
Weltberühmter Wikinger: Hägar
der Schreckliche wird 50
geschrieben von Bernd Berke | 1. Februar 2023

Prost  auf  die  50!  Cover  des  Hägar-Jubiläums-
Sammelbandes. (© 2023 King Features Syndicate, Inc. /
Distr. Bulls / © 2023 Egmont Comic Collection)

Die Wikinger, so glaubt man zu wissen, waren wilde Gesellen,
allzeit tollkühn und kriegerisch – und sonst nichts! Doch
halt! Seit ungefähr 50 Jahren weiß es die Welt etwas besser:
Wikinger waren letztlich auch nur Menschen, sie hatten neben
all dem Kampfgetümmel ihre kleinen Alltags- und Eheprobleme
und zeigten auch schon mal sympathische Schwächen.

Woher  diese  Erkenntnisse  kamen  und  sich  Bahn  brachen?
Natürlich  aus  der  unverwüstlichen  Cartoon-Serie  „Hägar  der
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Schreckliche“  (Originaltitel  „Hägar  the  Horrible“)  von  Dik
Browne (1917-1989), die nach seinem Tod vom Sohn Chris Browne
bis 2018 fortgeführt wurde; anfangs wohl etwas holprig, dann
zunehmend kongenial und mit neuen Akzenten. Heute werden die
Strips von verschiedenen Zeichnern fortgesetzt.

Nun aber gedenken wir ganz ergriffen dieses Ereignisses: Die
ersten  Strips  sind  just  vor  einem  halben  Jahrhundert
erschienen.  Am  4.  Februar  1973  sind  sie  erstmals  in  US-
amerikanischen Zeitungen aufgetaucht. Tätääää!

Wie es einem Klassiker gebührt

Es war der Beginn eines rasanten Welterfolgs. Schon nach zwei
Jahren wurde Hägar in etwa 600 Zeitungen nachgedruckt. Bis
heute  sind  Hägars  Abenteuer  weltweit  in  nahezu  2000
Publikationen und rund 60 Ländern herausgekommen. Deutschland
war gleich mit vorn dabei: Noch 1973 stiegen auch hierzulande
erste Zeitungen ein. Das erste Album mit gesammelten Strips
erschien bereits 1975 bei Egmont Ehapa, wo inzwischen eine
veritable  Gesamtausgabe  vorliegt  –  wie  es  Klassikern  eben
zusteht.

Kurzer Schwenk ins Halb-Persönliche: Über viele, viele Jahre
ist Hägar beispielsweise auch werktäglich in der Westfälischen
Rundschau (Dortmund) erschienen. Auch wir in der Redaktion
amüsierten uns köstlich und – pssssst! – wenn wir mal nicht
ganz zufrieden mit der Zeitung waren, hieß es auch schon mal
sarkastisch: „Heute ist Hägar das Beste am ganzen Blatt…“ Aber
das kam natürlich nur äußerst selten vor (*Zwinkerzwinker*).
Kein  Zweifel:  Viele  Leserinnen  und  Leser  hätten  es  kaum
verziehen, wenn wir Hägar gegen andere Comics ausgetauscht
hätten.

Die blöden Hunnen geben mit ihrem Söhnchen an

Ein Anlass wie das Fünfzigjährige schreit nun geradezu nach
einem Jubiläums-Buch mit etlichen der besten Hägar-Folgen. Der
jetzt in Egmonts Comic Collection edierte Sammelband ordnet



die Episoden in chronologischer Folge nach Jahrzehnten. Eigens
gekennzeichnet werden Strips, die Dik Brownes Söhne Chris und
Robert (genannt „Chance“) als ihre Lieblinge ausgewählt haben.

