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G
erhard Richter feiert im kommen- 

den Jahr seinen 80. Geburtstag. 

Die standesgemahe Retrospektive 

zu diesem Anlass, von der Londoner Tate Modern 

fur Oktober 2011 organisiert, wird spater in die 

Neue Nationalgalerie nach Berlin und ins Centre 

Pompidou nach Paris reisen. In Hamburg ist man 

dem zu erwartenden Ansturm zuvorgekommen 

und ehrt den Meister aus der Lausitz bereits in 

diesem Jahr mit gleich zwei Ausstellungen.

PORTRATIST SEINER EPOCHE

Gerhard Richter ist der erste lebende Kiinstler, 

den das Bucerius Kunst Forum in seinem seit der 

Griindung 2002 bestandig hochkaratigen Pro- 

gramm zeigt. Als Kurator konnte der ehemalige 

Direktor der Hamburger Kunsthalle, Uwe M. 

Schneede, gewonnen werden. Diese Entschei- 

dung gerade fur Richter ist unter Gesichtspunkten 

der Klassizitat nachvollziehbar, gibt es doch kaum 

einen anderen zeitgenbssischen Kiinstler, dessen 

Werk bereits zu Lebzeiten so griindlich kanoni- 

siert worden ist. Doch es geht Schneede nicht al- 

lein darum, Gerhard Richter als Klassiker zu pra- 

sentieren. Mit dem Titel Bilder einer Epoche pro- 

klamiert der Kurator eine zentrale, friihe Werk- 

gruppe des Wahlkblners als epochal.

Zu sehen sind die Gemalde nach Fotografien 

der 1960er Jahre, die mitverantwortlich fiir den ra- 

schen Erfolg Gerd Richters (wie er sich damals 

noch nannte) waren und auch heute zu den fiir 

Museen und den Kunstmarkt begehrtesten Wer- 

ken des Maiers zahlen. Auch wenn es sich um eine 

vergleichsweise kleine Ausstellung handelt, bildet 

sie dennoch dieses wichtige Segment in Richters 

CEuvre umfassender ab als jemals zuvor: 35 im Bu

cerius Kunst Forum ausgestellten Fotogemalden 

der 1960er Jahre standen im Jahr 2002 in der bis

lang grbh ten Werkschau im New Yorker MoMA 31 

Exponate gegeniiber. Die Retrospektiven in Dus

seldorf (2005) und Bonn (1998) konnten nur mit 17 

bzw. 13 der weltberiihmten Werke aufwarten 

(diese Zahlung beriicksichtigt nicht die Seestiicke, 

Stadtbilder und Alpenbilder). Damit zeigt Ham

burg eine ,grohe kleine’ Ausstellung, die zudem 

durch eine besondere Pointe im Obergeschoss des 

Kunst Forums aufgewertet wurde: Dort ist der Zy

kins 18. Oktober 1977 zu sehen, der wohl auf abseh- 

bare Zeit zum letzten Mai vom MoMA ausgeliehen 

worden sein wird.

Eine Epoche wird hier bebildert: Die Fallhbhe 

fiir Kiinstler und Kurator war also betrachtlich, 

doch beide erfiillen die hohen Erwartungen. 

Schneede und die Leiterin des Bucerius Kunst Fo

rum, Ortrud Westheider, widerstanden vermut- 

lich der Versuchung, die polygonal verschachtel- 

ten Wande farbig oder mit Stoffen zu verkleiden
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und prasentieren ihre internationalen Leihgaben 

