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I. Worum es (nicht) geht und warum 

Freilich m a g mancher meiner geneigten Leser meine 
P fade ein wenig kurios verschlungen finden. A b e r das 
thut nichts; man möge sich nur noch ein Weilchen 
geduld ig meiner F ü h r u n g überlassen, so wi rd m a n 
schließlich doch einsehen, daß ich, w e n n auch gerade 
keine Feuersäule während der W ü s t e n w a n d e r u n g , so 
doch auch kein Irrlicht bin, sondern vie lmehr eine ganz 
e infache Korr idorlampe, die, weil zufäl l ig die T h ü r e n 
zweier sich gegenüberliegender Z i m m e r o f f e n stehen, 
in jedes einige Strahlen sendet. S o finden sich denn 
die Bewohner beider Compar t iments zusammen; m a n 
stellt sich vor, m a n spricht mit e inander [ . . .] . ' 

Seit der Ära der großen Entdeckungsreisen im 15. und 16. (das ist umstritten), 
spätestens aber seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und bis heute (auch das 
ist umstritten) werden Völkerschauen veranstaltet und rezipiert.1 Kanniba-

1 Zirkusgedanken. Von Franklin Wedekind. In: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 209, 29.7.1887 
(Erstes und Zweites Blatt), und Nr. 210, 30.7.1887. 

1 Im 15. und 16. Jahrhundert siedeln z.B. Hilke Thode-Arora: Für fünfzig Pfennig um die 
Welt. Die Hagenbeckschen Völkerschauen. Frankfurt a.M., New York 1989, S. 19, Baltha-
sar Staehelin: Völkerschauen im Zoologischen Garten Basel 1879—1935. Basel 1993, S. 21, 
und Stefan Goldmann: Wilde in Europa. Aspekte und Orte ihrer Zurschaustellung. In: 
Thomas Theye (Hg.): Wir und die Wilden. Einblicke in eine kannibalische Beziehung. 
Reinbek 1985, S. 243-269, den Ursprung der Völkerschaustellungen an. Gegen Ende des 
19. Jahrhunderts, um genau zu sein, im Jahr 1874, läßt sie vor allem der Tierhändler und, 
eigenen Angaben zufolge, Erfinder der Völkerschaustellungen, Carl Hagenbeck, beginnen: 
»In der Tat war es mir vergönnt, die Völkerausstellungen, die seit 1874 und bis zum heu-
tigen Tage ihre Anziehungskraft ausüben, als erster in die zivilisierte Welt einzuführen«; 
Von Tieren und Menschen. Erlebnisse und Erfahrungen von Carl Hagenbeck. Berlin 1909, 
S. 90. Der Darstellung Hagenbecks schließt sich z.B. Werner Michael Schwarz: Anthro-
pologische Spektakel. Zur Schaustellung »exotischer« Menschen, Wien 1870—1910. Wien 
2001, S. 8, an. Alfred Lehmann: Zeitgenössische Bilder der ersten Völkerschauen. In: Von 
fremden Völkern und Kulturen. Beiträge zur Völkerkunde. Hg. v. Werner Lang, Walter 
Nippold und Günther Spannaus. Düsseldorf 1955, S. 31—38, hier S. 31-32, unterscheidet zwi-
schen frühen Formen, für deren Zustandekommen er den Zufall verantwortlich macht, und 
den professionell organisierten Schaustellungen des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts. Staehelin, »stiess« zwar »auf keine Völkerschau in Deutschland nach 1932« und 
hält eine »1935 in Basel (und zuvor in Paris) gezeigte« für »eine der letzten dieser Schauen 
überhaupt« (S. 151), betont aber die Kontinuität der auch die Völkerschauen grundierenden 
Ideologeme: Es »ersetzt der Blick durch die Kamera den Blick über den Zaun« (S. 152—153). 
Ähnlich argumentiert Thode-Arora, S. 167, die im Tourismus und in der Repräsentation 
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l i s m u s g i b t e s ( u n d a u c h d a r i n i s t m a n s i c h k e i n e s w e g s e i n i g ) s c h o n i m m e r 

u n d ( d a s i s t a n g e s i c h t s d e r V e r u r t e i l u n g d e s > K a n n i b a l e n v o n R o t h e n b u r g s 

A r m i n M e i w e s , d u r c h d a s L a n d g e r i c h t K a s s e l a m 3 0 . J a n u a r 2 0 0 4 i n d e s s c h w e r 

z u b e s t r e i t e n ) b i s h e u t e . 3 D i e f r a n z ö s i s c h e F r e m d e n l e g i o n ( d a s w i e d e r u m i s t 

u n s t r i t t i g ) e x i s t i e r t n o c h h e u t e , u n d z w a r ( u n d a u c h d a s i s t u n s t r i t t i g ) s e i t 

d e r v o n L o u i s - P h i l i p p e a u f V o r s c h l a g d e s P a r l a m e n t s e r l a s s e n e n » O r d o n n a n c e 

R o y a l e d u 1 0 m a r s 1 8 3 1 « . 4 N i c h t s l i e g t a n g e s i c h t s d i e s e r s o u n t e r s c h i e d l i c h e n 

U r s p r ü n g e u n d K o n t i n u i t ä t e n n ä h e r , a l s z u f r a g e n , w e s h a l b d i e v o r l i e g e n d e 

U n t e r s u c h u n g a u s g e r e c h n e t d e n d u r c h d i e J a h r e 1 8 9 7 u n d 1 9 3 6 ( w e n n g l e i c h 

a u c h n u r g r o b ) a b g e s t e c k t e n Z e i t r a u m i n s A u g e f a ß t . 

> V ö l k e r s c h a u < , s o w e r d e n se i t B e g i n n d e s 2 0 . J a h r h u n d e r t s » a n t h r o p o l o g i s c h e « 

» A u s s t e l l u n g e n « g e n a n n t , 

V o r f ü h r u n g e n v o n R e p r ä s e n t a n t e n f r e m d e r V ö l k e r z u r B e f r i e d i g u n g der S c h a u -

lust u n d z u r V e r b r e i t u n g a n t h r o p o l o g i s c h e r K e n n t n i s s e . H a g e n b e c k b r a c h t e zuers t 

1 8 7 5 e i n e G r u p p e v o n L a p p l ä n d e r n m i t i h r e n W o h n u n g s e i n r i c h t u n g e n , G e r ä t e n , 

W a f f e n , e t c . i n H a m b u r g , B e r l i n u n d L e i p z i g z u r A u s s t e l l u n g , d a n n f o l g t e n 

N u b i e r , E s k i m o , P a t a g o n i e r etc . N o r d a m e r i k a n e r b r a c h t e n n a c h E u r o p a e ine rei-

s e n d e S c h a u s t e l l u n g v o m [sic] B u f f a l o B i l l s W i l d W e s t , d i e d a s L e b e n i m W e s t e n 

N o r d a m e r i k a s z e i g e n sol lte . 5 

des Fremden im Fernsehen das Fortleben der Völkerschauen ausmacht. Folgt man Rea 
Brändle: W i l d f r e m d , hautnah. Völkerschauen und Schauplätze. Zür ich 1 8 8 0 - 1 9 6 0 . Bilder 
und Geschichten. Zür ich 1995, S. 147, so bildet das J a h r 1931 den »Schlusspunkt im Völ-
kerschaugewerbe«, das »Ende einer kontinuierlichen Entwicklung«. U n d doch führt auch 
sie im Kapitel »Ausblicke« eine ganze Reihe von Züricher Beispielen auf , die das Fortleben 
des Völkerschaustellungsmodells bis ins J a h r 1990 deutlich machen. 

3 W[ i l l i am] Arens: T h e M a n - E a t i n g M y t h . A n t h r o p o l o g y & Anthropophagy . N e w York 
1979, versucht zu zeigen, daß die vermeintlich zuverlässigsten Zeugnisse kannibalischer 
Akte einer quellenkritischen Prü fung nicht standhalten und daher als Nachweise für K a n -
nibalismus nicht in Frage kommen. Ein ähnliches Anl iegen verfolgt Annerose Menninger: 
D ie M a c h t der Augenzeugen. Neue Welt und Kanniba len-Mythos , 1492—1600. Stuttgart 
1995. Ü b e r Untersuchungen, die den Nachweis kannibal ischer Prakt iken »in allen Peri-
oden der Urgeschichte bis hin zu den Kelten« zu führen versuchen, informiert (ebenfalls 
quellenkritisch) Heidi Peter-Röcher: Mythos Menschenfresser. Ein Blick in die Kochtöpfe 
der K a n n i b a l e n . M ü n c h e n 1998, S. 15—24 (Zitat S . 15). Für die Darste l lung von Klaus 
Henseler, N i k Schumann: V o m Menschsein und vom Gefressenwerden. Eine illustrierte 
Geschichte des Kannibal ismus. H a m b u r g 2003 , steht fest: »Kannibal ismus hat es immer 
gegeben und gibt es heute noch« (Klappentext). Ü b e r den >Kannibalen von Rothenburg< 
und eine ganze Reihe ähnlicher Fälle jüngerer Ze i t informiert Chr is t ian W. Thomsen : 
»Ich hatte ihn so lieb«. Kannibal ismus in Rothenburg — nur ein abnormer Einzelfall? Die 
Kulturgeschichte lehrt anderes. In: Die Zeit , Nr. 52, 18 . 12 .2002 , S. 38. 

4 Ü b e r die G r ü n d u n g der Fremdenlegion unterrichtet Douglas Porch: T h e French Foreign 
Legion. A Complete History of the Legendary Fighting Force. N e w York 1991, S. 1—6. Unter 
http://www.br-legion.com gelangt man auf die >site officiel du bureau de recrutement de la 
legion etrangere<. 