Es beginnt mit einer typischen Geschichte: Die blöde Hunnen-
Familie gibt mit ihrem standesgemäß brutalen Söhnchen an. Da
kann Hägar nicht mithalten, denn sein Sprössling Hamlet (!)
liebt Bücher und keine Raufereien – sehr zum Leidwesen Hägars,
den auch seine Frau Helga nicht über die Schmach hinwegtrösten
kann.  Weitere  der  vielen  Gags  werden  wir  jetzt  nicht
nachbeten. Schaut und lest doch bitte selbst! Ohne sonderliche
Übertreibung ist’s ein Band, der in jede vernünftige Comic-
Bibliothek gehört.

Gattin Helga ist eindeutig die Chefin im Ring

Jedenfalls ist Helga, wenn’s drauf ankommt, eindeutig Chefin
im Ring. Im Disput mit seiner drallen Gattin schrumpft der in
Schlachten  und  Scharmützeln  gestählte  Hägar  allemal  auf
Normalmaß,  als  hätte  man  in  einen  aufgeblasenen  Ballon
gepiekst.  Schon  diese  Konstellation  bringt  viel  Komik  mit
sich. Weitere Protagonisten wie Hägars und Helgas Tochter Honi
(honigsüß, aber im Gegensatz zu ihrem Brüderchen versessen auf
ritterliche  Abenteuer)  sowie  Sven  Glückspilz  erweitern  das
Spektrum ebenso wie zahllose Nebengestalten. So mancher gut
abgehangene  Gag  erwächst  auch  aus  Hägars  tiefer  Abneigung
gegen die Steuereintreiber, die immer ganz schnell mit der
Streckbank und anderen Quälereien inquisitorisch zur Stelle
sind.

„Keine politischen Hühnchen zu rupfen“

Wie bei den besten und berühmtesten Cartoons gemeinhin üblich,
wächst sich das Ganze mit der Zeit zum eigenen Kosmos aus.
Vergleiche  Entenhausen.  Vergleiche  das  gallische  Dorf  von
Asterix und Obelix. Und so weiter.

Im  kundigen  Vorwort  der  Jubiläums-Ausgabe  wird  Hägar  von
Michael Bregel so skizziert: „Stattliche Figur, Rauschebart



und  wallendes  Haupthaar,  eine  gewisse  charakteristische
Zerstreutheit,  Familienmensch,  großer  Esser…“  Zu  ergänzen
wäre:  leidenschaftlicher  Trinker.  Erfinder  Dik  Browne  hat
übrigens klargestellt: „Ich habe keine politischen Hühnchen zu
rupfen  und  verdammt  wenige  Weisheiten  zu  verbreiten.  Ich
verkaufe Lacher.“ Das kann man wohl sagen.

Dik Browne / Chris Browne: 50 Jahre „Hägar der Schreckliche“.
Comic Collection bei Egmont. 288 Seiten, gebundene Ausgabe. 35
Euro.

 

 

„Das ist doch keine Kunst“ –
Strips  und  Cartoons  in  der
Ludwiggalerie Oberhausen
geschrieben von Rolf Pfeiffer | 1. Februar 2023

Bilder  von  Ralph  Ruthe,
Joscha  Sauer  und  Felix
Görmann  hängen  jetzt  in
Oberhausen im Schloß. Dieses
Motiv  ziert  den  Katalog.
(Foto:  Ludwiggalerie
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Oberhausen/Ruthe,  Sauer,
Flix)

In  der  Ludwiggalerie  im  Oberhausener  Schloß  hängen  jetzt
Cartoons und Comics an den Wänden. Ralph Ruthe, Joscha Sauer
und  Felix  Görmann  („Flix“)  heißen  die  Zeichner,  die  man
namentlich  möglicherweise  nicht  kennt,  deren  bunte
Bildgeschichten jedoch weit verbreitet sind, in Zeitungen und
Zeitschriften, im Internet oder auch in Büchern auftauchen. Im
Museum jedoch erwartet man Cartoons und Comics eher nicht.
Gehören sie überhaupt dort hin?

