
1971 
«Vorsicht Kunst) 

Die Fotomontagen von Klaus Staec 
von Gerd Blur 

Klaus Staeck ist neben Joseph Beuys (1921-1986) und Hans Haacke (*1936) der wohl bekanntes' 
politische Künstler der Bundesrepublik. Im Unterschied zu Haacke und Beuys findet Staecks Kunst «nicK 

im Saale statt» (Staeck), da er sich der «populären» Medien des Plakats, der Postkarte und dt 
Aufklebers - der «Gebrauchsgrafik» - bedient. Seine Grafik «Deutsche Arbeiter», Staecks Beitrag zur 

Bundestagswahl von 1972, war laut einer repräsentativen Umfrage nach der Wahl 9,1 Prozent der 
Erwachsenen in der Bundesrepublik bekannt. Plakat, Postkarte und Aufkleber hatten schon 1972 eine 

Gesamtauflage von 255000 erreicht. Staecks Arbeiten der 1970er Jahre, mit denen er zu einem Klassik' r 
der politischen Grafik geworden ist, werden bis in die Gegenwart hinein nachgedruckt und ausgestel! . 

Bis heute umfasst sein Werk ca. 300 Grafiken und zahlreiche Fotos, die in über 3000 Ausstellungen 
präsentiert wurden. Staecks polemisch-politische Arbeiten fanden und finden tausendfach ihren Weg in 

den öffentlichen Raum, nicht zuletzt an die Hochschulen. Laut Auskunft des Künstlers wurde bislang 
41-mal erfolglos versucht, Plakate und Postkarten juristisch verbieten zu lasse 

Klaus Staeck, 1971 
Auflage: Grafik 130, Plakat 7000, Postkarte 51000; 1971; 

Reproduktion von Postkarte. 
Edition Staeck; © VG Bild-Kunst, Bonn 2008 

Originalveröffentlichung in: Paul, Gerhard (Hrsg.): Das Jahrhundert der Bilder, Bd. 2, Göttingen 2008, S. 418-425
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• Meisterwerk und Moral: 
Sozial fall (1971) 

K l a u s S taeck a r b e i t e t m i t d e r « S p r e n g k r a f t d e s G e g e n 
sa t zes» ( W e r n e r H o f m a n n ) . S c h o n s e i n erstes P l a k a t 
« W ü r d e n Sie d i e s e r F r a u e i n Z i m m e r v e r m i e t e n ? ( S o 
z i a l f a l l ) » ü b e r b l e n d e t e a n l ä s s l i c h d e r N ü r n b e r g e r D ü 
r e r - R e t r o s p e k t i v e z u m 5 0 0 . G e b u r t s t a g d e s K ü n s t l e r s 
i m J a h r 1971 z w e i K o n t e x t e , d i e z u v o r k a u m e in B e s u 
c h e r i n e i n e n Z u s a m m e n h a n g g e b r a c h t h a b e n d ü r f t e : 
M e i s t e r w e r k u n d M i e t m a r k t , M u s e u m u n d M o r a l . 

Barbara Dürer (1451-1514) 
Dürers Mutter gebar 18 Kinder; 15 starben im Kindesalter. Sie 
war in Leitung, Organisation und Vertrieb der Goldschmiede
werkstatt ihres Mannes Albrecht Dürer d. Ä. eingebunden, die 
dieser von ihrem Vater übernommen hatte. War ihr Mann ab
wesend, führte Barbara Dürer die Werkstatt eigenständig. Wie 
Britta-Juliane Kruse gezeigt hat, blendet Dürer den gesell
schaftlichen Status seiner Mutter aus, um sie im Modus eines 
zugespitzten Realismus zugleich zu einem Inbild der «from
men Witwe» zu stilisieren, wie es einer Rollenzuschreibung 
seiner Zeit entsprach. 

Albrecht Dürer, Die Mutter des Künstlers: Barbara Dürer (1514), 
Kohlezeichnung, 42,3 x 30,5 cm. 

Kupferstichkabinett Berlin 

D a s P l a k a t ze igt d i e l e i ch t b e s c h n i t t e n e W i e d e r g a b e 
e i n e r d e r b e r ü h m t e n s p ä t e n Z e i c h n u n g e n D ü r e r s , die 
s i g n i e r t e u n d 1514 d a t i e r t e K o h l e z e i c h n u n g d e r M u t 
ter d e s M a l e r s « d y w a s alt 63 J o r » ( D ü r e r ) . D a s im 
B e r l i n e r K u p f e r s t i c h k a b i n e t t a u f b e w a h r t e B la t t gilt, 
a l l e r d i n g s erst sei t d e r W e n d e v o m 19. z u m 20 . Jahr
h u n d e r t , als e i n e s d e r H a u p t w e r k e D ü r e r s , als ein 
Z e u g n i s ü b e r l e g e n e n m i m e t i s c h e n K ö n n e n s u n d zu 
g le i ch b e s o n d e r e r W a h r h a f t i g k e i t u n d u n b e s t e c h l i c h e n 
S c h a r f b l i c k s . I m « D r i t t e n R e i c h » e r f reu te s ich das Blatt 
b e s o n d e r e r W e r t s c h ä t z u n g , d a es als küns t l e r i s cher 
Be leg e i n e s Satzes H i t l e r s a u s d e m J a h r 1934 herange 
z o g e n w u r d e : « W a s d e r M a n n e i n s e t z t a n H e l d e n m u t 
a u f d e m S c h l a c h t f e l d , setzt d i e F r a u e i n i n e w i g ge
d u l d i g e r H i n g a b e , i n e w i g g e d u l d i g e m L e i d e n . » Hans 
W ü h r g l a u b t e i n d e r Z e i t s c h r i f t Kunst und Volk, dem 
a m t l i c h e n O r g a n d e r « N S - K u l t u r g e m e i n d e » , dass D ü 
rer i m P o r t r ä t s e i n e r M u t t e r « d i e S e l i g k e i t e n u n d Be
g l ü c k u n g e n , [ . . . ] d i e B i t t e r n i s s e u n d V e r z w e i f l u n g e n 
d e s W e i b e s , d a s d e n w u n d e r b a r e n A u f t r a g d e s Lebens 
e r f ü l l t » darges te l l t h a b e - ges te iger t z u r «Riesenge
b ä r d e u n p e r s ö n l i c h e n S c h i c k s a l s . » 

