
Ausstellungen

dern seit zehn Jahren vielerorts neue Stan

dards stadtebaulicher Denkmalpflege gesetzt 

werden. Trotz zahlreicher Konflikte, fehlge- 

laufener Entwicklungen und schmerzlicher 

Verluste von Denkmalen: gestiitzt durch die 

zahlreichen Forderprogramme werden die 

Anliegen des Erhaltes von Einzelbauten, Sied- 

lungsstrukturen, Stadtquartieren und histori- 

schen Stadtkernen nicht ailein von den Denk- 

malfach- und -schutzbehorden vertreten, son- 

dern in der Kooperation mit Planern, Po- 

litikern, Investoren und Eigentumern. Die 

neuen Formen des verantwortlichen Umgangs 

mit dem kulturellen Erbe der Stadte, die hier 

erprobt und praktiziert werden, konnten - 

nicht zuletzt angesichts verlagerter stadtebau

licher Probleme wie das Schrumpfen der 

Stadte - wegweisend sein fur andere Regio- 

nen.

Marion Wohlleben
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Es hat lange gedauert, bis eine umfangreiche 

Retrospektive in der Stadtischen Galerie im 

Lenbachhaus und anschlieEend im Brohan- 

Museum wieder auf den als Karikaturisten 

bekannten Thomas Theodor Heine (1867- 

1948) aufmerksam machte, der »zeitweise 

(als) einer der popularsten Kiinstler Deutsch- 

lands« (Thomas Raff, Bd. 1, S. 14) gait. Auch 

wenn sich eine derartige Auszeichnung schon 

lange abgenutzt hat, so fragt sich dennoch, 

warum es zu einem Desinteresse an der musea- 

len Aufarbeitung von Thomas Theodor Hei

nes Werk kam. Und dies nicht nur im 

bundesrepublikanischen Nachkriegsdeutsch- 

land, sondern ebenfalls in der DDR, wo Heine 

als biirgerlicher Kiinstler ideologisch kaum zu 

vereinnahmen war (vgL Lexikon der Kunst 

1981, Bd. II, S. 246!.). Nach derzeitigem For- 

schungsstand konnen zumindest fiir die Bun- 

desrepublik mehrere Griinde verantwortlich 

gemacht werden: etwa die Nachwirkungen 

von Heines ungiinstigen zwischenmenschli- 

chen Beziehungen zu den friiheren kiinstleri- 

schen Mitstreitern und Geschaftspartnern so- 

wie die Tatsache, dal? er als Jude bereits 1933 

aus Munchen vor den Nazis liber Prag, dann 

Briinn und Oslo nach Stockholm floh, nach 

dem Krieg nicht mehr zuriickkehrte und 1948 

als schwedischer Staatsbiirger starb.

Deshalb drangte sich sein Name dem Ausstel- 

lungsbetrieb nicht gerade auf: zu nennen sind 

Gedachtnisschauen im Herzog Anton Ulrich- 

Museum in Braunschweig von 1948 und im 

Freiburger Kunstverein von 1953; der Heine- 

sche Nachlal? wurde vom Lenbachhaus erwor- 

ben und i960 der Offentlichkeit gezeigt. Da- 

nach vergingen nahezu vierzig Jahre, bis Tho

mas Raff 1998 Heines Diessener Jahre am 

Ammersee zum Thema einer Ausstellung 

machte und 2000/01 die ebenfalls von Raff 

erarbeitete ambitionierte Retrospektive in 

Munchen und Berlin zustandekam. Das Argu

ment, Heine sei lediglich als Karikaturist der 

1896 vom Verleger Albert Langen und ihm 

selbst gegriindeten legendaren, satirisch-politi- 

schen Wochenschrift Simplicissimus im Ge- 

dachtnis geblieben, erklart die geringe Beach- 

tung nicht hinreichend. Denn die Kollegen,
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deren Rolle Heine bei seinem unfreiwilligen 

Ausscheiden aus dem Simplicissimus auf 

Druck der Nazis nicht ganz zu Unrecht bis an 

sein Lebensende beargwohnte (Bd. 2, S. 

