
AFTER FACTS. PUDDING EXPLOSION REARTICULATED

BOOKS   150 x





V
O

R
W

O
R

T

E
IN

LE
IT

U
N

G

A
U

S
S

T
E

LLU
N

G
S

- 
A

N
S

IC
H

T
E

N

D
R

E
I R

O
U

N
D

TA
B

LE
-

G
E

S
P

R
Ä

C
H

E

01. M
O

D
E

 U
N

D
 

W
E

R
B

U
N

G

02. G
E

M
E

IN
S

C
H

A
F

T
S

-
B

ILD
U

N
G

03. A
R

T
E

(FA
K

T
) 

N
O

W
, P

U
D

D
IN

G
 IS

 P
O

P

C
O

C
A

 C
O

LA
 U

N
D

 
K

A
R

L M
A

R
X

 

P
E

T
E

R
 R

O
E

H
R

 
B

ILD
E

R
E

S
S

A
Y

FA
K

E
 

W
A

LK
IN

G
 T

H
R

O
U

G
H

 
T

H
E

 C
LO

U
D

S

B
IO

G
R

A
F

IE
N

 D
E

R
 

K
Ü

N
S

T
LE

R
_IN

N
E

N
 U

N
D

 
W

E
R

K
B

E
S

C
H

R
E

IB
U

N
G

E
N

IN
H

A
LT

S
V

E
R

Z
E

IC
H

N
IS

 / TA
B

LE
 O

F
 C

O
N

T
E

N
T

SP
R

E
FA

C
E

IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N

IN
S

TA
LLA

T
IO

N
 

V
IE

W
S

T
H

R
E

E
 R

O
U

N
D

TA
B

LE
 

D
IS

C
U

S
S

IO
N

S

01. FA
S

H
IO

N
 A

N
D

 
A

D
V

E
R

T
IS

E
M

E
N

T

02. F
O

R
M

IN
G

 A
 

C
O

M
M

U
N

IT
Y

03. A
R

T
E

(FA
C

T
) 

N
O

W
, P

U
D

D
IN

G
 IS

 P
O

P

C
O

C
A

 C
O

LA
 A

N
D

 
K

A
R

L M
A

R
X

P
E

T
E

R
 R

O
E

H
R

 
P

IC
T

U
R

E
 E

S
S

A
Y

FA
K

E
 

W
A

LK
IN

G
 T

H
R

O
U

G
H

 
T

H
E

 C
LO

U
D

S

A
R

T
IS

T
 B

IO
G

R
A

P
H

IE
S

 
A

N
D

 W
O

R
K

 
D

E
S

C
R

IP
T

IO
N

S

4 101636 375167829098 

122

144

162



5
4

inzw
ischen kom

plett digitalisiert 
w

orden ist. R
oehr, der in Frankfurt 

gelebt und gearbeitet hat und zu  
den bedeutendsten W

egbereitern  
der C

oncept- und Pop A
rt in 

D
eutschland gehört, reflektierte die 

W
arenförm

igkeit von K
unst auf 

unterschiedliche W
eise, nicht nur  

in seinen seriellen R
eihungen,  

auch m
it seinen Verm

arktungsstrate-
gien und Positionierungsw

eisen  
im

 künstlerischen Feld.
 

A
nders als die zahlreichen 

R
ekonstruktionen kanonisch gew

or-  
dener A

usstellungen oder die Teil- 
rekonstruktionen historischer R

aum
-

situationen, B
ilderw

ände oder  
Sam

m
lungspräsentationen, die in  

den letzten Jahren in M
useen  

und A
usstellungen vorgenom

m
en 

w
orden sind, ging es bei der A

usstel -
lung After facts – Pudding Explosion  
rearticualted nicht um

 ein Zitieren 
oder gar Erlebbarm

achen eines  
historischen M

om
ents. V

ielm
ehr 

diente der H
eadshop von R

oehr und 
M

aenz als A
nregung und R

eferenz, 
um

 aus heutigen künstlerischen  
Perspektiven die gegenw

ärtigen 
M

echanism
en des Inform

ations- und 
W

arenaustausches in den B
lick zu 

nehm
en und das problem

atische M
it- 

und G
egeneinander von M

einungen 
und Fakten im

 Zeitalter w
eltw

eiter 
digitaler N

etzw
erke und ihrer dram

a -
tischen politischen H

erausforderun-
gen zu befragen.

P
reface

V
O

R
W

O
R

T
 

P
R

E
FA

C
E

Ende der 1960er, A
nfang 

der 1970er Jahre erprobten 
K

ünstlerinnen und K
ünstler 

neue W
ege, um

 in öffentliche 
A

useinandersetzungen einzugrei -
fen, nicht nur innerhalb, sondern 
auch außerhalb der M

useum
s- und 

A
usstellungsinstitutionen. D

afür 
nutzten sie unterschiedliche künstle -
rische A

rtikulationen, etw
a Perfor-

m
ances, Film

screenings, G
espräche 

oder W
orkshops und m

achten sich 
verschiedene H

andlungsfelder zu 
eigen, so auch kom

m
erzielle Laden -

flächen. Inzw
ischen gehört die 

perm
anente A

usw
eitung des künst -

lerischen Feldes und m
it ihr einher-

gehend die Suche nach im
m

er neuen 
Interventionsform

aten und -orten  
zu den täglichen H

erausforderungen 
der kuratorischen A

rbeit. 
 

Für die A
usstellung After facts – 

Pudding Explosion rearticulated w
ar 

der H
eadshop „Pudding Explosion“, 

den der K
onzeptkünstler Peter R

oehr 
zusam

m
en m

it dem
 späteren G

ale -
risten Paul M

aenz im
 Januar 1968 in 

der Frankfurter Innenstadt eröffnete, 
A

usgangspunkt der kuratorischen 
Ü

berlegungen. D
ie M

asterklasse 2016 
der Frankfurter C

uratorial Studies 
stieß auf den H

eadshop im
 R

ahm
en 

ihrer R
echerchen in dem

 über 2.500 
D

okum
ente um

fassenden Archiv 
Peter Roehr (1944–1968), das 2011 
als Schenkung von Paul M

aenz  
an das M

M
K

 M
useum

 für M
oderne 

Frankfurt am
 M

ain gelangte und 

S
tefanie H

eraeus / P
hilippe P

irotte / Fabian S
chöneich

D
E
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reflected on art as a form
 of com

-
m

odity in a variety of w
ays, not only 

in his serial sequences, but also in 
his m

arketing strategies and w
ays 

of positioning him
self in the artistic 

field. 
 

U
nlike the m

any reconstructions  
of canonical exhibitions or partial 
reconstructions of historically signifi -
cant spaces, w

alls of artw
orks, and  

presentations of collections carried 
out in m

useum
s and galleries in 

recent years, After facts – Pudding 
Explosion rearticulated did not 
attem

pt to quote a historical m
om

ent 
or m

ake it experienceable. R
oehr 

and M
aenz’s head shop served m

uch 
m

ore as an im
pulse and a point of  

reference w
ith w

hich to exam
ine 

from
 a contem

porary artistic perspec -
tive the current dynam

ics of inform
a-

tion and com
m

odity exchange and  
to question the unstable coexistence  
of opinions and facts in the age  
of w

orldw
ide digital netw

orks and  
the dram

atic political challenges  
they pose.
 

The exhibition After facts –  
Pudding Explosion rearticulated is 
the fourth year group project by  
students of the Frankfurt C

uratorial 
Studies program

, w
hich they pro -

duced together as a group. In 2013, 
the students curated a perform

ance 
and film

 program
 for a Penetrável by  

H
élio O

iticica on the occasion of  
the H

élio O
iticica retrospective at the 

M
M

K
 M

useum
 für M

oderne K
unst 

die R
ealisierung der Publikation und 

die Textredaktion geküm
m

ert haben. 
U

nser D
ank gilt M

ario K
ram

er  
und N

adine H
ahn für die Einführung  

in das Archiv Peter Roehr, ebenso 
w

ie Peter G
orschlüter für die  

Leihgaben des M
M

K
 M

useum
 für 

M
oderne K

unst Frankfurt am
 M

ain. 
Paul M

aenz gebührt besonderer 
D

ank: D
afür, dass er das Archiv  

Peter Roehr aufgebaut, Jahrzehnte 
lang erw

eitert und schließlich öffent -
lich zugänglich gem

acht hat und  
dass er sich für ein Interview

 zur  
Verfügung gestellt hat. U

nser D
ank 

geht auch an H
orst Trebor K

ratzm
ann 

und K
arsten von R

iese für die  
B

ereitstellung des historischen Foto-
m

aterials. A
uch danken w

ir herzlich 
H

einz D
rügh, A

ntje K
rause-W

ahl  
und Ellen W

agner für ihre anregen-
den Essays. A

nna Siebold hat  
die Texte lektoriert, Stanton Taylor, 
Philipp R

ühr und ihr Team
 haben  

sie ins Englische übersetzt.  
B

enjam
in Franzki, Philipp M

öller 
und Jan M

ünz haben die Publikation 
gestaltet. Ihnen allen gilt unser  
herzlicher D

ank – und ganz beson-
ders: den beteiligten K

ünstlerinnen 
und K

ünstlern.

