauung durch ihren Wirklichkeitscharakter mafigebend. Und wenn auch diese 
magisch-totemistische Gliederung der Natur nicht mehr erne rein aufierliche ist 
und hier eine geistige Produktivitat, ein Schaffen, zutage tritt, so ist doch daran 
festzuhalten, dab diese innere Bedeutung, welche den Dingen beigemessen wird, 
auch wieder anschaulich, konkret ist. Das Wort hat einen Wirkhchkeitswert, es 
fuhrt das Bezeichnete wirklich mit sich, es ist die „Magie des Wortes , wie 
Jaensch es ausgedruckt hat, die das zugehorige ,Dmg‘ erscheinen lalSt.

Naturlich bezieht sich dies alles nicht ausschliefilich auf die Kreter Auch in 
der griechischen Sprache lassen sich die Spuren dieses, letzten Bndes 
Entwicklungsganges des menschlichen Denkens aufzeigen. Bei den Griechen 
jedoch sehen wir einen Vorgang sich vollziehen, dessen ParallelersAeinung wir 
auf Kreta bisher vergeblich suchen: die Schopfung der allgemeinen Go ter. W 
kennen auf Kreta Kulthohlen- - eng mit der Natur verbunden! - wir 
kennen in den Palasten kleine Kapellen, die auf eine enge Bez ” 
Gottheit und Gott-Konig hinweisen, wir kennen Adoranten und Adorantmnen, 
aber kennen wir eigentlich den Gott selber?10’ Wissen wir bei der Schlangenfrau, 

b die™ Z Gdttin Oder die SAlange der Gotr ist? Und «berhaupt, wn n 
wir, ob diese Gottheiten je mehr als eine lokale Bedeutung gehabt 1haben mehr 
ah Clan-.Damonen· gewesen sind? Ober Vermutungen kann man h.er rm

Grunde genommen nicht hinauskommen.
Wir wissen aber, dafi die Gotter H»;'^8^^ 

und wir wissen, daB am Anfang der 8"^“ Kun“ ^^ |Zdi 
allem und fur sich, isoliert in der LandsAaft steht. dies
Griechen die ..mythisAe" Einheitsphase 
spacer naher ausfuhren miissen, wollen uns jedoA n.At versagen, j 
den folgenden allgemeinen Satzen Cassirers"· zu besAlrfen.

„Die persdnliAen Gotter Homers sind a„A die
GrieAen, und als solAe sind sie geradezu zu O1 ; r die allgemeinen 
hellenisAen BewuBtseins geworden. Sp””y k j der LandsAaft, noth an 
Himmelsgotter, die weder an erne emzelne GrtMtato ^ ^^ 
eine besondere Kultstatte gebunden si . nationalen BewuBtsein in 
zum persdnliAen BewuBtsein und d.e ΕΛΑ“"· “ ’ De,,clbe DiSeren-

S St “"ienl'X ‘zu und zum spezifisAen BewuBtsein

seines Ichs zu gelangen._______ ________ ____ _______ _ ___________ _______

105 Festschrift Wolfflin, S. 83 f. Oorinafos Mitt uber Hohlen- und Karst
toe Nilson, Minoan-Mycen. Religion, 8.49^ Marinatos, Mitt.

forschung, Jahrg. 1928, Heft 4. ,..,,., vor einer allzu weitgehenden Neigung, die
- Nilsson, a. O. S.334/. ^No^C^ H. 8. 19^ 47, S. 297.

Gottheit zu prazisieren; vgl. auch Node, Class. Kev ^5. J s f
108 Vgl. die Ausfuhrungen Schweitzers, Di
109 a. O. II, 8. 245 f.
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DIE BEZIEHUNGEN KRETAS ZUR VORWELT
UND UMWELT

, Venn man die Erscheinungstreue der kretischen Kunst nicht als die Folge 
ernes ,Naturalismus‘ auffaEt, der andere Darstellungsmoglichkeiten bewuEt 
unterdruckt oder zum mindesten zuruckdrangt, sondern, wie es hier geschehen 
ist, diese Eigenschaft vielmehr als notwendige Folge, als Korrelat einer bestimm- 
ten,1 der eidetischen Geistesstruktur erkennt und erklart, so spielen Entlehnungen 
und Einflusse naturgemaE nicht die gleiche Rolle, wie es gewbhnlich der Fall ist. 
Denn Erscheinungstreue, auch wenn sie plotzlich auftritt, braucht dann deshalb 
noch nicht von auEen her zu stammen. Man wird zu diesem Erklarungsmittel 
erst greifen, wenn die Erklarung ,von innen heraus‘ versagt, und auch nur dann 
an EinfluE denken konnen, wenn der scheinbar neue Faktor aus einer wesens- 
verwandten Umgebung abgeleitet werden kann. Im allgemeinen werden nur 
direkte Entlehnungen als Beweis eines Einflusses anzusehen sein. Uberein- 
stimmung allein, wenn auch weitgehende, genugt hier nicht, denn sie kann das 
Resultat wesensverwandter Geistesstruktur oder einer parallelen Entwicklung 
sein Man wird von Fall zu Fall nachweisen oder wenigstens wahrscheinlich 
machen mussen, daE die ,Entlehnung‘ formal deutlich und auch chronologisch 
und geographisch moglich ist.1*

Allerdings berechtigt das plotzliche Auftreten neuer Stilelemente zu der Frage 
nach der Moglichkeit eines Bcvdlkerungswcchsels oder zum mindesten eines Be- 
volkerungszustroms, der den Charakter der bisherigen Bevolkerung maE- 
gebend geandert hat. DaE diese Frage fur Kreta mehrfach gestellt worden 
1st, ist in Anbetracht der oft abrupten Stilwandlungen und des Vorkommens 
von direkten Entlehnungen nicht verwunderlich. Wir haben oben (S 13) diese 
Frage schon gestreift und werden jetzt die darauf gegebenen Antworten noch 
einmal kurz betrachten.

. Evans vertritt entschieden einen starken Standpunkt (s. oben S 13) Die 
eindrucksvolle Liste der agyptischen Fundgegenstande auf Kreta und der Funde 
kretischer Keramik in Agypten2 beweist allein schon, daE direkte Beziehungen 
zwischen Agypten und Kreta bestanden haben. Die direkte Ubernahme reli- 
gioser Symbols,8 das Vorkommen desselben dolichozephalen mediterranen 
Schadeltyps auf Kreta wie an der libyschen Kuste1 fuhrt zwar nicht zu der 
GewiEheit einer fruhen Niederlassung nordafrikanischer Elemente in Sudkreta 
aber berechtigt doch zu der Annahme einer wahrscheinlich auf gleicher Rasse

1 So auch bercits Rodenwaldt, Gnomon, 1929, j, S. 179.
11 Vgl. Blok, Ontleening en invloed (Leiden 1927).
2 Pendlebury, Aegyptiaca, S. 3 f., S. iii f.
3 Evans, Pal. IV, 2, S. 983 f.
* Ib. I, S.7f.
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beruhenden Wesensverwandtschaft, welche die Ubernahme und Assimilie- 
rung der neuen Elemente ermoglichte. Dasselbe gilt fur die angebliche zweite 
Ansiedlung gegen Ende der F. M.-Periode in der Messaraebene sowie fur die 
weiteren intensiven Beziehungen, die Evans annimmt. Immerhin ist es beachtens- 
wert, daft die kretische Kunst sich in der Fruhzeit auf direkte Imitationen von 
agyptischen Gegenstanden beschrankt, und daft von einer Beeinflussung der 
kretischen Stilentwicklung durch die agyptische Kunst nichts zu spuren ist. 
Wenn wir also an Wesensverwandtschaft der beiden Kulturen festhalten wollen, 
so konnen wir den Schluft, daft sie sich jede in einer ausgepragt eigenen Richtung 
entwickelt haben, nicht umgehen.

In dieser Beziehung ist der Standpunkt Frankforts fester fundiert. Er hat 
die enge Verwandtschaft ostkretischer Keramik (sogenannte ^assiliki-Ware ) 
mit anatolischer Keramik festgestellt, und zwar in Form und Tedinik, und aut 
Kreta eine durchaus logische Entwicklung der Verzierungsweise aufgedeckt. Hier 
sind also Formen ubernommen und weiterentwickelt, und dies, zu- 
samrnen mit den Beobachtungen von Evans u. a., uber den innigen Zusammen- 
hang zwischen Kreta und Anatolien, namenthch auf rehgiosem Gebiet, veran- 
laftt Frankfort dazu, eine anatolische Einwanderung in Ostkreta anzunehmen. 
Ob viele kamen und durch ihre Masse das einheimische Element unterdruckten, 
oder wenige, die durch ihre uberlegene Kultur die Emgeborenen organisierten 
und aktivierten, Lalit sich jetzt nicht mehr entsAetden. PersonhA netge ,Α zu 
der Annahme der letzten MogliAkeit, da ιΑ an grolle Volkerwanderungen 
uber See in so fruher Zeit nur schwer glauben kann, und kleine Gruppen, beson 
ders in einem stamm- und wesensverwandten Gebiet, sehr wohl ims ’ 
das Angesicht einer Kultur wesentlich zu andern - wie das Beispiel der Etrus 
in Italien lehrt, wo diese unter viel ungunstigeren Umstanden F an ' 
fort laftt nun die Stilentwicklung der F M-Kerarnik sich auf “eUeHast 
abspielen. Er hat die sogenannte „mottled ware“ 
sieht in ihrer bizarren, bunten Erscheinung schon eine Manifestation der ech 
minoischen Kunstgesinnung, die Farben hebte? Aus ihr lei et e.^d.e hgh 
on-dark“-Verzierung ab, die bald alles andere verdrangt und in dem ,Kamares 

Stir ihren Hohepunkt erreicht.
Wahreud Frankfort also eine Entwiilung des kretisAen Stils von tnnen 

heraus durchaus fur mogliA halt und auch anntmmt, fi^e Matz (Dw / 
kretischen Siegel) hier Elemente, die ihm so neu und wesensfremd ersche wie' 
dalS au A er sich veraoMt sieht, sie dur A erne Etnwanderung zu rkl,„„ 
Curtins das CharakteristisAe der krensAen Kunst ^„T 

Leben"’ zusammenfaSt, so 'nMressanten VersuA sAon 
wegung. Beide zusammen hatte Wa ajle5 beherrschende Form- 
als die bestimmenden Prinzipien erkannt t , , die fliehende 
element die ..Tendenz des ^^im” & 
zentrifugale, ins Grenzenlose streben , .:„,.,,, Jatin weitgehend 
kommt, aus den Monumenten heeausgelesen. Er stimmt darm we.tgehena

5 Studies, II, S. 98.
8 a.O. II, S.93, 1.
7 Ant. Kunst, II, S. 64.
8 Arch. Anz. 1925, S. 253 f.
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mit Matz” uberein, der, nicht nur in den Siegeln, sondern uberhaupt, die Be- 
wegung wahrnimmt in der Form des „W i r b e 1 s“ — der kreisenden Bewegung, 
die sicb allerdings weder auf den Mittelpunkt des Kreises, noch auf dessen 
Peripherie bezieht —, und der „T ο r s i ο n“ — die an dreidimensionalen Gegen- 
standen, z. B. Vasen, das Ornament diagonal, schraubenformig aufsteigen laEt. 
Besonders beliebt ist im Flachenmuster auch die S-Kurve, die abermals den- 
selben Zug ins Unbegrenzte aufweist. Gerade diese Vorliebe fur das Un- 
begrenzte tritt auch klar zutage in der haufigen Verwendung des Streu- 
musters, des unendlichen Rapports, welches sich ja beliebig fortgesetzt 
dcnkcn laEt und bei dem jede Begrenzung als willkurlich anmutet.

Obwohl nun der Typenschatz der fruhkretischen Siegel fast ganz aus dem 
Orient stammt und die Form aus Agypten entlehnt ist, ist der Stil der Dar- 
stellungen kretisch und durchaus verschieden von den in Agypten wie im 
Orient geltenden Prinzipien. Da Matz die gefundenen kretischen Stilprinzipien 
nun bis in die fruhminoische Periode zuruckverfolgen kann und sie die ganze 
weitere Entwicklung der kretischen Kunst nach seiner Meinung maEgebend 
bestimmen, muE schon die fruhminoische, wenn nicht die neolithische Bevol- 
kerung Kretas die diesen Prinzipien entsprechende Geistesstruktur besessen 
haben. Da aber andererseits die kretischen Stilprinzipien in dem sudosteuro- 
paischen, subneolithischen Kulturkreis eine Parallele finden, nimmt Matz eine 
Jahrhunderte dauernde, friedliche Durchdringung der nordischen Elemente uber 
die Inselwelt in Kreta an. Es ist der „rein ornamentale, groEartig leben- 
strotzende, aber noch dumpfe und schwere Geist des alten Europa", der hier 
in die Mittelmeerwelt eindringt und mit „der klaren Intelligenz des Alten 
Orients, mit dessen von Bildern erfullter Phantasie und mit seiner materiell 
und an Altersreife uberlegencn Kultur zusammentrifft".10 Aus der fortgesetzten 
scharfen Spannung zwischen den beiden wesensverschiedenen Stilprinzipien ist 
die Genesis des kretischen Stils zu verstehen.11

»So geht das nicht! hat schon Karo12 ausgerufen, und nicht nur, weil der 
Auffassung von Matz mancherlei archaologischeBedenken entgegenzuhalten sind,13 
sondern vor allem, weil das, was uns hiermit als „die alteste europaische Kunst" 
angeboten wird, eben nicht „europaisch“ ist: „Wenn etwas sich aus der Be- 
trachtung der gesamten minoischen Kunst ergibt, so ist es ihr im tiefsten Wesen 
ungriech ischer, ja uneuropaischer Charakter." Wenn einer 
der besten Kenner dieser Kunst sich so entschieden ausspricht, so kann dies nur 
heiEen, daE die von Matz als besonders europaisch empfundenen ornamentalen 
Etgenschaften eben doch nicht so klar und eindeutig hervortreten, oder aber, 
daE sie im Grunde genommen nicht so spezifisch europaisch sind, wie er meint’ 
Was ersteres anbelangt, muE ich gestehen, daE ich, ebensowenig wie in der Be- 
urteilung der Architektur (s. oben S. 84), bei der Plastik und der Malerei den 
Analysen von Matz14 ganz beizustimmen vermag, namentlich dann nicht, 
wenn er auch hier die dekorativen Schemata, wie Welle, Facher, Spirale, S-Kurve 

9 Eine kurze Zusammenfassung gibt Matz, Ztschr. f. Ethnologic 1935, 66, S. 424 f.
10 Fruhkr. Siegel, S. 270.
11 a. O. S. 262.
12 Prah. Ztschr. 1932, 23, S. 352.
13 Schweitzer, Gnomon, 1928, 4, S. 601 f.; dazu Matz, Ztschr. f. Ethnol., a. O. S. 426.
11 Die Antike, 1935, XI, S. 187 f.
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und Wirbel, unverhaltnismabig scharf wie ein Skelett aus dem Ganzen heraus- 
seziert. Wie Matz selbst bemerkt, sucht diese Kunst die Totalitat, und als 
Totalitat will jedes Kunstwerk auch von Fall zu Fall aufgefabt werden. Wir 
werden auf die von Matz festgestellten Erscheinungsformen des allgememen 
kretischen Charakteristikums der ,Bewegung‘ noch naher zuruckkommen. Zu- 
nachst wollen wir versudien, das Fazit der bisher geltenden Einwanderungs- 
theorien zu ziehen. .

Wie schon angedeutet, notigen weder die Funde auf Kreta und noch weniger 
der Stil der Kunst uns dazu, mit Evans anzunehmen, dab versprengte Teile 
agyptischer Bevolkerung einmal oder mehrfach Kreta erreicht haben. Mit 
Gewibheit darf man jedoch annehmen, dab die Beziehungen zwischen Kreta 
und Agypten so eng waren, dab Kreter agyptische Kunst, auch Monumenta - 
kunst, an Ort und Stelle gesehen haben. Wenn der Stil auch m keinem Fall 
einen direkten nachweisbaren Einflub ausgeubt hat, so mag doth von der rein 
technischen Leistung mannigfache Anregung ausgegangen sem.

Eine Einwanderung von kleinen Gruppen Anatohern halte ich mit Fran - 
fort fur moglich. Ihre Wesensverwandtschaft mit den Kretern, vielleicht gar 
die Sprache, mag den Kontakt erleichtert und dazu beigetragen haben, dab im 
Osten der Insel die Bevolkerung eher zu einer Entwicklung der eigenen a ig- 
keiten gekommen ist als in der Mitre und rm Sudan Es
jedoch weniger urn eine ,Beeinflussung' als um e.n Akt.veren von Vorhan- 
denern. And, Frankfort red.net mit diesem Vorhandenen, e.ner besond ten 
Veranlagung der Kreter selbst, in hohem Mabe, insofern er die S t 1 entwicklung 
der fruh- und mittelminoischen Keramik im Grunde doth auf dieter jeran- 
lagung aufbaut: in ihrer weiteren Entwicklung findet diese λ asendekorat 
wenigstens keine Parallelen in Vorderasien. .

Fur Matz liegt diese besondere Veranlagung der Kreter von, ^mouAon 
an fest: er leitet ja ^  ̂ Zd™ voS

^darfen 

auf Grund der von Matz gefundenen Kriterien. . man
Kann man diese Kriterien als so siarf charakterisierend beuaclaten, dab man 

auf Grund davon so bestimmte Schlub ο ?e™ng^ ; j; Bewegung, die 
tut? Das Hauptcharakteristikum der kretischen Kuns £
Beweglichkeit, die alle festc eines bestimmten 
strebt. In dieser allgememen Form ist es karin m A n. nicht als 
Menschentypus, einer bestimmten Geistess ru ^ voneinander zu scheiden und 
Merkmal benutzt werden, um Volker u Ifqnn e:ne bestimmte Gruppe, die aus 
gegeneinander abzugrenzen. Unter mstanι en f ; als Gesamtheit auch 
anderenGrunden als festumschriebene E nheit anfzutas  ̂ dadurch niAt 
das Kennzeichcn der Beweglic t celt diese Eigenschaft ist nichts Einmaliges und 
bestimmt und unterschieden. De - 8 cliche Eigenschaft, die immer 
Ausschliebliches, sondern eine allgemein-mensch kann. Sie durfte 
wieder und in den versduedensten “ , ^ ^ weldie ihrerseits wieder 
ihre„ Ursprung in I.rstellenden Ge^de finden^w
aus dem dynamischen Emleben ,, vu-hnungen des ausgehenden Palaol.thi- 
Efan  ̂ “ with dr.rd. die erregte, u„-
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Tafel 23.2,3 gestume Bewegungsgebarde, namentlich dort, wo der Mensch als Darstellungs- 
gegenstand auftritt.1' Obwohl diese Zeidhnungen oft zu wilden, auseinander- 
gcrissenen, uber alle Maften leidenschaftlich bewegten Bewegungsschemen ge- 
worden sind, muft man doch, mit Obermaier,16 wohl annehmen, daft ihnen 
unbedingter Realitatswert zukommt, daft sie ein bestimmtes Individuum dar- 
stellen sollen, allerdings dann nicht in seiner optischen Erscheinungsform, 
sondern in der Versichtbarung seiner Bewegungsrealitat. All diesen Zeich- 
nungen ist der gleiche Zug ins Unbegrenzte, die fliehende, weglaufende Linie 
ebensosehr und noch viel mehr zu eigen, als der kretischen Kunst.

Diese verwendet nun allerdings andere, mehr formelhafte Formen, um die 
Bewegung zum Ausdruck zu bringen. Sind diese Formen, der ,Wirbel‘, die 
,1 orsion , die ,S-Kurve , die ,Spirale , der ,unendliche Rapport', wiederum so 
charakteristisch und einmalig, daft sie notwendig die Gebiete, wo sie er- 
scheinen, zu Einheiten zusammenziehen oder zum mindesten in enge Beziehung 
zueinander bringen? Auch dies muft ich bezweifeln. Legen wir uns die ein- 
fache Frage vor, wie denn schlieftlich ,Bewegung' als ,Gebarde‘ zur Darstellung 
gelangen kann, so mussen wir antworten: durch die Hand- bzw. Armgebarde. 
Dann mussen wir uns allerdings klarmachen, daft diese Gebarde ihre naturliche 
Begrenzung hat, da der Arm nun einmal eine beschrankte Lange hat und 
durch ein Kugelgelenk mit dem Korper verbunden ist. So hat diese expressive 
allgemeine Darstellung der Bewegung — und darum durfte es sich bei diesem 
Ornament doch handeln — beschrankte Moglichkeiten. Sie wird, um fort- 
laufende, dauernde Bewegung sichtbar zu machen, sehr leicht zum Mittel der 
wiederholenden Rhythmisierung greifen — in der einfachsten Form die 
,Wellenlinie‘ —, die virtuell ohne Anfang und Ende auch in der praktisch 
gebotenen Beschrankung den ,unendlichen Rapport' vor Augen stellt. Sie kann 
die einmalige, ansteigende und wieder ablaufende Bewegung kaum anders zum 
Ausdruck bringen als durch die ,S-Kurve‘, die, wenn die Bewegung in sich 
selbst zuruckkehren und ihr Ende finden soll, in naturlicher Weise zur ,Spirale‘ 
in einfachster Form wird. Die ,Torsion' ubersetzt diese Bewegung ins Drei- 
dimensionale, und der ,Wirbel‘, der um ein Zentrum kreist, das unbeachtet 
bleibt, und der auch zu dem Kreisrund des virtuellen (oder bei den Siegeln 
tatsachlich vorhandenen) Rahmens kein Verhaltnis hat, ist schlieftlich die ein- 
fachste Armgebarde, die man sich denken kann, in seiner Ausdruckskraft und 
Beschrankung bedingt durch die naturlichen Moglichkeiten des Armes.

Es mag dies alles zu einfach und flach erscheinen, aber es will mir tatsachlich 
vorkommen, als ob wir in stilistischen Untersuchungen zuviel dazu neigen, 
.Gratwanderer' zu werden, und zu leicht vergessen, daft es in der Tat ein 
,I lachland ist, wo zu allen Zeiten die meisten Menschen sich aufgehalten haben. 
Ich mochte dies nicht in dem Sinne verstanden wissen, daft ich Matz’ Stil- 
analysen ablehne. Ich bewundere sie sehr und erkenne auch vollauf an, daft 
er die Erscheinungsformen der Bewegung scharf und klar, wie nicht zuvor 
geschehen 1st, herausgearbeitet und sie anderen Stilprinzipien gegenubergestellt 
hat. Allein ich glaube, daft er ihre Beweiskraft zu hoch bewertet, wenn er

10 z. B. Ebert, Reall. VII, S. 148, Τ. 109—112.
Tafel 23.4 ‘' Ebert, a. O. S.155; mit diesen Darstellungen lafit sich noch am ehesten das merkwurdige 

Freskofragment aus Knossos mit spielenden Knaben (Evans, Pal. III, S. ,70, T oben) ver- 
glcichen.
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nunmehr das historische Gebaude auf ihnen errichtet. Und zwar mufi es schon 
aufierst bedenklich stimmen, wenn der ,europaische Geist, den er annimmt, 
in dem Augenblick, wo wir ihn wirkhch zum erstenmal auf europaischem 
Boden fassen zu konnen glauben, sofort mit sich selbst in unversohnlichen 
Widerspruch gerat. Ich meine bei dem Vergleich zwischen Kreta und dem 
mykenischen Festland, worauf wir noch zuruckkommen werden. Aber es gibt 
noch mehr. Wir haben vorhin schon kurz an das ausgehende Palaohthikum 
erinnert, wo ebenfalls die Darstellung der zugellosen, ungehemmten Bewegung 
in den Vordergrund tritt. Im allgemeinen werden derartige Beobachtungen 
und gar die Vermutung von Zusammenhangen von Kreta nut dem Westen 
mit einer kurzen Bemerkung beiseite geschoben.1' Ich will auch gar nicht 
versuchen, diese Zusammenhange hier zu beweisen, denn wie aus dem oben 
Gesagten hervorgeht, liegt mir gar nichts daran, Abhangigkeiten zu konstruieren 
und ignotum per ignotius zu erklaren. Aber immerhin, es icgen so mer 
wurdige Ubereinstimmungen vor, dafi wir nicht stillschweigend daran vorbei- 
gehen konnen, um so weniger, als sie mir auch vom allgemeineren Standpunkt 

wichtig erscheinen.
Es handelt sich hier in erster Linie um Malta. Die Probleme, die nut der 

neolithischen Kultur dieser Insel zusammenhangen, sind noda zu wenig ge , 
um die Fragen, die sich in unserem Zusammenhang stellen, hier in 
fang zu diskutieren- Soviel ist sicher, dab wir es hier mit einem^bgesdalosse- 
nen, hochausgebildeten Neolithikum zu tun a cn, essen .
dolichozephalen Mittelmeerrasse gehorten und abgelost wurden von e 
brachyzephalen Rasse, die bedeutend sparer die B™z*ku‘” 
Evans- u a. haben zwar den neolithischen Charakter dieser Ku rur bezw^el 
und vor allem versucht, sie bedeutend sparer zu datieren, ζ vlnd 
will, Malta Zwischenstation auf dem Wege von Kreta nadi Spamen war, und 

zwar namentlich der Metallhandel diesem Wege o gte, un ;m F M III 
eine starke Abhangigkeit Maltas von Kreta konstruiert ™d’ 
anfangt und bis ins Μ.Μ.Π reidit, so ist es do<\
dafi ausgerechnet auf Malta in dieser ganzen eit . C Λ 1 t btet j(e Spiral- 
^^^ d^ Ver * bnend ist als c:ine Vorstufe des Kamares- 
ornamentik, die fur Malta so bezeichn , Ahhaneiekeitsverbaltnis 
stiles allerdinss nicht wie Evans21 meint, daraus ein Abhangigkeitsvernaitnis 
stiles, alieraings mu , . . , - viplmehr eine gemeinsame Basis an- 
konstruierend, sondern, wie mir schein, Versuch, die 
nehmend. Es versteht sich eigenthch von se is, . , , m 22 Man ist eben
SpMe auf Malta aus
immer geneigt, alles irgendwoher abz 

-’Λ si“ c“'D"-1,01
Fi“^~;^ F^. M.I.. <.»«); ">** “» d“"

Patroni, Historia, 1935. 9> 8- 272
Pal. I, S. 602, 2; II, I, S. 182 f.19

20 Alteuropa (19353), 8.119·
21

22

Pal. II, 1, 184,2 , 7 , 18 19) s. 54 f. Wenn Boehlau
Mayr bei Ebert, Reall. VII, S. 367’Spiral mit der palaolithisdien Spirals 

(S.56U.64) den Zusammenhang der n^thisch , P der Umweg uber Butmir wohl 
fur moglich, ja wahrscheinlich halt ist S. 774. 
wahrscheinlich? Vgl. auch Hoernes-Menghin, Urgeschichte ,



Motiv die weitesten Reisen zutraut, ist man merkwurdig skeptisch in bezug 
auf die Erfindungskraft des lebenden Menschen. So scheint mir der Aufsatz23 von 
Peet noch immer seine Gultigkeit behalten zu haben. Venn er die Malteser Spiralen 
cbensowenig aus Kreta wie aus Neuseeland herleiten will, so hat er in diesem 
Bestrcben einen unerwarteten Helfer in Sir Arthur Evans gefunden. Allerdings 
nicht, was die Spiralen auf Malta anbelangt: diese kommen nach wie vor aus 
Kreta.24 Aber nun soil die kretische Spirale aus dem Norden kommen! Da 
stellt sich Evans — m. A. n. mit Recht — auf den Standpunkt, daB sie uberall 
in der Agais auftritt, und er beschlieBt: „It is a moot point whether the simple 
coils that appear among decorative elements before the close of the Early 
Minoan Age may not have been simply due to the suggestion supplied by 
one or other of the common whorlshells." Jedenfalls ist dies keine Unmoglich- 
keit, denn Evans selbst fuhrt als Beispiel genau diesen ProzeB von Geometri- 
sierung einer Spiralschnecke fur dekorative keramische Zwecke bei den Pueblo- 
indianern an.25 Was aber dem Kreter recht ist, ist dem Malteser billig. In 
beiden Fallen durfen wir annehmen, daB die gebardenhafte Darstellung eines 
Naturobjektes in der notwendig vereinfachenden Form zur spontanen Entstehung 
der Spirale fuhren kann. Es sind mehr Anweisungen vorhanden, die auf eine 
Parallelitat der Entwicklung auf Kreta und Malta weisen. So laBt sich die fur 
Kreta als typisch und distinktiv2e nachgewiesene Entstehungsart des ,spharischen 
Vierecks* aus einem Kreis mit einigen eingehangten flachen Bogen ebenfalls 
in der neolithischen Keramik Maltas aufzeigen.27 So finden wir hier wie dorr 
die sich nach oben verjungende Saulenform; auf Malta eine Keramik, die in 
ihrer Buntheit und Linienfuhrung stark an Kamaresware erinnert; eine Scherbe 
mit eingeritzten Darstellungen von Stieren unter Baumen,28 die noch ganz 
erscheinungstreu sind und ebenso wie die Tierfriese20 und die groBen Reliefs 
von zwei Stieren und einer Sau von Hal-Tarxien30 rein als Silhouetten wieder- 
gegeben sind und nur durch den UmriB wirken. Ich brauche weiter nicht an 
die steatopygen weiblichen Figuren von Malta zu erinnern, die mit ahnlichen 
aus Kreta, Nordafrika und Agypten sich, wie allgemein anerkannt ist, zu einer 
einheitlichen Gruppe zusammenschlieBen, noch auch an die merkwurdige Dber- 
einstimmung der Frauentracht auf Malta mit der kretischen Frauentracht. Es 
sind noch erheblich mehr Beruhrungspunkte festzustellen.31 Will man hier 
eins von dem anderen „ableiten“ und immer wieder die Abhangigkeitsfrage 
beantworten, so gerat man in nicht endende Schwierigkeiten, denn bei aller 
Obereinstimmung im Wesentlichen ist doch von Fall zu Fall die Eigenwilligkeit 
so deutlich in Einzelheiten, daB das bindende Glied der Kette sich nie recht 
schlieBen laBt. Es kann sich hier nach meiner Meinung auch nur um eine gleich- 
artige Grundhaltung, eine ubereinstimmende Geistesstruktur handeln, die die 
gleiche Richtung der Entwicklung bestimmt hat. Der Verlauf der Ent

23 Papers B. S. R. V, S. 141 f.
24 dagegen Boehlau, a. O. S. 81, 17.
23 Pal. IV. i, S. nof.
20 Matz, Fruhkret. Siegel, S. 141.
27 Zammit, a. O. S. 104 f.
28 Ugolini, a. O. S. 60, Abb. 31.
28 Zammit, a. O. T. III, 3; Ugolini, a. O. T. IX.
30 Zammit, a. O. T. VIII.
31 Evans, Pal. I, S. 21, 22. 3, 261, 492; II, S. 179!.; III, S. 321 f.
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wicklung wird naturlich durch andere, auch auBere Faktoren beeinfluBt. Wes- 
halb diese Kultur au£ Malta zugrunde geht, weshalb sie auf Kreta noch cine 
unerhorte Blute erlebte, das wirft Fragen von solcher Tragweite, zum Fed 
wohl auch unbeantwortbar, auf, daB sie hier auBer Betracht bleiben mussen.

Hier genugt es, die innere Verwandtschaft dieser beiden Inselkulturen, die 
auch durch ihre geographische Situation auf stehengebliebenen Bruchstucken 
der Landbrucken, die einst Europa und Afrika verbanden, sich so nah stehen, 
hervorgehoben zu haben. Denn von Malta fuhren nun tatsadilich Faden 
hinuber zu der Kuste Spaniens, zu der Heimat der palaohthischen Kunst deren 
innere Verwandtschaft mit der kretischen wir durch Vergleich der erhaltenen 
Kunstwerke feststellen konnten. Schon langst hat sich die Kluft zwischen 
Palaolithikum und Neolithikum zugezogen, das Mesolithikum oder Epipa- 
laolithikum hat sich dazwischengeschoben, und wir kennen jetzt vielerlei Uber- 
gangserscheinungen, die die Entwicklung vom Palaolithikum zum Neolithikum 
mdglich, ja wahrscheinlich erscheinen lassen. Persdnhch bin ich geneigt, mit 
Bouman der Entwicklung der Sprache die fuhrende und bestimmende Rolle 
zuzuschreiben. Aber auch wenn die Sprache auftritt so andert sich d^rch die 
Situation nicht schlagartig, und wir haben schon gesehen (oben S. 94 f·), daiS es 
Sprachformen gibt, die sich mit der eidetischen Emheitsphase sehr gut ver 
tragen, dieser in der Tat vollkommen entsprechen. Wenn also die palaohthischen 
Menschen noch Eidetiker im vollsten Umfang waren, und wenn sich die Ver
wandtschaft dieser Menschen mit den Tragern der spateren, schon neohthische 
Kulturen auf Malta wie auf Kreta erharten laBt, so wurde in der eme Lin e 
von der Hohle Altamiras zum Palaste von Knossos fuhren Schuchhardt hat die 
Gesichtspunkte, die hier wichtig sind, in seinem Buche Alt-Europa schon ge It 
gemachtP Auch wenn man seine These, daB die Kultur sich ™
Osten durch das Mittelmeer ausgebreitet hat, nicht gelten
seine Beobachtungen bestehen.32 Er hat wenigstens den kuhnen ge
maAt, die Wege weiterzufuhren bis ins Gebiet der ^  ̂
die meisten Prahistoriker haben an der Grenze ha tgemacht Ganz abge 
von der Ausdehnungsrichtung dieser friihen Kultur “'«“ξ 
keit zu herrsAen uber deren Ausdehnung selber. S.e
Nordafrik. nur Xgypten und Mesopotamian .,»« »™P 
andererseits.·· Im ostspanisehen Kreis labt nA Are Entw.Alung v^olgen b.s 
in die Metallzeit hinein, und Obermaier34 gibt hier als Begrenzungsdaten etwa 
,=“οο“ Ar. ak In Nordafrik. ist die ^ag.
Frobenius hat dort massenhaft FelszeiAnungen Slc 
jUngsten Beispielen, die, obwohl sAemenhaft und blotter 8^^ 
immer noA mit der Umribzeiehnung arbe.ten, b.s in
Die alteren und altesten Stufen, d.e auberordenthA «^ «nd beweghffl 
sind, hat man ins Palaolithikum hinaufdanerenwoUen^be^
---------------------------- ■ 1 ΰSchema des .galop volant' erinncrt, welAes naA

32 In diesem Zusammenhang sei noth an das kretisAen Kunst zuerst auftritt. Es 
ReinaA, Representation du galop (1901), 4°> Vor , Ebert) Rean. VIII, T. in) und Tafel 32.7,8 
kommt jedoA auA im ostspanisAen jungp KulturgesA. Afrikas [1933!, Τ· 28 a) wie bel den 
finder siA ebenfalls in Nordafrika (Frobenius, Kulturgesm L 
BusAmannern (Frobenius, Das unbekannte Afrika [I9231>

33 Obermaier, UrgesAiAte, S. 235.
31 a.O. S. 218 f.
35 a. O. S. 241; ForsA. u. FortsAr. 1931, S. 1



mit gutcn Grunden eine spatere Datierung verfochten, so daft wir hier, in naher 
Entfernung von den Zentren, wo sich allmahlich eine Hochkultur zu entfalten 
anfing, ein grofies zusammenhangendes Gebiet batten, wo zu gleicher Zeit die 
Kunstubung, wie wir sie aus dem Palaolithikum kennen, weiter existierte. 