io8ff., 1), sind mit Ausstellungen gegen- 

wartiger geblieben. So ist Olaf Gulbransson 

(1873-1958) - mit seinen geschmeidigen 

Umgangsformen der absolute Widerpart zu 

Heine - durch sein Werk seit 1965 im eigenen 

Museum in Tegernsee oder mit Ausstellungen 

wie im Germanischen Nationalmuseum Niirn- 

berg (1980) prasent. Auch Eduard Thonys 

(1866-1950) Werk wurde haufig gezeigt, so in 

der Kunsthalle Niirnberg (1969) oder in der 

Villa Stuck, im Wilhelm-Busch-Museum Han

nover sowie im SchloE Maretsch, Bozen 

(1986). Und an Karl Arnold (1883-1953) erin- 

nerte z. B. 1969 die Kunsthalle Niirnberg mit 

Gemalden und Zeichnungen aus der Zeit des 

»Simplicissimus «.

Doch diese Weggefahrten stellten Heine in 

kiinstlerischer Qualitat und Erfindungsgeist 

keineswegs in den Schatten. Der Schopfer der 

beriihmten »roten Bulldogge«, die zum iiber- 

zeitlichen programmatischen Erkennungszei- 

chen des Simplicissimus wurde, war >>37 Jahre 

lang der wichtigste Ideengeber« des satiri- 

schen Wochenblatts (Raff, Bd. 1, S. 14). Dabei 

ging es weder Raff noch den Veranstaltern der 

jiingsten Heine-Ausstellung um einen anti- 

quierten Leistungsvergleich der Kiinstler oder 

um eine langst iiberfallige Rehabilitierung 

Heines. Statt dessen wurde das Profil eines 

facettenreichen Kiinstlers einfiihlsam nachge- 

zeichnet, der nicht nur als Karikaturist, son- 

dern iiberdies als Buchgestalter, Plakatentwer- 

fer, Plastiker, Mobeldesigner und Biihnenbild- 

ner, hauptsachlich allerdings als Maier und 

nicht zuletzt als Schriftsteller vorgestellt wird. 

In diesem Zusammenhang wurde die bereits 

fur eine komplexe Darstellung Heines eintre- 

tende Dissertation von Elisabeth Stiiwe (= von 

Diicker), Der Simplicissimus-Karikaturist Tho

mas Theodor Heine als Maier, Frankfurt a. M. 

1978, wesentlich erweitert, so dal? Heines Ge- 

samtwerk in neuer Vielfalt rezipiert werden kann. 

Zur Ausstellung erschienen zwei Bucher, die 

fiir die Forschung unverzichtbar sein werden. 

