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Comic und Stadt – Der urbane Raum in Schrift, Bild und Sequenz

Vom 7. bis zum 9. Juni 2007 widmete sich unter dem
Titel Comic und Stadt â Der urbane Raum in Schrift, Bild
und Sequenz eine Konferenz dem VerhÃ¤ltnis des Me-
diums Comic zum Stadtraum in Ã¤sthetischer, formaler
und inhaltlicher Hinsicht. Organisiert wurde die Tagung
vom Literatur- und Medienwissenschaftler Arno Me-
teling vom Kulturwissenschaftlichen Forschungskolleg
âMedien und kulturelle Kommunikationâ (SFB/FK 427)
der UniversitÃ¤t zu KÃ¶ln und dem Kulturwissenschaft-
ler und Kultursoziologen JÃ¶rn Ahrens, Privatdozent
am Kulturwissenschaftlichen Seminar der Humboldt-
UniversitÃ¤t zu Berlin. GefÃ¶rdert mit Mitteln der Fritz
Thyssen Stiftung fand die Tagung in den Sophiensaelen
in Berlin-Mitte statt.

Der Grundgedanke dieser Tagung war kulturwis-
senschaftlich inspiriert und zielte auf eine eingehende-
re Untersuchung des Mediums, dem es in der akade-
mischen Wahrnehmung nach wie vor nicht gelungen
ist, wirklich durchzudringen. In Deutschland zumal ist
der Comic auÃerdem bislang nicht ernsthaft im kultu-
rellen Feld angekommen. Diese Situation zu melodra-
matisieren, wÃ¼rde bedeuten, mediale Romantik zu be-
treiben. Entsprechend lag die Zielsetzung der Tagung
nicht darin, ein marginalisiertes Medium zu nobilitie-
ren, sondern einen konstruktiven Beitrag zur interdis-
ziplinÃ¤ren Implementierung einer Comic-Wissenschaft
zu leisten, die formale, inhaltliche und Ã¤sthetische As-
pekte gleichermaÃen berÃ¼cksichtigt. Dieser Zugriff er-
wies sich als Ã¼ber die Verbindung des Mediums Co-

mic mit dem Stadtraum gut leistbar, fÃ¼r die mehre-
re GrÃ¼nde sprachen. ZunÃ¤chst ergibt sie historisch
Sinn, denn wie der Film entsteht der Comic an der Wen-
de vom 19. zum 20. Jahrhundert just dann als auch der
fÃ¼r das 20. Jahrhundert kennzeichnende urbane Le-
bensraum verwirklicht wird. Comic und Stadt sind da-
her schon historisch eng miteinander verbunden. Die-
se NÃ¤he wurde in den beiden die Konferenz einleiten-
den VortrÃ¤gen noch einmal medienhistorisch hervor-
gehoben. Wie kein anderes Medium ist der Comic mit
der gezielten ErschlieÃung eines Massenpublikums ver-
bunden und setzt sich endgÃ¼ltig durch, als New Yor-
ker Zeitungszaren wie William Hearst das neue Medi-
um gezielt einsetzen, um neue Leserschichten jenseits
der gebildeten Klassen an ihre Produkte zu binden. Be-
zeichnenderweise besetzen viele dieser frÃ¼hen Strips
auch gleich die groÃformatige Inszenierung des Stadt-
raums selbst. So spiegelt sich Jens Balzer (Berliner Zei-
tung) zufolge in den Arbeiten Richard Felton Outcaults
(Yellow Kid), mehr noch aber in Winsor McCays Little
Nemo, das zeitgenÃ¶ssische BemÃ¼hen um einen pan-
optischen Blick, der sich der neuartigen Stadtlandschaf-
ten Ã¤sthetisch und sozial bemÃ¤chtigenwill. Die Archi-
tektur der Stadt widersetzt sich schlieÃlich dem von Mi-
chel Foucault als paradigmatisch fÃ¼r das 19. Jahrhun-
dert herausgearbeiteten BemÃ¼hen, um die vollkomme-
ne visuelle Erfassung des sozialen Umfeldes in diversen
Institutionen, deren Ausbau auch mit der Expansion der
neuenMassengesellschaften zusammenhÃ¤ngt â so etwa
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das GefÃ¤ngnis, das Asyl, das Irrenhaus. Die soziale Be-
setzung der Stadt setzt diese BemÃ¼hungen fort. Nicht
nur medial konkurrieren der privilegierte Panorama-
Blick, der von oben das gesamte Stadtbild erschlieÃt und
der StraÃenblick des gewÃ¶hnlichen Passanten, der sich
rasch an der MonumentalitÃ¤t der Stadt bricht. Am Bei-
spiel eines Little Nemo-Strips zeigte Balzer eindringlich
das mÃ¶gliche Scheitern dieser BemÃ¼hungen. SchlieÃ-
lich spiegelt der Comic auch die stÃ¤dtische, vor allem
die US-amerikanische Topographie wider; das klassische
Panelsystem ist angelegt wie das Gridmuster eines Stadt-
plans. In dieser Perspektive legte Ole Frahm (Hamburg)
dar, dass sich die UrbanitÃ¤t des frÃ¼hen Comic Strips
zu weiten Teilen weniger aus dessen SequentialitÃ¤t er-
gibt (wie man nach Will Eisners Standardwerk Comics
as Sequential Art annehmen kÃ¶nnte), sondern dem Ar-
rangieren von Blickwinkeln, die innerhalb der einzelnen
Panels eine eigene Statik entfalten. Das Panel fÃ¼r sich
genommen wird damit schon zu einem narrativen Fens-
ter zur Welt, das eine Geschichte erzÃ¤hlt, noch bevor es
sich mit anderen Panels zur Story verknÃ¼pft.

