
MAX BECKMANN. Katalog der Gemalde. Bearbeitet von ERHARD GOPEL 

und BARBARA GOPEL. Hrsg. von HANS MARTIN VON ERFFA. 2 Bande. 

Insgesamt 712 Seiten Text, 34 ganzseitige Farbtafeln, 937 Schwarz-weifi-Ab- 

bildungen. Bern, Verlag Komfeld und Cie, 1976, 775 SFr.

26 Jahre nach dem Tode Max Beckmanns (27. Dezember 1950) 1st jetzt der 

Kritische Katalog seiner Gemalde erschienen. Es handelt sich um zwei 

umfangreiche Bande, wovon der erste hauptsachlich den Katalogteil mit 

838 Nummem, der zweite deren Abbildungen in schwarz-weifi und die 

Bibliographic enthalt. 34 Farbtafeln, davon zehn als Reproduktionen origi- 

nalgrober Ausschnitte, vermitteln einen guten Eindruck von Beckmanns 

Kolorismus und Pinselffihrung. Das Werk hat keine Vorlaufer. Die Ver- 

zeichnisse der Gemalde bei Kaiser (1913), Glaser (1924) und Reifenberg (1949) 

sind unvollstandige, wenngleich zu ihrer Zeit niitzliche Listen. Erst jetzt 

ist aufgrund sorgfaltiger Recherchen ein hinreichend festes Fundament fur 

alle weitere Arbeit fiber Beckmann geschaffen.

Im ersten Band finden sich aufler dem Katalog ein Beitrag von Gunter 

Busch uber Erhard Gopel und von diesem ein Aufsatz fiber Max Beckmann, 

aufierdem Lebensdaten und Itinerar des Kfinstlers, ein chronologisches und 

ein systematisches Verzeichnis der Gemalde, eine Konkordanz zu den Ver- 

zeichnissen von Kaiser, Glaser und Reifenberg sowie eine Dokumentation.

Bei den Katalognummern sind neben den technischen Angaben, der Pro- 

venienz, den Ausstellungen und der Literatur bis hin zu Zeitungsartikeln 

unter den einzelnen Nummern auch die Erwahnungen in den Tagebfichern 

des Kfinstlers und in seinen eigenen Bilderlisten aufgeffihrt. Als aufierst 

wertvoll erweisen sich daruber hinaus die Bemerkungen mit einer Ffille 

von Material fiber Darstellung und Schicksal der einzelnen Bilder, mit 

Zitaten aus einer Reihe unveroffentlichter Briefe und Hinweisen auf viele 

unveroffentlichte Zeichnungen. Die Angaben zu den Personen, sei es zu 

den Dargestellten, sei es zu den Besitzern, erganzen Lebensdaten und Itine

rar und bilden mit ihnen zusammen eine detaillierte, reiche Biographie des 

Kfinstlers; sie sind daruber hinaus von grofJem kulturhistorischen Interesse, 

da Beckmann im Laufe seines Lebens mit sehr vielen Personen des bffent- 

lichen Lebens in Beziehung stand.

Die biographischen Angaben, selbst scheinbar ganz belanglose, sind im 

Faile Beckmanns insofem auch von grofier Bedeutung fur das Verstandnis 

der Werke, als der Kfinstler in ungewohnlich hohem Mabe private Erleb- 

nisse verarbeitet hat. Zwar liegt damit die Gefahr einer beschrankt-biogra- 

Phischen Deutung nahe, doch kann man ihr nicht um den Preis entgehen, 

auf wichtige Informationen fiber die Entstehung der Werke zu verzichten. 

Es gilt vielmehr in jedem einzelnen Fall immer wieder von neuem zu fragen 

and begreifen zu lernen, auf welche Art bei Beckmann Stoff und Idee zur 

Gestalt des Kunstwerkes verwandelt wurden. Erst darin wird sich der Sinn 

einer Motivforschung erweisen.
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Die Autoren haben im Katalog „auf Untersuchung kunstgeschichtlicher 

