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MODERNE UMGESTALTUNGEN IM GRUNDRISS IRANISCHER STADTE (1) 
Kurt Scharlau 

Mit 4 Abbildungen 

Summary : Recent ground plan changes of Persian cities. 

The increasing amount of modernisation of Persian 
towns becomes geographically particularly impressive by 
the thorough re-shaping, i. e. modernising of their ground 

plans. This process was initiated when, after his accession 

to the throne in 1926, Reza Shah Pahlewi began to build a 
network of strategic roads. These, which like the old 
caravan trails lead right through the city centres, necessitat 

ed extensive through cuts which were carried out regard 
less of boundaries of properties or plots. As a result the 

old ground plans were greatly changed and have since 

been characterised by broad through roads intermittently 

widening to round "squares" (example: Gurgan). 
New towns founded since Reza Shah's accession and 

towns rebuilt after destruction by earthquakes (Bojnurd, 

Quchan) were on the other hand laid out on a rational 

grid pattern. 

The changes are most impressive in the groundplans 
of the large cities for which Meshed (Mashad) is an excellent 

example. This city, which is frequently visited by Europe 
ans, has been described in detail by Stratil-Sauer so 

that the changes which have taken place can be followed 

up to the present (cf. city plan). The modernisation of 

Meshed was pushed through successfully by Reza Shah 
against considerable opposition from the Shiite clergy. 
This reshaping and extension of the city which he initiated 

is still being continued. Meshed is today the leading 
pilgrimage place of Persia, the "Mecca of the Shiahs" 

and is now visited by about 200000 pilgrims annually. 
The modernisation of the city has also had its conse 

quences on the entire life of the inhabitants, and the 

Shiite clergy, has largely adapted itself to this development. 
On the other hand the respective development of Qom, 

the seat of the supreme Shiite clergy, has so far been less 

progressive. 
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In contrast to these two cities the capital Teheran, dealt 
with in a monograph by Bobek, shows barely any national 
Persian characteristics. Here the old walls and gates were 
also sacrificed to the demands of modern traffic. The 

quickly growing city with its 1.5 million inhabitants, is 

spreading increasingly over an irregularly parcelled 
building area (cf. city plan), and shows in its buildings 
a disharmonic juxtaposition of various styles imported 
from many different countries. In the further environs of 
Teheran the consequences of rural depopulation are 

particularly striking but they are also noticeable around 
smaller towns. 

The increasing spread of modern traffic has also changed 
the entire settlement structure of the country, a tangible 
indication of this being the ruins of disused caravanserais. 

In summarising this modernisation of Persian towns 
which was illustrated by some examples, the question 
arises whether in the last instance this is an expression of a 
"de-orientalisation" of the way of life as a whole. This is 

certainly not the case. It appears rather that there are in 
Persia spiritual forces at work which successfully aim to 

preserve the indigenous cultural heritage against threatened 
alienation. 

Die meisten Reisenden, die Iran in den letzten 

Jahrzehnten besucht haben, berichten von der 
baulichen Umgestaltung und physiognomischen 
Veranderung seiner Stadte, die man ganz all 

gemein als eine immer augenfalliger in Er 

scheinung tretende Modernisierung bezeichnen 
kann. Auch im wissenschaftlichen Schrifttum ist 
dieser Vorgang verschiedentlich naher behandelt 
worden. Besonders ausfuhrlich ist von geo 
graphischer Seite hierauf zuletzt Bobek (2) in 
seiner monographischen Darstellung von Tehe 
ran eingegangen. Stratil-Sauer (3) hatte schon 
friiher die Wandlungen im Stadtbild von Mesched 

geschildert und entsprechende Beobachtungen 
fiir Birdschand und Sahidan beigesteuert. In den 

Forschungsberichten von Gabriel (4) finden 
sich nahere Angaben u. a. fiir Teheran, Mesched 
und Sabol (Zabul). Beziiglich der Stadte des 

siidkaspischen Kiistentieflandes ist dies in den 
landeskundlichen Beitragen von Bobek (5) und 

Wenzel (6) der Fall. Weiterhin ist die Dar 

stellung von Abadan durch Weigt (7) zu nennen. 
Wertvolle Einzelheiten sind sodann der Neu 

auflage der ? Famous Cities of Iran" zu entnehmen, 
in der Lockhart (8) in selbstandigen Kapiteln 
die geschichtliche Entwicklung von 23 Stadten 

dargestellt hat. AufschluBreiche Hinweise sind 
aber auch in dem von Boulanger (9) heraus 

gegebenen Reisefiihrer ?Moyen Orient" ent 
halten. Dariiber hinaus laBt sich, d. h. soweit 
dies im beschrankten Rahmen eigener Kenntnis 

moglich ist, weiteres Tatsachenmaterial durch 
den Vergleich der im Schrifttum der letzten 

Jahrzehnte geschilderten Verhaltnisse (10) mit 
dem heutigen Zustandsbild iranischer Stadte 

gewinnen. 
Hinsichtlich der Umgestaltung der iranischen 

Stadte ist das quantitative AusmaB dieses Pro 
zesses im einzelnen zwar verschieden, aber stets 

durch die gleiche Tendenz der Modernisierung, 
der Angleichung an westliche Vorbilder, ge 
kennzeichnet. Dariiber hinaus ergibt sich nun 
die Frage, ob diese Modernisierung lediglich auf 
eine Aneignung und Ubernahme fremder Bau 
elemente beschrankt geblieben ist, also lediglich 
eine auBere Aufpragung darstellt, oder ob sich 
nicht damit, gleichsam zwangslaufig, eine Infil 
tration technischer und zivilisatorischer Lebens 
formen verbindet, die das gesamte seitherige 
geistige Milieu der iranischen Stadte merkbar 
verandert hat. Mancherlei Anzeichen deuten in 
diese Richtung und lassen daher eine solche Frage 
als durchaus berechtigt erscheinen. Zweifellos 
ist ein solcher innerer Wandel ungleich schwieri 

ger und weniger exakt zu erfassen als die an 
sichtbaren Fakten nachweisbaren Umgestaltun 
gen im Erscheinungsbild der modernisierten 
Stadte. Trotzdem wird man sich aber nicht nur 
auf den auBeren Formenwandel beschranken 
diirfen, sondern auch versuchen miissen, dem 

gleichzeitigen inneren Wesenswandel nachzu 

spiiren (11). Dieser Gedankengang kann jedoch 
nicht liickenlos verfolgt, sondern nur an einigen 
Beispielen erlautert werden. Denn jede nahere 
Bekanntschaft mit den iranischen Stadten lehrt, 
daB sich hinter der ihnen alien gemeinsamen 

Modernisierung ein jeweils verschieden gelager 
ter Ursachen- und Motivkomplex verbirgt, der 
die Individualist der einzelnen Stadt pragt. 