N a c h 1 9 4 5 ä n d e r t e n s i c h i n d e n b e i d e n neuen 
d e u t s c h e n S t a a t e n d i e V o r z e i c h e n d e r R e z e p t i o n . In 
d e r f r ü h e n D D R e r f r e u t e s i c h d a s B l a t t w e i t e r großer 
W e r t s c h ä t z u n g u n d w u r d e i n d i e A h n e n g a l e r i e des so
z i a l i s t i s c h e n R e a l i s m u s e i n g e r e i h t . I n d e r f r ü h e n B R D 
s c h r i e b m a n d i e « v ö l k i s c h e » K u n s t g e s c h i c h t s s c h r e i 
b u n g te i l s e n t s c h ä r f t f o r t ( s o i m Fal l d e s D ü r e r k e n n e r s 
F r i e d r i c h W i n k l e r ) , te i l s g r i f f m a n a u f f r ü h e r e for
m a l ä s t h e t i s c h e W ü r d i g u n g e n z u r ü c k . D i e «schönste 
Z e i c h n u n g der W e l t » ( s o E r n s t P e n z o l d t 1949 ) wurde 
n u n i m Z e i c h e n d e r w e s t l i c h e n « W e l t s p r a c h e » der un
g e g e n s t ä n d l i c h e n K u n s t als M u s t e r b e i s p i e l ausdrucks 
vo l l e r , f o r m a l g e k l ä r t e r A b s t r a k t i o n g e r ü h m t . 

I n d e r k u n s t h i s t o r i s c h e n D e u t u n g der Z e i c h n u n g 
i m 19. u n d 20 . J a h r h u n d e r t w u r d e n ( u n d w e r d e n bis 
h e u t e ) ä s t h e t i s c h e u n d e t h i s c h e W e r t u n g e n häuf ig 
v e r m i s c h t : b e w u n d e r t w i r d n i c h t n u r d i e künst ler i 
s che Q u a l i t ä t , d e r R e a l i s m u s u n d d i e e indr ing l i che 
P las t i z i t ä t des B la t tes , g e l o b t w i r d a u c h e in d e r Zeich
n u n g a n g e s o n n e n e r e t h i s c h e r A n s p r u c h , d i e Unbe 
s t e c h l i c h k e i t u n d A u f r i c h t i g k e i t v o n D ü r e r s B l i ck und 
s e i n e s b e r ü h m t e n B la t tes . K ö n n e n u n d W a h r h a f t i g 
ke i t s c h e i n e n so i n D ü r e r s M e i s t e r w e r k e i n e u n t r e n n 
ba re V e r b i n d u n g e i n z u g e h e n . F ü r G o m b r i c h macht 
« g e r a d e i h r e u n b e d i n g t e E h r l i c h k e i t » d iese Z e i c h n u n g 
z u m g r o ß e n K u n s t w e r k . 

• Museum und Mietmarkt 

A l s G e g e n w e l t z u d e n V e r b r e c h e n d e s « D r i t t e n R e l " 
c h e s » ga l t i n d e r f r ü h e n B u n d e s r e p u b l i k n a c h ver
b r e i t e t e r A u f f a s s u n g d i e K u n s t u n d d u r c h a u s auch 
d i e « d e u t s c h e » K u n s t - i h r e v e r m e i n t l i c h «zeit losen» 
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Werke und Werte. Beethoven und Goethe, Dürer und 
Caspar David Friedrich schienen einen Beleg dafür zu 
bieten, dass der «deutsche Geist» die Zeiten der Ver
brechen und der Niederlage im Kern unbeschadet 
überstanden hatte. 

Anlässlich einer der prominentesten Ausstellungen 
historischer Kunst der 1970er Jahre befragte Staecks 
Plakat mittels einer überraschenden Probe aufs Exem-
pel das bildungsbürgerliche Credo, demgemäß Meis
terwerk und Moral verwandten Wertsphären des Gu
ten und Schönen angehören. Staecks über den unteren 
Teil der Zeichnung in klarem Farbkontrast gedruckte 
Frage lautet nicht: «Würden Sie diese Zeichnung in ih
rem Zimmer aufhängen?» Er fragt: «Würden Sie die
ser Frau ein Zimmer vermieten?» 

Brisant war und ist dies vor allem für jene Betrach
terinnen und Betrachter, welche die Darstellung der 
alten Frau als Reproduktion einer Altmeisterzeichnung 
aus dem Pantheon der «deutschen Kunst» erkannten 
(oder erkennen). Sie könnten die Frage «Würden Sie 
diese Zeichnung in ihrem Zimmer aufhängen?» wohl 
zumeist bejahen, aber würden sie dieser Frau, jeden
falls ohne Einkommensnachweis oder Bankbürg
schaft, eine Mietsache überlassen? 

