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Goethe 1784 ein Zebra bewundert hat.') Ein Elcfant aus den1 Zir- 
kus stand mit der Bitte urn Futtergeld ohne trcnnende Gitter in- 
mitten ciner Mcnschenmenge, die ihm dicht auf den Leib geriickt 
war. urn cncllicli nicht nur die optischc Si~incswnhrnclln~ung, snn- 
r1cr.p aucli clcn 'lT;lstsinn ausgiebig zu bcfiiccligc~l. 

Der rno~ivliu~~tllichen Methodc folgend, vcrzichte~ die Untcrsu- 
chung r111f cincn pri111;ir Itiinstler- uncl stilbczogcncn Ansatz. Statt- 
dcsscn sol1 in cxcrnl~larischen Analyscn tlcs nach inhaltlichen Gc- 
sichtspunkten geordneten Materials versuch~: werden. die Beson- 
clerheit dicser Motivrcihe licrauszuarbcitcn. Dic Kunscwcrke werdcn 
dabei niclit 31s Illustrationen einer Kulturgeschichte aufgefaat oder 
benutzt, sondern als bildrlerische kui3erungen lion Kunstlern. die 
I(u1turgeschichre erst sinnlich erfalirbar- machen. Den Kunshverken 
k o n l m ~  demnach eine bcsondere Bcdeutung zu: I n  ihrer sinnlicllen 
Prlscnz und Unn~ittclbnrkeit konnen sic Erkcnntnissc vermitteln, 
d ieohnc  sic n i c l i~  zu gewinnen wiren. 

Die Untersuch~~ng befaat sich n i t  eincm Sujet, das sich dczi- 
diert an ein I'ublikum richtet, sci es in der Vorful~rung einer Wan- 
dermenagerie oder in der Anlage eines zoologischcn Gartens. Es lag 
dahcr nahc. nuch bci dcr Analyse dcr Gcmiilclc nach dem Bezug 
zum Bctraclitcr ~ L I  fragcn. Dcr Or t  des Rczipientcn in1 Werk, dcr 
ins Werk einkomponierte Betrachtcrbczug ist Gegcnstand der Rc- 
zcptions~stlietik, die Iron Wolfgang Kcmp cntwickelt und interes- 
santenrreise an einer Lithographie von Adolph Mcnzel "Der Baren- 
zwinger" cxernplarisch angewendet wurde. Der rezeptionsasthetische 
~ n k a t z  ist :~ucli clcshalb von Bedeuturig, wcil er "cine genugcnd 
in~ninuc~itc  und cinc gcniigcnd cxtcsn bcs~:irnmlc Kategorie des 
~s the t i schcn  in clcn Mittclpunkl des Interesscs riick~.: im Bild des 
Dialogs Betrachter-Wcrk begreifer1 wir den spannungsvollen Aus- 
gleich von Kunst und ~ese l l schaf t . "~  Dabei geht die Rezeptions- 
asthetik zuallererst von dem Sichtbaren, also clem Kunshverk ails. 
ohhe die gcsellschaftlichen Bcdingungen, in dencn das Kunstwerlc 
entsteht und aufgehoben ist. zu vernachlassigen. 

Zur Einfiihrung in den Themenkomplex sol1 cin Bildvergleich 
dicncn, dcr niclit nur auf die i111 Kapitcl 3 ;lusfiihrlich zu behan- 
delndcn Zoodarstellungcn vorausweisen, sorldern ebcnso die Icul- 

turgcscl~icl~te des zoologischcn Garten einhinden soil. Die Analy- 
ren stellen ein Bild von I'ietro Longhi "Das Rhinozeros", 1751 uncl 
ein Blatt von Adolph Menzel "Mirschc in1 Zoologischen Gal.~cri", 
1863-1 883 gcgcnubcr. 

1,ongIii priisentiert in seine111 C;c.n~iiltlc I I ~ C I I L  cl;ts cxo~iscl~c 'l'icr 
;\llcin, sonilcrn thcmatisicrt dcsscn Rczeption tlurch ein zcitjicniis- 
sischcs I'uhlili~tn. Dics cl~;~r;ll<~~rrisicr~ dns (>cmSlrlc l ,o~igl~is ;11s Iii- 

stouisclic Vorstufe ZLI clen Dars~cllungcn cles zoologisc l~~c~~ C:irtcns. 
Eine zus~itzliche Bedeuti~ng erlnngt clns Bilci durcli die zcitlicl~c Nii- 
he zu clen hiifischcn 13arocktnc~nagcricn, dic cincn clircktcn Vorliiu- 
fcr zu den burgerlichen zoologischcn Galten darstellcn. Gcmcin- 
sam nlit dem historischen Exkurs iihcr Wildtierhaltung in1 I<;~pitcl 
2 erhilt clns Gemilde Ixonl;liis tlic I;unkt~on cincr gcscli~tli~liclicn 
Exposition in die Problcm;itik. 