Stefanie H
eraeus 

Philippe Pirotte 
Fabian Schöneich

 
D

ie A
usstellung After facts – 

Pudding Explosion rearticulated 
ist das vierte Jahrgangsprojekt, das 
Studierende der Frankfurter C

urato -
rial Studies gem

einsam
 als G

ruppe 
erarbeitet haben. 2013 kuratierten 
Studierende ein Perform

ance- und 
Film

program
m

 für einen Penetrável 
von H

élio O
iticica im

 R
ahm

en der 
R

etrospektive H
élio O

iticica – D
as 

große Labyrinth des M
M

K
 M

useum
 

für M
oderne K

unst Frankfurt am
 

M
ain; 2014 die K

abinettausstellung 
Vergessene K

örper: H
elm

ut K
olle und 

M
ax Beckm

ann im
 Städel M

useum
, 

Frankfurt am
 M

ain; und 2015 
konzipierte ein w

eiterer Jahrgang die 
A

usstellungsserie D
oppelzim

m
er  

für das Zw
ischengeschoss 3 ½

 der  
K

W
 Institute for C

ontem
porary A

rt, 
B

erlin. N
achdem

 diese Jahrgangspro -
jekte in M

useum
s- und A

usstellungs-
institutionen stattgefunden hatten, 
w

ar es der ausdrückliche W
unsch  

der Studierenden, das Jahrgangspro-
jekt 2016 nicht in einer Institution, 
sondern in einem

 leerstehenden 
Ladenlokal – in einer ehem

aligen 
A

potheke im
 Frankfurter W

estend – 
zu realisieren, nicht zuletzt, um

 die 
ursprüngliche K

onzeption des  
H

eadshops deutlicher aufzugreifen.
 

M
it großem

 Engagem
ent haben 

die Studierenden das Projekt entw
i -

ckelt und um
gesetzt, ebenso w

ie  
die vorliegende Publikation. B

eson-
ders hervorzuheben sind Line Ebert 
und K

erstin R
enerig, die sich um

  

A
t the end of the ’60s  

and beginning of the  
’70s, artists w

ere experim
ent-

ing w
ith new

 form
s of inter-

vening in public debates, not only 
w

ithin a m
useum

 and exhibition 
context but also beyond it. They set 
about doing this through different 
m

odes of artistic articulation includ -
ing perform

ance, film
-screenings, 

talks, and w
orkshops, em

bracing var -
ious spheres of action as their ow

n,  
even com

m
ercial spaces. B

y now
, the 

expansion of the artistic field and  
the accom

panying search for ever 
new

 sites and form
s of intervention 

counts am
ong the daily challenges  

of curatorial w
ork.

 
For the exhibition After facts 

– Pudding Explosion rearticulated, 
the head shop Pudding Explosion’ —

 
opened by the artist Peter R

oehr  
in collaboration w

ith the later galler-
ist Paul M

aenz in 1968 —
 serves  

as the starting point of curatorial 
reflection. The 2016 Frankfurt  
C

uratorial Studies m
aster class 

encountered the head shop in their 
research through the Archiv Peter  
Roehr (1944–1968), w

hich con- 
 tains m

ore than 2,500 docum
ents.  

The archive w
as donated to the 

M
M

K
 M

useum
 für M

oderne K
unst 

Frankfurt am
 M

ain by Paul M
aenz 

in 2011 and has since been fully 
digitized. H

aving lived and w
orked 

in Frankfurt as a pioneer of concep -
tual and pop art in G

erm
any, R

oehr 

P
reface

E
N
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Peter Roehr, expanding it for 
decades, opening it up to public use, 
and m

aking him
self available for 

an interview
. W

e w
ould also like to 

thank H
orst Trebor K

ratzm
ann  

and K
arsten von R

iese for providing 
the historical photographic docu -
m

entation. O
ur thanks also extend to 

H
einz D

rügh, A
ntje K

rause-W
ahl, and 

Ellen W
agner for their stim

ulating  
essays. A

nna Siebold edited the texts, 
w

hile Stanton Taylor, Philipp R
ühr 

and their team
 translated them

  
into English. B

enjam
in Franzki, 

Philipp M
öller, and Jan M

ünz 
designed the publication. W

e are 
grateful to all of them

 —
 especially 

the participating artists.

Stefanie H
eraeus

Philippe Pirotte 
Fabian Schöneich

Frankfurt am
 M

ain, entitled H
élio 

O
iticica – The G

reat Labyrinth; in 
2014 they curated the exhibition 
Vergessene K

örper: H
elm

ut K
olle und 

M
ax Beckm

ann [Forgotten Bodies: 
H

em
ut K

olle and M
ax Beckm

ann] 
at the Städel M

useum
, Frankfurt am

 
M

ain; in 2015 another year group 
conceptualized the exhibition series 
D

oppelzim
m

er [D
ouble Room

]  
for the m

ezzanine floor 3 ½
 at the 

K
W

 Institute for C
ontem

porary  
A

rt, B
erlin. Follow

ing the year  
group projects that had taken place  
in m

useum
 and exhibition contexts, 

 it w
as the express w

ish of the  
students to realize the 2016 project  
in an em

pty storefront rather than 
 an institution —

 a form
er pharm

acy 
in Frankfurt W

estend —
 not least  

to better engage w
ith the original con- 

cept of the head shop.
 

The students developed and 
im

plem
ented this project as w

ell  
as the present publication w

ith  
exceptional dedication. Line Ebert  
and K

erstin R
enerig deserve par- 

ticular recognition for their w
ork  

to realize this publication and  
edit all the texts. O

ur thanks also  
extends to M

ario K
ram

er and  
N

adine H
ahn for introducing us to  

the Archiv Peter Roehr, as w
ell  

as Peter G
orschlüter for the loans  

from
 the M

M
K

 M
useum

 für  
M

oderne K
unst Frankfurt am

 M
ain. 

Paul M
aenz deserves particular 

thanks for building the Archiv  

P
reface
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Introduction
Line E

bert / S
usanne M

ierzw
iak / 

K
erstin R

enerig / B
endeikt S

eerieder
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In der heutigen Zeit, die w
ir – trotz all der heiklen Im

plikationen 
– als „post-truth“ Ä

ra bezeichnen können, w
ird es zunehm

end zu 
einer H

erausforderung, aus den endlosen Inform
ationen, m

it denen w
ir 

täglich konfrontiert sind, diejenigen Erzählungen, die sich auf die R
eali-  

tät beziehen und w
irklichkeitsgetreu sind, herauszufiltern und sie praktikabel  

und diskutabel zu m
achen. W

elchen Status hat K
unst in der Suche nach  

W
ahrheit? G

ew
iss kann und sollte sie keine klaren A

ntw
orten geben, w

eist 
doch W

ahrheit an sich bereits eine hochgradig kom
plexe G

rundstruktur  
auf und führt in ihrer eindeutigen Form

 unw
eigerlich zu einer R

eduzierung. 
K

unst ist vielm
ehr als etw

as zu verstehen, das uns bestim
m

te A
spekte  

von R
ealität vor A

ugen führt und unsere Sinne für das schärft, w
as es w

ert  
ist, befragt zu w

erden.
 

A
m

 8. D
ezem

ber 2016 eröffnete die A
usstellung After facts – Pudding 

Explosion rearticulated in einer ehem
aligen A

potheke im
 Frankfurter W

estend. 
A

usgangspunkt w
ar die intensive B

eschäftigung m
it dem

 Frankfurter K
ünstler 

Peter R
oehr, die uns vor allem

 durch den Zugang zum
 Archiv Peter Roehr  

und dessen schriftlichen N
achlass im

 M
M

K
 M

useum
 für M

oderne K
unst 

Frankfurt am
 M

ain m
öglich gem

acht w
urde. D

ank einer Schenkung R
oehrs 

Freundes, Förderers und späteren G
aleristens Paul M

aenz, befindet sich  
das A

rchiv seit 2011 im
 M

M
K

 M
useum

 für M
oderne K

unst und ist seit Früh-
jahr 2017 vollständig digitalisiert und online zugänglich. M

it seinen in nur 
fünf Jahren entstandenen über 600 W

erken gilt Peter R
oehr heute als einer der 

ersten deutschen A
kteure der M

inim
al A

rt, als Fotokünstler der Pop A
rt und  

als Vorreiter der K
onzeptkunst der 1970er Jahre.

 
W

ährend des R
echercheprozesses zum

 W
erk des jung verstorbenen K

ünst -
lers w

uchs das Interesse am
 Jahr 1968, dem

 Jahr, in dem
 R

oehr entschied,  
der K

unst den R
ücken zu kehren. N

ach dem
 Vorbild der ersten am

erikani-
schen H

ead-Shops eröffnete er gem
einsam

 m
it Paul M

aenz das Ladengeschäft 
„Pudding Explosion“ in der Frankfurter Innenstadt. Verkauft w

urden keine 
K

unstw
erke, sondern diverse K

onsum
artikel der Jugend- und G

egenkultur, von 
Pop-D

evotionalien über internationale Zeitungen und M
usik bis hin zu m

ao -
istischen M

anifesten. D
er Shop sollte sow

ohl außerhalb des elitären K
unstbe-

triebs, als auch entgegen des gesellschaftlichen C
om

m
on Sense existieren  

und einen allgem
ein zugänglichen O

rt für den A
ustausch alternativer Inform

a-
tionen bieten. W

elche sozio-politische H
altung stand hinter diesem

 Projekt  

und der Entscheidung, einen derartigen Shop im
 Jahr 1968 in D

eutschland  
zu eröffnen? Paul M

aenz, m
it dem

 w
ir in einem

 Interview
 über „Pudding  

Explosion“ sprachen, sagte über dessen U
rsprung: „In einer Zeit politischer 

U
nzufriedenheit m

it dem
 Zustand der B

undesrepublik erschien sie [die  
K

unst] R
oehr zu elitär, ihr fehlte der unm

ittelbare gesellschaftliche Effekt.“
 

After facts – Pudding Explosion rearticulated stellt den Versuch dar,  
m

it einer G
ruppenausstellung einige D

im
ensionen unserer vielschichtigen  

und oft disparat erscheinenden G
egenw

art aus Form
ationen begreifbar  

zu m
achen, die um

 1968 begannen, G
estalt anzunehm

en. W
ie lässt sich ein  

solcher O
rt der Inform

ationsw
eitergabe und -produktion heute denken,  

in einer Zeit, in der R
ealität fast nur noch technologisch verm

ittelt w
ird?  

