
»Gesehen am Steilhang von ...« 
Zeugen des gewaltsamen Sterbens im 
Ersten Weltkrieg: Henri Barbusse bei 
Souchez — Otto Dix bei Clery-sur-Somme 

Dietrich Schubert 

Als die deutschen Militärs im gewaltsam und widerrechtlich besetzten 
Belgien, an einem Herbstmorgen im Jahre 1915, in der Nähe von Brüssel, 
die englische Spionin Edith Cavell und den Ingenieur Philippe Baucq  in 
Anwesenheit von zwei Geistlichen und des Arztes und Lyrikers Dr. Gott
fried Benn (Morgiie 1912)  exekutierten, soll Baucq ausgerufen haben: 
»Devant la mort nous sommes Ions freresk Der junge Arzt in Offiziersuniform 
Benn, der den Tod der Spionin konstatieren musste, als einer der wenigen 
EtappenArzte mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse dekoriert, arbeitete im 
deutschen MilitärGouvernement (Abt. Kolonien) und besuchte den bei 
Brüssel lebenden Dichter Carl Sternheim und dessen Frau Thea, beide 
keine Anhänger der deutschen Eroberungs und Militäraktionen in Belgien 
und Nordfrankreich. Thea Sternheim berichtete in ihren Erinnerungen da
von: Benn »typisch preußisch aussehend« schlug bei Begrüßung der Stern
heims die Hacken seiner Stiefel zusammen und verbeugte sich.1 Nach dem 
Wahnsinn und Stumpfsinn des Krieges befragt, sagte Benn: »Da er nun 
einmal da ist, muß er durchkämpft werden. In keiner Hinsicht ist Milde am 
Platz.« Dies bezog sich auf die brutalen Aktionen der Deutschen gegen die 
Zivilbevölkerung in verschiedenen belgischen Städten, als Rache an Frei
schärlern/ Franctireurs gerechtfertigt.2 

1 Sternheim, l:nnnemneen, S. 2 5 8 - 2 5 9 . Benns Lyrik-Band Mmgm W U 1 9 1 2 erschienen und 
von Krnst Stadler positiv besprochen worden. - In Brüssel traf Benn u. a. den Maler 
Waldemar Rösler (Ix-utnant der Lindwehr in den Yser-Kämpfen) und nach April 1916 
auch den Schriftsteller und Kunstkritiker Carl Linstein (Neeerplastik 1915) , der den Krieg 
1914—15 bereits von seiner blutigen Seite erlebt hatte und als Unteroffizier zur 
Verwaltung des Generalgouvernements Brüssel kam. Zur Kxekution von Edith Cavell 
am 12.10.1915 vgl. Becker, »Ldith Cavell«, mit weiterer Literatur. 

2 Kramer, C,reurlt,ileii, S. 85-109. 

Originalveröffentlichung in: Groß, Dominik ; Schweikardt, Christoph (Hrsgg.): Die Realität 
des Todes : zum gegenwärtigen Wandel von Totenbildern und Erinnerungskulturen (Todes-
bilder ; 3), Frankfurt u.a. 2010, S. 195-221
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Sternheim, der bekannte Dichter von Der Snob und Bürger Schippe/, der 
nach Musterung durch die Deutschen in Brüssel, durch die sogenannte 
»HindenburgKommission« (wobei er in Ohnmacht fiel), kriegsuntauglich 
geschrieben wurde, musste nicht in diesen Krieg. Das gegenseitige Töten 
über mehr als vier Jahre, insbesondere an den Westfronten Marne und 
Champagne, bei Ypern/Langemark im November 1914, an der Somme im 
Juli und Herbst 1916, wo der Maler Otto Dix im Juli/August eingesetzt 
war, und bei Verdun im Frühjahr 1916, wo Fritz von Unruh als Ulanen
Leutnant und Ordonnanzoffizier alles Grauen sah und in Opfergang schil
derte,11 im Artois bei Albert 1918, konnte Dr. Benn im ärztlichen Dient als 
Serologe im Lazarett bequem überstehen, anders als der Lyriker Paul Zech, 
der bei Verdun verschüttet wurde, aber überlebte; anders als der Schriftstel
ler Gustav Sack, der als Leutnant schließlich in Rumänien fiel, nachdem er 
an der Somme kämpfte, anders als die frühen KriegsOpfer unter den 
Malern wie August Macke, Albert Weisgerber, Franz Marc, und unter den 
Dichtern, die sich gegenseitig kannten, schätzten oder übersetzten, wie der 
Franzose Charles Peguy, der Straßburger Dichter und Leutnant Fernst Stad
ler, Fernst W. Lötz, Alfred Lichtenstein und der verzweifelte Georg Trakl an 
der galizischen Ostfront bei Grodek.4 

Der Frau des Dichters, Thea Sternheim, fiel der preußische Habitus 
und der kalte Tonfall von Dr. Benn auf, den man aus Berlin kannte, und sie 
notiert in ihren Erinnerungen an jenen Besuch, Benn habe das Erlebnis der 
Erschießung »mit der Sachlichkeit eines LeichenSezierers« erzählt. 

Die emotionale Teilnahmslosigkeit seitens der Deutschen kann man 
auch bei dem jungen Kriegsfreiwilligen und ehemaligen Fremdenlegionäi 
Fernst Jünger  im Gegensatz zur gefühlvollen Schilderung der Kriegs
schrecken durch den französischen Dichter Henri Barbusse in Le Feu (Paris 

3 Fritz von Unruh war bei Royc als I-eutnant und Ordonanzoffizier im Stab des XVIII. 
Armee-Korps, er las seinen Vorgesetzten und dem Kronprinz Wilhelm in Stenay (nörd
lich Verdun) 1916 aus dem Manuskript vor, der Kronprinz empfahl es zur Publikation, 
doch unterdrückte die Zensur Opjer^an^ veröffentlicht erst 1919 bei EL Reil!. Die ent
sprechenden Briefe Unruhs an seine Mutter befinden sich im Nachlass in Marbach, 
Deutsches Literaturarchiv.  Sein Bruder Brich starb im März 1915 an seiner Verwun
dung in Karlsruhe; ihm widmete er das Drama /:/« Cescblecbl, Buchausgabe 1918 bei 
Kurt Wolff. 

4 In Berlin wurde am 12. Februar 1915 von Hugo Ball ein Cedenk-Abend zu Khren dieser 
gefallenen Dichter organisiert, mit Ixsungen durch Kurt lliller. Siehe Berliner Tageblatt 
und Vossische Zeitung, 13. Februar 1915. 
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1916)5 - nachlesen, wenn er in seinen Abenteuer-Berichten In Stablgewittern 
(1920) primär die Aktion suchte und beschrieb, das Sterben der Kamera
den zwar konstatierte, jedoch nicht näher darauf reflektierend einging, wie 
es Fritz von Unruh und Paul Zech dagegen taten.6 

Eine Quelle individuellen Erlebens des gegenseitigen Tötens mit mo
dernen Maschinen, also das massenhafte anonyme Sterben im Trommel
feuer oder im Gas, sind die täglichen Briefe an seine Paula des Schrift
stellers Gustav Sack (Der verbummelte Student), der an der SommeFront, 
westlich von Peronne, kämpfen musste, befördert wurde, wie Otto Dix 
Vizefeldwebel, dann Leutnant, jedoch im Dezember 1916 in Rumänien 
getötet.7 Bereits im Dezember 1914 wurde Sack, der den Krieg nicht 

5 H e n r i B a r b u s s e , he l'eu, joumal d'une 1:scouade (A la memoire des Camarades tombes ä cote de 

moi ä Crouy et Sur la cöte 119).  D a s W e r k w u r d e a b e r e r s t s p ä t e r a ls Roman u n t e r t i t e l t , 

F l a m m a r i o n P a r i s 1 9 1 7 ( z u v o r 1 9 1 6 in L ' O e u v r e e r s c h i e n e n ) ; i m w i l h e l m i n i s c h e n D e u t 

s c h e n R e i c h w e g e n d e s R e a l i s m u s u n t e r d r ü c k t , d e u t s c h e A u s g a b e 1 9 1 8 in d e r S c h w e i z 

b e i R a s c h e r ( o h n e d e n B e g r i f f Roman). - D e r p r i m ä r e T i t e l Journal v e r w e i s t a u f d e n d o 

k u m e n t a r i s c h e n C h a r a k t e r d e s B u c h e s , a u f d i e A u t h e n t i z i t ä t d e r S c h i l d e r u n g e n h i n ; d e r 

