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Vorwort

zwei motive liegen diesem Buch zugrunde: es soll zum einen zu 
vielerlei Bereichen des lebens und des Wissens interessante infor-
mationen bieten. zum anderen aber hofft der Herausgeber, dass sich 
menschen in anderen Städten durch unser Beispiel zur gründung 
ähnlicher gesellschaften anregen lassen. 

die Freitagsgesellschaft zu Hamburg besteht seit 985. einige 
meiner Bekannten und Freunde haben damals in ähnlicher Weise 
wie ich den Wunsch empfunden, gesprächspartner über ihr eigenes 
berufliches gebiet hinaus zu finden und sich mit ihnen auszutau-
schen. So kam eine kleine runde von etwa zwölf Personen zu der 
Verabredung, sich im Winterhalbjahr an sechs Abenden zu einem 
gemeinsamen thema zusammenzusetzen, immer am zweiten Freitag 
des monats. Wir wollten uns keineswegs auf Wirtschaft oder Politik 
oder auf die Wissenschaften beschränken, sondern erhofften uns 
Aufschluss und Überblick über Fachgebiete, von denen wir nicht 
genug wussten, auf die wir gleichwohl neugierig waren. 

dem einen oder anderen unter uns war wohl die ehrwürdige 
Berliner mittwochsgesellschaft ein Begriff; einige Jahre zuvor waren 
teile ihrer Protokolle aus den Jahren 932 bis 944 als Buch veröf-
fentlicht worden.* Wir haben uns nur von fern an diesem Beispiel 
orientiert. Wir haben kein Statut und keinen Vorsitzenden, aber wir 
haben seit den ersten Jahren einen bestimmten Ablauf verabredet 
und dann auch beibehalten. es beginnt immer mit einem gemein-
samen Abendessen, davor ein drink; nach dem essen kommen der 

* Die Mittwochs-Gesellschaft, herausgegeben von Klaus Scholder, Berlin 982
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lange vorher verabredete Vortrag und sodann die diskussion, die 
jedes mal von einem anderen mitglied geleitet wird.

Wir haben uns keineswegs auf männliche teilnehmer beschränkt, 
die Frauen sind allerdings in der minderheit geblieben. im lauf  
eines Vierteljahrhunderts hat sich die mitgliederzahl verdoppelt; 
jedes neue mitglied ist im einvernehmen der bisherigen mitglie- 
der berufen worden. Wir versammeln uns immer am selben privaten 
Ort – in unserem Haus in Hamburg-langenhorn. nur wenn es der 
Anlass erfordert, treffen wir uns auch anderswo; zweimal ging es per 
Schiff über Alster und elbe. 

So sind in einem Vierteljahrhundert über 5 Vorträge zustande 
gekommen. davon ist in den letzten Jahren beinahe die Hälfte von 
Personen gehalten worden, die nicht zum Kreis der mitglieder ge-
hören und oft auch von außerhalb unserer Stadt kommen. natürlich 
können, zum Beispiel beruflicher gründe wegen, nicht alle mitglie-
der jedes mal dabei sein. einige sind inzwischen infolge umzugs in 
andere Städte (und länder) praktisch ausgeschieden, aber sie werden 
weiterhin eingeladen (für den Fall, dass sie zufällig in Hamburg sein 
sollten) und mit den niederschriften versorgt. in Ausnahmefällen 
wird zu einem besonderen Anlass auch der jeweilige ehepartner ein-
geladen. 

im laufe langer Jahre haben sich Sympathien und auch Freund-
schaften ergeben – zwischen Angehörigen weit voneinander entfern-
ter Berufe oder wissenschaftlicher disziplinen. Wer die mitglieder-
liste im Anhang zu diesem Buch betrachtet, wird eine erstaunliche 
Vielfalt finden. Parteiliche zugehörigkeiten haben in unserem Kreise 
keinerlei Bedeutung; infolge der allseitigen Offenheit aber haben sie 
zur erhellung mancher politischer Problemstellungen beigetragen. 