D
ie A

usstellung w
ar nicht als ein Reenactm

ent gedacht, sondern als R
aum

,  
der die inhärenten M

echanism
en dieser Prozesse aufspürt und in die  

G
egenw

art übersetzt.
 

A
ufgabe der K

unst w
ar es dam

it auch – und vielleicht kann das als  
eine ihr anhaftende Eigenschaft bezeichnet w

erden – nicht nur die volatile,  
form

bare und flexible M
aterialität von Inform

ation zu verfolgen, sondern  
ebenso nachzufühlen, w

ie sich durch deren D
istribution und K

onsum
, ihre 

Form
 und W

irkung verändert.
 

D
ie zehn K

ünstler_innen griffen aus dem
 historischen G

em
enge 

jene D
im

ensionen heraus, m
it w

elchen sie ästhetisch (und politisch) in 
R

elation treten. Thom
as B

aldischw
yler, Thom

as B
ayrle, M

ax Eulitz, 
Zac Langdon-Pole, A

nna M
cC

arthy, Luzie M
eyer, Jennifer Lyn M

orone,  
Peter R

oehr, A
lex Turgeon und Jasm

in W
erner entfalteten m

it ihren  
A

rbeiten poetische und politische, engagierte und reflektierende U
ntersu- 

chungen zu dem
 historisch gew

ordenen Frankfurter K
ünstler-Laden und  

den dort angelegten M
om

enten, die ihnen heute als W
esenszüge der  

W
irklichkeit begegnen: politische und ökonom

ische Pathologien, ästhetische 
Erscheinungen, technologische Innovationen, gesellschaftliche Ä

ngste,  
kontem

poräre Verhandlungen zw
ischen Individuum

 und G
esellschaft.

 
H

eute erscheint der Titel After facts – Pudding Explosion rearticulated  
w

ie eine self-fulfilling prophecy: G
etreu des gegenw

ärtigen Zeitgeistes, in  
dem

 der ununterbrochene Fortschritt das U
nfertige zur M

axim
e avancieren 

lässt und das A
bgeschlossene nicht zu existieren scheint, sind auch w

ir  
ein Jahr nach der A

usstellung – gew
isserm

aßen after the fact – im
m

er noch 
dabei, das G

eschehene zu rekapitulieren und dessen Sinngehalt in Form
  

einer Publikation greifbar zu m
achen. D

as G
efühl doch im

m
er w

ieder hinter- 
her zu hinken, gar zu spät zu sein, ist dabei w

ohl oder übel steter W
egbegleiter. 

D
E
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Introduction

 
A

nhand des persönlichen N
achlasses Peter R

oehrs zeichnet N
adine H

ahn, 
Forschungsleiterin des Archiv Peter Roehr am

 M
M

K
 M

useum
 für M

oderne 
K

unst Frankfurt, den künstlerischen W
erdegang R

oehrs bis hin zu seinem
 A

us-  
stieg aus der K

unst nach. In einem
 R

undgang durch die A
usstellung stellt  

D
r. A

ntje K
rause-W

ahl heraus, w
ie über das M

aterial verschiedene kultur- und 
zeitspezifische B

edeutungen generiert w
erden, die für die Perspektiven auf  

die W
erke konstitutiv sind und gleichzeitig A

ufschluss über die jew
eilige 

gesellschaftliche Stim
m

ung zu geben verm
ögen. In Form

 von drei them
atisch 

orientierten G
esprächen nähern w

ir uns aufs N
eue den künstlerischen Positio -

nen und dabei insbesondere ihren eigenen G
esetzlichkeiten und A

ussichten.  
In dem

 Versuch absolute A
ussagen zu verm

eiden, sprachen w
ir aus unterschied-

lichen Positionen und Perspektiven heraus aberm
als über die A

usstellung 
und diskutierten die für uns essentiellen A

spekte. D
iese V

ielstim
m

igkeit lässt 
schließlich ein Panoram

a jener Them
en und D

ebatten aufscheinen, die  
den historischen N

ukleus des Frankfurter H
ead-Shops streifen und die  

künstlerische R
e-A

rtikulation prägen. In seinem
 w

issenschaftlichen Essay 
„Fake – D

rei A
spekte einer Ä

sthetik des K
onsum

s“ fordert Prof. D
r. H

einz D
rügh  

eine differenzierte B
etrachtung der gegenw

ärtigen W
arenw

elt, die er als  
M

arker der W
irklichkeit begreift. D

abei skizziert D
rügh das produktive 

M
om

ent, w
enn sich die K

unst bestim
m

ter G
esten und G

esetze aus der Sphäre 
der K

onsum
kultur bedient. Ellen W

agner befragt die sich im
 Zeitalter  

digitaler N
etzw

erke ergebenden H
erausforderungen einer „atm

osphärischen 
Q

ualität“ von M
einungen und Tatsachen. A

usgehend von den 1960er 
Jahren diskutiert sie die zunehm

ende A
bkehr von direkten und lesbaren B

ot -
schaften bei der Produktverm

arktung und Inform
ationsverbreitung hin  

zu einer Verw
endung „w

eichzeichnender M
edienstrategien“. 

 
O

b logische K
onsequenz oder ironische Pointe: die hier verfassten Ü

ber -
legungen und kritischen Perspektiven m

anifestieren sich in Form
 eines B

uches 
und gelangen som

it als Produkt in den W
arenkreislauf zurück – eine unver -

m
eidbare R

ealität? 

In the supposed “post-truth” era, w
hatever the ticklish im

plications 
of the term

 m
ay be, it has becom

e increasingly challenging to  
filter out the realistic narratives from

 the endless flow
s of inform

ation  
confronting us daily, and even m

ore challenging to open these narratives  
up to discussion and m

ake them
 practicable. W

hat status does art have in  
the search for truth? C

ertainly there aren’t, and perhaps shouldn’t be, any  
clear answ

ers as truth itself has been show
n to m

anifest a com
plex structure,  

and the attem
pt to give it an unequivocal form

 inadvertently to lead to  
sim

plification. Instead, art could be understood as som
ething that actualizes 

certain aspects of reality and sharpens our senses for things w
orth questioning.  

 
O

n D
ecem

ber 8, 2016, the exhibition After facts – Pudding Explosion  
rearticulated opened in a form

er pharm
acy in Frankfurt W

estend. The exhi-
bition’s starting point w

as an intensive engagem
ent w

ith the Frankfurt artist 
Peter R

oehr, prim
arily m

ade possible by the Archiv Peter Roehr and the  
artist’s estate of w

ritings, both stored at the M
M

K
 M

useum
 für M

oderne 
K

unst Frankfurt am
 M

ain. Through donations by R
oehr’s friend, supporter, 

and later gallerist Paul M
aenz, the archive has been housed at the M

M
K

 since 
2011, w

here it has been fully digitized and m
ade accessible online since  

spring 2017. W
ith over 600 w

orks produced over the course of only five years, 
Peter R

oehr now
 counts as one of the first G

erm
an figures of M

inim
al A

rt,  
as an im

age artist w
ithin Pop A

rt, and as a pioneer of seventies conceptual art. 
 

D
uring the process of researching the w

ork of R
oehr, w

ho died at a tragi -
cally young age, our interest began to focus around the year 1968, the year 
 R

oehr turned his back on art. Together w
ith Paul M

aenz, he opened the store 
“Pudding Explosion” in dow

ntow
n Frankfurt, w

hich w
as based on the m

odel 
of early A

m
erican head shops. The store didn’t sell art, but rather diverse 

consum
er articles from

 youth culture and counterculture, from
 pop devotionals 

through international new
spapers and m

usic, even to the testing grounds  
of M

aoist m
anifestoes. The shop aim

ed to operate both outside of an elitist art  
industry as w

ell as against social com
m

on sense, providing a space for 
exchanging of alternative inform

ation, as accessible as possible to everyone. 
W

hat socio-political program
 m

ight have stood behind this project and the 
decision to open such a shop in 1968 G

erm
any? In an interview

 conducted 
w

ith Paul M
aenz about “Pudding Explosion”, he recalled of the shop’s origins 

that “in a tim
e of w

idespread political dissatisfaction w
ith the state of the  

Federal R
epublic, it [art] seem

ed too elitist to R
oehr, it lacked im

m
ediate soci-

etal effect”.

E
N
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m
ents, w

e revisit here the exhibition from
 different positions, discussing the 

aspects that seem
ed essential to us. This polyphony of entry points allow

 us 
to offer a breadth of them

es and debates w
hich both touch on the historical 

nucleus of the head shop as w
ell as characterize its artistic re-articulation in the 

present. In his essay “Fake —
 Three A

spects of an A
esthetic of C

onsum
ption”, 

Prof D
r. H

einz D
rügh advances a m

ore diverse w
ay of considering the contem

-
porary w

orld of com
m

odities, w
hich for him

 set the m
arking stones of reality. 