Die moderne stadtebauliche Entwicklung 
seit Re^ah Schah Pahlewi 

Am sinnfalligsten tritt die Umgestaltung irani 
scher Stadte in den Veranderungen ihres Grundris 
ses in Erscheinung. Das uniibersichtliche Gewirr 
der engen, winkligen und vielfach blind endenden 
StraBen und Gassen ist bereits weitgehend ver 
schwunden und durch ein planmaBig angelegtes 
StraBennetz ersetzt worden. Fiir diesen durch 
den Vergleich alterer und jiingerer Stadtplane 
feststellbaren ProzeB laBt sich nun exakt der 
terminus a quo angeben. Der Zeitpunkt wird 
durch den Regierungsantritt von Rezah Schah 
Pahlewi markiert, als dieser 1926, wenige Jahre 
nach dem von ihm herbeigefiihrten Sturz der 
Kadscharen, den Thron bestieg und die Einigung 
Persiens im neuen Iran mit harter Hand herbei 
fiihrte. Zur Erreichung dieses mit alien Macht 

mitteln angestrebten Zieles war die Schaffung 
eines leistungsfahigen StraBennetzes, das rasche 

Verschiebungen der Regierungstruppen ermog 
lichte, eine der wichtigsten Voraussetzungen zur 

Niederwerfung der selbstherrlichen Stammes 
fiirsten und zur gleichzeitigen Festigung des 
neuen Staates. Mit der Durchfiihrung dieser 

Projekte sind dann auch die im Zuge der damals 
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ausgebauten FernstraBen gelegenen Stadte grund 
legend umgestaltet worden. Ohne Riicksicht 
auf Eigentums- und Grundstucksgrenzen wurden 
mitten durch die Wohnviertel breite und gerad 
linige StraBen gebrochen. Sven Hedin (12) hatte 

noch, als er 1905 von Trapezunt und iiber Tabris 
nach Teheran reiste, die Enge der Stadte Aser 
beidschans kennengelernt und beschreibt bei 

spielsweise von Sendschan, daB damals die 

HauptverkehrsstraBe mitten durch den Basar 
und sein Gewiihl gefiihrt habe. Heute ist von 
dieser Verkehrsbehinderung nichts mehr vor 

handen, der Durchgangsverkehr wird vielmehr 
auf einer breiten StraBe im ziigigen FluB durch 
die Stadt geleitet. Das gleiche ist in Mianeh der 

Fall, wo die alte enge und gewundene Durch 

gangsstraBe zwar erhalten geblieben ist, aber 

jetzt als eine unbelebte Gasse abseits der moder 
nen Verkehrsader liegt, in die sich gleichzeitig 
das geschaftige Leben und Treiben verlagert hat. 

Was derartige rigorose bauliche MaBnahmen 

beziiglich des dadurch vollig veranderten Bildes 
der Stadte bedeuten, zeigt allein die Tatsache, 
daB bis dahin in nahezu alien iranischen Stadten 
keine HauptstraBe, selbst auf relativ kurze Ent 

fernung, wirklich geradeaus verlaufen war (13), 
sich vielmehr als eine enge und schmale Schlucht 
durch die Stadt hindurchschlangelte. Im Verlauf 
der neuen StraBen sind an den Hauptkreuzungen 
stets Rundplatze eingeschaltet, so daB in den 
iranischen Stadten der heute ganz allgemein fiir 
solche Verkehrsknotenpunkte angestrebte Kreis 
verkehr schon friihzeitig eingefiihrt und damit 
ein wichtiges Verkehrsproblem von Anfang an 
fiir die weitere Zukunft gelost war. Auf einem 
dieser Rundplatze, meist mitten in der Stadt, steht 
stets das Standbild von Rezah Schah Pahlewi; 
ein Maidan-i-Schah, ein Konigsplatz, fehlt selbst 
nicht in der kleinsten Stadt. 

^\ / Gurgan 
\ / r\^t^- P . . . *+P0m 

Abb. 1 

Ein bezeichnendes Beispiel dieser Art bildet 

Gurgan, die etwa 20 000 Einwohner zahlende 

Hauptstadt der gleichnamigen kaspischen Pro 
vinz, das alte Asterabad (vgl Abb. 1). Asterabad, 
im Laufe seiner langen Geschichte durch zahl 
reiche Kriege und auBerdem durch die in diesem 
Gebiet immer wieder auftretenden Erdbeben of t 
mals zerstort, aber stets in seiner alten Gestalt er 

standen, hat erst durch Rezah Schah seine heutige 
Funktion als Mittelpunkt des turkmenischen 

Ansiedlungsgebietes und damit im Zusammen 

hang auch seinen veranderten GrundriB erhalten. 
Abseits der neuen DurchgangsstraBe ist aber in 

Gurgan alles beim alten geblieben; hier finden 
sich nach wie vor die engen und krummen 

Gassen und Sackgassen. Das gleiche ist in vielen 
Stadten des ostlichen Masenderan der Fall, die 
seit den 30er Jahren in groBziigiger Weise im 

Rahmen der erfolgreichen wirtschaftlichen Ent 

wicklung dieses Gebietes ausgebaut wurden (14), 
z. B. Sari (friiher Sariyeh, 30 000 Einw.), das 
durch die Anlage eines neuen Stadtkerns und die 

Umwandlung seines Basars in eine mit Baumen 

bepflanzte LadenstraBe ein vollig neues Gesicht 
erhalten hat. 

Was die physiognomischen Auswirkungen 
dieses Umgestaltungsprozesses bezuglich der 
einzelnen GroBenklassen der iranischen Stadte 

betrifft, so sind diese relativ am bedeutendsten 
bei den kleinen und kleinsten Stadten. Ihr ver 
andertes Stadtbild wird nunmehr durch die neue 
breite HauptstraBe bestimmt. Langs dieser sind 
zu beiden Seiten mit durchgehender Front 

Wohnhauser mit freiem Blick auf die StraBe 
errichtet worden, wahrend die Grundstiicke in 
den unmittelbar angrenzenden alten Vierteln 
immer noch von hohen Mauern eingesaumt sind, 
die jeden freien Ein- und Ausblick verwehren. 

Im Gegensatz zu diesem Stadttypus mit seinen 
charakteristischen StraBendurchbriichen und den 
daneben erhaltenen Relikten des friiheren Stadt 

grundrisses sind die ebenfalls durchweg auf 
Rezah Schah zuriickgehenden Stadtneugriindun 
gen sofort an ihrer gesamten planmaBigen An 

lage, an den sich rechtwinklig kreuzenden und 

geradlinig gefuhrten StraBen erkennbar. Hierzu 
rechnet Schahi in Ost-Masenderan, heute Stand 
ort mehrerer Fabriken und einer landwirtschaft 
lichen Versuchsanstalt (20 000 Einw.), das neben 
dem Dorf Aliabad neu gegriindet wurde. Ein 
weiteres Beispiel ist Gonbad-i-Kabus, bekannt 
durch den altesten Grabturm aus islamischer 
Zeit (15). In seinem alten Zustand hatte es noch, 
ebenso wie das erwahnte Gurgan, der groBe 
britische Persienreisende P. M. Sykes (16) 
kennengelernt; die von ihm angefertigte Plan 
skizze zeigt nur wenige Baulichkeiten. Das in der 



K. Scbarlau: Moderne Umgestaltungen im Grundrifl iranischer Stadte 183 

sudostlichen Kaspiniederung am Artrek, 5 km 
ostlich des von Dschingis Khan zerstorten alten 

Djordjan (arabisiert aus Gurgan) und unmittelbar 
sudlich des wahrscheinlich zwischen dem 3. und 
5. Jhdt. n. Chr. von den Sassaniden zum Schutz 

gegen die Nomadeneinfalle errichteten sog. 
?Alexanderwalles" (17) angelegte, etwa 10 000 
Einwohner zahlende heutige Stadtchen ist mit 
der die historische Tradition dieses Platzes fort 
setzenden Aufgabe eines Grenzortes gegen die 
nahe Sowjetunion betraut. 