Zusammenhange (...) grundsatzlich verzichtet" (I, 41) —■ und konnten, ja 

durften sich diese dock nicht ganz versagen. Die zahlreichen Verweise auf 

Beziehungen zu anderen Gemalden, Zeichnungen Oder druckgraphischen 

Arbeiten Beckmanns, aber auch Hinweise auf Werke anderer Bildender 

Kunstler (z. B. unter Nr. 159 auf Gericault und Delacroix, unter Nr. 403 auf 

Klinger), Hinweise auf Schriftsteller (z. B. unter Nr. 439 auf Flaubert) Oder 

etliche Ansatze zur Interpretation (ebenfalls bei 439) gehbren zu solchen 

sehr ntitzlichen Untersuchungen, die jedem willkommen sein werden, der 

sich weiter mit Beckmann befabt. Es ist uberhaupt ein Vorteil des Katalo- 

ges, dab er nicht starr an einer Systematik festhalt, sondern trotz seiner 

klaren Gliederung in vielen Fallen die selbstgezogenen Grenzen zum Nutzen 

des Lesers iiberschreitet. Wenn sich in den Bemerkungen manches findet, 

das zum festen Bestand der griechischen Mythologie Oder des christlichen 

Themenbereiches gehort, so wird das von Herausgeber und Autoren mit 

dem Hinweis auf eine neue Generation begrundet, der dieses Wissen nicht 

mehr selbstverstandlich zur Verfugung stehe. Manche Angaben gehen aller- 

dings zu weit bzw. in die falsche Richtung. Statt zu dem Gemalde „Der 

Wels“ (Nr. 312) den Groben Brockhaus uber den Weis zu zitieren, ware ein 

Hinweis auf den Fisch als Sexualsymbol hier angebrachter gewesen. Als 

problematisch erweisen sich auch einige Auberungen von Zeitgenossen des 

Maiers; ihr Quellenwert wird noch zu prufen sein. Schon durch den Augen- 

schein wird etwa Garves Meinung widerlegt, die Hauptfigur im Gemalde 

„Christus und die Siinderin" (Nr. 197) trage die Zuge von Piper; der Maier 

hat sich hier vielmehr selbst als Christus dargestellt. Auch die Auberung 

Frankes, Beckmann sei zu dem Gemalde „Tod“ (Nr. 497) durch den Selbst- 

mord Kirchners veranlabt worden, durfte nicht den Tatsachen entsprechen, 

da das Pendant „Geburt“ (Nr. 478) vor dem Freitod Kirchners (15. Juni 1938) 

und ein Entwurf zum „Tod“ vielleicht schon 1929 entstanden ist.

Die Fulle neuen Materials kann nicht im einzelnen besprochen werden. Es 

seien deshalb nur einige wichtige Beispiele herausgegriffen und wenige 

Erganzungen erlaubt. In der Biographie war bisher eine Reise nach Venedig 

im Jahre 1913 unbekannt. Dieser Reise durfte insofern Bedeutung zukom- 

men, als die Werke Tizians und Tintorettos Einflub auf Beckmanns Kunst 

hatten —■ die Tintorettos in den fruheren, die Tizians in den spateren Jah- 

ren. Moglicherweise hat Beckmann schon auf dieser Reise Padua besucht 

und dort die Fresken Mantegnas in der Eremitani-Kirche gesehen. Das Ge

malde „Christus und die Siinderin" (Nr. 197) geht auf Mantegnas Fresko 

„Der Heilige Jakobus auf dem Weg zur Richtstatte" zuriick. In keinem Fall 

sonst hat sich Beckmann derartig weitgehend das Werk eines anderen 

Maiers zum Vorbild genommen wie bei diesem Gemalde von 1917. Das ist 

um so erstaunlicher, als er in demselben Jahr ganz programmatisch Griine- 

wald, Bruegel, Maleskirchner (= Meister vom Tegernsee) und van Gogh
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als die vier Maier nennt, denen seine Liebe gelte. Dock auch bei dem Ge

malde „Die Nacht“ (Nr. 200) verwandte Beckmann eine Figur aus dem Werk 

eines italienischen Ktinstlers. Der Gangster mit der Schirmmutze rechts 

geht auf einen Bettier aus dem „Triumph des Todes" im Campo Santo zu 

Pisa zuriick, wie uberhaupt Motive dieser Bettlergruppe mehrfach in den 

Werken Beckmanns wiederkehren (vgl. u. a. „Der Traum", Nr. 208). Die 

Bedeutung des Pisaner Freskos fur Beckmann wird durch Gunther Franke 

bestatigt, der eine Photographie davon in Beckmanns Atelier um 1923 ,an 

den sonst leeren Wanden" sah (Eine Darstellung dieser Zusammenhange in-. 

Chr. Lenz, Max Beckmann und Italien. Frankfurt a. M. 1976). Zur „Nacht“ 

ist audi noch zu erganzen, dafi eine der erwahnten Zeichnungen das Datum 

[19] 19 tragt. Es ist die Modellstudie zu der wichtigen Figur des Strangu- 

lierten. Da die Arbeit am Gemalde bereits im August 1918 begonnen war

den war und im Marz 1919 beendet wurde, ist durch die Zeichnung eine 

verhaltnismafiig spate, wichtige Anderung belegt.