auf weiBen Wanden. Die dichte, mitunter enge 

Hangung macht den Gemalden mit ihren pra- 

gnanten, mittel- bis groBformatigen Motiven 

nichts aus. Eine thematische Gruppierungim Erd- 

geschoss ordnet die Bilder nach ihrem ikonografi- 

schen Gehalt: „Das Banale und die nene Malerei“, 

„Getdtete und Verstrickte“, „Illusionen und Sehn- 

siichte“, „Politische Vorfalle“ und „Freunde und 

Familie“. Dass diese Kategorien kaum eindeutig 

abzugrenzen und einzelne Bilder schlecht einzu- 

ordnen sind, andere Werke hingegen gleich in 

mehreren Abteilungen gleichzeitiggezeigt werden 

miissten, liegt in der Natur der kontingenten Iko- 

nografie Richters und stort weniger als die teilwei- 

se recht aufdringlichen Wandtexte. Der Sinn die- 

ser Kategorisierung erschlieBt sich jedoch in der 

Gesamtschau der Ausstellung und im Blick in den 

begleitenden Katalog.

QUELLENFORSCHUNG

In einer groBen Vitrine legen die Ausstellungsma- 

cher erstmals in diesem Umfang die Bildquellen 

von zahlreichen Fotogemalden offen (vgl. Abb. I). 

Diese verdienstvolle kunsthistorische Kleinarbeit, 

die im kommentierten Verzeichnis der ausgestell- 

ten Werke im Katalog fortgesetzt wird, ist der Zu- 

sammenarbeit der Kuratoren mit Dietmar Eiger 

und dem von ihm geleiteten Gerhard Richter Ar- 

chiv in Dresden zu verdanken. So erfahrt der Be- 

sucher nicht nur Anekdoten, wie die vom Wasche- 

trockner (Faitbarer Trockner, 1962), der Richter in 

einer Zeitungsanzeige auffiel, weil er ihn an seinen 

eigenen Waschetrockner erinnerte und damit an 

seine beengte Wohnsituation. Auch einige vormals 

anonyme Personen werden hier erstmals identifi- 

ziert: Die beilaufig aufgenommene Sekretdrin 

(1964) entpuppt sich als Mordopfer Jacqueline 

Olesen aus einem Bericht der Neuen Illustrierten 

vom Dezember 1963, der anonyme Tote (1963) als 

bei einer mysteridsen Schiffskatastrophe umge- 

kommener Matrose, Helga Matura mit ihrem Ver- 

lobten (1966) ist eine ermordete Prostituierte aus 

Frankfurt - dies nur einige der aufschlussreichen 

Funde.

Diese Ruckfiihrung der Bildmotive auf die 

bunten Blatter der Sensationspresse dient Schnee- 

de zusammen mit den bekannteren Personalien 

wie Richters eigenem Onkel Rudi in Wehrmachts- 

uniform (1965), Fee Harvey Oswald (Oswald, 

1964), dem Nazi-Arzt Werner Heyde alias Fritz 

Sawade (Herr Heyde, 1965) oder der Darstellung 

von Kriegsgerat (XL513, 1964, Scharzler, 1964) als 

Basis fur seine Hauptthese: Richters Werk aus die- 

ser Zeit, mit den abgemalten Magazinfotos von 

Verbrechergeschichten und Skandalchen wie 

mit den Gemalden ba-

naler Alltagsgegenstan- 

de (Klorolle, 1965, Ku- 

chenstuhl, 1965, Fldmi- 

sche Krone, 1965 [Abb. 2] 

und der genannte Falt- 

bare Trockner) verlange, 

so Schneede, „dem Zeit-

Abb. 1 Gerhard Richter 

wahrend der Arbeit am 

Zyklus 18. Oktober 1977, 

1988 (© Photo: Timm Rau- 

tert)
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Abb. 2 Richter, Flamische Krone, 1965. Privatsammlung 

(© Gerhard Richter, Kbln 2011)

spezifischen eine Erinnerungs dimension “ ab 

(Klappentext im Kat.) und sei mithin ein Abbild 

seiner Epoche. Richter gelinge damit nichts weni- 

ger als eine Neuerfindung der Historienmalerei.