Stellvertretend i'iir die Gcsamthcit der Zood;lrstcllul.~~en, clic in1 
Kapitel 3 nusfiihriich iind cliffercnziert beh:~ndelt werden sclllcrl. 
stcli~ das Blatt Adolph Mcnzcls "l-lirschc il?l Zoologischen C,II.II:II~~. 
Anhand clicscs Uildes ist zu kngcr~. o b  VerSndcrungen in dcr Kczcp- 
tiori cles Ticres feststellbar sintl, clic miiglichcnveise im \~cr3ntlcr~cri 
N,~turvt.rst,?ndnis begriinclct sincl. Zur Berlntwortung tvircl cs ~ i o t -  

\venclig sein. sich mit clcr 1~ultirrgcschiclit: des xoolo~iscllcrl G.1r- 
tcris zu bcfassen. 

Pietro Longhi: Das Rhinozcros, 1751, 01/~einwand, 62 x 50 cm, 

Musco Cn'Rczzonico, Vcr~cdig 

I'ictro I,onghi, 1702 in Veneclig gclx~rcn uncl clort 1785 gcs~ol.hcn, 
war zun5clist Schiiler von Anlonio Ualcstr;~ (1666-1740), spiilcr von 
Giuseppe tvlaria Crespi (1665-1746) in Bologna. dcr ihm dic 
entscheidenden Anrcgungct~ zur Beschgftigung mit Genrcthcn~cn 
vcrrnittelte. 1730 liea er sic11 in Venedig niedcr und wurde 1756 
Lchrer der venezianischen Akadcmie. In zahlreichen kleinfornlati- 
gcn ~ c m ; i l d e n ~  schildert 1,ongIli das iiffentliche und private I>cbcn 
seincr Mitbiirger und h;lt c l ; ~ ~ n i ~  cinc cinzigartigc uncl viclf:iltigc 



Chronik dcs Alltags der venczianischen Gcsellschaft clcs 18. Jahr- 
hunderts geschaffen. 10 

1751 ~ n a l t c  Pietro Longhi die Schaustellung cincs N;lshor~is in 
Vcnedig. (Abb. I )  Eine rcclits irn Bild angebrachte Inschrifi in 
I:orm cincs 3111' IHolzplankcn angcschlagcnen Zcttcls ncnnt dic 
wichtigstcn Datcrl zu cliescr~~ Gerniildc: "Vcro Ititratto/ di un Ri- 
nocerotto/ condotto in Venczia/ I'nnno 1751: fatto per niano di/ 
I'ic~ ro l.onghi/ per corumissionc/ dcl N.O. Giov;inni G r i ~ n a ~ i  i/ dci 
Servi Patrizio Veneto." (TVahres Bildnis eines Nashorns, das im 
!;lhre 175 1 nncll Venedig gebrnchr wurde: gcmalt von dcr I-1;lncl Pie- 
tro Longhis irn Auftrag S.E. cles venczianischen I'atrizicrs Giovanni 
Grinlani dei ~ervi.)" 

Das hochrechtcckigc Bilcli'ornlnt wird durch bildfl~iclienpar~llelc. 
horizont;ll und vertikal ~ e r l ~ ~ u f e n d e  Linien klar gcglicclcrt. Auffal- 
lcncl ist der gcnau in der 13ildmittc befincllichc waagercchte Ab- 
sdllufl ciner holzerncn Barriere. die das exotische Tier von der 
Menschcngruppe dal~inter  abtrennt. Dns Uild wirlct dadurch zwei- 
gdteiilt, wobei Mensch und Ticr nicht nur  in einern Vorn und Hin- 
ten, sondern vielmchr in einc:m Oben uncl Untcn getrennt sind. 

Die clurch clic Zwciteilun~; gebildete qucrrechtcckige untere Bild- 
zone ist ganz dcm Ticr vorb(:hnlten. Dargcstcllt in der chnrnkteristi- 
SCIICII Scitcnnnsicht bcstin~rnr cs mit scincrn nlnssigen clunkclbmu- 
nsn, ins Schw:lrz cllangiercnden Korper den ihrn zugcwicsencn 
Ui,ldraum. Die BildrBnder und der von obcn lastende Querb;il tm 
s iannen  das Tier wie in eineln ICifig ein. Beschrieben zwischen Kot 
u11d Stroll wird sein armseliges Dnscin dcutlich crfallrbnr; intensi- 
vicrt f ~ r  clen Bct~.achtcr., dcr iiber cinen K o t l ~ n u k n  und dns Hinter- 