5 Ausste l lungen, anthropologischem In: Meyers Großes Konversations-Lexikon. Ein Nach-
schlagewerk des allgemeinen Wissens. 6. Auf lage . Bd. 2. Leipzig, W i e n 1903, S. 158. 
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»Kannibalismus oder Anthropophagie« heißt 

der Genuß von Menschenfleisch durch Menschen (Kannibalen, Anthropophagen, 
Androphagen). Wenn auch Nahrungsmangel zum K. führen und gelegentlich 
diesen zur Gewohnheit werden lassen kann, so sind die treibenden Motive doch 
im allgemeinen Rachsucht und Aberglaube. Die erstere stachelt zur völligen Ver-
nichtung der Leiche des Feindes an, nach dem letztern gehen Stärke und Mut des 
Gefallenen auf den über, der sein Fleisch genießt. Ob die prähistor. Menschen 
Kannibalen waren, wie aus den gespaltenen Markknochen und den unter den 
Küchenabfällen gefundenen Menschenknochen teils geschlossen wird, ist nicht zu 
erweisen. Uber den K. bei den Völkern des Altertums, besonders der Scythen und 
den Bewohnern Irlands, berichten Strabo und Herodot. Der in den Kulturländern 
des alten Amerikas zahllose Opfer fordernde K. in Mexiko und dem Inkareich ist 
erloschen, ebenso der der Kariben auf den Antillen (der Name Kannibale stammt 
von dem durch die spanischen Entdecker fälschlich als Canibal gehörten Caribe), 
dagegen sind die Indianernomaden im Amazonasgebiet und die Botokuden noch 
heute Kannibalen, ebenso die columbischen Stämme (Thlinkiten u.s.w.) und die 
Feuerländer. Verbreitet ist der K. noch in Australien und der Südsee, besonders 
in Melanesien (Fidschi- und Salomoninseln), während er in Polynesien im Aus-
sterben begriffen ist und in Mikronesien schon vor der Entdeckung verschwunden 
war; dann bei den Batak auf Sumatra, sporadisch auf den Philippinen, endlich 
in Centraiafrika, besonders bei den Niam-Niam und den Monbuttu, wogegen 
er an der Westküste (Nigerdelta, Fan) und im Süden (Bafuto) mehr vereinzelt 
auftritt.6 

»Fremdenlegion frz. Legion etrangere« schließlich bezeichnet eine von Frank-
reich 

nach der Julirevolution aus polit. Flüchtlingen, Abenteurern und Fahnenflüchtigen 
errichtete Truppe, die zunächst zur Eroberung Algeriens verwendet wurde. Alle 
Stabsoffiziere und zwei Drittel der übrigen Offiziere mußten Franzosen sein. Die 
Mannschaft wurde auf 3-5 Jahre geworben, in Toulon ausgerüstet und dann nach 
Algerien verschifft. 

Die F. besteht noch jetzt mit 4 Regimentern. Ergänzt wird sie durch die Ein-
stellung von Ausländern, zum größten Teil Deutschen, die an der Grenze oder im 
besetzten Gebiet des Deutschen Reiches oft unter Anwendung von Gewaltmitteln 
dazu geworben werden. Entlassungsanträge der Angehörigen, die nur bei Leuten 
unter 20 Jahren berücksichtigt werden, gehen zweckmäßig mit notariell beglau-
bigtem Geburtszeugnis an die deutschen Verwaltungsbehörden zur Weiterleitung 
an die ausländ. Vertretungen. Da die F. in Algier, Marokko usw. verwendet wird, 
ist der Dienst äußerst hart und aufreibend. Die Kopfstärke der F. schwankt sehr. 
Die Kämpfe in Marokko 1925 haben viele Abenteurer angezogen, 1927 war die 
F. 14 000 Köpfe stark (einschl. der franz. Offiziere und Unteroffiziere).7 

So weit unterrichten die einschlägigen zeitgenössischen Nachschlagewerke 
über die Untersuchungsfelder der vorliegenden Arbeit. Sie hat es, wie man 

»Kannibalismus«. In: Brockhaus ' Konversations-Lexikon. 14. Auf lage . Bd . 10 . Leipzig, Ber-
lin, W i e n 1902 , S. 97. 
»Fremdenlegion«. In: Der Große Brockhaus. H a n d b u c h des Wissens in zwanzig Bänden. 
15. Auf lage . Bd . 6. Leipzig 1930, S. 590. 
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zunächst meinen könnte, mit drei grundverschiedenen Gegenständen zu 
tun: mit einem Unterhaltungsmedium, einer Kulturpraxis und einem mili-
tärischen Kampfverband. Was aber, so lautet vor diesem Hintergrund die 
zweite (und nicht minder berechtigte) Frage, könnte die drei Komplexe mit-
einander verbinden, und was könnte daher ihre Untersuchung als und im 
Ensemble rechtfertigen? 

Z u den Völkerschaustellungen, zu ihrem Aufkommen, ihren Vorläufern, 
ihren Konjunkturen, ihrer Verbreitung, ihrer Geschichte, ihren Protagoni-
sten, zu den ihrer Erfolgsgeschichte zugrundeliegenden Ideologemen und, 
nicht zuletzt, zu ihrem >Niederschlag< in der Literatur findet sich, vor allem in 
jüngerer Zeit, eine Vielzahl instruktiver Darstellungen und Untersuchungen.8 

Auch über den Kannibalismus, seine Entstehung, Geschichte und Verbrei-
tung, seine Erscheinungsformen und ihre teils religiöse, teils psychologische 
Fundierung, seine Protagonisten, seine ethischen Abgrtinde und Implikatio-
nen und auch hier: über seinen >Niederschlag< in Kunst und Literatur infor-
mieren vor allem seit Ende des 19. Jahrhunderts und verstärkt wieder in den 
letzten zwei Jahrzehnten zahlreiche Abhandlungen.9 Und schließlich widmen 
sich — auch (und nicht ohne Grund: gerade) im deutschsprachigen Raum — 
zahlreiche gut unterrichtete wissenschaftliche Veröffentlichungen der Frem-
denlegion, ihrer Entstehung und Geschichte, den sie hervorbringenden, beglei-

Wolfgang Haberland: »Diese Indianer sind falsch«. Neun Bella Coola im Deutschen Reich 
1885/86. In: Archiv für Völkerkunde 42 (1988), S. 3 -67 ; Thode-Arora (Anm. 2); Staehelin 
(Anm. 2); Werner Michler: Darwinismus und Literatur. Naturwissenschaftliche und litera-
rische Intelligenz in Österreich. 1859-1914. Wien, Köln, Weimar 1999, S. 351-391, besonders 
S. 351-356; Schwarz (Anm. 2); Anne Dreesbach: »Neu! Grösste Sehenswürdigkeit! Neu! 
Zum ersten Male in München!« Exotisches auf dem Münchner Oktoberfest zwischen 1890 
und 1911. In: »Gleich hinterm Hofbräuhaus waschechte Amazonen«. Exotik in München 
um 1900. Hg. v. Anne Dreesbach u. Helmut Zedelmaier. München, Hamburg 2003, S. 9-33; 
Helmut Zedelmaier: Die ungeheure Neugierde der Zivilisierten. Zehn Feuerländer in 
München 1881/1882. In: »Gleich hinterm Hofbräuhaus waschechte Amazonen«. Exotik in 
München um 1900. Hg. v. Anne Dreesbach u. Helmut Zedelmaier. München, Hamburg 
2003, S. 51-77. 
Im deutschsprachigen Raum bildet den Ausgangspunkt wissenschaftlicher Ausein-
andersetzungen mit dem Kannibalismus die Untersuchung: Die Verbreitung der Anthro-
pophagie. Von Dr. Richard Andree. In: Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig 
13/14 (1873/1874), S. 16—81, später: Richard Andree: Die Anthropophagie. Eine ethnogra-
phische Studie. Leipzig 1887. Hervorgehoben zu werden verdient sodann die umfangreiche 
Darstellung von Ewald Volhard: Kannibalismus. Stuttgart 1939. In jüngerer Zeit: Arens 
(Anm. 3); Peter-Röcher (Anm. 3); Hedwig Röckelein (Hg.): Kannibalismus und euro-
päische Kultur. Tübingen 1996. Das »Motiv [...] der Menschenfresserei«, das »Kanniba-
lismusthema«, mithin den poetischen >Niederschlag< dokumentiert Christian W. Thomsen: 
Menschenfresser in der Kunst und Literatur, in fernen Ländern, Mythen, Märchen und 
Satiren, in Dramen, Liedern, Epen und Romanen. Eine kannibalische Text-Bild-Dokumen-
tation. Wien 1983. Zum Verhältnis zur Literatur vgl. ferner die Sammelbände von Annette 
Keck, Inka Kording, Anja Prochaska (Hgg.): Verschlungene Grenzen. Anthropophagie in 
Literatur und Kulturwissenschaft. Tübingen 1999, und Daniel Fulda (Hg.): Das andere 
Essen. Kannibalismus als Motiv und Metapher in der Literatur. Freiburg i.Br. 2001. 
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tenden und mit ihr verflochtenen politischen Verhältnissen, ihrer Beschaffen-
heit, Organisation und Struktur, ihrer militärischen Bedeutung, ihrer Wahr-
nehmung in Frankreich und in seinen benachbarten Staaten, und schließ-
lich (auch hier) ihrem »Niederschlag« in der Literatur. 10 Zwar gibt es keine 
diese drei Paradigmen gemeinsam ins Visier nehmende Untersuchung, doch 
stellt sich angesichts der reichhaltigen Forschungsliteratur eine dritte Frage, 
worin nämlich das Innovative der vorliegenden Arbeit liegen könnte, mithin 
welche bisher vielleicht vernachlässigten Aspekte der drei Paradigmen sie ins 
Auge fassen möchte — und mit welcher Begründung. 