B e g r i f f Roman e r ö f f n e t f i k t i o n a l e D i m e n s i o n e n , d i e j e d o c h a u f d e r v o n B a r b u s s e e r l e b 

t e n R e a l i t ä t b e r u h e n . M a n s o l l t e m e i n e s F r a c h t e n s d i e B r i e f e v o n B a r b u s s e a n s e i n e F r a u 

z u r L e k t ü r e h i n z u n e h m e n , u m d e n W a h r h e i t s g e h a l t z u e r f a s s e n , a n d e r e r s e i t s a u c h u m 

d e n v o l l e n U n t e r s c h i e d z u F r n s t J ü n g e r s s o l d a t i s c h e r L u s t a n d e r A k t i o n u n d d e n d a r a u s 

f o l g e n d e n H e r o i s m u s z u e r k e n n e n , a b e r a u c h d i e N ü c h t e r n h e i t v o n R o l a n d D o r g e l e s ' 

B u c h Ijts croix de liois, P a r i s 1 9 2 0 , d e r i m K r i e g s c h w e r v e r w u n d e t w u r d e . V o n g r o ß e m 

R e a l i s m u s h i n s i c h t l i c h d e r S c h i l d e r u n g v o n L e i d e n d e r P o i l u s (w ie b e i B a r b u s s e ) is t a u c h 

M a u r i c e G e n e v o i x ' Sons I 'erdnn, P a r i s 1 9 1 6 , g e k e n n z e i c h n e t  m i t e i n e m V o r w o r t v o n 

E r n e s t I ^ t v i s s e , d e r d i e N o t w e n d i g k e i t d e s W i s s e n s u m d i e O p f e r g e g e n d e n d e u t s c h e n 

M i l i t a r i s m u s b e t o n t e . F ü r d i e f r a n z ö s i s c h e n S o l d a t e n h a n d e l t e e s s i c h i m G r u n d e u m 

e i n e n V e r t e i d i g u n g s  u n d Ü b e r l e b e n s k r i e g .  S i e h e b e i J e a n N o r t o n C r u : Temoins, Hssai 

d'anatyse et de critique des Souvenirs de combattants, P a r i s 1 9 2 9 , S. 5 5 5  5 6 5 , e r r u b r i z i e r t e B a r 

b u s s e u n t e r d i e R o m a n e u n d s u c h t e i h m I r r t ü m e r n a c h z u w e i s e n . Z u r W ü r d i g u n g i n s b e 

s o n d e r e H o r s t F. M ü l l e r , IM vision du Caporal Werlrand, in : C a h i e r s H e n r i B a r b u s s e , 14, 

1 9 8 9 , S. 2 1  3 9 ; w i e d e r in : R o m a n i s t i s c h e Z e i t s c h r i f t f ü r L i t e r a t u r g e s c h i c h t e B d . 18 , 

1 9 9 4 , S. 1 0 8  1 2 5 ; J e a n R e l i n g e r , Henri Harliusse - licrivain combattant, P a r i s 1 9 9 4 u n d 

j ü n g s t d i e A n a l y s e v o n O l a f M ü l l e r , Der unmögliche Roman. Antikriegsliteratur in Frankreich, 

B a s e l 2 0 0 6 , S. 4 7  8 9 . 

6 F > n s t J ü n g e r s c h r i e b s e i n e n B e r i c h t e i n e s S t o ß t r u p p  F ü h r e r s e r s t a u f A n r e g u n g s e i n e s 

V a t e r s n i e d e r , p u b l i z i e r t in d e r 1. A u s g a b e ( m i t V o r w o r t ) B e r l i n 1 9 2 0 , in s p ä t e r e n A u f l a 

g e n ( o h n e d a s V o r w o r t ) g i b t e s i m m e r w i e d e r k l e i n e T e x t ä n d e r u n g e n ! I m u r s p r ü n g l i c h e n 

V o r w o r t f i n d e t s i c h d e r S a t z »Ihr seid nicht umsonst gefallen.'«, d e r z. B. 1 9 3 5 a ls M o t t o a m 

K r i e g e r d e n k m a l in S t r a l s u n d , v o n G e o r g K o l b e , g e w ä h l t w u r d e , w o m i t d e r l a n g e W e g 

d e r R e v a n c h e  A f f e k t e d e r D e u t s c h e n p a r s p r o t o t o b e z e i c h n e t i s t . 

7 D a z u s i e h e d i e F d i t i o n v o n G u s t a v S a c k , Prosa hriefe I 'erse, h g . v o n D i e t e r H o f f m a n n , 

M ü n c h e n 1 9 6 2 . 
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be jah te , mit g r a u e n h a f t e n Ta t sachen k o n f r o n t i e r t ; es regne te stark, auch in 

die niedr igen U n t e r s t ä n d e . Sack schre ib t a m 31. XII. 1914 v o n H a r d e c o u r t : 

» H a b e ich D i r a u c h s c h o n g e s c h r i e b e n , d a ß v o r u n s e r e n S t e l l u n g e n s c h o n 14 T a g e 

l a n g g a n z e R e i h e n t o t e r F r a n z o s e n l i egen ? E b e n e i n g e z o g e n e , g a n z j u n g e f r i s c h e 

B e n g e l , v i e r z e h n T a g e in d e m D r e c k u n d R e g e n , ke in M e n s c h b e g r ä b t sie, d i e s e 

s c h w a r z e n f a u l e n d e n K l u m p e n [ . . . ] A b e r  dulce et decorum est pro patria mori. S c h a u 

d e r h a f t , h ö c h s t s c h a u d e r h a f t . W e n n m a n sich b e t r i n k e n , s i n n l o s b e t r i n k e n k ö n n t e 

[ . . . ] !«« 

D e r Lyriker Paul Z e c h über l eb te diese KriegsHöl le , t ro tz Verschü t tung , 

t ro tz Einsa t z bei Verdun . V o n Hölle s p r a c h e n die meis ten de r B e t r o f f e n e n , 

die e c h t e n Z e u g e n dieses Krieges in ih ren Ber ich ten . Z e c h hielt seine 

Er lebn i s se in e inem Kriegstagebuch fest , welches er 1919 publ iz ier te , e twas 

v e r ä n d e r t wieder in Berlin 1932 u n d in Rudo l s t ad t 1986 veröf fen t l i ch t . 

D a r i n lesen wir: 

» W e n n es n o c h l a n g e s o w e i t e r g e h t , w i r d k e i n e r v o n u n s m e h r ü b r i g b l e i b e n . D e n 

L e u t n a n t S t e f f e n ha t ' s g e s t e r n a u c h e r w i s c h t . H a t g a r n i c h t m e h r g e l o h n t , i h n n a c h 

h i n t e n z u s c h a f f e n . E i n p a a r H ä n d e voll D r e c k u n d d ie H u n d e m a r k e : d a s w a r alles. 

G o t t h a b i h n selig!«9 

Solche Schrecken muss t e auf de r a n d e r e n Seite auch der Schweizer Blaise 

Cendra r s , als D i c h t e r u m 1912 in Paris im Kreis u m Leger , Apoll inaire , 

Sonja u n d R o b e r t Delaunay aktiv, der sich als Ausländer appellat iv freiwillig 

zur f r anzös i s chen A r m e e melde te , er leben u n d aus de r N ä h e sehen . D a s 

fü r ihn S c h a u d e r h a f t e s t e war de r Grana t Vo l l t r e f f e r auf e inen K a m e r a d e n 

n e b e n i hm, v o n d e m in der Exp los ionswo lke n u r die H o s e übr ig blieb.1" 

D e r a r ü g e T a t s a c h e n ze ichne te w ä h r e n d des Krieges auch O t t o Dix 1917 in 

zwei Blä t te rn als Volltreffer (Abb. 1; im K M Stu t tga r t u n d 1991 A u k t i o n 

Gri sebach) , u n d zwar in e inem express ion i s t i schen Stil m o d e r n e r Prägung. 

8 Gustav Sack am 31. Dezember 1914, in Sack, Prosa tiriefe Verse, S. 513. 
9 Paul Zech, Kriegstagebuch (Berlin 1932), neue Ausgabe: I ort der Maas bis an die Marne, 

Rudolstadt 1986, S. 94. 
10 Blaise Cendrars, L'bomme foudwye, Paris 1945, deutsche Ausgabe Basel 2(KM), Die .Signatur 

des l euers, S. 22. Cendrars gehörte einer Kinheit von Ausländern an, einer Art Ijrgion 
etranser, zu welcher er selbst mit Ricciotto Canudo aufgerufen hatte. In den Champagne
Kämpfen bei Ferme Navarin, östlich von Auberive, verlor er im September 1915 seinen 
rechten Arm, ein Trauma, von dem er sich nur langsam erholte. Sein Text J'ai tue er
schien 1919 in Paris (vgl. AudoinRouzcau/Bcckcr, '14—18, Rrtmurrr/a Cuerre, S. 65 f.). 
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l̂/W;. / : 0//o D/v: Volltnfftr, Kreidezeichnung 1917 (Auktion Grisebach Berlin 
1991 - Privatbesitz). 