DER KUNSTLER ALS BEOBACHTER

Die Argumentation der Ausstellung ist so einfach 

wie schliissig: Richter wendet sich als gut ausgebil- 

deter und griindlich desillusionierter Sozialisti- 

scher Realist und Neubiirger der BRD einer profa- 

nen Ikonografie des Alltags zu. Die Fotogemalde 

sind allesamt Darstellungen des Zeitspezifischen, 

ein damals unerhbrter Vorgang, der durch die 

eben entdeckte US-amerikanische Pop Art ebenso 

motiviert war wie durch die europaische, engagier- 

te und an Dada und Duchamp geschulte Fluxus- 

Bewegung. Richter beharrt auf einem Werkbegriff 

der hergebrachten Medien und Techniken. 

Gleichzeitig etabliert er fur sich als Kunstler eine 

betont zuriickhaltende Rolle. In den Jahren, in de- 

nen sich stereotype Kiinstlerbilder wie das des 

Schamanen, des Provokateurs, des Sehers, des Ir- 

ren oder des politischen Kommentators verfesti- 

gen, geriert sich Richter als neutraler Beobachter. 

Mit dieser Strategic der Ikonografie des Banalen, 

die Richter einige Jahre durchhalt (wenn auch 

nicht als alleinigen „Stil“), und welche er in immer 

nachvollziehbarer Weise in Malerei umsetzt, um 

so die technische „Gemachtheit“ der Fotovorlagen 

zu betonen, gelingt ihm in der Summe ein Bild sei

ner Epoche. Richter hat haufig - in der ihm eige- 

nen Stilisierung seiner Selbstaufierungen - seine 

eigene Indifferenz betont („Meine Bilder sind klii- 

ger als ich“), und Schneede folgt dieser Fahrte, 

wenn er bemerkt, diese Verdichtung der Werk- 

gruppe zu Bildern einer Epoche sei „eher unwill- 

kurlich“ geschehen (Kat., 10).

Diese Deutung der Fotogemalde als epochale 

Zeugnisse jenseits einer ideologisch-tendenzidsen 

Intention ist zutreffend, wenn auch nach wie vor 

nicht selbstverstandlich. Richters Werke wurden 

wiederholt als „engagiert“ oder, in der Steigerung, 

als klandestin neomarxistisch gedeutet, zuerst und 

nachhaltig von Benjamin Buchloh (vgl. Gerhard 

Richter Atlas: Das Archiv der Anomie, in: Gerhard 

Richter, Ausst.kat. Kunst- und Ausstellungshalle der 

Bundesrepublik Deutschland, Bonn/Stuttgart 1993, 

Bd. 2,16; Ingrid Mistereck-Plagge macht, von ahn- 

lichen Pramissen ausgehend, bei Richters Fotoge- 

malden einen Brechtschen Verfremdungseffekt 

aus: vgl. „Kunst mit Fotografie “ und die friihen Foto- 

gemdlde Gerhard Richters, Munster/Hamburg 

1992, 309-312). Buchlohs Vorbild machte bald 

Schule, so dass viele Exegeten, selbst wenn sie 

Richter dem egalisierenden Postmodernismus zu- 

ordneten, Hegelsche Dreispriinge im Werk identi- 

fizierten. Jurgen Harten hingegen nannte den Ma

ier in Richters erster Retrospektive 1986 einen „ro- 

mantischen Agnostizisten“ (Der romantische Wil

le zur Abstraktion, in: Gerhard Richter. Bilder 1962- 

1985. Ausst. Stadt. Kunsthalle Dusseldorf, hg. v. J. 

Harten, Koln 1986, 56) - eine Deutung, der sich 

die Ausstellung im Bucerius Kunst Forum inhalt- 

lich anschliefit. Die grohe Bildauswahl, der reiche 

Katalog mit ikonografischen Untersuchungen, 

synchronen Betrachtungen und einem erstmals 

veroffentlichten Briefwechsel Richters mit seinen 

Dresdner Kiinstlerkollegen Helmut und Erika 

Heinze sowie Wieland Forster tragen wesentlich 

zu Rang und Format der Hamburger Ausstellung 

bei.