Tafelzr.i Wenn nicht alle Merkmale dieser nordafrikanischen Kunst trugen, so muft auch 
sie auf einer eidetischen Veranlagung beruhen. Wir konnen an dieser Stelle 
die Vergleiche und Analysen nicht vornehmen. Da das Material jedoch muster- 
giiltig publiziert worden ist,30 kann man sich leicht von der Dbereinstimmung 
im Wesen mit der palaolithischen und der kretischen Kunst uberzeugen. 
Von diesem Gesichtspunkt aus bekommen nun die von Evans festgestellten Be- 
ziehungen zu Nordafrika auch ein neues Interesse und verdienen sie vollauf, 
neu gepruft zu werden. Nicht, weil sich nun auf diesem Wege feststellen 
liefte, daft die kretische Kunst ,abhangig‘ sei von der nordafrikanischen oder gar 
palaolithischen. Aber vielleicht liefte sich hier der Mutterboden finden, aus dem 
die kretische Kultur als die reichste und uppigste Blute emporwuchs und wurde 
ihr Wachstum dadurch verstandlicher als durch die wiederholten Dosen Kunst- 
dunger, die wir ihr jetzt in der Form von ,Einflussen‘ und ,Einwanderungen‘ 
zu reichen pflegen. Vielleicht wurden dadurch manche Sitten und Gebrauche, 
die auf Kreta wunderlich erscheinen — wie z. B. die offenbar herrschende Ge- 
wohnheit, einen metallenen Leibring, der im Jugendalter bereits festgenietet 
wurde, auch als Erwachsener weiterzutragen und dadurch den Korper zu ver- 
unstalten” —, einen mehr verstandlichen Zusammenhang finden. Wir stofien in 
Kreta dauernd auf eine inharente Primitivitat. Wir werden sie nie ganz ver- 
stehen, wenn wir nicht einsehen, daft „ein grofter Bestandteil der geschichtlichen 
Hochkulturen mitgefuhrtes Kulturgut alterer Tief- und Mischkulturen“ ist.3’ 

Ich will mich hier gar nicht auf Rassefragen einlassen. Abgesehen von der Tat- 
sache, daft hierfur entscheidendes Material fehlt, sind diese Fragen in unserem 
Zusammenhang nicht wichtig. Intuitive Betrachtung und Bewertung der 
kretischen Kunst hat schon oft dazu gefuhrt, die palaolithische Kunst zum Ver- 
gleich heranzuziehen. Wir haben durch eine ausfuhrliche Durchfuhrung dieses 
Vergleichs die Elemente dieser Verwandtschaft herauszuarbeiten versucht und 
sind daruber hinaus zu dem Schluft gekommen, daft die Wesensverwandtschaft 
der Kunst auf einer allgemeinen Wesensverwandtschaft, einer gleichartigen — 
nicht identischen! — Geistesstruktur beruhen muft. Es kam mir jetzt nur 
darauf an, hervorzuheben, daft diese Geistesstruktur, die den Kreter scharf 
heraushebt und abgrenzt gegen seine nachste Umgebung, im weiteren Mittel- 
meergebiet nicht so vereinzelt dasteht wie in der Agais. Daft weder auf Kreta 
noch auf Malta bisher palaolithische Funde gemacht worden sind, kann gegen 
die vorhergehenden Bemerkungen nicht angefuhrt werden. Es durfte dies in 
klimatologischen Verhaltnissen seinen Grund finden, insofern diese Teile (auch 
ganz Griechenland) in der in Frage kommenden Zeit noch dicht mit Urwald 
bedeckt und dadurch menschlicher Bewohnung uberhaupt unzuganglich waren.30 
Und schlieftlich kommt es darauf auch weniger an, als auf die Tatsache, daft

3“ Frobenius, Das unbekannte Afrika (1923); Kulturgesch. Afrikas (1933); F. und Obermaier,
Hadschra Maktuba (1923).

37 Evans, Pal. III, S. 448 f.
38 Obermaier, Urgeschichte, im Vorwort.
39 Schuchhardt, Alteuropa, S. 45 f.



die Kreter in einem gewissen Augenblick da sind und die Insel besetzt haben, 
und daE sie da sind wie ein Fremdkorper in ihrer unmittelbaren Umgebung. 
Ein Fremdkorper allerdings von hohem Wert und ebensolcher Widerstands 
kraft, den groEen Kulturen Agyptens und Vorderasiens vollkommen gewachsen 
und ebenburtig. Denn wenn es den Kretern auch nicht gelungen 1st, durch ihre 
ganz eigenartige und personliche Kultur wesenthchen EinfluE auf die Nachbar- 
kulturen auszuuben, so ist ihre eigene Kultur, trotz mannigfacher Beruhrung 
mit den Nachbarn, trotz Ubernahme von Brauchbarem und trotz gewiE viel- 
facher Anregung, doch unbeirrt ihren eigenen Weg gegangen mit einer erstaun- 
lichen Konsequenz und Kraft. Gerade die geistige Isolation der Kreter die 
vielleicht erleichtert, aber jedenfalls nicht bedingt wurde durch ihre msu . c 
Lage, zwingt dazu, die Umschau auf einen weiteren Kreis auszudehnen. Matz 
hat den Blick nach Norden gerichtet. Ich selbst mochte nur auf M° J 
im Suden und im Westen hinweisen und auf das Vorkommer1 ansclie n „ 
wesensverwandter Geistesstrukturen aufmerksam macren, 0 ! . ’ ς " j 
sagt auf Rassefragen einzulassen. Ob diese Moghchkeiten durch weitere Spezial 
untersuchungen zu Wahrscheinlichkeiten oder gar GewiEheiten erh°be"^erden 
konnen, muE ich der Beurteilung berufener Forscher
Lassen. Fur uns ist es schliefilich wichtiger, die Kraft 
sammenstoE mit einer andersartigen, jedoch weniger gefestigten Geistesstron o 
als die agyptischen und orientalischen Kulturen zu untersuchen.

Wir mussen uns jetzt der naheren BetraAtung,des V“a“° 
und dem grieAisAen Festland zuwenden. Dorr finden n A e.ner ^1 ^
Kultur, deren Umfang siA imtner deuthAer her.uss It ad k - der 
thessalisAen Steinzeitkultur zusammenhangt, '”Ί ttrli ■ j ; । p.r 
Kupferbronzekultur, die als Mh-Helad.sel, EH.) ^““”„^

SiSie"^3" soTdoT^  ̂

spuren und bleibt der Charakter dieser Kultur sich selber tr
Der Aniang der Mittel-HeUadisAen Periode (M.

bare Auftreten einer neuen Bevolkerung mar 1 zso2enannte ,Minysche
neue Keramik mit eigenen Formen un . ein an> ^β es sich hier 
Warey, „Mattmalerei“) auf, und man nim J ko s^0n ;griechischer‘ Stamrne 
um dl.e ^H^delt^wls aOuseder alteren Bevolkerung geworden ist, laEt 
in Gnechenland handelt. Was au Tiryns) kann man erne 
sich nicht sicher feststehen. An .Jeren jedoch ist der 
gewaltsame Unterbrechung der K allmahhchen 
Ubergang kaun, tnerkbar, ^ d“ Ls Neue vollzogen zu 
Entwicklung und Anpassung d ursprungliche Bevolkerung groEten- 
haben. Man darf wohl annehmen, daE die ^sprung^ Diese S.nd 
teils in untergeordneter Stellung en ne , ri; Beziehung zu Kreta getreten. 
zwischen 1700 und 1600 entsc 16 en h b d spateren Kamares-Gattung 
Auf dem Festland sind kretische ? en ^den, und vor 
(M. M. III) und zahlreiche emhemusch^  ;  

40 v. Bissing, J. H. S. 1932, 52, S. 119.



allem haben die Schachtgraber in Mykenai, deren alteste um die Mitte des 
i6. Jahrhunderts anzusetzen sind, ein ungeheuer reiches Beweismaterial ge- 
liefert. Dieses zeigt einen so starken kretischen EinfluB, zum Teil sogar so 
offensichtlich kretische Herkunft, daB man lange Zeit diese ,mykenische‘ Kunst 
einfach als einen Ableger der kretischen betrachtet hat. Wie oben schon er- 
wahnt wurde (S. 14), vertritt Sir Arthur Evans auch noch immer die Ansicht, 
daB die Trager dieser Kultur kretische Auswanderer oder Eroberer gewesen 
sind. Diese Meinung laBt sich jedoch ebensowenig wie diejenige Dorpfelds, der 
die ,Mykener‘ fur Phoiniker oder neuerdings fur Hanebut aus Sudarabien und 
Syrien halt, nicht aufrecht erhalten. Wir konnen in diesem Zusammenhang 
das Fur und Wider nicht referieren. Die Tatsache allein, daB die sogenannte 
mykenische Kultur fest verwurzelt ist in der mittelhelladischen Kultur, die, 
wie wir gesehen haben, in ihrer alteren Phase keinerlei Beziehungen mit Kreta 
unterhielt, und daB sie in mancher Beziehung ihren eigenen Charakter durch- 
aus bewahrt und entwickelt hat, genugt, um die Selbstandigkeit des Festlandes 
Kreta gegenuber sicherzustellen. Was hier geschah, die ,Minoisierung‘ des Fest
landes, laBt sich in mehr als einer Beziehung vergleichen mit der ,Hellenisierung‘ 
Roms in spateren Jahrhunderten. Man ubersieht dabei in beiden Fallen zu 
leicht, daB der ,empfangende‘ Teil in der Tat genommen hat, was ihm zusagte, 
nicht in abwartender Passivitat den Strom des Einflusses uber sich ergehen lieB, 
sondern diesen in hochster, oft kriegerischer Aktivitat bewuBt zu sich hinlenkte. 
Fur den Anfang der Beziehungen, der uns in den Schatzen der Schachtgraber 
greifbar wird, kommen friedliche Handelsbeziehungen kaum in Betracht. Mit 
dem plotzlichen Reichtum der festlandischen Herren, die aus ihrem eigenen 
Gebiet keine begehrenswerten Rohstoffe als Tauschobjekt anzubieten hatten, 
fallt zeitlich die Zerstorung der Palaste von Knossos und an anderen Orten der 
Insel zusammen, so daB man, auch in Anbetracht des ausgesprochen kriege- 
rischen Charakters der Festlandkultur, sich dem Eindruck, hier vor Ursache und 
Folge zu stehen, nicht entziehen kann.41 Raubziige, wenn nicht vorubergehende 
Eroberungszuge der festlandischen Herrscher mussen hier die Beziehungen er- 
offnet haben. So erklart sich auch der merkwurdige Mischcharakter des Inhalts 
der Schachtgraber. Kretische Kunstobjekte tauchen auf neben Arbeiten, die in 
den kretischen Zusammenhang nicht ganz hineinpassen oder gar durch ihren 
Stil sich wesentlich davon unterscheiden. Als Beuteobjekte nimmt Karo dann 
auch neben tatsachlichen Gegenstanden „kunstfertige Sklaven“ an, die fur die 
neuen Herren nach deren Wunsch und Geschmack auf dem Festland weiter- 
arbeiteten. In den meisten Fallen laBt sich nicht entscheiden, „ob ein Kunstwerk 
auf Bestellung eines festlandischen Herrn auf Kreta ausgefuhrt worden ist, oder 
von einem Kreter in Mykenai oder einem von ihm geschulten einheimischen 
Meister".42 Nach der ausgezeichneten Analyse und Verarbeitung der Schacht
graber durch Karo und den glanzenden Uberblicken, die er Mykenai und der 
mykenischen Kultur in Pauly-Wissowas R. E. gewidmet hat und auf die hier 
ein fur allemal verwiesen sei, erubrigt es sich, hier das ganze Material auch nur 
auszugsweise von neuem durchzunehmen. Es genugt, an einigen Beispielen zu 
zeigen, welche wesentlichen Unterschiede auch trotz der sehr weitgehenden

“ Karo, Die Schachtgraber von Mykenai (1930), S. 318 f.; ders. bei Pauly-Wissowa, Suppl. VI, 
S. 587; Bd. XVI (s. v. Mykenai), S. 1018; vgl. Evans, II, 2, S. 623 f.

11 Pauly-Wissowa, RE., Suppl. VI, S. 587.
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Obereinstimmung, auf dem Gebiete der Kunst bestehen, und wir wollen dabei 
namentlich unser Augenmerk auf die Geistesstruktur richten, die uns aus den 
Kunstwerken entgegentritt, um so mehr, da wir in der Bewertung der stilisti- 
schen Merkmale etwas von Karo abweichen mussen. Die Schachtgraber bieten 
ein besonders gunstiges Material, weil hier die Gegensatze in vielen Fallen nodi 
unvermittelt nebeneinanderstehen.

Beginnen wir mit der Betrachtung zweier Kunstwerke, die allgemein als rein 
minoisch gelten, des silbernen Stierkopfrhytons43 und des goldenen Lowen- Tafel 26.2,4 

kopfrhytons.44
Der Stierkopf besonders gilt wegen der weitgehenden Ubereinstimmung mit 

dem aus Knossos stammenden Stierkopfrhyton aus Steatit als Werk ernes Tafel 26.1 
knossischen Kunstlers.45 Mit Recht, denn abgesehen von den bereits von Karo 
hervorgehobenen Ubereinstimmungen stimmt er in der Umrihfuhrung der sorg- 
faltigen Oberflachenbehandlung, die hier besonders gern Metallemlagen ver- 
wendet, fast wortlich mit dem knossischen Exemplar uberein. ngesi ts er 
schlediten Erhaltung ist es vielleicht nicht gerecht, von dem Bau des Kopies zu 
sprechen. Er macht aber, auch jetzt nodi, wie das Steatitrhyton, den Eindruck, 
aufgedunsen zu sein, zeigt dieselbe weiche Oberflachenspannung und die gleichen 
flauen, muden Konturen. Sicherlich haben wir hier ein rein minoisches Impor 

stuck vor uns.
Gilt dies auch fur den Lowenkopf? Karo43 vertritt entschieden Ansicht, 

obwohl ihm keineswegs der ,stilistische Gegensatz , er lescn 
Stierkopf trennt, entgeht. Den Grund dazu mussen wir Taf , 
einstimmung mit den aus Knossos stammenden Lowenrhyta in Kalkstein sebe^ 24.3 
Aber wenn auch Detail fur Detail, wie die Form der Augen und der Ohren, 
die gravierten Harchen an den Kinnbacken und sogar er '™ ^ ™ fen 
beiden schalenformigen Knotchen an der Nasenwurze , zen 
wiederkehrt, so untersAeiden sie sich dock .m wesenthAen .m ga^en 
himmelsbreit von dem mykenisAen Lowen.
Lowen hier ganz beiseite lassen. die Abb.ldung naA 
verrat zu deutlich, daE dabei eine weitgehende Angleichung an das 
Goldrhyton stattgefunden hat. Die knossische Lbwin jedoch hat w de 
Eigenschaften die wir auch schon beim Stierrhyton aus Steatit feststellten. 
rigenscnarten, uic * soricht daraus wieder dieselbe 
Augen und Schnauze waren eingelegt, ,.?,. . farhivden erscheinungs- 
Freude an miniaturhafterKleinarbeit unddas 3e υ*,ηι ’ , blaht leicht 
treuen Eindruck wiederzugeben. Audi hier sieht die 
aofgebl.sen aus. All» glare und weich legt d.e Hau snh “^ *= ^1 
k„„Aen, und in langen, flauen Kurven delrnt S.A der Urn Wohl ^hen u r 
wegen des Fehlens des Km"3^t “ “β” ^“ug und kommt im beaten Fall 
einen Hund gehalten. Sie ist nicht ,O g &
fiber das geistige Format einer Katze me t inau------ _---------- ------- .--------------

43

44

45

46

47

48

Karo, Schaditgraber, N. 384, T. 119 ^b S- 93· 299-
ib. N. 273, Τ. 117 f- s. 78. *98-
Vgl. Karo, J. d. I. 1911. 2K S. 251.
J. d. !., a. O. S. 255; Schaditgraber, S. 299.
Evans, Pal. II, 2, S. 827 f.
Evans, Pal. II, 2, S. 831, 2.
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Tafel26.4 Demgegenuber stelle man nun den mykenischen Lowen. Es sei sofort zu- 
gegeben, daE auch bier der Knochenbau des Schadels keine Rolle spielt und daE 
das Stuck sich zusammensetzt aus naturalistischen Details, die alle in Kreta ihre 
Parallelen und auch ihren naturlichen Ursprung finden, ja daE sogar kretische 
Konventionen fur Wirklichkeitserscheinungen, wie die Vertiefungen oberhalb 
der Augen an der Nasenwurzel, anstandslos und wohl auch gedankenlos uber- 
nommen sind. Aber alles dies ist eingebaut in ein System von scharfkantig auf- 
einanderstoEenden, fast geraden Flachen, wodurch es weit uber die ihm inne- 
wohnende* Wirklichkeitskraft hinaus wirkt. Das lauernde Katzenawge der 
knossischen Lowin wird hier zu dem hypnotisierenden RaubtierMob, die 
gierige, schmutzige Kurve mit den gummiartig uberhangenden Lefzen vom 
Maul der Lowin zieht sich hier zusammen zu einem schmalen Strich, der 
zwischen eckig umschriebenen, gewaltigen Kiefern, zwischen der machtigen 
Oberlippe mit den eingepunzten Kreisen, welche die langen Schnurrbarthaare 
andeuten sollen, und dem spitzen Kinnbart wie eine ubermachtige Drohung 
wirkt. Die Nustern rollen sich zu einer Spirale. ,Unnaturliche Stilisierung‘, 
verbunden mit einer ,gewaltigen Lebenskraft‘, sieht Karo49 in diesem Kopf. 
Allgemein, groE und monumental scheint mir dieses Stuck, und keiner wird 
wohl zweifeln, ob hier ein Lowe oder ein anderes Tier gemeint ist. Im Gegen- 
teil, man mochte fast glauben, daE uns hier zum erstenmal der Lowe der home- 
rischen Gleichnisse entgegentritt, der ebenfalls uber seine zufalligen, einmaligen 
Eigenschaften hinaus ein Ewiges, Ungeheueres verkorpert.

PaEt dieser Lowe in die kretische Kultur, wie wir sie kennenlernten, hin- 
ein? Nach meiner Meinung nicht. Hier kommt ein ganz anderer Geist zu 
Wort, der sich, allerdings in geborgter Sprache, aber mit unverkennbar eigenem 
Akzent, Ausdruck verschafft. Hier schaltet und waltet ein Kunstler nach 
eigenem Ermessen mit Elementen, die ein Fremder treu der Natur entnommen 
hatte, und fugt sie in ein Ganzes, das mit Natur nichts mehr zu tun hat, sondern 
aus ihm selber stammt. Wir durfen uns nicht durch die Pracht des Werkes und 
die Vorzuglichkeit der Arbeit dazu verfuhren lassen, ein Werk wie dieses der 
,.Knossian Palatial School" zuzuschreiben. Abgesehen von der Tatsache, daE 
die vergleichbaren Werke aus Knossos alle sparer sind, ist zu bedenken, daE 
Tcchnik erlernbar und Kostbarkeit eine Frage von Reichtum ist. An letzterem 
hat es am mykenischen Hof gewiE nicht gefehlt, und daE die Festlandbewohner 
nicht ungelehrig waren, haben sie in der Folgezeit hinlanglich bewiesen. Es sei 
in diesem Zusammenhang an die schon im Altertum beruhmten ,tyrrhenischen 
Bronzen' erinnert, die vor nicht allzulanger Zeit, wenn sie etwas besserer Qua- 
litat waren, gewohnlich fur ,griechisch‘ erklart wurden, seitdem aber zum 
groEen Teil ihren festen Platz in der etruskischen Kunstgeschichte gefunden 
haben. Die Gefahr einer Unterschatzung eines Volkes besteht nicht weniger 
als die einer Uberschatzung. Beide hangen oft zusammen.

Wie nun dieses Kunstwerk entstanden ist, laEt sich nicht sagen, aber daE es 
sich in seinem Wesen nicht mit der kretischen Geisteshaltung vereinigen laEt, 
scheint mir unzweifelhaft. Auf eine ahnliche Schwierigkeit stoEen wir bei einem 
anderen bekannten Kunstwerk, dem Zwillingspaar der Vaphiobecher.50 Sie

49 Schachtgraber, S. 78.
50 J. d. I. 1915. 30. T. 9—11; Bossert, Abb. 242—7.
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werden gewohnlich als rein minoisch angesehen, von Matz"1 schlechthin als der 
klassische Hohepunkt der minoischen Kunst betrachtet. Und doch haben uns 
die sorgfaltigen Analysen K. Mullers’- gelehrt, daB diese Stucke, obwohl ihre 
Einzelheiten auf Kreta zu belegen sind, auch Unterschiede aufweisen, wodurch es 
unmoglich wird, sie an Bekanntes in Kreta anzuschlieBen, so dab Muller zu der 
Vermutung kornrnt, daB das Zentrum dieser kretischen Kultur, die einen so 
starken EinfluB auf das Festland ausiibte und auch fur diese Kunstwerke ver- 
antwortlich sein durfte, in dem noch unerforschten Westen der Insel zu suchen 
sei. K. Muller hat schon hervorgehoben, dab die Reliefbehandlung der Becher 
kraftiger und scharfer modelliert ist, als wir dies bei den am ehesten vergleich- 
baren SteatitgefaBen auf Kreta kennen, aber er erklart dies aus der freieren 
toreutischen Technik. Auch stellt er fest, daB dem Kunstler der Vaphiobecher 
die Anatomie noch vertrauter ist als den Steinarbeitern und dais er mehr 
Einzelheiten sieht, aber er halt diesen Unterschied nicht fur wesentlich. Indessen 
scheint mir doch die groBere Kenntnis der Anatomie uber ein Sehen von mehr 
Einzelheiten hinauszugehen. Betrachtet man die sturzende Figur bei dem 
rennenden Stier,53 so stellt man mit Staunen fest, daB hier die Hande sorgfaltig 
und proportioniert wiedergegeben sind, daB das Handgelen sie oiganis' nut 
dem Arm verbindet, daB uberhaupt alle Gelenke viel kraftiger herausgearbeitet 
sind und auch die Wiedergabe der Muskulatur die auf Kreta ubhche oberflach- 
liche Verschwommenheit angenehm vermissen laBt. Das Wesentliche ist hier 
bewuBt hervorgehoben und unterstrichen. Nicht anders steht es mit den 
Stieren. Obwohl die engen Beziehungen zu der kretischen Formgebung natur- 
lich auf der Hand liegen, finden wir auch hier ein ungewohntes Interesse fur 
die Struktur, eine auffallende Eckigkeit und Harte der Formen und vor allent 
spuren wir in den gewaltigen Korpern, den rnassiven, estge ug en _ 
massen, zum erstenmal die unbandige Urkraft, die sich fur uns mit dem Beg 
Stier verbindet. Wiederum ist dies erreicht durch ein Herausarbeiten und 

Unterstreichen von Hauptsachen.
Dazu kornrnt noch ein Zweites. Wie wir schon gesehen haben (oben S. 4i), 

kann man bei kretischen Kunstwerken von einer ,Komposition‘ in eigenthchem 
Sinn nicht sprechen. Es sind Aneinanderreihungen von EmZel^ 
recht dekorativ angeordnet, es sind im besten Fall Zusammenstdlungen 
vielfach sich wiederholenden Gruppen zu der Darstellung
Ganzen, die sich als solche prasentieren. Aber erne ir
Ganze durchziehende Idee fehlt immer. Hier, auf diesen B^ern-J 
nun gleich zwei festgefugte Kompositionen, und nicht nur sond J 
beiden Kompositionen, raumlich getrennt, gehoren fdan^ 
zusammen. Man hat diese beiden Stucke sdion zu oft
als daB es noti- ware, hierauf noch ausfuhrlich zuruckzukommen. Soviet 
a s es notig w , Augenblicksbilder handelt, sondern um
klar, daB es sich nicht um zutal e g Wohluberlegte H;ilften zerfallt. 
einen regelrechten Sieg, Flucht und Niederlage durch
Der eine Becher behandelt den otierrang »’ __________

Tafel 13

Tafel 21.2

51 Die Antike 1935, n> S. 195·
62 J. d. I., a. O. S. 325 f.

54

63 J. d. I., a. O. T. 10, IB.
Muller, J. d. I., a. O.; dazu Evans, Pal. III, S. 180
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Tucke sind die dargestellten Themata. Der andere zeigt das bezwungene Tier 
in friedlicher Umgebung. Ob man bier nun mit Evans55 die Szene kinemato- 
graphisch lesen will und auf dem zweiten Becher dreimal denselben Stier er- 
kennen, der dann erst auf der Spur der Kuh, dann mit der Kuh und schlieblich 
vom Menschen gefesselt dargestellt sein soil, oder einen anderen Sinn in die 
Szene hineinlegen will, ist fur uns nicht wichtig. Hauptsache ist, dab hier in 
beiden Fallen eine sorgfaltig erwogene Komposition entworfen ist,56 dab beide 
Kompositionen sich entsprechen und gegenseitig erganzen, und dab hier offen- 
bar eine ganze Geschichte erzahlt wird, eine zugrundeliegende Idee 
in aller Breite entwickelt wird. Und diese Idee ist ganz allgemeiner 
Art. Es handelt sich hier nicht um die Darstellung eines x-beliebigen Vorganges 
in seiner ganzen einmaligen Zufalligkeit, sondern durch die uberlegte Kom
position, d. h. die Zusammenfassung der Teile zu einem einheitlichen Ganzen, 
wird diese Doppelszene zu dem Ausdruck eines allgemeinen Gedankens, einer 
Uberlegung, einer Abstraktion.

Dadurch werden allerdings die Vaphiobecher, trotz aller Ubereinstimmung 
im einzelnen, aufs Scharfste von allem Kretischen, so wie wir es kennen, ge- 
trennt. Soil man tatsachlich, mit Kurt Muller, seine Zuflucht nehmen zu einem 
Kreta, das wir nicht oder noch nicht kennen? Es ist mir recht, aber dann 
mussen wir freilich im Westen der Insel eine Kultur voraussetzen, die sich nicht 
nur durch „mehr oder weniger grobe Verschiedenheiten“ von den Zentren im 
Osten unterscheidet, sondern durch eine wesentlich andere geistige Grund- 
haltung. Eine solche Kultur ware dann in der Tat ganz besonders geeignet, 
das Festland so stark zu beeinflussen, wie es geschehen ist, denn sie wurde ihre 
geistige Grundhaltung mit der Festlandkultur teilen. Denn wenn wir hier nun 
weitere Umschau halten, so labt sich nicht leugnen, dab wir, wie auch schon oft 
festgestellt worden ist, auf Schritt und Tritt Elementen einer abstrahierenden 

Tafel 27.1,3 und ornamental-komponierenden Geisteshaltung begegnen. Die zahlreichen 
dunnen Goldreliefs, die nur fur den Grabgebrauch dienten und deshalb wohl 
sicher an Ort und Stelle angefertigt sind, sind schon von K. Muller57 in Gruppen 
eingeteilt und teils als Stucke einheimischer Kunstler in einheimischer Art, teils 
als einheimische Nachahmungen von kretischer Kunst, teils als Werke rein 
kretischer Art gewertet worden. Praschniker58 hat sie von neuem einer ein- 
gehenden Prufung unterzogen und uberzeugend dargetan, dab die einheimische 
Kunst imstande war, die fremden Motive in eigenem Sinne bewubt umzuge- 

Tafel27.2 stalten. Fur die grobe goldene Ziernadel hat Val. Muller59 nachgewiesen, dab 
hier ein hethitisches Motiv, wohl mibverstanden, umgesetzt wurde in kretisch- 
mykenischem Sinn. Die von K. Muller zu Unrecht verabscheuten Goldbleche,60 

Tafel 27.6 die zu einem Holzkastchen gehorten, zeigen nicht nur Abbiegungen ins ,Un- 
naturliche‘ und ,Unorganische‘ zugunsten der ornamentalen Anspruche, sondern 
auch deutliche Anzeichen einer abstrahierenden Darstellungsweise. Der grobe 
Stierkopf, der uber dem rennenden Lowen erscheint, ist in keiner Weise er-

110 Pal. III, S. 182 f.
86 Vgl. Riegl, Ges. Aufsatze, S. 71 f.
87 a. O. S. 298.
88 Wiener Jahrb. f. Kunstgesch. 1923, 2, S. 2$ f.
88 Ath. Mitt. 1918, 43, S. 154 f.; Karo, Schachtgr. N. 75> Τ. 30.
80 J. cl. I., a. O. S. 294 f.; Karo, Schachtgr. N. 808—11, Τ. 143—4; Bossert, Abb. 239—41.
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scheinungstreu, sondern rein aus der Vorstellung, ,ideoplastisch zusammen- 
gebaut aus besonders eindrucksvollen Elementen, dem machtigen Gehorn, zwei 
groben Augen, einem weitgeoffneten Maul, die alle in moghchst grober Klar- 
heit in eine Flache vereinigt werden. Ahnliches finden wir auf den sicher ein- 
heimischen Stelen, die auf den Grabern standen.”1 Dabei ist zubeachten, dab 
der Kunstler, der das Goldkastchen anfertigte und sicher einheimisch war, 
keineswegs ein Stumper war. Rein technisch ist sein Werk ausgezeichnet. Ebenso 
haben die Steinmetzen, die die Stelen meibelten, rein technisch schon mehr geleis e 
als je ihre Kollegen auf Kreta. Denn diese begnugten sich hauptsachlich mit der 
Verlvendung von Stukko.» Die Tarsache dab krerncker kalkste,n w^Ao . 
in Mykenai und Tiryns gefunden ist, und dab sogar die yorzughchen Re 
fragmente von einem rennenden und einem stehenden Stier im British Museum Tafel 27.4,5 
in kretischem Kalkstein ausgefuhrt sind, berechtigt noch kemesweg u1 dem 
Schlub, dab hier ein kretischer Kunstler an der Arbeit war ™ 
diese Stucke vom Atreusgrab stammen und diese und 
deutlich zeigen, was die einheimischen Steinmetzen vermoAten _ Man konm 

aus dem Vorhandensein betrachtlicher Mengen 
auf eine peloponnesische Kunstschule in Knossos schheben. Mit Recht hat 
dings EvaPns L galoppierenden 

herangezogen. Wir finden in dem Ka ς -i wieder. Wenn man 
starken, eigenwilligen — aber durchaus unkretisc e _ Muller hat auch in 
all die ,guten‘ Stucke nicht grundsatzlich ausschaltet - Va hiobedier 
Pylos noch ein winziges Fragment ernes ° βΓβ1;ά alle vom Festland 
gefunden65 -, sondern zunachst erwagt, dab sie schlie deren F511en 
stammen, und dann die Moghchkeit m Bctra 1 ’ von fremdem Gut und 
einem guten einheimischen Kunstler■ ie: e^ geltende Bild wesentlich 
eigenem Wollen gelungen sei, so wu k vorlaufig ausschalten und 
kndern. Wir konyen^ ““nk^ -heblid, an 
hatten zudem den Vorten, can uaa 
Einheitlichkeit gewinnen wurde. , β

Es ist nicht notig, hier die Kontroverse θυθε^^ε besetzt worden sei und dab 
das griechische Festland von Ab der minoischen Kultur, von 
die ,mykenische‘ Kultur die festlandisdae Abart der^ Die in erster Lime 
kretischen Fursten getragen, darste t, wie ^ gegenuber 
von Rodenwaldt und Wace vertretene Α,^^  ̂ in Be- 
Volk steht, und dab hier zwei grundversduedene 1Kulturenm zusammcn_
ruhrung treten, scheint mir unbedingt as . Rp-azertung findet man

61
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Bossert, Abb. 234.
Evans, Pal. III, S. 199· τττ c
Catalogue, A. 56, 57: Evans’ PaL ΠΙ’ S‘ 194 ’

Evans, a. O.
J. d. I., 1915, 3°> 5- 33T> 1 ς
a. O. S. 346; Pauly-Wissowa, RE., Suppl. V , - 5 4
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Als Charakteristikum der kretischen Kunst sieht Karo6T ihre „unregelmaEige 
Lebendigkeit“. „Strenge Gebundenheit“, „Ablehnung alles Regellosen, Zu- 
falligen, ,Impressionistischen‘ “ herrscht auf dem Festland. DaE dieses seine Be- 
ziehungen nach Norden mit dem Balkan- und Donaugebiet hat, gilt jetzt als 
sicher. Die Festlandbewohner sind in jeder Beziehung ganz andere Menschen 
als die Kreter. Die in den Schachtgrabern gefundenen Goldmasken ermoglichen 
es uns sogar, dies fur den physischen Typ festzustellen.08 Gegenuber der medi- 
terranen Rasse auf Kreta tritt kier entschieden die nordische, sei es auch nicht 
in ganz reiner Form, kervor. Karo60 hat den Gegensatz der beiden Volksgruppen 
nodi deutlicher herausarbeiten konnen durch den Nachweis, daE sie sich auch in den 
religiosen Auffassungen stark unterschieden70 und daE die mykenischen Herren 
der minoischen Religion eher gleichgultig gegenuberstanden.