Der Unteroffizier Dix skizzierte in seinem Kriegs-Notizbüchlein (Museum 
Albstadt, S. 21) das brutale Zusammentreffen zweier Kurven und schrieb 
lakonisch: »Ein Geschoß, ein Mensch  zwei Kurven mit zufalligem 
Schneidungspunkt.«11 Das von rechts oben kommende Geschoß trifft den 
Soldaten, neben dem Zugführer Dix, mitten im Leib, er wird völlig zerris
sen. Eckige Teile der Explosion in SchwarzWeiß, kubistisch stilisiert, kon
trastieren in DunkelHell mit den runden Teilen (Stiefel!) des Getöteten.12 

11 Siehe Hagenlocher/Breicha, Otto Dix, S. 35. 
12 Brigitte Reinhardt, Otto Dix Bestandskcitn1o& Stuttgart 1989, no. 69; Dietrich Schubert, 

Otto Dix zeichnet, in: Wolfgang |. Mommsen, Kultur und Kriei>, München 1996, S. 179 f.; 
Ulrike 1-orenz, Otto Dix W'erknr^eichms der 'Aeiclmungen, 2(X)3, No. 6.4.44 und 6.4.45. 
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Wenn man von der Lage der Vorkriegskünste um 1912/13 auf die 
Brutalitäten des Kriegsjahres 1914 blickt, so erhebt sich die Frage, welche 
Künsder diese Wirklichkeit der Trommelfeuer und des Sterbens darstellen 
konnten  die Realisten oder die Abstraktionisten? Man muss sich bewusst 
halten, dass die sog. Avantgarden des Kubismus und der Abstraktion vor 
1914, also in Frankreich Braque, Delaunay, Mare, Leger und Villon, in 
Deutschland Marc, Macke, Kandinsky, Morgner, den Selbstausdruck der 
Mittel suchten, das heißt die Themen bzw. die Sujets abgewertet hatten, um 
die Autonomie von Farben und Formen zu realisieren. Sie arbeiteten an 
einem Formsystem, welches nicht mehr der Darstellung von Realität die
nen sollte, sondern eben mim, frei und autonom sein wollte.13 P>s liegt auf 
der Hand, dass mit diesem abstrahierenden Formalismus die Realitäten, 
F^rlebnisse und Schrecken des modernen Menschentötens vor den 
Schützengräben, im Trommelfeuer, im Sturmangriff, im Sperrfeuer der 
MGs und Schrapnells, das Sterben durch MinenF2xplosionen und im Gas, 
die Volltreffer auf Munitions und VerwundetenTransporte nicht darstell
bar waren. Die Avantgarden der >Abstraktion< versagten angesichts des 
Krieges, ihre abstrakten Formen eigneten sich dagegen ideal als Tarn-Ma\c-
rei (camouflage, eine Sektion in der französischen NordArmee, zu der die 
Pariser Maler auch strebten1'1);  während die Dichter und Maler, welche 
eine realistischexpressive Einstellung und entsprechende Formen der 
>Finfühlung< präferierten, wie Barbusse und Maurice Genevoix,15 Dunoyer 
de Segonzac und Willy Jaeckel, Otto Dix und Beckmann, die Schrecken 
dieses mörderischen Krieges gestalten konnten. 

13 Schon Richard Hamann benannte 1914 in einem Vortrag über »Krieg und Kunst« (in: 
Krieg, Kunst und Gegenwart, Marburg 1917, S. 5 f.) die Diskrepanzen zwischen den moder
nistischen PormSystemcn (Kubismus, abstrakte Konstruktion) und den harten Wirk
lichkeiten dieses Krieges wie dem Trommelfeuer der Granaten.  Zu den Problemen der 
modernen Malerei bes. Carl Kinstein, Die Kunst des 20. Jahrhunderts (1926), 3. Auflage 
1931. Dabei ist zu fragen, ob die Künstler wirkungsgeschichtlich von Paul Ccz.annc und 
seinem Pormsystem her kamen (wie die Kubisten) oder aber von Vincent van Gogh und 
seiner leidenschaftlichen, sinnbildlichen Weltdeutung in suggestiven Parben. Letztere 
neigten mehr dem I mpressionismus zu wie Meidner, Beckmann, der junge Dix. Mit an
deren Worten: aus Cezanne und Van Gogh formten sich zwei ganz verschiedene Arten 
von Kunsrwollen und folglich Wege in die Moderne vor 1933. 

14 Siehe dazu Harel, Camoujhgr, außerdem Andre Mare. Cubisme et Camouflage I9I4-I9IS, 
Catalogue, Bcrnay/Paris/lirüsscl I99H und ferner Kahn, »Art from the Pront, Dcath imagined 
and the neglected majority«. 

15 Maurice Genevoix, Sous I 'erdun, 1. Ausgabe Paris 1916 (Vorwort von Prnest l^visse); 
manche Passagen waren von der Zensur gestrichen; vgl. insbesondere Cru, Temoins, 
S. 142154. 
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Die frühesten realistischen Kriegsdarstellungen, die an die (deutsche) 
Öffentlichkeit kamen, sind die 10 dramatischen Lithographien des Berli
ners Jaeckel in der Mappe »Memento 1914/ IS«, in der Galerie I. B. Neu
mann, Berlin, 191516 ausgestellt, ebenfalls März/April 1916 in der 28. 
Berliner Secession mit seinem SebastianGemälde, Herbst 1916 auch in 
Hannover, KesterGesellschaft. Verschiedene Zeichnungen publizierte 
Licht und Schatten 19141915.16 

n 

5 
*• 

Kfi: 
Abb. 2: Willy jaeckel, Tote Iran mit Kind (ans: Memento), Lithographie 1915. 

16 Siehe Oskar Bie, »Gedanken zur modernen Kunst«, S. 1571; LJchl und Scheitle», VC'illy-
Jaeckel-Nummer, VI. Jg., Nr. I, 1915, Text von Hans Hahn; IJcht und Schulten hatte in 
den Nr. 1 bis 17 von 1914 Kriegszeichnungen reproduziert. Sehr verdienstvoll war die 
Ausstellung von lilmar Bauer (Hg.), Schrecknisse des Krieges, Hack-Museum l.udwigshafen 
1983, S. 205 ff.; siehe auch Dorn/Schubert, »Memento 1914/15 - Willy Jaeckels Litho
graphien von 1915«, S. 127137 (von Richard Cork, siehe Anm. 17, ignoriert). 
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Die Mappe war also nicht verboten, wie noch R. Cork irrtümlich meinte.17 

Auch das Leiden der Frauen im Kriege wurde bereits von Jaeckel themati
siert und gezeigt, und zwar mit Blatt 3 einer toten Frau/Mutter in Haus
trümmern (Abbildung 2) und in Gestalt einer Pietä im Blatt 10 der Me-
mento-Mappe. Ferner zeichnete Jaeckel Mensch und Tier im Feuer, eine den 
deutschen Landser und sein Pferd — das Leiden der Pferde, von Franz 
Marc erwähnt und von Remarque thematisiert!  vereinende Tusche
Zeichnung von hoher bildnerischer Qualität und Pathos, d. h. die sich im 
Sterben aufbäumenden Kreaturen im StacheldrahtVerhau (publiziert im 
Heft 14 der Reihe Krieg und Kunst, 1915). Schon im November 1914 schrieb 
Willy Jaeckel an einen Freund: 

»Der Krieg hat uns alle zu seinen Sklaven gemacht, und man hat ihn nicht 
überwunden, wenn man seine Folgen und Schrecken kennt. All unser Pathos tilgt 
nicht die große Lüge, das untröstliche Leid 

Eine tiefe Verwandtschaft im Erleben und in der Haltung der Schilderung 
der KriegsHöllen1'' fällt dem unvoreingenommenen Historiker zwischen 
den Texten von Henri Barbusse und den Radierungen des Geraer Malers 
Otto Dix auf. Diese bedeutenden Blätter in 5 Mappen ä 10 Blatt publi
zierte Dix im Jahre 1924 mit seinem Galeristen Karl Nierendorf in Berlin, 
gezielt zum AntiKriegsjahr, zum Gedenken des zehnjährigen Ausbruchs. 