Dr. Christine Vogt, Direktorin der Ludwig-Galerie, würde diese
Frage jederzeit heftig bejahen und vielleicht auf vergangene
Projekte verweisen. Ralph König und Walter Moers („Das kleine
Arschloch“, „Käpt’n Blaubär“), die beiden wohl bedeutendsten
deutschen Zeichner der Gegenwart, hatten in Oberhausen bereits
ihre Einzelausstellungen. Ruthe, Sauer und Flix entstammen in
gewisser Weise einer nachfolgenden Generation, sind alle in
den 70er Jahren geboren, jetzt schon etliche Jahre erfolgreich
im Geschäft und bieten sich somit für eine Nachfolge an.

„Frühreif“-Dreibilderstrip
von Ralph Ruthe, 2014 (Foto:
Ludwiggalerie Oberhausen)

Kurz und klassisch

Ralph  Ruthe  erzählt  seine  Geschichten  bevorzugt  mit  dem
Einzelbild.  Auch  wenn  er  einmal  mehrere  Bilder  verwendet,
zielt er doch auf die eine Pointe und den spontanen Lacher.
Ganz offenbar ist er ein Freund des gnadenlosen Kalauers, wenn
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er beispielsweise den Postboten zum Bauern schickt, weil der
„ein  Feld  bestellt  hat“.  Andere  Arbeiten  sind  poetischer,
stiller, doch ein Lacher ist eigentlich immer drin. Von Ruthe
stammt  übrigens  der  meist  dreibildrige  Strip  „Frühreif“,
dessen  Held  ein  neunmalkluger  Bengel  in  den  Wirren  der
beginnenden  Pubertät  ist  und  der  unter  anderem  in  der
Wochenendbeilage  der  WAZ  läuft.

Akribische Handwerker

Alle drei Zeichner, das macht diese Museumsschau deutlich,
sind akribische Handwerker, die offenbar noch ganz altmodisch
mit  Stiften  auf  Papier  zeichnen  und  nicht  auf  das  iPad.
Vorentwürfe  und  verschiedene  Ausführungen  hängen  hier
nebeneinander, man ahnt die Widrigkeiten, die die Animation
der  später  so  schwerelos  auftretenden  Strichmännchen  und
–weibchen  in  manchen  Schaffensphasen  bereitet.
Entwurfsarbeiten  sind  übrigens  meistens  größer  als  die
letztlich gedruckten Comics und Cartoons.

Abgründiges  aus  der  Reihe
NICHTLUSTIG  von  Joscha
Sauer,  2004  (Foto:
Ludwiggalerie  Oberhausen)

Sensenmann und Lemminge
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Eine gewisse Abgründigkeit durchzieht das Werk Joscha Sauers.
Immer wieder kommt bei ihm der Sensenmann ins Spiel, haben die
Lemminge Probleme mit ihrem selbstmörderischen Lebensentwurf.
Und dem Hahn auf dem Hof reicht das Krähen nicht mehr, weshalb
er dem Bauern bei Sonnenaufgang mit der Wasserspritze auf die
Pelle rückt. Sauers Skizzenbuch, Blätter daraus sind in einer
Vitrine zu sehen, hat die Anmutung eines wüsten Underground-
Comics, doch seine Cartoons sind auf geradezu bedächtige Weise
komponiert und ausgeführt.