Wie erklart es sich nun, daE dieses Volk, das sich bis zum Ende der myke
nischen Kultur gleichgeblieben ist und dessen eigener Charakter im Laufe der 
nachsten Jahrhunderte durch Zustrom von neuen Elementen aus dem Norden 
wahrscheinlich noch verstarkt wurde, sich mit so groEer Begeisterung auf die 
Kunsterzeugnisse der kretischen Kultur sturzte und sie teils ubernahm, teils 
nachahmte, teils auch ihre Motive mit Eigenem kontaminierte oder im eigenen 
Stil umdeutete? Zweifellos sind die einfachen, eher armlich lebenden Fest
landbewohner wohl bei ihren ersten Raubzugen von der urbanen Selbstver- 
standlichkeit und der sicheren traditionellen Form der kretischen Zivilisation 
beeindruckt worden. Luxus und Wohlleben, und daran hat es auf Kreta jeden- 
falls nicht gefehlt, sind rein materiell schon auEerordentlich ansteckend. Es 
bleibt aber immerhin merkwurdig, daE die festlandische Bevolkerung, die, wie 
wir gesehen haben, schon im Nachfolgen und Nachahmen kretischer Werke 
Zeugnis eines abstrahierenden Denkens ablegt, so stark in den Bann einer Dar- 
stellungsweise geraten konnte, die im wesentlichen dem Augeneindruck, dem 
Anschauungsbild folgt. Wir werden uns mit dieser Frage noch naher be- 
schaftigen mussen, wollen jedoch zuvor die weitere Entwicklung der festlandi- 
schen Kultur noch in den Hauptzugen weiter verfolgen.

Am eigenwilligsten und selbstandigsten zeigt sie sich, und zwar in zunehmen- 
dem MaEe, nach allgemeiner Auffassung in der Architektur. An die Schacht- 
graber schlieEen sich die in den weichen Felsen getriebenen Kammergraber an. 
Ihnen folgen alsbald die groEen Kuppelgraber, die letzthin von Wace71 muster- 
gultig geordnet sind, und die man doch wohl nicht ganz als autochthone 
Schopfung der Fursten von Mykenai72 und ohne Zusammenhang mit ahnlichen 
Erscheinungen im Westen des Mittelmeeres betrachten kann.73 Wie dem auch 
sei, sie erscheinen hier in monumentaler Form, Meisterwerke einer planmaEigen 
Architektur,74 denen auf Kreta nichts auch nur annahernd Vergleichbares zur

07 Schachtgraber, S. 288.
08 Fischer bei Karo, Schachtgr., S. 320 £.
09 a. O. S. 328 f.
70 Wace u. Blegen, Symb. Osl. 1930, 9, S. 28 f.
71 B. S. A. XXV, S. 283 f.; zu der abweichenden Ansicht von Evans, Shaft Graves and Beehive 

Tombs, vgl. Karo, Schachtgr., S. 341 f.
72 So Karo, a. O. S. 343.
73 Schuchhardt, Alteuropa, S. 260.
74 Rodenwaldt, J. d. I., 1919, 34, S. 91 f.; Wace, bei Persson, Royal Tombs at Dendra, S. 140 f.
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Seite zu stellen ist. Auf dem Festland bleibt als Haustyp das Megaron vor- 
herrscbend. Die Burg, wohl aus der Notwendigkeit der Abwehr geboren, hat Tafel 29.1,2 
ein durchaus eigenes Geprage und entwickelt sich zu einem wahren Musterwerk 
wohluberlegter, sorgfaltig geplanter Festungsanlage. Die Anordnung der 
Wohnraume ist konzentriert bis aufs aufterste. Hier fuhrt der Architekt mit 
fester Hand, hier wird alles gesteigert zu einem Zentrum und einem letzten 
Hohepunkt. Dies alles ist schon so oft empfunden und gesagt, daft ausfuhr- 
lichere Beschreibung nur Wiederholung sein wurde. Es versteht sich jedoch von 
selbst, daft es nur moglich ist, wenn der Architekt tatsachlich Architekt 1st und 
sich nicht durch die zufalligen Erfordernisse der Wohnhchkeit oder die Mog- 
lichkeiten des Terrains treiben laftt, sondern alles seinem vorgefaftten Plan 
unterordnet. In dieser Beziehung ist es besonders beachtenswert, daft der 
Burg von Mykenai, wie mir mein Freund Wace mitteilt, es dem Architekten 
Holland auffiel, wie besonders genau alle Mafte und Ecken abgesteckt. waren. 
Auch beweist die Tatsache, daft man die Burgkuppe U1C eine iellTT 
weitert hat, um den notigen Raum zu schaffen fur die Anlage de« Herren- 
hauses, daft hier nicht nach dem Prinzip des zur Verfugung jteh“ " Z 
gebaut wurde, sondern daft man eine bestimmte Wirkung er 
von vornherein plante. Denn ,Platz' ware sch icftlich auch auf dem tu Jen 
Bergplateau vorhanden gewesen,wenn man sich dazu atte “c λ  ^^tektur 
das Herrenhaus etwas mehr nach vorn zu rucken” Was furchAr^e Aur 
gilt, gilt auch fur den Straftenbau. Er ist erfolgt nach 
heitlichen System, womit sich das kretische kaum vergleichen laftt Hier wa t , 
wie Karo- es ausdruckt, in der Tat der „Ingenieur“, und man b Reinerss 
nur an die kretischen Wasserleitungen und die naiv exPer 
wasserung des Palastes in Knossos, andererseits an die gewaltigen 
und die Trockenlegung des Kopaissees zu denken um sift1 den d 
zwisthen dem kretischen ,Bastler‘ und dem festlandischer1 Jn emeu " 
machen. Hier „auftert sich ein vom mmoischen 
Gestaltungswillen und -kraft weit uberlegener ei Goldrhvton aus 
nommen glaubten wir diesen selben Geist auch bereits in “ 
Mykenai und den beiden Vaphiobechern zu spuren. VorbiS 
scheint, nicht leugnen, daft wir fur djese Stucke ebensowen^ d e^ 
Kreta feststellen konnten, wie fur die festlandischen Ingemcuibau .

Auch in der Keramik behauptet suh daS ^  ̂
tischen Einfluft gegenuber, dei sich im Motive auch auf dem Fest- 
Under man so ziemlich alle kretischen or j b ^ einheimische 
land, aber daneben lebt doth einheimische TeArnk £^ wird 0hne 
Formen welter, und der Stil e^ kretischen Palaste um 1400 der 
weiteres evident, wenn nach der Zers £ - Frstarrung'der myke- 
direkte Strom von mmoischen Motiven au ^^ doch hat> sowohl auf Kreta 
nischen Ornamentik in die Augen spring II, diese sogenannte Er- 
im S. M. II wie auf dem Festlan im f' rel:a anerdings gewohnlich ,Stilisie- 
starrung bereits eingesetzt. Sie wir der hauptsachlich auf Knossos Tafel24.j 
rung' genannt und zeitigt in dem,

75 B. S. A. XXV, S. 248. 
™ Pauly-Wiss., RE., Suppl. VI, S. 602.
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beschrankt bleibt, eine letzte keramische Blute. Beachtenswert ist nun, daE 
sicher aus Kreta stammende Vasen des Palaststiles auf dem Festland auEerst 
selten sind, dahingegen Vasen ,im Palaststil' keineswegs. Letztere haben jedoch 
einen eigenen Charakter und unterscheiden sich technisch und durch Einzel- 
heiten der Verzierung von den knossischen. K. Muller hat dies in seiner Be- 

Tafelz^z sprechung der Keramik aus Alt-Pylos, woher eine Reihe der besten Stucke 
stammt, nachdrucklich hervorgehoben und ist zu dem SchluE gekommen, daft 
sie auf dem Festland entstanden sind.77 Wie sie sich zu den kretischen Vasen 
verhalten, laEt sich, obwohl Zusammenhang deutlich ist, nicht sagen.78 Auch 
hier erhofft K. Muller Aufklarung von einer naheren Erforschung des west- 
lichen Teils der Insel. Diese hat inzwischen nichts Wesentliches gebracht. Man darf 
jedoch auch ohnedies darauf hinweisen, daE die Eigenschaften dieser Vasen, ihr 
strafferer Bau, eine mehr organische Verteilung der Verzierung, die oft Mittelpunkt 
und Zentralachse nachdrucklich betont, die monumentale, oft schon ganz insLinear- 
Abstrakte gezwungene Stilisierung der viel verwandten Pflanzenmotive, dem 
Geist des Festlandes durchaus entsprechen, im Grunde viel mehr als der kre
tischen Auffassung. Zwischen der armlichen, einen etwas degenerierten Ein- 
druck erweckenden Keramik des Spatminoisch II auf Kreta sind diese Palaststil- 
vasen in Knossos eine unerwartete Uberraschung.79 Auf dem Festland fallen sie 
keineswegs so stark auf. Sie verkorpern einen groEzugig vereinfachten Stil von 
stark ornamentalem Charakter, so wie er uns z. B. auch in der sogenannten 

Tafel 24.3,6 „ephyraischen“ Gattung80 gleichzeitiger, wenn nicht etwas alterer Vasen ein- 
heimischer Manufaktur entgegentritt und wie er in der Folgezeit, nach dem 
Fall der kretischen Palaste, in der dritten spathelladischen Periode vorherrschend 
wird. Wenn man bedenkt, daE die knossischen Palaststilvasen der kurzen 
Periode angehoren, die dem endgultigen Fall des Palastes unmittelbar voran- 
geht, so muE man sich doch vor Augen halten, daE das Festland, auch bevor 
es zum letzten Schlage ausholte, bereits eine gewaltige Macht und Drohung dar- 
gestellt haben muE. Es sind auch sonst genugend Grunde vorhanden, die zu 
dieser Feststellung berechtigen, und die Annahme, daE Kretas Macht und Kraft 
in derselben Zeit entsprechend im Schwinden war, durfte nicht zu gewagt sein. 
So verdient es m. A. n. Erwagung, ob der Palaststil in Knossos nicht vielmehr 
als ein Zeichen einer tiefgehenden Beeinflussung Kretas durch das Festland, 
welcher Art auch, angesehen werden muE.

Man braucht sich die weitere, nunmehr selbstandige Entwicklung der spat- 
mykenischen Keramik nur anzusehen, um festzustellen, daE das Prinzip der 
vereinfachenden Reduktion der kretischen Motive, zusammen mit einem aus- 
gesprochenen Gefuhl fur lineare Ornamentik, hier alles beherrschend wird. Eine 
solche Betrachtung ist allerdings auch nutzlich und notig, um die Grenzen des 
mykenischen Konnens kennenzulernen und uns zu behuten vor der nicht imagi-

.' ^l'1- .Mitt· I909> 34· 8. 317 f., T. 16 24; uber einen neuen mit Pylos verwandten Fund 
bei Berbatt in der Nahe von Mykenai vgl. Wace, Illustr. London News, 1036. 15. Febr.; auch 
hier wurden Goldarbeiten einh. Stils gefunden.

78 Evans, Pal. IV, S. 281 f., nimmt kretische Topfer auf dem Festland an.
79 Der von Evans, Pal. IV, S. 259 f., unternommene Versuch, den Palaststil in eine Ent- 

wicklungsreihe mit der fruheren kretischen Keramik zu bringen, scheint mir nicht uberzeugend, 
da das Schwergewicht hier auf motivische Details gelegt, der Gesamtstil dahingegen kaum 
beachtet wird. 0

80 Wace u. Blegen, B. S. A. XXII, S. 182 f.; Blegen, Korakou, S. 54.
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naren Gefahr einer Oberschatzung der positiven Eigenschaften der festlan- 
dischen Kunst. Denn dieser Gefahr sind Praschniker81 und G. Weyde82 in ihren 
ausgezeichneten Analysen der mykenischen Kunst irn Verhaltnis zum griechischen 
geometrischen Stil nicht ganz entronnen. Wahrend der erstere Kreta und das 
Festland scharf voneinander trennt, hat G. Weyde die kretisch-mykenische 
Kultur als ein einheitliches Ganzes betrachtet.83 Beispiele bieten beide Aufsatze 
in Fulle. Wir wollen uns hier auf das Motiv des Tintenfisches beschranken. Es 
tritt anscheinend schon auf einer Kamaresvase (M. M. II) auf, die allerdings nur 
sehr fragmentarisch erhalten 1st.84 Wie einige andere in der Kamareskeramik 
vorkommende, der Natur entnommene Motive ist es ganz in ornamentalem 
Sinn umgedeutet.85 Wir werden spater noch darauf zuruckkommen. Ausgangs- 
punkt fur uns sind die vorziigliche Bugelkanne aus Gournia und die Flasche 
aus Palaikastro,86 die uns den beweglichen, ,erscheinungstreuen‘ Tintenfisch vor 
Augen fuhren, so wie er, getragen vom Element, sich im Wasser bewegt. Diese 
Form ist nun offenbar der Ausgangspunkt einer langen Entwicklungsreihe ge- 
worden.

In Knossos87 tritt der Octopus zunachst noch in der erscheinungstreuen Form 
auf. Allerdings ist hier die Bewegung schon unterbunden, und der Korper ist 
mit dem Kopf nach unten in die Achse der Vase geruckt, wahrend die Fangarme 
schon anfangen, symmetrisch angeordnet zu werden. Dann wird die Form a 
gemeiner:88 das Tier hat zwei Tentakel verloren, und, obwohl das Schema der 
Querbewegung noch beibehalten ist, hat die Suggestion der Bewegung auf- 
gehort, weil jetzt alle Uberschneidungen vermieden sind und die Fangarme sich 
zu beiden Seiten des Korpers in ihren regelmabigen Windungen und Spiralen 
genau entsprechen. Auch hat das Tier durch fast vollstandige Unterdruckung 
aller anderen Dekorationsmotive eine dominierende, zentrale Stellung be- 
komrnen. Am nachsten von Evans89 abgebildeten Exemplar sind nun auch die 
Saugnapfe verschwunden, und die naturliche Erscheinungsform ist auch sonst 
in Auflosung begriffen: der Kopf mit den Augen wird auseinandergezogen, die 
Fangarme werden zu rein dekorativen Spiralen, die sich zum Teil sogar gabeln. 
Deutlicher wird dieses dekorative Schema noch in einer Amphora, wo der 
Korper des Tieres scharf horizontal gestellt wird, die Fangarme zu reinen, 
symmetrisch angeordneten Spiralen werden und losgeloste Rosetten sogar das 
Spiel der Tentakelspiralen aufnehmen und weitertreiben. Zentral in die Achse 
gestellt linden wir den Tintenfisch, nunmehr allein auf weiter Flur und mit 
zehn Fangarmen versehen, zuruck auf der Amphora Evans IV, S. 3°9> 
Fig. 244a. Die Arme, obwohl symmetrisch angeordnet, wehen wie dunne 
Bander im Wind, machen einen ungliicklichen, unsicheren Eindruck und lassen

Tafel 25.2

Tafel 25.3

Tafel 25.4

Tafel 24.5

Tafel 24.6

Tafel 24.7

81 Wiener Jahrb. f. Kunstg. 1923, 2, S. 14.
82 Ost. Jaliresh. 1926, 23, S. 16 f.
83 a. O. S. 22, 17.
81 B. S. A. XIX, S. 22, Τ. 10.
85 Evans, Pal. IV, S. 105 f.
86 Evans, Pal. II, 2, S. 508; Bossert, Abb. 165.
87 Evans, Pal. IV, S. 280, Abb. 215.
88 ib. S. 306, Abb. 240.
89 a. O. S. 308, Abb. 242.
90 ib. Abb. 243.
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die die Flache gliedernde Spannung vollkommen vermissen. Auch in der letzten 
(III) spatminoischen Periode wird dies nicht anders. Man hat den Eindruck, 
daft hier zwei Weltanschauungen zusammenstoften, die eidetische kretische, die 
alle Wirklichkeit letzten Endes doch als Anschauungsbild erlebt, und eine 
dekorativ-ornamentale Betrachtungsweise, die Erlebtes in abstrakte Formen 
kleidet. Aber was alles auch in Kreta mit dem Tintenfisch angestellt wird, man 
wird nie zweifeln, ob es sich wohl um einen Tintenfisch handelt. Er mag dann 

Tafelaj.S schlieftlich, wie auf dem von Evans abgebildeten Krater,91 aussehen wie ein 
boses, greuliches Gespenst, aber er bleibt doch ein wirkliches, gesehenes Wesen, 
ein Schreckcnsbild, wie aus einem „Marchen“. Wollte man es beschreiben, so 
muftte man anfangen: ,Es sah aus wie ein Tintenfisch mit einem ganz dicken 
Kopf und groften Augen, der auf dem Schwanz stand und zwei Arme hatte als 
Beine‘, usw. Trotz aller Verzerrung wurde aber niemand den Tintenfisch ver- 
kennen.

Die abstrakte, dekorativ-ornamentale Betrachtungsweise dahingegen ist 
typisch fur das Festland. Kein Mensch wird bestreiten, daft das Motiv des 
Tintenfisches von Kreta ubernommen ist. Aber wenn man auf dem Festland 
in den naturalistischen kretischen Darstellungen zu Anfang gewift den Abglanz 

Tafelz/.j des Erscheinungsbildes anerkannt hat, so ist die Darstellung doch schon in 
der Schachtgraberzeit ornamental umgedeutet, und es ist offenbar diese 
ο r η a m e η t a 1 e U m d e u t u η g , die an sich — ohne jegliche Beziehung auf 
die Wirklichkeit, auf den echten, lebenden Tintenfisch — als schon empfunden 
wurde. Es ist das Ornament, das sich nun selbstandig weiterentwickelt hat. Des- 
halb istes falsch, bei dem festlandischen Tintenfisch- Ornament von Degene
ration zu reden,92 weil hier Tentakel verlorengehen und dieses Ornament 
schlieftlich so umgestaltet wird, dafi kein Mensch darin mehr einen Tintenfisch 
erkennen wurde, wenn er es nicht als Endglied eines langen Stammbaumes, der 
mit dem Gournia-Octopus anfangt, betrachtet. In der ,ephyraischen‘ Ware 
sehen wir diesen Prozeft der Ornamentalisierung schon in vollem Gang. Die 
zahlreichen spatmykenischen Becher bieten gerade fur das Tintenfischmotiv 
Beispiele in Hulle und Fulle. Evans selbst hat einige typische Exemplare, die 
hier genugen mogen, abgebildet.93 Die neue Auffassung hat im S. M. III ganz 
entschieden auf Kreta zuruckgewirkt.94 Dafi diese rein dekorativen, vorzuglich 
angeordneten Muster auf dem Festland nie als ,Tintenfische‘ aufgefaftt wurden, 
sondern nur als Ornament, durfte ohne weiteres klar sein. Es laftt sich aber 

Tafel2i.9 gerade fur den Tintenfisch auch beweisen. Der hier abgebildete Becher im Allard- 
Pierson-Museum, Amsterdam, der mit genau diesem Ornament oft vorkommt, zeigt 
nur noch einen langen, keilformigen Kbrper, der sich vorzuglich dem hohen Fuft 
anpaftt. Aus dem Keil, dessen Achse nach oben verlangert wird, entwickeln sich 
nach beiden Seiten symmetrisch zwei schon geschwungene Fangarme, die sich zu 
Spiralen aufrollen und der ausladenden Form des Bechers folgen. Die Mittelachse 
wird abermals betont durch zwei Tentakel, die sich symmetrisch auseinanderbiegen 
und amRande wieder vereinigen. Links und rechts unter den Fangarmen erscheinen 
aber frei in der Flache zwei Punktkreise. Es sind offenbar die ,Augen‘ des

01 ib. Abb. 246.
02 Evans, Pal. IV, S. 310.
M Pal. IV, S. 312 u. 370.
M Evans, Pal. IV, S. 312 f.

126



,Tintenfisches‘, die hier nun ohne jeglichen Zusammenhang mit dem Korper 
erscheinen. Hatte man dieses Ornament auch nur entfernt noch als etwas Orga- 
nisches, Lebendiges gefuhlt, so ware diese Art der Darstellung unmoglich ge- 
wesen. Es ist eben die Darstellung, das Motiv des Tintenfisches, die von 
Kreta ubernommen wurde, nicht das Tier selber als Erscheinung.

Freilich, die damit bewiesene Selbstandigkeit des Festlandes hat auch eine 
Schattenseite. Denn sie beweist zugleich, mit welch sklavischer Treue die fest- 
landische Kunst an den Formen der kretischen festhielt, nicht nur bis zum 
bitteren Ende, dem Fall der Palaste auf Kreta, sondern sogar daruber hinaus. 
Es wird uns dies noch klarer, wenn wir uns nun der Darstellung des Menschen 
in der festlandischen Kunst zuwenden. Die kretische Art muB den Festland- 
bewohnern durch die Wandmalerei bekannt geworden sein, denn in Kreta 
wurden Menschen auf Vasen nicht dargestellt99 und Gemmen und ahnliches 
kommen als Trager wohl kaum in Betracht. Um so weniger, als tatsachlich auf 
dem Festland die Palaste mit Wandmalereien ausgeschmuckt waren und man 
gewifi mit Rodenwaldt96 annehmen mu£, daB diese Kunst, die in ihren ersten 
AuBerungen rein kretisch war, von zugezogenen kretischen Kunstlern ausgeubt 
wurde. Aber es kann naturlich keine Rede davon sein, daB man Jahrhunderte 
hindurch immer wieder neue kretische Wandmaler importiert hat, ganz ab- 
gesehen von der Tatsache, daE sie vermutlich in der III S. M.-Periode auf Kreta 
nicht mehr vorhanden waren. Es muE sich, anschlieEend an die kretischen An- 
fange, eine einheimische Kunstschule gebildet haben, die alsbald den Anspriichen 
der festlandischen Herren genugen konnte. Mit Recht hat denn auch Prasch- 
niker°T den eigenen Charakter der festlandischen Malerei hervorgehoben. Ein 
Fresko, wie die Eberjagd aus Tiryns98, hat weder in dem Dargestellten88’ noch 
in der Art der Darstellung mehr etwas mit kretischer Wandmalerei zu tun. 
Treffend hat Praschniker dieses Fragment mit einem bunten Teppich ver- 
glichen. Das Dickicht ist ein abstrakt-ornamentales Muster geworden, die 
Borsten des Ebers fugen sich zu langen, regelmaEigen Reihen, die scheckigen 
Hunde sind getupft mit gleichmaEigen Flecken in unnaturalistischen Farben. 
Aber obwohl hier und da zu einem Akzentuieren des Korpergefuges angesetzt 
wird, ist alles Getier noch in dem spezifisch kretischen Schema des ,galop volant' 
dargestellt. Auch in dem Wagenfries,99 der eine allerdings sehr schematische 
Allee wiedergibt, fallen sehr unkretische Eigenschaflen auf. Mit besonderer 
Sorgfalt hat der Kunstler versucht, uns uber Konstruktion und Zusammen- 
setzung der Rader aufzuklaren; sogar der Pflock, der Achse und Rad zu- 
sammenhalt, samt dem Schnurchen, wodurch er gegen Verlieren gesichert ist, ist 
nicht vergessen. Das alles zeugt von einer Uberlegung, einem sorgfaltigen Zu- 
sammenbauen dieser Fresken, welche der kretischen Kunst wesensfremd sind. 
Trotzdem sehen wir, daE das Ohr auch hier, more minoico, als ausgesparte 
Stelle erscheint, und uberhaupt ist die ganze Haltung und Darstellung des 
Korpers noch durchaus minoisch. Wie auf Kreta wird das Kreuz stark ein-

Tafel 30.1

Tafel 30.2

95 Evans, Pal. I, S. 606 f., IV, S. 304.
90 Tiryns, II, S. 203; Fries, S. 53.
97 a. O. S. 32 f.
98 Tiryns, II, T. 13.
981 Vgl. jedoch Rodenwaldt, Tiryns, II, S. 136 f.; Fries, S. 52.
99 a. O. T. 12.



gezogen, die Schulter mit dem Arm zuruckgeworfen und die Brust vorgewolbt.
Ebensowenig wie auf Kreta finden wir hier Verstandnis fur den Bau des 

Tafel 30.3 Korpers.100 Konturierung ist ebenso wie im S. M. II hier ublich, sogar in ver- 
starktem Mafte, indem die Konturlinie oft verdoppelt wird.101 Auf Kreta bleibt 
die Umrifilinie jedoch stets individuell, suggestiv fur die Bewegung des Dar- 
gestellten. Hier auf dem Festland erstarrt sie in ihrer Schwere und wird in 
starren Geraden und regelmaftigen Kurven gebunden. Obwohl bei der Dar- 
stellung von Menschen naturlich nie Zweifel aufkommen kann, ob dem Kunst
ler auch bewuEt wurde, was er darstellte, kann man sich doch des Eindrucks 

raid 30.4 nicht entziehen, daft er auch hier mehr und mehr feststehende Schemen wieder- 
holt und diese uberlieferten Schablonen langsam in ornamentalem Sinn abandert. 
Ihm ist von Anfang an die glatte, flieftende Kurve, die klare, scharfe Begren- 
zung wichtiger als die Struktur. So wird die Linienfuhrung von der Brust 
uber die Schulter hinweg und dann am Arm hinunter, der Begrenzung des 
Armelchitons folgend, fur ihn das Maftgebende. Von einem Nachempfinden, 
auch nur in der Form einer tastenden Gebarde, des naturlich gegebenen Gegen- 
standes ist keine Rede. Die Form, die von Kreta ubernommene Formel, wird 
abgewandelt102 und hier schlieftlich sogar in eine fast unverstandliche Hiero- 
glyphe umgewandelt. Namentlich, wenn nun die Menschendarstellung auch 
in das Gebiet der Vasenmalerei eindringt. Was zu Anfang — vielleicht in den 
Vaphiobechern oder dem Lowenrhyton — einem besonderen Kunstler einmal 
gelingen konnte, die Durchdringung und Neugestaltung der ubernommenen 
kretischen Form, ist hier offensichtlich nicht mehr moglich. Eine Scherbe, wie 

Tafel30.j die von Rodenwaldt103 veroffentlichte, zeigt nicht nur in den wackeligen, 
knochenlosen Beinen, sondern vor allem in der Art, wie die Arme vorn an 
der Brust befestigt und dann zuruckgebogen werden, daft der ,Kunstler‘ fur 
den organischen Zusammenhang des Korpers kein Interesse hat. Ihm kommt 
es nur darauf an, die gewohnte durchgehende Kurve von Brust uber Schulter 
nach Arm mehr oder weniger getreu herauszubringen. Diesem Bedurfnis wird 
alles andere untergeordnet. Die bekannte Kriegervase104 zeigt dasselbe Be- 
streben: die Arm-Schulter-Kurve wird durch farbige Differenzierung besonders 
von der Umgebung abgehoben. Wahrend in diesen Stucken die Formel der 
Wandmalerei noch verhaltnismaftig treu bewahrt ist, verschwindet sie ganz auf 

Tafel 30.6 der oft besprochenen Scherbe aus Tiryns.105 Was als Letztes jedoch ubrig bleibt, 
ist immer noch die Kurve der kretischen Korperhaltung, in dicke Konturen 
gefaftt.

Praschniker und Weyde haben mit Recht die positive Bedeutung der Eigen- 
schaften, die in der festlandischen Kunst zum Ausdruck kommen, unterstrichen 
Zweifellos enthalt die Scherbe aus Tiryns in all ihrer zwitterhaften Scheuftlich- 
keit eine Fahigkeit, die Flache ornamental zu gliedern, und durch ihre aufterste 
Reduktion aller optischen Bestandteile appelliert sie in hohem Mafte an den 
Verstand, der, abstrakt arbeitend, mit geringen konkreten Mitteln die Vor- 

100 a. Ο. Τ. i, 6.
1,11 Praschniker, a. O. S. 32 f.
102 Rodenwaldt, Fries, Beil.
103 a. O. S. 24, Abb. 14.
104 Bossert, Abb. 265 f.
106 Bossert, Abb. 267.
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steilung zustande bringt. Man darf dabei jedoch nicht ubersehen, daft die 
festlandische Kunst nie das We s e η 11 i ch e bietet, nie analysierend und dann 
zu einem gedachten Ganzen wieder zusammenfassend an die Wirklichkeit 
herantritt, sondern sich auf eine ornamentalisierende Reduktion eines fix und 
fertig aus der Fremde ubernommenen Wirklichkeitsbildes beschrankt. Mir ist 
kein Beispiel bekannt, woraus hervorgehen konnte, daft der festlandische 
Kunstler dieses Bild, das die kretische Kunst ihm von der Wirklichkeit lieferte, 
noch einmal mit der Wirklichkeit selber verglichen hat. Der Tintenfisch hat 
uns im Gegenteil gezeigt, daft er mit dem ubernommenen Μ ο t i v endlos weiter- 
operierte, bis es schlieftlich jegliche Beziehung zur Wirklichkeit verloren hatte. 
So entstehen Formen so allgemeiner Art, daft sie auch in die griechische geo- 
metrische Kunst hineinpassen. Ob man hier jedoch von direkter Ubernahme 
sprechen kann, wie Gisela Weyde100 es tut, bleibt mir fraglich. Sie verkennt, 
wie mir scheint, den letzten Schritt von der lockeren, saloppen Form, del 
immer noch etwas von der kretischen Art anhaftet, zur straffen, stramm diszi- 
plinierten des geometrischen Stils, die reines Ornament1 ' ohne jegliche, auch 
mittelbare Beziehung zur Wirklichkeit ist. Vor allem bei der menschlichen 
Figur bleibt dieser Unterschied stark fuhlbar. Es zieht sich zwar die Kluft, die 
Spatmykenisches von Fruhgriechischem trennte, allmahlich zu, aber ganz ist 
sie doch nicht verschwunden, und auch hier bleibt eine Schwierigkeit fur die 
Annahme einer ununterbrochenen Kontinuitat, ja Entwicklung bestehen. Mir 
erscheint auch, wie Rodenwaldt108, die spatmykenische Kunst zu schwach, um 
ihr, auch ohne Anstoft von auften her, eine weitere Entwicklung zum rein Geo
metrischen zuzutrauen. Was sie vermochte, hat sie gezeigt, und die letzten 
Resultate in dieser Richtung sind nicht ermutigend. Jedenfalls hatte der ,geo- 
metrische‘ Stil in Griechenland ganz anders ausgesehen, wenn er sich nur aus 
der spatmykenischen Kunst allein herausentwickelt hatte. Man kann gewift 
eine Verwandtschaft in der Veranlagung der festlandischen Mykener oder 
,Achaer‘ mit den spateren Griechen nicht verkennen. Sie mag sich gegen Ende 
dieser Periode noch erheblich verstarkt haben durch das friedliche Einstromen 
nordlicher Elemente, die dann assimiliert wurden. Es ist das grofte Verdienst 
Praschnikers, dies entschieden hervorgehoben zu haben. Aber er verkennt 
m. A. n. doch die Sachlage, wenn er den kretischen Einfluft nur als eine Episode 
betrachtet. Dazu haben die festlandischen „Stiefeltern“ das kretische „Wunder- 
kind“ doch allzu begeistert adoptiert. Aber um das Gleichnis Praschnikers 
fortzufuhren, daft das vielversprechende, sorgfaltig erzogene Kind sich schlieft
lich als ein unangenehmer halbwuchsiger Bursche entpuppte, der nicht recht 
weiterkam und seine Pflegeeltern in ihrem eigenen Leben an alien Ecken und 
Enden behinderte und storte, das soil bei Adoptionen, wo Nichtzusammen- 
gehoriges zusamengefugt wird, oft vorkommen. In einem solchen Fall pflegt 
aber alle Erziehung nur wenig zu helfen.

So, scheint mir, ist es auch den festlandischen Achaern ergangen. Vielleicht 
ware’ihnen am Ende doch noch ein eigenes Kind geboren, vielleicht batten sie es 
auch zu einem eigenen Stil mit grofter Zukunft gebracht. Vielleicht! Aber der-

1116 a. O. S. 29.
107 Der Ausdruck ,Ornament' wird hier in unserm modernen Sinn verwandt. Was die 

Griechen sich bei diesen Darstellungen gedacht haben, bleibt unerortert.
108 Fries, S. 53 f.; Kunst der Antike, S. 18 f.



artige Betrachtungen sind muEig, denn der Gang der Geschichte ist nun einmal 
kaum einmal in Gedanken. Wie es schlieElich kam, fallt auBer- 

halb des Rahmens dieser Untersuchung und bedurfte jedenfalls auch einer ein- 
gehenderen Betrachtung als hier moglich ist. Soviel scheint mir jedoch klar daE 
es den Festlandbewohnern trotz ihrer Veranlagung, trotz mannigfacher An- 

τ , re§ung und vielversprechender Ansatze nicht gelungen ist, zu einem einheitlichen, 
afel27.7 reinen Stil zu komrnen. Wenn man cm Meisterwerk wie das Lbwentorrelief 109 

vie leicht das groEte und eigenste, welches das Festland geschaffen hat, betrachtet, 
so kann man doch nicht umhin, festzustellen, daE der Kunstler sich auch hier 
Wieder der kretischen Formgebung ergeben hat. Trotz Monumentalitat, trotz des 

d‘c. ^ΤΤ Tiere in ein straffes Schema zu zwangen, behalten sie
Lajhmes1lund’ namentlich in der Hinterpartie, Strukturloses. 