17 Cork, Die Avanlifirde und der lirste Weltkrieg 1994, S. 331. - Siehe auch: Kaak, Willy 
jaeckel. Apokalyptische \isionen. - Dunoyer de Segonzac zeichnete 1916 an der Summe 
realistisch, mit wenigen nervösen Strichen, nach dem Krieg schuf er Radierungen zu 
Roland Dorgeles Kriegsbuch Les croix de bois (Paris 1922). 

18 Klein, Der Expressionist Willy Jaeckel, S. 538. 
19 Der Ausdruck »Molle« (l'enfer) für das gegenseitige Töten im Kriege, für die Trommel 

feuer, die GranatVolltreffer auf Soldatengruppen, auf Sanitätszüge, auf einzelne Men
schen, die Pferde und Häuser wird durchgehend verwendet, von Barbusse, von Zech, 
von Unruh, von Dix u. a. Zentraler Beleg bei Otto Dix ist der längere Brief von ca. 
15. August 1916 nach dem Kinsatz als MGTruppführer im Reg. 102 in der Sommer
schlacht an der Somme bei Clcry und MonacuI'ermc (siehe unten). 
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Abb. 3: Otto Dix, Gesehen am Steilhang von Clery-sur-Somme, Radierung 1924. 

Eine früher öfters konstatierte Verwandtschaft von Jüngers Stahkpmtter mit 
acn Dix-Radierungen Der Krieg von 1924 kann ich - nach erneuter Lektüre 
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- nicht feststel len,2 0 zumal die g e n a n n t e n A u t o r e n - v o n Kit t s te iner abge 

s ehen  wohl nicht Barbusse ' Le Feu gu t kann ten . Dix b e s a ß dieses Buch, 

es b e f i n d e t sich in seiner Bibliothek. 2 1 W e n n O t t o D i x eine R a d i e r u n g mit 

t o t en Solda ten im Zyklus v o n 1924 beti tel t Gesehen am Steilhang von Clery-sur-

Somme, so belegt er die T a t s a c h e de r A u g e n z e u g e n s c h a f t , dass er als Z e u g e 

dies so u n d nicht ande r s sah (Abb i ldung 3). 

E r stellte sich — g a n z n e b e n b e i — d a m i t auch in die Tradi t ion v o n G o y a s 

R a d i e r u n g e n aus d e n J a h r e n 1 8 1 0 / 2 0 Los Desastres de la Guerra, d e n 

K ä m p f e n zwischen Span ie rn u n d F r a n z o s e n , i nne rha lb dere r das Blatt 44 

bet i te l t ist Yo lo vi - Ich habe es gesehen.22 D a Dix in d e n Kriegs jah ren v o n 

H e r b s t 1915 bis H e r b s t 1918 le idenschaf t l ich ze ichne te u n d geze i chne t e 

Pos tka r t en versand te , k ö n n t e m a n die Frage nach Blät tern v o n der S o m m e 

stellen. Ich versch iebe die A n t w o r t . 

Für viele F r a n z o s e n war de r Krieg g e g e n die d e u t s c h e n P r e u ß e n u n d 

ihre G e n e r ä l e ein Verte idigungskr ieg, ein K a m p f z u m Schu tze de r H e i m a t 

gegen die Eindr ingl inge , die in Belgien u n d N o r d f r a n k r e i c h w ü t e t e n . Wie 

de r Schweizer avantgardis t i sche D i c h t e r in Paris Blaise C e n d r a r s füh l t e 

Barbusse die N o t w e n d i g k e i t , g e g e n die p r e u ß i s c h e n Invaso ren zu k ä m p f e n 

u n d d a m i t das L e b e n zu r iskieren.2 3 

2 0 C o n z c l m a n n , Der andere Dix, ein mit an t i soz i a l en R e s s e n t i m e n t s g e t r ä n k t e s B u c h ; L ö f f 

let , Otto Dix und der Krieg, P h i l i p p e D a g e n , Ij; silence des peintres, S. 2 1 7 ; M c G r e e v y , Bitter 

Witness. Otto Dix and tbe Creat War, S. 3 1 8 f.; d a z u F o x , Trauma, Heroism, and tbe War Art 

of Otto Dix, 2 0 0 6 , S. 2 4 9  2 6 7 (dank H i n w e i s v o n ( ) l a f Pe te r s ) . M a n m u ß F o x a b e r w i d e r 

s p r e c h e n , d e n n D i x g ib t sich in d e r Z e i c h n u n g f ü r N i e r e n d o r f , »So sab icb als Soldat aus«, 

n i c h t h e r o i s c h (a la J ü n g e r ) u n d s c h o n g a r n i c h t als e f f i c i e n t s l a u g h t e r e r , w i e P o x S. 2 5 0 

s c h r i e b , s o n d e r n e h e r se lb s t  s a rkas t i s ch . D i e D i f f e r e n z w i r d d e u t l i c h mi t d e m Krler P la 

kat z u r 6. K r i e g s a n l e i h e 1917 ( S c h u b e r t , Otto Dix. Der Krieg. 50 Radierungen von 1924, 

S. 33). D i e n e g a t i v e n R e a k t i o n e n d e r K o n s e r v a t i v e n u n d b e s . d e r N a z i s (Webrsabotage!) 

a u f d ie D i x  R a d i e r u n g c n ha t P o x n i c h t d i sku t i e r t , w o d u r c h se ine S c h l ü s s e f rag l ich w e r 

d e n . D i e m e i n e s Buchten) e v i d e n t e V e r w a n d t s c h a f t z w i s c h e n B a r b u s s e u n d O t t o D i x 

k o n s t a t i e r t e b e r e i t s 1977 d e r H i s t o r i k e r I l e inz D i e t e r K i t t s t e i n e r , Dix, Yriedricb und junger, 

S. 3 3 f.; vgl. a u c h S c h u b e r t , Otto Dix, 7. A u f l a g e 2 0 0 8 , S. 76. 

21 W a n n D i x B a r b u s s e g e l e s e n ha t , o b be re i t s v o r 1924, ist j e d o c h n o c h u n k l a r (die Br ie t e 

v o n D i x s ind n i c h t g e s a m m e l t publ iz ie r t ) . P ü r f r e u n d l i c h e H i l f e d a n k e ich O l a f P e t e r s 

(Hal le) u n d R e i n e r P f e f f e r k o r n v o n d e r D i x  S t i f t u n g . A u d o i n  R o u z c a u / B e c k e r , '14-IX. 

Rttrouver la guerre, S. 6 8 f. s p r e c h e n v o n l i t h o g r a p h i e s , a b e r es s ind R a d i e r u n g e n (g ravu re s 

ä l ' e a u  f o r t e ) , e in K x e m p l a r b e f i n d e t sich im His to r i a l d e la G r a n d e G u e r r e in P e r o n n e , 

p u b l i z i e r t v o n T h o m a s C o m p e r c  M o r c l (1 Ig.), Otto Dix IM Cuerre, P e r o n n e 2 0 0 3 . 

2 2 P i s c h e r , »Die W a n d l u n g e n d e s F r a n c i s c o G o y a « ; W i l l i a m s , Coya and tbe Impossib/e 

Revolution. 

2 3 B a r b u s s e b e t o n t e d a s in e i n e m T e x t in / A Inmanite v o m 9. A u g u s t 1914 ( s iehe bei 

J . M e y e r , in: liurope, N r . 4 7 7 , 1969, S. 1 6  6 7 ) .  Z u Blaise C e n d r a r s s i ehe o b e n A n m . 10. 
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In se inem Kap . X X v o n he Feu schi ldert H e n r i Barbusse d e n T o d v o n 

K a m e r a d e n in de r N ä h e des D o r f e s Souchez ( L o r e t t o h ö h e , westl ich v o n 
Lens). 