Als regelmaBig geplante Anlagen wurde nach 
nach dem gleichen Schema auch der Wieder 
aufbau verschiedener in den letzten Jahrzehnten 
durch Erdbeben vollig zerstorter Stadte durch 

gefuhrt. Budschnurd (15 000 Einw., vgl. Abb. 2) 
und Kutschan (20 000 Einw.), im heute noch 
aktiven tektonischen Storungsgebiet des GroBen 
Chorassanischen Grabens gelegen, wurden beide 
zu Ende des vorigen Jahrhunderts mehrere 
Kilometer abseits von den Ruinen ihrer 1896 

vollig vernichteten Wohnflachen neu aufgebaut. 
Als diese Stadte 1929 abermals von schweren 
Beben heimgesucht worden waren, erfolgte ihr 
Wiederaufbau mit dem heutigen GrundriB, der 
auch diesen Stadten ein vollig neues Geprage 
gegeben hat. Vor dem Eingreifen von Rezah 
Schah waren in diesem Gebiet selbst die Dorfer 
zum Schutz vor den rauberischen Nomaden 

befestigt; seitdem sind die Mauern um die noch 
immer festungsartig gegen ihr Umland ab 

gegrenzten Dorfer jedoch uberfliissig. Die FluB 

0 \00m / 
vy 

Abb. 2 

taloasen des Artrek und des Keschaf-rud sind 
zu einem befriedeten und reichen Anbaugebiet 
geworden, seine Stadte zu frei in das Umland 
hinauswachsenden zentralen Orten mit wirt 

schaftlichen, aber auch gleichzeitig mit nicht 
minder wichtigen politischen Funktionen, wie sie 
die Nahe der Sowjetgrenze erfordern. 

Das ebenfalls schon von Sykes (18) besuchte 
Alt-Budschnurd oder Bizhan, wie es auch ge 
nannt wird, und Alt-Kutschan, letzteres z. T. 
wieder bewohnt, sind durch Naturkatastrophen 
verursachte Stadtwiistungen. Verfallene Stadte, 
die jedoch meist auf kriegerische Ereignisse 
zuruckzufuhren sind, finden sich auch sonst in 
relativ groBer Zahl und aus verschiedenen Zeiten 
in Iran. Daneben gibt es aber auch Stadtwiistun 

gen bzw. stadtische Kummerformen, die auf 
modernen Fehlplanungen beruhen, d. h. Stadte, 
die die ihnen im Rahmen des modernen Staats 
ausbaus zugedachte Funktion nicht erfiillt haben. 
Im Verlauf der von Mesched zur afghanischen 
Grenze und weiter nach Herat fiihrenden alten 

HauptverkehrsstraBe hatte Rezah Schah, gleich 
sam aus einem GuB, das Stadtchen Fariman 
erbauen lassen. Entgegen dem Planungsgedan 
ken, der auf einen Synoikismos, einem siedlungs 
maBigen ZusammenschluB der umliegenden Dor 
fer abzielte, wurde Fariman jedoch von den 
Bauern des Umlandes nur zu einem verschwin 
dend geringen Teil bevolkert. Heute findet sich 
hier nur eine Gendarmeriestation, die Ver 

waltungsgebaude stehen leer und verfallen oder 
werden, ebenso wie die iibrigen zwecklosen 
offentlichen Gebaude, von den wenigen Be 
wohnern als Viehstalle benutzt. Gabriel (19) 
hatte dort 1933 noch etwa 1200 Einwohner vor 

gefunden. 

Was Rezah Schah zunachst aus strategischen 
Griinden begonnen und auch nach der innen 

politischen Befriedigung Irans weiter konsequent 
beziiglich des Auf- und Ausbaus der Stadte durch 

gefiihrt hat, ist auch nach seiner Regierungszeit 
und bis zur Gegenwart hin das unveranderte 
Vorbild fiir die moderne Stadtentwicklung und 

Stadtplanung geblieben. Das charakteristische 
Planschema vieler Stadte ermoglicht damit, wie 
bereits erwahnt, die zeitliche Zuordnung ihrer 

Entstehung bzw. ihrer baulichen Umgestaltung 
in die durch Rezah Schah eingeleitete Epoche der 

modernen stadtebaulichen Entwicklung Irans. 
Aber auch hierbei ist die Planung den tatsach 

lichen stadtischen Bedurfnissen nicht seiten weit 

vorausgeeilt. Soweit man uberhaupt Stadt 

plane (20) erhalten kann, sind sie daher durchaus 
nicht immer mit den wirklichen Verhaltnissen 
identisch. Sie sind vielfach nichts anderes als 

Leitplane fiir den beabsichtigten Stadtausbau. 
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Derartige Projekte werden allerdings dem wiB 

begierigen Reisenden, bevor er sich an Ort und 
Stelle von dem tatsachlichen, dem Wunschbild 

meist nur angenahert entsprechenden Zustand 

iiberzeugen kann, oftmals derartig plastisch ge 
schildert, als sei die Planung langst realisiert. 

Hierin zeigen sich der Wunsch und das Bestreben, 
die namentlich die kleinen und abseits der groBen 
Verkehrslinien gelegenen Stadte beseelen, auf 

jede erdenkliche Weise ihr stadtisches Ansehen 
zu starken, zumal fiir die Verwirklichung dieser 

Bemuhungen neuerdings die nicht unerhebliche 
finanzielle Mithilfe des Staates im Rahmen der 

Siebenjahresplane im Hintergrund steht (21). 
Nahert man sich einer solchen kleinen Stadt, 

etwa Tayabad an der afghanischen Grenze, so kiin 
det sie sich wenige Kilometer vorher durch den 
unerwarteten Beginn einer gut ausgebauten, aber 
auf der Karte in ihrem ganzen Verlauf als ?fiir 
Autos befahrbar" bezeichneten Wegstrecke an, 
deren Makadamdecke in die HauptstraBe iiber 

geht. Mit dem Einbruch der Dammerung flammt 
zu beiden Seiten die StraBenbeleuchtung auf, 
d. h. ,,aufflammen" ist in jeder Beziehung zu viel 

gesagt, denn am Stadtrand ist es nur ein schwa 
ches Glimmen, das sich mit der Annaherung an 
das Kraftwerk immer mehr verstarkt bzw. in 

entgegengesetzter Richtung wieder abnimmt. 
Die Stromverluste innerhalb des Leitungsnetzes 
sind unwahrscheinlich groB. Wegen der hohen 
Stromkosten konnen sich meist nur wenige 

wohlhabende Stadtbewohner offiziell eine elek 
trische Beleuchtung ihrer Hauser erlauben, was 
dazu gefiihrt hat, daB die Leitungen allenthalben 
wild und ganzlich unsachgemaB angezapft wer 
den. Der erzeugte Strom dient in solchen kleinen 
Stadten auch nicht zu gewerblichen Zwecken, 
da die Aggregate tagsiiber auBer Betrieb sind. 
Die mit staatlichen Zuschiissen erbauten Anlagen 
werden vielmehr in erster Linie dazu benutzt, 
das abendliche Leben und Treiben auf der Haupt 
straBe zu illuminieren und mit iiberlautstarker 