DaE das Relief sich wundervoll einbaut in die monumentale Architektur, andert an 
“ ΐ“ά T sind wir s^g^hichtlich „auf einem absteigenden

eg . Erst mit der Zuwanderung neuer, unverbrauchter griechischer Stamrne, 
i ,Dorische yauderung' zusammenzufassen pflegt, andert sich das 

Bild Vieles mag weiterbestanden haben, manches laEt sich in der griechischen 
Kultur als der vorigen Periode entstammend nachweisen, der griechische Geist ist 
IT b ’ T AT erst kommt er zur Herrschaft, und zwar zur 
Allemherrschaft, denn alles Uberkommene und alles Obernommene wird ihm von 
jetzt an untertan.

Wir wiederholen jetzt unsere Frage, wieso es denn moglich war, daS die so 
andersgeartete Festlandbevolkerung sich so begeistert der „kretischen Zauber- 
nymphe in die Arme sturzte und sich ihr so ganz hingab. Leicht ist sie auch 
iT «Γ byntworten T Jede Interpretation der sichtbaren Tatsachen 
bleibt schlieElich Vermutung Rodenwaldt- vergleicht das Eindringen kretischer 
Kunst und Kultur mit der Ausemandersetzung zwischen europaischer Kunst und 
Kultur und der einfachen Handwerksubung unzivilisierter Lander, welche letzte 

R A U T zug™de geht. „Der Unterschied war zu groE, 
kEnnen Λ Λ Τ / ^^ ^  ̂hatte produktiv verarbeiten 
Tnenl T S1C T fremden KonLkurrenz erlag“ So ganz »sang- und klang- 
Wir’ hXn h Vs T VerTnd die festkndische Kunst jedoch nicht. 
Wir haben schon gesehen, daE sich in mancher Hinsicht ein eigener Stil heraus- 
s ί 7 f wenn irgend jemand dazu beigetragen hat, uns diesen eigenen Stil 
Wen dcn ffStlandls^en.Gem fuhlen zu lehren, so ist es Rodenwaldt113 selber. 
Festkn^U ΤΤ tci ’ da« d‘c K.unst slch gabelt in die Kretas und die des 
J' S t 8Τ U"tersdjrei^n ^nnen, so liegt das daran, daE wir den 
e^genen Gharakter und Geist des Festlandes noch etwas hbher und positiver be- 
werten als er, obwoh er sclbst dies spater’“ auch schon getan hat. Gerade deshalb 
verloren yejtaunkcher’dal? ^Achaer sich selbst so ganz an die kretische Kunst 

denn diese Tatsache 1st nicht zu leugnen. Die Erklarung kann nicht

10»
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Bossert, Abb. 236.
Matz, Die Antike, a. O. S. 201 f.
Praschniker, a. O. S. 35.
Fries, S. 47.
a. O. S. 58.
J. d. I. 1919, 34, s. 91 u. 92, A. i.
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ganz in der Verschiedenheit der Kulturniveaus liegen, wenn auch naturgemaE 
die hohe, ausgeglichene und offensichtlich ganz eingefahrene Zivilisation Kretas 
einen tiefen Eindruck machen mufite auf die einfache, noch in den primitivsten 
Verhaltnissen lebende Festlandbevolkerung. Denn man darf nicht vergessen, 
daE die Achaer nicht ,kolonisiert‘ worden sind, wie dies heutzutage beim Zu- 
sammenstoE europaischer Kultur mit primitiven Volkern der Fall ist, sondern 
daE sie sich, offenbar mit Freuden, nicht nur Schatze und Kostbarkeiten ge- 
holt, sondern auch die ganze Kultur zu sich gezogen, haben. Wo immer 
wir sonst Eroberer auftreten sehen, die eine hochentwickelte Kultur unterwerfen, 
wie z. B. die Spanier die Inkas, konnen wir feststellen, daE sie die Produkte 
dieser Kultur zwar an sich reiEen, aber doch mehr oder weniger als Kuriositaten, 
als corpora aliena mitschleppen, oder aber, wie in dem Fall Rom-Hellas, diese 
fremde Kultur der eigenen angleichen und assimilieren, ohne jedoch ihre Eigen- 
art in dem ProzeE aufzugeben. Wenn nun die Achaer die kretische Kultur in 
dem MaEe ubernehmen und absorbieren, daE diese schlieElich, wie wir feststellen 
konnen, die Entwicklungsmoglichkeit des Eigenen unterdruckt und erstickt, so 
mag dies zum Teil in dem tatsachlichen Zivilisationsunterschied seinen Grund 
finden, aber es muE doch in noch hoherem MaEe in einer auEerordentlichen An- 
ziehungs- und Dberzeugungskraft der fremden Kultur, und in diesem Fall 
namentlich der fremden Kunst, begrundet sein.

Diese Anziehungs- und Dberzeugungskraft der kretischen Kunst liegt in ihrer 
Evidenz. Sie gibt die Wirklichkeit wieder, so wie diese uns erscheint, ,naiv‘, 
,unbefangen‘, wie eine ,Momentaufnahme‘, wirklich und doch auch wieder nicht- 
wirklich, ,wie im Marchen', aber jedenfalls ,echt'. Es ist dies alles oft beobachtet 
und auch ausgesprochen worden. Wir haben gesehen, daE diese Darstellungsweise 
der eidetischen Geistesstruktur der Kreter entsprach. Wir haben aber auch ge
sehen, wie sehr sie dazu angetan ist, sogar uns selbst, die wir der kretischen 
Kultur gegenuber wahrlich nicht mehr als primitive, einfache Beschauer gelten 
konnen, durch diese Eigenschaften fur sich einzunehmen. Die kretische wie auch 
die palaolithische Kunst verblufft und erstaunt uns in erster Linie durch ihre 
Erscheinungstreue. Denn darum, und nicht um ihren ,Naturalismus oder ,Im- 
pressionismus' handelt es sich. Wir haben das Gefuhl ,Wirkliches zu sehen, so 
wie es uns selbst erscheint, wenn wir die Augen aufmachen, nur noch schbner viel- 
leicht, in helleren Farben und jedenfalls klarer. Denn die kretische Kunst 
halt uns vor Augen, was wir selbst beim Sehen sofort wieder loslassen, ent- 
weder, weil unsere eigene Aufmerksamkeit wandert, oder aber, weil das Ge- 
sehene sich bewegt, sich andert, dauernd durch Bewegung im Dbergang zu etwas 
anderem begriffen ist. Hier, in der kretischen Kunst, ist ein Ausschnitt der reichen 
Wirklichkeit fur uns fixiert, und wir staunen uber ihre Vielheit und ihren Reich- 
tum, die uns bewuEt werden, weil unsere Aufmerksamkeit an diesem Ausschnitt 
haften bleibt. Dabei gelingt es dieser Kunst auEerdem noch, in der Ruhe, der 
Fixierung, die Suggestion des Lebens, der Beweglichkeit zu bewahren, indem sie 
im UmriE die momentane Spannung, die Bewegung des Augenblicks festzuhalten 
weiE. Wir werden zweifellos in mancher Beziehung anders und wahrscheinlich 
weniger ,sehen' als die primitiven Achaer. Es ist uberhaupt beinahe beschamend, 
wenn man sich klarmacht, wie wenig ,Gesichtseindruck‘ wir im taglichen Leben 
brauchen, um uns im groEen und ganzen die ,Klassifikation‘ des Gesehenen zu 
ermoglichen. Aber ein Sehen um der Freude des Sehens willen kennen wir doch 



auch noch, unci wenn auch nur in unseren Ferien, und die Freude, die Goethe 
seinen Turmwachter Lynkeus ausjubeln laEt, wird fur uns nicht viel anders sein, 
als sie es fur die primitiven Achaer war. Ebenso sehr, wenn nicht noch mehr 
wie uns, wird sie die Moglichkeit, diese bunte, gesehene Welt im Bild festzuhalten 
und zu besitzen, erstaunt und entzuckt haben. Daraus erklare ich mir, daE sie 
mit so groEer Begeisterung nach dieser Moglichkeit gegriffen haben, als sie einmal 
in ihre Reichweite kam, und daE namentlich die bildenden Kiinste so allgemein 
ubernommen wurden, wahrend die Architektur, ja eigentlich das ganze Leben, 
unberuhrt blieb.

Anachronistisch mochte man es ein ,Danaergeschenk‘ nennen, das die Achaer 
hier erhielten. Denn es versprach mehr, als es halten konnte. Die Bewohner des 
Festlandes wird man kaum fur Eidetiker halten durfen. Zum B-Typ gehorten 
sie jedenfalls nicht. Hatten wir nicht die Goldmasken, die Elfenbeinkopfe von 
Kriegern und einer Frau aus Spata und Mykenai, eine mykenische Silber- 
schale mit eingelegten Kopfen, mit ihren steilen, verschlossenen, ja verkniffenen 
Gesichtern, so wiirde ein Blick auf die festlandische Kunst genugen, um zu zeigen, 
daE alles Bewegliche daraus gebannt, alles Freie gebunden wird. Aber die uber- 
legte I lanmaEigkeit der Architektur, die Art der Wandmalerei, deren erzahlende 
,historische‘ Komposition Rodenwaldt115 mit Recht zum Epos in Beziehung ge- 
bracht hat, verrat so viel abstrahierendes Denken, daE man sich uberhaupt schwer 
vorstcllcn kann, daE die l estlandbewohner sich noch in der eidetischen Einheits- 
phase befanden. Die Spaltung in Vorstellungs- und Anschauungswelt scheint sich 
bei ihnen bereits vollzogen zu haben. Die Vorliebe fur Ornament, die sich in 
den Darstellungen der Wirklichkeit durch das Suchen einer allgemeinen, normalen 
Form auswirkt, fand zu Anfang — wie vielleicht bei Stucken wie dem Gold- 
rhyton und den Vaphiobechern — eine Stutze in den Wirklichkeitsbildern der 
kretischen Kunst, die den Kunstlern die sichtbare Welt ja fix und fertig im Bilde 
vorlegten. Aber am Ende wurde dieser Abkurzungsweg, der gerade dem Nicht- 
eidetiker so verfuhrerisch erscheinen muEte, der festlandischen Kunst zum Ver- 
hangnis. Denn sie blieb am Abbild hangen, und dieses hatte fur den nichteideti- 
schen Kunstler nicht mehr die lebendige Beziehung zur Wirklichkeit. Er kam 
uber eine dekorativ-ornamentale Abwandlung dieses Abbildes nicht hinaus. 
Daraus geht hervor, daE seine abstrahierenden Fahigkeiten noch nicht sehr groE 
waren Es ist immer notig, zu bedenken, daE die Gegensatze in Wirklichkeit nie 
so groE gewesen sind, als sie hier in der kurzen Darstellung erscheinen. Die 
Prozesse haben sich langsam und allmahlich vollzogen. In dem Sinne ist 
es dann auch zu verstehen, wenn wir den Achaern eine Geisteshaltung 
zuschreiben, die im Wesen mit der spateren griechischen verwandt war, in dem 
ZusammenstoE mit der grundverschiedenen kretischen dieser jedoch noch nicht 
gewachsen war, und erst, nachdem sie durch den stetigen Zustrom neuer artver- 
wandter Elemente aus dem Norden gestarkt war und der direkte kretische Ein- 
fluE aufgehort hatte, imstande war, sich nach eigenen Gesetzen auf langem muh- 
samem Weg konsequent zu entwickeln.

Wenn wir jetzt die Umwelt von Kreta noch einmal uberblicken, so konnen wir 
verstehen, daE die Beziehungen mit Asien und Agypten schlieElich ziemlich

Bossert, Abb. 252—4, 226, 227, 223, 282—4.
116 Fries, S. 60. 
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auberlicher Art geblieben sind, wenigstens was die Kunst anbelangt. Was konnte 
Kreta diesen Kulturen bieten? Ein Scheinbild der Wirklichkeit, das sie selbst 
lange hinter sich gelassen und durch ein Kunstbild ersetzt batten, das, obwohl 
streng gebunden durch Regeln und Normen, doch ,nahsichtig‘ und genugend 
erscheinungstreu war, um gegen den kretischen Augenblicksschein standzuhalten. 
Anregungen von Kreta brauchte man hier nicht mehr. Nur in Agypten nahert 
sich in der Amarna-Zeit die Kunstauffassung so weit der kretischen, dab Be- 
ziehungen uberhaupt erst moglich werden. So wie Echnaton die Wahrheit uber 
alles setzte, so stellt auch die Kunst seiner Zeit die Wahrheit uber die objektive, 
allgemeine Form, die sie bis jetzt angestrebt und auch verwirklicht hatte. Es ist 
jedoch die subjektive Wahrheit, die die Sinne vermitteln, welche hier kurze Zeit 
zur Herrschaft gelangt.116 Aber wenn Echnaton regiert, ist Kretas Glanz schon 
verblichen, und nur sein Wiederschein hat sich auf dem Festland erhalten. 
Zwischen dem Festland und Agypten haben zweifellos Beziehungen bestanden, 
wenn auch Frankforts11' Grunde fur diese Annahme durch Wegner118 bedeutend 
eingeschrankt sind. Uber einige motivische Entlehnungen scheinen diese Be
ziehungen nicht hinausgegangen zu sein. Jedenfalls kann von einer S t i 1 beein- 
flussung, auch nach Frankforts Meinung, keine Rede sein. Die sensitive Natur- 
schwarmerei Echnatons ist prinzipiell zu trennen von dem ornamental erstarrten 
Verismus Kretas, so wie er auf dem Festland sein ruhmloses Ende findet. Wegner 
hat fur die Amarna-Kunst die Vorstufen und das langsame Entstehen in del 
i8. Dynastie nachgewiesen. Es ist nur eine Koinzidenz, wenn sie beherrschend 
auftritt in einer Zeit, die auch noch die Auslaufer der scheinbar verwandten 
kretischen Kunst kennt. An wirklichen inneren Zusammenhang ist nicht zu 
denken, womit naturlich nicht gesagt ist, dab Agypten die mykenische Kunst 
nicht kannte und diese Kenntnis nicht auch in eigenem Sinn gelegentlich ver- 
wandte, ebenso wie in fruherer Zeit kretische Kunstler sicher ihrer Kenntnis 
agyptischer Kunst allerlei Anregungen verdankten.11' Beziehungen dieser Art 
sind in einer Welt, die schon einen intensiven Verkehr kannte, zu erwarten, 
jedoch ohne jegliche Beweiskraft in bezug auf Abhangigkeit oder inneren Zu
sammenhang. Die Kreter jedenfalls standen, kraft ihrer besonderen Veranlagung 
und Geisteshaltung den monumentalen Kunstformen Agyptens offenbar ver- 
standnislos gegenuber, denn nirgends in ihrer Kunst finden wir eine Spur von 
Verwandtem oder Vergleichbarem.

In Kretas Umwelt steht also nur das griechische Festland, yon mit den 
spateren Griechen verwandten Achaern bewohnt, in einem wirklichen Ab- 
hangigkeitsverhaltnis zur kretischen Kultur. Einen wesentlichen Einflub hat 
diese in ihrer weiteren Umgebung sonst nicht ausgeubt. Wenn die Kreter uns als 
kulturelle Einheit greifbar werden, am Ende des Neolithikums, sind sie gewib 
keine ,reine Rasse‘ mehr und haben sich bereits vermischt, vielleicht mit Vor- 
gangern, vielleicht mit sonstwoher Zugezogenen. Volkermischung braucht dem 
Aufbluhen einer neuen, einheitlichen Kultur nicht zu schaden, kann, wie das 
Beispiel Griechenlands lehrt, sogar sehr fruchtbar sein. Die Beurteilung der da- 
durch entstehenden Spannung und die Zerlegung ihrer Faktoren entzieht sich

116 Frankfort, Mural Painting of El-’Amarneh, S. 27 f.
117 a. O. S. 24 f.
118 Mitt. D. Inst. Kairo, 1933, 4» 8. 154 f-
119 Frankfort, a. O. S. 20 f.
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jedoch in diesem Fall unserem Vermogen. Wir konnen das Wesen einer Kultur 
am ehesten zu erfassen hoffen in ihrer hochsten Vollendung, in ihrer Blute. In 
Kreta fallt diese in die mittlere Bronzezeit (Mittelminoisch III — Spatminoisch I, 
etwa 1750 bis etwa 1500). Von dort aus konnen wir ruckschauend die Entwick- 
lung am ehesten verstehen und den Ablauf verfolgen. Was in dieser Blutezeit 
als wesentlichstes Merkmal der Kunst in erster Linie auffallt, ist das Anschau- 
ungsmaBige, Erscheinungstreue der Darstellungen, nicht deren ornamentaler 
Charakter oder dekoratives Substrat. Wir haben versucht, diese Eigenschaft zu 
deuten als Kennzeichen einer spezifischen geistigen Grundhaltung, als not- 
wendiges Korrelat der eidetischen Einheitsphase. Wenn uberhaupt die kretische 
Kultur verankert ist in einem breiteren Mutterboden, so scheint dieser im Westen 
und im Suden des Mittelmeergebietes zu suchen zu sein, wo ahnliche Erschei- 
nungen im Palaolithikum auftreten und bis in die historische Zeit hinein erhalten 
bleiben. Von direkter Abhangigkeit kann jedoch keine Rede sein. Die Entwicklung 
auf Kreta hat sich selbstandig vollzogen. Die verwandten Erscheinungen an 
anderen Orten haben nur insofern Bedeutung, als sie uns Einblick in die Voraus- 
setzungen und den Gang dieser Entwicklung gewahren.
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DIE BEDEUTUNG DER EIDETIK IN DER
KRETISCHEN KUNST

Im Laufe unsrer Betrachtungen haben wir schon wiederholt feststellen konnen, 
dafi mehrere Gelehrte, unter dem Zwang der aufierordentlichen Erscheinungs- 
treue der ,,physioplastischen“ Kunst, sich zu dem Ruckschlufi auf geistige Phano- 
mene veranlafit sahen, die den eidetischen Anschauungsbildern sehr nahestehen. 
Denn wenn man von differenzierten Vorstellungen oder detailreichen Erinne- 
rungsbildern, von optischen Eindrucken, ,instantanes oder Momentaufnahmen 
spricht, so geschieht dies, um in irgendeiner Weise das verbluffende Festhalten 
eines einmaligen Augeneindrucks zu erklaren. Einmal ist sogar ein entschieden 
eidetisches Phanomen schon zur Erklarung der palaolithischen Kunst heran- 
gezogen. Hoernes1 hat auf das Phanomen des ,,Hasenlaufens aufmeiksam 
gemacht, wobei „man nach einem ergiebigen Jagdtage, vor dem Einschlafen, 
die Tiere, die man so viele Stunden lang aufmerksam beobachtet hat, mit ge- 
schlossenen Augen wiedersieht: heranlaufend, stillhaltend, weglaufend, sich zu- 
sammenkauernd, aufrichtend, kurz in alien Stellungen und Bewegungen mit der 
grdfiten Deutlichkeit und Naturwahrheit“. Es diirfte sich hier in der Tat um 
eidetische Anschauungsbilder handeln, deren Auftreten in diesem Fall jedoch 
weniger „auf einer Faszination des Auges“ beruht, als auf einem Zustand der 
Ubermudung.2 Die Schwierigkeit bleibt auch hier, dafi man sich bis jetzt schwer 
vorstellen konnte, wie es moglich war, diese vorubergehenden ,Visionen, oder 
wie man die Erscheinungen auch sonst nennen will, festzuhalten und zu fixieren. 
Die Eidetik gibt die gesuchte Erklarung, denn der Eidetiker verfugt nicht nur 
uber die sichtbaren Anschauungsbilder, sondern sie gehoren ihm, sofern er noch in 
der eidetischen Einheitsphase lebt, eo ipso: sein Denken spielt sich in weit- 
gehendstem Mafie anschaulich ab, seine ,Gedanken‘ sind eben Anschauungsbilder.

Wir haben durch die Tatsachen nachgewiesen, dafi die Anschauungsbilder 
nicht nur in der eidetischen Einheitsphase, sondern sogar, wenn diese bereits 
aufgespalten ist, in der kunstlerischen Tatigkeit direkt verwendungsfahig sind 
und mit aufieren Mitteln unmittelbar fixiert werden konnen. Es scheint aber 
nicht uberflussig, hier vor einem Irrtum nachdrucklich zu warnen. 'Wenn tat- 
sachlich auch ein Anschauungsbild mit der grdfiten Treue kiinstlerisch fest- 
gehalten wird, so handelt es sich dabei doch me um eine ditekte Reproduktion 
oder Imitation der Natur selber. Es mag uns oft so vorkommen, besonders 
dann, wenn das Anschauungsbild der direkten Wahrnehmung sehr nahesteht 

1 Urgesdi. d. bild. Kunst, 19253, S. 125 f.
2 W. Jaensch, Grundziige, S. 405, eidet. Erscheinungen wahrend des Trainings; E. Jaensch,

Die Eidetik, S. 68.



und sich durch groEen Reichtum an Einzelheiten auszeichnet, aber in strengem 
Sinne „physioplastisch“, d. h. „die Natur abformend“, ist auch diese Kunst nie.

Oben (S. 52) wurde bereits bemerkt, daE die Eigenschaften der Anschauungs- 
bilder sich nicht eindeutig umschreiben lassen. Sie sind sehr verschieden, je 
nachdem der Eidetiker zum T- oder zum B-Typ oder zum BT-Typ gehort und 
je nach der aktiven Mitarbeit, dem Interesse, welches er dem wahrgenommenen 
Gegenstand entgegenbringt, um nur diese Hauptfaktoren in Erinnerung zu 
bringen. In der Varietat der Anschauungsbilder kommt die geistige Beteiligung 
des Eidetikers an dem Gesehenen zum Ausdruck, und wenn er nun dazu schreitet, 
sein Anschauungsbild zu fixieren, so versteht sich von selbst, daE es sich bei 
clem daraus entstandenen Kunstwerk niemals um eine mechanische Reproduktion 
der Natur handeln kann. In diesem Zusammenhang ist eine Notiz von Samuel 
Butler·' erwahnenswert, auf die mich mein Freund Professor D. S. Robertson 
(Cambridge) freundlichst aufmerksam machte. “Dudgeon the other day told me 
that his little grand-daughter had wanted a pencil and paper to draw with 
Her mother said, ‘But, my dear, you cannot draw’ — (the child was only about 
six) — ‘now tell me how you should set about drawing if I were to give you 
what you want?’ The answer was ‘I should think, and then I should draw 
a line round my think.’” Man kann kaum bezweifeln, daE fur dieses Kind 
,Denken‘ ein Sehen von Bildern war, und daE ihr „think“ in der Tat ein An- 
schauungsbild war, welches sie offenbar als UmriE erlebte. Fur uns ist jedoch 
von Bedeutung, daE hier klar zum Ausdruck kommt, daE erst ein „think“ 
zustande kommt, und daE dann die Neigung besteht, der EntschluE gefaEt wird 
dieses Produkt der eigenen G e i s t e s t a t igkeit festzuhalten. Wir 
haben fruher schon gesehen (S. 53), daE auch fur den Eidetiker, namentlich 
vom B-Typus, seine Anschauungsbilder einen personlichen, Ich-zugehorigen 
Charakter besitzen Es muE das, mehr oder weniger bewuEt, immer, auch in 
den am meisten „physioplastischen“ Perioden, der Fall gewesen sein, und diese 
Fatsache 1st wesentlich fur die Beurteilung dieser Art Kunst uberhaupt. Dies ist 
bereits klar erkannt von J. v. Schlosser in seinen feinsinnigen „Randglossen 
ein^ (1903)3 Er hat nachdrucklich betont, daE z. B die 
palaohthischen Zeichnungen nicht als Nachbildungen, als „Studien nach der 
Natur , sondern als Reproduktionen von Erinnerungsbildern aufgefaEt werden 
mussen welche nur eine groEere Fiille und Sicherheit im Detail aufweisen, well 
dieses Detail eben aus bestimmten Grunden interessierte. Gerade auf dieses

drunnire Α"Ιει1η*Η™, kommt es an, auch bei den Anschauungs-
w A T^ werden dicse zu personlichen Leistungen 

a TedeTbe’ lhr Festhalten in der Kunst zu einer Mitteilung, zu einer 
Ausdrucksform des Kunstlers. Wenn nun diese Erinnerungs- oder vielmehr 
Anschauungsbilder dem optischen Eindruck der Wirklichkeit sehr nahestehen 
£ T T ΐre T der op^ehen Wahrnehmung erscheinen,
Λ eskk ar’ da A yiedergabe’ die entsprechende Kunst, dieselben Eigen- 

d^ Λ 4 Τ PeCht hat Schlosser Einspruch d^gen erhoben, 
daE in diesem Fall die Kennzeichnung „Naturalismus“ angewandt wird. Denn 

icser Ausdruck hat nur Sinn, wenn damit besagt wird, daE der Kunstler in

’ ^ΐ.^ fr°m the Notebooks of S. B., ed. by A. T. Bartholomew .934, S. ,20
* In: Praludien, 1927, S. 220 f. 3
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dauerndem Vergleich mit dem unmittelbar geschauten 
Modell seinen visuellen Eindruck desselben bewuBt bereichert und ver- 
feinert. Davon kann jedoch bei der palaolithischen Kunst schon aus rein 
technischen Grunden nicht die Rede sein. Es handelt sich bier in der Tat um 
das Festhalten eines einmaligen, von vornherein alles vorhandene Detail um- 
fassenden Anschauungsbildes. Hoernes'’ hat die Tragweite dieser Unterscheidung 
Schlossers offenbar nicht ganz verstanden, als er sie als „zu subtil zuruckwies 
und meinte, man konnte mit einem Begriff wie „primarer Naturalismus wohl 
auskommen. Denn es handelt sich nicht um die Frage, ob ein mehr oder weniger 
auffallendes Ahnlichkeitsverhaltnis zwischen Kunst und Natur besteht, wobei 
dann die Wahrnehmung der Wirklichkeit wohl das malsgebende Kriterium 
abgeben soil, sondern vielmehr um die „Anfange der Kunst“ uberhaupt.

Wir konnen naturlich nicht daran denken, dieses Problem von neuem aufzu- 
rollen, aber ganz unbeachtet durfen wir es doch nicht lassen.

Welche auch die Triebfeder sei,6 ob Spiel oder Religion,7 welche den Menschen 
zur Schaffung von Kunstformen veranlaBt, und welchen Sinn immer er seinen 
Schopfungen auch beilegt, sie sind auf jeden Fall Mitteilungen, Ausdrucksformen 
eines Erlebens. Es ist dabei zunachst ganz gleichgultig, ob diese Mitteilung die 
Form einer darstellenden Gebarde oder eines optischen Anschauungsbildes an- 
nimmt und festhalt, ob sie sich dem, was wir „Ornament“ oder eher dem, was 
wir „Bild“zu nennen belieben, nahert. Die Trennung, die wir hier vorgenommen 
haben, ist willkurlich. In den meisten Fallen primitiver Kunst laBt sie sich uber
haupt nicht durchfuhren und „Ornament“ und „Bild“ flieBen inemander, ja 
sind in Wahrheit eines und dasselbe.8 Schlosser hat nun, im AnschluB an Conze, 
der die Anfangsregungen bildender Kunst als Sprechen in sichtbaren Formen 
bezeichnete, die auch von uns schon ofters erwahnte Gebardensprache (s. oben 
S. 63) herangezogen. Aus ihr, wohl als der ursprunglichsten Ausdrucksform 
des Menschen, zweigen sich Laut- und Kunstsprache ab.

So ist Schlosser schon sehr fruh zu dem Ergebnis gekommen, zu dem auch 
Bouman und Metz gelangten. Er selbst steht mit seinen Ansichten wie er betont 
der Philosophie Benedetto Croces sehr nahe. Dessen „Asthetik als V issenschaft 
des Ansdrucks“w bildet, wie es auch mir vorkommt, erne unentbehrliche Grund- 
lage fur die uns hier beschaftigenden Probleme.

Wenn wir nun von dem Standpunkt ausgehen, daB Kunst Ausdruck eines 
inneren, geistigen Geschehens ist, und keine Nachahmung der Natur, so wird 
damit auch der ihr innewohnende Grad von Naturwahrheit als MaBstab ihres 
Wertes hinfallig. Es steht uns trotzdem frei, das Kunstwerk mit unserem Wahr- 
nehmungsbild der Natur zu vergleichen, wie hier auch oft geschehen ist, aber 
wir werden auf der groBeren oder geringeren Uberemstimmung beider nunmehr 
nicht ein Urteil uber den Wert des Kunstwerkes grunden, sondern daraus nur 
noch, wie versucht wurde, unsere Schlusse ziehen in bezug auf den Gesichtspunkt 
des darstellenden Kunstlers. Denn es muB uns alles daran gelegen sein, diesen 

5 Urgesch., S. 13, 5.
6 Spearing, Childhood of Art, I, S. 871. Λι 1 j wz· rm^
’ So neuerdings wieder Lowy, Urspr. d. bild. Kunst, Alman. Akad. d. Wiss., Wien 1930.
8 Schlosser, a. O. S. 219.
9 Urspr. d. bild. Kunst, 1897, S. 8.

10 2. Aufl., ubers. v. K. Federn, Leipzig 1903.
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Gesichtspunkt kennenzulernen. Nur wenn wir ihn einnehmen, ist es uns moglich, 
mit Hilfe des uns uberlieferten Kunstwerks den schaffenden Vorgang, „die aus- 
druckende Tatigkeit" des Kunstlers reproduzierend in uns zu wiederholen und 
uns dadurch ein Urteil uber die Vollkommenheit oder Unzulanglichkeit, uber- 
haupt uber den ,Wert‘ des Kunstwerkes zu bilden.11 Die Aufgabe, die wir 
uns damit stellen, ist nur auf psychologischem Wege zu losen. Steht das ,Reiz- 
mittel zur Reproduktion', das Kunstwerk, uns in jeder Beziehung nahe, gelten 
auch sonst fur uns dieselben Bedingungen wie fur den Kunstler, so losen wir 
sie fast unbewuEt: wir verstehen ohne weiteres den Kunstler. Werden 
die Kunstwerke, wie in der Archaologie fast immer, uns jedoch schon entstellt 
und verandert uberliefert, und haben sich die anderen Bedingungen grundlich 
86 u Tim gai d'e direkte Tradition unterbrochen oder zum mindesten nicht 
mehr fuhlbar, dann mussen wir nicht nur bewuEt die Psychologic zu Hilfe 
Ziehen, sondern auch nach Kraften versuchen, durch die historische Inter
pretation die psychologischen Bedingungen wiederherzustellen, die es uns er- 
moghchen, „ein Kunstwerk so zu sehen, wie sein Urheber es im Augenblick 
sah, als er es erschuf".12

So ist auch das Problem der kretischen Kunst notwendig psychologisch- 
historischer Natur. Die Unmoglichkeit, es .praktisch vollig zu losen - denn 
dazu fehlen uns zu viele Daten - darf uns nicht davon abhalten, durch neue 
Durchdringung von Altbekanntem und Heranziehung neuer Erkenntnisse uns 
zu bemuhen, der Losung des Ratsels wenigstens naher zu komrnen.

Wir glauben annehmen zu durfen, daE die Kreter in der eidetischen Einheits- 
phase gelebt haben, und daE somit die eidetischen Phanomene nicht nur im 
SchaffensprozeE der kretischen Kunst, sondern uberhaupt im Leben der Kreter 
cine groEe Bedeutung gehabt haben. Wenn wir jetzt von dieser Hypothese 
aus versuchen, die kretischen Kunstwerke, so wie sie uns erhalten sind, zu ver
stehen, so kommt es diesmal weniger darauf an, Parallelismen zwischen den 
Kunstwerken und eidetischen Anschauungsbildern aufzusuchen, sondern viel- 
mehr auf den Versuch, das Kunstwerk - im Sinne Croces - „so zu sehen, 
wie sein Urheber es im Augenblick sah, als er es erschuf". Kreta ist fur uns 
also cm besonderer Fall und wir werden eine Verallgemeinerung, auch wenn 
diese durchaus im Bereich des Moglichen liegen sollte, deshalb und auch noch 
aus anderen Grunden vermeiden.

Denn moderne Untersuchungen haben bereits innerhalb verhaltnismaEig eng 
umschriebener cmheithcher Gebiete starke ortliche Unterschiede im Vor- 
Ϊ°%Τ·ν°η E'det‘kern ergeben Man hat auch schon feststellen konnen, daE 
™ Γ f sie Τ ninZelien Vdlkern kaum und ausnahmsweise 
vorkommt, bei anderen Volkern heutzutage noch weit verbreitet, vielleicht 
sogar normal 1st Khmatische und geophysische Faktoren spielen hier vielleicht 
™e R°le’. ^erl/ch fallt auch die Zugehorigkeit zu bestimmten Rassen 
wesenthch ins Gewicht. Solange hieruber indessen keine Klarheit erzielt ist 
tun wir besser daran, uns aller Generalisierung zu enthalten.