»Vor vier Nächten wurden sie alle vier zusammen getötet (...) Wir waren auf Pa
trouille, sie und ich, Mesnil Andre und Corporal Bertrand. Hs handelte sich darum, 
einen neuen deutschen Horchposten, der von den ArtillerieBeobachtern signali
siert worden war, auszukundschaften. Gegen Mitternacht stiegen wir aus dem 
Graben und waren den Abhang nebeneinander mit drei oder vier Schritt Abstand 
hinunter gekrochen.« 

D i e G r u p p e gerie t in deu t sches M G  F e u e r u n d vier der K a m e r a d e n star

b e n . Barbusse schreibt : »II y a qua t re nuits de cet te nuitlä et je vois les 

c o r p s se dess iner , se m o n t r e r , dans Taube qui vient e n c o r e u n e fois laver 

Penfer terrestre.« In de r Ü b e r s e t z u n g von M e y e n b u r g 1918: 

»Vier Nächte sind seither verstrichen, und immer noch liegen die Leichen da und 
zeichnen ihre Formen in das Morgengrauen, das a u f s neue anbricht und die irdi
sche Hölle bestreicht. Barque scheint in seiner Starrheit ins Ungemessene gewach
sen (...) seine Brust ist zertrümmert und sein Bauch wie ein Trog ausgehöhlt. Sein 
Kopf liegt hoch auf einem Dreckhaufen und guckt über die Füße hinweg diejeni
gen an, die von links herkommen; sein Gesicht ist verfinstert und bedeckt mit 
schleimigen Flecken vom herab hängenden Haar; dicke Blutkrusten liegen darauf 
wie eingemeißelt; seine Augen sind ausgebrannt, blutend und wie ausgekocht. 
Kudore scheint im Gegenteil ganz klein; sein winziges Gesicht ist weiß, so weiß, 
daß es an das Mehlgesicht eines Pierrot erinnert. Ein ergreifendes Bild [...] Der 
Bretone Biquet [...] scheinbar in ungeheurer Kraftanstrengung [...] zieht das Ge
sicht zu einer Fratze zusammen, läßt die Buckel der Backen und der Stirn vortre
ten, drückt ihm einen schaurigen Ausdruck auf [...] spaltet den Kiefer wie zu ei
nem geisterhaften Schrei, reißt die Lider weit über die matten und verwischten 
Augen, über seine KieselsteinAugen, und seine Hände, die ins Leere gegriffen 
haben, sind zusammen gekrallt. Barque und Biquet haben Löcher im Bauch; Eu
dore hat solche im Hals. Das Schleppen beim Transport hat sie noch mehr ent
stellt. Der dicke Lamuse, in dem kein Tropfen Blut mehr war, hatte ein 
geschwollenes und gefaltetes Gesicht, in das sich die Augen einbohrten, das eine 
tiefer als das andere. Man hat ihn in ein Zelttuch eingewickelt; an der Halsstelle 
saugt sich ein schwarzbrauner Fleck ins Tuch ein. Die rechte Schulter war von 
f ichreren Kugeln zerhackt [...] Allmählich aber weht eine Pestwolke über die 
Überreste dieser Menschen, an deren Seite man gelebt und so lange Zeit gelitten 
hatte.« 
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Und der Autor stellt sachlich fest, daß die toten Poilus derart entstellt sind, 
daß ihre Identität nicht mehr zum Bewußtsein komme.24 Der Poilu Bar
busse war als Krankenträger (VerwundetenTräger, brancardier) im Artois, 
bei Souchez eingesetzt worden, nachdem er als Kämpfender an der Aisne 
in der Schlacht um Soissons, links und rechts des Flusses, das Schreck
lichste bereits erlebt hatte: die Kämpfe bei Crouy  in den sachlichen Brie
fen an seine Frau präsent. 

yNt« 

Abb. 4: Otto Dix, Verwundeter, 1916 Bapaume, Radierung 1924. 

Innerhalb der Radierungen, die Otto Dix bis 1924 in einet enormen 
Anstrengung ausführte, und die wohl der bedeutendste KriegsZyklus des 
20. Jahrhunderts überhaupt sind,25 begegnen uns verschiedene Themen 
und Kompositionen mit erstarrten Toten wie das Blatt VI (der 1. Mappe) 

24 Henri Barbusse (Le Fat, wie Anm. 5): deutsche Ausgabe Das ieuer-Tafebuch einer Korpo
ralschaft, übersetzt L von Meyenburg, 1918, S. 265-266, - französische Ausgabe 1917, 
S. 228-229. 

25 Lüdecke, Otto Dix. Der Krief, Berlin 1963; Bauer (Hg.), Schrecknisse des Kriefcs, S. 116-141; 
Kat. der Ausst. Otto Dix - zum 90. Geburtstag, Stuttgart/Berlin 1991 (Text von 
W. Herzogenrath); W. R. Tyler (Hg.): Helium. Tum Statements on the nature ofWar, by Kras-
mus and Dix, Barre/Mass. 1972, S. 39-42, Text von Charlotte Vershbow; Dietrich 
Schubert (Hg.), Otto Dix. Der Krief, kommentierte Ausgabe, Marburg 2002. 
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Verlandeter bei Bapaume 1916, ein erstarrter Toter mit verkrampften Hän
den und bereits verrostetem Stahlhelm (Abbildung 4); auch mit großen 
Gesichtern, ganz nahsichtig gezeigt wie in der 3. Mappe Sterbender Soldat, 
oder in der 5. Mappe mit dem Blatt II (Toter St.-Clement), die zerstört und in 
kalter Leichenstarre dargestellt sind. Durch ihren Titel Gesehen am Steilhang 
von Clery-sur-Somme ragt die genannte Radierung (Abbildung 3) heraus, 
deren Szenerie beinahe ebenso schwer zu ertragen ist wie der Text von 
Barbusse. 

Die Dezimierung der Kompanien im Trommelfeuer wurde von ver
schiedenen Soldaten beider Seiten genau angegeben, so auch von Macke, 
Weisgerber, von Unruh und von Dix. Oft kamen nach einem Sturmangriff 
weniger als die Hälfte der Männer oder sogar nur ein Drittel heil zurück, 
das traf Franzosen wie Deutsche oder Engländer, deren unerwartete Ver
luste an der Somme am 1.3. Juli 1916 in die Tausende gingen,26 ein anhal
tender traumatischer Schock für diese Nation. 

Hier sei — auch wegen des Ortes der Radierung  aus dem DixBrief 
von ca. 15. August 1916 deshalb etwas ausführlich zitiert, zumal Dix sonst 
häufig nur FeldpostKarten und Skizzen schrieb, mit kurzen Texten.27 

» G o t t sei D a n k s ind d ie f u r c h t b a r e n T a g e an d e r S o m m e v o r ü b e r . W i r s ind a m 12. 

d u r c h Bayern d o r t a b g e l ö s t w o r d e n . U n s e r e Ste l lung w a r r ech t s d e s v i e l g e n a n n t e n 

G e h ö f t s M o n a c u ( F e r m e , d a s ist bei Clery) . 2 8 U n s e r e K o m p a g n i e w a r dre i W o c h e n 

d o r t e i n g e s e t z t [ . . . ] Ich lag m i t n o c h 5 a n d e r n M . G . in d e r Ste l lung >braune F r d e ' . 

A u f d ie zwei t e Ste l lung w o (?) Reg. 102 n a c h a l t em B r a u c h n a c h t s d ie G r ä b e n 

ve r t i e f t ha t t e , f ing d e r F r a n z m a n n , d e r au f d e r H ö h e liegt u n d alles her r l i ch b e o 

h a c h t e n k a n n , a m 3 t c n T a g e an m i t 2 8 i g e r n zu t r o m m e l n , d a z w i s c h e n 15er u n d 

kle inere Kal iber . Ks w a r f u r c h t b a r ! D i e b. Ste l lung w u r d e so u m g e a c k e r t , d a ß m a n 

ke inen G r a b e n m e h r sah. Ich s a ß mit m e i n e m G e w e h r u n d m e i n e n L e u t e n in 

einem ru in i e r t en Stol len ( . . . ) D i e f o l g e n d e n T a g e w a r e n fas t n o c h f u r c h t b a r e r . I m 

g a n z e n s ind u n s 12 M a s c h i n e n g e w e h r e ve r lo r en g e g a n g e n , 2 d a v o n h a b e n die 

Franze r . A m 10. lag ich m i t e i n e m G e w e h r [ . . . ] T r o m m e l f e u e r v o n f r ü h Vi 11 bis 

a b e n d n e u n m i t 2 8 g e r n . D i e s m a l nach d e m Ste i l hang  die Ver lus te dieses Rgts 
s ' n d f u r c h t b a r . A m A b e n d g r i f f d e r Fe ind an . W e g e n d e s N e b e l s s c h o ß ( m ) e i n c 

Bat ter ie zu k u r z u n d s c h o ß in u n s e r n Stei lhang. F u r c h t b a r e B e s t ü r z u n g schreckl i 

26 Zur katastrophalen SommeSchlacht seit 1. Juli 1916 vgl. Prior/Wilson, The Somme, 
S. 115; Hirschfeld/Krumcich, Die Deutschen an derSomme,S. 81 £ 