D ie Tatsache, dass der New Yorker Okto- 

5er-Zyklus erganzend gezeigt wird, ist inhaltlich 

schliissig und museumspolitisch eine kleine Sen

sation. Der Zyklus entstand 1988 und wurde 1995 

an das MoMA verkauft, ein Umstand, der damals
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Abb. 3 Karin Kneffel, Ohne Titel, 2005. 200 x 240 cm (© VG Bild-Kunst, Bonn 2011)

in Fachkreisen wie im Feuilleton hohe Wellen 

schlug. Die 15 Gemalde von Geschehnissen rund 

um die Selbstmorde der Fiihrungskader der ersten 

RAF-Generation betrachtet Richter selbst als 

Schlusspunkt seiner Malerei nach Schwarz-Weih- 

Fotos (Kat., 11). Im Obergeschoss recht sachlich 

inszeniert, belegen die Bilder in Hamburg genau 

diese Funktion. Richter fasst die Ereignisse zusam- 

men, indem er Fotovorlagen malt, die jeder kennt, 

meist aus den Magazinen Spiegel oder Stern. Als 

Motive wahlt er ausschliehlich die Aufnahmen der 

Tater und deren Kontexte, die zu keiner Helden- 

verehrung Anlass bieten. Einmal mehr beweist 

Richter hier (wie spater auch im Gemalde Septem

ber, in welchem er 2005 die Eindriicke des An- 

schlags auf das World Trade Center verarbeitet), 

dass seine spezifische Vorgehensweise, die medial 

verbreitete Bilder in malerische Werke inkorpo- 

riert, sich dazu eignet, auch dann Bilder einer Epo- 

che zu liefern, wenn, wie seit den 1960er Jahren, 

nicht mehr auf die Erzahlung eines Kunstwerkes 

oder auf die Wahrhaftigkeit eines Pressebildes 

vertraut wird. Die Verbindung der „abschliefien- 

den“ Stammheim-Bilder zu den „epochalen“ Wer- 

ken der 1960er Jahre ist nicht allein in der Ausein- 

andersetzung mit der Medien(re)produktion zu 

suchen, sondern gerade in deren formaler Umset- 

zung mittels verwischter, grauwertiger Malerei.

UNSCHARF

An dieser Stelle muss eine der wenigen Schwa- 

chen von Ausstellung und Publikation benannt 

werden. Im Zusammenhang mit den Oktoberbil- 

dern wie auch mit den friiheren Werken ist im Ka

talog wie auch in den Wand- und Pressetexten 

haufig von der Unscharfe der Gemalde die Rede. 

Die Grundannahme, Richters Malerei appropriie- 

re durchgehend Unscharfe im Sinne unfokussier-
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ter Fotografie, ist so ungenau wie irrefiihrend, 

Richters Behandlung der Fotovorlagen ist fiir die

sen Schluss zu vielschichtig. Angeeignete Un

scharfe wird nur dort gezeigt, wo auch die Bildvor- 

lagen unscharf sind (Frau Marlow, 1964, HerrHey- 

de, 1965, Helga Matura, 1966, Plattenspieler, Tote, 

Erschossener, alle 1988). Neben appropriierter Un

scharfe kommt ein expressiver Duktus zum Ein- 

satz (Olympia, 1967). In einigen Werken ist ein Ne- 

beneinander von glatten, vermalten Bereichen 

und leicht pastosem Auftrag zu finden (Frau mit 

Kind, 1965, Uecker, 1964). Der Grohteil derMotive 

ist jedoch in einer gerichteten Bewegung und 

nachtraglich vermalt. In der uberwiegenden Zahl 

der Faile ist statt von Unscharfe von dezidiert ma- 

lerischer Qualitat der Bilder zu sprechen, wie z.B. 

Astrid Kasper darlegt (Astrid Kasper: Gerhard 

Richter, Malerei als Thema der Malerei, Berlin 

2003,199) und auch Eiger im Katalog betont (Kat., 

65).