D
rügh also outlines the productive m

om
ent of art in sourcing certain gestures 

and rules from
 the tissue of consum

er culture, and proposes an aesthetic w
ith 

expanded categories of taste. Ellen W
agner addresses the challenges posed  

by an “atm
ospheric quality” of opinions and facts, w

hich em
erges in an age  

of digital netw
orks. Starting w

ith the sixties, she discusses the m
ovem

ent aw
ay 

from
 direct and legible m

essages in product m
arketing and inform

ation distri -
bution, tow

ards the use of “blurring m
edia strategies”. 

 
A

s a logical consequence or an ironic punchline or both, the thoughts and 
critical perspectives assem

bled here accum
ulate in the form

 of this book and 
so m

ake their w
ay into the circulation of com

m
odities as a product, w

ith the 
question: could it ever have been otherw

ise? 

 
After facts – Pudding Explosion rearticulated represents the attem

pt to 
em

ploy the cultural form
ations of the sixties, to m

ake tangible certain  
dim

ensions of our often disparate present in the form
 of a group exhibition.  

H
ow

 should w
e consider such a site of inform

ation production and trans-
m

ission in a tim
e w

hen the reality of things and ideas is prim
arily m

ediated 
through technology? Thus, the exhibition w

asn’t conceived as a re-enactm
ent, 

but rather as a space to trace the inherent m
echanism

s of these processes  
and translate them

 into the present. In this context, art w
as tasked not just  

w
ith tracing the volatile and m

utable m
aterialities of inform

ation, but also 
enabling an em

pathic perspective on how
 its form

 and effects have been  
transform

ed by distribution and consum
ption. 

 
The ten participating artists have set them

selves into aesthetic and  
political relation w

ith dim
ensions extracted out of this vast historical landscape. 

In their w
orks, Thom

as B
aldischw

yler, Thom
as B

ayrle, M
ax Eulitz,  

Zac Langdon-Pole, A
nna M

cC
arthy, Luzie M

eyer, Jennifer Lyn M
orone,  

Peter R
oehr, A

lex Turgeon, and Jasm
in W

erner unfold poetic and political, 
engaged and considered explorations of the form

er shop as w
ell as of  

the m
om

ents already latent then, w
hich now

 seem
 essential aspects of con- 

tem
porary reality: political and econom

ic pathologies, aesthetic appearances,  
technological innovations, societal fears, contem

poraneous negotiations 
betw

een the individual and society. 
 

Today the exhibition title After facts – Pudding Explosion rearticulated 
seem

s like a self-fulfilling prophecy: true to the zeitgeist that advances  
the incom

plete as a m
axim

, and w
here the once-and-for-all concluded no 

longer seem
s to exist, w

e are still recapitulating the events and trying to render 
their contents in the form

 of a publication, alm
ost one year after the exhibi-  

tion —
 indeed, after the fact. For better or w

orse, the feeling of lagging behind 
or being too late altogether has been our constant com

panion throughout  
this process. 
 

D
raw

ing on his estate, N
adine H

ahn, research director of the Archiv  
Peter Roehr at the M

M
K

, traces R
oehr’s artistic developm

ent up until his depar- 
ture from

 art. In a tour through the exhibition, D
r. A

ntje K
rause-W

ahl high- 
lights how

 different culture- and tim
e-specific m

eanings are generated through 
m

aterials. These are, in turn, constitutive of the w
orks and sim

ultaneously  
able to offer insights into the respective social atm

ospheres of the tim
es and 

places the w
orks w

ere m
ade in. Three them

atically oriented group discussions 
approach the respective artistic positions anew

, particularly view
ing the  

internal logics and perspectives at play. In an attem
pt to avoid absolute state-

Introduction
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01. M
O

D
E

 U
N

D
 W

E
R

B
U

N
G

D
R

E
I R

O
U

N
D

TA
B

LE
-

G
E

S
P

R
Ä

C
H

E
 

T
H

R
E

E
 R

O
U

N
D

TA
B

LE
 

D
IS

C
U

S
S

IO
N

S
E

in R
oundtablegespräch zw

ischen 
Line E

bert (LE
), S

usanne M
ierzw

iak (S
M

), 
Laura Teixeira (LT

) und B
ernard V

ienat (B
V

)
 

O
bw

ohl K
unst und M

ode allgem
ein als antithetisches P

aar 
gelten, hat letzteres schon im

m
er ein auffälliges Interesse 

an der K
unst gezeigt. E

in gegenw
ärtiges B

eispiel ist das auf- 
gedruckte Y

ves-K
lein-B

lau in Form
 einer Frauensilhouette 

auf den w
eiß

en, fast transluzenten K
leidern aus der Frühling/

S
om

m
er-kollektion 2017 von C

éline als R
eferenz auf K

leins  
om

inöse P
erform

ance von 1960. D
ass auch um

gekehrt die 
K

unstw
elt die S

prache der M
ode und W

erbung spricht, bew
eist 

nicht zuletzt das K
ünstlerkollektiv D

IS
, w

enn es auf seiner  
O

nline P
lattform

 K
unst w

ie gew
öhnliche K

onsum
güter distribu-

iert, um
 den S

tatus des autonom
en K

unstw
erks zu ergründen 

und die R
änder des K

unstsystem
s bzw

. M
odesystem

s aus- 
zuloten. „K

unst hat dadurch, w
enn m

an so w
ill, ihr einschüch-

terndes M
om

ent verloren, indem
 sie selbst m

odeförm
ig  

gew
orden ist“, 1 w

ird bereits 2004 in der 56. A
usgabe von  

Texte zur K
unst konstatiert. A

uf w
elche W

eise die künstle- 
rischen W

erke der A
usstellung A

fter facts – P
udding E

xplosion 
rearticulated dem

 K
onzept der autonom

en K
unst begegnen, 

m
öchten w

ir im
 folgenden G

espräch über das Verhältnis von 
M

ode und W
erbung nachvollziehen.

S
M

: In dem
 M

om
ent, in dem

 sich die A
ugenblicklichkeit von Trends und die 

Sucht nach dem
 N

euen in der K
unst etabliert haben, ist D

IS als M
arke viel -

leicht schon gar nicht m
ehr en vogue. D

ennoch w
erden die G

renzen der Sphä-
ren von K

unst und M
ode im

m
er fließender, w

eil die K
unst sich bestim

m
ter 

Strukturen, G
esten und G

esetzen aus M
ode und W

erbung bedient. Im
 M

ode -
kreis sind bekanntlich diejenigen „drin“, die sich auskennen, also über W

issen 
verfügen, das dazu verhilft, spezifische Stil-C

odes zu lesen und zu entziffern. 
Ich habe den Eindruck, dass viele W

erke in After facts dieses Spiel m
it m

odi -

1 
 G

raw
, Isabelle: „D

er letzte S
chrei. Ü

ber m
odeförm

ige K
unst und kunstförm

ige M
ode“, in: Texte zur Kunst, H

eft N
r. 56 /

 
 D

ezem
ber 2004 „M

ode“, zuletzt aufgerufen am
 1.10.2017. https://w

w
w

.textezurkunst.de/56/der-letzte-schrei/

D
E
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S
M

: Jennifer Lyn M
orone übernim

m
t zw

ar ein Form
at, nicht aber in seiner 

Vollständigkeit. Es ist eine reduzierte Version, denn die heutige W
erbew

elt ist 
im

 G
egensatz zu M

orones D
arstellung kom

plex und avanciert. Ein B
ild, das 

lediglich zw
ei Frauen im

 K
ostüm

 zeigt, w
irkt für die heutigen B

etrachter_innen 
w

ie eine leicht verzerrte und abgem
agerte N

achahm
ung oder eine A

rt Paro -
die, w

eil M
orone hier die Zeichen eines veralteten, stilisierten Frauenbildes 

anw
endet. D

as V
ideo ist eher eine A

bstraktion, die sich bestim
m

ter C
odes aus 

Sprache, K
leidung und G

esten bedient. Som
it kom

m
t M

orones D
arstellung 

dieser vergangenen W
erbew

elt fast schon etw
as N

ostalgisches zu. 
 LE

: In ihrem
 Film

 Bored Rebel in O
berpfaffenhofen (2009) beschäftigt sich 

A
nna M

cC
arthy ebenfalls m

it N
ostalgie, es handelt sich jedoch eher um

  
eine A

rt Pseudo-N
ostalgie, dessen Erscheinung sie auf selbstreflexive W

eise 
hinterfragt. D

ie W
ohnungseinrichtung der apathischen Protagonistin ist eine 

satirische Patchw
ork-D

ecke aus Sym
bolen unterschiedlicher Subkulturen,  

die zu ihrer Zeit von revolutionärer B
edeutung w

aren. Verschiedene Ikonen 
treffen aufeinander: das Elvis-Plakat, die R

ockabilly A
ccessoires, der Song  

San Francisco (Be sure to w
ear flow

ers in your hair) als H
ym

ne der H
ippie- 

B
ew

egung. Ihre A
rbeit kom

m
entiert, w

ie einstige Sym
bole politischen  

H
andelns heute in Form

 von K
leidung als M

ode-Statem
ents getragen w

erden. 