Mit dem Gemalde „Italienische Phantasie" (Nr. 238) bringt der Katalog zu 

Recht zwei Zeichnungen in Privatbesitz (Winterthur) in Zusammenhang. Die 

Erwagung, dafi es sich bei dem dargestellten Ort um Pirano handelt, lafit 

sich bestatigen. Das wenig bekannte Bild ist sehr wichtig als Andeutung 

dessen, was in der „Galleria Umberto" (Nr. 247) dargestellt ist.

Zu den 104 heute verschollenen Werken, von denen etliche seinerzeit im 

Rahmen der Aktion „Entartete Kunst" 1937 beschlagnahmt wurden, gehort 

das 1,75 x 3 m grofie Gemalde „Der Strand" (Nr. 267; Abb. 8). Nach der 

Photographie zu urteilen ist es ein Hauptwerk des Maiers und eines der 

seltenen, auf dem die Menschen in einem heiteren, freien, gelassenen Da- 

sein dargestellt sind.

Eines dieser verschollenen Bilder, das Gemalde „Ausblick aus der Villa 

Romana (sonnig)" (Nr. 68), das wahrend des Florenz-Aufenthaltes 1907 ent

stand, ist kiirzlich wieder aufgetaucht; es zeigt den Blick von der Villa Ro

mana hinunter auf die Stadt und hinuber zu den Bergen von Fiesole (Abb. 7 

bei Chr. Lenz a. a. O.).

Zum „Selbstbildnis im Smoking" (Nr. 274) druckt der Katalog Ausziige aus 

dem bisher unbekannten Text „Der Kiinstler im Staat" von Max Beckmann, 

den Barbara Gopel wiedergefunden hat. Dieser Text ist in seinem program- 

matischen Gehalt eine aufierst bedeutsame Quelle, um so mehr, als die 

Tagebiicher jener Jahre vernichtet sind und es ungewifi ist, inwieweit unver- 

dffentlichte Briefe ahnlich grundsatzliche Aufierungen enthalten.

Nicht weniger wichtig ist die Veroffentlichung des Originalbriefes von 

Max Beckmann an Curt Valentin, worin er sich uber das Triptychon "De

parture" (Nr. 412) aufiert. Der Brief war bisher nur in englischer Uberset- 

zung bzw. verfalschender deutscher Riickubersetzung bekannt. Anzuzwei- 

feln ist hier die Mitteilung von Mathilde Q. Beckmann, die Beschriftung 

auf den Keilrahmen mit Titeln nach Werken von Shakespeare sei nur eine
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Tarnung gegenuber den nationalsozialistischen Behorden. Die Titel stehen 

vielmehr in einem engen Bezug zu der Darstellung.

In den Bemerkungen zum Triptychon „Versuchung“ (Nr. 439) haben die 

Autoren Beckmanns wechselndes Verhaltnis zu Flauberts „Versuchung des 

Heiligen Antonins" dargestellt. Daraus geht hervor, dafi dieses Buch uber 

Jahrzehnte fur den Maier wichtig gewesen ist und demzufolge mit Recht 

fur die Interpretation des Bildes zu nutzen ist.

Das Gemalde „Apollo“ (Nr. 590) wurde bisher als typische Schbpfung Beck- 

mannscher Phantasie angesehen. Barbara Gopel gelang jedoch der Nach- 

weis, dafi Beckmann wesentliche Motive fur das Bild der Dekoration einer 

Hohle in Valkenburg (Holland) verdankt. Diese Dekoration hat bereits 

einen so „phantastischen“ Charakter, dafi sie dem Kiinstler fur ein Bild 

geeignet erschien.

Es war eine gltickliche Idee, dem Katalog einen Aufsatz Erhard Gbpels 

uber Max Beckmann voranzustellen. Gopel (1906—1966), der die Max Beck

mann Gesellschaft mitbegrundet und das Archiv aufgebaut hat, hat sich in 

zahlreichen Veroffentlichungen fiber den Kiinstler geaufiert. In ihrer Ver

bindung von Sachkenntnis und Begeisterung gehoren sie zum Besten, was 

uber Beckmann geschrieben worden ist. Uber Erhard Gopel selbst unter- 

richten die Bemerkungen zu seinem Bildnis (Nr. 660) und in besonders 

freundschaftlich-eindringlicher Weise die Wiirdigung von Gunter Busch.