Das Plakat, das auch den Titel «Sozialfall» trägt, 
wurde nach Adelmann «während der Feierlichkeiten 
in Nürnberg aus Anlass des Dürer-Jubiläums 1971 an 
kommerziell anmietbare Anschlagflächen der Stadt, 
an 300 Litfaßsäulen geklebt. [...] Die Gebühr für die 
Werbeflächen betrug DM 480; die ganze Aktion kos
tete rund DM 1000. Verkauft wurde das Plakat zu die
sem Zeitpunkt nicht. Die Reaktion der Aktion war 
außerordentlich. Bis zu zweihundert Leuten täglich 
erkundigten sich bei der Stadtverwaltung nach dem 
Hintergrund des Plakatanschlages, ohne dass die von 
der Aktion selbst überraschte Verwaltung darüber 
hätte Auskunft geben können.» 1976 hatte die im 
Motiv identische Postkarte bereits eine Auflage von 
50000 Exemplaren erreicht. Plakat und Postkarte wer
den bis heute gedruckt. 

Staecks Plakataktion befragte die bildungsbürger
liche Gleichung von Meisterwerk und Moral, von Äs
thetik und Ethik. Sie verwies zugleich auf die Aktuali
tät und Fragwürdigkeit von Dürers Kunst jenseits von 
Sonntagsreden: «Ich will die Dürer-Bildnisse aktuali
sieren und den Meister aufpolieren und verständlich 
machen. Und mit solchen Arbeiten sehe ich die ein
ige Chance, die Leute zu packen. Die Frau würde kein 
Zimmer finden. Das ist Heuchelei», so Staeck 1971. 
Insofern ist seine Arbeit sowohl ein Angriff auf Kli
schees vom «Kulturgut» und auf deutschtümelnde 
Kunsthistoriker wie auch die Eröffnung einer alterna
tiven Wahrnehmung und Wertung: ein Vorschlag, 
Dürers Zeichnung in ihrer mimetischen, anti-idea
listischen Radikalität ernst zu nehmen und auf die 
e'gene Gegenwart zu beziehen. 

Klaus Staeck 
geb. 1938, aufgewachsen in Bitterfeld, Jurastudium in Heidel
berg, Autodidakt, 1960 Mitglied der SPD; 1965 Gründung der 
«Edition Staeck», 1970 Zille-Preis für sozialkritische Grafik; 
1973 Vorsitzender des mit Joseph Beuys gegründeten Vereins 
«Freie Hochschule für Kreativität und interdisziplinäre For
schung»; 1979 Gründung der Bürgerinitiative «Aktion für mehr 
Demokratie»; 1982 und 1987 Teilnahme an der Documenta; 
seit 1986 Gastprofessor an der Kunstakademie Düsseldorf, 
seit 2006 Präsident der Berliner Akademie der Künste; 2007 
Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. 

• Im Dunstkreis der «Strahlensonne»: 
Das Filbinger-Plakat von 1975 

Vier Jahre später zitierte Klaus Staeck in seiner als Pla
kat und Postkarte erschienenen Collage «Seit 33 Jah
ren pausenlos in Sorge um Deine innere Sicherheit. 
Allunionschrist Filbinger (Marinestabsrichter a.D.)» 
ein weiteres Meisterwerk der «deutschen Kunst», ein 
Gemälde Caspar David Friedrichs. Das Plakat nutzt 

6eit 33 paufenlô  in €w<je 
um £>eine innere €>ie|)erf>eit 
ailuniertMbrift pbitifltr (OTarincftabericbtcr a.S>.) 

Klaus Staeck, 1975, aus der Serie «Radikale im öffentlichen 
Dienst»; Auflage: Plakat 83000, Postkarte 12000; 
Reproduktion von Postkarte. 
Edition Staeck; © VG Bild-Kunst, Bonn 2008 



1971 I Gerd Blum 
z u g l e i c h e i n e F o t o g r a f i e B a r b a r a K l e m m s ( • Der Turn 
s c h u h - M i n i s t e r ) v o n H a n s F i l b i n g e r , M i n i s t e r p r ä s i d e n t 
v o n B a d e n - W ü r t t e m b e r g , d i e w ä h r e n d d e s C D U - P a r 
te i tags v o n 1971 e n t s t a n d e n ist. 

Es ist « e i n B i l d v o m s c h e i n h e i l i g g r i n s e n d e n H a n s 
F i l b i n g e r » ( K l e m m ) , d e s s e n v e r s c h r ä n k t e H ä n d e a n 
e i n e n G e b e t s g e s t u s e r i n n e r n . S taeck h a t d i e F o t o g r a f i e 
b e s c h n i t t e n . V o r a l l e m a b e r h a t er d e n n e u t r a l e n H i n 
t e r g r u n d d u r c h e i n e n e b e n s o c h r i s t l i c h w i e k u n s t h i s 
t o r i s c h k o n n o t i e r t e n F o n d erse t z t , e i n e n A u s s c h n i t t 
a u s e i n e m M e i s t e r w e r k d e r r o m a n t i s c h e n M a l e r e i , 
F r i e d r i c h s Tetschener Altar. F i l b i n g e r s K o p f ist h i n t e r 
f a n g e n v o n d r e i s i ch n a c h o b e n ö f f n e n d e n L i c h t b a h 
n e n , d i e v o n s e i n e m K o p f a u s z u g e h e n o d e r a u f d i e s e n 
g e r i c h t e t s c h e i n e n . L i n k s v o m K o p f s i n d T a n n e n d e s 
« d e u t s c h e n W a l d e s » z u s e h e n , r e c h t s e r h e b t s i ch e i n 
K r u z i f i x i n d e n H i m m e l . V o r d e m H i n t e r g r u n d v o n 
K r u z i f i x u s u n d « S t r a h l e n n i m b u s » , d e r d e n K o p f d e s 
L a n d e s o b e r h a u p t s m i t e i n e r A r t H e i l i g e n s c h e i n u m 
g i b t , k ö n n e n d a s « s c h e i n h e i l i g e » G r i n s e n u n d d i e 
« b e t e n d e n H ä n d e » d e s « L a n d e s v a t e r s » v o n B a d e n -
W ü r t t e m b e r g als b i g o t t e P o s e e r s c h e i n e n . D i e T a n n e n 
m ö g e n z u d e m als A n s p i e l u n g a u f F i l b i n g e r s W a h l k r e i s 
u n d W o h n o r t , a u f F r e i b u r g i m B r e i s g a u u n d d e n 
S c h w a r z w a l d , g e l t e n . 