Völkerschau, Kannibalismus und Fremdenlegion verbindet gegen Ende des 
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem eines: eine außergewöhn-
lich starke Präsenz in den Massen-, und das heißt zu dieser Zeit vor allem: in 
den Printmedien. 1 1 Woran das liegen mochte, ist im einzelnen schon unter-
sucht und zumeist auf den »Kolonialgeist« der Gründerzeit zurückgeführt 
worden. 12 Allerdings stehen in der vorliegenden Untersuchung nicht (oder 
nicht vorrangig) die Ursachen dieser fast im Gleischschritt sich vollziehen-
den konjunkturellen Entwicklungen im Zentrum des Interesses, ebensowenig 
die durch den allen drei Paradigmen gemeinsamen (wenngleich nicht kon-
stitutiv-notwendigen) Bezug auf den Bereich des Fremden gestiftete Verbin-
dung, sondern eine systematische Ubereinstimmung: Völkerschau, Kanniba-
Iismus und Fremdenlegion sind — freilich auf sehr unterschiedliche Weise — 
auf einen im Zusammenspiel von Transgression und Selbstvergewisserung 
gebildeten Problemkomplex bezogen. 

Wenn die Besucherinnen und Besucher einer Völkerschaustellung die zwi-
schen sich und den ausgestellten Fremden errichteten Absperrungen überstei-
gen oder umgekehrt, die Exponate ihr Terrain verlassen, wenn Menschen Kör-

1 0 Z . B . Georges Blond: Fremdenlegion. Wien , H a m b u r g 1966; Georges Blond: Histoire de 
la legion etrangere. 1831—1981. Paris 1981; Peter Hornung : Die Legion. Europas letzte Söld-
ner. Wien , M ü n c h e n 1981; Porch (Anm. 4); Pierre Montagnon: La Legion etrangere. D e 
1831 ä nos jours. Paris 1999; Eckard Michels: Deutsche in der Fremdenlegion 1870—1965. 
Mythen und Realitäten. Paderborn u.a. 1999. Die »Fremdenlegion und ihren literarischen 
Niederschlag« untersucht Mar io Haldemann: Die Mutter und die Wüste. Friedrich Glau-
sers >Gourrama< und die Deutschschweizer Fremdenlegionsliteratur. Bern u.a. 1989 (Zitat: 
S. 20). 

" Vgl. T h o m a s Kuchenbuch: Die Welt u m 1900 . Unterhaltungs- und Technikkultur . Stutt-
gart, Weimar 1992, S. 8 9 - 9 2 . 

1 2 So z .B . Ste fan G o l d m a n n : Z u r Rezeption der Völkerausstel lungen um 1 9 0 0 . In: Exot i -
sche Welten. Europäische Phantasien. H g . v o m Institut f ü r Aus landsbeziehungen und 
dem Württembergischen Kunstverein. Stuttgart-Bad Cannstat t 1987, S. 88—93, hier S. 88. 
Michels (Anm. 10), S. 41—42, erklärt das in den 1890er Jahren au fke imende und in der 
Folge geradezu übersteigerte deutsche Interesse an der Fremdenlegion mit Frankreichs 
»kolonialer Expansion« und den damit verbundenen »militärische[n] Meriten« (S. 37) der 
Truppe. U n d Hedwig Röckelein: Einleitung — Kannibal i smus und europäische Kultur . In: 
Hedwig Röckelein (Hg.): Kannibal ismus und europäische Kultur . Tübingen 1996, S. 9—27, 
hier S. 14 , macht »Imperialismus und Kolonial ismus« verantwortl ich f ü r den im 19. Jahr-
hundert verstärkt um sich greifenden Gebrauch der »Kannibalen-Formel«. 
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perteile anderer Menschen in sich aufnehmen, wenn diejenigen, die der Frem-
denlegion beitreten wollen, nach Frankreich reisen, das >Bureau de recrute-
ment< betreten, das Beitrittsgesuch unterzeichnen und nach Nordafrika ver-
schifft werden, dann werden - das liegt offen zutage - Grenzen überschrit-
ten. Und diese Grenzüberschreitungen bleiben für die Beteiligten — auch das 
ist unschwer zu erkennen — alles andere als folgenlos. Weniger dem Augen-
fälligen gilt indes das Interesse der vorliegenden Untersuchung. Sie fragt viel-
mehr nach der semiotischen Brisanz von Transgressionen und nach dem darin 
angelegten ästhetischen Potential: Transgressionen werden als solche allein 
»durch ihre öffentliche Thematisierung« kenntlich, denn 

nur dort, wo sie auffallen, wo ein Skandal die Abweichung markiert , kann man 
von einer Transgression sprechen. Folglich bezeichnet der Begriff weder nur den 
Akt der Grenzüberschrei tung selbst, noch betr i f f t er ausschließlich das wahr-
nehmbare Phänomen. Er meint vielmehr dessen kulturelle Darstellung.1 ' 

Transgressionen sind demnach semiotisch aufgeladen, zum einen, weil sie 
von einem anderen >Ort< her auf diejenige (rechtliche, moralische, ethnische, 
geopolitische, soziale, psychische oder physische) Sphäre verweisen, in der 
sie möglich und deren Grenzen überschritten oder verletzt wurden. Sie sind 
Zeichen dessen, was sie überschritten haben.14 Z u m anderen bilden sie eine 
semiotische und kommunikative Herausforderung, ein Repräsentationspro-
blem, da sie nur von derjenigen Sphäre her als Transgressionen zu fassen sind,15 

der sie nicht mehr angehören. Denjenigen, die die Grenzüberschreitung voll-
ziehen, bleiben Wahrnehmung der und Kommunikat ion über die Transgres-
sion versagt, den Angehörigen der (rechtlichen, moralischen, ethnischen, geo-
politischen, sozialen, psychischen oder physischen) Sphäre dagegen der Blick 
auf und die Verständigung über die eigene Sphäre, womit jede Form autono-
mer Selbstvergewisserung — hier wie dort — ausgeschlossen ist. 

Das Augenmerk der vorliegenden Untersuchung richtet sich daher im 
Unterschied zum Gros der an Völkerschau, Kannibalismus oder Fremdenle-
gion interessierten wissenschaftlichen Veröffentlichungen nicht (oder nicht 
dominant) auf historische, ethnologische, soziale, politische oder psycholo-
gische Aspekte der Paradigmen und ihrer Verbindung, sondern — erstens — 
auf die »kulturelle Darstellung«, darauf also, wie die in den Paradigmen >Völ-

13 Angel ika Ebrecht, E l f i Bettinger: Einleitungsessay. In: Querelles. J ahrbuch für Frauenfor-
schung 5 (2000), S. 9 - 2 7 , hier S. 10. 

1 4 Z u r Interdependenz von Grenze und Transgression, zum »sonderbare[n] Sich-Kreuzen von 
Seinsformen, die außerhalb der Übertretung nicht existieren, sondern sich gänzlich in ihr 
austauschen«, vgl. Michel Foucault: Z u m Begr i f f der Übertretung. In: Michel Foucault: 
Schri f ten zur Literatur. Frankfurt a . M . 1988, S. 6 9 - 8 9 , hier S. 7 3 - 7 5 (Zitat: S. 73). 

15 Vgl. hierzu Joach im Linder, Claus-Michael Ort : Z u r sozialen Konstruktion der Übertretung 
und zu ihren Repräsentationen im 20. Jahrhundert . In: Joach im Linder, Claus-Michael Ort 
(Hgg.): Verbrechen - Just iz - Medien. Konstellationen in Deutschland von 1900 bis zur 
Gegenwart . Tübingen 1999, S. 3—80, hier S. 26—44. 
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kerschau<, >Kannibalismus< und >Fremdenlegion< freigesetzten Transgressio-
nen hervorgebracht, (re-)präsentiert und kommuniziert werden. Daß Völker-
schau, Kannibalismus und Fremdenlegion um 1900 wie heute nicht in empha-
tischer Unmittelbarkeit zugänglich und ihre Eigenart und soziale Wirksam-
keit nur in den seltensten Fällen auf >verläßliche< Weise dokumentiert sind, 
braucht daher nicht mehr (wie es z.B. in der überaus gründlichen Studie von 
Wolfgang Haberland über eine Bella-Coola-Ausstellung im Deutschen Reich 
1885/86 geschieht) als die hermeneutische Arbeit erschwerender Mangel begrif-
fen zu werden: Haberland fragt nämlich nach dem heuristischen Wert der 
»Reaktionen der deutschen Presse« auf die Zurschaustellung der Bella-Coola-
Indianer: »Wie weit sie auch für das allgemeine Publikum repräsentativ sind, 
läßt sich schwer sagen. Sicher geben die Berichte nicht alle Stimmungen und 
Stimmen wieder, wohl aber kann man annehmen, daß der Grundtenor [...] 
stimmte«.'6 Nicht um die >Wahrheit< hinter den Texten, Inszenierungen und 
Bildern geht es der vorliegenden Arbeit. Sie fragt nicht danach, ob die Texte, 
Bilder und Darbietungen >stimmen<, sondern zunächst nach der >Wahrheit< 
der Texte, Bilder und Darbietungen selbst, nach ihren textuellen, bildlichen 
und theatralischen Strategien und Mechanismen der (Re-)Präsentation und 
dann erst - zweitens - nach den Qualitäten, die den Feldern >Völkerschau<, 
>Kannibalismus< und >Fremdenlegion< durch die (Re-)Präsentation zugeschrie-
ben werden. Mit der Verlagerung der Konzentration auf die mediale (textu-
elle, bildliche und theatralische) (Re-)Präsentation der Paradigmen und des 
sie verbindenden Problemkomplexes Transgression schließlich steht — drit-
tens - zur Debatte, ob und, wenn ja, auf welche Weise diese textuellen, thea-
tralischen und bildlichen Strukturen, Strategien und Mechanismen als spe-
zifisch ästhetisch zu fassen sind. 

