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20 Charles Werner Haxthausen

Bewegu ngsbiLd er:Zu Kirch ners

Berli ner Stra8enszenen

Auf der Vorderseite der Leinwand flanieren zwei grimmig aussehende Dirnen auf

einer Berliner StraBe. Auf der Riickseite pldtschern zweijunge nackte Frauen in der Bran-

dung(Zwei Frouen ouf der Stro8e und Zwei Bodende in Wellen) s.1s6-1e7. Die beiden Seiten

dieser Leinwand veranschaulichen die beiden Seiten von Ernst Ludwig Kirchners Kunst

wdhrend dieser Jahre: einerseits den nerviisen, intensiven Mahlstrom der GroBstadt, an-

dererseits ein scheinbar vorzeitliches Paradies auf einem isolierten Eckchen der Ostsee-

insel Fehmarn. Dort hat Kirchne6 zusammen mit seiner Lebensgefdhrtin Erna Schitting,

zwischen 1912 und 1914 einen Teit jeden Sommers verbracht.

Wie deutet man den scharfen Gegensatz zwischen diesen beiden Bildwetten? Man-

che sehen hier ein antagonistisches Verhdltnis: gro8stddtische Angst und Entfremdung

gegen harmonische Ganzheit in einer zeitlosen Natur; Kritik an der einen Welt und ein Fei-

ern der anderen.l Donald E. Gordon, der Autor der ersten wissenschaftlichen Monografie

iiber Kirchner und des Werkverzeichnisses seiner Gemiilde, war der Ansicht, die Berliner

Bitder biiten >besser als die Vision irgendeines anderen Ktinstlers im zwanzigsten Jahr-

hundert Einbtick in eine hoffnungslos kranke europiiische GroBstadtgeseltschaft, deren

Tage gezdhtt<< seien.2 Ftir Wotf-Dieter Dube, Mitbearbeiter des zweiten Werkverzeichnisses

von Kirchners Druckgrafik, war das zugrundeliegende Thema der Berlinbilder >der hekti-

sche und widernattirliche Zustand der modernen Gro3stadt<<, sie enthtittten >die Trost-

tosigkeit des entfremdeten Menschen, der er setber war<.3 Obwoht keineswegs atlgemein

akzeptiert, besteht diese dunkle apokatyptische Sicht auf die Bitder noch bis heute.a

Vor beinahe 30 Jahren habe ich gegen diese interpretatorische Dichotomie argu-

mentiert.s lch habe die These aufgestellt, Kirchners Bertin-Bitder entstUnden im Gro0en und

Ganzen aus einer >im Grunde affirmativen Hattung zur Gro0stadt<, dass er sie >weniger als

Ausdruck urbaner Entfremdung und Angst denn als Element einer Asthetisierung stdd-

tischen Lebens< sah.6 FUr meine Argumentation habe ich mehrere Faktoren in Betracht

gezogen. Zuerst gab es Kirchners eigene AuBerungen zu diesen Arbeiten. ln seinen Berliner

StraBenbitdern, schrieb er riickbtickend, gdbe er >mit seinen neuen Mittetn dem Verhdltnis

der Menschen untereinander neuen poetischen Ausdruck<<,7 Es gibt viele derartige Aus-

sagen von ihm. Mit seltenen Ausnahmen sind sie ohne jegtiche Andeutung der negativen

Weltsicht, die Kunsthistoriker spdter in seine Berliner Gemdtde hineingelesen haben.

Ein zweiter Faktor, der meine These beeinftusst hat, war die Rezeption der Berlin-

Bitder bei Kirchners Zeitgenossen, vor a[tem bei fiihrenden deutschen Kunstkritikern der

Zwischenkriegsjahre. Sie stand in scharfem Gegensatz zu den dunklen lnterpretationen der

neueren Rezeption. Diese frlihen Autoren [obten Kirchner fiir sein dynamisches Erfassen

der GroBstadtatmosphdre, sie begrliBten ihn als den hervorragendsten deutschen Maler

der modernen Metropole. >Kein anderer KUnstter hat die GrofJstadt Berlin, wie sie in den

letzten Jahren vor dem Kriege sich bot, so mit a[[en Fibern erlebt wie Kirchner<<, schrieb

Curt Glaser, damals Kustos am Berliner Kupferstichkabinett. >Kirchner hat dieser Welt

die kiinstterische Gestattung gegeben.<r8 Kar[ Scheffter bemerkte, viete wiirden Kirchner

den Vorwurf machen, >er kiime zu deuttich von Manet her<, genau das sei allerdings >sein

Vorzug. Er steht dem lmpressionismus gefiihtsmdflig noch nahe. Es ist etwas sinnlich

Melodisches in seinen Werken<<. Man erfreue sich dieser >klinstterischen Sinntichkeit

vor den Figurenbitdern, die modische Menschen auf der Stra0e oder in lnnenrdumen dar-

stetten und auf denen die wetttiche Eteganz sozusagen spirituatisiert worden ist(.e ln Wilt

Grohmanns 1926 erschienenen Monografie, die von Kirchner streng kontrolliert wurde, gibt

es keine Andeutung von einer zeitkritischen apokatyptischen Stimmung in seinen gro0-

stddtischen Sujets.lo

Abb. 1 Ernst Ludwig Kirchner

Potsd o mer PLotz, Berli n, 191 4

Ol auf Leinwand, 200 ' 150 cm

(Gordon 370)

Staattiche Museen zu Berlin,

N ationalgalerie
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Der Gro3teit von Kirchners Arbeiten wdhrend der BerlinerJahre setze die Themenkreise der

vorangehenden Dresdener Jahre fort, die Bitder der Populdrkuttur - Zirkus, Tanz, Variet6,

Akte im Atetier und in der Natur. ln Berlin, so wie frtiher in Dresden, malte er eine Anzahl

von Stadtansichten wie Elisobethufer s.rza und StroBe om Stadtpork Schilneberg s'125.

Doch die Bitder, die ats die Quintessenz seiner Bertiner Periode verstanden werden k6n-

nen, sind die sogenannten >Stra0enszenen(. Sie getten als seine hervorragendste kiinst-

lerische Leistung; in ihnen schuf er einen >neuen ikonografischen Bitdtypus<.11 Sie zeigen

Menschen - darunter sind offensichttich Kokotten - beim Flanieren auf den Stra0en.