I 

tcil des Nashorns in dns Bild cingefuliihrt wircl. 
Durch den crlgcn Bi ld~us: ;chni t~ wird clie potcntiellc GeEihrlich- l keit des exotischen Tieres abgeschwacht und beherrschbar. Die 

l M'ncht dcs Menschen iiber cl:ls Tier wird clurch weitere Attribute in ,. 

ddr obercn dem Menschen ~.orbehaltcnen Uildzone erginzt; verge- 
genstandlicht durch die Peitsche in der Hand des Tierbindigers, die 1 
wicderum auf  cinen am schriigen Dnchbalkcn hBngencIe11 gcknote- 
ten Strick wcist. An1 sinnfil l~gsten kommt die Gefa~~gcnnnhrne des I 
Ticrcs jcclocl~ d;lrin zurn Ausc.lruclc, clafl dcr Schaustellcr tlas charak- ! 

tcristischc Attribllt dcs Nashol.tls, das Nasenllorn, i r ~  dcr crhobcncn 
Rechten hiilt. An exponiertcr Stelle - cier I~lickrichtung dcs Betmcll- 
ters entsl~rccher~cl mit scinel Spitzc ;1uf ,.lie Mcnschengruppc \vc.i- 
send - erhilt  das Nnscnhorn e i~ lcn  bcsond9:rcn Stcllcn\vcrt. 

",4bergliiubischcn Vorstcllu11gcn iklgcncl dicnte cs noch zu clicsc.r 
Zeit pulverisiert nls Heilmittel gegcn I(olike11. Epilepsic, I'aralyse, 
spxtischc Zuckungen der bluskcln und schlecli~c Augvn. Stiickr 
clcs I-Iorns galtcn nls *l':llis111:111 gegui ~ i l i . " ' h h c r  a u c l ~  f i i ~  cl;ls 
Tier war der Besitz des Nasenhornes eminent wichtig, war es doch 

1 B 
cinc gcllihrliche Wall;, [nit dcr cs gcmiifi ;~ntilrcr ~ b c r l i c k r u n ~ ,  
selbst gegcn den rilefanten siegerbctrrult antreten konnte.'" Der 
Vcrlust dcs Hornes stcllt demnach nicht nur einc optiscbe Uccin 
tsiichtigung des typischcn Erschein~~ngsl)ilclcs clcs Nashorns tlnr, 
sondern synlbolisiert g lc ic l~san~ dc11 Sicg dcs Mcnschen uber d ; ~ s  
gcf~il~rliclic Tier. Analog dazu lconn~.c mat1 clie Gcstc des Schaustcl 

Bildhaftc iibersctzt) und dns hochgchal~cnc Nasenhorn sincl Fu 

1 lers als Vorzeigen einer Trophae deuten, die clcn Retrachtcr nls, 
ebenfalls nnwese~~dcs Bublikum nuF tlcr g~gcniibcrlie~ei~rlcn ~ e i l 4  

der Rampe direkt einbezieht. Die "erklarendcn Worte" cles Schuuf 
stellcrs (durch Blickkontakt und Zcigegestus dcr linltcn Hancl ins 

stclltc vcrst~indlich untl sin~lvoll .  

l 
den Bctrnchtcr bestimmt; crsr seinc Anwtsenheit n ~ a c h t  tl;ls Darge! 

Seitlich neben und hinter clem Sc11au:;tcller sind die Zuschnuer~ 
dargestcllt. die zur Vorfiiliihrung cles Nnshorns geltor-umcn sind. Elei 
gant getleidet mit gliinncnden Stoffcn und  liellen Farben stellen rid 

i 
einen dcutlichen Gcgcnsatz zllr unlcren Rildl1iilfi.c dar. I'ort.r~itli;~f~ 

I 
gibt Longhi dns unmnskiertc l'aar in1 Vor~clcrgrund. in clcm rn;11) 

15 
den Auftraggeber und seine junge Frnu verniuten kann. 

Formal bilden dic 13esucher der Vorfiihrung cine Drcicckskorn. 
position. die leicht nach reclits aus der E4ittelachse verschobcn ist 
tvns allerclings durch die gcgcnsStzlicl~e I~liclcricb~ung uncl Kiirper- 
drehung einiger I'crsonen ausgeglichen wird. Das auf der Basis ste- 
hcnde Dreieclc, das innerhall3 dcr Grunclform viclfach wiedcrhol 
wird, vcrlciht dcrn obcren Bilclteil cinc Schwere. clic sich inhal~licl. 
;]Is belasrcnd I'iir dns 'Ticr auswirkt. Die lui;lcIlt des M e n s c h e ~ ~  wirc 
dcmonstricrt. 