die themen der innenpolitik spielen in der Freitagsgesellschaft 
allerdings nur eine nebenrolle, sie stehen am rande. dagegen hat 
sich unser interesse von Anfang an des Öfteren der auswärtigen und 
der Weltpolitik zugewandt. insgesamt aber – das zeigt auch der im 
Anhang wiedergegebene Überblick über die bisherigen Vortrags-
themen – ist das Feld der Politik nur eines unter vielen Feldern. Für 
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die Wahl eines themas ist allein entscheidend, dass der Vorschlag, 
den ein mitglied macht, von den anderen am tisch aufgenommen 
oder modifiziert und schließlich einvernehmlich akzeptiert wird. 

dabei stellt sich des Öfteren heraus, dass unter uns mitgliedern 
niemand sich als ausreichend kompetent empfindet, das jeweilige 
thema oder sein umfeld zu behandeln; in solchen Fällen kommt es 
dann zur einladung auswärtiger gäste. 

die jedem Vortrag folgende diskussion ist bisweilen eine Fra-
gestunde, zumeist eine sehr lebhafte debatte, manchmal eine mi-
schung aus beidem. der Vortragende kann immer intervenieren und 
antworten; aber oft genug muss der jeweilige Vorsitzende dafür sor-
gen, dass alle zu Wort kommen. So ungewöhnlich viel ich aus den 
Vorträgen gelernt habe, so sehr habe ich von den diskussionen pro-
fitiert. das geht wohl allen von uns ähnlich. in vielen Fällen ist man 
später froh, im Protokoll das eine oder andere nachlesen zu können. 

natürlich sind die niederschriften eine last für den jeweiligen 
notar; sie sind infolgedessen sehr unterschiedlich in ihrer länge und 
Ausführlichkeit. Wenn ein ausgearbeitetes manuskript des redners 
zur Verfügung gestellt wird, kann man sich nachträglich besonders 
gut vergewissern. 

Wenn andere menschen in anderen Städten sich durch dieses 
Buch zur gründung vergleichbarer privater gremien angeregt füh-
len sollten, so darf an dieser Stelle auch ein Wort zu den geistigen 
grundlagen der Hamburger Freitagsgesellschaft nicht fehlen. uns 
alle eint das engagement zum öffentlichen Wohl, zur salus publica. 
unser gemeinsamer Antrieb stammt aus der neugierde jedes einzel-
nen mitglieds. unser gemeinsamer Stil beruht auf Offenheit, tole-
ranz und Verantwortungsbewusstsein. Ansonsten aber sind wir alle 
sehr verschiedene menschen. 

mindestens in einer weiteren deutschen Stadt wird ein ähnliches 
Vorhaben verfolgt. marion dönhoff und richard von Weizsäcker 
haben 996 in Berlin die tradition der altehrwürdigen mittwochs-
gesellschaft wieder aufgenommen, die von 863 bis 944 ihren mit-
gliedern wertvolle unterrichtung und geistige Orientierung geboten 
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hat. die alte mittwochsgesellschaft brachte es auf 56 Sitzungen, 
die Protokolle der Jahre bis 99 sind in Auswahl ebenfalls publiziert: 
eine hochinteressante Quelle für die geschichte der Wissenschaft.* 
Auch die neue mittwochsgesellschaft hat dankenswerterweise be-
gonnen, einige der in ihrem Kreis gehaltenen Vorträge zu veröffent-
lichen.** Sie stehen auf dem gleichen Boden wie die Vorträge der 
Freitagsgesellschaft. 

Aber über Berlin hinaus möchte ich mir wünschen, dass sich 
auch an anderen Orten Bürger zum freundnachbarlichen gespräch 
über ihre Besorgnisse und Hoffnungen zusammenfinden, ihr Wissen 
und ihre einsichten austauschen. Allzu sehr neigen viele menschen 
dazu, ihren Freundes- und Bekanntenkreis auf das berufliche um-
feld zu beschränken: gewerkschafter unter sich, Arbeitgeber unter 
sich, manager unter sich; naturwissenschaftler, ingenieure, ärzte, 
Juristen, Politiker – viele neigen zur geistigen inzucht. Allzu viele 
nehmen informationen jenseits ihres beruflichen interesses nur über 
die massenmedien auf. 

die gefahren einer Aufspaltung unserer gesellschaft in egois-
tische interessengruppen und die damit einhergehende Verflachung 
unserer Kultur sind längst schon sichtbar geworden. 