Spätestens an dieser Stelle tut sich allerdings ein weiteres Rechtferti-
gungsproblem auf, zeichnen doch die Völkerschau, Kannibalismus und Frem-
denlegion verbindenden Aspekte nicht allein diese drei Untersuchungsfelder 

1 6 Haberland (Anm. 8), S. 55. Ähnl ich fragt auch Staehelin (Anm. 2), S 17: »Kann anhand der 
Ze i tungen [...) auf eine öffentl iche M e i n u n g und Geisteshal tung geschlossen werden?«. 
Für Schwarz (Anm. 2), S. 7, führt die Auseinandersetzung mit der Quellenlage zu einem 
»methodischen Problem. D e n n was die Zuschauer begeisterte, erfährt man nur aus den 
Bl ickwinkeln weniger, sozusagen exklusiver Beobachter, die ihre Eindrücke und Interpre-
tationen in verschiedenen Formen f ü r ihr Publ ikum aufbereiteten [...]. Ihre Vermitt lungen 
sind der Z u g a n g zu dem, was geboten wurde, was sie und die schweigende Mehrheit begei-
sterte«. U n d auch Haldemann (Anm. 10), S. 3 0 - 3 1 , verbucht es, wenn auch auf einem ganz 
anderen Feld, als Defizit der Quellenlage, daß »wir [. . .] , auch wenn wir uns auf sämtliche 
veröffentl ichte Literatur über die Legion stützen, k a u m 1 % der [...] Fremdenlegionäre 
erfassen. Weil wir aber die Toten, Vermissten, Verschollenen und S tummen nicht f ragen 
können, müssen wir wohl oder übel die Zurückgekehrten und gleichzeitig Schreibenden 
als Repräsentative akzeptieren«. Solchen Einschätzungen liegt zum einen die Überzeugung 
zugrunde, daß Massenmedien öffentl iche M e i n u n g vor allem abbilden, nicht aber (auch) 
generieren. Z u m anderen wird der Wert einer Untersuchung der Rede über einen Gegen-
stand geringer beziffert als derjenige einer Untersuchung des Gegenstandes selbst. 
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aus. Für Krieg etwa, für Reisen (zumal Entdeckungsreisen oder Expeditio-
nen) oder für Spionage gelten im abgesteckten Untersuchungszeitraum ganz 
ähnliche Bedingungen. 1 7 Sie haben es mit Transgressionen, mit investigati-
vem oder unverdeckt gewaltsamem Eindringen in den Bereich des anderen zu 
tun, sie sind sozial wie politisch auf die Sphäre des Fremden bezogen, sie stel-
len das in Expeditionen, Spionagetätigkeiten oder kriegerische Handlungen 
involvierte Ich in Frage, wenn nicht radikal in Abrede, sie haben am Ende des 
19. und in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts Hochkonjunktur in der 
Berichterstattung, sie haben sich im Bereich der Literatur >niedergeschlagen< 
und sie sind - je für sich — gut erforscht.18 Weshalb also, so könnte die näch-
ste berechtigte Frage lauten, konzentriert sich diese Untersuchung gerade und 
>nur< auf die Felder >Völkerschau<, >Kannibalismus< und >Fremdenlegion<? 

In Angri f f genommen wird dieser Problemkomplex anhand von sechs >Fäl-
len< - drei literarischen und drei (freilich >nur< medial greifbaren) lebenswelt-
lich-empirischen, und zwar dergestalt, daß jedes Untersuchungsfeld — das der 
Völkerschauen, das des Kannibalismus und das der Fremdenlegion — unter 
einem mikroskopischen Doppelblick auf dem Prüfstand steht, jeweils in einer 
poetischen und in einer lebensweltlichen Ausprägung. Analysiert werden: 
Peter Altenbergs 1897 erschienener >Ashantee<-Text19 und das in dessen Zen-
trum stehende Sprecher-Ich sowie die im Mai 1913 von und in der Öffent-
lichkeit mit großer Aufmerksamkeit verfolgten und verhandelten >Entgleisun-
gen< einiger in Dresden lebender >entarteter Mädchen< (Völkerschau); Hanns 
Heinz Ewers' 1908 veröffentlichte Erzählung >Die Mamaloi< und der darin 
seine »Aufzeichnungen«20 mitteilende Kaufmann F.X. sowie der 1901 und 
neuerlich 1903 verhandelte Fall des an der österreichisch-slowenischen Grenze 
lebenden Winzers Franz Bratuscha (Kannibalismus); Ernst Jüngers erstmals 
1936 publizierter Erzähltext >Afrikanische Spiele< und der darin sich an sein 

17 Zu Spion und Söldner (und zu einer ganzen Reihe von Grenzverletzern) vgl. Eva Horn, 
Stefan Kaufmann, Ulrich Bröckling (Hgg.): Grenzverletzer. Von Schmugglern, Spionen 
und anderen subversiven Gestalten. Berlin 2002. 

18 Vgl. zur Spionage: Phillip Knightley: Die Geschichte der Spionage im 20. Jahrhundert. 
Aufbau und Organisation, Erfolge und Niederlagen der großen Geheimdienste. Bern 1989; 
Wolfgang Krieger (Hg.): Geheimdienste in der Weltgeschichte. Spionage und verdeckte 
Aktionen von der Antike bis zur Gegenwart. München 2003; zum Krieg: Modris Eksteins: 
Tanz über Gräben. Die Geburt der Moderne und der Erste Weltkrieg. Reinbek 1990; 
zur Reisekultur: Eric J . Leed: Die Erfahrung der Ferne. Reisen vom Gilgamesch bis zum 
Tourismus unserer Tage. Frankfurt a.M. 1991; Anne Fuchs, Theo Harden (Hgg.): Reisen 
im Diskurs. Modelle der literarischen Fremderfahrung von den Pilgerberichten bis zur 
Postmoderne. Heidelberg 1995; Peter J . Brenner (Hg.): Reisekultur in Deutschland. Von 
der Weimarer Republik zum >Dritten Reich<. Tübingen 1997; Xenia von Ertzdorff (Hg.): 
Beschreibung der Welt. Zur Poetik der Reise- und Länderberichte. Amsterdam 2000. 

19 Peter Altenberg: Ashantee. (Im Wiener Thiergarten bei den Negern der Goldküste, West-
küste.) In: Peter Altenberg: Ashantee. Berlin 1897, S. 1 - 72 . 

1 0 Hanns Heinz Ewers: Die Mamaloi. In: Das Grauen. Seltsame Geschichten von Hanns 
Heinz Ewers. München, Leipzig 1908, S. 241-290, hier S. 248. 
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»Abenteuer«,21 seine Flucht in die Legion erinnernde Herbert Berger sowie die 
von April bis November 1913 immer wieder Schlagzeilen schreibende Affäre 
um den Bürgermeister von Usedom, Paul Trömel (Fremdenlegion). 

Mit der Entscheidung für diese Untersuchungsgegenstände treten allerdings 
erneut Schwierigkeiten auf den Plan. Müßte nicht zunächst begründet wer-
den, weshalb gerade diese sechs >Fälle< zur Debatte stehen, und müßte nicht 
die Verbindung zwischen den (wie es scheint) ontologisch so unterschiedli-
chen, teils lebensweltlichen, teils literarischen Untersuchungsgegenständen 
geklärt werden?22 Lassen sie sich überhaupt auf legitime Weise miteinander 
vergleichen? Unter welchen Voraussetzungen können sie als different wahr-
genommen werden? Sind die literarischen Ausprägungen den alltagskulturel-
len überlegen, verfügen sie über Souveränität gewährende Distanz? Bilden sie 
diesen Bereich ab, oder beziehen sie sich kritisch darauf? Sind sie Teil dessel-
ben? Und wäre nicht außerdem zu erörtern, wie es um die Repräsentativität 
der in >nur< sehr kleinen Ausschnitten erhobenen Befunde bestellt ist? Kann 
von ihnen aus auf umfassendere, z.B. kultur- oder literaturgeschichtliche 
Zusammenhänge verläßlich geschlossen werden? Würden dann nicht »litera-
rische Texte (wie auch alle anderen Kulturzeugnisse) primär in ihrer Doku-
mentfunktion gewürdigt«, und würde dabei nicht zugleich verkannt, daß 
»literarische Texte eine höchst problematische, schwer zu handhabende und 
oft äußerst unzuverlässige Quelle für soziale Realität und allgemeine Men-
talität« darstellen?23 Würde die Berücksichtigung weiterer Untersuchungsfel-
der vergleichbaren Zuschnitts wie Krieg, Expeditionen oder Spionage etwa 
das entworfene Bild bestätigen, ergänzen, erweitern, irritieren oder andere 
Ergebnisse zutage fördern? 