Der Comic und die Stadt werden aber auÃerdem
gleichermaÃen von einer kontinuierlichen Auseinander-
setzung mit dem Raum und dessen Gestaltung durch-
herrscht. Nachhaltig hat der Comic das Bewusstsein der
modernen urbanen Kultur geprÃ¤gt und seinerseits die
Stadt als ein Epizentrum seiner Dramatik etabliert. Die
Mythen des Alltags, darauf weist schon Roland Barthes
hin, sind ohne den Comic gar nicht mehr denkbar. Su-
perman und Batman als zwei der gelÃ¤ufigsten Gestal-
ten dieser Mythologie sind dem Comic entsprungen und
stellen zugleich eine klare Reaktion auf das noch rela-
tiv neue und gefÃ¤hrliche Lebensumfeld der GroÃstadt
dar. WÃ¤hrend nun der Aufbau der Tagung nach Schau-
und ProduktionsplÃ¤tzen gleichermaÃen gegliedert war,
wurde rasch deutlich, dass die die Konferenz nachhaltig
bewegenden Fragen sich auf keine der grÃ¶Ãeren dis-
kutierten Comic-Kulturen wie USA, Europa oder Japan
eingrenzen lieÃen.

Dazu gehÃ¶rt zu allererst das PhÃ¤nomen des Re-
trofuturismus, das zwar auch im Film zu finden sein
wird, im Comic aber eine spezifische Verdichtung gefun-
den hat. Zum ersten Mal tauchte es, ohne hier als Be-
griff genannt zu werden, am Donnerstagabend im Vor-
trag vonKeynote-Speaker Scott Bukatman (Stanford) auf.
Bukatman prÃ¤sentierte eine deutlich autobiografisch
geprÃ¤gte Untersuchung der Inszenierung von Super-
helden, womit er sich als einer der anwesenden âAca-
Fansâ (Academic Fan) outete. Das Augenmerk seines
Vortrags lag jedoch nicht auf bekannten Aspekten der