Aber wir, die privaten Bürger, wir können dem entgegenwir- 
ken – also lasst uns das tun!

Helmut Schmidt
Hamburg, im mai 2

* Die Mittwochs-Gesellschaft im Kaiserreich, herausgegeben von gerhard Besier, 
Berlin 99
** Die neue Mittwochsgesellschaft, Band : gespräche über Probleme von Bürger 
und Staat, Stuttgart 998; Band 2: menschenrecht und Bürgersinn, Stuttgart 
999
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siegrfried lenz
Über märchen

9. märz 27

die zeit, in der das Wünschen geholfen hat, ist noch nicht vorbei‚ 
sie wird wohl nie vorbei sein, zumindest so lange nicht, wie es das 
märchen gibt und wir bereit sind, uns als zeitweilige Bewohner der 
märchenwelt zu empfinden. die Wünsche, die wir erfüllt sehen 
möchten, sind nicht zuletzt ein Ausdruck unserer Sehnsucht, einer 
Sehnsucht nach einer Welt‚ die durchschaubar ist, in der es sich ge-
fahrlos leben läßt und in der das gute belohnt, das Böse aber be-
straft wird. Ohne zweifel sind nicht wenige märchen in pädagogi-
scher Absicht erzählt; die sogenannten Ammen-märchen sind ein 
naheliegendes Beispiel dafür. (die Amme, betraut mit einer gewissen 
Stufe der erziehung, erfand selbst nicht märchen, sondern erzählte 
wieder, was sie sich als Fundus angeeignet hatte – also geschichten 
von Prüfung und Bewährung und wunderbarer lösung vertrackter 
Konflikte.) Aufs ganze gesehen läßt sich wohl sagen, daß märchen-
welt vor allem Kinderwelt ist.

die Phantasie erhält eine bedeutende rolle. Wo die Wirklich-
keit bei dem Versuch, eine lösung zu finden, sich als ungenügend 
zeigt, wird Phantasie zu Hilfe genommen, Phantasie schafft das 
Wunder, das alles bedeutet, das aus gefahren rettet, das für gerech-
tigkeit sorgt oder zu ersehnter erkenntnis führt. das geschenk der 
Wunder läßt möglich werden, was in der tatsachenwelt unerreichbar 
ist. das Wunder ist die zentrale möglichkeit des märchens.

um herauszufinden, was in der luft und im Wasser gesprochen 
wird, schnupfen der Kalif von Bagdad und sein großwesir ein Pul-
ver, das ein fahrender Händler in einer dose verkauft. nach ein-
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nahme des Pulvers und der nennung des Schlüsselworts mutabor 
finden sich die Herren als langbeinige Störche wieder, sprechen 
Storchensprache, essen Storchennahrung, bevorzugen nach Stor-
chenart Hausdächer. ein Wunder beschert ihnen einen zuwachs an 
erkenntnis, die dem Kalifen sogar seine gefährdete Stellung vor  
Augen führt.

das häßliche entlein wird nicht zeitlebens unter seiner Häß-
lichkeit zu leiden haben, denn durch ein Wunder wird offenbar, daß 
es aus einem Schwanen-ei entstammt und so schön ist wie ein 
Schwan. und da eine liebgewordene märchengestalt nicht sterben 
darf – zumindest nicht endgültig –, muß Schneewittchen den gifti-
ges Apfel loswerden und ins leben zurückkehren. das Wunder be-
wirkt ein Wurzelstrauch, über den die träger des Sarges so folgen-
reich stolpern, daß sich das mädchen wünschenswert erbricht und 
sich von dem gift befreit.