Niclll cinorclnen in diescn Zusamnicnl~nng l i i 1 3 ~  sic11 der iilllge 

Mann tilit rotenl Umhang, Zweispitz und Meerschaumpfeife, der 
sic11 von rechts als einziger Zuschaucr in echtcr Anteilnahrnc dcm 
cxotiscllcn Tier zunrenclet. Seine Haltung und Gestik, dem einc 
lcichtc Wcndung des Tierc!; in clen Tiefcnrautil entspricht, wcist 
clcn Blick clcs Hctracl~~.cl-s in rlas Uiltl zuriick und Icl~kt das Intcrcsse 
erneut auf das Nashorn. 

Gegcns~and scincs Nachclcnlcclis scheint clas Cclilenclc Nascnhorn 
zu sein, clas sich nicht an dcm dafur vorgesehenen Platz, sondern 
in der H;lnd des ~~~~~~~~~~~~~~s befindet. Eine Fragc, die m c h  in cier 
L i tc ra t~~r  gestcllt uncl Itont~.overs bcantwortet wird. Zalilten geht 
davon aus, daR das Horn  amputiert murde.16 Lehmann prizisiert 
dies da l~ i t~gehc~~r l ,  d,R maskierte TollkBpk dem Nnshorn nichtens 1 

17 clas Horn abgcsii t h'itten. Rieth mcint jcdoch, da13 cs der W3rter 
15, ; sclbst gcmn hat. Er11;1 Molls sclllicRt ZW;II. clic Miiglichkeit cines ; 

spontancn Abbruchs des Nornes bei Nashornern durch das An- 
stiirrncn an Gitter uncl W3nde nicht aus, halt es abcs fur wahr- 
schcinlicher. daR das Horn komplett abgescheuert wurde." Ein 
Verhalten von Nashornern, das in Gefangenschaft hh3ufig festge- 
srellt wcrclen konnte uncl aucl-l bci (Icm Longliischen Nilshorn be- 
obachtct wurdc.'" 

Dics grcifi- I'crzsch a~11'und cntwicltelt c1;lra~is cinc Thcsc, clcr ich 
rnich hicr atischlieflen tnijchte. I'ctzsch stellt die Vermutung 211. 

dnU es sic11 bei den1 I~ochgeh~~ltencn Horn cventucll unl cincn Bluff' 
handeln kijnnte. In Ermangf:lung eines Nasenhornes - durch stiin- 
diges Abwetzen "vcrlorcn" - zeigte man dem Publikum stattdesscn 
cil'l Ri~iclcrliosn. Dics wiirtlc auch dic vun Longlii clargcstcllt 
schwarzc Spitzc cles Nnscnho~.nes crkl~iren." 

IYolg~ Inan clicscr These, so wircl nicht nur das anwescnde I'ubli- 
kum geblufft. sondern vor allem der Betrachter. dem das Horn mit 
"erklarenden Worten" und auf das Nashorn ~vcisendcn Geb3rclen ~ 
prisenticrt wird. Die Vermutung. dafl CS sich nicht um das "origi- 
nale" Nascnhorn handelt, macht dann wo l~ l  auch die Nachdriick- 
lichkeit clieser Erltl3ri1ngen vcrstindlich, die - beCindc sic11 das 
Horn  an scineni Platz - nicht notig wiire. 

Aucll wcnn man tliese~l Vcrmut1111gen nicl i~ Solgen mng, hlciht 1 
doch die Gemeinsarnkeit der drci Hypotlicse~~: Abweweti, ,4mputa-: 
tion oder Abbruch. d;iB sic cine Folge der Gef;ingensch;~lt darslel] 
len. Die 'fcndcnz, daR das l'icr- unl.cr der I-lcrrscli;ift dcs blensclic~ i zu Icidcn hat, ist dcmnnch glcicll. So Icotin~e m;ln in tlc:ln cxoti- 
scllcn "~undcr-'l'liier"'" niclit nur die A l l ~ l ~ a c l ~ l  Gottcs crfal~rcn] I 

.sobei die Bedeutung cles Nashorns nocli dadurch crhiiht nlurclej I 

itltlcm nian es a l s  dcn 13chcmol:h dcr Bibc!l (I-liol~ '10, Vcr-s 10) iclcni 
23 ;il-izierre , sondern auch dic Macht des h4enschcn iiber clic Niitur. ! 

Aof sciner Rcise durch clic Stiidre E~it.opas ct.rcgl.c rl;is sclteni 
'l'icr imnlcr wiccler grol3es Aulsehen. Die vollsl3ncligstc ~ b c r s i c h i  
iiber dic Stationen dieser Rcisc. die 1743 bcgann und 1758 clurcl 

2.1 
den Tocl des Tieres bceuclc~ wurclc, lief(srn l-Icili:~ ~ n p  und Clar 1 ki' . ';]ungl'er Clnra" wic das l'ier in cinem Slcizzcnbucli cles Wijrz; 
burger tlol-i~lnlcrs Anton Clcmens I,iincnscllloli gen;~nnt wurclc .Cl 
w;ir das f inf te  Panzernashorn, das in Europa geieigt wurclc. 