B
V

: H
ier w

irkt m
einer M

einung nach nicht nur eine N
ostalgie, die sich in 

M
ode- und Popkultur-Zitaten m

anifestiert; es geht M
cC

arthy auch um
  

eine N
ostalgie, die sich nach der M

öglichkeit eines politischen W
iderstands 

sehnt. A
ll diese rebellischen Jugendbew

egungen hatten eine A
nti-H

altung,  
sie protestierten gegen etw

as K
onkretes. M

cC
arthys Bored Rebel-Protagonis-

tin hingegen scheint keinen Feind m
ehr zu finden. V

ielleicht ist der W
ille  

zur R
evolution vorhanden, aber sie findet keine These, die sie verteidigen w

ill. 
Sie ist zerrissen zw

ischen der Suche nach einem
 Statem

ent und ihrer A
uffas -

sung von G
eschichtslosigkeit, w

elche sie für w
ahrer hält – w

ahrer, w
eil sich  

das postm
oderne D

enken als eine A
ntithese zum

 totalitären Staat verhält, der  
nur eine Ideologie und nur eine G

eschichte zulässt. D
araus m

acht M
cC

arthys 
V

ideoarbeit einen Scherz und zeigt, w
ie die U

nfähigkeit nicht nur auf einer 
m

akropolitischen, sondern auch auf einer m
ikropolitischen Sphäre agiert, w

enn 
die Schlagerstim

m
e von Peter C

ornelius singt: „U
nd i frag m

i w
arum

 i no’  
da bin, für’s aussteig’n bin i scheinbar zu feig“

2. 

2 
 P

eter C
ornelius, „R

eif für der Insel“ aus dem
 gleichnam

igen A
lbum

, 1982. C
opyright: P

hilipps

schen Trends und C
odes aufgreifen. V

ielleicht sollten w
ir jedoch zunächst den 

B
egriff M

ode von dem
 der K

unst abgrenzen.
 LE

: M
ode lässt sich einerseits als gesellschaftliches Phänom

en bestim
m

en,  
das aufgrund von W

iederholung und R
eproduktion eine norm

ative K
raft  

entw
ickelt. A

ndererseits w
ird der B

egriff M
ode synonym

 für K
leidung verw

en-
det. A

uf die letzte A
uslegung des B

egriffs können w
ir vielleicht später in  

B
ezug auf das Verhältnis von Funktionalität, R

eproduktion und U
nikat zurück-

kom
m

en. A
uch w

enn Thom
as B

aldischw
yler explizit eine Jeanshose von 

M
aison M

argiela in seine Installation integriert, verstehe ich Prêt-à-porter und 
H

aute C
outure eher als H

andw
erk und som

it getrennt von M
ode im

 Sinne 
eines soziologischen Phänom

ens, w
ie beispielw

eise „Trends“.  

B
V

: V
ielleicht setzen w

ir bei der ersten B
estim

m
ung an; und zw

ar M
ode als 

zeitgenössisches Verhalten, das R
egeln etabliert und gleichzeitig auf diese 

W
eise lesbar w

ird. M
an kann etw

a behaupten, dass Jennifer Lyn M
orone in  

JLM
™

 Inc Lure/Repel (2016) dem
 Trend eines aktuellen D

iskurses folgt:  
der affirm

ativen K
ritik als künstlerische Praxis. M

orone gebraucht gängige 
Strategien der W

erbung w
ie z.B

. eine kultivierte und w
iedererkennbare  

Sprache, den Zuschauer_innen vertraut ist, aber aufgrund der übertriebenen 
Form

 der Sprache und der Präsentation der Schauspielerinnen eine gew
isse 

Ironie im
pliziert. Ihr gegründetes U

nternehm
en Jennifer Lyn M

orone Inc.  
vereint das Produkt, die U

nternehm
enschefin und Jennifer Lyn M

orone selbst 
in einer Person gleichzeitig.

LT: D
och w

ie neu oder zeitgenössisch ist eigentlich eine solche Form
 der 

im
m

anenten K
ritik, die M

ethoden der A
ppropriation A

rt oder anderen A
neig -

nungsstrategien ähnelt? Ein Trend m
uss nicht unbedingt neu sein. B

ei der  
affirm

ativen K
ritik lässt sich ebenso an die Picture G

eneration der späten  
1970er Jahre denken. A

ber anders als die Picture G
eneration eignet sich  

Jennifer Lyn M
orone nicht ein M

otiv, sondern einen Stil an. A
ls B

etrachter_in 
erkennt m

an das typische Form
at einer Teleshopping-Sendung, dessen  

charakteristische Sprache und G
estik im

 Video überspitzt w
erden. Ein m

ögli-
ches Problem

, das m
an vielleicht bei der Lesbarkeit eines Trends anerkennen 

m
uss, ist, dass das W

erk seine Singularität verliert und sich in der A
llge -

m
einheit auflöst. D

as kann sow
ohl auf der Seite der Produktion als auch der 

R
ezeption passieren – als könne m

an die W
irklichkeit nicht erkennen, w

eil  
m

an ihr zu nahesteht. 
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und einem
 anderen Frankfurt angezogen gefühlt, um

 genau diese verding- 
lichte N

ostalgie ein Stück w
eit zu hinterfragen. 

B
V

: D
ann lasst uns doch direkt an Peter R

oehrs Videos Film
-M

ontagen I +
 III 

(1965) aus den 1960ern anknüpfen, und an Thom
as B

ayrle als Zeitgenossen 
von Peter R

oehr. W
enn w

ir vorhin über A
ppropriation und W

iederholung 
gesprochen haben, dann liefern die älteren ausgew

ählten Positionen der A
us -

stellung eine w
eitere Perspektive darauf. Im

 Vergleich zu M
orones über- 

spitzter R
e-Inszenierung einer Teleshopping-W

erbung funktioniert R
oehrs 

A
neignung von gefundenem

 W
erbem

aterial ganz anders. D
ie W

iederholung 
des im

m
er gleichen W

erbeausschnitts ist aufgrund seiner Sim
plizität eine  

extrem
 radikale G

este des K
ünstlers. D

ie A
rbeit ist tatsächlich auf zw

ei Ent-
scheidungen reduziert: W

elches W
erbem

aterial? U
nd w

elcher Schnitt?
 LT: R

oehr eignet sich frem
des M

aterial an. Es ist eine direkte Intervention, 
w

eil er einen konkreten C
elluloid-Film

 bearbeitet und in Stücke schneidet.  
D

ie kurzen A
usschnitte w

iederholen sich acht bis zehnm
al. D

er ursprüngliche 
Sinn der W

erbung verschw
indet gänzlich. B

eim
 M

aterial hatte er w
eniger 

Spielraum
. Es stand ihm

 nur eine begrenzte A
usw

ahl zur Verfügung – nicht 
w

ie heute dank der digitalen D
istributionsw

ege und Zugangsm
öglichkeiten.

 LE
: Ich w

ürde sogar behaupten, dass er sich von dieser A
rt der Entscheidung 

bew
usst distanziert, um

 die Spuren des K
ünstlers zu verw

ischen. Es geht  
ihm

 nicht um
 einen em

otionalen B
ezug zu B

ildern, sondern um
 die A

ustausch-
barkeit von B

ildern. Es könnte dieses oder jenes M
otiv sein. W

as ihn interes-
siert, ist die spezifische oder atm

osphärische Eigenschaft von W
erbebildern 

– ihre verm
ittelte U

nm
ittelbarkeit. Sie stehen für das A

llgem
eine und w

irken 
in der R

egie eines kulturell erzeugten Sensus com
m

unis. In ihrer seriellen 
A

nordnung w
erden die B

ilder bedeutungslos und „ursprungslos“ – scheinbar 
ohne ein Einw

irken des K
ünstlers. R

oehr verhandelt dam
it die zugeschriebene 

A
utonom

ie der K
unst. Eine A

utonom
ie von w

elcher er sich später deutlich 
distanziert, als er aus der K

unst und dem
 K

ünstlersein ausscheidet. 
 B

V
: G

leichzeitig sieht m
an einen direkten B

ezug zu kulturellen und indus- 
triellen Sym

bolen. M
an erkennt die A

neignung von visuellem
 M

aterial.  
D

ie W
iederholung und Verm

ehrung eines bestim
m

ten M
otivs hebt seine 

Struktur hervor. D
ieses Prinzip zieht sich auch durch Thom

as B
ayrles O

chsen 
(1967/97), die Tapete, die im

 Eingang der A
usstellung gezeigt w

urde.  

LT: D
as V

ideo m
it seiner veralteten B

ildqualität erinnert an die frühen D
igital-

kam
eras der N

ullerjahre und ist dennoch super aktuell. Ich m
uss unm

ittel- 
bar an „Facebook-R

evolutionen“ denken: Leute, die sich in den sozialen M
edien 

äußern, aber außerhalb ihres gem
ütlichen W

ohnzim
m

ers nichts m
achen.  

D
er Film

 bildet eine ästhetische B
rücke zu Jugendbew

egungen aus der Vergan-
genheit und bezieht sich auf die M

entalität einer jüngeren G
eneration.

 LE
: M

cC
arthy denkt das Them

a vielleicht sogar noch um
fassender. In ihrer 

Sehnsucht nach A
uflehnung sehe ich auch den B

ezug zu den politischen 
Ereignissen Ende der 1960er Jahre – die Zeit, in der auch Peter R

oehr tätig 
w

ar, und die w
ir durch unsere A

useinandersetzung m
it „Pudding Explosion“ 

selbst aufgerufen haben. D
as Jahrzehnt w

ird als sehr politisch rezipiert.  
Ich frage m

ich aber m
anchm

al: W
usste m

an dam
als tatsächlich, w

ie m
an die  

W
elt verändern sollte? Sicher nicht. U

nd das, w
as übrigbleibt, näm

lich  
die G

eschichtsschreibung, passiert nicht sim
ultan, sondern im

 N
achhinein.  