Fiir Gordon manifestierten diese Bitder Kirchners >aktive Abneigung gegen das Ebenbitd

der grogstddtischen Si.inde [...] Der Dresdener Verfechter des lnstinktes in der Natur war

zum Bertiner Kritiker des Sex in den Stra3en geworden.<12 Rosatyn Deutsche deutete die

Stra3enszenen als >Bitder einer widernat0rlichen, durchaus entmenschlichten Welt<.

ln diesen Werken, so ihre Argumentation, ging Kirchner >iiber die btoBe Schitderung der

Entfremdung hinaus, um deren eigenttiche Ursache sichtbar zu machen - die Dominanz

der-Wirtschaft des Geldes<<.l3 Nirgends jedoch in Kirchners eigenen Aussagen zu den

Stra3enbitdern wird eine moralistische oder kritische Einstettungzut Prostitution deut-

tich. Gordon hat diese Diskrepanz zugestanden, indem er feststel[te, dass Kirchner sich zu

seinen Stra3enszenen neher im dsthetischen als im ethischen Sinne< gedu3ert habe'ro

Fiir Rosatyn Deutsche waren Kirchners Prostituierte Beispiete >der Objektivierung

menschlicher Beziehungen zu wirtschaftticher Transaktion<<.15 Bei den Bitdern fdttt jedoch

auf, dass keines von ihnen (im Gegensatz zu manchen grafischen Arbeiten) Kokotten bei

der offenen Kundenansprache zeigt. Um den Kontext dieser Bitder besser zu verstehen,

habe ich Quelten i.iber die Praxis und die potizeitichen Vorschriften beztigtich der Prostitu-

tion in Bertin uhtersucht, Material, das bis dahin ignoriert worden war.tu Die bedeutendste

Tatsache in diesem Kontext ist, dass in Berlin, im Gegensatz zu GroBstiidten wie Hamburg'

Paris und Wien, Bordelte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts verboten waren. Also mussten

die Kokotten auf die StraBe. George Grosz erinnerte sich seines ersten Eindrucks vom Ber-

tiner Stadtzentrum 1912 ats damals 19-Jdhriger: >ln der Friedrichstadt wimmette es von

Huren.<17 Offiziett war die Prostitution ittegat, jedoch unter strengen Regetungen gedut-

det.18 Demgemd8 durften die >als kduftich bekannten Weiber [...] unter keinen Umstdnden

zuri.ickbticken, oder an ein Schaufenster treten, oder mit einem Herrn stehen bteiben'

oder gar einen anreden. Sie sottten rtadytiker dahinschweben<<, sonst liefen sie GefahG

von einem Sittenpotizisten in Zivit aufgegriffen zu werden.le Darum mussten die Kokotten

bei der Suche nach Freiern extrem umsichtig sein. Daraus ergab sich eine Situation, die

ein zeitgentissischer Betrachter pikant geschitdert hat: nln seinen StraBen zwischen dem

Bahnhof Zootogischer Garten und dem Wittenbergplatz und am Kurfiirstendamm entlang

promeniert fast zu jeder Tageszeit eine Menge, in der die Zaht der Frauen tiberwiegt. Junge

Frauen, Schiiterinnen, jugendtich erhaltene Mtitter mit ihren erwachsenen Tiichtern [..']

Bald mit dem ernsten Gesicht der Lehrerin oder der Studentin, batd mit siichtigen Lippen

und Augen, scharf mit Btutrot gezogenem Mund oder geschwiirzten Wimpern und Brauen

und btass i.iberstdubtem Gesicht. Oder miitterlich, mit abwehrenden Blicken. Und doch

unendtich viete Seitenblicke: rGewinne mich!< - Zwischen hindurch alte und junge Mdn-

neG meist Kaufteute, Rechtsanwdlte, lngenieure, einige mit kiinstterischem Zug [.'.] Und

die Bticke der Frauen geteitt zwischen den Mdnnern und den gldnzenden Schaufenstern

[...] Die dort - ktinnte wohl eine bekannte Fitmschauspielerin sein, - jene eine Kabarett-

Tdnzerin. Aber hier weiB man oft nicht: vietteicht ist es die Tochter oder die Frau des Herrn,

der neben ihr geht - ist hier doch die flimmernde Farbe der Hatbwett auch das Kteid der

Damen. Und jene einfache Dame ist vietteicht eine Suchende.<<2o

Diese tiberall herrschende erotische Ambiguitdrt war auch fi.ir einige von Kirchners

gemalten Stra3enszenen charakteristisch - >sie niiherten sich also stark den zeitgeniis-

sischen Beschreibungen der Funktionsweise der Prostitution in der Hauptstadt<<.21 Es war

gerade diese Ambiguitdt, nicht Diskretion oder moralischer Skrupe[, die wohI das Schwei-

gen der meisten friihen Kritiker tiber diese Sujets erktdrt. Statt die Stra8enszenen als die

Antithese seiner idyttischen Fehrmarn-Bitder zu betrachten, habe ich mich gefragt, ob

Abb.2 Ernst Ludwig Kirchner

Fdnf Frouen ouf der StroBe, 19

0[ auf Leinwand, 190 x 120 cm

(Gordon 362)

Museum Ludwig, Koln
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vietteicht fi.ir Kirchner, den ausgesprochen erotischsten deutschen Kiinstler seiner Gene-

ration, diese Arbeiten vielmehr eine >Verherrlichung der gleichen urspriingtichen Energien

innerhatb der modernen Metropole( gewesen sein diirften.22

ln den Jahren seit der Verciffentlichung dieses Essays ist die Kirchner-Forschung

exponentiell angewachsen und dazu gehiiren mehrere griindliche Studien zu den Stra-

Benszenen.23 Gefiirdert wurde diese Entwicklung durch die substantielle Ergdnzung der