Ob und, wenn ja, wie sich diese Fragen beantworten lassen, hängt davon ab, 
welches Erkenntnisinteresse man verfolgt und welchen methodischen Stand-
punkt man einnimmt. Auf den kulturellen Feldern >Völkerschau<, >Kannibalis-
mus< und >Fremdenlegion< die ästhetischen, poetischen und rhetorischen Stra-
tegien und Effekte der Verknüpfung von Transgression und Identitätsproble-
matik anhand literarischer Texte und lebensweltlich-empirischer Fälle erhellen 
zu wollen, heißt, geradezu zwangsläufig in eine lange, seit einigen Jahren aber 
verstärkt und durchaus »hartnäckig«24 geführte methodologische Debatte25 

21 Ernst Jünger : Afr ikanische Spiele. H a m b u r g 1936, S. 176. 
2 2 Die Forschung verhandelt dies als »Verknüpfungsproblem. G r o b gesagt geht es darum, wie 

literarische Strukturen (im weitesten Sinne) mit Außerliterarischem aller Art , vor allem aber 
mit Strukturen des Wissenssystem[s] und der Gesel lschaft zu vermitteln sind«; M a n f r e d 
Engel: Kulturwissenschaft/en — Literaturwissenschaft als Kul turwissenschaft — kulturge-
schichtliche Literaturwissenschaft . In: KulturPoetik 1 (2001), S. 8—36, hier S. 2.1—22. 

23 Diese G e f a h r sieht — nicht ohne G r u n d — Engel ( A n m . 22), S. 18 und S. 19. 
2 4 So Jan Papior: Z u r Grundlagendiskussion des Verhältnisses Literatur - Kulturwissenschaft . 

Immer noch eine ausweglose Aporie? In: Norbert Honsza (Hg.): Literatur und Kul tur im 
Querschnitt . Wroclaw 2003 , S. 2 3 - 4 2 , hier S. 37. 
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um das >richtige< Verhältnis von Literatur- und Kulturwissenschaft(en) sich 
einzuschreiben. 

Die entscheidenden Streitpunkte lassen sich ausgehend von der Rede über 
die Textualität der Kultur darstellen. Wenn, wie von ethnographischer und 
kulturwissenschaftlicher Seite eingeräumt wird, »Kultur als Text«26 begrif-
fen werden kann, dann verfügen, so lautet das Argument, die Literaturwis-
senschaften »in Anknüpfung an ihre lange hermeneutische Tradition, als ein 
von der Kenntnis literarischer Texte ausgehendes, durch sie geschärftes Organ 
der Lektüre«,17 über das geeignete Instrumentarium zu deren Analyse - und 
können daher das hermeneutisch bisher so unbequeme Text-Kontext-Pro-
blem28 auf elegante Weise auflösen, ohne in den Verdacht interdisziplinären 
Dilettierens zu geraten. Will man die Analyse und Interpretation literarischer 
Texte in ihrem jeweiligen sozialen, historischen, kulturellen, diskursgeschichtli-
chen oder gender-theoretischen Kontext vornehmen, so muß man sich näm-
lich bewußt sein, daß die diesem Doppelblick eigene »Interdisziplinarität ihre 
Probleme hat: Entweder«, so Manfred Engel, »wird das fachfremde Material 
einseitig der Optik des je eigenen disziplinären Blicks unterworfen oder es 
kommt, umgekehrt, zum Verrat an der eigenen Disziplin und ihren je spe-
zifischen Erkenntnismöglichkeiten«.29 Faßt man den Kontext >Kultur< dage-
gen nicht als fachfremden Gegenstand, sondern in seiner Textualität, dann 
vermag es die Literaturwissenschaft, auf kompetente Weise Kultur (insofern 
sie als Text zu fassen ist) und zugleich die darin eingelassenen literarischen 
Texte zu beschreiben, zu analysieren und zu interpretieren. 

So verführerisch einfach die Lösung auch klingen mag: ihre Über-
zeugungskraft steht und fällt mit der Solidität des kulturellen Textbegriffs. 
Ist die Textualität eines literarischen Textes tatsächlich dieselbe wie diejenige 
eines kulturellen Zusammenhangs oder hat man es, wenn man Kultur als Text 
bezeichnet, nicht vielmehr mit einem uneigentlichen, einem metaphorischen 
Sprachgebrauch zu tun, der mit dem Prädikat >Text< kulturelle Sachverhalte 
zu bezeichnen versucht, die aufgrund ihres Eingelassenseins in Bedeutungs-
und Beziehungsgeflechte über Ähnlichkeiten mit literarischen Texten verfü-
gen? Damit läßt sich der Kern der methodologischen Auseinandersetzungen 

25 Die wichtigsten Beiträge bis einschließlich 1999 erfaßt die von M a n f r e d Engel und Uwe 
Spörl erarbeitete Auswahlbibl iographie zur kulturgeschichtl ichen Literaturwissenschaft . 
Teil 1: Theor ie und Methodendiskussion. In: KulturPoetik 1 (2001), S. 141—158. 

1 6 Z u dieser A u f f a s s u n g vgl. z .B. Doris Bachmann-Medick : Einleitung. In: Doris Bachmann-
Medick (Hg.): Kultur als Text. Die anthropologische Wende in der Literaturwissenschaft . 
Frankfurt a . M . 1996, S. 7 - 6 4 . 

2 7 Gerhard N e u m a n n , Sigrid Weigel: Einleitung. Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft . 
In: Gerhard N e u m a n n , Sigrid Weigel (Hgg.): Lesbarkeit der Kultur. Literaturwissenschaf-
ten zwischen Kulturtechnik und Ethnographie. München 2 0 0 0 , S. 9 - 1 6 , hier S. 13. 

28 Siehe hierzu Jürg Glauser, Christ iane Küster (Hgg.): Verhandlungen mit dem N e w Histo-
ricism. Das Text-Kontext-Problem in der Literaturwissenschaft . Würzburg 1999. 

2 9 Engel (Anm. 22), S. 13. 
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um das Verhältnis und die Aufgabenbereiche von Literatur- und Kulturwissen-
schaften geradezu formelhaft fassen: Sobald nachgewiesen ist, daß die Textua-
lität von literarischen Texten und diejenige von Kultur (zumindest annähernd) 
identisch sind, läßt sich aus literaturwissenschaftlicher Sicht, so scheint es, 
das Text-Kontext-Problem auf seriöse Weise lösen. Wie Moritz Baßler jüngst 
gezeigt hat, läuft dieses Rechtfertigungsunternehmen darauf hinaus, daß man 
eine für Texte und Kultur gleichermaßen brauchbare Theorie der Textualität 
zu entwickeln hat.30 Freilich (auch das hat man gesehen und in die Diskus-
sion eingebracht): Wenn literarische Texte und »Kultur als Text< unter einem 
textanalytisch-interpretatorischen Blick zusammengezogen werden, so stellt 
sich neuerlich die Frage nach der (vom Gegenstand her begründeten) diszi-
plinaren Identität der Literatur- und der Kulturwissenschaft(en). Ihre Existenz 
rechtfertigen die Literaturwissenschaften (wenngleich nicht flächendeckend) 
mit dem Verweis auf ihren charakteristischen Gegenstandsbereich: den der 
Literatur, der literarischen Texte. Ebnet man indes die Differenzen zwischen 
literarischem Text und Text der Kultur ein, etwa indem man den Textbegriff 
erweitert, dann verlieren, so gibt Walter Haug an prominenter Stelle zu beden-
ken, die Literaturwissenschaften ihren spezifischen Gegenstand.31 Und nicht 
anders verhält es sich, wenn man die (literarische gegenüber anderen Texten 
auszeichnende) Literarizität nicht mehr nur der Literatur, sondern auch der 
>Kultur als Text< attestiert und die »aesthetic appreciation of the individual 
instance«32 vom Modus des Sprechens unabhängig machte. Wie es um Tex-
tualität und Literarizität literarischer Texte, lebensweltlich-empirischer Fälle 
und umspannender kultureller Zusammenhänge bestellt ist, sollte daher nicht 
schon im Vorfeld der konkreten analytisch-interpretatorischen Arbeit entschie-
den, sondern bestenfalls als deren Ergebnis >zugelassen< werden. Das hat frei-
lich zur Voraussetzung, daß die konkrete Analyse ihren Blick auf mehreres 
zugleich richtet, auf den literarischen Text und den lebensweltlichen Fall als 
potentiell einzigartige semiotische Systeme und auf das kulturelle Umfeld, 
das sie mitkonstituieren und in das ihre Hervorbringung, Verbreitung und/ 
oder Rezeption jeweils eingebettet sind. 

Ein solches synchron-intertextuelles Vorgehen indes, das den literarischen 
Text in seiner poetischen Besonderheit zu würdigen und einer akribischen 
Lektüre zu unterziehen, den konkreten kulturellen Fall zu beschreiben, zu 
durchdringen, das kulturelle Feld in seiner textuellen Spezifik auszuloten und 
schließlich das Zusammenspiel, die Vernetzung dieser drei Aspekte darzu-
stellen und zu analysieren versucht, muß nicht unerhebliche Einschränkun-

3 0 Vgl. Moritz Baßler: Die kulturpoetische Funktion und das Archiv. Eine literaturwissenschaft-
liche Text-Kontext-Theorie. Tübingen 2005. 

31 Vgl. Walter Haug: Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft? In: D V j s 73 (1999), S. 6 9 -
93, hier S. 8 1 -86 , besonders S. 85. 