D
ie historische W

ahrheit w
ird in erster Linie vom

 G
egenw

artsinteresse 
bestim

m
t. In R

ückkopplung zu M
ode als soziologisches Phänom

en lässt sich 
eine historische W

ahrheit besonders gut in solchen Tendenzen und H
and-  

lungsm
ustern ablesen. Eine solche W

ahrheit bildet eine Projektionsfläche für 
 die spezifischen B

egierden der G
egenw

art. W
as für eine „W

ahrheit“ lässt  
sich aus unserer kuratorischen A

useinandersetzung m
it dem

 Experim
ent  

„Pudding Explosion“ ablesen? W
ie und w

arum
 m

üssen w
ir ein halbes Jahrhun-

dert später das Projekt reflektieren?
 S

M
: W

as die B
eschäftigung m

it „Pudding Explosion“ für m
ich so reizvoll 

gem
acht hat, w

ar das ungew
öhnliche W

arenangebot, m
it dem

 sich die Leute 
identifizieren konnten. Ein zeitgenössisches Ä

quivalent w
äre w

om
öglich  

das, w
as w

ir heute C
oncept-Store nennen – fortgesetzt in einer entpolitisierten 

Form
. Ä

hnlich w
ie heute richtete sich das andersartige Sortim

ent an eine  
K

undschaft, die sich m
it dem

 K
auf und der Präsentation dieser Produkte ein 

Stück eines bestim
m

ten Lebensgefühls erw
erben w

ollte. Solch ein U
m

gang  
m

it K
onsum

gütern kann als eine Praxis verstanden w
erden, die sow

ohl W
issen 

als auch Sozialität erzeugt. D
ieses W

issen ist m
ilieuspezifisch und relativ,  

d.h. nicht jeder ist Teil davon. H
at Peter M

aenz nicht den Laden geschlossen, 
als die ersten R

evoluzzer-Plakate seriell gefertigt in den D
rogerien in nächster 

N
ähe zu finden w

aren? H
ier sind w

ir w
ieder beim

 Them
a M

ode – w
enn  

etw
as zur N

orm
 w

ird und ins A
llgem

eine um
schlägt. Ich glaube, w

ir haben uns 
von diesem

 Projekt aus der Vergangenheit, aus einer anderen politischen Zeit 
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42 D

as M
otiv des lachenden K

uhkopfs ist dem
 Logo der W

erbeikone „La vache 
qui rit“ der Firm

a From
ageries B

el entnom
m

en. Ein „Pop-M
uster“, das 

zugleich die Verbindung zw
ischen deutscher und am

erikanischer K
unstpraxis 

dieser Zeit andeutet, da B
ayrle dieses M

otiv nur ein Jahr nach W
arhols  

C
ow

 W
allpaper (1966) entw

ickelte. D
ie A

bbildung hatte W
arhol angeblich in 

einer Zeitung für Landw
irtschaft entdeckt. 

 S
M

: D
ie Verw

endung von Logos und „La vache qui rit“ sind nur einige der  
unzähligen grafischen Zeichen, m

it denen zu dieser Zeit experim
entiert  

w
urde. D

iese Strategie steht auch für die A
ufhebung der G

renzen zw
ischen 

angew
andter und freier K

unst, hier kom
m

t also neben M
ode auch das  

D
esign von K

onsum
gegenständen hinzu. In diesem

 Zusam
m

enhang w
ürde  

ich gerne Thom
as B

aldischw
ylers A

rbeit C
astiglioni, Rebhuhn, M

aenz,  
H

ow
l &

 APC
 (2016) besprechen. In seiner vielteiligen Installation verw

endet 
er eine A

nzahl von A
lltagsobjekten. A

llen kann m
an einen besonderen  

Fetischcharakter zusprechen – w
ir hatten bereits die M

aison M
argiela-H

ose 
erw

ähnt. B
aldischw

yler selbst beschreibt sie als beliebte K
urator_innen-  

U
niform

 der 1990er. Ein w
eiteres zentrales O

bjekt in seiner offenen W
erk-

statt-Inszenierung ist ein R
em

ake eines Splügen B
ierglas von 1960, ein  

scheinbar profaner G
egenstand, der heute von K

ennern als gehyptes D
esign-

objekt gehandelt w
ird.

 LT: V
ielleicht skizziren w

ir kurz die historische und soziale D
im

ension dieses 
O

bjektes. D
er D

esigner A
chille C

astiglioni entw
arf das B

ierglas für ein  
M

ailänder Trinklokal, gesponsert von der B
rauerei Splügen B

räu. D
as Lokal 

fungierte als urbaner Treffpunkt für die überw
iegend m

ännliche M
ailänder 

K
undschaft. D

iese soziale K
om

ponente fügt dem
 B

ierglas bereits einen sym
bo -

lischen und auratischen W
ert hinzu, der nur Insidern bekannt ist. O

bw
ohl das 

Lokal 1981 geschlossen w
urde, w

ird das G
las neben anderen originalen Ein -

richtungsaccessoires w
eiter für den Verkauf produziert. W

er heute dieses O
bjekt  

kauft, w
ill auch jene A

ura von dam
als besitzen. Läuft m

an durch das M
useum

 
A

ngew
andte K

unst hier in Frankfurt, stößt m
an zw

eifellos auf zahlreiche 
D

esignobjekte, die durch ähnliche D
istributions- und B

ew
ertungsprozesse 

W
ertigkeit erlangt haben. B

aldischw
yler kehrt diesen W

ert um
, indem

 er  
das B

ierglas in Epoxidharz gießt und es w
ie schlecht gezapftes B

ier aussehen 
lässt. Er m

acht deutlich, dass der W
ert nicht intrinsisch ist. Erst seine Zirkula -

tion m
acht den G

egenstand zu dem
, w

as er ist und bedeutet.
 

S
M

: B
aldischw

yler parodiert hier das angeblich A
uthentische eines Luxusob- 

jekts oder anders form
uliert: Er verspottet den B

ourgeosie-Fetisch als 
gew

öhnlichen G
ebrauchsgegenstand. Ist es nicht interessant, w

ie in einem
 

bestim
m

ten K
reis der handw

erkliche A
spekt dieses O

bjekts m
it A

ttributen  
w

ie luxuriös und nostalgisch assoziiert w
ird? 

LE
: H

ier schließt sich für m
ich ein B

ogen: zw
ischen M

ode, W
erbung und 

D
esign und ihren jew

eiligen unterschiedlichen dynam
ischen Verhältnissen zu 

K
unst, aber auch zw

ischen A
llgem

einsym
boliken und „H

ieroglyphen“ eines 
bestim

m
ten K

reises – Sprache für viele oder Sprache für w
enige. H

at ein W
erk 

höhere politische K
raft je lesbarer, allgem

einer und „realer“ es w
irkt? A

nders 
gesagt: Ist die „angew

andte Sprache“ ein produktiver W
eg, K

unst politisch 
w

irken zu lassen?
 B

V
: A

propos M
ode, sind diese Fragen nicht vielleicht sym

ptom
atisch für eine 

heutzutage stark präsente H
altung? K

unst als „K
unst“ scheint keinem

 m
ehr  

zu reichen. Sie ist w
eder politisch relevant noch aufregend. Ich zitiere W

olfgang 
U

llrich, der kürzlich schrieb „Ü
berall außerhalb des tradierten K

unstbetriebs 
w

inkt m
ehr W

irksam
keit, gar so etw

as w
ie M

acht, der gegenüber jede Idee  
von A

utonom
ie nur als schöngeredete Im

potenz erscheint, auf die m
an verzich-

ten kann, ohne eigens darüber nachdenken, ohne sich ausdrücklich dagegen 
entscheiden zu m

üssen.“
3 A

ber w
erden w

ir durch diese Fragen, die m
om

entan 
als ein D

ictum
 erscheinen, nicht einfach w

ieder nur von unserer eigenen  
Zeit verstellt?

3 
 U

llrich, W
olfgang: „Zw

ischen D
eko und D

iskurs. Zur näheren Zukunft der K
unstakadem

ien“, in: P
erlentaucher, 

 
 veröffentlicht am

 17.07.2017, zuletzt aufgerufen am
 1.10.2017. https://w

w
w

.perlentaucher.de/essay/w
olfgang-ullrich-

 
 ueber-kuratoren-und-kunstm

arktkunst.htm
l
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44 01. FA

S
H

IO
N

 A
N

D
 A

D
V

E
R

T
IS

IN
G

A
 roundtable discussion betw

een 
Line E

bert (LE
), S

usanne M
ierzw

iak (S
M

), 
Laura Teixeira (LT

), and B
ernard V

ienat (B
V

)
 

A
lthough art and fashion are generally regarded as an antithet-

ical couple, the latter has alw
ays show

n a striking interest  
in art. A

 current exam
ple is the Y

ves K
lein blue print in the form

 
of a w

om
an’s silhouette on the w

hite, alm
ost translucent dresses 

from
 C

éline’s 2017 spring-sum
m

er collection as a reference  
to K

lein’s om
inous perform

ance of 1960. The artist collective 
D

IS
 proved that the art w

orld also speaks the language of fash-
ion and advertising as it distributes art on its online platform

 
like ordinary consum

er goods in order to explore the status of 
autonom

ous w
orks of art and to sound out the edges of the  

art and fashion system
s. “A

rt has in this w
ay, if you w

ill, lost  
its intim

idating m
om

ent by becom
ing like fashion.”

1 w
as already 

stated in 2004 in the 56th edition of Texte zur K
unst. In the  

follow
ing conversation, w

e w
ould like to relate the w

ay the  
artistic w

orks in the exhibition A
fter facts – P

udding E
xplosion 

rearticulated m
eet the concept of autonom

ous art, to the  
relationship betw

een fashion and advertising.