Radiomusik zu untermalen, wodurch man den 
erreichten ?AnschluB" an die Zivilisation sinnlich 
eindrucksvoll dokumentiert. Die Asphaltierung 
der HauptstraBe und der Bau eines Elektrizitats 
werkes waren hierbei die ersten Etappen, denen 
sich nunmehr der Wunsch nach einer modernen 
zentralen Wasserversorgung anschlieBt. 

Die moderne Technik hat also ? zumindest 

statistisch an der zahlenmaBigen Zunahme der 
betreffenden Einrichtungen nachweisbar ? ihren 

Einzug in die Mehrzahl der iranischen Stadte 

gehalten, ohne aber in den meisten Fallen einen 
nennenswerten EinfluB auf das stadtische Leben 
selbst genommen zu haben. Dieses trifft lediglich 
fiir die immer starker in Erscheinung tretende Mo 

dernisierung des Verkehrs zu, die auch in vielen 
Kleinstadten Tankstellen und ?Autoschmieden", 
denn die Bezeichnung Reparaturwerkstatten ware 
fehl am Platze, hat entstehen lassen. 

Der neue Stadtgrundrifi von Mesched 

War bisher nur von den Klein- und Mittel 
stadten die Rede, so ist der Modernisierungs 
prozeB verstandlicherweise in den groBeren 
Stadten und insbesondere in den eigentlichen 

GroBstadten quantitativ erheblich ausgepragter. 
Das gilt besonders fiir Mesched, das Stratil 
Sauer 1932 besucht und in den Anfangszeiten 
seiner modernen Umgestaltung unter Beifiigung 
einer allerdings stark schematisierten GrundriB 
skizze geschildert hat, so daB ein Vergleich mit 
den in den folgenden zweieinhalb Jahrzehnten 
eingetretenen stadtgeographisch bemerkenswer 
ten Veranderungen sowohl die Ursache als auch 
die Motive in der Umgestaltung von Mesched 
faBbar werden laBt. Der GrundriB des modernen 
StraBennetzes von Mesched (vgl. Abb. 3) begann 
sich zu der Zeit, als Stratil-Sauer diese Stadt 

kennenlernte, erst abzuzeichnen. Damals waren 

die alten, sich iiber eine Lange von 10 km er 
streckenden Stadtmauern schon groBtenteils und 
die jeden Verkehr behindernden Stadttore, die 
O. v. Niedermayer 1916 (22) noch vorgefunden 
hatte, bereits restlos dem Abbruch zum Opfer 
gefallen. Aber der alte Mittelpunkt der Pilger 
stadt, der hi. Bezirk um die mit ihrer goldenen 

Kuppel das flache Hausermeer als weithin sicht 
bares Wahrzeichen iiberragenden Grabmoschee 
des Imam Reza (23), der sog. ?Bast" (?das Ab 

gebundene"), war schon von der durch Reza Schah 

angelegten breiten RingstraBe umrahmt (24). Auf 
diese wurden dann verschiedene der neuen Stra 

Benziige ausgerichtet, so daB jetzt von den ein 
zelnen Stadtteilen aus der Blick auf die Grab 

moschee freigeworden ist. Die damit im neuen 

Stadtbild betonte Bedeutung von Mesched 

(?Grabstatte" eines Heiligen) als religioses Zen 
trum entsprach durchaus den Absichten von Reza 

Schah, der den Pilgerstrom und die daraus flie 
Benden finanziellen Einnahmen von den auBer 
halb seines Landes im Irak gelegenen, von den 

Glaubigen aber bislang starker besuchten schiiti 
schen Wallfahrtsorten (Kerbela und Nedschef) 
zu den heiligen Statten innerhalb Irans, nach 

Mesched und Khum, zu leiten suchte. Gleich 

zeitig war Reza Schah jedoch mit nicht minder 

entscheidendem Erfolg bemuht, die Vormacht 

stellung der Geistlichkeit in Mesched zu beseiti 

gen und verfugte zu diesem Zweck die staatliche 
Finanzkontrolle iiber alle Einnahmen der Ver 

waltung des hi. Grabes (25). 
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Das um die alte Burg 
? die mit der Stadt 

erweiterung dann verschwundene und zur An 

lage eines groBen Platzes eingeebnete ?Ark" 
? 

gruppierte Regierungsviertel mit dem Gouver 

neursgebaude und dem britischen Konsulat wa 
ren zunachst noch nicht mit dem ?Bast" zu der 

heutigen Einheit zusammengewachsen. Der heu 

tige Stadtplan laBt die dadurch eingetretene Ent 

wicklung von Mesched ebenso deutlich erkennen 
wie die weiteren Umgestaltungen des Stadt 

grundrisses. Zwar sind dadurch die um die Pilger 
moschee gelegenen alten Stadtviertel durch 
weitere moderne StraBenziige aufgeschlossen 
worden, aber trotz dieser gewaltigen Einschnitte 
hat sich ihr Gesamtcharakter weitgehend erhalten. 

Bemerkenswert ist, daB die vom ?Bast" nach 
NW verlaufende breite, durch den z. Z. noch in 
offener Rinne dahinflieBenden, von hohen Pla 
tanen und Ulmen eingesaumten Tschesma-i 

gilas-Dschub (Glasquelle) in zwei Fahrbahnen 

geteilte Khiaban Naderi (friiher Khiaban-i-bala 
= 

OberstraBe) keine moderne StraBe ist. Sie 
wurde vielmehr bereits um die Wende des 16. zum 
17. Jahrhundert von Schah Abbas d. Gr. an 

gelegt, dem auch Isfahan seine breite und schon 
friih in Europa bekannte Avenue, die Tschahar 

Bagh (vier Garten), verdankt (26). 
Die riicksichtslose Durchfuhrung der neuen 

StraBendurchbriiche, die auch Gabriel (27) er 

wahnt, hat seinerzeit auf Stratil-Salter einen 
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nachhaltigen Eindruck gemacht. Heute sind diese 
Wunden vernarbt, und heute uberrascht Mesched 
den fremden Besucher, der sich nach tage- oder 

wochenlangen Reisen durch die Wiisteneien 
Innerirans der Stadt von SW oder NW nahert, 
durch die breiten, asphaltierten, von hohen 
Platanen beschatteten StraBen seiner AuBen 
viertel und durch moderne GeschaftsstraBen im 
Stadtinnern. Denn auch in Mesched hat sich 
bereits ein betrachtlicher Teil des Geschaftslebens 
vom Basar in die neuen HauptstraBen verlagert, 
ein ProzeB, der die moderne Umstrukturierung 
aller groBeren Stadte Irans markiert und der durch 
die Bildung ganzer StraBenziige mit modernen 

Ladengeschaften gekennzeichnet wird. Der Basar 
hat damit betrachtlich an Bedeutung eingebiiBt, 
was zwar in Mesched noch nicht so offenkundig 
der Fall ist wie in Teheran, wo es bereits zur 

Errichtung eines Warenhauses gekommen ist. 