Dokumentation zu Kirchners Leben und Kunst, darunter die Pubtikation einer Monografie

i.iber die Skizzenbiicher mit einem kommentierten Werkverzeichnis sowie eine vierbdn-

dige Gesamtausgabe von Kirchners umfdngticher Korrespondenz.2a Dazu kam, dass 2008

das New Yorker Museum of Modern Art eine Ausstellung von Kirchners Stra3enszenen

prdsentierte, in der erstmatig sieben dieser Gemdtde aus den BerlinerJahren gesehen und

studiert werden konnten.25

Angesichts dieser neuen Forschungslage mtichte ich mich im vorliegenden Aufsatz

wieder mit diesen faszinierenden Werken befassen, und zwar mit der Absicht, einen

meines Erachtens ungeniigend beachteten Aspekt zu untersuchen, ndmlich den der Bewe-

gung. Uber deren Relevanzf'j,r seine Kunst hatte Kirchner viel mehr zu sagen als iiber Ko-

kotten. Er erkliirte, >dass mich besonders die Beobachtung der Bewegung zum Schaffen

anregt. Aus ihr kommt das gesteigerte Lebensgefiihl, das der Ursprung des ktinstlerischen

Werkes ist.<26 Er schrieb eloquent iiber die Bedeutung der Bewegung fUr seine Erfahrung

der groBstddtischen StraBe. lm vorliegenden Versuch geht es also um eine Analyse der

Beziehung zwischen dem Thema der Prostitution in den StraBenszenen und dem Sstheti-

schen Empfinden, jenem von der Bewegung ausgetiisten >gesteigerte[n] Lebensgefiihl<,

das diese Bitder inspiriert hat, sowie um die Frage, wie diese zwei anscheinend wider-

spriichlichen Aspekte der Kunst Kirchners zusammenhdngen.

>Eine Malerei der Bewegung<

lm Briefwechsel mit Ludwig Justi, dem Direktor der Bertiner Nationalgalerie, bezeich-

nete Kirchner seine StraBenszenen als >die stdrksten und reifsten meiner Arbeiten<<.27 Sie

sind einzigartig unter seinen Gemdlden, indem sie eine in sich geschlossene Werkgruppe

bitden - nicht nur ihres Sujets wegen, sondern auch wegen ihrer Formate. lnsgesamt handelt

es sich bei den Stra3enszenen um acht Gemdtde: davon sind sieben von ungefdhr gleicher

Griisse, zwischen 120 bis 126 Zentimeter hoch und 90 bis 95 Zentimeter breit; das achte

Bild, Potsdomer Platz, Berlin auu.r, misst 200x150 Zentimeter und geh<irt damit zu den

gr<iBten Formaten aus Kirchners Berliner Zeit.28 Von den kleineren Gemdtden war eines,

Stro8e mit roter Kokotte,zs in den Zwanzigerjahren von Kirchner viittig i.iberarbeitet wor-

den; das heiBt also, dass sieben Bilder in ihrem Originalzustand erhalten geblieben sind.30

Wdhrend der Zehner- und Zwanzigerjahre hat Kirchner seine StraBenszenen unter

verschiedenen Titeln ausgestellt, darum ist es oft schwierig, prdzise festzustel[en, um

welche Bitder es sich bei den gezeigten jeweils handette. Mit Ausnahme von Strol3e rnit
roter Kokotte, das wohl erst nach der um 1925 vorgenommenen Ubermalung von Kirchner

ausgestellt wurde, hatte damats wie heute keines der Werke einen Bitdtitel, der die dar-

gestettten Frauen ats Kokotten identifizierte.3l Vermuttich hat dies seinen Grund in den

Zensurgesetzen des Withetminischen Deutschlands als auch in der damals virulenten

Debatte um die Bekdmpfung der iiffenttichen Unsitttichkeit.32 Obwoht sich die Bitdtitet von

einer Ausstellung zur anderen <ifter gedndert haben, gibt es - soweit bekannt - in keinem

dieser Titel einen direkten Hinweis auf Prostitution. Hingegen sind in dieser Hinsicht die

Titet von zehn der 24 grafischen Bliitter von Stra3enszenen, wie sie in den Zwanzigerjahren

von Gustav Schiefter katatogisiert wurden, explizit.33 Die Hotzschnitt-Version von Fiinf

Frouen auf der Stro6e ana.z - zusammen mit Potsdomer Platz, Berlin auu.r das einzige Ge-

mdtde, fi.ir das eine druckgrafische Fassung vorliegt - trug den Titet Filnf Kokotten s.16s.3o

Au8erdem gibt es zusdtzlich sieben Drucke mit Titeln, in denen das Wort >Kokotte< vor-

kommt, so die Radierung Sich onbietende Kokotte s.rs+ und die Lithografte Kokotten om

Kurfiirstendomm s.18s.
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was ist aus den Differenzen zwischen den exptiziten Titetn der druckgrafischen stra-

Benszenen und denjenigen der Gemdlde zu schlieBen? ln einem Brief an Justi behauptete

Kirchner, er wo[[e seine gematten Strafienszenen ftir den Erwerb durch Museen reser-

vieren - hiett er es also eiwa fiir angebracht, deren schdbigen lnhatt zu verheimlichen?3s

Diesbeziigtich ist es amusant, wie er 1917 zwei straoenszenen in seinerJenaer Ausstettung

betitette: str oBenbild mit zwei Domen in oronge und BIou und strot3en bild mit zwei Domen

in BIau und Schwqrz mitfolgenden Herren.36 Nach den ldentifikationsmerkmalen der Bitd-

titet zu beurteilen, muss es sich hier um zwei seiner offenkundigen Kokotten-Bitder ge-

handett haben - Zwei Frouen ouf der strofe s.tsz und Friedrichstroqe, Berlin s'tgt ' Doch

mit der beschiinigenden Bezeichnung nDamen<< - nicht nFrauen<(, die Kirchner fiir manche

seiner StraBenszenen verwendet hatte - scheint beabsichtigt gewesen zu sein, deren

augenfdtti gen lnhatt zu verbergen.