3 1 Catherine Gal lagher, Stephen Greenblatt : Practicing N e w Historicism. Chicago , London 
2 0 0 0 , S. 16. 
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gen in Kauf nehmen, verlangt es doch einen mikroskopisch genauen Blick 
auf das Detail: auf einen oder nur wenige literarische Texte, auf einen oder 
nur wenige lebensweltlich-empirische Fälle, auf ein oder nur wenige kultu-
relle Felder. Damit aber steht zur Debatte, ob und, wenn ja, unter welchen 
Bedingungen die Ergebnisse eines solchen Vorgehens den geläufigen Anfor-
derungen an Wissenschaft(lichkeit) genügen. »Nur augenfälliger sind diese 
Erscheinungen«, und der »Adalbert Stifter« der »Vorrede« zu den >Bunten Stei-
ne™ meint damit große der Natur. Sie 

reißen den Bl ick des Unkundigen und Unaufmerksamen mehr an sich, während 
der Geisteszug des Forschers vorzüglich auf das G a n z e und Al lgemeine geht, und 
nur in ihm allein Großartigkeit zu erkennen vermag, weil es allein das Welterhal-
tende ist. Die Einzelheiten gehen vorüber, und ihre W i r k u n g e n sind nach Kurzen 
k a u m noch erkennbar. W i r wollen das Gesagte durch ein Beispiel erläutern. Wenn 
ein M a n n durch Jahre hindurch die Magnetnadel , deren eine Spize immer nach 
Norden weist, tagtäglich zu festgesezten Stunden beobachtete, und sich die Ver-
änderungen, wie die Nadel bald mehr und bald weniger klar nach Norden zeigt, 
in e inem Buche aufschriebe, so würde gewiß ein U n k u n d i g e r dieses Beginnen 
f ü r ein kleines und für Spielerei ansehen: aber wie ehrfurchterregend wird dieses 
Kle ine und wie begeisterungerweckend diese Spielerei, wenn w i r nun erfahren, 
daß diese Beobachtungen wirkl ich auf dem ganzen Erdboden angestellt werden, 
und daß aus den daraus zusammengestellten Tafe ln ersichtlich wird, daß manche 
kleine Veränderungen an der Magnetnadel o f t auf allen Punkten der Erde gleich-
zeitig und in gleichem M a ß e vor sich gehen, daß also ein magnetisches Gewit ter 
über die ganze Erde geht, daß die ganze Erdoberf läche gleichzeitig gleichsam ein 
magnetisches Schauern empfindet. 3 3 

Wert kommt analytischen Befunden kleinen und kleinsten Zuschnitts, und 
zwar nicht nur in den poetischen Augen der »Vorrede« nämlich offenbar immer 
nur dann zu, wenn sie eine »abstrahierende Theoretisierung«, einen »Pro-
zeß der Objektivierung«34 ermöglichen - von den Normabweichungen einer 
Kompaßnadel zum weltumspannenden Gesetz. »A science of the particular« 
dagegen, so bedauert John Fiske, »is alien to our academic habitus«.35 Ohne 
Ausrichtung »towards the generalizable and abstract«36 steht sie im Ruch des 
Defizitären, wie der überaus gründliche, von Haberland vorgelegte Beitrag 

33 Adalbert Stifter: Bunte Steine. Hg. v. Helmut Bergner. In: Adalbert Stifter. Werke und 
Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe. Bd. 2,2. Stuttgart u.a. 1982, S. 10—11. 

34 Hans Michael Baumgartner: Wissenschaft. In: Handbuch philosophischer Grundbegriffe. 
Hg. v. Hermann Krings, Hans Michael Baumgartner und Christoph Wild. München 
1974, S. 1740-1764, hier S. 1741. Eine »als Entzifferungs- und Analyseverfahren theoretisch 
reflektiert[e] und methodisch nachprüfbar[e] [...] Arbeit an Texten und an der Zirkulation 
sozialer wie ästhetischer Energien, die diese in Gang setzen, kann nicht global vonstatten 
gehen, sondern muß in begrenzten Feldern wirksam werden«, meinen Neumann/Weigel 
(Anm. 27), S. 14. 

35 John Fiske: Cultural Studies and the Cultur of Everyday Life. In: Lawrence Grossberg, Cary 
Nelson Paula Treichler (Hgg.): Cultural Studies. New York 1992, S. 154-173, hier S. 159. 

36 Fiske (Anm. 35), S. 164. Vgl. hierzu Baßler (Anm. 30), S. 38-44 und S. 50-53. 
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über die Bella-Coola-Völkerschau zeigt: »Damit«, so beschließt Haber land 
bescheiden (man möchte fast sagen: kleinlaut) seine Untersuchung, 

ist der Bericht über die Reise der Bella Coola durch Deutschland vor mehr als 
hundert Jahren beendet. Die Reise wurde so ausführlich behandelt, um an Hand 
einer der >Völkerschauen< den Verlauf und die Auswirkungen, soweit sie heute 
noch nachvollziehbar sind, darzustellen und das Potential aufzuzeigen, das in 
diesem Material steckt. Wie weit die Reise der Bella Coola typisch war, ließe sich 
nur feststellen, wenn auch andere Völkerschauen auf diese Art durchgearbeitet 
würden, eine schwere, aber sicherlich lohnende Aufgabe.37 

Die vorliegende Untersuchung näher t sich den durch >Völkerschau<, »Kan-
nibalismus« und »Fremdenlegion« bezeichneten kulturellen Feldern von zwei 
verschiedenen Seiten her, sie versucht einen Balanceakt zwischen einer »sci-
ence of the particular« und einer Ausrichtung »towards the generalizable and 
abstract« - in der Auseinandersetzung mit den sechs »Fällen« setzt sie auf mikro-
logische Analysen und ihre Erschließungskraft im Detail , in der Auseinan-
dersetzung mi t den diese »Fälle« bereitstellenden Feldern u n d den sie verbin-
denden, aus dem Zusammenspiel von Transgression und Identi tät gebildeten 
Problemkomplex dagegen auf »abstrahierende Theoretisierung«. 

Bleibt zu klären, welcher Stellenwert den ausgewählten »Fällen« in der Unter-
suchung zukommen soll: Die Entscheidung, das Part ikulare ins Auge zu fas-
sen, enthält nämlich keine Aussage darüber, ob die literarischen »Fälle« als 
Repräsentanten kultureller Felder und/oder als individuelle ästhetische Her-
vorbringungen behandelt werden sollen. Und ebenso unausgesprochen ist, 
ob die lebensweltlich-empirischen »Fälle« als Repräsentanten kultureller Fel-
der und/oder als individuelle ästhetische Hervorbr ingungen behandelt wer-
den sollen. Wil l m a n die ästhetische wie kulturelle Komplexität eines litera-
rischen Textes ebenso wie diejenige eines individuellen lebensweltlich-empi-
rischen »Falles« in der jeweiligen kulturellen Situierung freilegen, so m u ß frei-
lich — und das erschwert das Vorgehen erheblich38 — ein Doppelbl ick zum 
Einsatz kommen. Liest m a n nämlich literarische Texte allein oder »primär 
in ihrer Dokument funkt ion« , 3 9 so droht unberücksichtigt zu bleiben, d a ß sie 

Haberland ( A n m . 8), S. 55. 
58 »Auf welche Weise sollte man [.. .] kulturwissenschaft l ich arbeiten, um zugleich der beson-

deren Literarizität/Fiktionalität und ästhetischen Ausdrucks form literarischer Texte gerecht 
zu werden«, f ragt jüngst Doris Bachmann-Medick : Kul tur als Text? Literatur- und Kul -
turwissenschaften jenseits des Textmodel ls . In: Ansgar N ü n n i n g , R o y S o m m e r (Hgg.) : 
Kulturwissenschaft l iche Literaturwissenschaft . Disziplinare Ansätze — Theoret ische Posi-
tionen — Transdisziplinäre Perspektiven. Tübingen 2 0 0 4 , S. 147—159, hier S. 155. 

39 Engel (Anm. 22), S. 18. D a ß »eine kulturwissenschaft l ich ausgerichtete Literaturgeschichte 
[...] literarische Texte [. . .] nicht bloß als »Dokumente f ü r etwas anderes«« aufzufassen habe, 
betont auch der Beitrag von Ansgar N ü n n i n g , Roy Sommer: Kulturwissenschaft l iche Lite-
raturwissenschaft : Disziplinäre Ansätze, theoretische Positionen und trasdisziplinäre Per-
spektiven. In: Ansgar N ü n n i n g , Roy Sommer (Hgg.): Kulturwissenschaft l iche Literatur-
wissenschaft. Disziplinäre Ansätze — Theoretische Positionen — Transdisziplinäre Perspekti-
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eine »schwer zu handhabende und oft äußerst unzuverlässige Quelle für sozi-
ale Realität und allgemeine Mentalität«40 darstellen. Inwiefern ein einzelnes 
Element eines literarischen Textes kulturell aussagekräftig ist, kann erst dann 
entschieden werden, wenn der Stellenwert dieses Elements im ästhetischen 
Gefüge des Textes geklärt ist. Und dieser Stellenwert wiederum kann freilich 
nur dann auf überzeugende Weise ermittelt werden, wenn der Text nicht iso-
liert, von seiner kulturellen Situierung gelöst, sondern in den mannigfachen 
Bezügen zu seinem >Außerhalb< analysiert wird. Umgekehrt gilt dies natür-
lich auch für den individuellen, lebensweltlich-empirischen Fall: Inwiefern 
einzelne Elemente eines solchen Falles kulturell aussagekräftig sind, kann 
erst dann entschieden werden, wenn ihr Stellenwert im (zumindest potenti-
ell) textuell-ästhetischen Gefüge des jeweils zu untersuchenden Falles geklärt 
ist. Und auch dieser Stellenwert läßt sich auf überzeugende Weise nur dann 
freilegen, wenn der >Fall< nicht von seiner kulturellen Situierung gelöst, son-
dern in den mannigfachen Bezügen zu seiner kulturellen >Umgebung< betrach-
tet wird. Die vorliegende Arbeit versucht daher, dem Vorwurf zu entgehen, 
»in der Analysepraxis werde die Einflußnahme [von Kultur auf Literatur und 
umgekehrt; V.M.] nicht als Zirkulation untersucht, sondern einseitig im Hin-
blick auf den literarischen Text«.41 Sie möchte statt dessen beiden Erforder-
nissen Rechnung tragen, den individuellen >Fall<, sei er (auf den ersten Blick 
dominant) literarisch, sei er (auf den ersten Blick dominant) lebensweltlich-
empirisch, als ästhetisch und kulturell fassen und beide Komponenten nicht 
nacheinander42 untersuchen, sondern gleichsam oszillierend mit Rücksicht 
auf ihre stete und hochkomplexe wechselseitige Abhängigkeit. 

ven. Tübingen 2004, S. 9-29, hier S. 21. Wenn allerdings, so lautet die Alternative, »eine 
Analyse literarischer Ausdrucksformen Aufschluß geben« soll »über das kulturelle Wissen, 
die Werte sowie die unausgesprochenen Grundannahmen und Wirklichkeitsvorstellungen 
einer Epoche« (S. 21), erfüllt sie exakt die Forderung nach Dokumentation. 