, > m  L l n  Nacli dem ersten l'nnzernashorn, clas 15 L5 nach Europ:i I-: 
durch Diirers Molzschnitt Beriilimtlieit erlangte, lcbte clns meitc  6 d 
Jahre spYtcr am spanischen I-lot' zu M;icIrid, bezeugt durch ein 
lintlierung von 131~ilipl,c G:~llc 1.586.'~ I(,S4 ~lncl 1739 kamen zwc: 
wcitere Nashiirncr n ;~ch  I?nglancl. It~t~tress;i~itct-wwleisr vcrb~.achr 
,sclion d ; ~ s  Iirstcse scin rclativ lcurzcs 1,cbcn (CS star-l> 1686) i r ~  Ilnl:. 

so~lclern auf den1 man so as rciten konn~c:  "at a pricc ol' 12d. for K 
29 

I l,lncl als kon~nicrziellcs Schanstiick, das man nichr nur anschcn 

f look and 2s. for a ride."2 Doch crst derrl f ~ n r t c n  Nashorn gelnn, 
er diirch sein Ilnges. rcisefrrudiges D ~ s e t n  , hrgleitet v011 K L I ~ ) ~ ~ L  
stichen uncl Mcdaillcn, vor nllcrii ahcr d ~ ~ r c h  clic Aui'n:~l~mc in 13111: 
Sons N;~turgescI~ichtc 1754, die Vorstcllilng von cinern 1'anzern.l~- 
Ilorn. ~ ; ~ l ~ r l i i ~ i ~ c l c ~ ~ t e l a n g  von 30 1)iirers l-Iolzscl~nitt gepr3g1, in rc:llisti- 
sclierc Bahnen zu lenken. 

L,ongl~i priisenticrt nicht das exotischc 'l'icr at1 sich, sonclcrt~ the- 
matisiert die Schaustcllung tlcs Nasliorn:. In diescr Ta~s;lche ist dis 
Bcsonderlleit dcs Gemildes zu sehen, dcsscn Bcliebthcit in ciner 
Rcihe wciterer Bilder Rcchniing getraget: wird. D C I ~  I ~ c ~ ~ ~ r o c I ~ c ~ ~ e ~ ~  
Bilcl ani iihnlichstcn ist die noch im glcichcn J;lhr crslrllte Rc*l,li i 
Siir den Aul-ir;lggcbcr Girol;~mo Moccnigo. cler a u  F clcl Riickscit : 



des Gemiildes genannt wird.." Diese Fassung, die sich heute in der 
National Gallery in  London befindet3'. unterscheidet sich vor al- 
Icm im Fehlen der Schrifttafel und durch clie zusiitzliclie Mnskic- 
rung zweicr Miinncr. Vcriindcrt wurde dcr vornehmc, portriithaft 
gegebene I-Icrr links hinter der D;~nle uncl cler jungc Mann rnit clcr 
Mccrschau~npieifc. In clcn MaBen ist das Londoner Bild mit 60,5 x 
47 cm nur unwescntlicl~ lcleiner."" 

In Longhis Oeuvrc findcn sich noch zwci weitere Schaustellun- 
gen exotischer Tiere, 1767 malte er die Scl~austellung eines Lo- 

3.1 wen , 1774 die cincs 17lcf.1nten'" Die Scli~~~rstcllung clcs Elcl;incen l 

zeigt linlcs unter dcr Schrifttafel sogar eincn I(unstlcr, der seine 
Maske hochgeschoben hat und das Ticr skizziert. 

Bei der Darstellung clcs N,~sborns bediente sich Longlii durcl~nus 
tratlitiotlellcr Mustcr. inclcn~ cr tlas Tier in cler repriscntativen Sei- 
tenansicht zeigt und formatfullend (die ilntere Bilclzone als Bild- 
format vorausgcsetzt) abbilaet. Mit dieser Darstellungsform kiin- 
digtc man seit den Einblntt-Holzschnittcn und I<~pl;~rsticlien dcs 
16. und 17. Jahrlzundcrts die Schaustellung exotischer Tiere an oder 
dokumentierte sie." Auch Iron dem Nashorn Longhis rind zahlrei- 
clre Abbildungcn dieser Art erhalten"', wobei ein 310 x 456 cm 
gd'iies Gemiilcie von !ern-U;~pt.istc Oudry d;ls Uedcu~endste i ~ t . ' ~  
Otrdry schuf das Getniilclc 1749, nls das Nashorn in I'aris ausgc- 
stellt wurde. D;IS Werk, das das Nashorn nlit seincm Nasenhorn 
pr:ise~~tiert, betillclet sic11 heute irn Staatliclien Museum in Schwc- 1 
rin. 