Konservative Pinselführung

Konventionalität in der Ausführung fällt allerdings bei allen
drei Artisten ins Auge. Auch Flix, der vor einigen Jahren dazu
überging, dem männlichen Personal seiner Comics trapezförmige
glatte  Nasen  zu  verpassen,  erzählt  ansonsten  mit  eher
konservativem Malduktus. Gleichwohl ist er von allen Dreien
der experimentierfreudigste. Perspektiven und Formate wechseln
heftig,  außerdem  scheint  er  Spaß  an  vielen  schön
widergegebenen Bilddetails zu haben. Besonders eindrucksvoll
gerieten „Handtuchbilder“ aus der Vogelperspektive, die viele
leicht  bekleidete  Frauen  im  Freibad  auf  ihren  Handtüchern
liegend zeigen. Das eine Männchen im Bild, das von so viel
Weiblichkeit geradezu erschlagen dumm dasteht, muss natürlich
sein,  sonst  wäre  das  Bild  nur  ein  Bild  und  noch  keine
Geschichte.  Aber  Comics  und  Cartoons  erzählen  nun  einmal
abgeschlossene Geschichten, und seien sie noch so kurz. Auch
die schnell hingeworfenen Animationszeichnungen von Flix, die
in einer Vitrine liegen und ein bisschen an altmeisterliche
Skizzenbücher denken lassen, zeugen von dessen Könnerschaft.



Faust von Flix, 2010 (Foto:
Ludwiggalerie Oberhausen)

Die meisten in Oberhausen ausgestellten Arbeiten sind lieb und
nett, enden keineswegs unerwartet. Amerikanische Zeichner wie
Robert Crumb oder Gilbert Shelton, die in anstoßerregenden
Strips einst Drogenexzesse und sexuelle Obsessionen zu Papier
brachten, finden hier nicht ihre Nachfahren. Das ist kein
Vorwurf, nur eine einordnende Feststellung.

Und gehört das nun ins Museum oder nicht? Unbestreitbar sind
Bilder, die für Printmedien geschaffen werden, dort auch am
besten präsentiert. Es ist für sich genommen nicht sinnvoll,
verkürzt gesagt, Seiten aus einem Comic-Strip herauszunehmen
und gerahmt an die Wand zu hängen. Die Oberhausener Schau
erzählt jedoch eine Menge mehr über die drei Zeichner und ihr
Werk, und angesichts der klugen und stilsicheren Präsentation
verblasst die Frage nach der Sinnhaftigkeit recht bald.

„Ruthe Sauer Flix – Das ist doch keine Kunst. Comics und
Cartoons zwischen Shit happens, Nicht lustig und Schönen
Töchtern“
Bis 17. Januar 2016. Ludwiggalerie Schloss Oberhausen,
Konrad Adenauer Allee 46.
Geöffnet Di-So 11-18 Uhr, Eintritt 8 Euro.
Der empfehlenswerte Katalog erschien im Carlsen-Verlag
und kostet 29,80 Euro.
www.ludwiggalerie.de
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Vom Varieté bis zur Vorhölle:
Die Comics und Trickfilme des
Winsor McCay in Dortmund
geschrieben von Bernd Berke | 1. Februar 2023
Wer hätte das gedacht: Da präsentiert Dortmund die bislang
wohl weltweit umfangreichste Retrospektive zum Werk von Winsor
McCay.

Winsor Who? – McCay! Der US-Amerikaner, der von 1869 bis 1934
gelebt  hat,  gilt  als  eigentlicher  Erfinder  des
Zeichentrickfilms, dessen frühe Standards er lange vor Walt
Disney gesetzt hat. So geht die zeitsparende Folientechnik für
Bildhintergründe auf ihn zurück. Überdies war er einer der
genialen Pioniere des Comics.

Das Tor zum Schlummerland
–  Detail  aus  Winsor
McCays  „Little  Nemo  in
Slumberland“, 1906 (Bild:
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Katalog)

Diese besonders in Deutschland (NS-Zeit, Schundkampagne der
50er  Jahre)  lange  unterdrückte  bzw.  gering  geschätzte
Kunstform entschied seinerzeit in den USA über Wohl und Wehe
der Zeitungen. Nur wer die besten Comic-Zeichner hatte, konnte
die  Auflage  nachhaltig  steigern.  Nachrichten  aus  Politik,
Sport  und  Kultur  waren  demgegenüber  fast  zweitrangig.  Die
hatte ja, salopp gesagt, jeder. Der „New York Herald“ und
später zahlreiche andere Blätter aber hatten Winsor McCay.