2 7 Schubert, Dix, 7. Auflage 2008, S. 2328; Rüdiger, Criisse aus dem Krieg, 1991, S. 21. 
28 Monacu Penne ist ein kleiner Fleck/Gutshof , ca. 3 Kilometer westlich von Clery an den 

SommcSümpfen, Richtung Curlu. Bei Conzelmann, Der andere Dix, S. 146147, ist der 
folgende Brief nicht korrekt transkribiert, und verschiedene Ortsnamen sind falsch 
identifiziert: (ouplet (statt Souplet), Douarin (statt Souain). 
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che Verluste. Die Leichen lagen herum, Arme und Beine flogen. Von der 6. Komp. 
dieses Rgts blieben 9 Mann übrig. Es war jedesmal ein befreiendes Gefühl, wenn 
die roten Leuchtkugeln aufstiegen (heißt >Feind greift an<) und wir konnten mit 
unserm Gewehr vorrücken und feuern [...] Jetzt sind wir weit hinter dieser Hölle 
im Ort M a u r o i s. Vielleicht erhalte ich nun bald mal Urlaub. Es sind viele gute 
Kameraden draußen geblieben, schade um die Kerle [...].«29 

Dieser Brief des Combattanten Dix bildet ein erstklassiges Zeugnis für den 
Charakter des Krieges um 1916, die Mechanisierung mit modernsten Waf
fen (Mörser, Kanonen, Minen, Schrapnells, Tanks, MG.s), das anonyme 
Töten der Kompagnien, also das Massensterben, und speziell für das 
Schicksal des Geraer Arbeitersohnes, der Unteroffizier wurde und 1917 
VizeFeldwebel, jedoch nicht zum Leutnant aufsteigen konnte.311 Wenn er 
Gewehr schrieb, dann war damit das schwere MG gemeint, gefürchtet als 
moderne Waffe auf beiden Seiten. Als MGSchütze hatte Dix größere 
Überlebenschancen als andere; jedoch konnte ihn auch jede Granate oder 
Splitter treffen. FJn nietzschescher ÜberlebensWille wird ihn natürlich 
auch getrieben haben. In den Kampfpausen zeichnete der Dresdner 
Kunstschüler ausgiebig, ja leidenschaftlich, meist auf beigen Karton 29 x 
29 cm. Als Otto Griebel ihn an der Lorettohöhe Herbst 1916 traf, zeigte 
ihm Dix im Unterstand seine Mappen mit Zeichnungen. 

Blätter aus dieser Zeit mit Ortsangaben an der Somme (also Dix' Ein
satz vom 25. Juli bis 13. August 1916) sind bisher nicht bekannt bzw. unter 
den vorhandenen nicht einfach zu bestimmen  eventuell Abbildung 6  so 
wie dies gegeben ist mit den Ortsangaben auf Blättern unter anderem von 
Thugny, Betheniville, Dontrien, Auberive in der Champagne, wo Dix in 
den Kämpfen bis Juni 1916 war. Ich schließe daraus, daß die Somme
Kämpfe ihm weniger Pausen ließen als in der Champagne und dass er in 

2 9 B r i e f e im B e s i t z d e s A r c h i t e k t e n l ' r i tz G r a s , Ber l in , d e m i ch f ü r K o p i e n d a n k e .  D e n 

O r t a m l i n d e d e s B r i e f e s h a t D i x s e h r d e u t l i c h m i t D r u c k s c h r i f t g e s c h r i e b e n , t r o t z d e m 

b l e i b t d i e T r a g e , o b es M a u r o i s o d e r M a u v o i s ist ( l e t z t e r e s h a b e ich i m S o m m c  G c b i e t 

n i c h t f i n d e n können)- D i e LtMft v o n C o n z c l m a n n , Der ändert Dix, S . 1 4 7 , » M a u v a i s « w a r 

j e d e n f a l l s f a l s c h ; vgl . m e i n e k o m m e n t i e r t e A u s g a b e v o n Otto Dix. Dtr Kriig, M a r b u r g 

2 0 0 2 (w ie A n m . 2 5 ) , S. 11.  A u s z u g n a c h C o n z c l m a n n be i H i r s c h f e l d / K r u m e i c h , Dil 

Deutschen an der Somme (wie A n m . 26) , S. 2 4 2 . 

3 0 B e i m V e r g l e i c h m i t a n d e r e n S o l d a t e n im K r i e g e , d ie ä h n l i c h l a n g e d u r c h h i e l t e n , v e r w u n 

d e t w u r d e n , d a s K i s e r n e K r e u z II b e k a m e n , m e h r e r e | a h r e w i e D i x ü b e r s t a n d e n (w ie 

z . B. d e r A u t o r G u s t a v S a c k ) , ze ig t s i c h , d a s s sie z u m I . e u t n a n t b e f ö r d e r t w u r d e n , w e n n 

s ie e r s t e n s v o r 1 9 1 4 als L i n j ä h r i g f r e i w i l l i g e g e d i e n t h a t t e n , o d e r z w e i t e n s A k a d e m i k e r 

w a r e n . D i x a b e r k a m a u s e i n e r A r b e i t e r f a m i l i e . 
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den zehn Tagen der Ruhe in Maurois wenig zeichnete. Auch unter den 
Geraer FPK ist eine Lücke (aber es sind zehn verloren).31 

PI 
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t 

Abb. 5: Otto Dix, Graben und Trümmer bei AmiensISomme, Kreidezeichnung 
1916/17 (Privatbesitz). 

Eine Zeichnung zeigt einen Graben, der tief in Trümmer führt, von denen 
'm Zentrum hinten ein Häusertorso wie eine Maske erscheint, in welche 
der schmale Graben mündet. Der Zeichnungsstil changiert zwischen run-

31 Siehe bei Rüdiger, G M » ans dem Krie^ (wie Anm. 27), S. 22 und S. 90-92. Die nächste 
Postkarte eines I^ufgrabens, stark abstrahiert, erhielt Melone Jakob in Dresden am 13. 
< Metober 1 9 1 6 , Ijtuf^abtn M Anerrs (das war zwischen D>retto-Höhe und Ixns). 
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den Formen, die mehr dem Jahr 1916 zugehören, und eckig stilisierten 
Formen, die Dix besonders 1917 präferierte (Abbildung 5).32 

Dieses Blatt in Privatbesitz entstand bei Amiens (Somme) und könnte 
nach der Herbstschlacht in diesem Gebiet, in der Dix im November 1916 
eingesetzt war, entstanden sein. Diese Kriterien gelten auch für das Blatt, 
das rückseitig »Trümmer« bezeichnet wurde und eine zentrierende Kom
position bildet aus den Trümmern von Natur und Häusern. 

t. 

p 
Abb. 6: Otto Dix, Trümmer, Kreide Herbst 1916 (Privatbesitz) 

32 Zur Abfolge seiner Kriegszeichnungen vgl. meinen Text (wie Anm. 12) in: Wolfgang ). 
Mommscn, Kultur und Krieg, S. 179-193 und Schubert, »Hin unbekanntes Kriegsbild von 
Otto Dix - zur Frage der Abfolge seiner Kriegsarbeiten 1915-1918«, S. 151-168; Da-
gen, silence des peintrts (wie Anm. 20), S. 212-227; Merz, »Otto Dix' Kriegsbilder«, 
S. 189-225. 
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Der malerische Zeichenstil ist mit dem Amiens-Blatt nahe verwandt (Pri
vatbesitz, Abbildung 6). 