Longhi verzichtet jcdoch jn seincr Darstellung auf jegliche MO- 
~ i~~men l . a l i s i c ru~~g .  Harnlos, mit ;~ngclegtcn Ohren, die sich clcrl~ 
Q~~crballten tlcr 'I'rihiine zu heugcn scheincn, mi t cincm Biisclicl 
Stroh in1 Maul und Icot auf dcm Boden iibenviegt cler Eindruck i 
der Gefangenschafi. So ist in der Literatur die Frage zu finden, o b  
er rich gar wn dns gleiche Tier handelt, das Oudry porcr;itiert liar, 1 
d a e s  kleiner zu sein scheint und cinen zu sanftmiitigen und zu zu- * 

friedenen Eindruck e n ~ e c k t . ~ '  1 
Nchcn dem Gemildc ],onphis bicten zeitgcniissischc Bcrichte clic 

Miiglichkcit. mclir ubcr clic Rczcption clicscs so  scltcner~, cxoti- 
scllen Tieres zu erfahren. Rcdecker. Stadtclironist von Hannover. 1 

I 
l ~ l i 

bcrichtct 1746: "Diescn Sornrncr ward ciri Rhinoccros ocfcr Nasc-, 
horn gezeigct, welclies rcheuBliche Thier. iveibiiclien ~ e s c h l e c h t s ~  
in cincm I(astcn, tlnrnn 8 l'icrclc zogell, gcfiihrcd ward. Aul' clcm 1 
Bnllhofc, mitten im 13allhausc, war ihrn \Ion Pf-~ililcrl uncl I3rc:ltern 
eirl Stall gcmacht.""" 

Die Scliaustellung des Nashorns 1747 in Leipzig nahm Christian 
I;iircIitegot.t Gellcrt zurn Anl;iR, einc I;;lhcl Z I I  scli~~cihcri, clic 
Mcnschlichkcit iibcr Ncugier irnd Schaulust stellt. Die I:;~bcl "Der 
Jrme ~ r e i s " ~ l  be-ginnt mit den Worten: "Urn das Rhinoccros zu 
sclin (6rz5hl~e mir rnci 11 I:;r.euncl) bescliloR icli ;r~lszugchn ...," l111 

VerlauF der 'Haricllu~lg opfert clcr I~reuncl ~ecloch seincn hulbcn Gul- 
den, mit clcm er seine Neu ier stillen wollte uncl clrr ihrn eincn gu- .IF 
ren I'latz zugcsiclier~ liiitte , crncln nr1nc.r) soliwacllcn Grc:is. 

Spelitalc~1l3res Aulschcn crrc:gtc clns N;~sliorn in I'nris, \vo cs zcit- 
\vcisc sosar die Moclc bceinflulitc. Die Dnmcn schnliickten sich mi 
Haarbanclcr~n im Nashornstil, fur die Pferde gab cs Sattelzeug. sc, 
dnG sie auk' den er-stcn Ulick wie NasIitj~.ncr ciusscil~en. Die "Com~ 
tesse Dash" uberlicfcrt: "Ce vilain aninlnl se i-ourrnit partout, ton 
etait 1 la rhinoceros, .i cause tie celui qui vcnait tl'nrriver ail .l;lrdir 
clu ~ o i ;  ....""" 

Welchon Wcrt cl;ls Rlii tlozcros als korn mer7.icllcs Schaus~ iic;k l i ; ~ t .  
te, bezeugt clcr T'rcis von 100 000 Ecus, I'iir clen CS I.ucl\vip, XV I'ii 
seine Vers;lillcr Mcn;lgcrie angcboten IVL! rdc. Dicscr Ichn~c  icdoc1.1 
ab, da ilirri der Preis zu hocll war. So scti:~e das N;~sliorn seine K;w- 
riere als Gffcntlichc Attralction 

In I'uris sah such Casanov;i das s e l t c ~ ~ c  Ticr. In seinen Mcmoi- 

- 

1.~11 schreib~ cr: "Nncll clcm Essen sprncl~ rnan iiher d;ls N;~sl.ior~ , 
clas man gcgctl vicrundzwanzig Sous Ei nt.ritt aul' clcm Jahrm:lrk - 

von St.Gcrmain zeigtc. 'Fahrcn wir hin. schcn wir es uns an!' Wi \ I 

nahmen eine Equipage, sticgcn am Jahrmarlct ails und w;lnderteh 
l 

mclirnials clurcl~ clic Reilien, un-1 die Uuclc mit clem Nasliorti ~ L I  SLI- 

chen. Ich war der einzige Mann und fiillrtc zwci Darnen am Arq; 
die geschcite Marquise ging voran. Am ISndc dcr Allee, wo wir d i 
'Tier finclen sollten, sag der Bcsitzcr an1 I'ingang und kassicl.tc vo? 