Die berühmtesten Serien McCays hießen „Dream oft the Rarebit
Fiend“ (etwa: „Traum eines Käsetoast-Liebhabers“, ab 1904) und
vor allem „Little Nemo in Slumberland“ („Der kleine Nemo im
Schlummerland“,  ab  1905).  Vorbild  dieser  Kinderfigur  war
McCays Sohn Robert, der an Schlafstörungen litt und oft wüstes
Zeug träumte. Während die irrwitzigen Käse-Episoden für ein
erwachsenes  Publikum  gedacht  waren,  richtete  sich  Nemo  in
farbig gedruckten Wochenendbeilagen an ganze Familien und kam
deshalb etwas entschärft daher.

Alptraumszene  aus  „Little
Nemo  in  Slumberland“,  1909
(Bild: Katalog)

Das  Kerngeschehen  beider  Langzeitserien,  die  sich  über
Hunderte  von  Folgen  erstreckten,  wird  von  phantastischen
Träumen  und  Alpträumen  bestimmt,  die  freilich  stets
unterhaltsam  ausfabuliert  werden.  Tatsächlich  findet  McCay
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dabei  zu  einer  fulminanten  Bildsprache,  die  Elemente  des
Surrealismus  vorwegnimmt  und  manche  Fährte  der  Freudschen
Traumdeutung kongenial vor Augen führt.

Derart  tief  und  manchmal  verstörend  ist  McCay  ins
irrlichternde, flackernde Traumreich vorgedrungen, dass es im
Grunde kaum verwundert, wer sein Werk in den späten 1960er
Jahren der Vergessenheit entrissen hat. Es waren Underground-
Zeichner  wie  Robert  Crumb,  die  in  ihm  gleichsam  einen
Vorläufer  ihrer  wilden  und  windungsreichen  Trips  gesehen
haben.  Die  Ausstellung  dokumentiert  auch  Ausläufer  solcher
Nachwirkungen.

Im Dortmunder Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK) sind
nun annähernd 200 Exponate aus allen Schaffensphasen zu sehen
–  zumeist  ursprüngliche  Entwürfe  oder  originale
Zeitungsseiten,  für  die  auf  dem  Sammlermarkt  zuweilen
zigtausend Dollar bezahlt werden. Schräg gegenüber im Foyer
des RWE-Towers ergänzen einige zusätzliche Filme die Schau,
die  den  Abschluss  einer  stark  beachteten  Tournee  (u.a.
Hannovers  Wilhelm  Busch  Museum  und  Basels  Cartoonmuseum)
bildet – mit deutlich mehr Ausstellungsstücken als an den
vorherigen Stationen.

Bildfolge aus „Dream
of  the  Rarebit
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Fiend“,  1913:  Der
Mann sagt, die Frau
sei  ihm  ein  Rätsel
(„puzzle“)  –  und
schon löst sie sich
in  lauter
Puzzleteile  auf.
(Bild:  Katalog)

Der  wahrhaft  kundige  Kurator  der  Schau,  der  gebürtige
Dortmunder  Alexander  Braun,  der  notfalls  stundenlang
inspiriert  und  inspirierend  über  McCay  sprechen  kann,  ist
froh, dass just ein honoriges kulturgeschichtliches Museum den
Schlusspunkt setzt, denn die anderen Stätten der Rundreise
sind auf humorige Darstellungsformen spezialisiert. Hier aber
erfahren  die  Comics  nun  die  Nobilitierung,  die  solchen
Künstlern und ihren Hervorbringungen gebührt. Heute nennen die
Feuilletons  bessere  Comics  ja  auch  ganz  vornehm  „Graphic
Novels“.