Noch auffatlender - und merkwiirdiger - ist der Titet, den Kirchner fiir Die Stro8e

vor seinem Ankauf durch die Nationatgaterie gewdhtt hat' 1918, in einer Ausstellung in

Ziirich, war das Bild im Katatog ats Roso stroBe mit Auto verzeichnet.3T zwei Jahre spdter'

in der Zeitschrift Kunst und Kiinstler abgebitdet, hie0 es Rote Stro8e mit Auto'3g Nach dem

Eingang in die Sammtung der Nationatgaterie lautete derTitet einfach Stro8e'3e Warum hat

Kirchner das Auto, einen nur partiett sichtbaren Gegenstand am linken Rand seiner Kom-

position, durch diese Hinweise herausgehoben? Es scheint mir unwahrscheinlich' dass er

sich ats Abtenkung ftir diesen Titel entschied, denn er hdtte ja das Gemdtde einfach als

>stra3enszene<< oder'nstraBenbitd< betitetn k6nnen - das waren genere[le Bezeichnun-

gen, die er anderswo gebraucht hatte. Ubrigens war es nicht das erste Mal, dass das Wort

>Auto<r bei ihm in einem Bitdtitetvorkam: 1916, in seiner Einzelausstettung beischames in

Frankfurt, wurden zwei Stra0enszenen gezeigtund eine davon hieB Stro8en bild mit Auto'4o

vietteicht war es dassetbe Bitd wie das 1918 in Zi.irich prdsentierte; es kiinnte atterdings

auch Frjnf Frouen ouf der stro8e Abb.2 gewesen sein, denn in beiden Bitdern sind Autos

dargestettt. Ein drittes Bild, Friedrichstra$e, Berlin s.tst , zeigt ein Fahrzeug' das in der

Kirchner-Literatur unterschiedtich ats nDroschke<r oder als >Auto< identifiziert worden

ist. Auf einem vierten Gemdlde, Berliner Stro$enszene Abb'3, ist ein Pferdeomnibus zu

sehen; eine Stra3enszene im kteineren Format, Leipziger StroBe mit etektrischer Bohn'4l

zeigt hingegen eine Tram.

Sotche Motive beschrdnken sich nicht auf die Stra8enszenen. ln diesen Jahren sehen

wir bei Kirchner mehr Fahrzeuge unterschiedticher Art - StraBenbahnen, Ztige, Autos' Omni-

busse, und Droschken - als in der Kunst seiner Zeitgenossen, vietteicht mit Ausnahme der

Futuristen.a2 Ats Beispiele seien StroBenbohn und Eisenbahn s.tzr, die Tram-Kreuzung

in Nollendorfplotz s.rrz und ein Trio von Autos in BrandenburgerTor, Berlin genannt s'ztz '

Das hdufige Vorkommen sotcher Motive ist nicht zufdttig. ln einem skizzenbuch vom Ende

der Zwanzigerjahre erktdrte Kirchner: nMeine Materei ist eine Materei der Bewegung' Am

Bahnhof geboren zeichnete ich schon friih die Locomotiven attmdtig kam ich auf die Linie

das Zeichen de, ee*eg,rng und aus der Linienkomposition auf ihre FtSchenmalerei' lch

bereicherte sie um neue Formen, die Form, die man sieht, wenn man selbst in Bewegung

ist< [Hervorhebung im originat].ot und in einem um 1926 entstandenen Manuskript hei3t

es: Dlch gehe von der Bewegung aus [...] lch meine, dass alte Seh- und Empfindungs-

erfahrungen der Menschen sehr viel mehr aus diesem Zustand der Bewegung kommen

und dass deshatb eine Form, die aus der Bewegung abgeteitet wurde sehr viel mehr zu

den Menschen spricht<<,oo Es ist wahrscheinlichn dass Kirchner Fahrzeuge nicht bto3 ats

visuette Fakten oder ats lkonen der Moderne betrachtet hatte, sondern ats signifikanten

der Bewegung, als Motive mit der suggestiven Kraft, das stdndig ftuktuierende Wahrneh-

mungserlebnis der Metropote zu evozieren. Dies diirfte der Grund gewesen sein' warum er

mit Jem urspriinglichen Bitdtitet fiir Die Stro&e die Aufmerksamkeit des Betrachters auf

das Auto lenken wo[[te.

Ats eine abgeschlossene Reihe zeigen die Stra3enszenen eine Entwicktung in Kirch-

ners Schitderung der Bewegung, von der Verwendung von Fahrzeugen als Signifikanten

der Bewegung bis zur Erzeugung von Bewegungseffekten im Bitde durch die bitdnerischen



Abb.3 Ernst Ludwig Kirchner

Be rli ner StroBenszene, 1 91 3

0l auf Leinwand, 121 x 95 cm

(Gordon 363)

Neue Galerie New York und

Privatsammlung

Mittel selbst. Wenn in Fiinf Frauen auf der Stro8e Abb.2 und Die StraBe s.16e das Auto

also als Zeichen fi.ir die Bewegung fungiert, so gibt es in FriedrichstroBe, Berlin s.rel , das

Kirchner als eine seiner gelungensten StraBenszenen schdtzte,as etwas Neues: das Fahr-

zeug ist nicht tdnger nur Randmotiv in der Komposition, sondern neben die hochragenden

Gestalten der beiden Frauen in den Vordergrund geschoben. Aus dem Signifikanten der

Bewegung ist durch die dynamischen Kreisformen seiner Rdder ein Erzeuger von Bewe-

gung geworden; die Schraffuren wirken wie eine rol[ende Wetle, die grafische Energie in

die Komposition hineinbringt. lhre Kraft saugt die Phalanx der Frauen und Mdnner in ihre

StriSmung auf, deren Bewegung nach vorne intensivierend. Diese Bewegung wird durch die

Para[[etkurven der Beine der Mdnner verstdrkt, die mit dem Kraftfeld der Schraffuren um

die sich drehenden Rdder und dem Bogen des Biirgersteigs korrespondieren. Man braucht

nur dieses Bitd mit Die StraBe und Filnf Frouen ouf der StroBe zu vergleichen, um die dra-

matische Steigerung der Dynamik zu erkennen.