A b e r n i c h t erst d i e l e t z t e n W o r t e d e r B i l d u n t e r 
s c h r i f t g e b e n e i n e n a u c h i n d e r S c h r i f t t y p e a n g e d e u 
te ten H i n w e i s a u f F i l b i n g e r s V e r s t r i c k u n g i n d i e V e r 
b r e c h e n des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s u n d d e r d e u t s c h e n 
M i l i t ä r s d u r c h s e i n e T ä t i g k e i t als M a r i n e s t a b s r i c h t e r 
i m Z w e i t e n W e l t k r i e g . D a s P a r t e i t a g s f o t o F i l b i n g e r s 
w i r d v o r e i n e m H i n t e r g r u n d s i c h t b a r , d e r n e b e n d e n 
z w e i e r w ä h n t e n L e s a r t e n - als Z i t a t a u s e i n e m « M e i s 
t e r w e r k » d e r « d e u t s c h e n K u n s t » ( F r i e d r i c h s Tetsche
ner Altar) u n d als T r ä g e r c h r i s t l i c h e r S y m b o l i k - m i t 
s e i n e n f l ä c h i g e n L i c h t b a h n e n e i n e d r i t t e A n s p i e l u n g 
z u e n t h a l t e n s c h e i n t : a u f d i e « L i c h t d o m e » ( S p e e r ) 
d e r N ü r n b e r g e r N S D A P - R e i c h s p a r t e i t a g e ( • I: Re ichs 
par te i t ag ) : L i c h t s c h n e i s e n v o n F l a k s c h e i n w e r f e r n i m 
N a c h t h i m m e l , d e r e n E r f i n d u n g s i ch H i t l e r s A r c h i t e k t 
u n d R ü s t u n g s m i n i s t e r A l b e r t S p e e r i n s e i n e r A u t o b i o -
g r a f i e z u s c h r i e b u n d d i e i n L e n i R i e f e n s t a h l s P r o p a 
g a n d a f i l m e n e i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l t e n . 

F r i e d r i c h s Tetschener Altar z e ig t m i t s e i n e m s t r e i 
f e n f ö r m i g e n L i c h t b a h n e n ä h n l i c h e L i c h t p h ä n o m e n e , 
w i e s ie g e l e g e n t l i c h a m n a t ü r l i c h e n H i m m e l z u s e h e n 
s i n d u n d d i e e t w a a u c h R e m b r a n d t i n e i n e r b e k a n n t e n 
R a d i e r u n g darges te l l t h a t . D e r r o m a n t i s c h e K ü n s t l e r 
h a t s ie k ü n s t l e r i s c h s t i l i s ier t u n d i m R a h m e n e i n e s n a 
t u r r e l i g i ö s a u f g e f a s s t e n A l t a r b i l d s , d a s e i n e n K r u z i 
fixus e n t h ä l t , m i t c h r i s t l i c h e n B e d e u t u n g s d i m e n s i o 
n e n a u f g e l a d e n . 

D e n n o c h k o n n t e n F r i e d r i c h s S t r a h l e n b a h n e n i n 
d e n 1970er J a h r e n m i t h i l f e d e r v o n S taeck g e w ä h l t e n 
n e u e n K o n t e x t u a l i s i e r u n g - d u r c h d i e W o r t e «seit 
1933» u n d « M a r i n e s t a b s r i c h t e r a . D . » - a n d i e « L i c h t -
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Caspar David Friedrich, Das Kreuz im Gebirge (Tetschener Altai) 
(1808), Öl auf Leinwand, 115 x 110 cm. 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Galerie Neue Meistei 

d o r n e » d e r N S - R e i c h s p a r t e i t a g e e r i n n e r n . Z u m a l die 
S t r a h l e n b a h n e n a ls H i n t e r g r u n d e i n e s P o r t r ä t f o t o s 
v o n e i n e m P a r t e i t a g e r s c h e i n e n ; z w a r e i n e s Partei tags 
e i n e r e i n d e u t i g d e m o k r a t i s c h e n P a r t e i , a b e r eben 
d o c h h i n t e r d e m P o r t r ä t e i n e s P o l i t i k e r s , d e r Mi tg l i ed 
d e s N a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n D e u t s c h e n S t u d e n t e n 
b u n d s , d e s W e h r s p o r t v e r b a n d s d e r F r e i b u r g e r U n i 
v e r s i t ä t u n d d e r S A w a r , d e r i n A r t i k e l n s e i n e r S tud i 
e n z e i t e i n e n e u e « v ö l k i s c h e » J u s t i z p r o p a g i e r t hatte, 
d e r 1 9 3 7 d e r N S D A P b e i g e t r e t e n w a r u n d d e r i n seiner 
T ä t i g k e i t als M a r i n e r i c h t e r i m Z w e i t e n W e l t k r i e g To 
d e s u r t e i l e gefä l l t u n d v o l l s t r e c k t h a t t e , o h n e j ema l s 
R e u e geze ig t z u h a b e n : S o w u r d e er, w i e R e i n h a r d 
M o h r i n e i n e m N a c h r u f a u f d e n 2 0 0 7 v e r s t o r b e n e n 
P o l i t i k e r festste l l te , « z u m S y m b o l f ü r d i e U n e i n s i c h -
t i gke i t all j ener , d i e e i n e m v e r b r e c h e r i s c h e n R e g i m e 
g e d i e n t h a t t e n , d a r i n a b e r n u r i h r e b e r u f l i c h e u n d va
t e r l ä n d i s c h e P f l i c h t e r f ü l l u n g s e h e n w o l l t e n » . 