Seltsam, das Wunder, wie es im märchen vorkommt, befremdet uns 
nicht, es gehört zur Wirklichkeit der Kindheit, in der die Wunsch-
träume der Phantasie mit ihren Bedürfnissen nach glück und er-
folgreicher zauberei ihren Platz haben. Wirklichkeit und Wunder, 
sie liegen nah beieinander, sie ergänzen sich. und darin, so glaube 
ich, erkennen wir für uns auch das märchenhafte: in der Überwin-
dung des Schreckhaften, in der kaum noch erhofften einlösung un-
serer Wünsche, im triumph der nai vität.

naivität: man kann sie auch die unschuld des Herzens nennen; 
im Vergleich zeigt es sich, daß diese naivität auch ein element der 
Poesie ist. Bei dem Versuch, das märchen formal zu bestimmen, ist 
man wohl genötigt, den poetischen Charakter zu erwähnen; eine 
Verwandlung der realität spricht dafür.

Poesie ermöglicht es, uns eine fremde, nicht erfahrene Welt an-
zueignen – durch transponierung, durch entschüsselung. Wir wil-
ligen ein, das dargestellte als glaubwürdige möglichkeit des daseins 
zu empfinden‚ und damit akzeptieren wir das Wunder und nicht nur 
dies: Wir erkennen die gesetze an‚ die im zauberwald herrschen‚ 
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wir sind einverstanden mit den Spielregeln im Schlaraffenland, wir 
schließen wie selbstverständlich Bekanntschaft mit riesen, Hexen 
und sieben zwergen und leiden mit Königskindern, die durch Haß 
und mißgunst um das glück gebracht werden. Auch wenn die An-
gehörigen einer – sozusagen hochalpinen – gesellschaftsschicht – 
Prinzessinnen vor allem – als besonders beliebte märchenfiguren 
vorgestellt werden, es gibt durchaus auch märchen, in denen die 
soziale niederung zum Vorschein kommt; das kleine mädchen mit 
den Schwefelhölzern wird für immer ein Beispiel dafür geben, 
ebenso Handwerker, Bauern und Fischer. und daß wir auch auf ein 
trauriges ende gefaßt sein müssen, bestätigt uns der standhafte 
zinnsoldat: er‚ der von einem zinnlöffel geboren wurde‚ landet in 
einem Ofen, freilich zusammen mit der angebeteten tänzerin.

Was man hier und da dem märchen nachsagt, daß in ihnen alles 
Soziale und Politische ausgespart bleibt oder daß ihre erzähler sich 
uninteressiert an diesen Fragen zeigten, trifft nicht zu. H. C. Ander-
sens unsterbliche geschichte von des Kaisers neuen Kleidern – um 
nur diesen Bereich zu erwähnen –, beweist, daß das märchen es 
sogar erträgt‚ erkennbar kritische Fragen aufzuwerfen: Von Betrü-
gern animiert‚ ja überredet, neue Kleider anzulegen, die noch gar 
nicht existierten‚ zeigt sich der Kaiser seinem Volk. zugegeben: es 
ist ein land des unaufgeklärten despotismus. Alle bewundern‚ was 
man ihnen zu bewundern aufgetragen hat, und da die Kammerher-
ren eine Schleppe tragen‚ die nicht existiert, ist die Begeisterung 
allgemein. Vielsagend genug: ein Kind, das sich nichts vormachen 
läßt, das darauf besteht, allein das zu sagen, was es sieht, spricht aus, 
was die mehrheit nicht auszusprechen wagt: der Kaiser ist ja nackt.

H. C. Andersen, der große märchenerzähler‚ bereichert die Form 
dieser gattung, indem er es wagt, ein märchen im märchen zu schil-
dern; dadurch gewinnt er eine Perspektive, aus der er sich bekennt-
nishaft über seine bevorzugte Kunstform äußern kann. So erfahren 
wir etwa im »Fliegenden Koffer«, daß ein märchen tiefsinnig und 
belehrend sein soll und daß man beim zuhören lachen kann. das 
sind Forderungen eines märchenerzählers an sein eigenes metier. 
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Woran dem erzähler indes mehr liegt, das ist die Aufnahme und 
Weitergabe eines märchenhaften Stoffes. da bei vielen Völkern eine 
märchenkultur besteht, kann man leicht die Wanderschaft der mo-
tive verfolgen; man übernimmt Stoffe aus alter Volksdichtung und 
verwandelt sie. die Kinder-  und Volksmärchen der Brüder grimm 
lieferten oft den Anlaß zum neu- beziehungsweise zum Weiterer-
zählen. daß sich ein Stoff, ein Problem, ein motiv beim wieder- und 
weitererzählen verändert, ist eine alte erfahrung; der Stoff wird 
meist angereichert; in seiner offenen oder verdeckten Beweisabsicht 
dem leser näher gebracht. ein Vergleich zwischen dem »Schweine-
hirt« von Andersen und dem »König drosselbart« der grimms zeigt, 
welche Veränderung motive erfahren können. das märchen »Was 
Vater tut, ist immer gut« erklärt uns die Veränderungen. es beginnt 
so: »Jetzt werde ich hier eine geschichte erzählen, die ich gehört 
habe, als ich klein war, und jedesmal, wenn ich seither an sie gedacht 
habe, fand ich, daß sie immer schöner wurde, denn es geht mit ge-
schichten wie mit den menschen: Sie werden schöner und schöner 
mit dem Alter‚ und das ist erfreulich.«