Kirchners Umstellung auf das Schaffen von Bewegungseffekten durch bitdnerische

Mittet wird in dem grtiBten und ambitioniertesten seiner Stra0enbitder, Potsdorner Plotz,

Berlin auu.r , noch weiter getrieben. Dieser Platz war >zum Synonym flir die deutsche

Metropote geworden<<.46 Er galt damals als der belebteste Verkehrsknotenpunkt Europas.aT

In einer zeitgencissischen Darstellung beschrieb Hans Ostwald >das prdchtige Treiben<< um

diesen Platz, >wenn Elektrische, Omnibusse, Autos, Droschken, Geschdftswagen, Mdnner,

Frauen, junge geputzte Mddchen, Kinder den Platz ftilten und durch ein fortwdhrendes

Bewegen ein ewig neues Bitd geben<.a8 Kirchners Gemdlde bietet einen starken Kontrast

zu diesem Bitd: hier sehen wir keine Autos, Etektrische usw., kaum etwas von dem >prdch-

tigen Treiben<<. Hat Kirchner hier vielleicht auf die Verkehrsmotive verzichtet, da er mit

FriedrichstroBe, Berlin bereits ein rein formales Mittel zur Erzeugung von Bewegungsef-

fekten im Bitd entdeckt hatte? Alles Szenische wird in Potsdomer Plotz, Berlin durch das

Hochkippen der Perspektive um die Kreisform der Verkehrsinsel dynamisiert; >wie eine

25
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Abb,4 Max Missmann

Potsdamer Bahnhof,

Empfangsgebdude, l9lO
Fotografie, 1 6,5 x 22,8 cm

Stiftung Stadtmuseum Berlin

Rotationsscheibe [...] scheint sie i.iber den griinbeteuchteten Stra3en zu schweben( - so

beschreibt Katharina Sykora diesen Effekt treffend.ae Das Moment der Drehung erscheint

wie von den spitzen Schuhen der in Schwarz gekteideten Frau getrieben, die stachetigen

Schraffuren um die Scheibenrdnder [assen es in die griine Ftdche ausstrahlen. Die beiden

drastisch verkleinerten Mdnner, die auf die Verkehrsinset zutaufen' wirken mit ihren [iber-

langen Beinen wie von diesem kraftvotten Wirbel eingesogen'50

Kirchner hat in Potsdomer Plotz, Berlin noch einen zweiten Bewegungseffekt einge-

setzt. ln einem undatierten autobiografischen Text um 1926 heiBt es: >Es gitt ats Bild' was

man von einem Punkt mit einem Btick iibersehen kann. Das ist eine groBe Beschrdnkung.

lch mache es so. lch bewege mich und sammle die aufeinander folgenden Bitder in mir zu

einem lnnenbitd. Dieses male ich.<< 
51 Mit anderen Worten: Hier erkldrt Kirchner, dass es ihm

nicht nur darum geht, im Bitd die Bewegungen von Gegenstdnden zu erfassen' sondern auch

die Bewegungen des schauenden Subjekts in dessen sich stdndig verdndernden riiumli-

chen Beziehung zu Gegenstdnden - zu nFormen [...] die man sieht, wenn man setbst in Be-

wegung ist<<.s2 Dies wird durch die Einfiihrung von unterschiedtichen Btickwinketn erreicht.

Kirchner hat diese muttipte Perspektive in Potsdomer Plotz, Berlin brittant ange-

wendet; das Bitd scheint wie eine Montage aus verschiedenen Ansichten. Wir sehen dies

deutlicher, wenn wir das Bitd mit einer Fotografie von dem Platz vergleichenn wie er zu

Kirchners Zeit aussah mu.a . Kirchner hat die dreiteitige Fassade des Bahnhofs auf den

mittteren Teit, dessen zwei Stockwerke wiederum auf eines reduziert. Dieses malte er in

der rtittichen Farbe, die eigenttich nur in den von ihm weggetassenen Seitenftiigetn vorhan-

den war. Links, gleich neben dieser Fassade, ist Haus Potsdam dargestetlt, die seit 1912

neueste bautiche Ergdnzung des Ptatzes. Kirchner hat die dazwischentiegende Kiithener

Strage etiminiert und den Neubau mit dem Bahnhof eng zusammengerlickt. lm Gegensatz

zu dieser horizontalen Verdichtung wird in vertikaler Richtung der Bildraum - und damit

das Gesichtsfetd des Betrachters - dramatisch ausgeweitet. Wir bticken den Frauen im

Mittetpunkt des Bitdes auf Augenhtihe direkt ins Gesicht, doch wenn wir [inks zur Kuppel

von Haus Potsdam hini.iberschauen, kippt die Perspektive zwischen Stra3enniveau und

Gebaudewiedergabe zur Weitwinketansicht. Auf der rechten Seite aber schweben wir hinauf

zu einem erhobenen Btick auf die NebenstraBe und die vereinzelten, drastisch verktei-

nerten Spazierenden. 1919 hat Kirchner gegeni.iber seinem Freund Eberhard Grisebach

gemeintn Potsdomer Plotz, Berlin sei woht seine >beste Arbeit und wird wohI etwas gteich-

wertiges nicht mehr kommen<<.53

In mehreren von Kirchners Bertiner Stadtansichten gibt es die Besonderheit der

Mehrfachausrichtung von Bewegung. Es handett sich um die Einbeziehung von kontras-

tierenden Bewegungsachsen ins Bild. Diese Mehrfachausrichtung ist in FriedrichstroBe,

Berlin s.le1 zu erteben ats Nebeneinanderstetlung der Vorwdrtsbewegung der Menschen

mit der Seitwdrtsbewegung des nach rechts verschwindenden Wagens. Wir sehen sie auch

in der unterschiedtich gerichteten Orientierung der beiden Frauen in Potsdomer Platz,
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Berlin, eine nach vorne schauend, die andere nach [inks. Dieses Bitdkonzept kommt auch in

einigen Stra8enlandschaften vor, so in Nollendorfplatz s.1r2 , Eisenbahniibertiihrung s.r7s,

und Stro8en bohn und Eisenbohn s.u3 , bei a[[en als Kreuzungen mit kontrastierenden Be-

wegungsrichtungen, Wie Grohmann festste[lte: >Die Kreuzungen scheinen nur dazu da zu

sein, um Stra0enbahn-Linien sich schneiden zu lassen, die S-Bahnbrticken, um Bewegung

und Tempo i.iber und unter die Erde zu signalisieren.<< sa

lm Grunde ist die Synchronizitdt unterschiedlicher Richtungsachsen ein unvermeid-

liches Charakteristikum der Bewegungen von Menschen durch die GroBstadt. Anonym -
einzeln, zu zweit oder in kleineren Gruppen - laufen sie Stra0en entlang, ohne notwendi-

gerweise eine psychische Beziehung zueinander zu haben, ohne durch irgendeine gemein-

same Handlung verbunden zu sein. Sie verfotgen ihre jeweitigen Wege in verschiedene