11 Croce, a. O. S. 112 f.
18 Croce, a. O. S. 120.
13

14
I ^'"’^ Grundz^c> s. 404; E. Jaensch, Eidetik, S. 26, Anrn
W. Jaensch, a. O. S. 132 f.
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Es kornrnt noch etwas anderes hinzu. Auch wenn wir uns auf den Spezialiall 
Kreta beschranken, so braucht die dort angenommene ,eidetische Einheitsphase 
keineswegs ein eindeutiger, durchgehend uniformer Zustand der kretisdien Be- 
volkerung gewesen zu sein. Abgesehen von der naturlichen Unterschiedlichkeit 
der Menschen mufi man hier zum mmdesten auch mit der Mbghchkeit einer 
kunstlichen Variation des allgemeinen Normalzustandes rechnen. W. Jaensch1' 
hat darauf hingewiesen, daft halluzinationsartige Erscheinungen oft bei Kindern 
im Gefolge verschiedenartiger Erkrankungen auftreten. Er sieht darin eine 
krankhafte Steigerung der kindlichen eidetischen Anlage, und diese findet ihren 
Grund in einer durch die Krankheit hervorgerufenen Selbstvergiftung des 
Organismus.16 Es sei hier nur daran erinnert, welche besondere religiose Be- 
deutung im Altertum bestimmten krankhaften Zustanden, nut denen Hallu- 
zinationen verbunden waren, beigemessen wurde, namenthch der Epilepsie. 
Wir konnen diesen krankhaften ,Eidetismus‘ im ubrigen hier aufter Betracht 
lassen. Im Laufe seiner Untersuchungen hat Jaensch jedoch auch nachweisen 
konnen, daft die Zufuhrung von sinnestauschenden Giften bei eidetisch yer- 
anlagten Versuchspersonen auf kunstlichem Wege in weit starkerem Mafte 
Halluzinationen und Visionen hervorruft, als dies bei Nichteidetikern der Fall 
ist. Jaensch benutzte zu diesem Zweck ein starkwirkendes Phantasticum, das 
sogenannte Mescalin (Peyote), das aus der Kaktecnart AnhaloniumLewimi gewon- 
nen wird, und es genugten bei Eidetikern schon minimale Dosen, um ihre Falugkeit, 
optische Anschauungsbilder zu sehen, stark zu steigern. Von emem Emtreten 
des merkwurdigen Sinnenrauschzustandes, der bei grofteren Dosen entsteh 
und der dieses Mittel bekannt gemacht und. ihm in seinem Ursprungs and 
Mexiko, seine fast unglaubhafte Geschichte gesichert hat, ist bei den Versuchen 
von Jaensch nicht die Rede. Um diese Pflanze hat sich nun bei verschiedenen 
Indianerstammen ein wahrer Kult gebildet, eine ganze Religion, m der dieser 
Kaktus, sogar als Gottheit verehrt, die zentrale Stel e einnimrnt. Obwohlnun 
ausgeschlossen ist, daft diese oder eine verwande Kakteenart je etwas 
zu tun gehabt hat, da ja die jetzt fur das sudliche Landschaftsbild so charak 
teristischen Kakteen erst nach der Entdeckung Amerikas m Europa eingefuhrt 
worden sind, ist es doch der Muhe wert, sich an diesem Beispiel uberhaupt ein- 
mal die Moglichkeiten eines solchen Kultes klar zu machen da wir auf Kreta 
nicht nur in dem Baumkult eine merkwurdig verwandte Erscheinung finden, 
sondern auch guten Grund haben anzunehmen, daft es sich dabei nidit nur um 
eine etwas abstrakte Verehrung des ,Wachstums‘ oder ahnhches handelte, 
sondern daft der heilige Baum oder seine Frucht eine sehr konkrete Bedeutung 
im Kultus hatte. Evans18 ist bereits zu dem Schluft gekommen, daft das Essen 
der Frucht einen Hohepunkt der Verehrung bildete und daft der Saft like 
the Soma of the Vedas, supplies the religious frenzy, and at the same time 
implies a communion with the divinity inherent in the tree. Man sieht daft 
einer der besten Kenner dieses Gebietes hier schon zu einer Gottesvorstellung 
gelangt ist, die der soeben besprochenen der mexikanischen Indianer aufter- 
ordentlich ahnlich ist. 

15 a. O. S. 422 f.
16 Vgl. Lewin, Phantastica, 1924, S. Sot.
17 Lewin, a. O. S. 86 f.; H. Kluver, Mescal, 1928.
18 Pal. III, S. 142.
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Nun wissen wir von dem Soma der Inder sehr wenig. Und wir konnen uns 
nach den erhaltenen Darstellungen des kretischen heiligen Baumes auch keine 
Vorstellung davon machen, welches Gewachs hier eigentlich gemeint 1st. Man 

Tafel 32.1 konnte in einzelnen Fallen an eine Dattelpalme denken,19 aber wenn auch aus 
der Frucht sehr leicht ein berauschendes Getrank herzustellen ist, so ist doch 
nicht denkbar, dab die Frucht selbst imstande ware “religious frenzy” hervor- 

Tafelja.i zurufen. Die Darstellung des Baumes ist auch meistens so schematisch, dab 
man nicht nur nicht eine Dattelpalme darin erkennen kann, sondern dab es 
uberhaupt schwer halt, darin einen ,Baum‘ zu sehen. Gewohnlich wird an- 

Tafelja.^ j genommen, dab der ,Baum‘ hinter einem Tor emporwachst. Ein solcher Fall 
von Uberschneidung ist auf Gemmen und Siegelringen — die die meisten Dar
stellungen tragen — schon etwas sehr Ungewohnliches.20 Es kommt noch hinzu, 
dab die Konstruktion, die als Tor gelten soll, keineswegs unzweideutig ist 
und ebensogut ein Altar sein konnte. So ist der Unterschied zwischen dem ,Tor‘ 

Tafel 32.6 und dem davorstehenden Altar auf dem Sarkophag von H. Triada uberhaupt 
nicht festzustellen.21 Und schlieblich ist es in verschiedenen Fallen vollkommen 

Tafel 32.5 deutlich, dab der Baum nicht hinter dem ,Tor‘, sondern auf dem Altartisch 
— denn so mochte ich diese Konstruktion deuten — steht.22 Dann ware der 
heilige Baum aber viel eher ein heiliger Strauch. So erklart sich auch sein 
Transport per Schiff.223 Da die Darstellung desselben auf keinen Fall zu einer 
eindeutigen Determination dieser Pflanze ausreicht, haben wir die Freiheit, zu 
fragen, ob es denn sonst Anweisungen gibt, die uns zu einer naheren Be- 
stimmung verhelfen konnen.

Wir wissen von den Formen des minoischen ,Baumkultus‘ herzlich wenig 
und konnen letzten Endes nur danach raten.23 Aber eins scheint doch wohl 
sicher: dab hier ekstatische, orgiastische Szenen dargestellt sind und dab die 
Kultteilnehmer in irgendeiner Weise ,auber sich selbst' geraten und nicht in 
einem normalen Zustande sind. Man kann hier religiose Verzuckung verant- 
wortlich machen, aber wo so oft die Beziehung zum ,heiligen Baum‘ direkt 
zum Ausdruck gebracht wird, liegt es doch wohl sehr nahe, mit Evans anzu- 
nehmen, dab zur Erzeugung dieses Zustandes die Frucht des Baumes oder des 
Strauches verwandt wurde.

Dann kann diese Frucht aber nicht so ganz unschuldig gewesen sein, und 
wir werden gut daran tun, in erster Linie unser Augenmerk auf Giftpflanzen 
zu richten. Dabei ist zu bedenken, dab die klare Scheidung zwischen ,giftigen‘ 
und unschuldigen Pflanzen dem Kreter gewib nicht so zum Bewubtsein ge- 
kommen ist wie uns. Fur ihn mub es Pflanzen gegeben haben, die eine unheim- 
liche Kraft besaben, eine Zaubermacht, die dem Ahnungslosen verhangnisvoll 
werden und durch den Kundigen als Zaubermittei beherrscht werden konnte. 
Es ist klar, dab solche Weisheit nur auf Erfahrung, auf zahlreichen Experimenten 
beruhen kann, und wir werden wohl nicht fehl gehen, wenn wir diese Kunde

19 Fur freundliche Auskunft habe ich meinem Kollegen Stomps zu danken.
20 Die Schwierigkeit schon bemerkt von Nilsson, Min.-myc. Religion, S. 231 f
21 Bossert, Abb. 72.
22 Bossert, Abb. 324 f.; Nilsson, a. 0. S. 230.
22:1 z. B. Goldring aus Mochlos, Evans II. 1, Abb. 147 a.
23 Nilsson, a. O. S. 236 f.
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den ,Medizinmannern‘ des Volkes, den Priestern zuschreiben. Die Verbindurtg
mit der Religion drangt sich von selbst auf.

Hat es nun im Bereich Kretas Gifte gegeben, die imstande waren, einen 
Sinnenrausch zu erzeugen? An erster Stelle kommen bier das Bilsenkraut 
(Hyoscyamus) und der Stechapfel (Datura Stramonium) in ihren verschiedenen 
Abarten in Betracht. Sie wachsen im ganzen Mittelmeergebiet, und ihre 
Wirkung war im Altertum allgemein bekannt. Man mochte bier namentlich 
an Hyoscyamus24 denken, da diese Pflanze durch ihre Nomenklatur, die uns 
Dioskurides erhalten hat, eng mit religiosen Vorstellungen verbunden ist. 
Υπνωτικόν, εμφανές, προφήτης, Διό; κύαμος, Πυδωνιον, Απολλινάρις sind einige ihrer 

Namen, von denen mir besonders die letzten zwei bezeichnend scheinen, wenn 
man an die engen Beziehungen von Delphi zu Kreta denkt. Charakteristisch fur die 
Wirkung des Giftes sind die anderen Namen. DaE es im ganzen Altertum ver- 
wendet wurde, ist uns mehrfach bezeugt.-’ Fur uns sind die altesten Nachrichten 
wichtig, und so sei hier vor allem Homer erwahnt. Als Beruhigungsmittel 
finden wird bei ihm νηπενθής erwahnt.21’ Es ist ein Zaubertrank, den Helena 
mischt, und sie soil dieses und andere Geheimnisse von der Agypterin Poly- 
damna erhalten haben. Nach der beschriebenen Wirkung hat Lewin ihn mit 
Opium, also Mohnsaft, identifiziert, und zweifellos haben die Griechen wie auch 
die Kreter den Mohn gekannt und verwandt. Auf einem Ring aus Mykenai Tafel32.i 
mit religidser Darstellung halt eine der Priesterinnen sogar drei unverkennbare 
Mohnkopfe in der Hand.28 Andere haben jedoch an Bilsenkraut gedacht, und 
zugunsten dieser Auffassung laEt sich zum mindesten anfuhren, daE, nach 
Dioskurides, ein bestimmtes Bilsenkrautpraparat besser und schmerzstillender 
als Mohnsaft ist. Es scheint mir an sich nicht unwahrscheinlich, daE beide Auf- 
fassungen richtig sind, denn bei Zaubermitteln erwartet man nichts ,Einfaches . 
Es kommt gewohnlich vielmehr auf die richtige, geheime ,Mischung an. Jeden- 
falls bezeugt diese Nachricht, daE man sich in homerischer Zeit noch einer 
langen, also mindestens in die minoische Zeit zuruckreichenden Uberlieferung 
bewuEt war. Und Kirke, ή θεός ήέ γυνή? Sollte sich nicht auch in ihren 
Wahnvorstellungen erzeugenden φάρμακα λύγρα eine Erinnerung an „Zauber- 
mittel" der Vorzeit erhalten haben, ebenso wie in dem geheimmsvollen μωλυ, 
dessen Name offenbar nur die Gotter kennen, und das Hermes, der mannlidie 
Gott, dem Griechen Odysseus als Schutz und Zeichen seines Sieges uber die 
Gottin der Vergangenheit gibt? Wie dem auch sei, soviel ist sicher, daE das 
Gift des Hyoscyamus (Skopolamin, Atropin) imstande ist, Wahnvorstellungen 
und Visionen zu erzeugen, daE die Giftpflanze uberall im Mittelmeergebiet vor- 
kommt und allgemein bekannt war, und daE man alien Grund hat anzunehmen, 
daE auch die Kreter Gebrauch davon gemacht haben.29

Wie schon aus den Untersuchungen von Jaensch hervorgeht, brauchen 
Eidetiker nur minimale Dosen, um eine starke Steigerung ihrer naturlichen

21 Vgl. Pauly-Wissowa, RE., IX, 1, S. 192 f.
25 Lewin, Das Gift in der Weltgeschichte, S. if.
28 Od. X, 210 f.
27 Phantastica, S. 41 f.
29 MaTkointe inViesem Zusammenhang auch an das mysteriose Silphion denken; vgl. 

Mobius, J. d. I. 1933, 4% s. 36; Steier, bei Pauly-Wissowa RE s. v.; Prof. Rodenwaldt
macht mich noth auf die Pflanze Dictamnos aufmerksam, vgl. RE., s. v.
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Fahigkeit, Anschauungsbilder zu sehen, zu erfahren. Bei der erschlossenen 
eidetischen Veranlagung des Kreters wird also auch das besprochene Pflanzen- 
gift eine besonders starke Wirkung in bezug auf Halluzinationen und Visionen 
auf ihn ausgeubt haben, namentlich, wenn es ihm, wie wir annehmen durfen, 
von Priesterhand in sorgfaltig erprobten Dosen verabreidit wurde, und auch 
alle Nebenumstande auf das Erzielen einer maximalen religiosen Wirkung be- 
rechnet waren. Die heilige Pflanze, die in der Hand des Laien eine unheim- 
liche, gefahrliche, ja verhangnisvolle Macht entwickelt, unterwirft sich der 
Weisheit der Priester und leistet im Kult die Dienste, die von ihr verlangt 
werden. Es wird sich dabei in erster Linie wohl um die Erzielung der auch 

Tafel 32.2 auf anderem Wege bereits erschlossenen Epiphanie der Gottheit gehandelt 
haben. Bei einem sowieso eidetisch veranlagten Volke werden sich die Visionen 
leichter steuern und beeinflussen lassen, als dies bei einem normalen modernen 
Nichteidetiker der Fall ist, dessen Widerstandskraft durch viel hohere Dosen 
gebrochen werden muB, welche dann einen vollig unkontrollierbaren Rausch 
hervorrufen.30 Weiter ist bei dem Eidetiker, der naturgemaB in Anschauungs- 
bildern lebt, anzunehmen, daB Visionen und Halluzinationen einen hbheren 
Realitatswert und groBere Glaubwurdigkeit besitzen als bei dem Nichteidetiker: 
seine normalen optischen Anschauungsbilder werden dazu neigen, sich mit den 
kunstlichen Visionen zu verbinden, da er ja in beiden Fallen tatsachlich das 
Bild s i e h t.

Obwohl ich nun personlich sehr dazu neige, anzunehmen, daB die Kreter in 
ihrem Gotterkult „Phantastica“ benutzt haben, laBt sich dies nicht beweisen. 
Es bleibt auch in diesem Zusammenhang die Moglichkeit von Selbstvergiftung, 
sei es, daB der Organismus durch korperliche Einflusse (z. B. Dbermudung durch 
Kulttanze) oder durch starke seelische Erregungen, wie sie gerade die Religion 
auslosen kann, aus dem Zustand des Gleichgewichtes gebracht wird. Alles dies 
entzieht sich jedoch unserem Urteil. Fur uns ist in erster Linie wichtig, daB 
wir in den Phantastica, sei es nun Mescalin oder Skopolamin, ein Mittel zur 
„medikamentosen Spaltung der Personlichkeit“31 eines modernen normalen 
Menschen besitzen, und dadurch — wie auch in dem Fall der schwachsinnigen 
Zeichnerin — die Moglichkeit haben, Einblick zu gewinnen in geistige Prozesse, 
die uns sonst verschlossen bleiben wurden.

Wenn wir uns nun der kretischen Kunst zuwenden und sie als Einheit be- 
trachten, so finden wird dort von Anfang an „Ornament“ und „Bild“ neben-, 
oft sogar durcheinander. Neben der erscheinungstreuen Wiedergabe von Holz- 
faserung und der bunten Aderung von Gesteinen32 stehen die „mottled-ware“- 
Vasen mit ihren bizarren, scheckigen wie zufalligen Farbflecken. Alsbald ver- 
dichten sich die letzteren zu regelmaBigen Mustern, und an dem bekanntesten 

Tafel2.3 Beispiel, der Schnabelkanne von Vassiliki, sehen wir, daB der ,Schnabel' tat
sachlich als solcher aufgefaBt und der AusguB zu einem Vogelkopf umgestaltet 
worden ist. Es bewahrheitet sich hier die von Schlosser geforderte Zusammen- 
fassung von ,Ornament‘ und ,Bild‘. Am Anfang der M. M.-Periode, in der 
Kamaresdekoration, laBt sich die Trennung uberhaupt nicht mehr durch-

30 Vgl. z. B. Kluver, Mescal Visions and eidetic vision, Am. J. of Psych. 1926, 37, S. 502 f.
31 Guttmann, Monatsschr. f. Psychol, u. Neurol. 56.
32 Evans, Pal. I, Abb. 19, 127.
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fuhren.33 Bald sind es Fische, Muscheln, ein Kafer, ein Reiher, Steinbocke, 
Blumen, die mehr oder weniger erscheinungstreu dargestellt sind, bald Spiralen, 
Rosetten, Palmetten, die in wilder Bewegung und greller Pracht erscheinen, 
bald auch fangt das Naturmotiv an, sich zu bewegen, zu drehen und ver- Tafel 22.2-5 
spritzt wie ein Feuerwerk nach allen Richtungen, bald wird eine einfache lineare 
Form plotzlich zur Blute.34 Eine ungeheuer lebhafte und lebendige Phantasie 
pflegt man zu sagen. Sind es auch wirklich ,Phantasien, d. h. Erscheinungen, 
,Anschauungsbilder‘, die dem Kunstler vor Augen standen und die er hier fest- 
gelegt hat? Ich mochte es annehmen. Die Darstellungen machen den Eindruck, 
sich tatsachlich vor unseren Augen zu entwickeln, zu ,werden, so dab von einem 
,Kombinieren‘ von ,ornamentalen‘ und ,bildhaften Elementen oder gar von 
einem bewubten Stilisieren von ,naturalistischen Erscheinungen nirgends die 
Rede sein kann. Es sind jedesmal geschlossene, einmalige Gesamterscheinungen, 
die von Fall zu Fall wieder anders, verschieden sind, nur selten einzelne ,Motive' 
wiederholen und in der Hauptsache durch den gemeinsamen Totalitatscharakter 
unter sich verbunden sind.

Durch die Versuche namentlich mit Mescal35 wissen wir jetzt, dab ,orna- 
mentale' Visionen dieser Art keineswegs selten sind. In den Mescalvisionen 1st 
es sogar moglich, eine Reihe von „Formkonstanten festzustel en.. 0 ornmt 
das kaleidoskopartige, sich bewegende oder symmetrisch um ein Zentrum 
gruppierte Ornament wiederholt vor, so werden immer wie er ra es en, 
Spiralen und im allgemeinen regelmabige Bewegungen erwahnt, so sind na
mentlich auch die leuchtenden, satten Farben hier charakteristisch und so kann 
man vor allem feststellen, dab ,Ornament' und ,Bild' dauernd ineinander 
ubergehen und sich auseinander entwickeln. Es wurden diese Beobachtungen 
wenig Uberzeugungskraft haben, standen sie allem. Denn die Mescalvisionen 
sind kunstlich, und von dem Kamarestopfer konnen wir nicht annehmen, dab 
er bei der Arbeit Bilsenkraut zu sich nahm, obwohl naturlich Erinnerungen an 
kunstlich erzeugte Visionen moglich sind. Aber es labt sich wohl zeigen, dab 
ahnliche Erscheinungen, auch ohne absichtliche Sinnestauschung, vorkommen. 
Unter den Scherenschnitten der schwachsinnigen Kunstlerin, die zu ihren 
fruhesten Kunstprodukten uberhaupt gehoren, befinden sich einige auberst 
merkwurdige Stucke, die eine vollkommene Verquickung von ,Ornament und 
,Bild‘ zeigen. So finden wir (Taf. 22. t) (a) einen Hund dessen Korper und TafeH^x 
Extremitaten in ein wildbewegendes ,Ornament' ubergehen, oder (b) einen 
Vogel, der nur aus einem Kopf besteht, woraus sich drei lange, gezackte 
Lappen entwickeln, von denen einer in eine ornamentale Arabeske aus auft. 
Besonders lehrreich ist in diesem Fall die Zusammenstellung mit der unmittelbar 
danebenstehenden Darstellung (c). Diese gibt in reiner Untenansicht einen auf 
einem Ast sitzenden Vogel durchaus erscheinungstreu wieder Beachtenswert 
ist, dab Vogel und Ast offenbar als ein Gesamtbild aufgefabt und Wieder- 
gegeben sind. Es ist dieses Anschauungsbild selbstverstandhch als dunkle 
Silhouette gegen den hellen Himmel gesehen und festgehalten Die Dar
stellung dieses Totalbildes wurde nun als ein neues Stuck ,Wirklichkeit von 

33 ib. I, S. 182 f.
34 ib. IV, S. 93.
35 Kliiver, Mescal, S. 17 f.
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neuem aufgefabt und zu einem zweiten Anschauungsbild verarbeitet. Der ganze 
Vogelkbrper wurde zum Kopf (in b), die gegabelten Aste wurden schwerer und 
fingen an, ein Eigenleben zu fuhren. Wir nennen dieses Eigenleben ,ornamental', 
aber gerade in einem Fall wie hier, wo ubrigens die Ansatze zur Spirale audi in 
mehreren Exemplaren vertreten sind, ist diese Bezeichnung verfehlt. Denn von 
,Ornament' kann man schliefilich nur reden, wenn die Absicht etwas zu 
schmucken vorliegt und tatsachlich auch ,etwas' zum Schmucken vorhanden ist. 
Hier erscheint dieses ,Ornament' jedoch vollkommen beziehungslos und los- 
gelost von jedwedem zu schmuckenden Gegenstand. Es ist nur da als Dar- 
stellung, als Versichtbarung eines in der Wirklichkeit nicht als etwas selb- 
standig sichtbaren Vorhandenen: der Bewegung. Diese wird optisch nur im 
Zusammenhang mit den Dingen und als eine Qualitat wahrgenommen. Sie wird 
daneben jedoch motorisch erlebt und kann auch motorisch in der Gebarde zur 
Darstellung gelangen. Theoretisch ist denkbar, dafi Bewegung als etwas ganzlich 
von den Erscheinungsformen der Wirklichkeit Losgelostes in einem An
schauungsbild erscheint. So besafi Goethe die Fahigkeit, kaleidoskopartig sich 
bewegende und verandernde Muster zu sehen, allerdings dabei sich in Gedanken 
auch schon wieder anlehnend an gotische Fenster;36 so finden wir unter den Be- 
schreibungen von Mescalvisionen fortwahrend bewegende, kaleidoskopische Zu- 
sammenstellungen von regelmaBigen Formen. Aber auch hier ist das Orna
ment' fortwahrend in Umbildung begriffen und wird zum ,Bild‘, so wie das 
,Bild' sich wieder zum ,Ornament‘ umgestaltet. Die Praxis kennt diese kunst- 
liche Trennung von motorischem und optischem Erleben nicht. Hochstens kann 
man, wenn der ,ornamentale, ich mbchte lieber sagen rein dynamische 
Charakter so stark auffallt, wie in den fruhen Scherenschnitten der Schwach- 
sinnigen und vor allem in der Kamareskunst, von einem Vorherrschen der 
motorischen Komponente sprechen. Durfen wir aus der Entwicklung der 
schwachsinnigen Kunstlerin, bei der diese Phase am Anfang steht, einen SchluB 
ziehen, dem auch phylogenetisch Bedeutung zukommt, dann tritt die stark 
dynamisch orientierte Kamareskunst gerade an dem Punkt der kretischen 
Kunstentwicklung auf, wo wir sie auch erwarten wurden. Jedenfalls laEt sie 
sich sehr wohl mit der Annahme einer eidetischen Veranlagung in Einklang 
bringen.

Bei der Schwachsinnigen ist dieses Stadium bald durchlaufen. Sie hat sich 
offenbar mehr und mehr auf die Darstellung ihrer optischen Anschauungsbilder 
zuruckgezogen, und obwohl auch darin die motorische Komponente immer 
noch mitspielt, kommt ihr doch bei weitem nicht die Bedeutung zu, welche 
sie in der spateren kretischen Kunst immer behalt. Der Kreter ist auch in der 
Sinngebung seiner Darstellungen weit uber die moderne Schwachsinnige hinaus- 
gegangen. Ihm genugt die bloEe Fixierung seines Anschauungsbildes nicht. Er 
bringt es in Beziehung zu anderen gegebenen Gegenstanden, er bringt Ver- 
bindungen zustande, die der Schwachsinnigen nie in den Bereich ihrer Moglich- 
keiten treten, und indem er eine Vase ,schmuckt‘ — insofern kann man von 
Kamares ο r n a m e n t sprechen —, ein Siegel schneidet, unterwirft er sich dem 
Zwang, den diese Verbindung ihm auferlegt. Die stetige Wechselwirkung mit

30 W. Jaensch, Grundzuge, S. 263.
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einer sich entwickelnden Technik, die „formandernd“31 ihren EinfluE geltend 
macht, verhilft seiner Kunst zur vollen Entfaltung, letzten Endes vielleicht auch 
zum Untergang.

Schon am Anfang der Entwicklung stoben wir auf merkwurdige Verirrungen, 
zu denen die aufierordentliche technische Gesdhicklichkeit den kretischen 
Kunstler verfuhrt. In vielen Fallen decken sich seine Anschauungsbilder natur- 
gemab weitgehendst mit seiner direkten Wahrnehmung, namentlich, wenn es 
sich um besondere Einzelobjekte handelt. Er hat, wie Evans38 hervorgehoben 
hat, eine grobe Vorliebe „for bizarre natural forms", einen Geschmack also an 
dem Einmaligen, Eigenartigen, der sehr wohl zu der eidetischen Anlage pabt, 
und womit er in seiner weiteren Umgebung allein steht. Dieser Geschmack 
erstreckt sich besonders auf Muscheln und Seetiere, und der Kreter hat nun 
alsbald entdeckt, dafi sich das ihn entzuckende Einmalige beliebig vervielfaltigen 
labt durch das Abdruckverfahren nach dem naturlichen Objekt. Die Beispiele 
dieses Verfahrens, das sich bis in den Anfang der M. M. I-Periode zuruckver- 
folgen labt,39 reichen noch bis ins Ende der M. M. Ill-Periode. Evans hat es 
mit Recht mit dem System des „Nature-printing“ in Verbindung gebracht, 
welches wir schon im Spongefresco (M. M. II a) und auf verschiedenen Vasen 
kennengelernt haben. Evans betrachtet diese Naturnachahmung, die mit Kunst 
nichts zu tun hat41 und vielmehr eine mechanische Vervielfaltigung naturlicher 
und begehrter Gegenstande ist, als den direkten Vorlaufer des kretischen 
„Naturalismus“. Das ist zwar falsch, aber dieses Duplikationsverfahren beweist 
m. E. wohl, wie vollkommen die Vorstellungen der Kreter mit ihren Wahr- 
nehmungen zusammenfielen.

Das Gebiet der Kunst betritt der Kreter erst, wenn er, statt die naturliche 
Form zu benutzen, nun dazu schreitet, selbst Formen anzufertigen, welche 
dann seinen Anschauungsbildern entsprechen. Dab letzteres tatsachlich der Fal 
ist, geht aus der nun bald auftretenden Hybridisierung der Formen hervor. 
Eigenschaften, die mehreren verschiedenartigen Muscheln zu eigen sind, werden 
in einer Form vereinigt.42 Evans43 hat gerade fur dieses Gebiet eine sehr inter- 
essante und lehrreiche Zusammenstellung gegeben, aus der hervorgeht, wie 
der kretische Kunstler aus seinen sehr erscheinungstreuen Anschauungsbildern 
ein ganzes kunstlerisches Verzierungssystem aufgebaut hat. Auch hier geht er 
also uber die primitiven Formen der Darstellung des Einmaligen hinaus und 
zeigt eine Fahigkeit, seine Anschauungsbilder zu kombinieren und in einer 
neuen, nunmehr rein kunstlerischen Einheit zu verbinden. Auch dieser Einheit 
liegt ein optisches Anschauungsbild zugrunde, aber es entsteht aus einer 
komplizierteren geistigen Tatigkeit, einem ,Denken in Bildern , welches, nament
lich in der Kamareskunst, durchkreuzt und oft sogar uberwuchert und be- 

Tafel 3.2

Tafel 2.4

herrscht wird durch das Erlebnis derBewegunf^da^di^opti^^

37 Schlosser, a. O. S. 224.
38 Pal. IV, S. 102,. , , j
39 Pal. IV, S. 108; es handelt sich um eine Fayence-Muschel, die aus einer von der Natur 

genommenen Form abgedruckt wurde.
40 Pal. IV, S. 103, 109.
41 Croce, a. O. S. 17 f.
42 Evans, Pal. IV, S. 112 f.
43 a. O. S. 108 f.
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seinen Bannkreis zieht und oft zu Ausdrucksgebarden umgestaltet. Es ist in 
der Tat die Gebardensprache, das dynamische Erleben der Natur, welche hier 
noch stark im Vordergrunde steht und im Grunde genommen auch immer 
wieder hervortritt, wenn es sich in der Kunst nach unserer Auffassung in erster 
Linie urn ,Ornament' handelt. Daft sie in Kreta ein langes und kraftiges Leben 
gehabt hat, ja die Lautsprache erganzte und verstarkte, hat Evans44 auf Grund 
der spateren Kunst bereits klar erkannt. Kreta nimmt in dieser Hinsicht in 
seiner Umgebung eine Ausnahmestellung ein. Evans hat es mit Neapel ver- 
glichen und denkt sogar an Zusammenhang. Seine Herleitung der neapolitaner 
Gebardensprache aus Kreta scheint mir jedoch recht unwahrscheinlich.

Im Laufe des M. M. III tritt nun, mit den zweiten Palasten, die ,grofte Kunst' 
auf. Die Wandmalerei bringt Darstellungen, deren Sinn uber das Anstreichen 
der Wande in Holz- oder Steinfarbe, oder das blofte Mustern durch wieder- 
holte, identische Abdrucke (,Sponge-fresco') hinausgeht. Auch in der Klein- 
kunst wird das ,Ornament' zuruckgedrangt und tritt das ,Bild‘ an seine Stelle. 
Die bunten Muster verschwinden, und es erscheinen Blumen und vor allem 
Seetiere und Meerespflanzen. Nach dem vorher Gesagten wird es klar sein, 
daft wir den Ubergang nicht als so abrupt betrachten, wie er erscheint. Lassen 
wir die anderen Grunde, die fur Kontinuitat der Entwicklung oder dagegen 
sprechen, nunmehr beiseite und beschranken wir uns nur auf die Kunst, so muft 
gesagt werden, daft die Vorbedingungen der erscheinungstreuen Kunst, die jetzt 
auftritt, in der vorangegangenen Zeit bereits gegeben waren. Wenn dort jedoch 
die Bewegung einen hohen Grad von Selbstandigkeit besaft, so daft ihre Dar- 
stellung oft das Bild beherrschte, so kommt jetzt die optische Erscheinung der 
Dinge mehr zu ihrem Recht. Nicht, daft die Bewegung nunmehr unterdruckt 
wurde. Wir haben bei der Bctrachtung der Kunstwerke dieser Periode schon 
gesehen, daft das Gegenteil der Fall ist. Aber es kommt eine engere Verbindung 
zwischen dem optischen Anschauungsbilde und der darstellenden Gebarde zu- 
stande. Die Bewegung wird an dem — und durch das wahrgenommene Objekt — 
erlebt und im optischen Anschauungsbild gebunden. Es handelt sich also mehr 
um eine Verschiebung der Akzente als um eine wesentliche Umwalzung. Von 
diesem Gesichtspunkt aus ist es klar, daft es nicht so wichtig ist, die ,natura- 
listische' Periode der kretischen Kunst mit der vorhergehenden zu verbinden 
durch den Nachweis von ,naturalistischen‘ Elementen, die dort bereits vor- 
kommen, ebensowenig wie der Nachweis, daft die ,ornamentalen‘ Gesetze, 
welche die fruhkretische Kunst beherrschten, noch mehr oder weniger versteckt 
weiterleben unter dem naturalistischen Auftern der Blutezeit, obwohl diese 
Beobachtungen uns naturlich helfen, die fundamentale Wesensgleichheit der 
kretischen Kunst zu erkennen. Die „Gesamtphysiognomie der hoheren Form- 
gebung", wie Spengler45 es ausdruckt, bleibt dieselbe, und wenn sich auch 
Einzelheiten andern, neue Motive auftreten, so mochte ich doch nicht gleich an 
bestimmende auftere Einflusse oder gar, mit Spengler, an wandernde Topfer 
denken, solange es mir moglich erscheint, wie auf Kreta, die Entwicklung aus 
dem hier vorgetragenen einheitlichen Gesichtspunkt zu erklaren.

