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Behrang Samsami untersucht in seiner lite- 

raturwissenschaftlichen Studie „Die Entzau

berung des Ostens" bisher kaum erforschte 

Orientreiseberichte von Elermann Hesse 

(1877-1962), Armin T. Wegner (1886— 

1978) und Annemarie Schwarzenbach 

(1908-1942). Im Mittelpunkt stehen das 

Interesse der Schriftsteller und der Schrift- 

stellerin am „Orient“, die Reisenden selbst 

und die Art und Weise ihrer Wahmehmung 

und Darstellung des Orients sowie die Ver- 

arbeitung des Erlebten in ihren Werken. Der 

zeitgeschichtliche Kontext des friihen 20. 

Jh.s, der bei der Analyse der Werke stringent 

einbezogen wird, ist essentiell fur Samsamis 

zentrale These: Der Orient diene aufgrund 

der Erfahrungen mit der Modemisierung als 

Projektionsflache der „Suche nach Ordnung" 

(S. 28-38). Den Reisenden ginge es um 

Strategien der Verarbeitung gesellschaftli- 

cher Modemisiemngsprozesse, um mit den 

im Zuge der Industrialisierung eintretenden 

Veranderungen aller Lebensverhaltnisse und 

der Komplexitat und Uniibersichtlichkeit des 

modemen Lebens besser umgehen zu kon- 

nen. Somit geht der Autor nicht von der 

Kategorie des Orientalismus aus, sondem 

von den Modeme-Paradigmen (S. 36f.), da 

es den Reisenden nur insofem um die Besta- 

tigung der Richtigkeit der westlichen 

Wunschvorstellungen vom Orient ging, „als 

dass sie ihnen helfen konnte, damit (Defizit-) 

Erfahrungen wie die Dynamisierung der 

Modemisierung bzw. Lebens- und Schaf- 

fenskrisen zu verarbeiten und im besten Fall 

zu bewaltigen. [...] Hire Konstruktion des 

Orients als einer Gegenwelt zu der des 

Okzidents wird hier nicht primar als Aneig- 

nungsmodell gelesen, wie dies Edward Said 

hauptsachlich britischen und franzdsischen 

Vertretem der Orientalistik zum Vorwurf 

macht." (S. 37)

Das erste von vier Kapiteln iiberblickt die 

Geschichte der europaischen Orientreise von 

der Antike bis zum 20. Jh. (S. 11-72). Unter 

Einbezug sozialpolitischer Entwicklungen 

und den wichtigsten Phasen des Austauschs 

zwischen Abend- und Morgenland bespricht 

der Autor Kontinuitaten und Briiche in den 

europaischen Orientbildem (S. 38-50) und 

Formen und Motive des Reisens in den 

Orient (S. 51-59). Ebenso fragt er, aus wel- 

chen Griinden deutschsprachige Schriftstel

ler und Schriftstellerinnen zu Beginn des 20. 

Jh.s Interesse am Orient hatten und ihn 

bereisten (S. 69-72). Fur sie waren die Wiin- 

sche und Vorstellungen, die sie sich vom 

Orient machten, die Hoffnung fur die eigene 

Spiritualitat und die Erwartung vom Orient 

als dem „Referenzraum vor allem fur Natiir- 

lichkeit und Einfachheit, Ubersichtlichkeit 

und Langsamkeit" (S. 71) wichtig gewesen. 

Die Beispiele zeigen allerdings, dass das 

Gegenteil des Gewiinschten eintrat.

In den Kapiteln zwei bis vier stehen Her

mann Hesse (S. 73-148), Armin T. Wegner 

(S. 149-216) und Annemarie Schwarzen

bach (S. 217-366) sowie deren Reisetexte 

im Vordergrund. In einheitlicher Vorge- 

hensweise widmet sich Samsami jeweils der 

Vorgeschichte vor den Reisen (biographi- 

sche Details, Anlass der Reisen), den Reisen 

selbst (deren Wahmehmung und Darstel

lung) und den Nachwirkungen (Verarbeitung 

und Auswirkung der Reisen). So verdeut- 

licht die Analyse von Hesses Werk „Aus 

Indien“ dessen gewonnene Erkenntnis, dass 

seine Lebens- und Ehekrise nicht durch eine 

Flucht nach Asien geldst werden konnte, 

sondem nur durch einen „Weg nach Innen“,
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da entscheidende Veranderungen im Subjekt 