Vorlaufig noch am nordlichen Stadtrand gelegen, 
zeichnet sich mit dem Maidan-i- Schah, der natiir 
lich auch in Mesched nicht fehlt und hier ebenfalls 
den Standplatz fiir eine Reza Schah-Statue bildet, 
das zukiinftige Verkehrszentrum der Stadt ab, 
die dem Lauf des im Zuge der alten Handels 
straBe nach Merw und Buchara uberbriickten 

Keschaf-rud immer mehr entgegenwachsen wird. 

Dem stadtebaulichen Erscheinungsbild nach 
erinnert das moderne, etwa 240 000 Einwohner 
zahlende Mesched den fliichtigen Besucher in 
mancher Beziehung an Teheran, ein Eindruck, der 
so lange berechtigt ist, wie man nur die europai 
sierte Fassade von Mesched kennengelernt hat. 

Denn Mesched ist nicht Teheran ? vielmehr das 

vollige Gegenteil. In Mesched gewinnt, sichtbar 
im Bild der Stadt verkorpert, das neue geistige 
Iran Gestalt und Leben. Hat Stratil-Sauer 
noch unter der seinerzeitigen zeitbedingten Uber 

schatzung der autoritaren Machtpersonlichkeit 
von Reza Schah in dem aufbliihenden Mesched 

lediglich das Wahrzeichen fiir die nationale 

Integration Irans gesehen, so wird man aber die 
fiir die anschlieBende und gegenwartige Ent 

wicklungsphase maBgeblichen Gestaltungskrafte 
weniger im weltlich-politischen als vielmehr im 

geistlich-politischen Bereich, d. h. in den Er 

neuerungsbestrebungen des Islam und namentlich 
in seinen Anpassungen an die durch die moderne 
Zivilisation und Technik auch im fernen Mittel 
ost veranderte Welt zu suchen haben. Zweifellos 
ist ein solches Urteil mehr im subjektiven Erleben 

begriindet, als mit objektiven Tatsachen exakt 
zu beweisen, da dem Europaer jeder tief ere 
Einblick in die ihm fremde Geisteswelt des 
Islam verschlossen bleibt. Aber vielleicht sind 
die folgenden Gedankengange doch nicht vollig 
abwegig. 

Mesched und seine geistliche Fuhrungsschicht 
haben die gewalttatigen Eingriffe in ihre bis 
dahin nahezu unangetastete Eigenwelt durch 
Reza Schah zwar vorerst dulden miissen, aber 
die damit angebahnte Entwicklung in der Folge 
zeit keineswegs passiv iiber sich ergehen lassen. 

Das geistliche Mesched ist vielmehr aktiv daran 

gegangen, die zunachst ganz zweifellos als eine 

Schwachung seiner geistigen, auch innerpolitisch 
bedeutungsvollen Fuhrungsposition gedachten 
MaBnahmen im Sinne einer Ein- und Umschmel 

zung dieser Fremdeinwirkungen zu verkraften. 
Wahrend Reza Schah im Jahre 1934 auf der 
28 km nordwestlich von Mesched gelegenen 
Ruinenstatte von Tus, der historischen Vor 
lauferin von Mesched, das prachtige Grabmal 
fiir den persischen Dichter Ferdousi erbaute, und 
im gleichen Jahr in Nischapur, unweit der 

PilgerstraBe von Teheran nach Mesched, dem 

geistvollen Spotter Omar Khajan, dem ?Zelt 
macher", ein ahnliches Denkmal errichtete, 
bemiiht sich Mesched nach dem Abklingen dieser 

nationalistischen, durch die Schaffung jener 
weltlichen Verehrungsstatten gekennzeichneten 
Erneuerungsepoche nunmehr die mit seiner 

Proklamierung zum ?Mekka der Schiiten<c er 
worbene Stellung zu festigen und weiter aus 
zubauen. 

Der aus der FlieBenornamentik der Safawiden 
in Anlehnung an die Stilarten der groBen histori 
schen Kulturepochen der Achaminiden, Sassa 
niden und Seldschuken unter gleichzeitiger Ver 

wendung europaischer Technik entwickelte und 
als national proklamierte Pahlewi-Stil ? so be 
nannt nach der von Reza Schah begriindeten 
Dynastie 

? wird heute nicht in der Landes 

hauptstadt Teheran gepflegt, sondern, abgesehen 
von Schiras, bezeichnenderweise in Mesched. 
Dem Schopfer dieser neuen Architektur, dem in 
Deutschland ausgebildeten Architekten Taher 
sade Behsad, verdankt Mesched u. a. ein moder 
nes Krankenhaus und Theater. Im Sinne seiner 
kiinstlerischen Bestrebungen erfolgte auch die 
seit einigen Jahren begonnene Renovierung der 

Kultbauten und der Neubau des nunmehr auch 
Auslandern zuganglichen Museums mit der 
wertvolle Schatze bergenden Bibliothek (28). 
Wahrend Teheran europaischen und amerikani 
schen Vorbildern nacheifert, strebt Mesched un 

verkennbar die Rolle einer Hiiterin des nationalen 
und religiosen Geisteserbe von Iran an. Mescheds 

abgeschiedene Lage im nordostlichen Grenzland 
Irans bietet hierfiir die geographisch giinstige 

Voraussetzung. Von Chorassan und Mesched aus 
ist im Laufe der persischen Geschichte schon 

mehrfach der AnstoB zu einer nationalen und 

religiosen Erneuerung des Landes ausgegangen, 
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d. h. des Gedankengutes, das im Schiitismus un 
trennbar ineinanderflieBt; und wenn nicht alle 
Zeichen trugen, ist sich Mesched heute dieser 

Sendung mehr denn je bewuBt. 

Nur vor diesem Hintergrund wird man die 
nicht nur auf die Umgestaltung im auBeren Er 

scheinungsbild beschrankte ?Modernisierung" 
dieser Stadt richtig verstehen konnen. Was sich 
in Mesched gegenwartig vollzieht, ist nicht, wie 
es unserem rationalen Denken zunachst er 

scheinen mochte, eine ,,Entorientalisierung", 
sondern vielmehr die aus geistigen und religiosen 
Triebkraften genahrte Inkorporierung der zivi 
lisatorischen und als iiberlegen anerkannten 

Errungenschaften aus einer an sich geistig frem 
den und letztlich sogar befehdeten Welt. Die 
weitschauende und weltoffene Politik der schiiti 
schen Geistlichkeit ebnet hierfiir alle Wege und 
baut so weit wie moglich sogar die Hindernisse 
der strengen Koranvorschriften ab bzw. paBt 
diese den durch den Einbruch westlicher Lebens 
formen veranderten Verhaltnissen an. 