I n z w e i Fä l l en fä l l te F i l b i n g e r als V o r s i t z e n d e r R ich 
ter T o d e s u r t e i l e ( d i e n i c h t v o l l s t r e c k t w e r d e n k o n n 
t e n ) , u n d er w a r a n w e i t e r e n , t a t s ä c h l i c h vo l l s t reck ten 
T o d e s u r t e i l e n b e t e i l i g t . I m Fal l d e s M a t r o s e n W a l 
ter G r ö g e r s o r g t e er n o c h i n d e n l e t z ten W o c h e n des 
K r i e g e s m i t N a c h d r u c k u n d E f f i z i e n z d a f ü r , dass die 
B e s t ä t i g u n g d e s U r t e i l s d u r c h d e n « G e r i c h t s h e r r e n » 
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z ü g i g b e i g e b r a c h t u n d u n m i t t e l b a r d a n a c h d i e H i n 
r i c h t u n g - u n t e r s e i n e r L e i t u n g - v o l l z o g e n w u r d e . 
F i l b i n g e r so l l a n d e r e r s e i t s a u c h h e l f e n d e i n g e g r i f 
fen h a b e n , so i m Fal l des M i l i t ä r p f a r r e r s K a r l - H e i n z 
M ö b i u s . S e i n e K a r r i e r e k o n n t e d e r n u n b e k e n n e n d e 
K a t h o l i k , se i t 1 9 5 4 M i t g l i e d d e s R i t t e r o r d e n s v o m 
H e i l i g e n G r a b z u J e r u s a l e m , n a c h d e m K r i e g z ü g i g 
f o r t s e t z e n . 

A u s g e l ö s t w u r d e d i e e n t s c h e i d e n d e A u s e i n a n d e r 
s e t z u n g ü b e r d i e N S - V e r g a n g e n h e i t F i l b i n g e r s a m 
1 7 . 2 . 1 9 7 8 d u r c h d e n D r a m a t i k e r u n d S c h r i f t s t e l 
ler R o l f H o c h h u t h , d e r F i l b i n g e r i n d e r W o c h e n z e i 
t u n g Die Zeit a ls « f u r c h t b a r e n J u r i s t e n » b e z e i c h n e t e . 
F i l b inger l e u g n e t e z u n ä c h s t e i n e B e t e i l i g u n g a n T o 
d e s u r t e i l e n . N o c h i m s e l b e n J a h r m u s s t e er a u c h a u f 
D r u c k d e r e i g e n e n P a r t e i z u r ü c k t r e t e n . D e r Spie
g e l ( 1 5 . 5 . 1 9 7 8 ) z i t i e r t e F i l b i n g e r m i t d e m Satz : « W a s 
d a m a l s r e c h t e n s w a r , k a n n h e u t e n i c h t U n r e c h t 
se in!» 

S taecks G r a f i k t h e m a t i s i e r t e be re i t s 1975 , d r e i J a h r e 
vor d e m S k a n d a l v o n 1978, d i e A m b i v a l e n z F i l b i n 
gers d u r c h d i e be re i t s a n g e s p r o c h e n e M e h r d e u t i g k e i t 
des H i n t e r g r u n d s : D u r c h d i e m e h r f a c h e K o d i e r u n g 
der S t r a h l e n b a h n e n k ö n n e n d i e s e als S y m b o l e e i n e s 
c h r i s t l i c h e n W e l t b i l d s ( s p e z i f i s c h « d e u t s c h e r » o d e r 
d e u t s c h n a t i o n a l e r T ö n u n g ) u n d z u g l e i c h als H i n w e i s 
au f d i e « L i c h t d o m e » d e s N S - P a r t e i t a g e ge l t en . S c h o n 
d ie F r i e d r i c h - F o r s c h u n g des « D r i t t e n R e i c h e s » h a t t e 
die S t r a h l e n b a h n e n d e s Tetschener Altars e n t s a k r a -
l is iert , n a t i o n a l i s i e r t u n d als « n o r d i s c h e S t r a h l e n 
s o n n e » ( E b e r l e i n ) g e d e u t e t . S p e e r w i e d e r u m ha t t e se i 
nen m a r t i a l i s c h e n L i c h t i n s z e n i e r u n g e n d u r c h d i e 
B e z e i c h n u n g « L i c h t d o m » e i n e A u r a d e s P s e u d o - u n d 
P a r a s a k r a l e n g e g e b e n . 

B r a u n u n d S c h w a r z s i n d b e z e i c h n e n d e r w e i s e d i e 
b e s t i m m e n d e n , i n d e r P o s t k a r t e n e d i t i o n d i e e i n z i 
gen F a r b e n d ieser G r a f i k v o n S taeck . D u r c h d i e m e h r 
deu t ige L e s b a r k e i t d e s H i n t e r g r u n d s als c h r i s t l i c h e 
u n d / o d e r n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e S t r a h l e n g l o r i o l e v e r 
s c h w i m m e n d i e m ö g l i c h e n D e u t u n g e n d e s b r a u n t o -
n igen F o n d s h i n t e r F i l b i n g e r i n e i n e r a b g r ü n d i g e n 
U n s c h ä r f e . D i e B i l d u n t e r s c h r i f t legt n a h e , d e n F o n d 
s o w o h l als S y m b o l n a t i o n a l - c h r i s t l i c h e r als a u c h n a 
t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e r W e l t s i c h t z u d e u t e n . 