Wie stellt sich diese Entwicklung nun dar? Mir scheint, daft wir auf Kreta 
eine ahnliche Entwicklung wie bei der schwachsinnigen Kunstlerin beobachten

” a.O. III, S. 57 f.
15 Die Welt als Geschichte, 1935, 1, S. 192.
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konnen. Das optische Anschauungsbild tritt in den Vordergrund und beherrscht 
von nun an das Bild. Wodurch diese Verschiebung sich vollzieht, konnen wir 
nicht mit Bestimmtheit sagen. Moglich ist, dafi wir hier emer fur die Kreter 
naturlichen Entwicklung gegenuberstehen, wahrschemlicher allerdings dafi sie 
sich so schnell und plotzlich abspielt unter dem Einflufi aufierer Umstande. 
Evans46 hat bereits darauf hingewiesen, dafi bei der Rekonstruktion des Palastes 
im M. M. III, wobei in weitgehendem Mafie der Schutt der alten Bauten er- 
wendung fand, grofie, glatte Stukkowande entstanden, die mit ihren leeren 
Flachen den Malern eine ausgezeichnete Gelegenheit fur Fresken boten. . Er
lich erklart dieses noch keineswegs, weshalb hier dann plotzlich erschem g 
treue Darstellungen entstehen sollten und man sich nicht wie fruher 
gemaltem Holz- oder Steinersatz oder einem „Schwamm-Muster 
mag aber immerhin die grofie, eintonige Flache einen fordernden Emflu . 
das Entstehen von scharfen, klar umschriebenen optischen An^uung^ 
ausgeubt haben. Denn, wenn auch die Zufalligkeiten emer Mauerfordernd 
auf das Entstehen von Anschauungsbildern einwirken kon"en °b
so ist andererseits bekannt, dafi starkfar U"™ j Anschauungs- 
Hintergrunde einen storenden Einflufi auf das Festhalten des 
bildes auszuuben vermogenZ Es kommt noch hinzu, dafi -- fur dieZe 
doch wohl mit Evans annehmen darf, dafi hier kerne 
an der Arbeit waren, sondern dafi wenigstens die grofien I resken von w 

d. h. also von einzelnen dord. 
begabr anerkannten Spezial.sren ausgefuhrr ™ S ung
Tedanik ihnen nieht frond war, ze.gt da, angewandre H Jfsm.ttd do Ernrolung 
der Malfladie. Wie diese Kunstler and, in sozialer S .

Orten J δΐΓη ehr oder weniger individuellen Ausdrucksgebarde des Orna-

Zen. XUs wird der Auftraggeber hier and, sein Wore

8 x “^ “^xz^x 

vor allem nidir so unerklaruo , ;A jdlt 0hne merkwurdige 
Kleinkunst auch. S^d .. s01d,e mdchte i4 hier nur die
Obergangserstheinungen vollzogen a j A d; sonstige Kunstentwirk-
eigenarrigen Zakro-S.egel erwahnen. S “ehc„ nur
long von der M.M III bis ,n d,e S.M.I Periode widerspnjA Ne|)en er. 
bar m.t der A™*™ 6"n j„det man „amlid, eine Reihe komplizierrester, 
scheinungstreuen Darstellun . un„ezugelten Phantasie, wie es

HogarAuX* Evens haben side bemlihr, Beziebungen dieser

Tafel 23.1

40 Pal. Il, i, S. jijf. f
47 Jaensch, Eidetische Anlage, . -7’ 110
48 Evans, Pal. I, S. 530 f·
49 Evans, Pal. I, S. 702 f.
50 J. H. S. 1902, 22, S. 76 f·, Τ. 6—10.
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Gestalten zu ihrer weiteren Umwelt (Agypten, Vorderasien) aufzudecken, aber 
uber erne wenig uberzeugende Obereinstimmung einzelner Details kommt man 
hier nicht hinaus. Mit religiosen Vorstellungen oder Kultus sollen diese Siegel 
f". Zusammenhang haben — “for no cult-type can be properly called 
fantastic — aber die Darstellungen des Minotaurus, die auch vorkommen, 

nr Αυ&“η?' Angesichts der geradezu greulichen Ausdrucks- 
kraft der Vorstellungen fallt es auch schwer zu glauben, daE wir es hier nur 

einem scherzhaften Spiel der Siegelschneider zu tun haben sollten, einer 
S^iST611 ?riuoni V°i em^en wenigen Siegeltypen, durchgefuhrt, urn 
Siegelfalschern das Handwerk zu legen. Es handelt sich in der Tat um eine 
unglaublich anschauliche Phantasie, fur welche die Darstellungen sich ver- 
schieben und verandern like the phantoms of a dream”,52 fur die iede Form 
sich umgestaltet zu einer neuen, und der die kleinste Handhabe genugt, um ein 
anderes Bild hervorzuzaubern. Aber im Traume schneidet man nun einmal 

ne Siegel, und so muE man wohl annehmen, daE dieser ProzeE, den wir 
offend nur Γ Τη tme k^ne1n> sich in dem kretischen Kunstler bei 
THum Τ Τ W H smd “?ώ^ ^uliche oder belustigende 
nhanm geworden smd, sondern es haftet alien diesen 
phantastischen Gebilden vielmehr etwas Alpdruckartiges, Beangstigendes und 
Drohendes an. Humor, das befreiende Lachen uber die komische Zusammen- 
stellung von nicht Zusammengehorigem, kann ich hier nirgends entdecken

Tre in S ganzekn schen Kunst· V°n Matur, der bewuEten 
und beherrschten Obertreibung von Einzelzugen, ist wie in der ganzen 
damoHsch^^ keine Rede· Ares todernst’ grauenhaft wirklich und oft

bent··’ Fiur dlese E,rscheinungen suchen wir in der Kunst der 
schwachsinrugen Kunstlerin vergebens nach Parallelen. Sie begnugt sich mit 
J™’ 7nd'e einfache Wahrnehmung ^r, sei es als optisches Anschluungsbild 
hin und k J ’ et (s· ?bcn S- I43)’ und wenn auch in ihrer Kunst 
dabei do b Hybridisierungen auftreten (s. oben S. 66), so handelt es sich 
bildern Γ ^ ^^J^amination von einzelnen Anschauungs- 

lhrj.e;ku?n7tes psyc^ches Eigenleben reicht nicht aus, um ihre 
Anschauungsbilder durch personliches Erleben, durch eigene Akzente das heiEt 
besondere Deutungen so stark umzugestalten, wie es hier geschieht. Man muEte

aU die Kunstivon Sdllz°Phrenen zuruckgreifen, wo durch den geistigen 
rbpaM P^n normalen P^nkchkeit die Beherrschung der Phantasie und das 
Gefuhl fur Proportion wegfallt, um Vergleichbares zu finden. Oder man kann 
sich Auskunft holen in den Beschreibungen von kunstlich hervorgerufenen 
λ isionen und Halluzinationen wo erstaunliche Parallelen zu den werdenden und 
wechselnden Gestalten der Zakro-Siegel vorkommen
demH^R1 behaupten, daE die kretischen Steinschneider unter
erz^t^ V Z· H/Oscyamus ?hre uns Wahnwitzig erscheinenden Gestalten

k 1AUS 8“2 a ei;en’ durchaus naturlichen Grunden kann das seelisch- 
dem^^1^ und eS 1St klar’ daE eine S01clie Storung sich bei
dem naturhchen Eidetiker, dessen Denkart von der unsrigen grundverschieden 
normalen M ‘"h allgef!einef,audl viel ^«g^ auswirkt, Ils bli dem modernen 
normalenMenschen. Eine Ahnung, ein Angstgefuhl werden fur ihn der er

51 Hogarth, J. H. S., a. O. S. 91.
62 Evans, a. O. S. 702.
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konkret, in „Bildern“ denkt, notwendigerweise Gestalt annehmen, sichtbar 
werden als Anschauungsbild. Die scharfe Trennung von ,Subjekt‘ und ,Objekt‘, 
zwischen ,Ich‘ und ,Welt‘, besteht fur ihn nicht. Das gilt fur den Eidetiker 
(s. oben S. 54) so gut wie fur die moderne Versuchsperson, die, z. B. durch 
Mescal, kunstlich Visionen erzeugt. “In general”, sagt Kluwer,53 “the line of 
demarcation drawn between ‘object’ and ‘subject’ in normal state seemed to 
be changed. The body, the ego, became ‘objective’ in a certain way, and the 
objects became ‘subjective’. They became subjective not only in the sense 
that they behaved as visionary phenomena, but also in the sense that they 
gained certain affective qualities. A movement of the hand of the experimen
ter, a noise, a turning of the chair, seemed to be harmful and dangerous. — 
Somehow, the physical medium of the air, the difference between the bodies 
did not exist. I frequently felt that the experimenter meant me ill and I 
wished he would abstain from thoughts which could do me harm. So wie 
hier Vergleiche mit schizophrenen Zustanden sich aufdrangen, so liegt auch 
ein Vergleich mit primitiven religiosen Auffassungen, wie sie langst erkannt 
sind, nahe. Der Mensch ist Teil des Ganzen, unverbruchlich damit verbunden 
und unendlichen ratselhaften Einflussen ausgesetzt. Wenn man in dieser 
Geistesverfassung in Bildern denkt und seine Gedanken sieht, so brauchen wir 
uns nicht zu wundern, wenn dabei ,phantastische Typen herauskommen, so 
wie die Zakrosiegel sie uns bewahrt haben, oder wenn sich das heilige Tafel 23.6 
Symbol des Doppelbeils belebt zu greulichen kleinen Kobolden, ganz aus 
glotzenden Augen und aufgesperrten Rachen bestehend, ganz aus drehender, 
greifender Bewegung, so wie sie auf Vasen von Phylakopi vorkommen.51 Diese 
Dinge haben eine ungeheure Realitat und sind zunachst wohl als person- 
liche Bekenntnisse oder vielleicht ,Bannungen aufzufassen. Wir wissen 
schliefilich nicht annahernd, wozu die Zakrosiegel gedient haben, aber man 
kann jedenfalls mit Bestimmtheit sagen, dab es ganz personliche 
Dinge waren. Nach meiner Uberzeugung hangen sie mit der Religion zu- 
samrnen. In ihnen sind uns merkwurdige Ubergangserscheinungen erhalten, 
worin optische Anschauungsbilder sich mischen, zum Teil miteinander, zum 
Teil wohl auch mit Wahrnehmungen, wie sich dies heute noch feststellen lafit 
bei jugendlichen Eidetikern, wobei dann in der Tat mit Augen sichtbar sich 
die „phantastische“ Umgestaltung vollzieht.55 Wieviel mehr mufi dies der Fall 
gewesen sein bei Eidetikern, die noch in der Einheitsphase leben, deren ernes 
Anschauungsbild zur Anregung und zum Ausgangspunkt eines folgenden 
wird nicht nur, weil es ein anregendes Formelement enthalt, sondern auch 
weil ’die darin enthaltene Bewegung, ,Gebarde‘, auf anderem Wege zu neuen 
Anschauungsbildern drangt. Soviel ist sicher, dafi die rein optischen An
schauungsbilder, sei es auch als Konglomerate von verschiedenartigen Bruch- 
stucken, deren jedes einzelne jedoch unbedingt Realitatswert hat, zum Sieg ge- 
langen, wie stark sie auch immer noch durchsetzt und sogar beherrscht werden 
durch die Ausdrucksgebarde.

In der grofien Kunst und ihrem Abglanz auf den Gebrauchsgegenstanden 1st 
der Ausgleich zustande gebracht: Bewegung und Bild sind hier in der Dar-

53 Am. J. of Psych. 1926, 37, S. 513· ni ne-. τ τ c ι
“ Evans, Pal. I, S. 704; verwandte Erscheinungen in Ostspanien, Burkitt, Prehistory, T. 39. Tafel 23.5
55 Jaensch, Eidet. Anlage, S. 62 f.
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Tafcl

stellung, die nun nicht mehr nur personlicher Ausdruck, sondern gleichzeitig 
eine Mitteilung an viele sein will, vereinigt. Es ist klar, daB damit eine gewisse 
Objektivierung der AuBenwelt verbunden sein muB. So wie mit der Entwick- 
lung der Lautsprache die Gebardensprache allmahlich zuruckgedrangt wird 
und in eine sekundare, unterstutzende Stellung gerat, bis sle schlieBlich als 
Gestikulation das gesprochene Wort nur noch unterstreicht und verstarkt, so 
verliert auch in der Kunst die Bewegung ihre uberragende Bedeutung und ge- 
wissermafien ihre Selbstandigkeit. Sie wird nur noch als Funktion des wahr- 
genommenen Objekts erlebt und ist im optischen Anschauungsbild gebunden 
an eben dieses Objekt. Das optische Anschauungsbild muB, urn allgemeine 
Geltung beanspruchen zu konnen, seinerseits der direkten einmaligen Wahr- 
nehmung nahertreten und auf die Fulle von Heterogenem verzichten, die es 
fur den einzelnen enthalten kann. Im Anschauungsbild sammelt sich Er- 
fahrung von Gleichartigem, und so wie in der Sprache das umfassendere Wort 
an die Stelle der das einzelne darstellenden Gebarde tritt, so offnet auch die 
Kunst einer gewissen Konvention die Tur.

Zweifellos kommt in dieser beginnenden Ordnung der Welt eine beschrankte 
Abstraktion zum Ausdruck, aber wir sind auf Kreta imrner noch weit entfernt 
von allgemeinen, abstrakten Begriffen. Wir haben schon gesehen, wie indi- 
viduell die Anschauungsbilder, auf denen diese Kunst beruht, noch sind, wie 
,einmalig‘ uns gewohnlich die Darstellungen noch anmuten. Am starksten 
trifFt doch imrner die Sicherheit, mit der der Kunstler die Bewegung fest- 
gehalten hat, und wenn wir als Grundlage dieser Kunst bewegliche An
schauungsbilder voraussetzen, so bleibt es ein besonderes Problem, wie es dem 
Kunstler gelungen ist, dieses sein bewegliches Anschauungsbild in seiner Kunst 
zu fixieren und dadurch naturlich auch zu immobilisieren und dennoch den 
Eindruck, die Suggestion der Bewegung zu bewahren.

;i3; Wahlen wir als besonders charakteristisches Beispiel den ,galop volant'. Alle
30.1 Tiere in schneller Bewegung werden auf Kreta dargestellt mit den Vorder- und 

Hinterbeinen weit vom Korper weggestreckt und ohne den Boden zu beruhren, 
in dem bekannten ventre-a-terre-Schema, von dem wir jetzt, dank der Kine- 
matographie, wissen, daB es in der Wirklichkeit gar nicht vorkommt.5’ Dieses 
Schema soil sogar in Kreta erfunden sein. Geraten wir hier nun nicht in di
rekten Widerspruch zu unserer Annahme, dafi eidetische Anschauungsbilder 
dieser Kunst zugrunde liegen? Zunachst ist zu bedenken, daB optische An
schauungsbilder, auch wenn sie eine groBe Erscheinungstreue besitzen, doch nie 
photographischen, mechanischen Momentaufnahmen gleichzusetzen sind. Es 
steckt imrner der lebende Mensch mit seinen besonderen Fahigkeiten und auch 
seiner Beschrankung dahinter. Beschrankt ist er insofern, als er gar nicht im- 
stande ist, mit dem Auge Momentaufnahmen von der Kurze und Exaktheit, 
die der photographischen Kamera eigen sind, aufzunehmen und festzuhalten, 
jedenfalls nicht von kompliziert und schnell sich bewegenden Lebewesen. 
Seine Wahrnehmung kommt ihm also gar nicht zum BewuBtsein als eine Reihe 
von stabilisierten, fixierten Einzelaufnahmen, aus der er gegebenenfalls die- 
jenige auswahlen konnte, die die starkste Bewegungssuggestion enthalt oder 
gar die suggestiven Elemente von mehreren zu einem neuen Bilde zusammen-

M Reinach, Representation du galop (1901); Evans, Pal. I, S. 713 f.
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setzen konnte, sondern was er auffafit, ist in erster Linie die Bewegung selber. 
Man wird auch heute noch, sogar bei sich selbst, genugend Beispiele von der 
Neigung, eine wahrgenommene schnelle Bewegung durch miterlebende, ein- 
fuhlende Gebarde darzustellen, feststellen konnen. Bei dem beweglichen 
Eidetiker (B-Typ) wird diese Neigung naturgemafi noch ungleich starker sein. 
Die miterlebende Gebarde wird zu einem dominierenden Bestandteil auch 
seines optischen Anschauungsbildes. In dem Anschauungsbilde erscheint die 
Ausdrucksgebarde als Richtung, als expressive Linie, die den Rhythmus der Be
wegung erfaEt und festlegt. Es ist die langgezogene Wellenlinie, unter Um- 
standen sich wiederholend, die vor allem den Eindruck der schnellen Bewegung 
in uns auslost, wenn wir Darstellungen von Tieren im ,galop volant' betrachten. 
Wie sehr hier die Momentphotographie tauscht, lehrt uns am besten der Film. 
Wir erleben den Rhythmus, die Linie der Bewegung nur dann wenn das ge- 
zeigte Bild unserer Wahrnehmung entspricht. Wird es durch die Zeitlupe in 
seine Elemente zerlegt, so hort die Illusion auf. Dieser direkten Wahrnehmung 
pafit sich nun auch das Anschauungsbild an, indem es aus den unendlich vie en 
Bewegungsphasen nur diejenigen assumiert, die der beherrschenden Ausdrucks
gebarde entsprechen. So kann der Schein entstehen, als ob hier abstrakt ,ge- 
wahlt‘ wurde, wahrenddem in Wahrheit direkt Wahrgenommenes sich in cm 
lebhaftes, bewegliches Anschauungsbild umsetztA Die Momentphotographie 
hat durch ihre scheinbare Exaktheit hier geradezu irrefuhrend gewirkt, und 
dies ist auch schon klar erkannt von einem hervorragend berufenen Kritiker, 
Rodin.58 Ausgehend von der Erkenntnis, dafi die Bewegung der Ubergang von 
einer Haltung zu einer anderen ist, zeigt er an verschiedenen Beispielen wie 
der Kunstler durch Vereinigung von verschiedenen Haltungen in einer Dar- 
stellung den Zuschauer zwingt, „a suivre le developpement d un acte a traver 
un personnage“.69 Was die Kunst vermag, „deroulement progressif du geste , 
kann die Photographie nie geben. Deren exaktes mechanisches Zeugnis ist nu 
Schein. „G’est l’artiste qui est v^ridique et c est la photographic qui est 
menteuse· car, dans la realite le temps ne s’arrete pas: et si 1 artiste reussit a 
produire Pimpression d’un geste qui s’e^cute en plusieurs instants, son oeuvre 
est, certes, beaucoup moins conventionelle que 1 image scientihquc ou temp.

.galop volane. ,.Ses (d. h. «-auits) d= 
paraissent courir: et cela vient de ce que le spectateur, en les regardant 
d'arriere en avant, volt d'abord les jambes poster,eures accompl.r 1 effort 
d'oil resulte 1’ilan gintal, puis le corps sponger, puts les jambes anteneures 
leather an loin la terre. Cet ensemble est faux dan, sa s.multane.te; .1 est era. 
quand parties en sont observees suceessivement et c’osl ce u verstesenle 
mi nous importe puisque c’esl ceile que nous voyons et qui nous frappe. Notez 
Sen sque le peintres et les sculpteurs, quand ils reumssent dans une meme 
figure diffirentes phases d'une action, »r proMent po.nl par ru.sonnemen η. 
far artifice Ils expriment tout naivement ce qu ils sentent. Leur ame et leui 
main sont comme entrain^es elles-mSmes dans la direction du geste, et c est 
d’instinct qu’ils en traduisent le developpement. _________________

57 Vgl. Evans, Pal. III, S. 120 f. c f
68 Rodin, L’art. Entretiens reunis par P. Gsell ,
“ Vgl. hierzu auch Petersen, Rhythmus. Abh. Gott. Akad. d. . 9 7.
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Tafcl 32.8

Tafcl 14.1

Ich habe Wert darauf gelegt, diesen Passus ausfuhrlich wiederzugeben, weil 
bier ein Kunstler spricht. Sein Zeugnis hat fur uns doppelten Wert. Er be- 
statigt, was wir erschlieEen zu mussen glaubten, daE der ,galop volant' der 
naiven Wahrnehmung entspricht. Der Kunstler sieht tatsachlich die schnelle 
Bewegung in dieser Form, und naturgemaE tritt diese dann auch im An- 
schauungsbild des eidetischen Kunstlers auf. Wenn dies der Fall ist, dann ver- 
hert die Feststellung der Wanderungen dieses Motivs, das Reinach bis nach 
China verfolgte und woraus er geneigt ist, weitgehende Schlusse in bezug auf 
Zusammenhange zu ziehen, an Bedeutung. Denn es 1st dann immerhin mog- 
lich, daE diese Art der Darstellung an den verschiedensten Orten selbstandig 
entstanden ist, wie etwa bei den Buschmannern in Sudafrika,60 die Reinach in 
seiner Aufzahlung nicht erwahnt.

Auch in einem weniger heftig bewegten Bild, wie dem Fresko des Krokus- 
pfluckers, drangen sich mehrere Handlungen zu einer Einheit zusammen: das 
eilige, stark richtungbetonte Laufen, das Blutenlesen mit beiden Handen zu- 
gleich — wie die Rekonstruktion wohl richtig angibt — gibt keine „Moment- 
aufnahme wieder, sondern vielmehr ein zusammenfassendes Anschauungs- 
bild, das im Raum zu einer Einheit vereinigt, was zeitlich aufeinanderfolgen 
wurde. Immer sehen wir, daE die Bewegung erfaEt wird an der charakte- 
ristischsten Stelle, an der Begrenzung der farbigen Flache, an der UmriElinie, 
die auEerst suggestiv das unmittelbare Leben in der ,Gebarde‘ festhalt. Diese 
beherrscht auch weiter das Anschauungsbild insofern, als fur die Zusammen
hange innerhalb der Kontur wenig, wenn uberhaupt, Interesse vorhanden ist. 
Die darstellende Gebarde ist jetzt jedoch gebandigt, im Einzelobjekt gebunden, 
und wird nur an ihm sichtbar. Das optische Anschauungsbild, das seine Uber- 
zeugungskraft der unmittelbaren Ubereinstimmung aller Teile und des Ganzen 
mit der direkten Wahrnehmung verdankt, ist bestimmend fur die Darstellung 
geworden.

Es kann kaum bezweifelt werden, daE in dem optischen Anschauungsbild 
Erfahrungen gesammelt werden und ihren Niederschlag finden. Schon wieder- 
holt wurde betont, daE die eidetische Einheitsphase nicht nur ein Sehen von 
Bildern, sondern ein Denken in Bildern bedingt, wenigstens dann, wenn es 
normale, vollwertige Menschen sind, die in dieser Einheitsphase stehen. So 
wie in der Architektur zahllose Experimente und Erfahrungen zu einer Arbeits- 
art, einer Gepflogenheit fuhren, die Fehlschlagen von vornherein vorbeugt 
und die imposante Leistung, wie wir sie kennen, ermoglicht hat, ebenso bilden 
sich in der Kunst Gewohnheiten, Konventionen, die, wenn befolgt, den ge- 
wunschten Effekt sicherstellen. Ich mochte auch hier nicht von Abstraktionen 
reden, denn reine Gedankengebilde allgemeinster Art und Anwendung finden 
wir hier jedenfalls nicht. Die Erfahrung wird letzten Endes doch wieder in 
einem gesehenen Anschauungsbild gesammelt, und so ist es vielleicht richtiger, 
diese Konventionen als visuelle Begriffe anzudeuten. Die Kunstwerke selber 
haben in der Bildung dieser visuellen Begriffe eine groEe Bedeutung. Denn das 
optische Anschauungsbild, einmal in der Kunst fixiert, wird als nunmehr ob- 
jektiv vorhandenes Kunstwerk ein neues Stuck Wirklichkeit und kann wieder 
Anschauungsbilder hervorrufen, in denen die originellen Funde des ersten

Sydow, Kunst der Naturvolkcr, T. 159; s. oben S. 113, Anm. 32.



Kunstlers bereits als fertig und gegeben vorhanden sind. Anschauungsbilder 
von Kunstwerken konnen sich auch mit Anschauungsbildern, die auf direkter 
Wahrnehmung beruhen, vermischen und die Bildung der letzteren in be- 
stimmter Hinsicht beeinflussen. So entstehen in der Tat Schemata wie der 
,galop volant', so konnen aber auch bestimmte Konventionen fur die Dar- 
stellung des menschlichen Korpers immer wieder aufgegriffen und perpetuiert 
werden. Wir haben in der Boxervase aus H. Triada (s. oben S. 92) schon ein 
Beispiel dieser visuellen Begriffsbildung kennengelernt. Fur den siegreichen 
Faustkampfer tritt bier immer dasselbe Schema auf. Dahingegen konnten 
wir bei den Unterlegenen eine groEe Abwechslung und individuelle Behand- 
lung feststellen. Der Unterhegende hat eo ipso das Interesse des Zuschauers. 
Der Schlag, der ihn trifft, der Sturz, den er macht, die unwahrscheinliche Ver- 
renkung seiner Glieder, die Spannung der Frage, ob er aufstehen wird oder 
liegenbleibt, das alles wird beinahe krampfhaft miterlebt und tragt dazu bei, 
gerade dieses Bild, das immer wieder anders ist und wofur kaum ein Schema 
existieren kann, besonders eindringlidt einzupragen. Hier tritt das unmittel- 
bare optische Anschauungsbild direkt neben das Schema, den visuellen Begriff. 
Gerade durch dieses harte, unvermittelte Nebeneinander wird nicht zuletzt 
der eigenartige, auch unbefriedigende Eindruck, den die kretische Kunst hinter- 
laEt, bestimmt. Es geht aber die Vermischung von Konvention und direktem 
Anschauungsbild noch viel weiter. So verbindet sich mit der schematisierten 
Lilienblute des ,Lily-frescos' die unwahrscheinlich anmutende Beobachtung des 
herunterflatternden Blutenblattes, so baut sich in die zu allgemeinen, Spannung 
und Bewegung suggerierenden Kurven gewordene UmriElinie der ,Parisienne 
plotzlich das auEerst individuelle einmalige Profil des Madchens ein. Konvention, 
mehr oder weniger ausgeleierte Gepflogenheit (,so macht man das immer) und 
eigenstes Erleben sind unloslich durcheinandergewebt. Kann man hier tat- 
sachlich von ,Beobachtung' sprechen, mit anderen Worten: sollte sich der 
Kunstler in der Tat bewuEt an die Natur gewandt haben, um sich Aufklarung 
uber Einzelzuge zu holen? Nach meiner Ansicht nicht. Denn dies wurde 
voraussetzen, daE der Kunstler bewu^t sein visuelles Schema mit dem Wahr- 
nehmungsbild der Wirklichkeit vergleicht, daE er also die Wahrnehmung als 
maEgebend anerkennt. Dann ware aber nicht zu verstehen, daE er den ,Ver- 
gleich' nicht durchfuhrt und z. B. das (nicht vorhandene!) Ohr oder das 
en face gesehene Auge mit der Wirklichkeit in Ubereinstimmung bringt. Man 
kommt hier nach meiner Meinung nicht um die Annahme herum, daE das 
Schema und das individuelle Anschauungsbild g 1 e 1 c h w e r 11 g nebenein
ander stehen, daE die Konvention dem Kunstler ebensogut als optisches An
schauungsbild vor Augen steht, als dies mit den auf direkter, eigener Wahr
nehmung beruhenden Anschauungsbildern der Fall 1st Ich wiederhole, daE 
sein Denken ein Denken in Bildern ist, daE es sich bei den Konventionen 
also nicht um gedankliche Abstraktionen, sondern um visuelle Begrifte handelt. 
Nur wenn man diese Gleichwertigkeit anerkennt, kann man auch die schein- 
baren Widerspruche dieser Kunst verstehen. Wahrend in der S.M.-Periode 
die Konturen, die bis jetzt durch die farbige Flache selbst gebildet wurden, 
mehr und mehr durch eine dicke, andersfarbige Linie die nur dem auEeren 
UmriE in oft allgemeinen Kurven folgt, gebildet werden und man sonst auf 
Innenzeichnung ganz verzichtet, werden zugleich einzelne ,Details, wie am

Tafel 13

Tafel 9.3

Tafel 4.1



Tafel $.i Cupbearer der Ohrschmuck und das Armband, mikroskopisch scharf aus- 
gefiihrt. Wahrend die Miniaturfresken sich aus Reihen ungezahlter identischer 

Tafelz.i, z Kopfe zusammensetzen, fangen sie an den Randern plotzlich an, sich zu be- 
leben, indem Arme, Waffen aus dem Einerlei herausragen, individuelle Ge- 
barden den starren Rand durchbrechen. Dort sind es keine ,Details' in eigent- 
lichem Sinne, denn sie gehoren nicht organisch zum Ganzen, sondern es sind 
andere Dinge, die aus irgendeinem Grunde einmal interessierten, als An- 
schauungsbild haften blieben und sich jetzt mit dem Anschauungsbild des dar- 
gestellten Menschen verbinden. Hier ist der lebhafte Bildrand kein Beweis, daE 
das ganze Bild in der Tat als einheitliche Masse empfunden ist. Es ist nach wie 
vor ein additives Schema, aber eben weil dieses als Anschauungsbild vor Augen 
steht, kann es sich mit dem Anschauungsbild einer vielleicht selbst gesehenen, 
gegen den hellen Himmel wahrgenommenen Silhouette einer erregt sich ge- 
bardenden Volksmenge verbinden. Wesentlich fur die Mbglichkeit dieser Ver
bindung ist jedoch, daE alle optischen Anschauungsbilder als gleichwertig emp
funden werden.

Erst gegen Ende der S. M. Il-Periode kann man vielleicht von einem Auf- 
Tafel24.i kommen wirklicher Abstraktionen reden. Die Schattierung der Greifen im 

Thronsaal durch Schraffierung, mehr noch die lineare Innenzeichnung auf dem 
Tafel24.4 Korper einer Stierspringerin verraten, daE hier jetzt ein personlicher Stand- 

punkt der Natur gegenuber eingenommen wird und daE der Kunstler zum 
Vergleich seines Anschauungsbildes mit der wahrgenommenen Wirklichkeit 
schreitet und letztere verarbeitet, statt sie einfach als Anschauungsbild 
hinzunehmen. Diese Kunstwerke fallen allerdings zeitlich zusammen mit dem 
„Palaststil“, und wir haben schon gesehen, daE es fraglich ist, ob dieser in der 
Tat auf Kreta entstanden ist (s. oben S. 123). Jedenfalls macht sich hier ein neuer 
Geist bemerkbar, den man auch besonders stark auf dem Festland spurt. Was 
in dem Palaststil durchbricht, findet auf dem Festland seine Vorlaufer und seine 
Fortsetzung und kommt dort erst zur vollen Entwicklung. Es entsteht nun 
ein neuer ,Ornament‘stil, der sich wesentlich von allem Bisherigen auf Kreta 
unterscheidet. Wir haben oben (S. 125) an dem Beispiel des Tintenfisches ver- 
sucht klarzulegen, wodurch sich die letzte Phase der kretischen Kunst trotzdem 
von der festlandischen unterscheidet. Es bleibt auch im Palaststil auf Kreta 
das optische Anschauungsbild vorherrschend. Auf dem Festland dahingegen 
wird das durch die kretische Kunst fixierte Motiv, das Wirklichkeit gewordene 
Anschauungsbild, als Motiv ubernommen, ohne daE die Beziehung zum op
tischen Wahrnehmungsbild des dargestellten Gegenstandes empfunden oder 
erneuert wurde. Dieses Motiv ist ein Ding an sich geworden, das sich selb- 
standig weiterentwickelt. Dieser Entwicklung liegt eine durchaus verschiedene 
Geisteshaltung zugrunde. Wir haben oben, der Einfachheit halber, von einer 
,ornamentalen‘ Auffassung gesprochen. Es laEt sich dies jetzt noch naher prazi- 
sieren. Auch das Kamaresornament ist ornamental empfunden, insofern es 
Ausdrucksgebarde fur die erlebte Bewegung ist. Man kann es deshalb als 
dynamisches Ornament bezeichnen. Die Ornamentik des Spatmykenischen 
jedoch strebt anderen Zielen nach. Sie bringt die Darstellung in strenge Be
ziehung zum Trager derselben, sie sucht Ruhe und ist dadurch statisch, sie 
bringt Teile in festgefugte und stabile Verhaltnisse zueinander und ist des
halb tektonisch.
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Dieser grundsatzliche Unterschied in der Geisteshaltung der Kreter und der 
Festlandbewohner ist meiner Meinung nach von Spengler6’ nicht genugend 
berucksichtigt worden. Dieser sieht kaum einen Unterschied zwischen der 
eigentlich minoischen und der festlandischen Kunst.62 Nach ihm kornmen die 
Kreter sowohl wie die Achaer aus dem „Westen“, wobei er unter »A®aer die 
Stamrne zusammenfaftt, welche wohl als die „Kuppe graber-Dynastie (Wace) 
bezeichnet worden sind, wahrenddem er die „Schachtgraber-Dynastie as 
nordisch betrachtet.63 Die „ephyraische“ Ware soil aus der Werkstatt ernes 
kretischen Meisters auf dem Festland stammen, die spatmykenische Kerami 
ebenfalls aus den neueroffneten Werkstatten kretischer Topfer auf dem Fes - 
land, die nach dem Fall Kretas dorthin von den festlandischen Eroberern 
ubergesiedelt wurden. Spengler hat gewib nicht unrecht wenn er Einspru 
erhebt gegen die archaologische Uberschatzung der »Topfe , aber man

do* nicht recht, wesh.lb der War zut.ge tretende 
minoischer und festlandisther Keramik bedeutungslos sem soil, 
im Faile der Kamareskeramik wieder ganz nach dem so sehr bt.ns-dn 
„.r*aologis*e„“ Muster operiert wird und hter emersems Zusa^enhang 
mit dem Westen (Sardinien, Sizilien, Apuhen, Malta Tunis), anderer its 
Beziehungen zu Sudrubland auf Grund der Ornamentik
Ob die Spirale hier nun als „Motiv‘ wandert oder in ^^aft^ines 
fahrenden Topfers die Reise antritt, welche sie von u ru wesentlich 68 
nach Unteritalien und Malta fuhrt, scheint mir nicht sehr wesentlich 
nacn unteritai Motivwanderung dem Zufall 
Hochstens kann man sagen, dais die letzte Λ pecchicht- einen breiteren Platz einraurnt und daduri den A!p>lel* ™^  ̂
licker Konstruktion und llstigen arAaolog.schen Tatsada n „ v, en Fa kn 
erheblicb erleichtert. Spengler ubersieht date, erne TatsaAe auf d e er selb 
zudem noeh aufmerksam matht:“ d.e auBerordentltAe T " 
isolierte Stamrne, name»tilth auf Inse n an ,hrer ' J “ “ “ 
„Kultur“ wind in dieser Zeit fur un, ,edoek erst Srafb” ™™ 
Oberreste, durA die von Mensthenhand geformten Drnge. Μ S “ 
Spengler denn auth fest, da8 „im Mtt.elmeer von den “ b“^^^ 

fuse! auf ihre ^-lle
s“Sd^ einen solAen -^)^

wie es offensichtlich oft der Fall war. r rpn Widerspruch zur Welt- 
durch seine eigene Weltanschauung in den scharfsten Widerspruch

“Dieser hat sich neuerdings in einer Re^e ™" A f  ̂^^ Weise zu den zahl-
Geschichte" 1935, 1, S. 35 f-> P 7 ·> 7 A;freimeer bietet, geauEert. Da die Aufsatze 
reichen Problemen, die das II- J^^jU^Njiedersehrift des Textes erschienen sind, war es nicht 
zum Teil wahrend, zum Teil nach c - ,, beriicksichtigen. In vollem Umfang wurde
^la die ,.—■ fiagw «slm.
dies auch zu weit fuhren. Aut einig

62 a. O. S. 373, 51·
63 a. O. S. 375.
64 a. O. S. 374.
65 a. O. S. 187!.
66 a. O. S. 199.
67 a. O. S. 196.
e® a. O. S. 201, 371, 374-
60 a. O. S. 116 f.



anschauung seiner neuen Heimat gerat, wie dies z. B. der Fall sein wurde mit 
dem sudrussischen „Auswanderer“ oder „Fluchtling“, der die Spirale mit-

1 ^ ,Dennfer kommc aus einer Welt, der das Ornament „das Wesen der 
Welt , „den erfuhlten Smn“ der Dinge darstellt, in eine Welt, die ihren Aus- 
druck in der „imitativen“ Gestaltung findet, aus der Welt des „Nordens“ in 
die Welt des „Westens“.’ Idi habe oben schon ausfuhrlich dargelegt, daE nach 
memem Dafurhalten Kunst, das heiEt „der hohere Ausdruck“,71 nie imitativ 
ist und ebenfalls, daE die scharfe Trennung der ornamentalen und imitativen 
kunstlerischen Gestaltung, d. h., wie wir oben (S. 137) sagten, zwischen „Orna- 
ment und „Bild“, nicht aufrecht zu erhalten ist. Deshalb glaube ich auch 
nicht an die Unmoghchkeit der Verstandigung, die wir, gaben wir Spengler 
recht notwendig annehmen muEten. Je nachdem die darstellende Gebarde 
oder das optische Anschauungsbild als Ausdrucksform die bestimmende Fuhrung 
ubernimmt, kann uberall — in der modernen Terminologie! — ,ornamentale' 
oder ,erscheinungstreue‘ Kunst entstehen. Damit fallt aber auch die Not- 
wendigkeit fort, uberall wandernde Topfer anzunehmen, und diese konnen 
ruhig wieder aus der Weltgeschichte auswandern.