. ,  
clcn Schaulustigcri tl;~s Gclcl c i t~ .  Unl g::rccht zu scin. er will. cl11 l 
dunkelhiutiger. ungcheuer dicker Mann in afrikanischer Klcidung 

W--- . -- i 



uncl glich einern Ungehcuer: die klarcluisc hitre ihn abcr imrnerhin 
als Menschen erkennen rniissen. Weit gefehlt. 'Monsieur. sind Sie 
das Nnshorn?' 'Trctcn Sie ein. Madame, trctcn Sie cin.' Wir lach~cn 
uns halb tot, und als sic das nirkliche Nnshorn crblickte, glauhte 
sic nun. sich bei clcm Aliiltnner cntschulciigen zu miisscn. und vcr- 
siclitcrte ihm, sic llabc noc:li nie i l l ]  I , C ~ C I I  ein N;lshorn gesehcll, 
und er diirfe deslialb nicht belcidigr sein, wenn sic sic11 getiiuscht 
lli i t  I L'. 
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111 der Beschreibung des Mannes vor clem Eingang, "der eincm 
Ungeheucr glich". gibt Ca:;anova zugleich eine Ueschrcibung dcs 
'Ticrcs, IIJCII  clcssen Anblick sich clic M;~rquise sogar gcmiiBigt 
fiihlt, sich bci dem Mann 21-1 entschuldigen. Den Berichten zufolge. 
beeinclruckte clcmnach vor allern die lS~iRlic11keit cles Tieres. 

Dicsc H5fllicl1lteil: 1i;lt 1,ongIli in seinenl Gcrniildr du~.ch c1;ls 
arnlscligc Dascin des 'I'iercs inmitten seiner Kothaufen sinnlich 
konkrct zur A~ischauung gc~bracht. Er steigcrt dies durch den auf- 
lallenden Kontrast des Tiercs in seinem Sclimutz zu der elegantcn 
Gruppe in ihrcn bauttas untl moretas dariber.  

Die Menschen auf Longliis Gemilcle wirlrcn seltsnm desintercs- 
siert. Sie sind m a r  gekomnen. urn clas Nashorn zu sehen, doch 
nltzcn sic dies nur. um rich selbrt zur Scliau zu stellen. Entsprc- 
chencl der Masimc: "Das 1161:hstc gcscllscl~;~ftlicI~c Gut, is[ die griil31- 
rdeg~ic~lc  Aufmerkmmkcir cler anderenl"'*, scheinen sic diese auf- 
grund ihrcr sozialcrl Exponierthcit geradezu von ihrem Gegeniibcr 
zu fordern. 

Dies dLingt den Betrachtcr in die ambivalente Situation. glcich- 
zci tig c i~ lbczo~cn  LI I I ~  ; I L I S ~ C S C I I I O S S C I I  ZLI sein. IVedcr geli ngt cs 
illm, seine ganze Aufrncrks;lmkeit aut' das Tier zu konzcntricren - 
cln ihm cinc cclite Anniherung durch dic Abwendung des Tieres 
und der Kothaufen venvehrt wird - noch ist es ihm rn6glich. sich 
ciir lvIenschengruppe zuzuordncn. Die Barriere, links und rcchts 
von clen Bildriindern iiberschnitt.cn. trennt auch ill11 von den dn- 
hintersi tzenden Personen. 

Auf diese Wcise wird cler Iletrachter in die Rollc des Beobachters 
gcdriingt, ;~ufgclhrdcrt, sclbst Stcllung zu I~czicIic~i. ScIlr dr;istisch 
hat sic11 Max Horkhcimer in einer Notiz zu Longhis Genlilde gc- 

, ILI~;C~I :  "I<,111111 i rgc~idwo wi rcl cl ic D L I I I ~ ~ ~ I ~ I C ~ I  dcs MCI ~sc l ic~ l  
deutlich i ~ i e  auf dlesem l3ild. Sie sind clie cinzigc R,~sse. clic Exen 
plarc ,111dcrer R ,~sse~i  gef.~ngcnllnltcn oclcl ~ o n s t  :~ l~ l c i t l e  Art 
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h1013 urn sic11 sclhst tl,tbci groll v o ~ z u k o n  mcn~ .  

Adolph Menzel. 1815 in Ureslau gcborcn, 1?05 in Berlin gcstorben, 
wandtc sich dcm Tierbild in I t l c inf~rmnt i~en  I'astcll- und Deck- 
fisbenblittcrn ZII,  die in cler Mchrzahl Iur scinc Nichtc 1111cl scincr 
Ncffe~i bestimmt in clem sogcnnnntcn "[<intlcrnlbum" z1isariirncn. 
gefai'st ivurclen. 