A d e l m a n n w i e s i n e i n e r g e m e i n s a m m i t S taeck v o r 
gelegten P u b l i k a t i o n i m J a h r 1976 d a r a u f h i n , dass 
H l b i n g e r d e n B e g r i f f « D u n s t k r e i s » i n d i e p o l i t i s c h e 
D i s k u s s i o n e i n g e f ü h r t h a b e , u m d e n Schr i f t s t e l l e r 
H e i n r i c h B o l l i n d e n « D u n s t k r e i s » e i n e r « h a l b h e r z i 
gen u n d u n e n t s c h i e d e n e n A b g r e n z u n g z u r G e w a l t » 
zu b r i n g e n . S taeck ve r l i eh F i l b i n g e r e i n e a b g r ü n d i g 
m e h r d e u t i g e « S t r a h l e n s o n n e » , d i e d e n B e g r i f f des 
D u n s t k r e i s e s w ö r t l i c h e r n a h m , als es F i l b i n g e r l i eb 
sein k o n n t e . D r e i J a h r e v o r d e s s e n e r z w u n g e n e r A b 
d a n k u n g m a c h t e S taeck m i t d e r P l a k a t u n t e r s c h r i f t 
auch a u f e i n e T a t s a c h e a u f m e r k s a m , d i e d e n K ü n s t l e r 

n a c h e i g e n e r A u s s a g e seit s e ine r S t u d i e n z e i t b e s c h ä f 
t igt ha t te : «dass k e i n e i n z i g e r B l u t r i c h t e r de r N a z i z e i t 
j e m a l s z u r R e c h e n s c h a f t g e z o g e n w u r d e » ( S t a e c k ) . 

• Was damals Kunst war ... 

E n t h ä l t S t a e c k s F i l b i n g e r - G r a f i k a u c h e i n e D e u t u n g 
d e r K u n s t C a s p a r D a v i d F r i e d r i c h s ? D i e s ist s c h w e r z u 
sagen , aber e i n e m ö g l i c h e D e u t u n g s p e r s p e k t i v e sei 
a n g e d e u t e t . F r i e d r i c h ( d e r s c h w e d i s c h e r S t a a t s b ü r g e r 
g e w e s e n ist ) w a r e in v o n der N S - K u l t u r p r o p a g a n d a , 
a b e r a u c h v o n N S - n a h e n K u n s t h i s t o r i k e r n b e v o r z u g 
ter « d e u t s c h e r K ü n s t l e r » . Er ist h e u t e n a c h w i e v o r e in 
h o c h geschä t z t e r M a l e r u n d Z e i c h n e r u n d s c h e i n t i n 
s e i n e m k ü n s t l e r i s c h e n u n d k u n s t h i s t o r i s c h e n R a n g 
ü b e r j e d e n Z w e i f e l e r h a b e n , w i e d i e i n t e r n a t i o n a l e 
R e z e p t i o n i n d e r k u n s t h i s t o r i s c h e n F o r s c h u n g u n d 
in d e n g r o ß e n A u s s t e l l u n g s h ä u s e r n der W e l t be legt . 
S o w u r d e d e r Tetschener Altar j ü n g s t i m G e t t y - M u -
s e u m i n L o s A n g e l e s als e in H a u p t w e r k der K u n s t i n 
D e u t s c h l a n d z u s a m m e n m i t e i n e r Ser ie v o n G e m ä l 
d e n G e r h a r d R i c h t e r s m i t d e m « d e u t s c h e n » T i t e l u n d 
T h e m a Wald ausges te l l t . 

D e r K u n s t h i s t o r i k e r W e r n e r B u s c h h a t d e n Tetsche
ner Altar e i n e r m u s t e r g ü l t i g e n D e u t u n g u n t e r z o g e n . 
D a s G e m ä l d e e n t h a l t e n e b e n d e n v o n F r i e d r i c h se lbst 
a n g e s p r o c h e n e n r e l i g i ö s e n D e u t u n g s a n g e b o t e n e i n e n 
p o l i t i s c h e n S u b t e x t , d e r a u f F r i e d r i c h s m e h r f a c h , a u c h 
i n G e m ä l d e n u n d Z e i c h n u n g e n , b e z e u g t e n D e u t s c h -
N a t i o n a l i s m u s , aber a u c h a u f s e i n e a n t i n a p o l e o n i s c h e 
E i n s t e l l u n g a n s p i e l e . 

D i e n a t i o n a l i s t i s c h e n A s p e k t e v o n F r i e d r i c h s K u n s t 
w u r d e n i n d e r N S - K u n s t g e s c h i c h t e bege i s te r t a u f g e 
g r i f f e n : B e s o n d e r e s In te resse e r reg ten d e s s e n « p a t r i o 
t i s che» , a u f d i e « F r e i h e i t s k r i e g e » b e z o g e n e n G e m ä l d e 
( w i e d e r h e u t e in d e r O e t k e r - S a m m l u n g b e f i n d l i c h e 
Chasseur im Walde); bege i s t e r t w u r d e v e r m e r k t , dass 
F r i e d r i c h d i e Z e i c h n u n g e ines « V a t e r l a n d s v e r r ä t e r s , 
d e r a u f s R a d g e f l o c h t e n » sei, a n g e f e r t i g t h a b e , w u r d e n 
s e i n e L a n d s c h a f t e n i n s g e s a m t als « p o l i t i s c h e L a n d 
s c h a f t » b e g r i f f e n ( E b e r l e i n ) . N a c h d e m Z w e i t e n W e l t 
k r i e g w u r d e d i e se D e u t u n g s p e r s p e k t i v e , s o i n H u b e r t 
S c h r a d e s p o p u l ä r e r M o n o g r a f i e Deutsche Maler der 
Romantik, i n s - « C h r i s t l i c h » - U l t r a k o n s e r v a t i v e u m g e 
b o g e n . ( S c h r a d e w a r v o r 1945 e in e x p l i z i t n a t i o n a l 
s o z i a l i s t i s c h e r K u n s t h i s t o r i k e r , de r s e i n e n K o l l e g e n 
E r n s t G r i s e b a c h w e g e n d e s s e n j ü d i s c h e r F r a u a u s d e m 
A m t d r ä n g t e u n d d e n n o c h v o n 1954 b i s 1965 D i r e k t o r 
des K u n s t h i s t o r i s c h e n I n s t i t u t s i n T ü b i n g e n w a r . ) 