S
M

: A
t the m

om
ent, w

hen the instantaneousness of trends and the craving for 
the new

 in art have becom
e established, D

IS as a brand m
ay not be in vogue 

anym
ore. N

evertheless, the boundaries of the spheres of art and fashion are 
becom

ing ever m
ore fluid, because art m

akes use of certain structures, gestures 
and law

s from
 fashion and advertising. The fashion circle is know

n to have 
those w

ho are “in” w
ho are w

ell-versed and know
ledgeable of a sem

iotic tool -
box, w

hich helps to read and decipher specific style codes. I have the im
pres-

sion that m
any w

orks in After facts pick up on this gam
e w

ith fashionable 
trends and codes. B

ut perhaps w
e should first of all delim

it the term
 fashion 

from
 that of art. 

1 
 G

raw
, Isabelle: “D

er letzte S
chrei. Ü

ber m
odeförm

ige K
unst und kunstförm

ige M
ode”, in: Texte zur Kunst, Issue 56 / 

 
 D

ecem
ber 2004 “M

ode”, accessed 1.10.2017. https://w
w

w
.textezurkunst.de/56/der-letzte-schrei/

LE
: O

n the one hand, fashion can be defined as a social phenom
enon that  

develops a norm
ative pow

er due to repetition and reproduction. O
n the other 

hand, the term
 fashion is synonym

ous w
ith clothing. I understand prêt-à-  

porter and haute couture m
ore as a craft and thus separate from

 fashion in  
the sense of a sociological phenom

enon, such as “trends”. Thus perhaps  
w

e should com
e back to the latter interpretation of the term

 later regarding  
the relationship betw

een functionality, reproduction and unique pieces,  
even if som

eone like Thom
as B

aldischw
yler explicitly integrates jeans by 

M
aison M

argiela into  
his installation.

B
V

: Yes, so m
aybe w

e w
ill start w

ith the first notion; fashion as a contem
po-

rary behavior that establishes rules and at the sam
e tim

e becom
es readable in 

this w
ay. For exam

ple, you can claim
 that Jennifer Lyn M

orone’s JLM
 ™

 Inc 
Lure/Repel (2016) follow

s the trend of a current discourse: affirm
ative critique 

as an artistic practice. M
orone uses popular strategies of advertising such as 

a sophisticated and recognizable language that is fam
iliar to every view

er but 
em

ploys a certain irony through the exaggerated form
 of the language and the 

presentation of the actresses. H
er established com

pany Jennifer Lyn M
orone 

Inc. unites the product, the business m
anager and Jennifer Lyn M

orone herself 
in one person at the sam

e tim
e.

LT: B
ut how

 new
 or even contem

porary is such a form
 of im

m
anent criticism

 
that resem

bles appropriation art m
ethods or other appropriation strategies? 

Even if a trend does not necessarily have to be new
, I w

ould still like to ask 
how

 urgent this form
 is. A

ffirm
ative criticism

 also m
akes one think about  

the Picture G
eneration of the late 1970s, yet unlike the artists of this genera-

tion, Jennifer Lyn M
orone doesn’t appropiate a m

otif but a style. A
s a view

er, 
one recognizes the typical form

at of a teleshopping program
 w

hose character -
istic language and gestures are exaggerated in the video. O

ne potential  
problem

 that m
ay need to be acknow

ledged in the readability of a trend is  
that the w

ork loses its singularity and dissolves into generality. This can  
happen both on the side of the production and the reception —

 as if you could 
not recognize the reality, because you w

ere standing too close to it.
 S

M
: Jennifer Lyn M

orone does take over a form
at, but not in its entirety. It’s 

a reduced version because today’s advertising w
orld is com

plex and advanced, 
w

hereas M
orone’s depiction is m

ore straightforw
ard. A

n im
age, that show

s 

E
N
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express them
selves on social m

edia but do nothing beyond their cosy living 
room

. The film
 form

s an aesthetic bridge to youth m
ovem

ents from
 the past 

and refers to the m
entality of a younger generation. 

LE
: M

cC
arthy possibly treats the topic as even m

ore com
prehensive. In their 

yearning for rebellion, I also see the reference to the political events of  
the late 1960s —

 the tim
e in w

hich Peter R
oehr w

as also active, and w
hich  

w
e evoked ourselves through our exam

ination of “Pudding Explosion”.  
The decade is received as being very political. B

ut som
etim

es I ask m
yself,  

if one really knew
 back then how

 to change the w
orld? C

ertainly not. A
nd yet 

this has becom
e the historical narrative, this is w

hat rem
ains of this tim

e,  
as history isn’t w

ritten sim
ultaneously but in hindsight. A

nd a historical truth 
w

ill som
ehow

 alw
ays prim

arily be determ
ined by the present interests.  

R
eturning sw

iftly as a side com
m

ent to how
 w

e earlier discussed fashion as a 
sociological phenom

enon: A
 historical truth can be read particularly w

ell  
in such trends and patterns of action. A

 truth like this form
s a projection surface 

for the specific desires of the present. So w
hat kind of “truth” can be read  

from
 our curatorial engagem

ent w
ith the experim

ent “Pudding Explosion”? 
H

ow
 and w

hy do w
e have to reflect upon the project half a century later?

 S
M

: W
hat m

ade the involvem
ent w

ith “Pudding Explosion” so appealing to 
m

e w
as the unusual range of goods that substantially had som

ething to do  
w

ith the relation betw
een consum

ing and political identification. The shop and 
its visitors produced each other. A

 contem
porary equivalent m

ight be w
hat  

w
e call a concept store —

 a continuation yet in a seem
ingly depoliticized form

. 
Sim

ilar to today, the different range of goods w
as aim

ed at a clientele w
ho 

w
anted to acquire a piece of a certain attitude to life by buying and show

casing  
 these products. This particular transaction w

ith consum
er goods can be under-

stood as a practice that generates both know
ledge and sociality. Furtherm

ore, 
this know

ledge is m
ilieu specific and relative, i.e. not everyone is part of it. 

D
idn’t Peter M

aenz shut dow
n the shop w

hen the first revolutionary posters 
w

ere serially produced in the drugstores in the area? H
ere w

e find ourselves 
once m

ore on the subject of fashion —
 w

hen som
ething becom

es the norm
 

and becom
es generalized, it som

ehow
 depletes itself. I think w

e really felt 
attracted to this project from

 the past, from
 another political tim

e and from
 

another Frankfurt, to probe this reified nostalgia a little further. 

only tw
o w

om
en in costum

e, seem
s like a slightly distorted and em

aciated 
im

itation, or a kind of parody to today’s view
ers, not only because of how

 
M

orone uses the signs of an outdated, stylized im
age of w

om
en. The video 

is m
ore of an abstraction that uses certain codes of language, clothing and 

gestures. Thus, M
orone’s portrayal of this bygone advertising w

orld is alm
ost 

som
ething nostalgic.

 LE
: In her film

 Bored Rebel in O
berpfaffenhofen (2009), A

nna M
cC

arthy  
also deals w

ith nostalgia, albeit a kind of pseudo-nostalgia, the appearance  
of w

hich she is questioning in a self-reflective w
ay. The hom

e decor of the 
apathetic protagonist is a satirical patchw

ork quilt of sym
bols from

 various 
subcultures that w

ere of revolutionary im
portance in their day. Various icons 

m
eet: the Elvis poster, the rockabilly accessories, the song San Francisco  

(Be sure to w
ear flow

ers in your hair) as a hym
n of the hippie m

ovem
ent.  

H
er w

ork com
m

ents on how
 form

er sym
bols of political action can be w

orn 
today in the form

 of clothing as fashion statem
ents.

B
V

: In m
y opinion, this is not just a nostalgia that m

anifests itself in fashion 
and pop culture quotes; M

cC
arthy is also concerned w

ith a nostalgia that 
yearns for the possibility of political resistance. A

ll these rebellious youth 
m

ovem
ents had an “anti-attitude”, they protested against som

ething concrete. 
M

cC
arthy’s Bored Rebel protagonist, how

ever, seem
s like she can no longer 

find an enem
y. M

aybe the w
ish for revolution exists, but she cannot find an 

argum
ent that she w

ants to defend. She is torn betw
een the search for a state -

m
ent and her notion of non-history, w

hich she considers to be truer —
 truer, 

because postm
odern thinking behaves as an antithesis to the totalitarian state, 

w
hich allow

s only one ideology and only one history. M
cC

arthy’s video m
akes 

a joke out of this and show
s how

 inaptitude acts not only in a m
acro-political 

sphere, but also in the m
icro-political. This is echoed as the film

’s soundtrack 
lets the voice of Peter C

ornelius sing: “U
nd i frag m

i w
arum

 i no’ da bin, für’s 
aussteig’n bin i scheinbar zu feig” (A

nd I w
onder w

hy I’m
 here, apparently  

I’m
 too cow

ardly to get out). 2

LT: The video, w
ith its outdated im

age quality, is rem
iniscent of the early digi- 

tal cam
eras of the noughties but is actually still rather current. I have to think 

straight aw
ay of “Facebook revolutionaries” or “slacktivists”: people w

ho 

2 
 P

eter C
ornelius, “R

eif für der Insel” from
 the eponym

ous album
, 1982. C

opyright: P
hilipps
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W
arhol’s C

ow
 W

allpaper (1966), an im
age allegedly discovered by W

arhol in 
an agricultural new

spaper. 
S

M
: The use of logos and “The laughing cow

” are just a few
 of the countless 

graphic sym
bols that w

ere experim
ented w

ith at the tim
e. This strategy also 

stands for the abolition of the boundaries betw
een applied arts and fine art,  

and as w
ell as fashion, the design of consum

er goods com
es into play here. In 

this context, I w
ould like to discuss Thom

as B
aldischw

yler’s w
ork C

astiglioni, 
Rebhuhn, M

aenz, H
ow

l &
 APC

 (2016). In his m
ultipart installation, he uses 

a num
ber of everyday objects. A

ll can be said to have a particular fetishistic 
character —

 w
e have already m

entioned the M
aison M

argiela trousers.  
B

aldischw
yler him

self describes them
 as a popular curators’ uniform

 of the 
1990s. A

nother central object in his staging of an open and processual w
orkshop 

situation is a rem
ake of a Splügen beer glass from

 1960, a seem
ingly m

un-  
dane object that is now

 traded betw
een connoisseurs as a hyped design object. 