selbst stattfanden. Was Wegner betrifft, der 

durch seine Sanitatseinsatze im Orient zu 

einem Augenzeugen und Chronisten der 

Entwicklungen im Osmanischen Reich zu 

Beginn des 20. Jh.s wurde, so werden seine 

Werke „Im Haus der Gliickseligkeit" (1920) 

und vier Novellen aus dem Jahr 1921 

betrachtet: „Der Knabe Hussein", „Der Ban

kier", „Osman“ und „Der Sturm auf das 

Frauenbad". Schwarzenbach und ihre Ar- 

beiten nehmen den groBten Teil der Studie 

ein. Ausfuhrlich werden ihre Kindheit und 

Jugend, ihr Verhaltnis zur Mutter, ihre sexu- 

elle Orientierung und ihre literarischen 

Tatigkeiten beleuchtet, was zum Verstehen 

ihre Vorstellungen und Erwartungen Vorder- 

asiens sowie ihres Werkes „Winter in 

Vorderasien. Tagebuch einer Reise" (1934) 

und ihrer Novellensammlung „Der Falken- 

kafig" (1934/35) beitragt. Nach Ansicht des 

Autors wurde ihr Orientbild entzaubert, da 

ihr das, wovor sie in Europa geflohen war, 

im Orient wieder begegnete - die Modemi- 

sierung von Wirtschaft, Handel, Alltags- und 

Kulturleben.

Die Ergebnisse der auBerst sorgfaltig durch- 

gefuhrten Studie werden in einem Nachwort 

(S. 367-372) zusammengefasst: Samsamis 

Analysen zeigen, dass die Reiseberichte 

nicht nur Eindriicke vom Fremden vermit- 

teln, sondem auch Zeugnis von der Entste- 

hungszeit der Werke selbst und den Stim- 

mungen der jeweiligen Epochen ablegen. 

Deshalb liegt m. E. ein besonderer Wert der 

Studie darin, dass Samsami eindriicklich 

herausarbeitet, in welcher Art und Weise 

Hesse, Wegner und Schwarzenbach durch 

das in ihren Zeiten vorherrschende imperia- 

listische und kolonialistische Denken vorge- 

pragt waren, was sich in ihren Einstellungen, 

(Vor-)Urteilen, Bildem und in ihrem Voka- 

bular zeigt. Nach ihren Reisen kam es den- 

noch aufgrund ihrer realen Erfahrungen 

dazu, dass sie die im Westen tradierten 

Orientbilder hinterfragten. Die Studie de- 

monstriert beispielhaft, dass das Andere als 

Spiegel dient, als „Kontrastfolie des Eige- 

nen, das sich uber die Begegnung mit dem 

Unbekannten [...] selbst erkennen und be- 

wusst werden mochte." (S. 367) Bei allein 

drei Autoren fuhrten zu hohe Erwartungen 

zur „Entzauberung des Fremden". Dies 

wiederum loste zweierlei aus, eine objekti- 

vere Beobachtung und Darstellung des er- 

lebten Fremden sowie eine Korrektur der 

Selbstwahmehmung und -beurteilung. Die 

Reisen fuhrten durch eine Veranderung der 

Betrachtungsweisen der Welt zu einer neuen 

Sicht auf das eigene Dasein, zu einer Be- 

wusstseinsanderung und zu einer Neuord- 

nung des Lebens.

Doris Decker
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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der 

Situation berufstatiger Mutter in Indien vor 

dem Hintergrund der vorherrschenden sozi- 

alen und kulturellen Wandlungsprozesse und 

stellt einen intrakulturellen Vergleich zwi

schen Nord- und Siidindien an, indem der 

Fokus auf Bangalore und Varanasi gelegt 

wird. Die beiden ausgewahlten Regionen 

stehen in krassem Gegensatz zueinander, 

was beispielsweise die Stadien soziodkono- 

mischer Entwicklung anlangt. Die befragten 

Frauen waren vorwiegend im Bildungs- und 

im IT-Sektor tatig und wurden zum Work- 

Family-Konflikt befragt, da auch in Indien 

immer mehr Frauen berufstatig sind und sich 

deshalb im Spannungsfeld des Rollenkon- 

flikts von Beruf und Familie bewegen und 

den damit verbundenen Erwartungshaltun- 

gen begegnen mussen. Wie die Autorin 

ausfuhrt, „bringt dieser Wandel einerseits 

neue Moglichkeiten fmanzieller Unabhan- 

gigkeit mit sich, anderseits aber sind sie [die 

Frauen] auch mit neuen Spannungen und 

Schwierigkeiten konfrontiert. Gegenwartig 

andert sich auch die traditionelle Situation 

der Familie in Indien und die klassische