Zur Zeit ihrcr Entstehung warcn clie Bliitter des I<inclcralbun~ 
also nicht fur cin wie nuch immer gc-irtctes l'ubliliur~i geclach 
sondern rein privater Natur. 1889 ivurd~: das Kindcralbum durcl i den Vcrkauf an die Natioualgaleric Berlin iler @ffeutlichlieii iiberl 
geben, nachdern es bcrcits 1884 in dcr Ausstellun~, an1iiRlich del I 
fiinfzigsten I<iinstlcrjubil~iums Mcnzels i 11 dcr Bcrlincr N;~tion:llg;l: 
leric gezeigt wurdc. Nach Cluuclc I(cisc11 mag clics ;~uch  clcr ~ ~ n n l i t  t tclbarc A1113R gcLvescn scin, das I<indcr:lbum, desscn Aclressaren, ' 1560 und 1861 geboren, innvischen envachsen warcn. abzuschlie~ 

, 1891/95 ~ n i r d c n  Blitter dcs Ki~~cler:llbulns in dcr Intcrna 
tionalen Ausstellung des Hamburger l<~instvereins gezeiRil'. 191 d i 
brach~c dcr Vcrlng 1I.A.Sccmann. I,ci pzig. Rcprc~clu kt ioncn hcrnus! 

l 
die in der GroRc dcr Originale, in so Ilervorragcndcr Qunlitiit waA 

50 1 ren . daB sie sogar zu Ausstellungsnveckcn venvendet murden. 

l I 
Eincr breitercn Offentlichkeit wurdc i1;l.s I<incleralI~um (lurch diq 

1 19 12 in1 glcichen Verlag crschienenen Volksausgabe zug5nglicl1, di 
l jedoch in kleinerem Format herausgegeben wurcle. Hcide Ausgabe 
; zeigten 25 der insgesamt 44 Rl5rter clcs J(inder;~lbums, 
I Blau "l-Iirsche im Zoologischcn Gnrten" t!nrlialtcn \wr. 
I clc - ~ l l c sc i i n~s  mit clcm Titcl "l m Dcrli~ler Zoologisclic~i 

I versellcn - hereits 1895/96 in der Zeitschrift "Mndcrne 



l 
das Tier, die Sehwcise in1 zoologischen Garten. die durch 
"~bcrschen"  der Gitter und Fokussiercn einer Bildebenc charakte- if 
risidrt werdc~i liann. 1111 Gcger-satz zum realen Zooerlebnis hat del 

Bildbetrnchter allerdings nicli: die Wahl. ob er (z.B. bei dem Gc- 
rnilde "Riissel") das Gittcr oda. den Elcfanten gcnaucr betrachtcn 
niddhtc. An clicscrn 1'~lnkt kil)pt die scIicinb;lrc licalitiit des Uild- 
raumcs und wird zur Kunst. 

Gillcs Aillauds Zoobilder 11;lhcn, wie obeli drirgclegt wurde, i:i 

cler Lit eratur zwei gegcndtzlicbe Interpretatiooen crfahl.cn. Michel 
Sager faRt die GcfangcnschaFt des Ticrcs im zoologischcn Garten 
als Mctaphcr flir dic LebensnYBnge des Menschen auf, Klaus 
Michael Grubcr stellt dagegen den Malcr GilIes Aillnud in den 
Vordcrgrund, der nur  an der Frage nacli dem Licht in einem vorgc- 
gcbencn Rausii isltcrcssicrt sci. Die Bcdeutung des nlalcrischen 
Aspclctcs wurtlc zwar in den P,nalysen bestiitigt, doch ist nicht an- 
zunehnien. daR Aillaud sich tlem Themengebiet des zoologischen 
Gartens zufiillig genahert hat. Retrachtet man seine Zoobilder im 
I-Tin1,lick auf die dargestellte Tierart. so i?illt aut; daiS Tiere mit ho- 
hem Sch:luwert zahlenmaflig stark vertreten sind. Elefnnten, Nas- 
hdrncr, Flufipfercle. IZrokodile und Raubkatzecl ziehen in besonde- 
rcm Mafle die Auf~iicrksainlici~ tics Betrachters nuf sich oclcr anders 
ausgcdruckt. sic cvozicren Schaulust. Aillaud stelit mit seinem Bild- 
thcmn also g;l~iz in dcr Traditio~l des 19. Jahrhundcrts, geht abcr 
zuglcich dariiber hinaus: Er 1;lacht nicht dic Schaulust des Men- 
schen am exotischen Tier zuni Thema, sondern benutzt sic. urn die 
Schaulust an dcr IZunst zu evo::ieren. 
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