Richtungen, dadurch erzeugen sie kontrastierende Bewegungsbahnen. Unter alten Stra8en-

szenen Kirchners ist das am auffaltendsten in Potsdamer Platz, Berlin, zum Teil ermtigticht

durch den breiten, tiefen Raum. Ftir ihn war diese Polyphonie der Bewegungen besonders

anregend. In einer von ihm verfassten Textvortage fiir Grohmanns Monografie heisst es:

r>Kirchner fand, dass das Geftihl, was tiber einer Stadt tiegt, sich darstettt in der Art von

Kraftlinien. ln der Art, wie sich die Menschen im Gedrdnge komponieren, ja in den Bahnen,

wie sie liefen, fand er die Mittel, jeweits das Ertebte zu fassen. Es giebt Bitder und Grafiken

von ihm, wo ein reines Liniengertist mit fast schematischen Figuren doch aufs tebendigste

Strafjen leben darstelt[t].< 5s

Dieses Phdnomen findet wohl in Kirchners Druckgrafik, vor allem in den Radierun-

gen und Lithografien, seinen lebhaftesten Ausdruck. Ein prdchtiges Beispiet dafi.ir ist die

Radierung Sich onbietende Kokotte s.rsa. Die dichten, imZickzack gefiihrten Schraffuren

schweben frei, uneingeschrdnkt von den umrissenen Formen, Schwiirme von reiner grafi-

schen Energie bitdend. Ein weiteres BeispieI solcher unterschiedtich gerichteten >Kraft-

linien< ist die gro8artige Lithografie Leipziger Stro8e, Kreuzung Abb.s,6, wohl das kompte-

xeste seiner Bilder vom Stra3enleben, vergteichbar mit dem Gemdtde des nahegelegenen

Potsdamer Platzes in seiner vietfiittig gestalteten Rdumlichkeit. ln mittterer Entfernung

fahren zwei Autos nach rechts, im Vordergrund rotlt eine Droschke mit einer Passagierin

nach [inks. Zwei Miinner bewegen sich auf die Droschke aus entgegengesetzten Richtungen

zu. Etwas weiter im Hintergrund gehen Menschen einzeln oder paarweise ihrer unter-

schiedlichen und betiebigen Wege. lm ersten Zustand dieser Lithografie sind die individu-

e[[en Motive deuttich sichtbar. Diese Klarheit wird jedoch im dritten Zustand weitgehend

geopfert. Hier hat Kirchner Biindel von Schraffuren in die Komposition eingebracht, um die

verschiedenen Bewegungsachsen zu betonen und den Kraftlinien konkrete Form zu geben.

Unter den Zeitgenossen Kirchners hat Paut Westheim seine Asthetik der Bewegung wie

kein anderer begriffen und begeistert zu feiern gewuBt. Es handele es sich darum, >in

die Starrheit der Matftdche Dynamik zu bringen [...] So erst konnte man sich an das Bitd

der GroBstadt wagen, deren Essentieltes Bewegung, ins Ma3-, ins Atemlose gesteigerte

27
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Bewegung ist. So werden die Bitder mrigtich mit den fliehenden Hiiuserzeilen, das Bran-
denburger Tor, der Potsdamer Ptatz mit dem hatzenden, ineinander verkndulten Men-
schengewirr, die FriedrichstrafJe mit den Strichmddchen, das Engelufer, die Stadtbilder
aus Frankfurt, Halle, Dresden, Darstellungen, die nicht Ansicht sind, sondern Symphonie
der Groflstadt< [Hervorhebung im Originat].56 Das bedeute >Bewegung nicht ats Motiv

[...] Sondern Bewegung als neuer Lebensrhythmus, als motorische Kraft des Lebendigen.
Bewegung ats Bitdform, als Linienspiel, als Flief3en der Farbmassen, als Raumentwicktung

[...] Nicht ein Earste[[ungsmotiv, sondern ein Darstellungsmittel<.57 Westheim war in
einzigartiger Weise in der Lage, das zu erleben und zu schiitzen, denn er war der Besitzer
von Zwei Frouen ouf der StroBe s. rgz .sB

Kokotte = Zeitfrau?

ln seinem Lobgesang auf Kirchner erwiihnte Westheim >Strichmddchen< nur en
passant, und in der Tat btieben sie wenig beachtet in der Kirchner-Forschung bis in die
Achtzigerjahre. Seitdem wird allgemein angenommen, dass die Frauen auf den Berliner
Stra8enszenen Kokotten sind. ln seiner kurzen Monografie iiber Kirchners GrofJstadtbitder
hat Lucius Grisebach seine Unsicherheit tiber die ldentitdt der beiden Frauen in Die
Stro8e s.tes zugestanden; er charakterisierte sie >nicht mehr so eindeutig als Kokotten,
sondern als modisch gekteidete Frauen, die die Aufmerksamkeit der Mdnner auf sich zie-
hen. Wahrscheintich sind sie als Kokotten gemeint, doch fehtt jegtiche eindeutige Wertung
dieser Ro[[e.<5e Solche Ambiguitdt - vergessen wir nicht: Dieses Bitd hat ja frUher Roso
Strot3e mit Auto geheiBen - reproduziert ein charakteristisches Merkmat der Berliner
Prostitution: denn >hier weifJ man oft nicht<.60 Diese Unsicherheit kiinnte meines Erach-
tens auch fir Berliner Strofienszene Abb.3 ebenso gelten wie fi.ir einige druckgrafische
Arbeiten, deren TiteI nichts von Kokotten verraten wie zum Beispiet Flanierendes Pubtikum
auf der Stro8e mu.z , Arbeiten, die aber ansonsten mit Kokotten-Bildern verwandt sind.

ln Anbetracht der Tatsache, dass Kokotten zweifellos das Sujet von mindestens fiinf
Gemdlden sind, ndmlich Fiinf Frouen ouf der StroBe, Friedrichstro&e, Berlin, Potsdomer
Plotz, Berlin, Zwei Frouen ouf der Stro0e und dem spdter iiberarbeiteten Bitd StroBe mit
roter Kokotte, stellt sich die Frage, warum dieses Thema eben jene Bitder dominiert, die
Kirchner fiir >das vielteicht Wertvo[lste meines Schaffens<< hielt.6l Wie verhdtt sich der
Gegenstand dieser Arbeiten zur dsthetischen Agenda des Ki.insflers?