Gewiss: Die Ursprünge McCays lagen im Varieté, im Vaudeville
und in damals grassierenden Freak Shows. Mit seinen Filmen und
sonstigen Vorführungen (z. B. als Schnellzeichner) hat der
Workaholic, der bei Tag und Nacht in Schöpferlaune war, auch
Jahrmarkts-Gelüste  bedient,  wie  denn  überhaupt  das  Kino
anfangs  eine  Art  Kirmesvergnügen  gewesen  ist  und  keine
sonderlichen Hochkultur-Ambitionen gehabt hat.

Doch sowohl seine Filme als auch die Comics überwinden sehr
rasch,  ja  quasi  von  Anfang  an  das  starre  Schema  anderer
Zeichner. Man sieht es schon am stets dynamisch wechselnden
Zuschnitt der Bildformate, die – im Dienste der jeweiligen
Geschichte  –  bis  ins  Extreme  gehen  können.  Da  werden
beispielsweise ganze Bildfolgen mittels Zerrspiegel-Ästhetik
in groteske Längenmaße gedehnt, andere verwirren durch endlose
Treppenlabyrinthe. Und was der tausend Ideen mehr sind.



Zeichnung  zum  Trickfilm
„Gertie,  der  Dinosaurier“,
1914 (Bild: Katalog)

Virtuos jongliert McCay mit den Zeichen- und Druck-Techniken
des noch neuen Mediums, spannt weite, geradezu literarische
Erzählbögen über viele Folgen hinweg und begibt sich alsbald
immer mal wieder auf hintersinnige Meta-Ebenen, indem er etwa
Dialoge  mit  seinen  eigenen  Figuren  führt,  die  sich  über
schlampige Ausführung beschweren oder gleich in Tuscheflecken
ertränkt  werden.  Höchst  subtil  sind  Linienführung  und
Farbgebung,  die  durchaus  an  die  Größen  des  Jugendstils
heranreichen.

Und welche Visionen hatte dieser Selfmademan, der es übrigens
zu  einigem  Wohlstand  brachte!  Zum  US-Feiertag  Thanksgiving
denkt er sich einen Riesen-Truthahn aus, der ganze Häuser
vertilgt – lange vor solchen Kinomonstern wie King Kong oder
Godzilla.  Seine  immense  Vorstellungskraft  stellt  er
gelegentlich auch in den Dienst politischer Propaganda, so mit
einem famosen Trickfilm über den Untergang der „Lusitania“ am
7. Mai 1915, die von einem deutschen U-Boot vor der irischen
Küste versenkt worden war.
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Fotografie  von
Winsor McCay, 1906
(Bild: Katalog)

Dieser schreckliche Vorfall bewog die öffentliche Meinung in
den USA, im Ersten Weltkrieg gegen Deutschland Stellung zu
beziehen. Die Kriegserklärung folgte allerdings erst rund zwei
Jahre  später.  Fürs  Zeitungs-Imperium  des  Verleger-Tycoons
Randolph  Hearst,  der  ebenfalls  in  diesem  Sinne  gegen
Deutschland  agitierte,  illustrierte  McCay  in  jenen  Jahren
zahlreiche Leitartikel.

McCays Lusitania-Film nimmt Sequenzen vorweg, wie sie später
die  großen  Katastrophenfilme  geprägt  haben.  Und  man  traut
seinen Augen nicht, wenn die Menschen (sich) en masse vom
Schiff stürzen. Hat da einer etwa schon Schrecknisse wie die
des 11. September 2001 vorausgesehen? Sagen wir so: Wie viele
andere Künstler, so hatte auch McCay einen geheimen Zugang zur
Vorhölle, er war in der Lage, überzeitliche Formen des Urbösen
zu imaginieren.

Zweierlei  sollte  man  als  Besucher  jedenfalls  mitbringen:
Erstens viel Zeit, um sich auf die Bildfolgen einzulassen.
Zweitens  einigermaßen  belastbare  Englisch-Kenntnisse,  sonst
hat man von all dem leider ziemlich wenig.