Eine Wallfahrt nach Mesched, die friiher jeder 
armere Schiit, dem Mekka unerreichbar war, 
wenigstens einmal in seinem Leben zu unter 
nehmen trachtete und die mit der Proklamierung 
von Mesched zum nationalen Wallfahrtsort ganz 
erheblich an religioser Bedeutung gewonnen hat, 
die aber noch vor wenigen Jahren viele Wochen 
miihevollen Reisens erforderte, kann heute, 
seitdem moderne Verkehrsmittel die Karawane 

verdrangt haben und die religiosen Vorschriften 
fiir die Pilger gelockert wurden, in einer nur 

wenige Tage beanspruchenden Hin- und Riick 
reise mit dem Autobus, der Bahn oder sogar im 

Flugzeug unternommen werden. Die Zahl der 

jahrlichen Pilger, die damit den begehrten Titel 
eines ?Meschedi" erwerben, hat sich seitdem etwa 
verzehnfacht und kann nach einer dankenswerten 

Mitteilung der Verwaltung des hi. Grabes z. Z. 
auf 200 000 und mehr geschatzt werden. Auf 
der RingstraBe, die, wie bereits gesagt, den hi. 
Bezirk des Bast umschlieBt, enden und beginnen 
die Fernverkehrslinien der modernen, farben 

freudig lackierten Pilgeromnibusse. Diese glei 
chen heute nicht mehr, wie es noch Stratil 
Sauer (29) geschildert hat, ?fahrbaren Kafigen", 

wenn auch langeres Reisen in diesen meist iiber 
fullten und zum Schutz vor eindringendem Staub 
dicht verschlossenen Verkehrsmitteln ? wie 

beispielsweise die 36stiindige, nur von einer 
kurzen Nachtrast unterbrochene Tour von Tehe 
ran nach Mesched ? 

keineswegs als empfehlens 
werte Fahrten zu bezeichnen sind. 

Die Einnahmen aus dem angewachsenen Pil 

gerstrom versetzen nicht nur die geistlichen Be 
horden in die Lage zur baulichen Erneuerung 

und Erhaltung der Kultstatten, sondern kommen 
auch, nachdem Reza Schah, wie erwahnt, die 
staatliche Auf sicht iiber diese Einkommen durch 

gesetzt hatte, der Durchfiihrung einer Stadt 

planung zugute, wie man sie in dieser GroB 

ziigigkeit in diesem entlegenen Winkel von 
Mittelost nicht erwartet. So hat Mesched 1956 
mit den Vorarbeiten zur Anlage einer auf seine 
rasch anwachsende Bevolkerungszahl (30) abge 
stimmten zentralen Wasserversorgung begonnen 
und sogar die unterirdische Verkabelung seines 
Telefonnetzes projektiert. 

Diese noch im vollen FluB befindliche Ent 

wicklung ist aber nicht nur auf den Wandel des 
aufieren Stadtbildes beschrankt geblieben, sie hat 
vielmehr das gesamte Leben und Treiben der 
Bewohner von Mesched bereits in einem erheb 
lichen AusmaBe erfaBt, die teils widerstrebend, 
teils mit fortschrittsglaubigem Enthusiasmus 
diese umstiirzende Veranderung ihrer Umwelt 
erleben. Daher ist es durchaus verstandlich, wenn 
man hier heute noch auf Schritt und Tritt auf 
zunachst offenbar unvereinbare Gegensatze stoBt, 
die man aber in Wirklichkeit nur als den sichtba 
ren Ausdruck des wahrhaft revolutionaren Um 

gestaltungsprozesses deuten kann und muB, der 
die Welt des Islam mit dem Einbruch der zivilisa 
torischen Fremdeinfliisse in Garung versetzt hat. 

Dafiir nur ein Beispiel: Als Reza Schah am FuB 
des Kuh-i-Sanghi, etwa 4 km vom siidwestlichen 
Stadtrand entfernt, ein offentliches Bad erbauen 
lieB, war er mit seinen Modernisierungsbestre 
bungen zweifellos zu weit gegangen. Die schiiti 
sche Geistlichkeit hatte sich mit allem Nachdruck 
gegen die Benutzung des Freibades durch die 
Bewohner von Mesched gewehrt und hat diesen 

Standpunkt bislang auch noch mit Erfolg ver 

teidigt. Wenn nun die religiosen Vorschriften 
dem Mohamedaner auch heute noch die Zur 

schaustellung des eigenen Korpers in der Offent 
lichkeit verbieten, so gibt es aber inzwischen in 

Mesched bereits eine Reihe von modernen Film 
theatern, in denen sich Amerikas weibliche Film 
stars den Moslems in uberdimensionaler Breit 

wandreproduktion darbieten. Wahrend die Frauen 
des eigenen Landes also durchweg noch nicht 
den Tschador abgelegt haben, zumindest aber 
nach wie vor in der Offentlichkeit ihr Haar 
verhiillen, dessen EntbloBung fiir eine streng 
glaubige Mohamedanerin den Gipfel der Scham 

losigkeit bedeuten wiirde, wird der Blick in den 
modernen HauptstraBen durch eine aufreizende 
Kinoreklame eingefangen, die in den USA wahr 
scheinlich Proteststiirme der Frauenorganisatio 
nen hervorrufen wiirde. 

Dieser Sachverhalt ist fiir das heutige Mesched 
um so kennzeichnender, als das Anfang der 
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30er Jahre durch Reza Schah erbaute Theater 
zunachst offiziell als Konferenzsaal fiir den 
?Roten Lowen", dem Roten Kreuz entsprechend, 
bezeichnet wurde, da man damals noch in 
Mesched eine solche offentliche Institution nicht 
ohne heftigenWiderstand hingenommen hatte (31). 
Eine bis zur Boykottierung gesteigerte Ableh 

nung hatte auch das von Reza Schah modern 

ausgestattete und nach ihm benannte, einen gro 
Ben Gelandekomplex im SW der Stadt umfassende 

Hospital erfahren; heute bildet die in den Nach 

kriegsjahren begriindete medizinische Fakultat 
der Universitat Mesched unter Heranziehung 
auslandischer Prof essoren die erf orderlichen Prak 
tikanten und Arzte aus. 