Hinsichttich dieser Frage scheinen mir zwei Aussagen von Kirchner besonders rele-
vant. Die erste stammt aus einem ldngeren Text, einer Setbstdarstettung in dritter Person,
die er als Vorlage ftir Grohmanns Monografie verfasste. Dort hei0t es: >Die Gefahr, im
Gegenstdndlichen hdngen zu bleiben, bestand fUr Kirchner nicht. Dafiir dachte er zu ma-
lerisch, Am besten zeigen das die Grafiken und Bitder und Pastelle der StraBenscenen, wo
rein bildnerisch, man mcichte sagen gegenstandslos, Empfindungen gegeben sind,<<62 Doch
zwei Jahre spdter hat er dieser Aufierung scheinbar widersprochen: >lch mu0 lhnen von
mir gestehen<<, hat er Schiefler vertraulich mitgeteilt, >dafJ ich ketzerisch genug bin, auf
den lnhatt und Gegenstand sehr groBen Wert zu [egen. Fi.ir mich war das Ausschlaggebende
beim Ergreifen des Malerberufes, daf3 ich durch die Bitder etwas aussprechen konnte, was
ich anders nicht konnte. Von a[[em Anfang an habe ich deshatb immer Compositionen
gematt und gezeichnet, die etwas bedeuteten<(.63 Steckt vie[eicht Wahrheit in beiden Au-
Berungen? Was wdre also dann die Bedeutung der Stra0enszenen? DUrfte paradoxerweise
gerade der Gegenstand der StraBenbitder, die Prostitution, mit Kirchners ))gegenstands-

loser< dsthetischer Empfindung der Grof3stadt integral verbunden sein? Ein Passus in
einem Essay von Atfred Dcibtin tegt diesen Gedanken nahe. Wotfgang Henze hat ats erster
die Stra0enszenen an Kirchners Bekanntschaft mit dem Schriftsteller gekntipft - Kirchner
arbeitete zu der Zeit an drei Holzschnittillustrationen zu Dribtins Einakter Comtesse Mizzi,
einer Wiener Bordellgeschichte, als er die Serie der Stra0enszenen begann.64 Henze hat
aber eine wohl bedeutendere Verbindung dieses Themas mit Dtibtin suggeriert, ndmlich
dessen Essay [iber Prostitution, der 1912 in Der Sturm erschien.65Wir wissen nicht, ob

Abb.7 Ernst Ludwig Kirchner
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Kirchner ihn gelesen hat, doch scheint es hijchst wahrscheinlich, dass die Zusammen-

arbeit mit Diiblin an seinem Bordettsttick die Getegenheit bot, mindestens im Gesprdch

mit den im Sturm-Aufsatz ausgedriickten ldeen vertraut zu werden. Henze zitiert eine

Ste[[e, in der Dtibtin von der Kokotte schreibt, sie habe >Sexualorgane ohne Sexuatitdt.

Weiter: Den Nuttpunkt der Kdtte iibertrumpft sie mit dem Minuszeichen.< 66 Henze sieht in

dieser Beobachtung eine Verwandtschaft mit >der Besonderheit von Kirchners Kokotten

[...] ndmtich die auffatlende K0hle, in der Kirchner diese sich anbietende und zu habende

Weiblichkeit sieht<<.67 Diese >auffattende Kiihte< kann man am deuttichsten in Potsdomer

Plotz, Berlin auu.r und Zwei Frouen ouf der Stro8e s.rgz spiiren. Doch meines Erachtens ist
ein anderer Passus aus Diibtins Text fi.ir unsere Fragestellung vietteicht noch bedeutender,

und zwar dieser: nDenn in den Genitalien Hinweis auf das andere Geschlecht, nicht aber

auf den anderen Menschen. Begriindung von Prostitution, der Manget des Zwanges zum

bestimmten Objekt, das Fehlen einer fatalistischen Bestimmung flir ein sexuel[es Ge-

gentiber, die Ziettosigkeit des Beziehungstriebes.<r68 Dies passt mit den zeitgeniissischen

Berichten i.iber die Berliner Prostitution gut zusammen: die Kokotte als Fldneuse in der

Anonymitdt der Gro3stadt, unperstinlich, immer unterwegs, >das andere Geschlecht, nicht

aber [...] den anderen Menschen<<, kein >rbestimmtes Objekt< suchend. Diese erzwungene

stdndige Bewegung - denn sie riskierte ihre Verhaftung, wenn sie anhielt oder verweilte -
machte die Kokotte zum Ebenbitd der anonymen, stdndigen Bewegung in der GroBstadt,

die Kirchner angeregt und zu den von ihm am meisten geschdtzten Bitdern inspiriert hat.

Um die Zeit der Entstehung der StraBenbitder, also'1914-1915, hat Kirchner eine

merkwiirdige a[leinstehende Phrase auf ein Blatt eines Skizzenbuchs gekritzelt: >Ko-

kotte = Zeitfrau<<.6e >Zeitfrau<< ist ein anomales Wort - wohl eine Erfindung von Kirchner.

Was hatte er damit im Sinn? >Woman by the minute<,7o eine Frau auf Zeit, ats kurzfristig

angemietetes Sexobjekt? Oder kiinnte >Zeitfrau< analog zum >Zeitgeist( gedacht sein: die

in der Gro0stadt attgegenwdrtige flanierende Kokotte als das Ebenbitd der Zeit? Letzteres

scheint im Hinbtick auf Kirchners dsthetische Vision die passendere Interpretation.

Letztendlich ging es Kirchner bei den StraBenbildern wohl primdr um das Erlebnis

der Bewegung: >Das moderne Licht der Stdrdte, in Verbindung mit der Bewegung der Stra-

3en, gibt mir immer neue Anregungen. Es breitet eine neue Schrinheit iiber die Welt, die

nicht in der Einzelheit des Gegenstiindlichen liegt.< [Hervorhebung d. Verf.]71 Westheims

musikatische Metapher >Symphonie der Grof3stadt< ist flir diese Kunst durchaus treffend.
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Tafn.76-99.