Diese Unterscheidung ist weniger kunsthisto- 

risches Glasperlenspiel als vielmehr der Grund 

dafiir, dass die Gemalde eindeutig als „handge- 

machte“ Produkte der kunstlerischen poiesis wir- 

ken, welche sich einer spezifischen fotografischen 

techne bedienen. Weil dieser Umstand fiir Rich

ters malerisches Werk zentral ist, lohnt es sich, 

hier ganz genau hinzuschauen. So erscheint die 

Betrachtung der malerischen Vorgehensweise 

durch Ausstellung und Katalog im Vergleich zu 

den vorbildlichen ikonografischen Untersuchun- 

gen stark verkiirzt.

D as komplexe Phanomen der Unscharfe in 

Richters Malerei ist Ausgangspunkt der Ausstel

lung im Hubertus-Wald-Forum der Kunsthalle 

Hamburg. Unter dem Titel „Unscharf. Nach Ger

hard Richter“ versammelt die von Hubertus Gah- 

ner und Daniel Koep kuratierte Schau 23 Kunstler, 

die sich mit Gerhard Richter im Allgemeinen und 

Unscharfe im Speziellen auseinandergesetzt ha- 

ben. Deren Werke werden mit einigen Arbeiten 

von Richter aus verschiedenen Phasen und in un- 

terschiedlichen Medien wie Stilen konfrontiert. 

Ob das „nach“ im Ausstellungstitel chronologisch 

oder epigonal gemeint ist, geht aus der Werkaus- 

wahl und kuratorischen Setzung nicht hervor. 

Zahlreiche Bildbeispiele illustrieren die diversen 

Auspragungen des Phanomens Unscharfe in der 

zeitgendssischen Kunst. Das Erkenntnisinteresse 

der Ausstellung konzentriert sich auf eine „Richter 

nachfolgende Generation von Malern und Foto- 

grafen“, die „weitere, ganz unterschiedliche Mog- 

lichkeiten zur Erzeugung von Unscharfeeffekten 

entwickelt“ und deren Arbeit zu einer „Welle un- 

scharfer Bilder in der Malerei und Fotografie “ ge- 

fiihrthabe (Kat., 10).

Einige der ausgestellten Kunstler arbeiten an 

gleichen Themen wie Richter, etwa Karin Kneffel, 

die einzige Richter-Schiilerin im Feld, die Beispie- 

le ihrer souveran ausgefiihrten Fotomalerei (Abb. 

3) zeigt, darunter auch ein Vatermorderbild in 

Form eines trompe-Foeilhaft durchgestrichenen 

Interieurs in der Art der schwarz-weihen Manier 

des Meisters. Der thematische Zusammenhang 

mit Richter ist in der Ausstellung immer dort nach- 

vollziehbar, wo sich das Spannungsverhaltnis zwi- 

schen technischem Bild und Malerei fortsetzt, aus 

dem Richters figiirliches Werk ja seine Funken 

schlagt. Neben den Werken von Kneffel zahlen 

dazu die Arbeiten von Tamara K.E., Marc Liiders 

oder Peter Loewy. Fotografien bzw. Filme, die Un

scharfe als Stilmittel oder manipulatives Element 

verwenden, sind hingegen im Vergleich oft unter- 

komplex oder passen schlicht nicht zum Thema, 

wie Anna und Bernhard Blumes slapstickartige 

Fotoserie Kuchenroller (1985) oder Thomas Steffis 

Videofahrt durch eine Hutkrempe.

Abgesehen von der uneinheitlichen Qualitat 

der ausgestellten Arbeiten wird die Nachvollzieh- 

barkeit des kuratorischen Konzeptes auch durch 

die Ausgangsthese von der Unscharfe in Richters 

Werk erschwert, der es, wie oben gezeigt, an Prazi- 

sion mangelt. Richters bislang einziger Film Volker 

Bradke (1966) soil als Kronzeuge fiir die Beschafti- 

gung mit fotografischer Unscharfe dienen, obwohl 

er sowohl formal als auch inhaltlich eine Ausnah- 

me im Richterschen Werk blieb. Sehr wenige sei

ner Arbeiten, wie die ebenfalls prasentierte Serie 

von Mehrfachbelichtungen 2.5.89-7.5.89 (1991) 

oder die bekanntere, gemeinsam mit Polke ange-
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fertigte Lithografie Umwandlung (1968), beschafti- 

gen sich ahnlich explizit mit der Unscharfe als op- 

tischem Phanomen.