S t a e c k s G r a f i k stel l t a n u n s F r i e d r i c h - B e w u n d e 
rer ( z u d e n e n i c h m i c h z ä h l e ) b o h r e n d e F r a g e n n a c h 
der h e u t i g e n E i n s c h ä t z u n g der d e u t s c h e n R o m a n t i k . 
W e n n d ie M a l e r e i der d e u t s c h e n R o m a n t i k - a u f g r u n d 
i h r e r h o h e n i n h a l t l i c h e n u n d f o r m a l e n K o m p l e x i t ä t , 
i h r e r p o e t i s c h e n D i c h t e , e i n e r ü b e r d i e z u g r u n d e l ie -
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gende Intention hinausgehenden Mehrdeutigkeit usw. 
und trotz ihrer nationalistischen Subtexte und ihres 
verwerflichen Gebrauchs im Nationalsozialismus -
als «Kunst» gelten kann und soll und damit über die 
Zeit ihrer geschichtlichen Genese hinaus für die Ge
genwart Geltung beansprucht: Wie gehen wir dann 
in Schule und Hochschule mit nationalchauvinisti
schen Implikationen und Rezeptionstraditionen die
ser Kunst um? 

• Deutsche Arbeiter (1972) 

Staecks bekanntestes Plakat: keine Unscharfe, sondern 
die Schärfe klarer Gegensätze. Zwei Farben: azurblau 
und giftgelb. Zwei Medien: Bild und Text. Zwei Stil
haltungen: die markige, «altdeutsche» Typografie und 
der modernistische Beton-Brutalismus der bunker
artigen Villa. Zwei Bedeutungsebenen: die wörtliche 
des in den blauen Tessiner Himmel eingeschriebenen 
Dreizeilers und jene, die im Bewusstsein der Be
schauerinnen und Beschauer durch die absurde Kon
frontation von Bild und Text geweckt wird. Sichtbare 
Fiktion und gemeintes Faktum, die plakative Kon
frontation von «Lüge» und «Wahrheit». 

Mlfty JlrMfer! 
Die SPD will euch eure Villen 

Klaus Staeck, «Deutsche Arbeiter!» Auflage: Plakat 70000; 
Postkarte 90000; 1972; Reproduktion von Postkarte. 

Edition Staeck; © VG Bild-Kunst, Bonn 2008 

Die Grafik basiert auf einer Fotografie, die nach
träglich bearbeitet und «plakativ» koloriert wurde. 
Gelb eingefärbt zeigt sie eine tatsächlich vorhandene 
Villa, womöglich eine im Tessin. Der dreizeilige Text 
hingegen benennt nicht nur eine (behauptete) «Tatsa
che» im Modus eines Aussagesatzes, sondern formu 
liert zuvor einen Appell: «Deutsche Arbeiter! Die SPII 
will euch eure Villen im Tessin wegnehmen.» Dieser 
absurde Text kann als Verdrehung einer plausibleren 
Variante erscheinen: «Deutsche Arbeitgeber! Die SPD 
will euch eure Villen im Tessin wegnehmen». 

Hinzu kommt eine absurde Konfrontation von Bilü 
und Text (Seyfarth), die wider besseres Wissen fol
gende Deutung nahelegt: «Arbeiter besitzen protzige, 
modernistisch-brutalistische Villen im Tessin. Die 
SPD will sie den Arbeitern nach einem Wahlsieg weg
nehmen.» Implizit sinnt Staeck diese absurde Aussage 
dem politischen Gegner, der arbeitgebernahen CDL 
an - nicht zuletzt durch die «rechte» Typographie. Die 
gedruckte Aussage erscheint ebenso grotesk wie die 
Übereignung der gezeigten Villa an «deutsche Arbei
ter». Dieser «Wohn-Bunker» des inzwischen als «Bru
talismus» berüchtigten Spätmodernismus der 1960er 
und 1970er Jahre dürfte sich doch eher als Eigentum 
eines Baulöwen denn eines Bauarbeiters erweisen. 

Staeck bezog sich mit dieser absurden Aussage nach 
eigener Auskunft auf einen Vorwurf der CDU an die 
SPD aus dem Wahlkampf 1972, der in die Richtung 
zielte, die SPD werde nach dem Wahlsieg «kleiner! 
Leuten» ans Ersparte und ans Häuschen gehen. Die
sen Vorwurf bewertet Staeck als absurd, indem er ihn 
in eine stillschweigende Analogie zu dem - wörtlich 
genommen - sinnlosen Aufruf an die «deutschen Ar
beiter» setzt, der durch seine «laute», markige, ge-
schichtsbelastete Typografie umso bizarrer daher 
kommt. Hingegen kann das Plakat auch als implizite' 
Drohung verstanden werden, denn durch eine kleine 
Ergänzung bekäme die Montage von Text und Bild, 
wie bereits erwähnt, einen handgreiflichen, eindeuti
gen Sinn: Deutsche Arbeitgeber! Die SPD will euch 
eure Villen im Tessin wegnehmen! 