34 Gustav Schiefler,Die Grophik

E. L. Kirchners. Bond 1: bis 1 91 6,

Berlin-Charlottenburg 1 926, S. 91,

Nr.222



31

35 ErnstLudwigKirchneran Ludwig

:Justi,Briefvom 27.Juni 1919, in: Detfs,

BriEfwechset (wie Anm. 24), F,d. 2,

5,378-079. Bis 1 921 waren jedoch drei

StraBenbitder offenbar schon in pri-

vatem Besitz: lm ersten Samm[ungs-

l€tatog der Nationatgaterie nach dem

Ankauf von Kirchners StraBenbi[d

wird auf>Gegenstticke bei Herrn West-

heim in Bertin, Herren Hess in Erfurt

und Watterstein in Bertin( hingewiesen

Wrnichnis der Gemdlde und Bildwerke

inder Notionol-Golerie zu Berlin

Gertin 1921), S.61

30 )Texte und Dokumente(, in: Ernst

LudwigKrchner:Von Jeno noch Dovos,

hg,von Anna-Maria Ehrmann und

Votker Waht, Ausst.-Kat. Stadtmuseum

Giihre in Jena, Leipzig 1 993, S. 1 1 5

37 Ausstellung [Ausst.-Kat.

Kunsthaus ZUri€hl, Z0rich 1 91 8,

S.8, Nr. 140

38 Scheff[er, Kirchner
(wieAnm.9), S. 229

39 Verzeichnis Nationat-Gaterie

(wieAnm.35), S.61

t 0 Arbeiten von E. L. Kirchner

Ausst.-Kat. Kunstsaton Ludwig

Schames, Frankfurt a. M. 1 91 6,

Nr.l8und19

4t ErnstLudwigKichner,Leipzlger

Stro9e mit elektrischer Bo hn, 1 914,

0t auf Leinwand,71,5 x 87 cm, Museum

Fotkwang, Essen (Gordon 368)

42 TeiLe derfotgenden Ausfiihrun-
gen basieren auf meinem Aufsatz:
rFraming Movement. Kirchner in

BerLin(, in: Mostly Modern. Essoys in

Aftond Architecture, hg. von Joseph

lriasheck, Stockbridge, Mass., 201 4,

s.104-117

43 Prester,Skizzenb0cher

(wie Anm. 24), S. 41 5 (Skb 1 56)

44 E.L.Kirchner,)DieArbeit

E. L. Kirchners<, in: Eberhard W.

Kornfetd, Ernst Ludwig Krchner.

N ochzeich n u n g seines Lebens,

Bern u. a. 1 979, S. 341

45 Lothar Grisebach, Ernst Ludwig

Ki rchners Dovoser Togebuch : Ei ne

Dorstellungdes Molers und eine

So m mlu ng seiner Sch riften, durchges.

Neuausgabe von Lucius Grisebach,

Ostfitdern-Ruit 1 992 S.72

46 Sykora,Weibtichkeit
(wie Anm. 23), S.40

47 Grisebach,Gro8stadtbilder
(wie Anm. 1 1), S. 49, nach einem 1 91 0

publizierten Baedeker frir Berlin

48 Hans Ostwald,Berlin und die

Berlinerin. Eine Kultur- und Sittenge-

schichte, Bertin 191 1, S. 422

49 Sykora,Weibtichkeit
(wieAnm.23)

50 Ftir eine Anatyse dhnticher Effekte

in Kirchners Zirkusreite,: ei nem

anderen Hauptwerk von 1 91 4, siehe

Haxthausen, Framing Movement
(wie Anm. 42), S. 1 1 0-1 1 2

51 Kirchner, Arbeit
(wie Anm.44). S.344

52 Siehe Anm.43

53 Brief vom 20.September191g,

in Detfs, Briefwechset (wie Anm. 24),

Bd. 2, S.401

54 WittGrohmann,E. L. Kirchner,

Stuttgart 1 961, S. 51-52

55 DavoserTagebuch
(wie Anm. 45), S.78

56 PautWestheim,Helden und

Abenteurer. Welt und Leben der Kilnst-
ler Bertin 1 931,S. 21 2; derAusdruck,
>Symphonie der GroBstadt(, ist wohI

eine bewusste Anspie[ung auf Wa[ther

Ruttmanns Fitm des Jahres 1 922
Bertin, die Sinfonie der GroBstodt.

57 Westheim, Hetden (wieAnm.56)

58 SieheAnm.3S

59 Grisebach, GroBstadtbitder
(wie Anm. 1 1), S. 1 6

60 Ostwatd, Kultur- und Sitten-
geschichte (wie Anm. 20), S. 641

61 Kirchner in einem aufden
24. August 1 91 I datierten Brieffrag-

ment mit der Uberschrift >Meine

Stra3enbitder<, aus einem Notizbuch,

auszugsweise zitiert in: Ernst Ludwig

K rchner. Zeich nu ngen u nd Postelle,

hg. von Roman Norbert Ketterer,

mit Wolfgang Henze, Stuttgartzurich
1 979, S. 250

62 Eintragvon 1925, Davoser

Tagebuch (wie Anm. 45), S. 78

63 ErnstLudwigKirchneran Gustav

Schiefler, Brief vom 1 1. Januar 1 922
Kirchner/Schiefler (wie Anm. 24), S.451

64 Wotfgang Henze,>Die Kunst

Ernst Ludwig Kirchners in den Krisen-
jahren 1 913-1 91 7<, in:Von Jena
nach Davos (wie Anm. 36). S. 52: die

Hotzschnitte sind bei Gercken 637-639

abgebildet.

65 Atfred Ddbtin, >Jungfriiutichkeit

und Prostitution(,Der Sturm 3,

N r. 1 2511 26, 1912, 5. 1 41-1 42, und

Nr.127/128,5.7

66 Dcibtin,JungfrEiutichkeit
(wie Anm. 65), S. 1 42

67 Henze, Krisenjahre (wie Anm. 64)

68 Ddbtin,Jungfriiutichkeit
(wieAnm.65) S. 141

69 Prester, Skizzenb0cher (wie

Anm. 24), S. 9Z Transkription S. 609.

Herzlichen Dank an Professor Presler

f0r seine freundliche Mitteilung

bezLig[ich der Datierung des Skizzen-

buchbtattes

70 Kort,StreetScene
(wie Anm. 23), S. 30

71 Kirchner, Leben und Arbeit
(wie Anm. 26), S. 4