D er Katalog zur Ausstellung ist um theoreti- 

sche Fundierung bemiiht: Der Germanist Bernd 

Hiippauf reflektiert uber Unscharfe an sich, Marc 

Wellmann skizziert eine Geschichte der Unschar

fe in der abendlandischen Malerei bis zu Monet, 

Sabine Schnakenberg eine entsprechende der Fo- 

tografie im 19. Jh., Eckard Hoffmann schliehlich 

deutet Unscharfe philosophisch-asthetisch als 

Vagheit und symbolische Form. Die Verbindung 

zur Ausstellung und den dort versammelten Wer- 

ken bleibt der Katalog auf den ersten Blick schul- 

dig - hier schafft erst eine CD im Ruckumschlag 

Klarheit, auf der sich der Audio-Guide zur Aus

stellung befindet. Das Ausstellungskonzept bleibt 

- dem kenntnisreichen Katalog, mancher interes- 

santen Gegeniiberstellung und einigen Entdek- 

kungen zum Trotz - insgesamt etwas unscharf.

DR. STEPHAN STRSEMBSKI 

Joachimstr. 18, 44789 Bochum, 

stephan.strsembskiragmail.com

Ein Altarflugel von Hans d. J. und Ivo Strigel in 

Schloss Wolfegg?

I
n der Sammlung der Fiirsten zu Wald- 

burg-Wolfegg auf Schloss Wolfegg wird 

ein spatgotisches Fliigelgemalde (Abb. 1) 

mit sieben der 14 Nothelfer aufbewahrt, das zu Be- 

ginn des 19. Jh.s aus der Sammlung Leutrum nach 

Wolfegg gelangte (Bernd M. Mayer, Hoher Adel - 

schone Kunst. Die Sammlungen der Fiirsten zu 

Waldburg-Wolfegg. Friedrichshafen 2006,66). Der 

hochrechteckige Holzbildtrager hat die Mahe 127 

x 87 cm. Da die Darstellung der Figuren nur bis zur 

Knochelpartie reicht, ist es wahrscheinlich, dass 

das Bild unten beschnitten wurde. Die Riickseite 

tragt ebenfalls Spuren von figurlicher Malerei, die 

heute jedoch iibertuncht sind. Der Erhaltungszu- 

stand des Gemaldes ist relativ gut, lediglich am 

rechten Rand und im Goldgrund zeigen sich gerin- 

ge Fehlstellen. Vermutlich handelt es sich bei dem 

Bild um den rechten Fliigel eines drei- oder mehr- 

teiligen Altars, dem als Gegenstiick auf dem linken 

Fliigel die anderen sieben Nothelfer gegeniiber- 

standen. Die Ikonographie der heute verlorenen 

Mitteltafel ist unbekannt.

Vor einem gravierten Goldhintergrund stehen 

in drei Registern dicht gedrangt sieben Heilige. 

Nach Ausweis der Inschriften in den Nimben han

delt es sich in der vorderen Reihe um die Heiligen 

Alexander, Januarius und Matthaus, es folgen Fe

lix, Silvanus, Phylimus sowie ganz hinten Vitalis. 

Die vorderen drei Heiligen sind korperlich deut- 

lich starker prasent, die hinteren vier zu grofien 

Teilen iiberdeckt. Die sehr enge Gruppierung der 

beiden Reihen, durch die Vitalis nahezu vollstan- 

dig verdeckt wird, ist kompositorisch etwas un- 

geschickt, zumal die linke Bildseite hinter Alexan

der eine auffallende Leere zeigt. Die Manner
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