40 Engel (Anm. 22), S. 19. 
41 Annegret Heitmann: Einleitung: Verhandlungen mit dem New Historicism. In: Jürg Glau-

ser, Christiane Küster (Hgg.): Verhandlungen mit dem New Historicism. Das Text-Kon-
text-Problem in der Literaturwissenschaft. Würzburg 1999, S. 9—20, hier S. 16. 

42 Würde dagegen zunächst, wie Baßler (Anm. 30), S. 40, vorschlägt, »das Material erschlos-
sen« und »in geeigneter Weise präsentiert und reflektiert«, ehe »in die auf diese Weise 
kartierte diskursive Konstellation« »der New Historicist schließlich auch seine literarischen 
Texte ein[speist]«, beraubte man sich der Möglichkeit, das im Wechselspiel beider Kompo-
nenten freigesetzte ästhetische Potential herauszupräparieren. 
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II. Völker schauen 

Mein Testament ist längst gemacht, ich habe keinen 
Grund, es abzuändern, denn meine Frau ist mir treu 
gewesen, und das Kind, das sie mir geboren hat, ist 
mein Kind. Und daß es eine so eigenthümliche Haut-
farbe hat, werde ich nunmehr auf die einfachste Weise 
erklären. [...] Sie hat sich versehen, als sie im August 
mit ihrer Schwester unten im Thiergarten war, wo 
diese fremden Leute ihr Lager hatten, diese unheim-
lichen Schwarzen.1 

i . »Ashantee« u n d »Aschant i« 

»Ashantee«, so unterrichtet der gleichlautende, unter dem Namen Peter Alten-
bergs veröffentlichte Prosatext gleich zu Beginn, heißt ein »Negerreich in G u i -
nea« (A 3),2 über das der Text zunächst eingehend informiert, und zwar unter 
ostentativ ausgestelltem Rekurs auf eine der maßgeblichen Institutionen des 
»allgemeinen Wissens«: »Meyer, Conversations-Lexikon, Band I., Seite 900«. 
Das erste von insgesamt dreiunddreißig, jeweils mit Uberschriften versehe-
nen Kapiteln zitiert nämlich, so erweckt es den Anschein, die Meyersche Lexi-
kon-Eintragung zum L e m m a »Ashantee«: 

>Negerreich in Guinea, Westküste, Goldküste. Wurde von den Engländern 130 
Kilometer von der Küste zurückgedrängt. Hauptsitz der englischen Colonie an 
der Küste: Accra. 

Der Boden des Landes ist meist leichter Lehm. Das Klima gemäßigt. Zwei-
mal im Jahr, Ende Mai, Ende Oktober, Regenzeit. Die nutzbarsten Bäume der 
Wälder: Palmen, Gummibäume. Hauptnahrung: Yams-Wurzel (eine unserer 
Kartoffel ähnliche Pflanze). Die Ashanti sind echte, kraushaarige Neger, welche 
das Odschi sprechen; sie sind namentlich im Teppichweben und in Goldarbei-
ten sehr geschickt. Es herrscht Vielweiberei. Die Religion ist Fetischismus. Die 
mysteriöse Aufgabe der Priester besteht hauptsächlich darin, die bösen Genien 
durch geheimnisvolle Ceremonien und hysterische Tänze zu beschwichtigen. 

1 Andreas Thameyers letzter Brief. Von Arthur Schnitzler. In: Die Zeit, Nr. 408, 26.7.1902, 
S. 63—64, hier S. 64. 

z Im folgenden zitiere ich fortlaufend im Text, wobei die erste, vom S. Fischer Verlag besorgte 
Ausgabe zugrunde liegt: Peter Altenberg: Ashantee. (Im Wiener Thiergarten bei den Negern 
der Goldküste, Westküste.) In: Peter Altenberg: Ashantee. Berlin 1897, S. 1—72, hier S. 3; 
Sigle A. 
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Hauptstadt von Ashantee: Coomassie. General Wolseley rückt 4. Februar 1874 
in Coomassie ein; der König räumte alle Küstenpunkte und gelobte Abschaffung 
der Menschenopfer. 
Vergleiche: Brackenbury, the Ashantee war. 

Stanly, Coomassie and Magdala.' (A 3—4)' 

D i e v o m >Ashantee<-Text dargebotene E i n t r a g u n g weicht al lerdings, w e n n -

gleich in A n f ü h r u n g s z e i c h e n gesetzt, i m U m f a n g u n d (folgerichtig) auch im 

W o r t l a u t v o m Prätext nicht unerhebl ich ab. E n t n o m m e n werden der vier-

ten A u f l a g e des N a c h s c h l a g e w e r k s n ä m l i c h n u r einzelne B e g r i f f e , gelegent-

l ich kürzere Passagen, teils wortgetreu , teils etwas g e r a f f t oder (im Fall von 

O r t s n a m e n etwa) mit veränderter oder nur in f rüheren A u f l a g e n nachweisba-

rer S c h r e i b u n g . 4 E i n i g e F o r m u l i e r u n g e n finden sich in keiner der ersten f ü n f 

3 Man hat es offenbar mit einer komprimierten Version (vor allem) des Artikels >Aschanti<. 
In: Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens. 4. Auflage, 
Bd. 1. Leipzig 1885, S. 900-901, zu tun; er zeigt, verglichen mit den >Aschanti<-Artikeln der 
anderen noch vor 1897 erschienenen Auflagen (vgl. >Ashantee<. In: Das große Conversations-
Lexikon für die gebildeten Stände. Bd. 4. Hildburghausen 1843, S. 770—774; >Ashantee<. 
In: Neues Konversations-Lexikon für alle Stände. 2. Auflage. Bd. 2. Hildburghausen, New 
York 1857, S. 122—125; >Aschanti<. In: Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des 
allgemeinen Wissens. 3. Auflage, Bd. 1. Hildburghausen 1874, S. 989—990; >Aschanti<. In: 
Meyers Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. 5. Auflage. 
Bd. 1. Leipzig, Wien 1893, S. 976—977), die meisten Übereinstimmungen (meine Hervor-
hebungen), angefangen bei der Fundstelle: »Seite 900« (3): »Aschanti (Ashantee, As-janti), 
Negerreich in Guinea, im Innern der Goldküste, wird südlich von den unter britischer 
Oberheit stehenden Negerreichen Akkin und Assin, östlich vom Voltafluß, westlich vom 
Akba begrenzt, während die Grenze nach N. zu unbekannt ist (s. Karte >Guinea etc.'). In 
früherer Zeit gehörten noch die sämtlichen an der Goldküste zwischen den Mündungen des 
Volta und Prah gelegenenen Landschaften zu Α., das jetzt aber durch die Engländer 130 km 
weit von der Küste zurückgedrängt worden ist. [...] Der Boden des Landes ist meist leichter 
Lehm. Das Klima ist gemäßigt und in den höhern Berggegenden sogar dem italienischen 
entsprechend. Zweimal im Jahr, Ende Mai und Ende Oktober, ist Regenzeit, in welcher 
häufige Gewitter mit Hagelschauern vorkommen. Die nutzbarsten Bäume der Wälder sind 
Palmen, Gummibäume, zwei Arten von Baumwollbäumen; daneben wird die Baumwoll-
staude kultiviert. Übrigens gedeihen hier fast alle tropischen Gewächse. Die Hauptnahrung 
gibt die Yamswurzel ab; [...]. Die Aschanti sind echte, kraushaarige Neger, welche das Odschi 
sprechen; sie sind namentlich im Teppichweben und in Goldarbeiten geschickt. [...] Hauptstadt 
des Reichs und Residenz des Königs ist Kumassi [...]. Die bei den Aschanti wie bei allen 
Guineavölkern gebräuchliche Vielweiberei erscheint bei dem König auf die höchste Spitze 
getrieben [...]. Die Religion der Aschanti ist Fetischismus-, das Christentum hat noch nicht 
Fuß unter ihnen gefaßt. Sie verehren zwar eine höchste Gottheit im Himmel, auf deren 
Altären kein Bild steht, glauben aber daneben auch an ein böses Wesen, an unreine Geister 
und Gespenster, vor denen sie große Furcht haben. Die bösen Geister erscheinen ihnen 
personifiziert als Schlangen, Krokodile, Leoparden; ihnen opfern sie auch, und die Geheim-
nisse der Priester bestehen hauptsächlichen den Mitteln, die bösen Genien unschädlich oder 
geneigt zu machen. [...] General Garnet Wolseley [...] rückte 4. Febr. 18/4 in Kumassi ein, 
das er niederbrannte. Jetzt unterwarf sich Kalkalli, zahlte 50.000 Unzen Gold als Kriegs-
entschädigung, räumte alle Küstenpunkte KW versprach Abschaffung der Menschenopfer. Vgl. 
[...] Brackenbury, The Ashantee war [...]; Stanley, Coomassie and Magdala«. 