Die Grafik «Deutsche Arbeiter», die im Kontext der 
Wahl von 1972 berühmt geworden ist und der Willy 
Brandt einen Text gewidmet hat, ist im besten Sinne 
plakativ und von polemischer Schärfe - zu Staecks se
mantisch komplexeren Arbeiten zählt sie jedoch nicht. 
Der gerade in Wahlkampfzeiten von den verschiede
nen Parteien vertretene Anspruch, jeweils im Besitz 
der Wahrheit zu sein und den rechten Weg zu wei
sen, wird durch die binäre, antithetische Struktur 
der Grafik mit den in ihr angelegten Gegensatzpaaren 
bestärkt. Kritisch reflektiert wird er nicht. Insofern 
sind die zuvor erörterten Grafiken komplexer, da sie 
pointiert und politisch Stellung nehmen und zugleich 
etablierte, scheinbar unhintergehbare Gegensätze (von 
Kunst und Politik, Meisterwerk und Markt, Geschichte 
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und Gegenwart) nicht bloß bestätigen, sondern in-
frage stellen. 

Staecks Grafiken basieren durchgängig auf einer 
überraschenden Kombination aus Text und Bild. Ver
traute Textstücke und Bilder werden auf unvertraute, 
überraschende Art konfrontiert und führen somit zu 
einer «Entselbstverständlichung des Selbstverständli
chen» (Max Imdahl). Eine Stärke von Staecks colla-
gierendem Verfahren besteht bei einer Reihe seiner 
Grafiken mit kunsthistorischen Vorlagen darin, dass 
sie sowohl zu einem Nachdenken über politische und 
gesellschaftliche Themen als auch zu einem Nach
tlenken über Bilder und über das Medium des Bildes 
provozieren. Staeck gibt den «Ikonen» der Kunstge
schichte nicht den Kontext ihrer geschichtlichen 
Gegenwart zurück, sondern er versetzt sie auf über
raschende Weise in Kontexte heutiger Gegenwart. Er 
stellt damit heutige Betrachterinnen und Betrachter 
vor die Herausforderung, über Formen der Politik 
und über die Politik der Form immer wieder neu 
nachzudenken - auch im Hinblick auf den Kanon der 
Kunstgeschichte. 

Dies schließt möglicherweise ein, dass auch Be
wunderer von Staeck darüber nachdenken, warum 
dieser sich in seiner politischen Grafik kritisch nur mit 
einem der Pole des politischen Spektrums auseinan
dersetzt: Ein kritisches Plakat über die DDR, über 
linksextreme Terroristen, über das linke Spektrum 
jenseits der Grenzen der Verfassung der Bundesrepu
blik insgesamt ist bei Staeck, soweit ich sehe, nicht zu 
iinden. Auch damit bewegt sich Staeck in der Tra
dition der Fotomontagen John Heartfields aus der 
Weimarer Republik. Dass die entscheidende politi
sche Grenzlinie nicht zwischen «rechts» und «links», 
sondern zwischen verfassungsfreundlich und verfas-
•ungsfeindlich, zwischen Aufklärung und Indoktrina-

Konflikte um Staeck 
Im November 1974 kommt es anlässlich einer Ausstellung im 
Londoner Institute of Contemporary Art, die unter Beteiligung 
des Goethe-Instituts veranstaltet wurde, zu einem Eklat, als 
ein CSU-Abgeordneter gegenüber Bundesaußenminister Gen
scher Anstoß nimmt, worauf Genscher die Ausstellung der 
Staeck-Plakate nachträglich offiziell missbilligt. Heinrich Boll 
und Ernst Bloch setzten sich für ihn ein; es gibt Solidaritätsbe
kundungen von Künstlern und Intellektuellen, die auf die Dis
kussion über die Freiheit der Kunst in der bundesrepublika
nischen Öffentlichkeit nachdrücklich einwirken. Am 30. März 
1976 kommt es zum «Bonner Bildersturm», als aufgebrachte 
Abgeordnete der CDU/CSU, darunter der spätere Bundestags
präsident Philipp Jenninger, anlässlich einer Ausstellung von 
Staeck-Plakaten in der Parlamentarischen Gesellschaft einige 
Plakate von den Wänden reißen. Der Vorgang wird, so Staeck, 
in über 1500 Presseberichten kommentiert, über 100 Ausstel
lungen schließen sich an, über 50-mal werden Ausstellungen 
verhindert. 

tion verläuft - diese Einsicht vermittelt Staeck nicht 
im Modus der Überparteilichkeit, sondern im Modus 
einer ausdrücklichen Parteilichkeit, die auf der Frei
heit zur Parteinahme beharrt. 

Staecks grafisches Werk hat wie kein anderes die 
Geschichte der Bundesrepublik seit den späten 1960er 
Jahren kritisch begleitet. Seine Bilder sind in das kol
lektive Gedächtnis der Republik eingegangen. Gerade 
in der Medienwelt der immer schnelleren Bilder zwin
gen seine Arbeiten zum Innehalten und verweisen zu
gleich auf die Ansprüche der Verfassung und die oft 
verfassungsferne Wirklichkeit. Gewohnte Sichtweisen 
politisch zu hinterfragen, ist bei Staeck sowohl Weg als 
auch Ziel politischer Kunst. 

•1 Quellen und Literatur 
ht tp : / /www.k laus - s taeck .de ; Klaus Staeck /Dieter Ade lmann , Die Kunst findet nicht im Saale statt. Politische Piakate, Reinbek 1976; 
Klaus Staeck, Sand fürs Getriebe, Göttingen 1989; Klaus Staeck, Ohne Auftrag. Unterwegs in Sachen Kunst und Politik, Göttingen 2000; 
Klaus Staeck. Nichts ist erledigt. Eine Retrospektive, hrsg. v. der Phoenix Kulturstiftung, Göttingen 2004; Klaus Staeck, Frohe Zukunft, 
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