die märchenhaften geschichten‚ die erzählt werden – und das gilt 
allgemein –, stammen aus längst vergangener zeit. Sehr selten läßt 
sich der erzähler auf ein bestimmtes datum ein, wie etwa de la 
motte Fouqué in seiner geschichte »das Schauerfeld«, die beginnt: 
»Am Fuße des riesengebirges, in einer blühenden schlesischen 
landschaft, hatten sich einige zeit vor dem Westfälischen Frieden 
unterschiedliche Verwandte in die erbschaft eines reichen Bauern zu 
teilen.« der häufigste Anfang enthält einen unbestimmten zeitbe-
griff: es war einmal; oder er verweist uns auf eine wunderbare mär-
chenhafte zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat. mitunter 
wird auch die Vorzeit als besonders glaubwürdig angerufen wie im 
grimmschen »zaunkönig«: »in den alten zeiten‚ da hatte jeder 
Klang noch Sinn und Bedeutung.« Vergebens wird man nach dem 
datum forschen, an dem der Sultan Soliman den thron der Welt 
bestieg. dennoch beginnt mit ihm ein märchen von Christoph mar-
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tin Wieland, ein märchen, das uns damit bekannt macht‚ daß dieser 
Sultan den greif vom gebirge Kaf zum König aller befiederten 
Scharen erklärt hat. Was zeitlich unbestimmbar ist, legt den gedan-
ken der zeitlosigkeit nahe‚ und in der tat wollen märchen als ereig-
nisse genommnen werden, die immer geschehen können‚ sofern un-
sere Phantasie nur bereit oder fähig ist‚ die distanz aufzuheben.

der relativen unbestimmtheit der zeit entspricht für zahlreiche 
märchen die unbestimmtheit des Ortes; zwar werden fast immer 
die Orte für märchenhaftes geschehen genannt, doch sie sind so 
allgemein und willkürlich vorstellbar, daß sie uns als übertragbar er-
scheinen.

eines der bekanntesten märchen, »Hänsel und gretel«, beginnt: 
»Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker.« der 
Wald, der dichte, dunkle, geheimnisvolle Wald ist ein lieblingsort 
für zauberische ereignisse. indes, es werden auch namentliche Orte 
genannt‚ doch wo dies geschieht, haben sie märchenhaften Klang‚ sie 
existieren nur auf der landkarte der Phantasie. ein märchen von 
Brentano beginnt mit den Worten: »es war einmal ein König von 
rundumherum.« und im märchen von rosenblättchen lesen wir: 
»der Herzog von rosmital hatte eine sehr schöne Schwester.«

Bei aller Vielfalt der motive, bei aller Berufung auf vergangene zei-
ten – ein spürbarer romantischer grundton ist in fast allen klassi-
schen märchen zu finden. das gilt für die Kinder- und Volksmärchen 
der Brüder grimm wie für die märchen der deutschen romantik 
und die bildreichen und geheimnisvollen märchen des Orients.