Dramaturgie oder Symbolisierung, sondern auf Fragen
der Ãsthetik und des Stils. Bukatman fokussierte die
Betonung der KÃ¶rpersprache von Superhelden. De-
ren Eigenart, Masken zu tragen, schrÃ¤nkt ihre mimi-
schenMÃ¶glichkeiten bekanntlich erheblich ein, woraus
die Notwendigkeit resultiert, dem Leser die Empfindun-
gen der Charaktere auf andere Weise zu vermitteln. Die
Mittel dazu findet Bukatman in einer extensiven, poe-
tischen KÃ¶rpersprache, deren Traditionslinien er auf
den Stummfilm und insbesondere auf Musicalinszenie-
rungen zurÃ¼ckfÃ¼hrte. Zwar war es dem Konferenz-
thema leicht abtrÃ¤glich, dass Bukatman zur Illustration
seiner These fast ausnahmslos mit Filmbeispielen, vor-
nehmlich aus dem Disney-Animationsfilm The Incredi-
bles (US 2004) arbeitete und nur wenig Comic-Beispiele
einflieÃen lieÃ. Dennoch war speziell seine Parallelisie-
rung der KÃ¶rperfÃ¼hrung in The Incredibles und dem
Tanz Gene Kellys in Singinâ in the Rain beeindruckend.
Deutlich wurde, wie sehr der Superheldencomic und der
-animationsfilm sich hier von einer scheinbar ganz an-
deren Poesie des KÃ¶rpers beeinflusst zeigen und wie
auch in diesem Sinne die VirtuositÃ¤t des KÃ¶rpers hier
zum Bestandteil einer urbanen Kultur wurde. Denn die
tÃ¤nzerische Geste ist ja nicht nur expressiv, sondern
eignet sich auch den stÃ¤dtischen Raum individuell an.
Dass das eigentlich nicht im Sinne der Ordnungsstruktur
dieses Raumes ist, erschlieÃt sich an der Figur des Poli-
zisten, der Kellys Regentanz misstrauisch stoppt.

Offiziell wurde der Retrofuturismus mit dem Bei-
trag von Henry Jenkins (Cambridge, MA) der diesen
Begriff anhand der Comics Dean Motters, speziell an
dessen Serien Mister X, Terminal City und Electropolis
ausarbeitete. Jenkins konnte zeigen, inwieweit die Ar-
beiten Motters eine nostalgische Erinnerungspolitik be-
zÃ¼glich vergangener ZukunftsentwÃ¼rfe nicht reali-
sierter Utopien darstellen. Der Retrofuturismus insze-
niert vornehmlich urbane ZukÃ¼nfte, die bereits ver-
gangen sind, schaltet sich somit also performativ in die
SelbstverstÃ¤ndigung der Gegenwartskultur darÃ¼ber
ein, welches Bild sie von sich selbst vorstellen mÃ¶chte
undwelche konjunktivischen ZukÃ¼nfte heute versperrt
sind. Er ordnet sich damit in eine am Konjunktiv ver-
gangener MÃ¶glichkeiten orientierte benjaminische Ge-
schichtsphilosophie ein, Ã¤sthetisiert und Ã¼bertreibt
gleichermaÃen, Wunschvorstellungen.

Eine Analyse des Bezugs des klassischen Superhelden
Batman zur Stadt unternahm William Uricchio (Cam-
bridge, MA), der Batman als unablÃ¶slich von dessen ur-
banen Hintergrund âGotham Cityâ zeigte. Gotham stellt
nicht nur eine dÃ¼stere Abschattung von New York Ci-

2



H-Net Reviews

ty dar, sondern wird zum Projektionsraum fÃ¼r jede von
KriminalitÃ¤t bedrohte Stadt. Batman zeigt sich dabei als
souverÃ¤ner Beherrscher aller Blicke in der Stadt, sei es
der schon in Balzers Vortrag angesprochene panoptische
Blick oder auch der auf StraÃenhÃ¶he, um mit diesem
urbanen Regime das Verbrechen in Zaum zu halten. In-
teressant jedoch ist, dass wie Uricchio anhand von Er-
hebungen aufwies, die Mehrheit der Batman-Leser sich
gerade nicht in den GroÃstÃ¤dten findet, sondern in klei-
neren StÃ¤dten zuhause ist.