Der erste Band umfal?t den Katalogteil mit 

aktualisiertem Werkverzeichnis, der zweite 

beinhaltet eine detaillierte Biographic. Ge- 

stiitzt auf Heines Schriften wie etwa die Rand- 

bemerkungen zu meinem Leben (192.6) oder 

den zuerst 1945 in Stockholm publizierten 

Roman Ich warte auf Wunder sowie auf un- 

veroffentlichte Quellen (Bd. 2, S. 193) erzahlt 

Monika Peschken-Eilsberger den spannenden 

Lebenslauf des Kiinstlers. Dieser nonkonfor- 

mistische, intellektuell bestimmte Individualist 

konnte sich hochst pragmatisch verhalten, 

wenn es darum ging, seine eigenen Ziele 

durchzusetzen. Dal? sich eine derartige Person- 

lichkeit, im Umgang mit Menschen aul?erst 

zuriickhaltend und polarisierend, wenig For- 

derung Gleichgesinnter gewann, liegt ebenso 

nahe wie die naive und klischeehafte An- 

nahme, dal? diese Abstinenz eine objektive 

Bedingung fiir die Unbestechlichkeit eines 

Karikaturisten sei. Der widerspriichliche Geist 

geriet uber den nicht minder komplizierten 

Wechselfallen der Zeitgeschichte immer wie- 

der in Schwierigkeiten. Schon als Jugendlicher 

kollidierte Heine mit der restriktiven biirgerli- 

chen Gesellschaft des Kaiserreichs. Nach der 

Relegation von der Schule blieb ihm als Aus- 

weg fiir eine berufliche Laufbahn das Kunst- 

studium an der Diisseldorfer Akademie. Dort 

provozierte sein unangepal?tes, den konser- 

vativen Einflul? des wilhelminischen Milieus 

entlarvendes Verhalten den nachsten Verweis 

auf Zeit, die er zum eigenen Vorteil nutzte. Er 

reiste ins kiinstlerisch fortschrittliche Miin- 

chen, wo er sich an der Akademie einschrieb 

und erste Freilichtgemalde in der oberbayeri- 

schen Landschaft schuf (Bd. 1, S. 23f.), die 

durchaus gangige Qualitatsanspriiche er- 

fiillten. Nach Riickkehr und Abschlul? seines 

Studiums in Diisseldorf liel? sich Heine 1889 

in der bayerischen Hauptstadt nieder. Dort 

hielt er zu den Malerkollegen - soweit nach- 

weisbar - Distanz. Gleichwohl wandelte er, 

dessen Vorbild wahrscheinlich Wilhelm Leibl
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war, auf den Spuren der Dachauer Maier und 

nutzte ihre bevorzugten Standorte fiir seine 

Landschaftsgemalde oder fiir Einblicke in 

Biergarten (Wirtsgarten in Dachau, 1890; Bd. 

1, S. 25, Kat. 19). AuEerdem beschaftigten ihn 

Miinchner und Leipziger Stadtansichten (Kat. 

22; 24). Nachdem er Ausstellungen in Miin- 

chen und Berlin beschickt hatte, ohne etwas 

verkaufen zu konnen, wandte er sich wohl auf 

Rat des schwedischen Maiers Gustaf Ankar- 

crona (vgl. Kat. 25) der aussichtsreichen Ta- 

tigkeit als Karikaturist zu, um seinen Lebens- 

unterhalt zu finanzieren. Dies gelang ihm 

dutch die Mitarbeit bei den inzwischen in 

ihrem kritischen BiE ermiideten Fliegenden 

Blattern. Seine zunehmend forcierte, innova

tive Technik, die auf narrative Verknappung, 

schattenlose Fliichen, das »Nebeneinanderset- 

zen einfacher Farbflachen« (Bd. 1, S. 33) 

sowie die Betonung des Umrisses setzte, zog 

ebenso wie seine kritischen Ambitionen die 

Aufmerksamkeit des Verlegers Albert Langen 

auf sich, der ihm verschiedene graphische Auf- 

trage erteilte. In der Folge entstanden Arbei- 

ten, die sich aus mehreren stilistischen Stro- 

mungen speisten und zwischen den dekorati- 

ven Tendenzen des Jugendstils und seinen 

Vorlaufern sowie dem chiffrierte Inhalte ver- 

mittelnden Symbolismus anzusiedeln sind. 

Heines Plakate (Bd. 1, S. 33-43, 148-153) 

unterstiitzten deren gattungsspezifische Eta

blierung mit einer damals ungewohnten per- 

spektivischen Sicht, kontrastierenden Farb- 

wirkungen und einer dominanten appellativen 

Figuralitat wie in Die 11 Scharfrichter (Bd. 1, 

S. 37). Des weiteren stellte er nach englischem 

Vorbild Buchumschlage her, die seit Mitte der 

i89oer Jahre sehr gefragt waren (Bd. 1., S. 

50-65). Neben seinen dekorativen, inhaltlich 

ausgekliigelten Vignetten (Bd. 1, S. 48E) 

waren in der Ausstellung qualitativ weniger 

hochstehende »Autonome Original-Graphi- 

ken«, Radierungen und Lithographien (Bd. 1, 

S. 46E) zu sehen, und auch Heines kurze und 

fruchtlose Karriere als Biihnenbildner und 

Mobeldesigner wurde dokumentiert. Sie ent- 

hullte mit ihren Stilvorstellungen eine konser- 

vative biedermeierliche Seite des vielseitigen 

Kiinstlers, die dieser im Privaten lebte.