Seine Radierungen von 1924 zeichnen sich durch einen echten Realis
mus aus. Sie sind keine Photographien,33 denn sie abstrahieren von Details, 
sind aber als Konzentration auf das Wesentliche von hoher Suggestivität 
und in der bildnerischen Qualität von großer Modernität. Diese Sug
gestionskraft und >Bildmacht< wird getragen u. a. auch von dem Schwarz
Weiß, dem DunkelHell der Darstellungen, der Nahsichtigkeit der toten 
Soldaten, wie die Radierung Blatt 26 eines Sterbenden (Abbildung 7) mit 
dem zerschossenen Kopf (ohne Stahlhelm) — also unbestimmt, ob ein 
Franzose oder ein Brite oder ein Deutscher. 
Nicht die Kämpfe gibt Dix in den Radierungen von 1924 — so wie in sei
nen Zeichnungen im Felde 1915 bis 1917  sondern vielmehr die Folgen 
dieses zermürbenden StellungsKrieges, die Folgen für die Menschen nach 
dem Trommelfeuer, das elende Verrecken. Dieser Realismus (Verismus), 
der das Schreckliche unausweichlich vor Augen führt, um den Krieg wahr
haft zu charakterisieren, nicht von ihm zu abstrahieren, wie es Franz Marc 
in seinen Briefen (und im Skizzenbuch) oder Fernand Leger in seinen 
Zeichnungen tat, solcher Realismus verbindet Barbusse und Otto Dix. 
Liest man in den Briefen von der Front an seine Frau (mit den Kriegs
Notizbüchern) und im Journal Le Feu von Barbusse, so findet man die 
These belegt. Am 14. Oktober 1915 (Front-Notizbuch II) notierte er: 

»Ein Stück weiter hatten wir einen Toten transportiert, der so zugerichtet war, daß 
wir ihn in Maschendraht und eine Zeltbahn wickeln und das Ganze dann mit 
Schnüren an einem Pfahl befestigen mußten. Pestilenzgeruch. Haufen von ver
schmierten Zeltbahnen und zerfetzten Mänteln, starrend von eingetrocknetem 
Blut.  Wir gehen die Straße nach Bethune hinunter [...].« 

33 Das kann man gut sehen im Vergleich mit Hermann Rex, Der Weltkrieg in seiner rauhen 
Wirklichkeit, Berlin 1926; Ernst Jünger, Das Antlitz des Weltkriegs, Berlin 2. Auflage 1930, 
aber auch mit dem pazifistischen Buch von B a u t Friedrich, Krieg dem Kriege/Gnerre ä la 
Guerre'.l Bde., Freie Jugend Berlin 1926, vgl. Dietrich Harth (Hg.), Pazifismus ^fischen den 
Weltkriegen, Heidelberg 1985 und auch Dagen, Le silence des peintres, Kap. II, »La guerre 
photogenique«.  Die Dix'schen Zeichnungen im Kriege und die 1924 publizierten Ra
dierungen sind nicht »fotografistisch«, vielmehr abstrahieren sie vom Detail, geben das 
Charakteristische  eine Verdichtung aufs Wesentliche. Nur wenn man Realismus mit 
Photographie verwechselt wie Ot to Conzelmann 1983 in seinem DixBuch, kann man 
schreiben: „wie falsch es ist, in Dix den Realisten zu sehen, der einfach die Wirklichkeit 
photographisch kopiert"  eben nicht, und t rotzdem Realist im wirklichen Sinne 
(Ot to Conzelmann, »Das >Kriegstagebuch<  ein Merkbuch der Erkenntnisse«, in: O t t o 
Breicha (Hg.), Katalog Otto Dix - Sammlung Albstadt, Salzburg 1984, S. 34). 
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7; Otfo D/A-, Sterbender Soldat (Blatt 26 DerKrieß), Radierung 1924. 

Barbusse wurde als Brancardier, als Trager von Verwundeten (Abbildung 8) 
nicht nur wegen seines Mutes befördert und ausgezeichnet, er photogra-
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ph ie r t e auch selbst , auch sicherlich ähnl iche Szenen wie das P h o t o f r a n z ö 

sischer T o t e n t r ä g e r an der M a r n e v o n Jun i 1915 in A b b i l d u n g 8.34 

V 

4 *** 

r 
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Abb. 8: Photographie französischer I enrundeten-Träger (Brancardiers), Marne 1915. 

A m 14. O k t o b e r 1915 f indet m a n in se inem Front-Notizbuch f / n o c h fo lgen

den Eint rag : 

»Wir betreten den anderen Schützengraben der vorderen deutschen Stellung [...]. 
Stellenweise ist er durch die Wühlarbeit der Granaten völlig ausgeweitet, ge
schwärzt und verkohlt, die FinschlagTrichter liegen dicht nebeneinander. Wir 
sehen die Leichen von Deutschen und Franzosen, die seit vierzehn Tagen, viel
leicht seit einem Monat, umher liegen und nicht begraben werden konnten, solange 
hier die Feuerlinie verlief. An der Rückseite des beim Angriff vom 25. bis 28. 
September eroberten Grabens photographiere ich fünf in Stücke gerissene Deut

M Fabian, HiUer vom Krieg, S. 139; Schubert , »Das harte Mal der Waffen , oder: Die Darstel
lung der Kriegsopfer«, S. 149.  Das originale P h o t o ist in dem Album Valois (Paris 

BDIC, no. 11526) und datiert 30. Juni 1915, poste de secour bei Bagatelle (Marne) und 
komment ie r t (siehe Therese BlondetBisch, »Fotografie in Frankreich«, in: Didier, In Pu-
pierntmttem, 2008, S. 172). 
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sehe, verwest, schwarz, von Ungeziefer wimmelnd; auch den deutschen Graben 
selbst (...) eingestürzt, voller Fäulnis und Trümmer war alles. Es riecht nach Unter
gang. Wir gehen weiter abwärts und kommen nach Souchez, es besteht ausschließ
lich aus Ruinen.«15 

Man liest diese Zeilen wie eine Beschreibung der C/ÄryRadierung. Die 
unverblümte Darstellung des Tatsächlichen bei Dix und bei Barbusse 
dürfte deutlich sein. Keiner der beiden, weder der Dichter Barbusse noch 
der Maler Dix, haben die erlebte und gesehene Realität verändert, ge
schönt, von ihr abstrahiert oder sie idealisiert oder in eine heroische Per
spektive gerückt wie Ernst Jünger oder Otto Riebicke {Ringen an der 
So/ime).36 Sie sind also erstklassige Zeugen, auch wenn Jean N. Cru 1929 
dem Buch von Barbusse, wegen des (späteren) Untertitels Roman, den Vor
wurf der Literarisierung machte,37 was auf die Briefe an dessen Frau nicht 
zutrifft. Die Anrufung des leidenschaftlichen deutschen Kriegsgegners, des 
Abgeordneten Dr. Karl Liebknecht (der nach seiner Rede vom 1. Mai 1916 
sofort verhaftet wurde und ins Zuchthaus von Luckau kam) in der Frie
densVision des Korporal Bertrand (Kap. XX »Fluch dem Kriege, Fluch den 
Armeen^ dürfte meines F.rachtens für die Beurteiler von Fe Feu ein Prüf
stein sein, gestern und heute.38 

Dass Otto Dix im Herbst 1916 ebenfalls an der Lorettohöhe, bei 
Angres und Souchez kämpfte und dort zeichnete und in Gouache malte, 
ist hier nebenbei zu vermerken (siehe Anm. 27). Die schaurige Szene, die 
er im Sommer 1916 bei Clery mit eigenen Augen sah, entspricht der textli
chen Schilderung von toten, verwesenden Soldaten in Barbusses Briefen 
und seinem Buch. Die Toten, die oft nicht geborgen werden konnten, 

3 5 B a r b u s s e , Hrie/e von der Iront, S. 2 7 3 - 2 7 5 u n d M ü l l e r s F s s a y » D e r W e g d e s S c h r i f t s t e l l e r s 

B a r b u s s e a n d i e F r o n t « , e b d . S. 3 1 5  3 4 7 . D e r A u t o r hat b e s o n d e r s d a s K a p . X X v o n IJ: 

Ft* m i t d e r Z u k u n f t s v i s i o n B e r t r a n d s , inspir iert v o n Karl L i e b k n e c h t , ins Z e n t r u m 

s e i n e r h i s t o r i s c h e n D e u t u n g g e r ü c k t . D i e B r i e f e v o n B a r b u s s e a n s e i n e Frau ( e r s t m a l s 

p u b l i z i e r t 1 9 3 7 ) u n d d a s K r i e g s b u c h , d a s s o g l e i c h d e n Prix G o n c o u r t erhie l t , m u s s m a n 

i n e i n a n d e r b l e n d e n . 

36Otto R i e b i c k e ( F e l d p i o n i e r ) , Ringen an der Somme und im Herfen, I . a o n / M a g d e b u r g 1 9 1 7 . 

D i e s e s l e s e n s w e r t e B u c h m i s c h t v ö l l i g rea l i s t i s che T a t s a c h e n m i t n a d o n a l  h e r o i s c h e n Pa

r o l e n u n d K l i s c h e e s . S i e h e z u m f r a n z o s i s c h  d e u t s c h e n V e r g l e i c h z u l e t z t N i c o l a s 

B e a u p r e , iurire en tiierre, ecrirr la eiierre, Faris 2 0 0 6 . 

3 7 C r u , Temoins, Paris 1 9 2 9 , S. 5 5 6  5 6 5 ; vgl . O l a f Müller , Der unmögliche Roman ( w i e A n m . 