Dass mimetische Geschichtspolitiken sich auch in
europÃ¤ischen Comics und mit Jacques Tardi bei ei-
nem Zeichner, der Ã¤sthetisch keineswegs fÃ¼r Nostal-
gie steht, finden, demonstrierte Michael Cuntz (KÃ¶ln).
Interessant dabei ist, dass Tardis Werk leitmotivisch
durch mehrere verschiedene Auseinandersetzungen mit
der Stadt Paris geprÃ¤gt ist. So existieren ganz unter-
schiedliche ZugÃ¤nge des Zeichners zur Stadt zwischen
der Serie AdÃ¨le de Blanc-Sec auf der einen Seite, wor-
in ironisch Motive der populÃ¤ren Kultur des fin de
siÃ¨cle verarbeitet werden (und die darin dem Retrofu-
turismus Motters Ã¤hnelt) und seinen Adaptionen der
Krimis von Manchette und Leo Malet. Werden im ers-
ten Fall permanent Pariser SehenswÃ¼rdigkeiten insze-
niert, so zeichnen sich letztere durch zwar originalge-
treue, aber alltÃ¤gliche Stadtansichten aus. Auf diese
Weise wird Paris hier zur Stadt an sich und verschmilzt
atmosphÃ¤risch zum universell dechiffrierbaren urba-
nen Ort, was die performative Bedeutung der Stadtland-
schaften im Werk Tardis unterstreicht. Bemerkenswert
ist auÃerdem der Ã¤sthetische Umgang Tardis mit sei-
nen Szenarien, die insbesondere in der Farbgebung ih-
re historische Epoche jeweils widerspiegeln â so die Ju-
gendstilfarben der belle Ã©poque der Jahrhundertwen-
de in AdÃ¨le, die AnnÃ¤herung an die Schwarz-WeiÃ-
Kontraste des Film Noir in den Krimis nach Malet oder
die zarten, an das Technicolor der 1950er-Jahre erinnern-
den Farben in TÃ¶dliche Spiele.

In diesen Themenkomplex lÃ¤sst sich schlieÃlich
auch BjÃ¶rn Quirings (Frankfurt/Oder) Vortrag Ã¼ber
den britischen Comic-Autor Alan Moore einordnen.
Quiring thematisierte in erster Linie dessen Comic-
Roman From Hell, eine Interpretation der Geschich-
te um den Londoner SerienmÃ¶rder âJack the Rip-
perâ, die er in ein Narrativ kleidet, das nicht nur eine
VerschwÃ¶rungsgeschichte um die kÃ¶nigliche Fami-
lie entwirft, sondern auch zahlreichen Zeitgenossen wie
Oscar Wilde, Bernhard Shaw etc. Cameo-Auftritte ver-
schafft. Arrangiert nach dem Vorbild eines mittelalterli-
chen GedÃ¤chtnistheaters nimmt From Hell unter den

zahlreichen stÃ¤dtischen Narrativen Moores (Swamp
Thing, V for Vendetta,Watchmen) eine Sonderstellung ein.
Die retrofuturistischen ZÃ¼gen sind hier allerdings als
Wahnidee des MÃ¶rders in die Handlung integriert. So
versucht âJack the Ripperâ, William Gull, der morden-
de Arzt Queen Victorias und Freimaurer, der aufkeimen-
den urbanen Moderne eine pagane IdentitÃ¤t wiederzu-
geben. AuffÃ¤llig wird dann seine irritierte Antizipation
eines London der 1980er-Jahre dargestellt, das er hervor-
gebracht hat, mit dem er allerdings nichts mehr anzufan-
genweiÃ. Schade ist, dassQuiring diesen Strang nicht in-
tensiver verfolgt und die Verbindungen zwischen Media-
litÃ¤t, Stadtraum und Opfergeschichte in den Blick ge-
nommen hat. Denn bei Moore rÃ¼ckt die Stadt selbst als
Protagonist ins Zentrum der Geschichte und flicht um die
SchauplÃ¤tze Londons herum eine vom Kabbalismus in-
spirierte mythologische ErzÃ¤hlung, die auf den Kontext
von Kultur und Gewalt verweist. Hier ergibt sich auch ei-
ne Ãberschneidung zum Vortrag von Greg Smith (Atlan-
ta), der Will Eisners Serie “Spirit” als formal klar durch
die Vaudeville-Theater der zweiten HÃ¤lfte des 19. Jahr-
hunderts beeinflusst kenntlich machte. Smith lenkte die
Aufmerksamkeit auf die Ã¤sthetischen QualitÃ¤ten Eis-
ners, der den Stadtraum in besonderer Weise nicht nur
als Bildraum, sondern speziell als leitend fÃ¼r die ge-
samte Panelstruktur einer Seite etablierte. Auf dieseWei-
se erhÃ¤lt die AtmosphÃ¤re stÃ¤dtischer Interieurs bei
Eisner groÃe Dichte, ohne dass der Stadtraum besonders
prominent in Szene gesetzt wird, ist er trotzdem allge-
genwÃ¤rtig. Die Figuren Eisners sind zwar eindrucks-
voll und (Ã¤hnlich dem Befund Bukatmans) mit eindeu-
tig theatralischen Gesten in Szene gesetzt, erscheinen
aber gerade, weil sie klar dem Muster eines bestimm-
ten Ausdruckskanons folgen, sogar in ihrer Physiogno-
mie und ihren Gesichtern oft austauschbar und redun-
dant. Hingegen ist in diesen Geschichten die Stadt als ei-
gentliches Hintergrundsujet stets von unverwechselba-
rer PrÃ¤gnanz und Akzentuierung.