Wenn ich nun dem Menschen beide Moglichkeiten, potenziell wenigstens, zu- 
traue, so mochte ich dadurch nicht in einen absoluten Gegensatz zu Spengler 
trT"· scm,c anregend wie immer, oft auch zum Widerspruch reizend, 
enthalt durch die Weite des Blickfeldes, die Originalitat des Standpunktes, viel 
Beherzigenswertes und viele neue, scharf formulierte Erkenntnisse. So glaube 
j ™ daE er durch seine Einteilung der nordischen Weltanschauung und 
der des Westens im Grunde doch, wenn auch zu kraE, die Akzente richtig 
verteilt hat Deshalb freue ich mich, daE auch er das minoische Kreta vom 
Norden und von Hellas trennt und die Beziehungen der inneren Verwandt-

’’^ $ϋ^η’ n^Afrika vieheicht nach den Kusten des westlichen 
Mittelmeers hm, sucht.'2 Wenn er die Kultur Kretas als „Mondlichtzivilisation“, 
die sich reflektiv auf Agypten bezieht,78 anspricht, so mag er da wiederum bis 
zu emem gewissen Grade recht haben, aber er unterschatzt dennoch nach meiner 
Mernung den durchaus eigenen Charakter der kretischen Kunst. Es mogen 
allerlei agyptische Anregungen gewirkt haben, aber es ist kein „fremdes Kleid“ 
das der Kreter tragt. Es ist mit ihm verwachsen in ganz anderer Weise als 
das minoische Gewand, das das Festland Griechenlands zu einem gewissen 
Augenblick anlegt Dort finden wir in der Tat eine Mondlichtzivilisation, die 
erhscht, wenn die kretische Sonne schwindet. Allerdings bleibt der Schimmer 
noch lange, bis in die griechische Zeit hinein, bemerkbar, so wie das Licht eines 
Szernes’ igst εΓ1°]ώ“; noch we*terreist, aber ohne Kraft und ohne 
Warme. Der Kreter jedoch hat sich sein eigenes Gewand geschneidert, ganz 
nach eigenem Geschmack und ganz nach der besonderen Anlage, die ihm eigen 
ist. DaE diese Anlage eidetisch war, ist eine Erkenntnis, die, wie mir vor- 
kommt, zu ihrem wirklichen Verstandnis wesentlich beitragen kann

70 a. O. S. 193 f.
71 a.O. S. 194.
72 a. O. S. 43.
71 a. O. S. 356 f.
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SCHLUSSBETRACHTUNG

Wir haben versucht, naher festzustellen, welche Rolle die Eidetik in der 
kretischen Kunst gespielt hat, und wir haben gesehen, dafi im Laufe ihrer Ent- 
wicklung in zunehmendem Mafie sich eine visuelle Begriffsbildung bemerkbar 
macht. Es ist ein normalisierendes Prinzip, das zu Wort kommt und im Palast- 
stil auf Kreta seinen starksten Ausdruck findet. Moglich ist, dafi wir hier rnit 
einer rein kretischen Entwicklung zu tun haben, denn einerseits bleibt auch im 
Palaststil der eidetische Charakter der Kunst bewahrt. Andererseits jedoch wird 
der Palaststil durch seine tektonischen Eigenschaften verbunden mit ahnlichen 
Erscheinungen in der festlandischen Kunst, und es labt sich nicht leugnen, dab 
das tektonische Formprinzip auf dem Festland friiher auftritt und ein langeres 
und kraftigeres Leben aufweist als auf Kreta. Gegen Ende der mykenischen Zeit 
verschwindet es nahezu ganz, urn dann, in der fruhgriechischen, geometrisclicn 
Kunst als absolut herrschend wieder aufzutreten. Dab diese fruhgriechische geo- 
metrische Kunst in denkbar schroffstem Gegensatz zur kretischen steht, ist all- 
gemein anerkannt, ebenso wie die rassische VersAiedenheit ihrer Trager. Die 
mykenischen Festlandbewohner formen hier gewissermaben ein Zwischenglied 
Sie sind jedenfalls schon ein Mischvolk gewesen. Wir haben schon gesehen, dab 
ihre Kunst einmal, als Produkt einer Mondhchtzivihsation, zu der kretischen 
geschlagen wird, dann wieder, auf Grund der darin enthaltenen tektonischen, 
auch wohl abstrahierenden Eigenschaften, zur griechischen Kunst gerechnet und 
als deren Vorstufe betrachtet wird (Praschniker), ja dab man sogar uber alle 
rassischen Unterschiede hinweg eine durchgehende Entwicklung von der kretischen 
uber die mykenische zur fruhgriechischen Kunst nachzuweisen versucht hat 
(Weyde) Es sind fur alle diese Auffassungen naturlich Anhaltspunkte vor- 
handen, nicht nur formale Obereinstimmungen Motive', die sich von Anfang bis 
Ende verfolgen lassen, sondern auch wesenthche Eigenschaften die zum Schlub 
herrschend auftreten und die sich am Anfang zaudernd im Verlauf der Entwick
lung kraftiger zu regen scheinen und wie ein roter Faden Anfang und Ende 
miteinander verbinden. Betrachtet man die Erscheinungen von diesem Gesichts- 
punkt aus, so treten die Volkerschicksale in den Hintergrund. Dem Eigenleben 
der Einzeltrager der verschiedenen Kulturen kommt nur eine sekundare Be- 
deutung zu. ^Die Entwicklung der ,Kunst' schreitet gewissermaben uber sie 
hinweg und an die Stelle der Volker tritt die ,Menschheit‘. Durch die historischen 
Ereignisse kann die Kunstentwicklung zwar beeinflubt werden, namenthch in 
bezu- auf das Tempo, aber auch ohne diese auberen Umstande wurde sie sich 
in demselben Sinn vollziehen. Von diesem Gesichtspunkt aus mubte man dann 
annehmen, dab die kretisch-mykenische Kunst, wenn sie sich ruhig hatte weiter- 
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entwickeln konnen, schlieftlich auf naturlichem Wege das Stadium des strengen 
geometrischen Stiles erreicht hatte.

Letzten Endes beruht eine solche Betrachtungs- und Forschungsweise — wie 
ubrigens jede — auf einer personlichen Uberzeugung, die in diesem Fall a priori 
in den Einzelerscheinungen die Manifestationen eines allgemeinen Entwicklungs- 
gesetzes der Kunst sieht. Ich stehe nicht auf diesem Standpunkt, kann jedoch 
nicht in eine ausfuhrliche Erorterung der Frage, weshalb ich die Phanomene 
Kreta-Mykenai-Dipylon nicht als die Etappen einer normalen oder gar not- 
wendigen allgemein menschlichen Entwicklung betrachte, treten. Abgesehen 
von meiner Uberzeugung, daE dem Begriff Volk als geschlossener, fest- 
umschriebener Einheit eine besondere und sehr hoch zu wertende Bedeutung zu- 
kommt, mochte ich auf einige I atsachen aufmerksam machen, die zum mindesten 
fur den hier besprochenen Fall Kreta-Mykenai-Dipylon die Allgemeingiiltigkeit 
der angenommenen Entwicklung in Frage stellen.

Venn die Entwicklung vom Konkreten zum Abstrakten, denn darum handelt 
es sich letzten Endes, etwas Allgemeines und Normales ware, so muEten wir sie 
uberall feststellen konnen. Dies ist jedoch keineswegs der Fall. Lassen wir 
einen Fall wie den der schwachsinnigen Kunstlerin beiseite, weil hier offen- 
sichtlich abnormale menschliche Unzulanglichkeiten im Spiele sind, und betrachten 
wir zunachst die palaolithische Kunst. Sie ist konkret im hochsten Grade, und 
daran wird nichts geandert durch die Tatsache, daE man mitunter scheinbar 
,ideoplastische Elemente, wie Kombinationen von Vorder- und Seitenansichten, 
beobachten kann,1 denn wir haben ja schon oft gesehen, daft einige differenzierte 
optische Anschauungsbilder zu einem neuen, mehr komprehensiven Anschauungs- 
bild zusammenwachsen konnen. Obwohl ich nun keineswegs die Ansicht Szom- 
bathys,2 der im Schwinden des ,Naturalismus‘ schon ein Kriterium des Versiegens 
dieser Kunst erblickt, teilen kann, laEt sich doch m.E. nicht leugnen, daft die 
palaolithische Kunst steril geblieben ist. Man kann sie zwar nicht mehr als 
,mater sine prole defuncta' ansprechen, seitdem das Epipalaolithikum sich deut- 
licher abzeichnet und man wohl auch in den nordafrikanischen Felszeichnungen 
letzte Auslaufer dieser Kunst erblicken muE, aber von einer Entwicklung auf das 
Abstrakte hin kann doch eigentlich keine Rede sein. Die oft angefuhrten „geo- 
metrischen“ Darstellungen menschlicher Figuren aus Ostspanien3 sind nur’ver- 
einfachende Abbreviaturen, keine wirklichen Abstraktionen, in den nordafri
kanischen Zeichnungen tritt nur Verrohung, nicht Abstraktion zutage. Auch 
wenn, wie z. B. in den Zeichnungen von Alpera, die darstellende Gebarde die 
Oberhand nimmt, so bleiben die Darstellungen dennoch konkret. Man hat schon 
ofters auf Zusammenhange dieser Kunst mit Malta und auch Kreta hingewiesen: 
die Ubereinstimmung des Frauentypus und der Frauentracht' und vielleicht auch 
der oft vorkommende Kopfschmuck der Manner, aus Federn bestehend,5 der die 
Kopfbedeckung des Priest-King in Erinnerung ruft, weiter die auEerordentliche 
Beweglichkeit, die man dort wie auf Kreta antrifft, konnen hier angefuhrt werden.

1 Spearing, Childhood of Art, I, Abb. 33, 53.
2 Mitt. Anthr. Ges. Wien, 1915, 45, S. ijif.
3 Obermaier, Urgesch., S. 232, Τ. 3.
4 Schuchhardt, Arch. Anz. 1914, S. 508 f.; Szombathy, a. O. S. 156.
3 Obermaier, a. O. S. 222.



Unmoglich ist dieser Zusammenhang, fur den auch die gemeinsame eidetische Ver- 
anlagung sprechen wurde, nicht. Ware er in der Tat zu beweisen, so wurde 
Kreta die letzte Blute dieser Kunst darstellen. Wir haben aber schon ausfuhrlich 
dargelegt, wie auch hier die Kunst und wohl die ganze Kultur uber einen im 
Wesen primitiven Konkretismus nicht hinauskommt. In Nordafrika hatte diese 
,palaolithische‘ Kultur jedenfalls Zeit gehabt, sich ohne Storung von auBen 
konsequent zu entwickeln. Was entsteht, beweist nur zu deutlich, daB der Xi eg 
zur Abstraktion nicht notwendig und automatisch abgeschritten wird.

Nicht uberall braucht das Bild ubrigens so traurig auszusehen. Auch Agypten 
kann in diesem Zusammenhang genannt werden, denn die agyptische Kultur 
baut direkt auf der palaolithischen Grundlage auf, und diese 1st dieselbe wie in 
Europa.6 Dieser ganzen Kultur haftet immer etwas Primitiv-Empirisches an: 
„der geistige Horizont des Agypters bleibt auf das einzelne, alltaghcie e- 
schrankt, die Fahigkeit, logisch zu verallgemeinern, die Mannigfaltigkeit der 
Erscheinungen kuhn zusammenzufassen, mit einem Wort Gesetze zu finden, e 
ihm.“7 Trotzdem schafft der Agypter in dieser Beschrankung ein verbluffendes 
Staatssystem und eine imposante Kunst. Diese Kunst impomert uns ™ aus 
Grunden, die auf einem Mifiverstandnis beruhen, wie uns Schafer nur allzu 
klar gemacht hat. Auch Worringer9 hat uns viele Illusionen geraubt, aber es bleibt 
immerhin doch noch genug ubrig, um zu zeigen, daB auf der, P^o ’ hisAen 
Grundlage auch noch anderes als nur ,versiegender Naturahsmus wachsen kann. 
Fs fragt sich allerdings auch, ob dieser Kunst, welche mit derselben Konsequenz, 
won it der Agypter s!in Heimatland einem geometrischen System unterwarf, die

K^rform ein fur allemal der Geometric ^  ̂
dadurch etwas Formelhaftes und letzten Endes auch Steriles anhaftet. A 
der geometrischen Form, als ,Gestalt', beabsichtigt die “
zu sein in dem Sinn, daB die Kunstgestalt die Naturges a in 
setzt und ersetzt10 Wenn ,Eindrucke‘ und Erinnerungen daran bei dem Zusta 
komZ Z Bildes eing^eifen, so kann man dies mit etwas was 
der Be^riffsbildung entspricht“, nennen. Diese Begriffsbildung vollzieht s 
1 ‘ilX inUrordentliA ansAaul.Aer und « 
unberechtigt, einmal die Frage aufzuwerfen ob nicht ich 
nennr in der Tat ein vorstellungsnahes Anschauungsbild ist. Es 1st schwer, sicn 
nennt, 111 der e δ ^yptischen Kunstlers ausgesehen haben mag. 
vorzustellen, wie es im ξ P eine dort abspielte, vielleicht denken als 
Man konnte sich en , absoluten Formel, anschaulich vor Augen 
eine Auseinandersetzung zwisdien1 der J, bild 12 welcbe mit der- Stehe„d, und den sullen opusAen Z^nd^n

6 Obermaier, a. O. S. 242
’ Bissing, N. Jahrb. 1912, 29, S 91· f j Frankfort, J. E. A.
8 Von agyptischer Kunst (19303); Die Antlke’ 1927’ 31

1932, 18, S. 33 f.

: d.» - (Κ..- ^ .1). s. u

: W a» .—»- Stoenerf^· ^ Usento B^ ^

Antike, 1927, 3, S. 278, hingewiesen. 
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und eine Betrachtung derselben von diesem Gesichtspunkt aus wurde sich meiner 
Ansicht nach sicher lohnen.

Wie dem auch sei, auch in Agypten sehen wir die Entwicklung vom Konkreten 
zum rem Abstrakten sich nicht vollziehen. Wenn irgendwo, so hatte man sie hier 
in einem Jahrtausende dauernden, im groften und ganzen doch ungestorten 
Kulturablauf erwarten durfen.

Zweifellos wird sich auch anderswo in der Welt zeigen lassen, daft die Ent
wicklung sich nicht zwangslaufig, nach dem Muster ,Kreta-Mykenai-Dipylon‘ 
das dem klassischen Archaologen besonders gelaufig ist, vom Konkreten zum’ 
Abstrakten abspie t. Man mochte hier namentlich an China denken, wo m A η 
sicher eidetische Elemente in der Kunst zu erkennen sind, und diese sich an der 
nordischen Ornamentik entwickelt, nachdem letztere bereits zum Tierornament 
geworden war 3 also der optische Eindruck eingedrungen war in das bis dahin 
alleinherrschende ,Ornament', in das Gebiet der reinen Ausdrucks g e b a r d e 
Die darstellende Gebarde und das optische Anschauungsbild sind Wurzeln auch 
dicser Kunst, wie vielleicht der Kunst uberhaupt. Nur fallt in China, im Gegen- 
satz zu Kreta, der Akzent auf die erstere - und wiederum zeigt sich eine be- 
sondere, eigenwillige und auch eigenbestimmte Entwicklung.

So sehen wir, daft die Entwicklung einer eidetischen Anlage sich auf die ver- 
schiedensten Arten vollziehen kann. Bisweilen - um ins Mittelmeergebiet zuruck- 
zukehren bleibt diese Anlage in den Anfangen stecken und versandet in 
roher Prirnitivitat In Agypten, vielleicht unter dem Zwang einer notwendigen 
Gememschaftsstruktur, wird sie in ein raffiniertes, im Laufe der Jahrtausende 
bls Zur VoHendung pohertes, aber im Grunde doch primitives Schema ein- 
^^T ist aufrKreta Seschehcn? Lebt hier eine alte Veranlagung in 
neuer Kraft wieder auf, wird hier unter dem Einfluft eines neuen, starken 
Lebensgefuhls eine Veranlagung plotzlich zu einem Talent, womit gewuchert 
wird? Und ist das freie, ungebundene Piratenleben der Minoer, die naturgemaft 
viel mehr auf sich selbst gestellt waren als je die eingeschachtelten Agypter, dafur 
verantworthch daft statt des agyptischen Zwanges hier das Einmalige, Freie 
so stark den Stil der Aufterung beherrscht? Und wenn auch der erfahrene 
Agypter wahrscheinlich dem Kreter die Technik bereitstellte, so hat dieser sie 
u Wesen entsprechend gebraucht. Gebraucht, bis auch 

r kamey aufstaPelten wie dem Agypter, und bis seine 
frische Kunst sich verlor in dem durren Sand der Gewohnheit, die ja schlieftlich 
nichts anderes als gelungene Wiederholung ist. Diese Aufspeicherung der Erfah- 
rungen, die nicht zu allgemeinen Gesetzen, sondern hochstens zu Konventionen 
und praktischcn Richtlinien fuhrt, ist typisch fur den primitiven Menschen und 
entspricht auch der Geisteshaltung der eidetischen Einheitsphase.

Wenn nun, obwohl die geschichtlichen Tatsachen dagegen sprechen, trotzdem 
oft versucht wird, eine zwangslaufige, gesetzmaftige Entwicklung von der Viel- 
heit zur Emheit, vom Besonderen zum Allgemeinen, vom Konkreten zum Ab- 
stiakicn ΖΛ kon,strulercn> lndem man Widerstrebendes unterdruckt und be- 
scheidene Anzeichen einer Begriffsbildung, die wohl immer und uberall vor- 
kommen, unverhaltnismaftig stark betont, so findet dieses Streben letzten Endes 
semen Grund in dem Glauben an ein Gesetz. Wir stehen mehr oder weniger

13 Vgl. Spengler, Welt als Geschichte, 1935, 1, S. 193 f. 
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bewuBt im Banne des biogenetischen Grundgesetzes. Auch in den vorher- 
gegangenen Betrachtungen sind wir davon, sei es auch als von einer Arbeits- 
hypothese, ausgegangen, und bevor wir unsere Untersuchung abschlieBen, scheint 
es angebracht, noch einen Augenblick bei diesem Punkt zu verweilen.1'

Das biogenetische Grundgesetz, von Haeckel aufgestellt, lautet in dessen 
Worten: „Die Keimesentwicklung (Ontogenesis) ist eine gedrangte und abge- 
kurzte Wiederholung der Stammesentwicklung (Phylogenesis), und zwar ist 
diese Wiederholung um so vollstandiger, je mehr durch bestandige Vererbung die 
ursprungliche Auszugsentwicklung (Palingenesis) beibehalten wird; hingegen ist 
die Wiederholung um so unvollstandiger, je mehr durch wechselnde Anpassung 
die spatere Storungsentwicklung (Cenogenesis) eingefuhrt wird. Mit diesem 
Gesetz hat Haeckel die Richtigkeit der Darwinschen Lehre von dem .Origin of 
Species', die an und fur sich naturlich nicht zu beweisen ist, beweisen wollen. 
Nach Darwin soil unendliche Variation am Anfang stehen. Durch Anpassung 
im .Struggle for Life' und durch .Survival of the Fittest' folgt ihr die Selektion. 
Durch Vererbung der erworbenen Eigenschaften entstehen die niederen Arten 
und aus ihnen wieder auf demselben Wege die hoheren. DaE die dabei voraus- 
zusetzenden Ubergangsstadien sich nicht leicht nachweisen lieBen, zeigt al ein 
schon auf dem Gebiet, das uns am meisten interessiert, auf dem der Entwicklungs- 
geschichte des Menschen, das verzweifelte und vergebliche Suchen nach dem 
.missing link'. So soil dann nach dem biogenetischen Grundgesetz das Individuum 
den Beweis liefern, der sich fur die Art nicht erbringen h.eB. Allein, auch hier 
laBt sich die Schwierigkeit nicht glatt losen. Es laBt sich zwar, um bei dem 
Menschen zu bleiben, zeigen, daB in den verschiedenen Stadien der Keimes
entwicklung der werdende Mensch in seinen Lebensfunktionen ubereinstimmt 
mit niederen Tierarten, aber ,luckenlos‘ ist diese Entwicklung nicht, so daB der 
LuckenbuBer, die Cenogenesis, dann auch ofters in Wirkung treten muB. Und es 
laBt sich gar nicht ,beweisen', daB der Mensch in seinen fruhen Entwicklungs- 
stadien dieses oder jenes Tier ist, und dad er siA, wenn auA n.At .m Struggle 
for Life', dann doch durch die ihm vererbten erworbenen Eigenschaften vom 
niederen zum hoheren Tier entwickelt. Im Gegentei , es 1st wc mi 11 e 
wiesen, daft die Vererbung erworbener Eigenschaften nicht besteht, so daf 
Stomps sagen konnte, daft „kein Biologe, der sich selbst respektiert, sich noch 
Anhanger dieser Lehre nennen kann"" und es steht fest, daft die Variation der 
einheitlichen Keimzelle, die sich den Bedingungen ihrer Umgebung anpaBt so wie 
die Variation der Organismen eine Fiktion ist. Die Mutationstheorie beherncht 
jetzt das Feld, und wenn sie die Erscheinungen auch nicht so erschopfend ,er a , 
wie die Lehre von Darwin sich anheischig machte, es zu tun, so ist ^gste 
in Ubereinstimmung mit den Tatsachen, die man konstatieren kann. Nach der 
Mutationstheorie sind es die unveranderhchen Genen, die die Arte" J^aue", 
und es muB also eine Veranderung (Mutation) im Genotyp sein, 
lich ist fur eine Veranderung der Art. Statt Variation also Mutation, statt 
Evolution ist man zur Erkenntnis einer sprunghaften V^”^  ̂
Die Untersuchungen haben genfigend gezeigt, daB nicht jede sprunghafte Ver- 

, untersuuiung nrogressiv ist. Aber immerhin 1st die anderung ein Sprung vorwarts, also p g
- Zum Folgenden vgl. Uexkull, Bausteine zu einer biologisien Weltanschauung (1913).
“ Rektoratsrede 1933 (Jaarb. Univ. Amsterdam i934-5> *3)·
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Moglichkeit, daft sich aus der Verbindung zweier verschiedener Genotypen pro
gressive Typen bilden, gegeben. Will man diese Veranderung Evolution nennen, 
so steht dem nichts im Wege. Wir sollten uns jedoch nur klar daruber sein, daft 
dieser Evolutionsbegriff meistenteils in bezug auf uns gefaBt wird. Ich kann 
z. B. nicht einsehen, daB das Zuchten bestimmter Rinder- oder Schweinerassen 
in Hinblick auf hoheren Ertrag an Milch oder Fleisch objektiv gesprochen als 
eine Etappe einer progressiven Evolution zu werten ist. Vom Standpunkt des 
Menschen allerdings ja!

Kehren wir nun zum biogenetischen Grundgesetz zuruck. Durch die Mutations- 
theorie ist ihm in biologischer Hinsicht vollig der Boden entzogen. Es bezog 
sich jedoch seiner ganzen ,monistischen‘ Tendenz nach nicht nur auf die physische, 
sondern auch auf die psychische Entwicklung der Lebewesen, und naturlich nicht 
zuletzt auf die psychische Entwicklung des Menschen. In diesem Sinne wurde 
es hier auch als Arbeitshypothese angewandt. Aber wenn dieses Gesetz schon 
auf seinem eigensten Gebiet nicht mehr gelten kann, gehen wir dann nicht viel 
zu weit, wenn wir es trotzdem auf den „fertigen“ Menschen anwenden und 
annehmen, daB dieser nun in seiner geistigen Entwicklung noch einmal den 
historischen Weg der Menschheit durchmiEt, bis er auf der Hohe anlangt, zu 
der „wir es am End’ so herrlich weit gebracht“ haben? Werden wir nicht ge- 
blendet durch eine subjektive Auffassung des Entwicklungsbegriffes, und kon- 
struieren wir nicht, gewissermaEen retrospektiv, von unserem Standpunkt aus, 
eine Evolution, die objektiv besehen gar nicht standhalt? Wir haben schon mit 
einigen Beispielen darauf hingewiesen, daE die Menschheitsentwicklung sich 
keineswegs so gleichmaEig und eindeutig vollzieht, wie man es auf Grund des 
biogenetischen Grundgesetzes erwarten sollte und auch oft darstellt. Ganze 
Gruppen, die scheinbar den gleidien Ausgangspunkt haben, gehen grund- 
verschiedene Wege, andere — und die Ethnologie konnte hier noch zahllose 
Beispiele liefern! — komrnen uber eine bestimmte ,Entwicklungsstufe‘ gar nicht 
hinaus, und Grunde, woraus man schlieEen konnte, daE dies noch einmal 
geschehen wird, lassen sich nicht erkennen. So scheint es kaum mbglich, die Idee 
einer einheitlichen Menschheit aufrechtzuerhalten. Es sei denn, daE man die 
Art als einen iiberindividuellen Organismus betrachtet, „ein Lebewesen, das seine 
individualisierten Organe uberall hin verbreitet und die verschiedensten Bedin
gungen ausnutzen kann, weil ihr uberall die verschiedensten Individuen zu Ge- 
bote stehen“.1'’ Unter sich bleiben diese individualisierten Organe des Mensch- 
heitsorganismus immer verbunden durch die Tatsache, daE sie Menschen sind, 
und von diesem Gesichtspunkt aus ware es Unsinn, zu behaupten, daE die eine 
Gruppe ,besser‘ oder ,schlediter‘, ,hoher‘ oder ,niedriger‘ als die andere sei. Die 
eine wie die andere erfullt ihre Aufgabe in vollkommener Weise. Der palaoli- 
thische Mensch gehort ebenso unverbruchlich zu seiner Welt, wie der moderne 
GroEstadter zu seiner Metropole gehort, und man braucht, wie schon gesagt, in 
Gedanken nur die Menschen und ihre Welten umzutauschen, um einzusehen. 
wie sinnlos ein Werturteil hier ware.

Immerhin sehen wir, dafi diese Menschheitsorgane, Gruppen oder ,Rassen‘, 
die sich doch sehr wesentlich voneinander unterscheiden, oft, und sogar in 
zunehmendem MaEe, im selben Lebensraum zusammenstoBen und dafi die eine

“ Uexkull, a. O. S. 162 f.
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Rasse sich der anderen uberlegen zeigt, und zwar nicht nur in raumlicher Hin- 
sicht, insofern der horizontale Querschnitt uns zeigt, daE der ,Sieger' sich auf 
Kosten der unterliegenden Rasse ausbreitet, sondern scheinbar auch in zeitlicher 
Hinsicht, indem die siegende Rasse, ohne ihre Eigenart zu verlieren, fremde Rassen 
in sich aufnimmt und absorbiert. Es kann sich dabei nicht nur urn Ubermacht und 
Dberzahl handeln, denn gerade was letzteres anbelangt, haben wir irn Gegenteil 
guten Grund, anzunehmen, daE in den meisten Fallen nur verhaltnismaEig 
kleine Gruppen fur die tiefgehende Umgestaltung der Volksphysiognomie ver- 
antwortlich sind. Worin liegt da der Grund?

Sind es bestimmte Eigenschaften, ist es eine besondere ,Genengarnitur — wie 
die Biologie es so malerisch ausdruckt —, worauf diese Oberlegenheit beruht, 
und ist es das sprungweise Auftreten neuer Genotypen bei der Mutation, wo- 
durch neue Gruppen entstehen? Gibt es Gesetze, einen Plan, der den Mensch- 
heitsorganismus beherrscht und uns erkennbar ware? Es laEt sich schwer sagen. 
Aber es ist beachtenswert, daE die uberlegenen Gruppen — ob man sie nun 
,,Dorer“ oder anders nennen will —, die im Suden die Welt umgestalten, in 
ihrer Heimat keine tiefe Spur zuruckgelassen haben, und daE die doch zweifel- 
lose Mehrheit der Zuruckgebliebenen dort keine Kultur hervorgebracht hat, 
die sich wirklich mit der in der Agais entstehenden vergleichen laEt. Es liegt 
deshalb nahe, in Griechenland an die Entstehung einer neuen Gruppe zu denken, 
und so verdient der Versuch Boumans,17 „le miracle grec biologisch durch 
gunstige Rassenmischung zu erklaren, wodurch dann eine besonders groEe Zah 
von „Plus-Varianten“ hervorgebracht ware, volle Aufmerksamkeit. Man muE 
gestehen, daE in Griechenland der Boden fur diese Mischung von „nicht allzu- 
verschiedenen Rassen"18 gut vorbereitet war. Denn durch die allmahhche Infil- 
trierung von nordischen Elementen im zweiten Jahrtausend (,,mykenische 
Kultur) hatte sich dort schon eine Zwischenschicht geformt, die Affimtaten nach 
Norden und Suden besaE. Durch den neuen Zustrom nordischer Elemente wur e 
einer Dominante zum Sieg verholfen, die wir dann als die ,.gnechisAe an- 
deuten. DaE die Kreuzung und Vererbung hier nicht nach dem einfachen Men 
delschen Gesetz vor sich geht, und daE hier nun auch mit der,Polyn1 ™ eit 
werden muE, braucht uns nicht zu storen, denn dadurch wird an der Moglichkeit 
des Vorgangs prinzipiell nichts geandert.

Auch wenn wir in dieser Weise an der Idee der Menschheit festhalten, so ist 
es doch kaum moglich, damit im allgemeinen den Entwiddungsgedanken zu ver- 
binden. Nicht nur der palaolithische und der moderne Me^ “J as ^ 
sie alle sind, als Lebewesen betrachtet, gleich vollkommen in ihre (Merk-) Welt 
eingepaBt, und der eine wie der andere .st ein gle.d. vol endetes O.gan des 
groBen MensAheltsorganismus. HoAstens kann “ “ “ 
MensAheit, dem WeAsel der auBeren BeAngungen folgt
Besrehenden und Erzeugung von neuen Komtananonen von 
Entwicklung', die doch ein Endziel voraussetzt, kann man d eses Geschehen 
Fennel Z

aUerdS ein^nden, daB der heutige MensA in seiner Ausbildung zum voll-

17 Psych, en Neurol. Bladen 1934 (Feestbundel Arlens Kappers).

18 Bouman, a. O.
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wertigen Erwachsenen offensichtlich Phasen durchlauft, die zu fruheren Zeiten 
oder an anderen Orten (bei „primitiven“ Stammen) als Endresultat fur ganze 
Gruppen und Kulturen gelten, daE jedenfalls hier und dort merkwurdige Uber- 
einstimmungen vorhanden sind. Bei dem Individuum kann man hier in der 
Tat von Entwicklung sprechen, da bei ihm ein mehr oder weniger klares 
Endziel — die normale Vollwertigkeit — erkennbar ist. Wenn man diesen 
individuellen Entwicklungsbegriff jedoch auf den uberindividuellen Organismus 
der Art ubertragt, so ist dies m. A. n., objektiv gesprochen, unzulassig.