5). In d e r d e u t s c h e n F d i t i o n bei R a s c h e r Z ü r i c h 1 9 1 8 f eh l t d a s W o r t R o m a n .  Fritz 

v o n U n r u h b e z e i c h n e t e 1 9 2 4 i m V o r w o r t z u r f r a n z ö s i s c h e n A u s g a b e s e i n e s T e x t e s 

Opfersfin% ( V e r d u n 1 9 1 6 ) s e i n B u c h als Z e u g e n ! 

3 8 D a z u v o r a l l e m d i e A r b e i t e n v o n H o r s t F. M ü l l e r ( w i e A n m . 5 u n d A n m . 3 5 ) . 
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besonders wenn sie direkt am Frontverlauf lagen oder wenn sie im 
Drahtverhau hingen, erst nach Tagen oder sogar Wochen begraben werden 
konnten, müssen für die Beteiligten wie ein dauernder Schrecken, wie ein 
horribles Memento mori gewirkt haben.39 In der DixRadierung Drahtverhau 
vor dem Kampfgraben (Blatt X der 3. Mappe) wirkt diese Szene im Dunkel der 
Nacht besonders gespenstisch, ja quasi surreal (Abbildung 9). 
Dix erreicht diese Qualität durch die Kombination von malerischem und 
linearem Einsatz der graphischen Möglichkeiten; zuweilen tritt die Linie 
ganz zurück und die Schatten der Aquatinta dominieren. 
In den Texten der Schriftsteller, auch bei Fritz von Unruh und Paul Zech 
übrigens, spielte die farbige F,rscheinung eine gewisse Rolle, etwa die 
blühenden Blumen, der rote Mohn, die Farben der Explosionen gegen die 
Farben des Himmels; man denke auch an das Gedicht »In Flanders Fie/ds...« 
von dem kanadischen MilitärArzt John McCrae. 

Otto Dix malte Szenen in glühenden Farben in seinen Gouachen, über
setzte aber 1923/24 die farbigen Erinnerungen in die SchwarzweißTech
nik der Kaltnadel und Atzradierung, wobei diese Technik mit den Zerstö
rungen von Mensch und Landschaft optimal koinzidierte.411 Dies gilt 
ebenso bei der AquatintaTechnik für die Nachtszenen (Ruhende Kompagnie, 
Blatt IV der 2. Mappe). Das geronnene Blut erscheint nicht als dunkelrot 
oder schwarz, wie es Barbusse beschreibt, sondern in den Schwärzen der 
graphischen Atzung. 

39 Zahlreiche Zeugnisse berichten von der Verzweiflung, die toten oder verwundeten 
Kameraden nicht bergen zu können, nicht zum FeldI^zarett tragen zu können. Das 
erlebte auch der Vetvundctentrager (brancardier) Barbusse. Kine besonders grausame 
Szenerie entstand, wenn im Drahtverhau vor dem Schützengraben Verwundete (beider 
Nationen) hingen und schrien und wegen des Sperrfeuers nicht geholt werden konnten. 
Otto Dix nahm diese Tatsache 1924 in die 3. Mappe als Blatt X auf (Drahtverhau vor dem 
Kampjgraben, Abb. unten). Als StraßenInstallation baute der Dresdner Bildhauer Fugen 
I loffmann ganz realistisch einen Drahtverhau mit der Figur eines toten Feldgrauen im 
August 1928, als in Dresden die AntiKriegsdemonstration von der ASSO organisiert 
wurde. Und lernst Toller schilderte das in seiner Autobiographie Mine Jugend in Deutsch
land, Amsterdam 1933, Reinbek 196.3, S. 5152 in eindrücklicher Weise. Vgl. meinen 
Beitrag »Verreckt für den Kapitalismus«, in: Festschrift für Klaus von Beyme, Heidel
berg 2009 (im Druck für 2010). 

40 Siehe den Essay von Werner Haftmann, lachende 'lotenköpfe, '/.um Radienjklns Der Krieg 
von Otto Dix, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14. April 1984.  lünen Überblick 
über Dix und der Krieg gab  am Ixitfaden des DixKataloges London 1992  noch
mals Philippe Dagen in / J si/ence despeintres, 1996 (wie Anm. 20), jedoch ohne die neuere 
deutsche Dix1 jteratur zu benutzen. 
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Abb. 9: Otto Dix, Drahtverhau vordem Kampfpraben (BZ 30 DerKrieß), Radierung 
1924. 

Dass es sich nicht um englische «der französische Soldaten handelt, son
dern um deutsche, wird auch ohne den typischen Stahlhelm deutlich, der 
im Blatt vom Steilhang bei Clery fehlt. An den Stiefeln der Landser, im 
Unterschied zu den Wickelgamaschen der I'ranzosen, sind sie zu identifi
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zieren, ebenso wie an den Kragen der Uniformjacken. Das Besondere an 
der Komposition ist, dass sich Dix nahsichtig auf zwei >Boches< 
konzentriert, derart wie sie Barbusse hätte sehen können, bereits mit Pesti
lenzgeruch: dem linken Landser wachsen Gräser aus dem offenen Schädel, 
Därme quellen aus der seitlichen Bauchwunde. Dem rechten Toten ist der 
Unterkiefer weggeschossen, aber die oberen Zähne gibt Dix ganz hell und 
deutlich über dem dunklen Schlund. Beide Opfer liegen bzw. sitzen zer
schossen und ungeborgen zwischen zwei Erdhügeln. Face ä face, mit erho
benen Händen, sind sie wie in einem fiktiven Dialog, ähnlich dem Karten
spiel, das sie im Unterstand spielten. Ein Volltreffer hat diesen gesprengt, 
Reste der Hölzer, der Eisenschienen und des Wellblechs (Dach) sind noch 
fragmentarisch zu erkennen. 

In der Tradition der Desastres von Goya (181520) ist alles relativ genau, 
aber abstrahiert durch verschiedene StrichGefüge aufgebaut. Philippe 
Dagen sprach von einer »Observation clinique«.41 Sie ist jedoch nicht natu
ralistisch genau, sie ist nicht >fotografistisch< präzise. 

Als der Galerist Karl Nierendorf 1924 die Radierungen publizierte und 
dazu ein kleines Buch mit 30 Reproduktionen  als Werbematerial  ver
breitete, bat er den inzwischen berühmten Schriftsteller Barbusse, der 1917 
für Le Feu den Prix Goncourt erhalten hatte,42 um einen Text. Dieser Text 
kam auch, wurde jedoch dem Buch nur noch beigelegt. Hier ein Auszug 
zum Schluss: 

«Man k a n n d e n K r i e g g a r n ich t ü b e r t r e i b e n . M a n k a n n se inen g a n z e n S c h r e c k e n 

nich t e i n m a l m e h r f a s sen , b e g r e i f e n , se lbs t w e n n m a n i hn a m e i g e n e n Leibe ve r 

spür t e . [ . . . ] H ä t t e ein M e n s c h all die w ü s t e n G r ä b e n d u r c h w a n d e r t , o h n e v o r E r 

s c h ö p f u n g u m z u k o m m e n , in d e n e n l änge r als vier J a h r e d ie H e e r e b e g r a b e n e i n a n 

d e r g e g e n ü b e r l a g e n  hä t t e er sich Schr i t t f ü r Schr i t t d u r c h dieses M e e r v o n Fäuln i s 

d u r c h g e a r b e i t e t  u n t e r d e n L e i c h e n a n d e r e u n d wei t e r t i e fe r w i e d e r n u r L e i c h e n 

R c f u n d e n : se in E r g e b n i s w ä r e t a u s e n d f a c h g r a u e n h a f t e r , u n s a g b a r e r n o c h als diese 
t r » g i s c h e Reihe v o n Bi lde rn , d ie O t t o D i x v o r u n s ent ro l l t . A u c h er m ü ß t e ges t e 

h e n , d a ß d ie se r K ü n s t l e r im r e c h t e n A u g e n b l i c k e r sch i en , u m u n s a u f z u r ü t t e l n m i t 

d iesen S z e n e n aus d e m Kriege.« 4 1 

4 1 Dagen, ls silence des peintrts (wie Anm. 20), S. 223.  Jay Winter meinte falschlich, daß 
Dix Photographien für die tranchees devastees (verwüsteten Schützengraben) verwendet 
habe, was nicht zutrifft: Dix war kämpfender Zeuge genug (]ay Winter, »Otto Dix 
briile«, S. 253). 

*2 Vgl. aU Ch dafür primär Jean N. Cru, Temoins, S. 556. 
*3 Henri Barbusse, Text zu Dix: Der Krieg, Buchausgabe, Berlin 1924 (beigelegt) und Karl 

Nierendorf (Hg.), Ausstellung Otto Dixder Galerie Nierendorf, Berlin 1926; siehe August 
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