Das Gegenteil von Retrofuturismus war Thomas Be-
ckers (Berlin) narratologisch orientierte LektÃ¼re der
Nikopol Trilogie Enki Bilals. Becker forcierte eine deut-
lich politische Interpretation der Arbeiten Bilals und sei-
ner futuristischen Inszenierung von StÃ¤dten wie Paris,
London oder Berlin. Diese situierte er im Kontext der
These des Kunsthistorikers Otto K. Werckmeisters von
der Ausbildung abgeschotteter âZitadellenkulturenâ. Die
exzentrische Geschichte machte er lesbar als Allegorie
auf aktuelle europÃ¤ische Minderheiten- und Einwande-
rungspolitiken. Diese Lesart gelang Ã¼berraschend kon-
sistent, denn der esoterisch anmutende Zyklus Bilals legt
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eine politisch inspirierte Interpretation scheinbar zual-
lerletzt nahe.

AndrÃ© Suhr (Berlin) fÃ¼hrte schlieÃich in das
Werk Marc-Antoine Mathieus ein, der in seiner Serie
Julius Corentin Acquefacques eine fortlaufende Unter-
suchung der formalen und Ã¤sthetischen Bedingungen,
MÃ¶glichkeiten und Begrenzungen des Mediums mit
denMitteln des Comics selbst durchfÃ¼hrt. Mathieu nar-
rativiert das Problem des Narrativs ebenso wie das der
Perspektive, des sequentiellen und doch statischen Me-
diums Comic und seines Materials Papier. Hintergrund
dieser Geschichten ist eine bÃ¼rokratische Stadtgesell-
schaft, die, angelehnt an Max Weber, Georg Simmel und
Franz Kafka, just den Visionen vom entfremdeten GroÃ-
stadtleben entspricht, wie sie zur Zeit der Entstehung
des Mediums kursierten. Mathieu nimmt also die kul-
turellen Entstehungsbedingungen des Mediums auf und
macht daraus ein Untersuchungsinstrument des Medi-
ums selbst.

Der japanische Manga ist seit sicher 15 Jahren die in-
ternational erfolgreichsten Variante des Comics. Diesem
PhÃ¤nomen nÃ¤herte sich Sebastian Deterding (Bonn)
mit einer Analyse der ausgeprÃ¤gten Obsession japani-
scher PopulÃ¤rkultur fÃ¼r apokalyptische Themen und
Figuren, die er auf das Kriegsgeschehen imZweitenWelt-
krieg, vor allem auf die AtombombenabwÃ¼rfe auf Hiro-
shima und Nagasaki, zurÃ¼ckfÃ¼hrte. Von Keiji Naka-
zawas Barfuss durch Hiroshima bis zu Katsuhiro Otomos
Akira zieht sich dieses Motiv durch die Geschichte des
Manga, und auch die Godzilla-Filme schlieÃen an die-
ses Phantasma natÃ¼rlich an. Die ZerstÃ¶rung der ur-
banen Welt macht demzufolge heute eine ihrer wichtigs-
ten Mythen aus. Dem stellte Jaqueline Berndt (Yokoha-
ma) eine Sicht auf aktuelle Mangas gegenÃ¼ber, die sich
intensiv der Auseinandersetzung mit dem Stadtraum als
Vermischung von privatem und Ã¶ffentlichem Raum zu-
wenden und in denen das Element der Katastrophe voll-
stÃ¤ndig fehlt.