Fiir Heine wurde die Begegnung mit Langen 

zum Gliicksfall. Daraus ergab sich die Griin- 

dung des Simplicissimus, dessen Ruhm fortan 

Heines kiinstlerischen Werdegang festlegen 

sollte. Nun begann seine Erfolgsgeschichte als 

»Ideengeber«, der mit der intellektuellen 

Scharfe seiner Karikaturen in Text und Bild 

wesentlich dazu beitrug, die Zeitschrift 

wahrend des Zweiten Reiches zur gesell- 

schaftskritischen Speerspitze gegen Adel und 

Militarismus herauszubilden. Auf dem Hohe- 

punkt der Angriffslust fiihlten sich die 

Attackierten in der Majestatsbeleidigungs- 

Affare (1898, Bd. 2, S. 5zff.) zum Handeln 

gezwungen. Die Verantwortlichen Wedekind, 

Langen und Heine wurden zu Festungshaft 

verurteilt, ohne dal? daraus existentielle Kon- 

sequenzen fiir den Simplicissimus erwuchsen, 

im Gegenteil, die Auflage stieg. Der Leser der 

Biographic lernt Heine auch als ausgefuchsten 

Funktionar kennen, der mit ziiher Ausdauer 

1906 von Langen die prozentuale Gewinnbe- 

teiligung der Zeichner und Redakteure am 

Simplicissimus erzwang. Dies brachte Heine 

mehr Einflufinahme und die Uberzeugung, im 

Simplicissimus sein »eigenes Produkt« zu 

besitzen (Bd. 2, S. 75), das es mit alien Mitteln 

zu verteidigen gait. Vor diesem Hintergrund 

wird Heines verbliiffende, radikale politische 

Richtungsanderung wahrend des Ersten Welt- 

krieges begreiflich, als er die ausgiebig im Sim

plicissimus gepflegte schroffe Ablehnung von 

Adel und Militar in eine durch Satire unter- 

stiitzte Aufwertung gegen die Kriegsfeinde 

wendete. Nicht vaterlandische Motive, son- 

dern drastisch gesunkene Auflagenzahlen 

waren fiir sein Umdenken ausschlaggebend, 

womit er seine Ironie verriet, die m. E. mit 

George Taboris Bonmot »Lachen mindert den 

Untertanengeist« umschrieben werden kann. 

Die i92oer Jahre standen dann im Zeichen 

von Konservativismus und Etablierung. Heine 

hielt nach dem Ende von Krieg und Monarchie
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einen Umschwung fur iiberflussig, so dal? der 

Simplicissimus und vor allem er selbst durch 

eine ungebrochene »patriotische Sicht der 

Dinge« (Bd. 2, S. 93) in die Krise des Neuan- 

fangs gerieten. Sein Sinn fur das Machbare in 

Notsituationen, der ihn die republikanische 

Staatsform mit ihrem parlamentarischen 

System begriil?en, aber nicht verstehen lief? 

(Bd. 2, S. 96), offenbarte einen verraterischen 

Konservativismus. Parallel zu dieser restaura- 

tiven geistigen Verankerung verlief Heines 

gesellschaftliche Integration und Bestatigung, 

die in jener Phase ihren Hohepunkt erreichte. 

Sie bescherte ihm freilich keinen Zuwachs an 

Beliebtheit, wie er 1927 bei den Feierlichkei- 

ten anlal?lich seines 60. Geburtstags feststellen 

mul?te, die von der Miinchner Neuen Seces

sion ausgerichtet wurden. Was den Simplicis

simus betrifft, so hielt Heine die Faden weiter- 

hin in der Hand, indem er - der sich in Dies- 

sen im eigenen Haus eingerichtet hatte - etwa 

die Verlegung des Verlagsortes nach Berlin zu 

verhindern wuf?te, als dies wahrend der Welt- 

wirtschaftskrise zur Debatte stand.

Mit dem Dritten Reich anderte sich Heines 

Situation dramatisch. Eingehend und die Ver- 

haltensweisen seiner Kollegen vorsichtig ab- 

wagend, stellt Monika Peschken-Eilsberger 

die Umstande des turbulenten Ausscheidens 

Heines aus dem Simplicissimus und seine 

Flucht aus Deutschland dar. Seine Popularity, 

die er mit dem Simplicissimus gewonnen 

hatte, offnete ihm im Ausland manche Tiiren, 

obwohl er wahrend der Emigration weiterhin 

im Einzelgangerdasein verharrte (Bd. 2, S. 