Fremden Einfliissen weniger geoffnet ist da 

gegen immer noch das ?Rom der Schiiten", 
die hi. Stadt Khum (32), der Sitz der obersten 
schiitischen Geistlichkeit und nach Mesched der 
bedeutendste Wallfahrtsort in Iran. Aber auch 
ein Besuch von Khum lehrt, daB diese rund 
80 000 Einwohner zahlende Stadt ebenfalls 
immer mehr moderne Ziige erhalt und gleich 
zeitig ihre friihere, namentlich an hohen schiiti 
schen Feiertagen bis ins Extreme gesteigerte 
Fremdenfeindlichkeit verloren hat. Der AnschluB 
an die transiranische Eisenbahn (1938) und die 

Verbesserung der StraBenverhaltnisse haben einen 
ersten wirtschaftlichen Aufstieg eingeleitet. Bis 
dahin gait Khum als eine wenig ansehnliche 

Stadt, in der sich zahlreiche verfallene Hauser 
befanden. Nachdem jedoch Reza Schah die An 

siedlung einiger gewerblicher Betriebe veranlaBt 
hat und seitdem im Jahre 1956 etwa 10 km nord 
lich von Khum reiche Erdolvorkommen er 
schlossen worden sind (33), deren Ausbeutung 
nunmehr nach langwierigen Verhandlungen zum 
Bau einer iranisch-tiirkischen Pipeline nach dem 
Mittelmeerhafen Mersin oder Iskenderun fiihren 

soil, wird aber Khum zwangslaufig in den Strudel 
wirtschaftlicher Verflechtung gezogen, die seinen 

bisherigen Bannkreis sprengen werden. Be 
zeichnenderweise erstrahlen bereits heute die 

Minarette iiber der Grabesmoschee der hi. 

Fatima, der Schwester des in Mesched verehrten 
Imam Reza, in nachtlicher Neonbeleuchtung. 

Teheran^ Stadt und Umland 

Was sich in Mesched und Khum beziiglich der 
Um- und Neugestaltung der iranischen Stadte 
zum Teil schon verwirklicht hat oder in den 
Umrissen erkennbar abzeichnet, wird aber hin 
sichtlich seines geographisch wesentlichen Be 

deutungsumfangs noch deutlicher faBbar, wenn 
man den Kontrast mit Teheran beriicksichtigt. 
Da Bobek die Stadtentwicklung von Teheran 

ausfiihrlich geschildert hat, darf hinsichtlich 
naherer Einzelheiten auf seinen Aufsatz ver 
wiesen werden. 

Die fiir die meisten Landeshauptstadte zu 
trefTende Feststellung, daB sie nicht als MaBstab 
fiir die Beurteilung der jeweiligen Verhaltnisse 
des gesamten Landes gelten konnen, trifft in 
besonderem MaBe fiir Teheran zu. Denn ? um 
einen oft gebrauchten, aber doch nur im all 

gemeinen Sinn anwendbaren Vergleich zu Zie 
hen ? ebensowenig wie Paris Frankreich ver 

korpert, wird Iran durch Teheran reprasentiert. 
Teheran ist in stadtgeographischer Hinsicht der 
markanteste Ausdruck des iranischen AnschluB 
strebens an die zunachst von Europa und dann 
immer mehr vom vereinsstaatlichen Nordamerika 
bestimmten materiellen Lebensformen. Bereits 
die in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts 
von den Kadscharen vorgenommenen Stadt 

erweiterungen trugen von vornherein, wie Bo 
bek (34) zutreffend erklart, den Stempel einer 

gemaBigten Europaisierung, die durch die Ent 

wicklung eines eigenen kadscharischen Baustils 

gekennzeichnet war, der europaische Stilelemente, 
vor allem aus der Griinderzeit, mit original-persi 
schen Elementen verband. Aber weder dieser 

AssimilationsprozeB noch die dann mit dem 

Regierungsantritt von Reza Schah verstarkt ein 
setzende und fiir die bis heute eingetretenen 

Veranderungen des Stadtbildes entscheidende 

Entwicklungsphase einer nunmehr kompromiB 
los vorangetriebenen Modernisierung haben letzt 
lich zu einer Symbiose, zu einer organischen 
Eingliederung der Fremdeinflusse gefiihrt. Sie 
auBern sich vielmehr im Stadtbild von Teheran, 
und zwar weitaus mehr als bei jeder anderen 
iranischen Stadt, in vielgestaltigen Dissonanzen. 

Die Hauptbauten von Teheran zeigen ein Gemisch 
der verschiedensten, aus alien Landern impor 
tierten Baustile, die vielfach ohne Riicksicht auf 
ein einheitliches StraBenbild im kunterbunten 
Nebeneinander stehen. Weiterhin hat das hek 
tische Wachstum in den beiden letzten Jahr 
zehnten ? Teheran gehort mit 1,5 Millionen 

Einwohnern, wie Bobek (35) betont, heute 
neben Kairo, Beirut, Ankara, Tel-Aviv und 

Bagdad zu den am schnellsten wachsenden 
Stadten der Erde uberhaupt 

? dazu gefiihrt, 
daB die neuen Stadtviertel die engraumige, um 
den Basar gruppierte Altstadt vollig iiberwuchert 
haben. Teheran besitzt jedoch, wie der Stadtplan 
veranschaulicht (vgl. Abb. 4), einen hinsichtlich 
der verschiedenen Stadterweiterungen geplanten 
GrundriB, der in das Netz seiner HauptstraBen 
mit ihren fiir alle Pahlewi-Planungen typischen 
Rundplatzen eingespannt ist. Bobek (36) schatzt 
das Areal der 1956 z. T. erst locker bebauten 
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Abb. 4 

Stadtwohnflache bei einer W-O-Erstreckung von 
iiber 9 km und bei einer N-S-Ausdehnung von 
7 bis 8 km auf rd. 50 qkm (1934 etwa 16 qkm). 
Aber auch die anfangliche Erweiterung von 
Teheran ist durch StraBendurchbriiche und 
NiederreiBen der Mauern und Tore charakteri 

siert, wie dies in gleicher Weise in den anderen 
Stadten Irans den modernen Umgestaltungs 
prozeB eingeleitet hat. Zu Anfang der 30er Jahre 
war noch die 1869?1874 von Nasreddin Schah 

angelegte Stadtumwallung mit ihren 14 Toren 
erhalten (37); 1933 ist Gabriel (38) noch, wie 
schon friiher Sven Hedin (39), durch das 

Kaswiner Tor in die Stadt eingefahren. 
Eine moderne, jedoch an alte Tradition an 

schlieBende Erganzung hat Teheran durch die 

Bildung einer eigenen Sommerwohnstadt in 
Schimran an den klimatisch giinstig gelegenen 
Sudhangen der Elbursvorberge erhalten. Hier 

verbringen der Hof, die diplomatischen Ver 

tretungen und die Mehrzahl der wohlhabenden 

Familien die heiBe Jahreszeit. Damit ist die auch 
in anderen iranischen Stadten ganz allgemein 
verbreitete Sitte des sommerlichen Wohnsitz 
wechsels zwischen Stadt und Land in der moder 
nisierten Lebensfiihrung vieler Hauptstadtbe 
wohner beibehalten worden. Die Bevolkerungs 
zahl von Teheran zeigt daher infolge dieses 
sommerlichen Exodus ausgepragte Saisonschwan 

kungen (40). 
Die Umgestaltung iranischer Stadte, wie sie 

sich mit standig steigernder Intensitat in alien 

Landesteilen, vorerst jedoch noch abgeschwacht 
im verkehrsentlegenen Osten und Siidosten, 
vollzieht, hat aber letztlich auch dazu gefiihrt, 
daB der Gegensatz zwischen Stadt und Dorf, die 
sich in kaum einem anderen Gebiet der Erde 
derart schrofF gegemiberstehen wie in den 