SchlieÃlich erlÃ¤uterte Andreas Platthaus (FAZ), wie
sehr die von Erika Fuchs in den 1950er- und 1960er-
Jahren Ã¼bersetzten Donald Duck-Geschichten von Carl
Barksâ eine deutsche Variante der Serie entstehen lieÃen,
die einen Ã¼beraus hohen Grad an EigenstÃ¤ndigkeit
besitzt. Platthaus konnte zeigen, wie drastisch Fuchs
Barksâ Geschichten kulturell konsequent eindeutschte
und ihres spezifisch amerikanischen Kontextes entklei-
dete; âDuckburgâ und âEntenhausenâ sind keineswegs
nur verschiedene Namen fÃ¼r die gleiche Stadt, sondern
bezeichnen kulturell Ã¤uÃerst verschiedene urbanisier-
te Universen, einmal in einem fiktionalisierten Amerika,

dann in einem nur zu konkreten deutschen Umfeld.

AbschlieÃend beleuchtete Pascal LefÃ¨vre (Leuven)
die Stadt BrÃ¼ssel und ihre Rolle sowohl fÃ¼r die eu-
ropÃ¤ische Comicproduktion als auch als Sujet fÃ¼r Co-
mics. WÃ¤hrend BrÃ¼ssel schon seit den 1920er-Jahren
neben Paris der wichtigste Ort fÃ¼r die Produktion und
den Vertrieb von Comics in Europa war, wurde es zu-
nÃ¤chst erstaunlich wenig als Stadtlandschaft inszeniert,
etwas das vor allem mit der Orientierung auf einen Ex-
port der Geschichten ins benachbarte Frankreich zu tun
hatte.

Insgesamt lÃ¤sst sich sagen, dass die BeitrÃ¤ge
zu dieser Konferenz gezeigt haben, welch erhebliches,
noch weitgehend unausgeschÃ¶pfte Potential zum Vers-
tÃ¤ndnis Ã¤sthetischer, gesellschaftlicher und kulturell-
symbolischer ZusammenhÃ¤nge der Moderne das Medi-
um Comic besitzt. Den Ansatzpunkt dabei auf eine Ana-
lyse des Stadtraums imComic zu legen, erwies sich durch
die VerschrÃ¤nkung historischer und formaler Aspek-
te als sinnvoll und chancenreich. Weiterhin gearbeitet
werden muss allerdings an Instrumentarien fÃ¼r eine
adÃ¤quate Analyse desMediums. Obwohl bereits diverse
BeitrÃ¤ge in diese Richtung vorliegen (etwa die Arbei-
ten Will Eisners, Scott McClouds oder Thierry Groens-
teens), besteht im Vergleich zu einem Medium wie dem
Film nach wie vor erheblicher Nachholbedarf. Hier be-
steht enormer Spielraum fÃ¼r weitere Untersuchungen,
die spezifischen Bedingungen des Mediums zu erkunden,
das sich weder in die Buchtradition noch in die Eigen-
heiten des filmischen Bildes einfÃ¼gt. Deutlich wurde
auf dieser Tagung auch, dass sich, nahegelegt durch den
hybriden Charakter des Mediums selbst, eine Untersu-
chung des Comics vor allem als interdisziplinÃ¤res Pro-
jekt anbietet. FÃ¤cher wie Kultur-, Literatur- und Me-
dienwissenschaft, Kunstgeschichte aber auch die Sozio-
logie kÃ¶nnen hier noch einige Pionierarbeit leisten.
SchlieÃlich zeigte sich auch, dass ein ausgesprochener
Bedarf an einer interdisziplinÃ¤ren, vor allem interna-
tionalen Diskussion des Mediums Comic in allen seinen
Aspekten besteht, der im Rahmen der Konferenz oftmals
weit eher festgestellt als gestillt werden konnte. Vor al-
lem mit Blick auf einen internationalen Diskurs existiert
ein erhebliches Defizit. Obwohl das Sprachproblem vor
Ort kaum ins Gewicht fiel, gab es doch erhebliche Ver-
stÃ¤ndigungsprobleme zwischen den Kulturen, da die
Vertreter der einzelnen Kontinente sich in der Mehrzahl
auch als Vertreter der zugehÃ¶rigen Comic-Kulturen
auswiesen. Hier besteht dringender Interaktionsbedarf,
der sich unter anderem auch darin widerspiegelt, dass
der Manga von zwei deutschen Vortragenden (wovon ei-
ne immerhin in Yokohama lehrt) bearbeitet wurde.
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