4 Die Einführung der Hauptstadt in der englischen Schreibweise - »Haupstadt Coomas-
sie«— beispielsweise findet sich so nur in der Fassung der ersten Auflage (Anm. 3), S. 771, 
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Auflagen des Lexikons.5 Sind hier »facts« manipuliert worden, »to meet rea-
der expectations«?6 Oder handelt es sich »bei dem Altenbergschen Text um 
eine Parodie der Sichtweise des Bildungsbürgers«?7 Geht es darum, den »kolo-
nialein] Blick auf das >Wilde<« zunächst einzuführen, um ihn im Verlauf des 
Textes, ja schon »im folgenden Gespräch gründlich gebrochen« erscheinen zu 
lassen?8 Wozu bedürfte es aber noch einer Manipulation von Fakten, wenn 
die »Sichtweise des Bildungsbürgers« durch die >Encyklopädie des allgemei-
nen Wissens* bereits repräsentiert ist? Hat man es vielleicht mit einem durch 
den »Lexikon-Auszug« bewußt »als »wissenschaftlich'«9 markierten Text zu 
tun, einem Text, der »die Ergebnisse einer teilnehmenden Beobachtung 10 mit-
teilt«?11 Oder zielt die >Zitation<, wie Sander Gi lman meint, darauf, den »sci-
entific status of ethnology« stark zu machen, sich der »power of a >scientific< 
text« zu bedienen, »to counter or undermine the popular tone of the Prater 
exhibition of the black«?12 Ebenfalls im Gespräch ist der Vorschlag, die Ver-
wertung und Präsentation eines Lexikonartikels als »Bereitschaft« Altenbergs 
zu fassen, »akzeptierte literarische Genres in Frage zu stellen«.'3 Auch im Hori-
zont dieser Erklärungen bleibt die »Manipulation« allerdings funktionslos. 

und in immerhin ähnlicher Form - »Landeshauptstadt Kumassi (Coomassie)« - noch in 
der Fassung der zweiten Auflage (Anm. 3), S. 122. 

s Etwa der Passus »Hauptsitz der englischen Colonie an der Küste: Accra.«. 
6 Zu dieser Auffassung gelangt Marilyn Scott: A Zoo Story: Peter Altenberg's Ashantee (1897). 

In: Modern Austrian Literature 30 (1997), Heft 2, S. 48—64, hier S. 53. 
7 Diesen Vorschlag unterbreitet Ian Foster: Peter Altenberg und das Fremde. In: Reisen im 

Diskurs. Modelle der literarischen Fremderfahrung von den Pilgerberichten bis zur Post-
moderne. Hg. v. Anne Fuchs u. Theo Harden. Heidelberg 1995, S. 333-342, hier S. 336. 

8 So Angelika Jacobs: »Wildnis« als Wunschraum westlicher »Zivilisation'. Zur Kritik des 
Exotismus in Peter Altenbergs >Ashantee< und Robert Müllers >Tropen<. In: (www.kakanien. 
ac.at/beitr/fallstudie/AJacobsi.pdf), 30.3.2002, S. 1 - 1 2 , hier S. 4. 

5 Dafür votiert im Kapitel >Aschanti. Anthropologie und Exotismus der Jahrhundertwende 
bei Theodor Herzl und Peter AItenberg< Werner Michler: Darwinismus und Literatur. 
Naturwissenschaftliche und literarische Intelligenz in Österreich. 1859-1914. Wien, Köln, 
Weimar 1999, S. 351-395, hier S. 376. 

10 Zur »teilnehmenden Beobachtung« vgl. Karl-Heinz Kohl: Ethnologie - die Wissenschaft vom 
kulturell Fremden. Eine Einführung, München 1993, S. 108—114. Sie bildet sich zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts infolge einer »empirischen Wende« (S. 108) innerhalb der britischen 
Ethnologie heraus. Ihre theoretische Fundierung und enorme Verbreitung zu Beginn der 
zwanziger Jahre ist vor allem dem Ethnologen Bronislaw Malinowski zu verdanken. Teilneh-
mende Beobachtung« verlangt »die vorbehaltlose Teilhabe des Forschers am [...] Erforsch-
ten« (S. no), paradoxerweise zugleich aber auch seine »objektive Darstellung« (S. 114). 

" Michler (Anm. 9), S. 375. 
1 2 Sander L. Gilman: Black Sexuality and Modern Consciousness. In: Reinhold Grimm, Jost 

Hermand (Hgg.): Blacks and German Culture. Madison 1986, S. 35—53, hier S. 37. 
13 »Obwohl es sich bei Ashantee um Belletristik handelt, wird das Buch mit der Wiedergabe 

des Eintrags über die »Aschanti« aus Meyers Conversations-Lexikon von 1897 eingeleitet«; 
Andrew Barker: Telegrammstil der Seele. Peter Altenberg — Eine Biographie. Wien, Köln, 
Weimar 1998, S. 115. 
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Eine - freilich weniger augenfällige — »Manipulation« tut es nicht: Wäh-
rend die Eintragung in »Meyers Konversations-Lexikon< nämlich »Negerreich« 
und »kraushaarige Neger« gleichermaßen als »Aschanti« führt, unterscheidet 
die vom >Ashantee<-Text dargebotene Version, ja der gesamte >Ashantee<-Text, 
und zwar durchaus konsequent,14 zwischen »Ashantee«, dem »Negerreich«, und 
den »Aschanti«, seinen indigenen Bewohnerinnen und Bewohnern. Nimmt 
man diese Differenzierung ernst, so richtet der Titel des Prosatextes >Ashan-
tee< das Augenmerk offenbar vorrangig auf eine geopolitische, auf eine topogra-
phische Konstellation, auf das »im Wiener Thiergarten« (Α i) von seiner euro-
päisch-metropolitanen Umgebung lückenlos abgegrenzte »Negerreich« also,15 

und nicht (oder nicht so sehr) auf seine Bewohner.16 

In dieser Einschätzung wird man zunächst bestärkt, denn das dem mehr 
oder minder fingierten Lexikonartikel folgende, »Der Hofmeister« (A 5) über-
schriebene Kapitel läßt - vorgestellten Gegenstand und Darstellungsverfah-
ren zur Deckung bringend — die Begegnung mit »Ashantee« in eben diesem 
topographisch-geopolitischen Paradigma beginnen: »Beim Eingange in den 
Thiergarten mit dem schwarzen Netz-Gitter und den staubigen Syringen 
war ein hellbraunes, von Firniss glänzendes und in der Nachmittag-Sonne 
bratendes Schweizerhäuschen, in welchem der Clark saß und eine Birne spei-

1 4 Wenn »die Aschanti« als »echte, kraushaarige Neger« (A 3) best immt werden, geht es 
unzwei fe lha f t u m die Bewohner des »Negerreich[s]«, die »Hauptstadt« desselben wird 
dagegen nicht etwa als »Hauptstadt der Ashantee«, sondern als »Hauptstadt von Ashantee« 
eingeführt . »Ashantee« findet in den verbleibenden 32 Kapiteln nur zweimal Verwendung 
(»>No, no,< sage ich, >Ashantee?<« und »Wahrscheinlich werde ich das Ashantee-Einmal-
eins vergessen«, A 19), wobei unklar bleibt, ob »Ashantee« das »Negerreich« meint, seine 
Bewohner bezeichnet oder als Synonym f ü r das von den »Aschanti« gesprochene »Odji« 
gebraucht wird . »Aschanti« wird häufiger gebraucht und ist zumeist unmißverständlich 
auf die Bewohner des im »Thiergarten« errichteten Dorfes bezogen: »Sie kamen zu dem 
Tanzplatze der Aschanti« (A 8), »Wie soupiren die Aschanti?« (A 22), »Souper, donne aux 
Achanti« (A 22). Die von einer Besucherin des Tiergartens gestellte Frage »Wo liegt dieses 
Aschanti?« (A 38) scheint die semantische Unterscheidung von »Aschanti« und »Ashantee« 
zunächst aufzuweichen. Sie gibt aber auch zu erkennen, daß die Besucherin ihren Besuch 
nicht vorbereitet und den eingangs zitierten, mit der geographischen Lage des »Negerrei-
ches« ja gerade vertraut machenden Lexikon-Art ikel of fenbar nicht gelesen hat. Die seman-
tische Unschar fe von »Aschanti« gegen Ende des Textes, wenn von den »Besucher[n] des 
Aschanti-Dorfes« (A 57) die Rede ist, fällt daher nicht ins Gewicht . 

15 D e n Blick auf die »Geographie der kulturellen Einbildungskraft« richtet Alexander Honold: 
Peter Altenbergs >Ashantee<. Eine expressionistische cross-over-Phantasie im Kontext der 
exotistischen Völkerschauen. In: T h o m a s Eicher (Hg.): Grenzüberschreitungen um 1900 . 
Osterreichische Literatur im Ubergang. 2. Auf lage . Oberhausen 2 0 0 2 , S. 135—156, hier 
S. 135. Er faßt den vom Untertitel des >Ashantee<-Textes gegebenen Hinweis »>im Wiener 
Thiergarten bei den Negern der Goldküste<« als »Ortsangabe« auf. 

16 Der >Ashantee<-Text wird verbucht als »eigenwillige literarische Darstel lung einer Gruppe 
von Westafrikanern« (Foster, A n m . 7, S. 333), als »literary realization of Altenberg's fascina-
tion with the Ashanti« (Barker, A n m . 13, S. 58), und nach A u f f a s s u n g von Peter Sprengel: 
Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1870—1900. Von der Reichsgründung bis zur 
Jahrhundertwende. München 1998, S. 298, »werden« im >Ashantee<-Text die »Angehörigen 
eines afr ikanischen Volkes« dargestellt, »die »schönen Wilden« betrachtet«. 
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