Trockenraumen, nur noch tiefer und umiber 
briickbarer geworden ist. Der im auBeren Er 

scheinungsbild der iranischen Stadte mit dem 
Abbruch der Mauern und Tore eingetretene 
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Wandel scheint allerdings die gegenteilige Ent 

wicklung anzuzeigen, da damit die scharfe Ab 

grenzung der Stadte gegen ihr Umland gefallen 
ist und die Stadtwohnflachen sich seitdem in 
locker bebauten AuBenzonen auflosen. Aber 
dennoch ist der wahre Sachverhalt ein anderer, 
denn die soziale Kluft zwischen Stadt und Dorf 
hat sich mehr und mehr vertieft. Die maBgebliche 
Ursache hierfiir sind die auch in Iran zu einem 

Ausgleich drangenden krassen sozialen Unter 

schiede, insbesondere die nahezu rechtlose Stel 

lung der Pachtbauern. Abwanderungen vom 
Land in die Stadte sind die unausbleibliche und 
bereits im groBen AusmaB eingetretene Folge, 
worauf hauptsachlich das rapide Wachstum von 
Teheran beruht. Die Landflucht auBert sich aber 
selbst bei vielen kleinen und kleinsten Stadten 
in recht erheblichen Prozentwerten ihrer Be 

volkerungszunahme, wenn auch in ungleich 
geringerem AusmaB als in Teheran. 

Aber es sind nicht nur die durch die Landflucht 

gekennzeichneten Veranderungen in den engeren 
Stadt-Umlandbeziehungen, sondern auch raum 
lich weiterreichende Auswirkungen der Stadte, die 
das gesamte Siedlungsgefiige Irans nicht unerheb 
lich verandert haben, und zwar durch die Um 

struktuierung des auf die Stadte hin ausgerichte 
ten und von diesen ausstrahlenden modernisierten 

Verkehrswesens. Waren friiher zur etappenweisen 
Uberwindung der groBen Verkehrsentfernungen 
zwischen den wichtigsten Handelsplatzen des 
Landes zahlreiche Karawansereien eingeschaltet, 
so ist deren Bedeutung im Zeitalter des Motors 

vollig verlorengegangen, soweit sie nicht ? wenn 
auch nur zum geringsten Teil ? zu Autorast 

platzen fiir den Lastwagenfernverkehr geworden 
sind. Die meisten sind dagegen bereits verfallen, 
unter ihnen ausgedehnte Anlagen aus der Zeit 
Schah Abbas d. Gr., und langs der alten, jetzt 
dem modernen Verkehr dienenden FernstraBen 
kiinden heute ihre Ruinen von dem nur wenige 
Jahrzehnte zuriickliegenden Karawanenzeitalter, 
das hier jahrhundertelang Handel und Wandel 
bestimmt hat. 

Der technisch-zivilisatorische Umbruch, der 
sich gegenwartig in Iran vollzieht und der dem 

Geographen in den Umgestaltungen der Stadte 
so eindringlich entgegentritt, macht hier, ebenso 

wie in alien anderen Landern mit ahnlicher 

Entwicklung, vor keinem Lebensgebiet halt und 
hat wegen seines AusmaBes bereits Veranlassung 
gegeben, diesen ProzeB als eine ?Entorientalisie 

rung" zu bezeichnen. Ganz abgesehen davon, 
daB man mit diesem Schlagwort in jedem Fall 
nur die sich an der Oberflache abspielenden 
Vorgange erfaBt, begrifflich vereinfacht und ver 

allgemeinert, diirfte zumindest in Iran die Ent 

wicklung anders verlaufen. Denn das, was wir 
von unserem Blickpunkt aus als eine ?Ent 
orientalisierung" zu deuten versucht sind, wird 
in Iran selbst keineswegs so verstanden und emp 
funden. Was sich hier mit den materiellen Ver 

anderungen in den gesamten Umweltbeziehungen 
gleichzeitig in geistiger Hinsicht vorbereitet, 
lauft vielmehr, ebenfalls iiberspitzt formuliert, 
letztlich auf eine nicht zu unterschatzende ?Ent 
europaisierung" hinaus, d. h. auf eine Umpragung 
der ubernommenen zivilisatorischen Errungen 
schaften. Hierin auBert sich nicht zuletzt die im 
Schiitismus tief eingewurzelte Ablehnung von 
allem Fremden, die heute zwar nur noch seiten 
in einem religios-fanatisch iibersteigerten Frem 
denhaB often zutage tritt, aber trotzdem als eine 
latent vorhandene Abwehr weitverbreitet ist. 

Diese immer wieder spiirbare Einstellung ist als 
wirksames Motiv aber auch in dem Streben nach 

eigenen iranischen Ausdrucksformen erkennbar 
und gewinnt dabei sichtbare Gestalt in der be 
tonten Hervorhebung national-eigenstandiger 
Leistungen. Eine derartige Tendenz wird auch, 
jedoch in unterschiedlicher Auspragung, im 
veranderten Bild der iranischen Stadte sichtbar. 

Mesched, das ?Mekka der Schiiten", ist hierfur 
ein Symbol. Isfahan und namentlich Schiras mit 
ihren erfolgreichen Bemiihungen um die Be 

wahrung bzw. Erneuerung und Weiterentwick 

lung traditioneller persischer Baustile lassen die 

gleiche Zielsetzung erkennen. Aber das kosmo 

politisch orientierte Teheran macht hiervon eine 

Ausnahme, was allerdings auch nur mit gewisser 
Einschrankung gilt, da Teheran trotz aller auBe 
ren Uberfremdung den durch seine historische 

Entwicklung zur ?Hauptstadt am Rande der 
Wiiste" gepragten Charakter nicht einbiiBen wird. 

Zieht man aus diesen, an Hand der modernen 

Umgestaltung weiterer iranischer Stadte in 

grundsatzlicher Beziehung zu bestatigenden Fest 

stellungen und Erwagungen eine abschlieBende 

SchluBfolgerung, so darf man vom geographi 
schen Standpunkt aus die Prognose wagen, daB 
trotz aller auBeren zivilisatorisch-technischen 

Angleichung schlieBlich die kulturelle Eigen 
standigkeit des Hochlandes von Iran nicht aus 

geloscht werden wird. Die in der Natur des 
Landes begriindete AbschlieBung nach auBen 
ist hierfur im Zeitalter globaler Verkehrsbe 

ziehungen allerdings nicht mehr wirksam. Die 

maBgeblichen Impulse, die materiellen Lebensfor 
men zu gestalten, entstromen vielmehr stets geisti 
gen Bereichen, und diese haben innerhalb der 
orientalischen Kulturen ihre Wirksamkeit seit je 
her in den Stadten entfaltet, die auch weiterhin 
die geistigen Mittelpunkte fiir die Behauptung des 
kulturellen Eigendaseins bleiben werden. 
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