120). Den Angeboten, Arbeiten gegen das 

Nazi-Regime zu liefern, entzog er sich, und 

auch der Wiederbegriindung eines kritischen 

Simplicissimus wul?te er listig zu begegnen, 

indem er sich den Namen rechtlich schiitzen 

lief? (Bd. 2, S. 121). Statt dessen erging sich 

Heine in harmlosen, unterhaltsamen Karika- 

turen. Es ist anzunehmen, dal? er seiner in 

Deutschland zuriickgebliebenen Familie nicht 

schaden wollte und keineswegs der Illusion 

nachhing, durch taktische Winkelziige und 

politisch unauffallige Arbeiten den Anspruch 

auf den Simplicissimus als langst verlorenes 

Eigentum permanent aufrecht erhalten zu 

konnen. Erst 1943 schlug er nach dem Tod 

von Frau und Tochter und nach seiner Etablie

rung in Stockholm nochmals scharfere Tone 

gegen Nazi-Deutschland in der Zeitschrift 

Goteborg Handels- och S/bfartstidning an (Bd. 

2, S. 148). Bemerkenswert ist der Wandel von 

Heines Personlichkeitsbild wahrend seines 

Aufenthalts in Oslo (1938-1942), wo er sich 

aus seiner Verschlossenheit allmahlich be- 

freite, gelassener auf die Welt sah und sich sei- 

nen Mitmenschen offnete (Bd. 2, S. 142). Ein 

Jahr vor seinem Tod errang er schlieElich weit- 

reichende Reputation mit einer Retrospektive 

anlal?lich seines 80. Geburtstags im Schwedi- 

schen Nationalmuseum in Stockholm, dann in 

Goteborg und Malmo.

Was Heines Gemalde betrifft, so sind diese 

nicht von vornherein als Marotte eines Kari- 

katuristen abzutun, der, wie es etwa Karl 

Arnold unterstellt wird, »in den Konflikt des 

Mochtegernmalers getrieben« worden sei (vgl. 

H. Guratzsch [Hg.], Karl Arnold. Typen und 

Figuren der zoer Jahre, Ausst.Kat. Wilhelm- 

Busch-Museum Hannover, Stuttgart 1989, S. 

8). Die Ausstellungsmacher des Lenbachhau- 

ses und des Brohan-Museums - so konnte 

behauptet werden - entsprechen vielmehr Hei

nes berechtigtem Wunsch nach Geltung als 

Maier, indem sie sein fleil?ig ausfindig gemach- 

tes Werk im grol?en Umfang zusammentrugen. 

Raff erganzte den von Elisabeth Stiiwe in ihrer 

Dissertation aufgestellten »kritischen Katalog 

der Gemalde* (Bd. 1, S. 134-147), wobei als 

Beleg fur weitere Entdeckungen Die 'Vestalin 

steht, die - kiirzlich aus einer Privatsammlung 

fur das Brohan-Museum erworben - in der 

Berliner Ausstellung gezeigt werden konnte. 

Neben Landschaftsbildern, mit denen sich 

Heine dem Plein-air offnete, schuf er Portraits 

und vor allem »symbolistische Gemalde«, die 

ebenfalls aktuelle kiinstlerische Einfliisse aus 

Frankreich aufnehmend, im Miinchen der 

friihen iSpoer Jahre diskutiert wurden und

299



Rezensionen

letzten Endes die Abstraktion vorbereiteten 

(vgl. Ausst.Kat. Miinchen leuchtete. Karl Cas

par und die Erneuerung christlicher Kunst in 

Miinchen um 1900, Miinchen 1984). Ahnlich 

wie bei seinen graphischen Arbeiten griff 

Heine dabei auf den durch die Nabis vermit- 

telten »reinfarbig-flachenhaften Silhouetten- 

stil« (Stiiwe) zuriick, der sich durch das Vor- 

bild des japanischen Farbholzschnittes in sei

ner dekorativ-ornamentalen Pragnanz ver- 

festigen konnte, wie dies Eine Exekution von 

1892 veranschauiicht (Bd. 1., Kat. 175, S. 70). 