den unterschied zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen 
hat man in der literaturgeschichte erst spät gemacht. ursprünglich 
galt in dieser gattung nur die erzählform: typische, archetypische 
erfahrungen der menschen wurden mündlich weitererzählt, die de-
fizite des lebens mithilfe von Phantasie ausgeglichen oder über-
wunden. die Brüder grimm sammelten und vereinigten, was als 
sogenanntes Volksgut bereits existierte. Von vielen wechselnden er-
zählern weitergegeben, kannte keiner den ursprung. die urheber 
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der sogenannten Kunstmärchen, in denen eine ästhetische Formung 
offenbar wird, haben einen namen: ludwig tieck, Clemens Bren-
tano, Christoph martin Wieland. Sie sind eigene, souveräne mär-
chenerzähler, sie sind – in des Wortes zutreffender Bedeutung – 
märchendichter. einer, der die märchenliteratur außerordentlich 
bereichert hat, war ludwig Bechstein; er war Sammler und dichter 
zugleich; in seinem märchenbuch finden wir, was wir alle kennen 
und was uns berührt und ergriffen hat: dornröschen ebenso wie 
ritter Blaubart, rotkäppchen und den Wettlauf zwischen Hase und 
igel. ihm‚ ludwig Bechstein, verdanken wir eine geschichte, die den 
anspruchsvollen titel hat »des märchens geburt«.

tiefsinniger kann ein Kommentar über die entstehung des mär-
chens nicht sein. erzählt wird von zwei Königskindern – ein Junge 
und ein mädchen –, an denen zunächst nur ihre müdigkeit und ihre 
traurigkeit auffällig sind. die Kinder sind unglücklich. Sie haben die 
kostbarsten Spielsachen‚ sie können sich jede Speise wünschen, in 
ihren gärten stehen goldene Vogelhäuser, Springbrunnen und 
prachtvolle Blumenbeete laden zu Kurzweil ein; dennoch: Sie sind 
der Pracht müde. Auf die Fragen der mutter, was ihnen denn fehle, 
wissen sie keine Antwort. Sie wissen es so lange nicht, bis sie eines 
tages einen sehr schönen Vogel entdecken, einen paradiesischen 
Wundervogel, der ihnen ein goldenes ei hinterläßt. das Wesen, das 
aus dem ei schlüpfte, war nicht Schmetterling, nicht Biene, nicht 
libelle, es war der märchenvogel Phantasie. Kaum nötig zu sagen, 
daß sich den müden und traurigen Kindern nun eine Welt eröffnete, 
eine Wunschwelt, die sie, nun im Besitz von Flügeln, erkunden 
konnten. märchen erwiesen sich als Kinderglück.

Aber wie die literaturgeschichte zeigt, waren es nicht nur Kin-
der, die das glück im märchen fanden; auch erwachsene bekannten 
sich zu dieser gattung, auch große Schriftsteller wie etwa Fontane 
und thomas mann.

thomas mann bekannte, daß ihm den tiefsten und nachhal-
tigsten eindruck die märchen von Andersen gemacht haben, und 
er dachte dabei vor allem an den standhaften zinnsoldaten, gewiß 
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aber auch an die kleine meerjungfrau, die Andersen als Schlüssel-
figur diente mit ihrer wortlosen liebe zum Prinzen. michael maar 
hat gezeigt, welch ein Fortleben etliche märchenfiguren – verän-
dert, verwandelt – in der Weltliteratur gefunden haben.

Wem aber sind diese zaubertexte, die wir märchen nennen, ur-
sprünglich zugedacht? Fast alle erzähler wenden sich an Kinder, 
eine frühe Ausgabe von Andersens märchen enthält den ausdrück-
lichen Hinweis »erzählt für Kinder«. es spricht für sich‚ daß dieser 
Hinweis in späteren Ausgaben weggelassen wurde – gewiß auf 
Wunsch des Autors. Also darf man annehmen‚ daß der märchen-
erzähler sich an jedermann wende, auch an den erwachsenen leser. 
und dieser wird feststellen, daß die Sehnsucht, der Schmerz und die 
Wonnen der eigenen Kindheit wunderbar aufgehoben sind in einer 
erzählung‚ die wir märchen nennen.