Winsor McCay – Comics, Filme, Träume. 23. Februar bis zum 9.

http://www.revierpassagen.de/16092/vom-variete-bis-zur-vorholle-die-comics-und-filme-des-winsor-mccay-in-dortmund/20130222_2203/mkk_winsor_mccay_portrait_1906


Juni 2013. Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Dortmund
(Hansastraße 3). Eintritt 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Katalog 49
Euro. Geöffnet Di, Mi, Fr, So 10-17, Do 10-20, Sa 12-17 Uhr.
Mo geschlossen. Infos über Führungen 0231/50-26028. Internet:
www.museendortmund.de
Ergänzende  Filmschau  im  RWE-Tower,  Freistuhl  7.  Vom  25.
Februar bis zum 12. April 2013, werktags 9-18 Uhr (von außen
durchs Schaufenster 24 Stunden lang zu sehen), Eintritt frei.

Endlich  im  Museum:  Blaubär,
Arschloch und der Föhrer
geschrieben von Björn Althoff | 1. Februar 2023
Käpt’n  Blaubär,  dieser  behäbig-gutmütige  Lügenbär  aus  der
„Sendung mit der Maus“?

Ist von ihm, Walter Moers.

Dann das Kleine Arschloch, diese respektlose Comic-Figur, ein
Elfjähriger mit großer Nase und baumelndem Schniedelwutz?

Von ihm, Moers.

„Adolf, die kleine Nazi-Sau“, die scheiternde Witzfigur aus
dem Clip „Der Bonker“?

Moers’ Idee.

Der  Kontinent  Zamonien,  ein  düster-sagenhafter  Schauplatz
einer ganzen Roman-Reihe – von Käpt’n Blaubärs Abenteuern für
Erwachsene über Rumo bis zu einäugigen Buchlingen, die tief
unter der Erde leben?

Eine grafische und wortgewaltige Schöpfung von: Moers.

https://www.revierpassagen.de/5547/endlich-im-museum-blaubar-arschloch-und-der-fohrer/20111031_1329
https://www.revierpassagen.de/5547/endlich-im-museum-blaubar-arschloch-und-der-fohrer/20111031_1329
http://www.wdrmaus.de/kaeptnblaubaerseite/
http://www.kleines-arschloch.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf,_die_Nazi-Sau
http://www.zamonien.de/
http://www.nachtschule.de/zamonien.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_13%C2%BD_Leben_des_K%C3%A4pt%E2%80%99n_Blaub%C3%A4r
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_13%C2%BD_Leben_des_K%C3%A4pt%E2%80%99n_Blaub%C3%A4r
http://de.wikipedia.org/wiki/Rumo_%26_Die_Wunder_im_Dunkeln
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Stadt_der_Tr%C3%A4umenden_B%C3%BCcher


Endlich darf Moers ins Museum

„7 ½ Leben“ hat Walter Moers schon hinter sich gebraucht –
zumindest  legt  die  gleichnamige  Ausstellung  in  der  Ludwig
Galerie Schloss Oberhausen das nahe.

Zum ersten Mal darf das Gesamtwerk des Zeichners, Grafikers,
Autors ins Museum. Skizzen und Vorab-Collagen sind zu sehen,
Storyboards und fertige Clips, Tuschezeichnungen, Objekte und
Bücher.

Richtig: Bücher. An den Bänken sind Moers’ Romane befestigt.
Wer viel Zeit mitbringt, kann so auch in der zamonischen Welt
versinken, die Moers seit 1999 erschafft. Aus Text, besonderer
Typografie und eingefügten Zeichnungen.

Bedrückend. Und heiter

Für seine Romane schafft Moers mit Tusche Szenen, die beides
sind: bedrückend und heiter. Viele Figuren wirken lächerlich
und verbreiten doch Angst und Schrecken. Das ist die Kunst
seiner Fantasie: Alles kann jederzeit ins Gegenteil umschlagen
– in die schrecklichsten Höllenqualen oder in ein rauschendes
Fest.