Konsequenterweise muEte der Historiker also von der Annahme eines idealen 
Werdegangs der Menschheit absehen. Soil er sich dann auf eine einfache Be- 
schreibung, im besten Fall auf eine gewissenhafte Interpretation der ihm zur 
Verfugung stehenden Tatsachen beschranken? Soil der Kunsthistoriker sich immer 
nur in die Kunstwerke einleben und sein Erlebnis vom Standpunkt des Nach- 
schaffenden registrieren? Zweifellos ist das Vorbedingung, aber nicht Endziel 
seiner Arbeit. Denn ware dies der Fall, so wurde sie auf ein Zusammentragen 
von einem Wust von zusammenhanglosem Material hinauslaufen, eine Arbeit 
die auEerdem sinn- und zwecklos ware, weil sie im Grunde dock nur Wieder- 
holung eines bereits Vorhandenen, in casu der Kunstwerke selber, ware.

Wir konnen jedoch gar nicht ohne einen bestimmten Gesichtspunkt aus- 
kommen. Ich habe vorhin gesagt, daE das Kind, als L^bewesen betrachtet, 
ein vollendetes Organ des groEen Menschheitsorganismus ist. Aber wenn wir 
das Kind in dieser seiner ,Vollendung‘ in den verschiedensten Lebenslagen auch

Τ §Ut. versiehe,n <und ihm s°gar ,verzeihen‘) konnen, wir werden uns 
dadurch doch nicht davon abhalten lassen, es notigenfalls zu erziehen. Auch 
wer aus libermaEigem Respekt vor der ,Vollendung£ nach Moglichkeit darauf 
verzichten sollte, wird trotzdem versuchen, seine Kinder zum mindesten zu 
,leiten. Und Erziehung oder Leitung, sie implizieren ja schon, daE uns ein Ziel 
oder wemgstens eine Richtung vorschwebt, daE wir unserem Handeln einen 

des rortschritts zugrunde legen.
Dieser Begriff ist jedoch ein subjektives Kriterium. Er entspricht unserer Vor- 

stellung von der menschlichen Geistestatigkeit in ihrer Anwendung auf die 
gegebene Welt. Er ist nicht ein absolutes Gesetz, „das die Geschlechter der 
Menschen mit unwiderstehlicher Kraft zu man weiE nicht was fur Zielen fuhren 
soil kurz nicht der Plan der Vorsehung, den wir uns einbilden, zu erraten und 
zu begreifen, und den man auch das ,Gesetz der Evolution' nennen kann, sondern 
er ist unsere personliche Auffassung von der Ordnung der Dinge. Diese Auf- 
rassung beherrscht unsere ganze Tatigkeit.

Naturlich werden wir versuchen, zunachst die historisch gegebenen Tatsachen 
so gut wie moglich zu durchleuchten und zu verstehen. Zu diesem Zweck ist es

wrn Wlf ^E^hkeEung von „verschutteten Seelenbereichen" 
(Jaensch) die Psychologic zu Hilfe ziehen, wenn wir, um uns Einblick in bestimmte 
Prozesse des Geistes, die uns nicht mehr gelaufig sind, zu verschaffen, bei dem 
Psychiater um Rat anklopfen und aus dem Abbau des kranken Geistes Auskunft 
h°len uber den Aufbau des Gesunden Wir durfen auch die Ethnologie befragen 
uber das Verhalten heute noch lebender primitiver Volker, denn bei aller noch 
so weitgehenden Verschiedenheit der Menschen bildet die Menschheit doch eine

19 Croce, Xsthetik, S. 127 f.
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grofie, allgemeine Einheit und -spielen bestimmte allgemeine Prozesse sich in 
bestimmten Formen ab. Diese Vergleiche beabsichtigen jedoch nicht, wie gesagt, 
Gleichungen zu sein, sondern sollen nur zum besseren Verstandnis dienen.

Wir werden alle^dings bei dieser an sich objektiven Tatigkeit unser subjektives 
,Urteil‘ uber bestimmte Leistungen, Fortschritte und auch vielleicht Ruckschritte

subjektiv empfinden
kaum verbergen konnen. Es ist nun einmal da, aber nicht nur bei uns! Jeden- 
falls auch bei denen, die unser Urteil vielleicht als zu subjektiv empfinden 
werden —- und bei ihnen ist es nicht weniger subjektiv. Denn was soil man 

einem so verblafitenz. B. von einem Urteil, das Fortschritt und Ruckschritt an 
und abgegriffenen Begriff wie ,Naturalismus‘ mifit, halten? Und doch ist dieses 
Kriterium, wie wir gesehen, gar nicht so selten, wie man glauben mochte!

W^enn wir nun den Begriff des Fortschritts als subjektives Kriterium, und 
zwar als ein notwendiges und unentbehrliches, erkannt haben, so bleibt sdiliefi- 
lich die Frage, worin dann fur uns der Fortschritt der Menschheit besteht. Er 
kann letzten Endes nur auf einer eigenen Ansicht, einer personlichen Uber- 
zeugung gegrundet sein, wie Croce es schon ausgesprochen hat. Die Ermittlung 
der Grunde, worauf diese Uberzeugung beruht, kann nur beim Ich in der Gegen- 
wart anfangen, aber sie kann und soil sich, raumlich und zeitlich, auf einen 
weiteren Umkreis ausdehnen. In raumlicher Hinsicht wird man bald an Gren- 
zen stofien und feststellen mussen, dafi, was fur uns gilt, z. B. fur die Chinesen 
oder die Inder, um nur zwei Volker mit einer alten und hohen Kultur zu nennen, 
nicht mehr gilt. Man wird jedoch auch feststellen, dafi der eigene Begri es 
Fortschritts nicht rein subjektiv ist, sondern, mehr oder weniger bewufit erkannt, 
gilt fur die ganze europaische Kultur und alle, die daran teilhaben. Oft tritt 
ein Glaube an die Stelle der Uberzeugung, aber in irgendeiner Form, sogar in 
der Form der Opposition, ist die Uberzeugung der Zusammengehorigkeit immer 
da. Grabt man in die Tiefe, so trifft man auch dieselbc Erscheinung, und 
kommt man zur Wurzel, so findet man, dafi es der feste Glaube an die einzig- 
artige, einmalige Leistung der Griechen ist, der uns beherrscht, zusammenhalt 
und auch unsere Zukunft bestimmt.

Die Linie des Fortschritts, die die Griechen gezogen, zieht sich weiter bis in 
unsere Gegenwart, und wir ahnen sie als Richtung unserer Zukunft. Ist es ver- 
wunderlich, wenn wir sie uber die Griechen hinaus in die feme Vergangenhei 
projizieren und geneigt sind, die Erscheinungen, die unser Auge dort zu erkennen 
glaubt, sub specie Helladis zu sehen? Denn das tun wir, wenn wir nunmehr die 
Volker, die zueinander und schliefilich zu Hellas in Beziehung traten, zu den 
Gliedern einer Kette schmieden und die Symphome des gnechischen Geistes in 
leisen Tonen und dann und wann wie in Bruchstucken von Melodien in den 
Vorhergegangenen ahnen. Ob letzteres mit Recht geschieht, ist erne andere Frage.

Denn die palaolithische Kunst ist nicht „naturalistisch“ in dem Sinne, wie die 
Parthenonskulpturen naturalistisch sind, auch nicht „primar naturalistisch wie 
Hoernes es mdchte. Naturalismus ist eine bewufite und gewollte Geisteshaltung 
der Zur gegenuber, wenn nicht, wie Schlosser- es angedeutet hat, aus dem 
Gegensatz einer andersgerichteten Haltung heraus, so doch wemgstens aus dem 
Bewufitsein eines voraufgehenden ,Unvollkommeneren‘ entstanden Er suckt im 
Wechselspiel von Analyse und Syntkese, von wiederkolender Beobacktung und

20 Praludien, S. 221. 



vervollkommnender Vorstellung Erkenntnis der Natur, das heiEt fur 
die Griechen des Gesetzes. Die palaolithische Kunst jedoch klebt an der 
Erscheinung. Sie hat keine Wahl, denn sie kennt naturgemaE nur diese, Ihr 
Produkt ist einmalig, wie die Wahrnehmung, und wie diese teilt sie mit der 
griechischen naturalistischen Kunst nur den auEeren Schein, nicht das Wesen.

Viel enger ist ihre Verbundenheit mit der kretischen Kunst. Auch diese haftet 
an der Erscheinungsform, sei es, daE diese als darstellende Gebarde oder als 
optisches Anschauungsbild zum BewuEtsein kommt. Es bilden sich zwar allmah- 
lich Konventionen, ,visuelle Begriffe' aus, aber es ware verfehlt, diese alsAnzeichen 
einer abstrahierenden Auffassung anzusehen. Man mag sie in der Kunst als 
positive Stilelemente werten, aber im allgemeinen Sinn sind es doch nur auf 
Grund aufgespeicherter Erfahrungen durchgefuhrte Vereinfachungen, keine 
Wesensbestimmungen. Wenn wir derlei bescheidene Ansatze, die nie uber eine 
gewisse Grenze hinauskommen und auch nicht das Versprechen einer Konsequenz 
in sich tragen, als das erste Erwachen des europaischen Geistes deuten oder darin 
die ersten kindlichen Laute des jugendlichen Europaers, der erst als „griechischer 
Ephebe“ richtig sprechen lernt, sehen wollen, so tragen wir wieder den Evolutions- 
gedanken in unsere Betrachtung hinein — und vergessen zu oft, daE wir beWuEt 
oder unbewuEt unseren eigenen Standpunkt als den idealen Endpunkt der Evo
lution voraussetzen.

Ahnlich verhalt es sich mit der angeblichen Freiheit, die der Kreter als erster 
Europaer erobert und gegen den ,Orient' behauptet haben soil. Freiheit kann 
man doch nur erobern, wenn tatsachlich auch ein Zwang vorhanden ist. Aber 
wer sagt uns, daE die Kreter die orientalische Auffassung — wir mussen hier 
doch wohl in erster Linie an Agypten denken — tatsachlich abgelehnt haben? 
Mir ist es viel wahrscheinlicher, daE sie ihr vollkommen verstandnislos gegenuber- 
gestanden haben, und gar nicht fahig waren, sie uberhaupt anzunehmen. Fur 
sie war diese ihre Kunstform die naturlich gegebene: eine andere stand gar 
nicht zur Wahl und von einer wirklichen Auseinandersetzung der kretischen 
Kunst mit der agyptischen kann nicht die Rede sein. Die Griechen dahingegen 
haben wieder bewuEt gewahlt, sie haben gewuEt, was sie nicht wollten, und sie 
haben vor allem gewuEt, was sie wohl wollten. Sie sind es, die die europaische 
Freiheit erobert haben, und wenn wir diese Freiheit auch wieder in die Vorzeit 
hineinprojizieren, so ist das letzten Endes nur ein Versuch, die Linie des Fort- 
schritts, die uns mit Hellas verbindet, daruber hinaus noch etwas zu verlangern.

Es ist naturlich verfuhrerisch, das Reich des Minos, dessen Ruhm im Griechen- 
ohr noch nachklingt, nun auch wirklich mit Griechenland zu verbinden, aber mir 
scheint, wir mussen uns bescheiden und Kreta als einen in sich geschlossenen 
Kreis, vielleicht als eine letzte und unerhorte Blute auf einem erschopften Stamm 
betrachten, der modernd und steril den Boden dungte fur die neue Saat.

Man sieht ja auch, daE der Samen Kretas, der auf das Festland fiel, nicht auf- 
ging. Denn die mykenische Zivilisation ist „Mondlicht“, kalt und ohne Leucht- 
kraft, im schlimmsten Sinn ein Bastard. Daran andert die Tatsache, daE die 
mykenischen Herrscher groEe Kriegsherren waren und im praktischen Leben ihre 
eigenen Sitten und Gebrauche hatten, nicht viel. Das Bild der Kultur zeigt uns 
zu Anfang ein machtloses Ringen gegen Kreta, dann eine vollige Ubergabe und 
zum SchluE ein kraftloses Insichzusammensinken. Deshalb braucht man nicht, 
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wie es manchmal geschieht, zu bedauern, daft die Flutwelle der Griechen uber dies 
alles hinweggeht und es vernichtet. Was bier verschwand, war sowieso schon 
am Aussterben.

Nun kann man zwar mit mehr Recht, sei es auch zbgernd und sozusagen 
punktiert, die ,Fortschrittslinie‘ verlangern bis in die mykenische Kultur, und 
tatsachlich lassen sich auch punktweise, wie wir schon hervorgehoben haben, 
Eigenschaften nachweisen, die spater unter den Handen der Griechen klar 
umschrieben und alles beherrschend ins Licht treten. Aber es ist hier doch die 
groEte Vorsicht geboten. Man spricht zwar gerne von der „Indogermanisierung" 
Griechenlands, die sich zwischen rund 2000 und 1000 v. Chr. vollzog, aber wir 
wissen doch noch herzlich wenig von der Zusammensetzung der beiden gro Sen 
,nordischen‘ Wellen und ahnen nur ihre Herkunft.21 Jedenfalls zeigt aber die 
Kunst, daft die erste Welle (die „Achaer“) nicht die Kraft besessen hat, ihre 
eigene Art der kretischen Uberfremdung gegenuber siegreich durchzusetzen. Und 
die Lucke, die zwischen dem Spatmykenischen und dem Fruhgeometrischen noch 
immer klafft, zeigt geniigend, daft die zweite Welle (die ,,Dorer ) auch nicht 
sofort aus sich heraus eine eigene Kunst geschaffen hat W enn wir also in der 
mykenischen Kunst einzelne Elemente wiedererkennen, die uns aus der spateren 
griechischen gelaufig sind, so mag es zwar richtig sein, hier eine gewisse Ver- 
wandtschaft anzunehmen, aber man sollte sich doch huten aus d!r ^lbst- 
punktierten Linie nun die straffgezogene griechische Linie des Fortsdiritts abzu 
lesen. Post ergo propter ist ein gefahrliches Prinzip, besonders wenn man das 
ante als causa gewissermaften selbst konstruiert hat.

Die Frauen, die hiermit zusammenhangen, konnen hier nicht ausfuhrlich be- 
sprochen werden. So viel ist sicher, daft das Bild sich grundhch andert, wenn 
„die Griechen" auf den Plan treten. Allerdmgs nicht ,mit e.m^ 
„die Griechen" sind ja auch nicht gekommen, sondern sie sind gewor 
logisch konnen wir diesen Prozeft nur vermuten Was alles an Veranhgung 
von den verschiedensten Seiten her zusammenkam hat Myres ^ersuc t 
analysieren Wie es schlieftlich zusammenfloft zu der ,psychischen Gesamt- 
Tonst ut on‘23 die wir griechisch nennen und die sich selbst auch in dem Maft

empfand, dad eine Einheie von Blu.-,Sprae -.Ke^s- und 
Kulturgemeinschaft alles Heterogene zusammengezwangt wurde, da5 entzc 
unserem Fassungsvermogen, und man hat es dann auch oft als „le miracle g ec 
beSZet ndl sen, di§e Leistung ist da, urn dieses Wunder zu bezeugen. Die 
bezeichnet. 1 , k t unj von ,Naturalisten gesdimaht, beweist

Jail l bald als Ausdrud. uberall versranden wurde. 

« afce.e^^

Und uberall war sie ^s r prinzipiell unterscheidet. Es 1st unwesenthch, 
gegangenen in der agaischen We p P Symbole von der Vorwelt 
ob man nachweisen kann, daft einzelne Mot ve oder 
oder der Umwelt ubernommen wur^en^ seizt™ an die Stelle des Sehbildes das 
DenkbM. Eamfcfc das r'eine leh-Bewubrsein zum ers.enn.al in sd.rofc.er 

z.i« f. s- S'105sk'“' 
The V?rians Greets S^ zusammenfassend S. 531

22 Myres, Who were the CreeKs.
23 vgl. Rodenwaldt, Gnomon 1929, 5, 5· I79-
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Form in die Welt, oder vielmehr, der Welt als seinem Objekt gegenuber.24 
Wenn die erste Kunst der Griechen uns begegnet, beweist sie uns, dafi die 
eidetische Einheitsphase in eisigster Klarheit in Wahrnehmungs- und Vor- 
stellungswelt aufgespalten ist. Anzeichen, die auf dieses Ereignis hindeuten als 
ein Kommendes und Notwendiges, finde ich in der vorangegangenen Periode 
nicht. Es scheint also doch wohl ein, wenigstens in dieser Hinsicht, sehr wertvolles 
Erbgut gewesen zu sein, welches die letzte „nordische Welle" zu der Bildung 
des griechischen Volkes beigesteuert hat. Man mag in der Vorzeit Andeutungen 
von beginnender Abstraktion, die ersten Vorboten des reinen abstrakten Denkens 
spuren, aber nichts anderes als eine neue Dominante kann nach meinem Gefuhl 
diesen vbllig einseitigen Durchbruch, der alles andere ablehnt, erklaren und nichts 
auch die eiserne Konsequenz des neuen Prinzips. Denn Schritt fur Schritt sehen 
wir nun den griechischen Geist erobernd vordringen. Es ware verwunderlich, 
wenn er sich eingekapselt hatte, und so entspricht es ihm nur, wenn er weit 
offen steht fur Einflusse und Anregungen aller Art. Aber man tauscht sich, wenn 
man meint, dafi der orientalische ,Naturalismus‘ nbtig war, urn die griechische 
Kunst zu beleben oder diese gar einer ,Renaissance' bedurfte, um den Weg zur 
Natur zu finden. Der Grieche ist sich, so gut wie der Romer, davon bewufit 
gewesen, daft er uberall ,lernen' konnte. Er hat genommen, wo er fand, was 
er brauchte, freilich nie blind ubernommen, sondern immer mit Kritik und in 
der Absicht, es besser zu machen. Und wie der Romer,25 hat er es gewuftt und 
gelegentlich auch ausgesprochen. Freilich weniger oft als der Romer, aber er 
wird wahrscheinlich auch weniger oft an seine ,Entlehnungen‘ erinnert worden 
sein. Und jedenfalls ist die bekannte Epinomis-Stelle:2’ ότι περ αν "Έλληνες 
βάρβαρων παραλαβών, κα'λλιον τούτο εις τέλος άπεργα'ζονται allein schon beredt und 
deutlich genug. In dieser Erkenntnis, in dieser Kritik und diesem Willen, es 
besser zu machen, liegt die Grofte des griechischen Geistes, nicht nur, wenn er 
Schritt um Schritt, manchmal mochte man fast sagen, zah und verbissen, die 
Wahrnehmungswelt in der Kunst erobert, sondern auf alien Gebieten der geisti- 
gen Tatigkeit.

21 Ich mochte an dieser Stelle kurz auf W. L. Cuttles interessante Bemerkungen uber «Per
ception and Creation" (Cambridge Review, Nov. 8, 1935) eingehen. Zunachst sei hervor-
gehoben, daE cin eidetisches Anschauungsbild nicht als rein mechanische Reproduktion der 
Wirklichkeit zu werten ist, sondern ein mehr oder weniger starkes personliches Element enthalt
(s. oben S. 135). Allerdings kann diese personliche Auswahl oder Betonung von Einzelheiten, 
wenn sie in der auf eidctischer Grundlage entstandenen Kunst zum Ausdruck kommt, kaum als 
die Fahigkeit „essentials“ wahrzunehmen, welche Cuttle vom ,Kunstler' verlangt, gelten. Denn, 
wie er selbst bemerkt, ist die Definition der ,essentials‘ subjektiv, „an article of faith". Aus 
Cuttles Anlehnung an „Platos Forms" geht hervor, in welchem Sinn er „essentials“ auffaEt. 
Seine dritte These, daE der Kunstler notwendigerweise „will produce a typical and essential 
image, not reproduce an individual and particular one", bestatigt dies. Sie zeigt zugleich, wie 
vollkommen Cuttles Asthetik auf der Leistung des griechischen Geistes fuEt. Denn der Ver- 
such, aus der Erscheinungsform der Dinge ihr Wesen zu erschlieEen, ihr inharentes Gesetz zu er- 
kennen und Haupt- und Nebensachen nicht von personlichen oder jedenfalls auEerhalb der 
Dinge liegenden Gesichtspunkten aus zu bestimmen, ist von den Griechen zuerst unternommen. 
Er ist ohne ein vollkommen ausgepragtes Idi-BewuEtsein gar nicht moglich. Nach dem oben 
Gesagtcn brauche ich nicht hinzuzufugen, daE idi den von Cuttle aufgestellten Thesen weit- 
gehend zustimme. Sie konnen, wenn der Begriff «essentials" allerdings allgemein genug gefaEt 
wird, wenn er also aus den Kunstwerken selber deduktiv gewonnen wird und nicht von vorn- 
herein mit einem Werturteil verbunden ist, auch bei der kunsthistorischen Betrachtung von uns 
weniger naheliegenden Kunstwerken, wie z. B. den kretischen, gelten.

25 Cic. Tusc. Disp. I, 1; Sallust, B. Cat. 51, 37 f.
2" Epinomis, p. 987 d; vgl. Billeter, Ansch. vom Wesen des Griechentums, S. 245 f.
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Es ist uber den griechischen Geist schon viel geschrieben. Jeder, der sich mit 
den Griechen beschaftigt, wird fruher oder sparer dazu kornmen mussen, sich 
mit ihrem Geist auseinanderzusetzen. Keiner, der es getan hat — und dazu 
imstande war — hat noch die hohe Bedeutung fur sich selbst, den einzig- 
artigen Wert fur das Geistesleben Europas bestritten. Im Rahmen dieses Buches 
brauche ich meine personliche Auffassung dieses ewigen Problems nicht aus- 
fuhrlich zum Ausdruck zu bringen. Meine Uberzeugung wird ohnehin aus diesen 
wenigen Andeutungen, die zugleich die Rechtfertigung enthalten fur den „Be- 
griff des Fortschritts“, der diesen Betrachtungen zugrunde liegt, klar hervortreten.

Es soil damit keinem oden Klassizismus das Wort geredet werden. Wir 
haben nun einmal unsere eigenen „barbarischen Avantagen 27 und wir wollen 
sie auch, ganz im Sinne der Griechen, voll ausnutzen. Wir leben im Zeitaltei 
aufkommender Nationalstaaten. Gegenseitige Absperrung, gewollte und unge- 
wollte Mifiverstandnisse sind an der Tagesordnung. Gerade deshalb tut es not, 
uns zu besinnen auf das, was uns bindet: die uberstaatliche europaische Kultui.

Die Griechen haben sie geschaffen. Unsere Pflicht ist es, sie zu huten und zu 
mehren, jeder nach seiner Art und nach seinen Gaben. Denn nicht aus einer 
faden Interessengemeinschaft, sondern nur aus einer bewuBten Geistesgemeinsdia 
kann Europa den Glauben an eine neue Zukunft schopfen, und die Kraft, diese 
zu verwirklichen.

” Ober dieses Goethe-Wort vgl. Schone, Die Antike i934> io. S- 286 f
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Hund, Zeichnung A. K. B.; nach Photographic
.Lily-fresco', aus Knossos; nach Evans, 1, v

Huhn, Zeichnung A.K.B.; nach Photographic

Ente, Zeithnung A. K. B.; nad. Photographic

Fresko mit ffiogenden Fisd.cn aus ^^^ 
Elfenbeinhgur eines Suorspnngers a» Kn^sos nad. b .

Rhyton aus H. Triada; n.d. Photographic nad. abge.ollten. AbguB in. Aibeetin™

zu Dresden



Taf. 14: ι fresko des Krokuspfluckers aus Knossos; nach Evans, I, T. IV 
2 Nachzeichnung eines eidetischen Kiinstlers; nach dem Original 
3 Nachzeichnung eines nichteidetischen Kunstlers; nach dem Original

Taf. rj: ι Fayencerelief einer Kuh mit saugendem Kalb, aus Knossos; nach Nachbildung 
2 Stierkopf, Relieffresko aus Knossos; nach Photographie

Taf. 16: i Landschaft mit Kuhen, Zeichnung A.K.B.; nach Photographie
2 Herde, Zeichnung K. Tonny; nach dem Original

Taf. i7: ι Renntier, palaolithische Zeichnung (Font de Gaume); nach Sydow, Kunst der Natur- 
volker und der Vorzeit, T. XXIV

2 Antilope, Buschmannzeichnung; nach Kuhn, Kunst der Primitiven, Abb.6

Taf.18: I

2 
3 
4 
5

Herde, palaolithische Zeichnung, Grotte du Chaffaud, Vienne; nach Verworn, 
Anfange der Kunst, Abb. 22
Deckenmalerei, palaolithisch, Altamira; nach Sydow, Kunst der 
Balla, Une laisse en mouvement
Schnittervase aus H. Triada; nach Monum. Ant. XIII 
Ausschnitt aus einer Zeichnung K. Tonny; nach dem Original

Naturvolker, S. 429

Taf. 19: ι Kuhe, Zeichnung A.K.B.; nach Photographie
2 rekonstruiertes Fresko aus Knossos; nach Evans, III T XVI
3 Ganseherde, Zeichnung A.K.B.; nach Photographie

Taf. 20: t Detail Federkrone von ,Priestking‘, T. 6; nach Evans, II, 2, Abb. <04 A
2 .Bewegende Rose', Zeichnung A. K. B.; nach Photographie
3 ,Storche‘, Zeichnung A. K.B.; nach Photographie
4 Federn, Zeichnung A. K. B.; nach Photographie
* Eme auf Nest, Zeichnung A. K.B.; nach Photographie
6 Gladiolen, Zeichnung A. K. B.; nach Photographie

Taf-2I: 1 Τ^Γ NW'Afrika’ Habeter 111 Fezza"; nach Frobenius, Kulturgesch. Afrikas,

2 Detail-Goldbecher aus Vaphio; nach Photographie
3 Scherenschnitte von A. K. B.; nach Photographie

Taf.22: i Scherenschnitte von A.K.B.; nach Photographie
2 Kamares-Vase aus Phaistos; nach Evans, II, 1, Abb.116
3 Kamares-Vase aus Knossos; nach Evans, I, Abb.i86a
4 Kamares-Vase aus Knossos; nach Oulie, Decor, egeenne, T. XV
5 Kamares-Vase aus Phaistos; nach Oulie, a. O., T. XVI

Taf.23: I

2

3

4
5
6

Siegelabdrucke mit Darstellungen von Monstra, Zakro; nach Abgussen im Arch 
Seminar der Universitat Berlin Russen im Arch. 
VILT^ti Palaolithische Malerei v°m Mas d’en Josep; nach Ebert, Reallex., 

Kampfszene, palaolithische Malerei aus „Galeria del Roble“; nach Ebert, a. O.,

SP‘e'e^e Knaben, Fresko aus Knossos; nach Evans, III, T. XXV
·°η Ϊ °^ (Spanien)’ nach Burkitt, Prehistory, T. XXXIX 

, obolde auf Melischen Vasen; Entwicklungsreihe nach Evans, I, Abb. 527



Taf. 24: i Greifenfresko aus Knossos; nach Evans, IV, T. XXXII
2 Vase aus Pylos; nach Photographie im Arch. Seminar der Universtat Berlin
3 ,Ephyraische‘ Vase; nach Blegen, Korakou, T. VII
4 Stierspringer, Fresko aus Knossos, Ashmolean Museum Oxford; nach Evans, 

III, T. XXI
5 ,Palaststil‘-Vase aus Knossos; nach Photographie
6 ,Ephyraische‘ Vase; nach Blegen, Korakou, T. VII

Taf. 25: I Pithos aus Mochlos; nach Photographie
2 Bugelkanne aus Palaikastro; nach Photographie
3 Amphora aus Knossos; nach Evans, IV, Abb. 215
4 Amphora aus Knossos; nach Evans, IV, Abb. 240
5 Amphora aus Knossos; nach Evans, IV, Abb. 242
6 Amphora aus Isopata; nach Evans, IV, Abb. 243
y Amphora, Tomb of the double axes; nach Evans, IV, Abb. 244 a
8 Krater aus Knossos; nach Evans, IV, Abb. 246
9 Becher, Allard Pierson Museum, Amsterdam, nach Photographie

Taf. 26: I Stierrhyton aus Knossos, Steatit; nach Photographie
2 Stierrhyton aus Mykenai, Silber; nach Karo, Schachtgraber, T. CXX ,
3 Lowenrhyton aus Knossos, Steatit; nach Maraghiannis-Seager, Ant. crct. III. T.
4 Lowenrhyton aus Mykenai, Gold; nach Karo, Schachtgraber, T. CXVII

Taf. 27: I
2
3
4
3
6
7

Taf. 28: I
2 
3

Goldblech aus Mykenai; nach Karo, Schachtgraber, T. XLIV
Goldene Ziernadel aus Mykenai; nach Karo, a. O., T. XXX
Goldblech aus Mykenai; nach Karo, a. O., T.XXVIII , n . ,, 
Steinrelief aus Mykenai, Brit. Mus., London; nach Aufnahme des Brit. Museums
Steinrelief aus Mykenai; Brit. Mus., London; nach Aufnahme des Brit. Museums 
Goldbelag von einem Holzkastchen aus Mykenai; nach Karo, a. O., T. CXLI 
Relief vom Lowentor, Mykenai; nach Aufnahme im Arch. Seminar der Universitat
Berlin

Plan des Hauses von Chamaezi; nach Evans, I, Abb. 108
Plan des Palastes von Knossos; nach Pendlebury Handbook to the Palace of Mino, 
Rekonstruktion des Zentralhofes Knossos (der hier vermittelrc Emdruck durfte in 
architektonischer Hinsicht zu gunstig sein!); nach Evans, II, 2, Abb. 532

Taf. 29: I
2

Taf. 30: I
2
3
4
3
6

Taf. 31: 1
2
3
4

Plan der Oberburg von Tiryns; nach Tiryns, III
Rekonstruktion des Innenhofes Tiryns; nach Tiryns,

Eberjagd, Fresko aus Tiryns; nach Tiryns, II, Τ. ΧΠΙ
Wagenfries, Fresko aus Tiryns; nach Tiryns, II, 1 . All
Hirsche, Fresko aus Tiryns; nach Tiryns, II, Abb. 60
Taeer, Fresko aus Tiryns; nach Tiryns, II, T. 1 . ...„.·
Scherbe aus Mykenai; nach Photographie im Arch. Seminar der Universitat Berlin 
Scherbe aus Tiryns; nach Schliemann, Tiryns, T. XIV

Priesterin, Fayencestatuette Knossos; nach Maraghiannis-Seager, Antiq. cret. III, Τ.17 
Elfenbeinstatuette, Museum of Fine Arts, Boston; nach Aufnahme des Museums 
Adorantin, Bronze, Antiquarium Berlin; nach Aufnahme des Museums
Kopf der Elfenbeinstatuette Boston; nach Aufnahme des Museums
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Taf. 32: ι Goldring aus Mykenai; nach Evans, II, 1, Abb. 194
2 Goldring aus Isopata; nach Evans, III, Abb. 38
3 Goldring aus Mykenai; nadi Evans, I, Abb. 310
4 Siegel aus H. Triada; nach Evans, II, 1, Abb. 194
5 Goldring aus Mykenai; nach Evans, I, Abb. 116
6 Detail-Sarkophag von H. Triada; nach Photographie
7 ,Galop volant‘, Felsmalerei von Ghat, Fezzan; nach Frobenius, Kulturgeschichte 

Afrikas, T. 28 a
8 ,Galop volant", Buschmann-Malerei, Sudafrika; nach Frobenius, Das unbek. Afrika, 

Τ. 12

Fur die Beschaffung der Vorlagen habe ich vor allem Herrn Prof. Dr. K. H. Bouman 
(Amsterdam), der mir freundlichst das Material der schwachsinnigen Kunstlerin A. K. B. 
zuganglich machte und Veroffentlichung einer Auswahl gestattete, zu danken. Herr 
Prof. Dr. G. Rodenwaldt (Berlin) erlaubte mir die Benutzung seiner eigenen und der 
Abbildungssammlung des Archaologischen Seminars der Universitat Berlin; die Herren 
R. Hinks (London), Prof. Dr. W. Muller (Dresden) und Prof. Dr. R. Zahn (Berlin) 
waren mir in liebenswurdiger Weise behilflich bei der Beschaffung von einzelnen 
Vorlagen. Allen sei auch hier herzlichst gedankt.

(Obersetzung der hollandischen Texte auf Tafel 20 und 8.2: „ganz grofie Federn“; „be- 
wegendes Roschen""; „schone kuckuckgefiederte Huhnchen""; „schwarze braune blaue 
schwarze gelbe“; „zus (Rufname) mit schonem buntem Katzchen“; „Katze sind (sic) 
fertig Katze .. . fertig“; „funf Katze mit weifiem Schnurrbart“; „kleines Hundchen 
liebes Hundchen wafwafwaf"".)

174







Tafel

^



Tafel 2



Tafel }



Tafel 4

2



Tafel 5

3



Tafel 6



Tafel 7

2



Tafel 8

14227172



Tafel 9



Tafel io



Tafel II



Tafel 12

4
2



Tafel 13



Tafel 14

3



Tafel 15

2



Tafel ιό

2



Tafel 17

2



Tafel i8

5



Tafel 19

3



Tafel 20



Tafel 21

3



Tafel 22



Tafel 23

4

6



Tafel 24

4



Tafel 2$

97



Tafel 26

3 4



6 7



Tafel 28

I
2

3



Tafel 29



Tafcl 30

5 6



Tafel 31

- *

3 4



Tafel 32