klaus fussmann
die erfindung der abstrakten malerei

4. Februar 997

Anfang des 8. Jahrhunderts wird die französische malerei führend 
in europa. Sie hielt mühelos und überzeugend diese Position länger 
als zweihundert Jahre, erst nach dem zweiten Weltkrieg verlor sie 
ihre dominanz an die Vereinigten Staaten von Amerika. Jedes Jahr 
wird im grand Palais, in Paris, das Werk eines der großen maler des 
landes ausgestellt, jedes mal ein anderer, und jedes mal ist es ein 
weltberühmter Künstler. mehr als fünfzig namen könnte man auf-
zählen, die in Frage kommen, kein anderes land kann sich damit 
messen. in Frankreich entstand die moderne malerei, erstand die 
moderne, eine geistige Bewegung, deren gewaltige Auswirkung wir 
noch nicht übersehen können. eine zentrale Position nimmt inner-
halb der moderne die erfindung der abstrakten malerei ein, deren 
entstehung sich in Frankreich ziemlich selbstverständlich, fast lo-
gisch vollzog. Wer aber auf der Welt als erster ein abstraktes Bild 
gemalt hat, ob Kandinsky, turner oder etwa Victor Hugo, oder – wie 
die Forschung meint – Braque es war, ist hier belanglos. Braque ist 
als maler da wohl der Überzeugendste. Aber um den Weg dahin und 
den geistig-soziologischen Hintergrund aufzuzeigen, der diese ma-
lerei erst möglich machte, sollten wir uns auf Frankreich konzentrie-
ren, denn hier gibt es wirklich so etwas wie eine geschichte der 
Abstraktion, ein Sinn im gegenstandslosen, eine gewisse logik so-
gar, ein Vorher und ein nachher. doch blicken wir zurück auf die 
ursachen.

die Französische revolution von 789 veränderte die politischen 
wie zivilisatorischen Fundamente europas – und damit letztlich der 
ganzen westlichen Welt – grundlegend. die bildenden Künste waren 
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davon nicht ausgenommen, sie verloren dabei eine wichtige geistige 
wie materielle Plattform. die Beeinflussung der malerei ist stilistisch 
gesehen eher zögerlich, Bilder aus der zeit zeigen zunächst kaum 
Veränderungen, die Verschiebungen registrieren wir erst Jahrzehnte 
später, und diese begründen sich nicht im zeitgeschmack, sondern 
eben soziologisch. doch mit der revolution und noch einmal nach 
napoleon i. verliert die malerei wichtige, von ihr besetzte Felder: 
geschichtliche Verherrlichung und religiöse inbrunst waren nach der 
revolution keine selbstverständlichen größen mehr, sie glichen 
plötzlich eher einer theatervorstellung, die revolution hatte diese 
themen – fast nebenbei – mit ihrem politischen elan ausgehöhlt, 
hatte sie auf ein nebengleis gestellt. der Fokus war jetzt auf das re-
ale, wirklich machbare eingestellt. der ruch des irrealen und un-
wichtigen lag über Sujets von Helden und Heiligen, und diese ent-
zauberung von tausend Jahren tradition sollte irreparabel bleiben.

ganze Arbeitsfelder der bildenden Künste brachen damit weg.  
die wichtigen Auftraggeber aus Adel und Klerus vergaben kaum 
noch Aufträge, und auch später, in der restitution, blieben ihre 
künstlerischen Ambitionen gebrochen, glücklos und zögerlich, sie 
nahmen kaum noch einfluss auf den zeitgeist, auf die Kunstge-
schichte. eine epoche war vorbei.

den malern ging es nach der revolution, vor allem in der ersten 
Hälfte des 9. Jahrhunderts, miserabel. Wie schon gesagt, Adel und 
Kirche, ziemlich verarmt, fielen auch wegen machtverlusts aus, und 
die neue bürgerliche gesellschaft war zwar reich geworden, sah aber 
keinen Sinn darin, für Kunst geld auszugeben, hatte auch einen un-
sicheren geschmack. in dieser prekären zeit, als die maler von Bar-
bizon bescheiden ihre kleinen landschaften malten und die Karika-
tur vom armen Künstler sich gesellschaftlich manifestierte, sollte 
vornehmlich über die kleinen Formate eines Corot, daubigny,  
troyon, eines daumier – letzterer war allerdings kein maler in Bar-
bizon –, die grundlagen der moderne sichtbar werden. es gab meh-
rere, verschieden arbeitende Künstler, die Vorläufer der moderne 
waren, delacroix und Courbet zum Beispiel, die oft großformatig 
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arbeiteten, aber die wesentlichen Anstöße kamen über kleinforma-
tige landschaften, die im impressionismus dann zu den ersten mo-
dernen Bildern weitergeführt wurden. die Voraussetzung aber für 
eine Wende war das geistige Vakuum, welches der angeschlagene, 
wieder monarchisch gewordene Staat und die verblassten sakralen 
legenden zurückgelassen hatten.