Dadurch wurde die von Heine geliebte groE- 

formatige Figuralitat unterstiitzt, die auch 

andere, eher biedermeierliche und idyllische 

Szenerien aufnehmende Gemalde dominiert. 

So wird der Betrachter mit asthetisch geglatte- 

ten, symbolischen Bilderratseln konfrontiert, 

mit denen sich Heine, seine heiklen Seelenzu- 

stande therapierend, auf die »angeblich ver- 

hangnisvolle Macht der Erotik und die Schick- 

salhaftigkeit der Mann-Frau-Beziehung« kon- 

zentrierte (Bd. 1, S. 67; vgl. Kat.Nr.n S. 67-78).

Alles in allem betrachtet, war Heines Interesse 

zu stark von der Kritik am Zeitgeschehen 

abgelenkt und kiinstlerisch zu sehr von der 

Faszination am empirisch Darstellbaren durch 

dominante Figuren und dinghafte Symbolik 

geleitet, als daft er sich auf die Transformation 

seiner Kunst ins Universelle, Geistige und 

Abstrakte hatte einlassen konnen. Seine asthe- 

tischen Vorstellungen wurden vielmehr von 

der Sehnsucht nach einer Ordnung der Dinge 

im alltaglichen Leben reguliert. Sie setzte ihm 

Grenzen, der zeitgendssischen geistigen Off- 

nung zu folgen, die eine Abldsung der Farbe 

vom Gegenstand sowie die Hinwendung vom 

Figuralen zum Abstrakten vorantrieb. Auch 

verbal machte Heine aus seiner Kritik an der 

Moderne keinen Hehl (Bd. 2, S. 64). Er warf 

deren Vertretern handwerkliches Unvermogen 

und Dilettantismus vor - gleichwohl stufte er 

die Wirkung seiner Bilder »neben all den 

Kubismen und Expressionismen« als altmo- 

disch ein (Bd. 2, S. 104). Mit seiner eigenen 

Sublimierung von Figuren und Formen sowie 

der Betonung des Umrisses strebte er keine ver- 

geistigte Religiositat an, wie dies im Miinchen 

um die Jahrhundertwende versucht wurde und 

beim Blauen Reiter eine »Lauterung des 

Christlichen zu einer Bildreligion des Geisti

gen® (P.-K. Schuster) zur Folge hatte.

Die Ausstellung sowie die Katalogbande 

offenbaren Heine als kiinstlerisches Multi

talent. DaE er als Karikaturist den groEten 

Erfolg hatte, steht auEer Frage. Zugleich wird 

Heine endlich als Maier ins kunsthistorische 

Blickfeld geriickt. Die Gemalde, ob nun durch 

den Impressionismus, Jugendstil und Symbo- 

lismus oder im Wechselspiel mit der Technik 

von Heines Karikaturen beeinfluEt, bildeten 

das eigentliche kunsthistorische Novum der 

umfassenden Ausstellung. Auch wenn sie nur 

begrenzte Zeit anzuschauen waren, so riefen 

sie im Lenbachhaus, dem Aufbewahrungsort 

von Exponaten des Blauen Reiters, der eta- 

blierten Moderne parallel laufende kunstleri- 

sche Aspekte in Erinnerung, und im Brohan- 

Museum als Landesmuseum fur Jugendstil 

sind sie ohnehin am richtigen Ort prasentiert 

worden.

Toni Wappenschmidt
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Rechtzeitig zum 200. Geburtstag ist Ernst 

Fries durch diese gewichtige, mit mehr als 500 

Abbildungen sorgfaltig ausgestattete Publika- 

tion endlich die Wiirdigung zuteil geworden, 
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die er fur sein im 32. Lebensjahr jah abgebro- 

chenes Schaffen verdient. Bis auf wenige Bild- 

niszeichnungen aus dem Familien- und Freun- 

deskreis und einzelne Figurenstudien widmete