Dem Katalogteil im ersten Band folgt eine Dokumentation mit Photo- 

graphien von Beckmann, seiner Familie, Freunden und Bekannten. Hier 

werden aufierdem die Ateliers und Wohnungen sowie Motive gezeigt, die 

Beckmann fur seine Bilder verwandt hat. Von eigenem Interesse sind die 

hier abgebildeten Vorzeichnungen und einige Gemalde im Zustand vor der 

Uberarbeitung.

Fur die Dokumentation hatte man sich etwas mehr Ausgewogenheit ge- 

wtinscht. Manche Personen und Orte sind reichlich dokumentiert, andere 

fehlen.

Vermifit wird auch als Erganzung zu dem gut erarbeiteten chronologi- 

schen und systematischen Verzeichnis der Titel sowie dem Standort-Ver- 

zeichnis ein Register der Personen und Orte fur Lebensdaten und Itinerar, 

sowie fur den Katalogteil, wenngleich das Register zur Bibliographic ein 

wenig weiter hilft.

Der zweite Band umfafit neben den Abbildungen in Schwarz-weifi eine 

Kritische Bibliographie, bearbeitet von Ingeborg Wiegand-Uhl. Einschliefi- 

lich der Ausstellungen (z. T. auch ohne Katalog) und der Filme verzeichnet 

sie 1942 Titel. Sie schliefit — bis auf wenige Ausnahmen — mit dem Jahre 

1970 ab. Wenn es auch gut ist, dafi die Beckmann-Literatur fur diesen 

Zweck einmal in grofitmoglichem Umfange zusammengetragen worden ist, 

so mtifite fur die weitere Arbeit doch eine neuerliche kritische Sichtung er- 

folgen, aufgrund derer etliche der Zeitungsartikel, der Auktions- und La-
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gerkataloge und der unveroffentlichten Vortragsmanuskripte (falls sie 

nicht von Beckmann selbst sind) herausgenommen werden sollten. Nachzu- 

tragen ware dagegen der Vortrag von Martin Gosebruch uber „Paul Klee — 

Max Beckmann. Traum Oder Verbindlichkeit?” In: Glauben, Wissen, Bil- 

dung. IL Abtlg.: Vortrage. Freiburg i. Br. 1966. Bei Nr. 61 ist zu erganzen, 

dafi diese Ausgabe der Faust-Illustrationen mit einem Nachwort von Ernst 

Holzinger erschienen ist.

Die Orientierung innerhalb der Bibliographie wird wesentlich erleichtert 

durch kurze Inhaltsangaben und Charakteristiken, die sich unter etlichen 

Titeln finden. Zusammen mit dem Register ersparen sie manch.es muhsame 

Suchen.

Die Ausstattung der beiden Bande, die Qualitat des Druckes, die Abbil- 

dungen und die Typographic haben das von Komfeld & Cie gewohnte Ni

veau. Viele Werke sieht man erstmals ganz reproduziert. Um so bedauer- 

licher ist allerdings, dafi manche Abbildungen mehr Oder minder beschnit- 

ten sind, so z. B. die Nrn. 197, 207, 359, 536, 832. Storend wirkt das vor allem 

bei den „Argonauten“ (Nr. 832), deren hbheres Mittelbild in der Gesamtauf- 

nahme auf dieselbe Hbhe wie die Seitenbilder geschnitten wurde.

Solche Einwande gegen den Katalog der Gemalde sind verhaltnismafiig 

unerheblich im Hinblick darauf, welche Fulle neuen, wichtigen Materials 

hier geboten wird. Das Werk ist die mit Abstand grbfite Leistung der Beck- 

mann-Forschung, und es wird eine Weile brauchen, bis das von den Auto- 

ren so grundlich Erarbeitete zum allgemeinen Bestand des Wissens gehort.

Was jetzt noch zu wtinschen bleibt, ist die Erschliefiung weiteren authen- 

tischen Materials. Mit Befremden liest man, dafi den Autoren weder die 

Bilderlisten, noch die Tagebucher Beckmanns im Original zur Verfugung 

standen. Viele Briefe sind nur auszugsweise oder gar nicht bekannt. Grofie 

Bestande an Zeichnungen, vor allem im Nachlafi, sind noch nicht gesichtet 

und konnten auch fur den Katalog nicht genutzt werden. In einigen Fallen 

weifi man mit Sicherheit von Vorstudien, aber die Besitzer sahen sich zum 

Teil nicht in der Lage, sie zur Kenntnis zu geben...

Hier liegen fur die Zukunft sinnvolle Aufgaben der Max Beckmann Ge

sellschaft. Christian Lenz
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