der Anlass, warum ich diese Ausführungen dem thema »erfin-
dung der abstrakten malerei« vorausschicke, ist Hans Sedlmayrs 
Buch »Verlust der mitte«, welches 948 im Otto müller Verlag, Salz-
burg, erschienen ist und in der Folgezeit, durch die ganzen fünf ziger 
Jahre, die diskussion in deutschland über die moderne Kunst maß-
geblich beeinflusst hat. Sedlmayr war der absolute Antipode der 
moderne. Schon der geringste Verstoß gegen das gegenständliche 
wurde von ihm als Schritt in die Anarchie gewertet. Sein Weltbild 
war im buchstäblichen Sinne orthodox, und anscheinend war er un-
fähig, die neue ästhetik der moderne überhaupt wahrzunehmen.  
damit wäre seine Kritik eigentlich obsolet gewesen, aber die Wir-
kung von »Verlust der mitte« war so enorm, dass man ihn damals 
einfach nicht ignorieren konnte. dabei müssen wir uns vor Augen 
halten, dass seine Schmähung die vergleichsweise noch harmlose 
abstrakte Kunst meinte, die wir heute Abend zum thema haben und 
nicht das informel, den amerikanischen abstrakten expressionismus, 
Hardedge oder Pop-Art, denn diese waren damals noch gar nicht 
oder gerade eben in der Welt – von heutiger land-Art, Video-Art, 
Performances und so weiter gar nicht zu reden. Aber hören wir die 
ersten zeilen seiner einleitung zu »Verlust der mitte«:

»in den Jahren und Jahrzehnten vor 789 hat in europa eine 
innere revolution von unvorstellbaren Ausmaßen eingesetzt: 
die ereignisse, die man als ›Französische revolution‹ zusam-
menfaßt, sind selbst nur ein sichtbarer teilvorgang dieser un-
geheueren inneren Katastrophe. es ist bis heute nicht gelungen, 
die dadurch geschaffene lage zu bewältigen, weder im geisti-
gen noch im Praktischen.
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Freitagabend im Hause Schmidt
 
Seit 25 Jahren treffen sich in Helmut Schmidts Haus die Mitglieder der »Freitagsgesellschaft«:
ein illustrer Kreis prominenter Persönlichkeiten aus Kunst, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft.
Im Mittelpunkt des jeweiligen Abends steht ein Vortrag. Helmut Schmidt hat für dieses Buch
einige der interessantesten Beiträge der letzten Jahre ausgewählt.
 
Die Treffen der Hamburger »Freitagsgesellschaft« sind heute schon legendär. Politiker und
Unternehmer, Künstler, Ärzte und Wissenschaftler unterrichten sich gegenseitig über die
neuesten Entwicklungen auf ihrem jeweiligen Gebiet und diskutieren Fragen des öffentlichen
Wohls. Durch die von Helmut Schmidt vorgelegte Auswahl ihrer Vorträge gewinnen wir
vertiefende Einsichten in unterschiedlichste Wissensbereiche.
Ob Wolf Singer sich mit den Grenzregionen von Gehirn und Bewusstsein beschäftigt, Siegfried
Lenz uns von seiner Faszination durch Märchen erzählt, Hans Küng die drei abrahamischen
Religionen vorstellt oder Richard von Weizsäcker die offene deutsche Frage nach zweihundert
Jahren endlich gelöst sieht – hier schreiben herausragende Persönlichkeiten über spannende
Themen, die uns alle angehen und die zum Nachdenken über den Zustand unserer Gesellschaft
und die Zukunft unserer Welt einladen.
 


