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das, so roland Barthes, „was die Photographie endlos reproduziert, hat nur einmal stattgefunden: sie wiederholt 
mechanisch, was sich existentiell nie mehr wird wiederholen können.“ die fotografie ist damit Stellvertreter eines 
momentanen zustandes des abgebildeten objektes, das in seiner Sichtbarkeit allein aus dem unwiederbringli-
chen Verlust des augenblicks heraus existiert, in welchem sich realitäten wie Geheimnisse bewahren. im prozes-
sualen raum richtet sich die wahrnehmung auf alles, was im und nach dem Bezeichnen geschieht oder auch nicht 
geschieht. damit werden – auch im „raum“ des fotografischen – wirklichkeitsmomente produziert, welche aus 
unzähligen fragmenten der erinnerung und erwartung Bedeutung und Sinn einfordern. der damit angesprochene 
dokumentarische wie konstruktive charakter von fotografie verleiht dem medium eine irritierende Qualität. foto-
grafisch festgehaltene zwischenzustände realer wirklichkeitsmomente geben nicht etwa eine objektive realität 
zu erkennen, sondern werden im Kopf des Betrachters zu stets neuen wirklichkeiten konstruiert. auf der Suche 
nach zuordnung und festschreibung schleichen sich in die aneignungsstrategien blinde flecken, Leerstellen ein, 
in denen eine radikale anerkennung des imaginären verborgen liegt, welches andererseits wieder von seinem 
unabweisbaren anschluss an die symbolische ordnung des realen her zu begreifen ist.

diese widersprüche und Paradoxa werfen fragen nach „wahrheit“ und „inszenierung“ auf, welche von Tamara 
Lorenz, alexandra Schumacher und christof zwiener in einem raumgreifenden display sich überlagernder instal-
lativer elemente bearbeitet werden. 

der ausstellungstitel Les chants de maldoror wirkt dabei zunächst einmal irritierend. der Titel entstammt der 
Schrift von Lautréamont, welche aufgrund ihrer bizarren erzählungen und der sich der Logik verweigernden 
zusammenführung verschiedener „realitäten“ in der Bildsprache von den Surrealisten als frühe dadaistisch-
surreale Gedankenwelt gelesen wurde. man ray hat in seiner arbeit L‘enigma d‘isidore ducasse jene berühmt 
gewordene Passage, in welcher die Schönheit eines Jünglings als ein „zufälliges zusammentreffen einer nähma-
schine und eines regenschirms auf einem Seziertisch“ beschrieben wird, in einem geheimnisvollen arrangement 
aufgegriffen. er erstellte ein in Sackleinen verpacktes objekt, dessen inhalt verborgen blieb, nur zum zwecke 
einer fotografie. der moment des Verbergens wird mit der zerstörung des objektes nach dem akt des fotografie-
rens entscheidend hervorgehoben. man ray nutzte die fotografie mit Verweis auf ein reales objekt als mittel, sein 
Geheimnis zu bewahren und eine imaginäre realität zu erschaffen. 

das de-arrangieren man rays und die darin eingeschlossene flüchtigkeit sowie unmöglichkeit, eine allgemein-
gültige wirklichkeit hinter dem Verborgenen zu entdecken, führen zurück in die aktuelle ausstellung bei Ste-
defreund. während das Blatt mit der aufschrift display in der installation von Tamara Lorenz bewusst auf die 
inszenierte Künstlichkeit der Situation anspielen, in der verschiedene erfahrungen von „Bildlichkeit“ (in form 
Skulptur, fotografie, film) gegeneinander ausgespielt werden, konfrontieren die elemente von alexandra Schuma-
cher mit genau dem oben erwähnten Paradoxon der fotografie. in der Verwendung als dokumentarisches medium 
verweisen die in die installation eingebauten fotografischen arbeiten (als Tapete oder auf alu kaschiert) auf den 
arbeitsprozess, der eine künstlerische idee in verschiedenen zuständen eines zeit-raum-Kontinuums verhan-
delt. die fotografie gibt aber weniger eine eigene realität der provisorischen installationen wieder, als diese zu 
erfinden, indem durch die fotografische inszenierung den partikularen momenten eine übergeordnete Bedeutung 
beigemessen wird. daran knüpfen die werke von christof zwiener an. die „Schatten“ auf den nationaldenkmälern 
entpuppen sich als temporäre Konstruktionen einer extremen Perspektive von Satellitenbildern oder – wie bei der 
Büste von Karl marx am Straußberger Platz in Berlin – als handlungen einer bewusst geplanten, zeitlich einge-
frorenen Gegen-wirklichkeit. der durch die Gegenüberstellung installativer und medialer arbeiten geschaffene 
raum stellt sich dem wissen um flüchtigkeit der erscheinungen und repräsentationen, indem das angesammel-
te material als Träger von Bedeutungen aufgedeckt und reinszeniert wird.
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