Viele  der  Original-Zeichnungen  sind  auch  in  Oberhausen  zu
sehen. Und stellen den Betrachter vor eben dieses Rätsel: Sind
das  nun  Endzeit-Visionen  wie  bei  Pieter  Bruegel?
Angsteinflößende Kreaturen im Stil eines Gustave Doré? Oder
spielt Moers nur wieder mit den Vorlagen?

Respektlosigkeit gegenüber da Vinci? Gerne doch!

Moers  liebt  die  Persiflage.  Ein  paar  Respektlosigkeiten
gegenüber da Vinci, Rembrandt, Picasso, Munch und Miró? Sind
immer drin. Moers imitiert die Werke, kopiert sich durch all
die Stile der Kunstgeschichte und setzt immer sein Kleines
Arschloch in die Mitte.

Auf die vermeintlich antike Vase, als goldverzierte Ikone, als



Mona Lisa, als Schrei, als Warhol’sche Campbell-Dose – selbst
als Snoopy-Ersatz auf der Hundehütte. Über dem letzten Bild
schwebt die Denkblase: „Hier sollte eine heiter-besinnliche
Schlusspointe stehen, aber mir fällt keine ein.“ Treffender
und  gemeiner  kann  man  Charles  M.  Schulz’  Comics  nicht
entlarven.

Ein kotzender „Bürger von Calais“

Andererseits: Selbst bei Werken, die ihrerseits Tabus brachen,
dreht Moers die Schraube noch etwas weiter. Bei Jeff Koons
„Made in Heaven“ hockt das Kleine Arschloch in eindeutiger
Pose vor der Frau, die sich auf dem Gras räkelt. Wenige Meter
weiter  würgt  eine  großnasige  Steinfigur  ihren  Magen-Inhalt
heraus, Moers‘ Version von Auguste Rodins „Bürger von Calais“.

Nicht umsonst warnt ein Schild: Dieser Teil der Ausstellung
ist nur für Besucher ab 16 geeignet.

Harmlose Blaubär- und Hein-Blöd-Puppen

Harmlos dagegen geht es in einem anderen Gebäudeteil zu. Die
Puppen von Käpt’n Blaubär und Hein Blöd sind ausgestellt. Ein
Film zeigt, wie die Puppenspieler arbeiten, wie es hinter den
Kulissen aussieht. So wird ganz nebenbei deutlich, wie Moers’
Ideen eben auch funktionieren: mit dem Kern erfolgreich sein,
dann vermarkten – vom Musical bis zur Kuschelpuppe.

Es  wäre  allerdings  unfair,  Walter  Moers  auf  den  breiten
Merchandising-Aspekt zu reduzieren. Zumal der personenscheue
Künstler eher das neue Ufer sucht, als am alten Ausverkauf zu
betreiben.

Was Moers in den 80ern schon konnte

Die „7 ½ Leben“ zeigen seine Entwicklung. Moers hatte zwar
schon immer Talent im Zeichnen, im detaillieren Umsetzen und
im textlichen Verdichten. Viele Ideen aus den späteren Romanen
hatte Moers schon in den 80ern. Es brauchte allerdings Jahre,



bis er den exakten Einsatz von Illustrationen und pseudo-
wissenschaftlichen Grafiken dosieren konnte.

Harte Arbeit war das, davon zeugt das Tipp-Ex auf einigen
Entwürfen, die in Oberhausen zu sehen sind. Am Ende jedoch
kommt so etwas heraus wie das „Tratschwellen-Alphabet“. Das
dem Betrachter einfach ein Lächeln abverlangen muss.
Mindestens.

Walter Moers‘ 7 1/2 Leben sind noch bis zum 15. Januar 2012 zu
sehen. Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, Konrad-Adenauer-Allee
46, geöffnet Di-So 11-18 Uhr. Katalog 29 Euro.

 

(Eine  ähnliche  Version  dieses  Textes  ist  im  Westfälischen
Anzeiger erschienen).