LT: M
aybe w

e briefly sketch the historical and social dim
ension of this object. 

The designer A
chille C

astiglioni designed the beer glass for a M
ilan pub,  

sponsored by the brew
ery Splügen B

räu. The restaurant served as an urban 
m

eeting place for the predom
inantly m

ale M
ilanese clientele. This social  

com
ponent already adds a sym

bolic value and an aura to the beer glass, know
n 

only to insiders. A
lthough the establishm

ent closed in 1981, the glass continues 
to be produced for sale, along w

ith other original furnishing accessories.  
W

hoever buys this object today w
ants to ow

n the aura by proxy of that tim
e.  

If you w
alk through the M

useum
 A

ngew
andte K

unst here in Frankfurt,  
you w

ill undoubtedly com
e across num

erous design objects that have gained 
in value through sim

ilar distribution and evaluation processes. B
aldischw

yler 
reverses this value by casting the beer glass in epoxy resin and m

aking it  
look like badly drafted beer. H

e m
akes it clear that the value is not intrinsic.  

It is only its circulation that m
akes the object into w

hat it is and m
eans.

 S
M

: H
ere, B

aldischw
yler is parodying the alleged authenticity of a luxury 

object, or to put it differently: he derides the bourgeoisie fetish for being  
a com

m
on com

m
odity. Isn’t it interesting how

 in a certain circle the  
crafted aspect of this object is associated w

ith attributes such as luxury  
and nostalgia? 
 LE

: This closes a circuit for m
e: betw

een fashion, advertising and design and 
their various dynam

ic relationships to art, but also betw
een a general sym

-

B
V

: Then let’s link that straight back to R
oehr’s videos Film

-M
ontagen I +

 III 
(1965) from

 the 1960s, and to Thom
as B

ayrle as a contem
porary of R

oehr.  
If w

e spoke just now
 about appropriation and repetition, then the older  

positions of the exhibition provide another perspective on the m
atter. C

om
pared  

to M
orone’s exaggerated re-staging of a teleshopping com

m
ercial, R

oehr’s 
appropriation of found advertising m

aterial w
orks quite differently.  

The identical repetition of the sam
e advertising clip is —

 due to its sim
plicity 

—
 an extrem

ely radical gesture. The actual w
ork of the artist is reduced to  

tw
o choices: w

hat advertising m
aterial? A

nd w
hich clip?

 LT: R
oehr appropriates foreign m

aterial. It is a direct intervention because he  
edits a concrete celluloid film

 and cuts it into pieces. The short clips are 
repeated eight to ten tim

es. Thus the original m
eaning of the advertisem

ent 
disappears altogether. H

e had a narrow
er scope of m

aterial, as he only had  
a lim

ited choice available —
 unlike today w

here, because of digital distribu-
tion, accessibility appears endless and tim

eless.
 LE

: O
ne could even say that he deliberately distances him

self from
 this  

kind of decision to blur any traces of the artist. H
e is not concerned w

ith an  
em

otional relationship to the im
ages and their particularity, but rather  

w
ith the im

ages as utterly interchangeable. It could be anykind of m
otif.  

W
hat interests him

 is the specific or atm
ospheric quality of advertising im

ages 
—

 their m
ediated im

m
ediacy. They stand for the general and w

ork along  
the lines of a culturally produced sensus com

m
unis. In their serial layout, the 

im
ages becom

e m
eaningless and sem

antically “source-less” —
 seem

ingly 
w

ithout the influence of the artist. In doing so, R
oehr negotiates the attributed 

autonom
y of art. A

n autonom
y from

 w
hich he w

ould later clearly distance  
him

self, w
hen resigning from

 art and being an artist.
 B

V
: A

t the sam
e tim

e you can see a direct relation to cultural and industrial 
sym

bols. O
ne recognizes the appropriation of visual m

aterial. The repetition 
and m

ultiplication of a particular m
otif em

phasizes its structure. This prin-  
ciple also runs through Thom

as B
ayrle’s O

chsen (1967/1997), the w
allpaper 

show
n in the entrance to the exhibition. The m

otif of the laughing cow
’s  

head is taken from
 the logo of the advertising icon “La vache qui rit” [The 

laughing cow
] from

 the com
pany From

ageries B
el. A

 “pop pattern”, w
hich, at 

the sam
e tim

e, also indicates the connection betw
een G

erm
an and A

m
erican 

artistic practice of this tim
e, as B

ayrle developed this m
otif only a year after 
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02. G
E

M
E

IN
S

C
H

A
F

T
S

B
ILD

U
N

G

A
ls Teil einer G

em
einschaft? Z

w
ischen  

B
egehren und A

ufbegehren im
 F

ür  
und W

ider von Identität und N
orm

ierung.  
E

in R
oundtablegespräch zw

ischen 
N

ora N
euhaus (N

N
), C

elena O
hm

er (C
O

),  
K

erstin R
enerig (K

R
) und B

enedikt S
eerieder (B

S
)

S
eit der Frühzeit der w

estlichen M
oderne stellt die B

ildung von 
G

ruppen und K
reisen, die sich in eine antagonistische B

ezie-
hung zu einem

 w
ie auch im

m
er gearteten „M

ainstream
“ set- 

zen, einen bestim
m

enden Faktor dar – von den zarten Jungs der 
P

räraffaeliten, über den G
eorge-K

reis, S
ubkulturen der P

op- 
M

usik und M
ode von P

unk bis R
ave, bis hin zum

 E
xtrem

 der 
m

örderischen M
anson Fam

ily. 1 D
araus kann ein in sich geschlos-

sener K
osm

os aus Ä
sthetik, m

oralischen A
nsichten und poli-

tischen E
instellungen hervorgehen. 2 D

ie M
itglieder bestärken 

sich gegenseitig und konstruieren eigenständige Identitäten, die 
m

itunter in einem
 scharfen K

ontrast zum
 gesam

tgesellschaft-
lichen K

onsens stehen, gegen den sie als eingew
eihte K

reise 
aufbegehren. 
Jene Z

irkel können zuw
eilen eine beträchtliche S

ogw
irkung  

entfalten. D
as einsetzende B

ew
usstsein, dass das eigene  

M
odell von A

uß
enstehenden begehrt w

ird, stärkt nicht nur das 
G

ruppenbew
usstsein der Teilhabenden, sondern führt infolge-

dessen oftm
als zur kom

m
erziellen Vereinnahm

ung. 

1 
 „G

egenkulturelle G
em

einschaften sind nicht die ersten, die zw
ischen Ö

ffnung und S
chließung, E

in- und A
usschluss 

 
 hin- und herm

anövrierten, aber da sie in ihren heroischen Jahren vor allem
 inform

ell zustande kam
en, sich erw

eiterten und
 

 verkleinerten, w
urden ihr H

ochm
ut und ihre Zärtlichkeit oft zu m

iteinander verschm
olzenen G

esten, darauf basierend, 
 

 dass m
an m

it der einen richtigen G
este diejenigen, die es w

ert sind, w
illkom

m
en heißt, und die anderen, die stören und 

 
 zerstören, abw

eist.“ D
iederichsen, D

iedrich: Ü
ber P

op-M
usik, K

öln 2014, S
. 388f.

2 
 D

as in der S
ozialpsychologie vieldiskutierte und zugleich diffuse B

egriffsfeld der sozialen G
ruppen beschreibt ein sich

	
	form

ell,	inform
ell	oder	okkasionell	gebildetes	Interaktionsm

odell.	D
ie	G

ruppen	bilden	sich	auf	B
asis	spezifischer	

 
 R

egeln und N
orm

en, die im
plizit oder explizit untereinander ausgehandelt w

erden. D
ie „S

pielregeln“ drücken nicht nur die 
 

 Ziele der G
ruppe aus, sondern konstituieren sow

ohl das eigene B
ild der M

itglieder als auch das Frem
dbild, das 

 
 A

ußenstehende von der G
ruppe haben. V

gl. O
exle, O

tto G
erhard; Von H

ülse-E
sch, A

ndrea: D
ie R

epräsentation der 
 

 G
ruppen: Texte, B

ilder, O
bjekte, G

öttingen 1998, S
. 17f; „M

usik, w
ie Identität, ist sow

ohl P
erform

anz als auch G
eschichte 

 
 (story); sie beschreibt das S

oziale im
 Individuellen und das Individuelle im

 S
ozialen [...] Identität ist – w

ie M
usik – 

 
 gleicherm

aßen ein G
egenstand von E

thik und Ä
sthetik.“ Frith, S

im
on: M

usik und Identität (1996), in: E
ngelm

ann, Jan (H
g.): 

 
 D

ie kleinen U
nterschiede. D

er C
ultural S

tudies-R
eader, Frankfurt am

 M
ain / N

ew
 York 1999, S

. 149–169.

bolism
 and a hieroglyphics of a particular circle. Language for the m

any or 
language for the few. D

oes a w
ork accum

ulate political force, the m
ore legible, 

m
ore universal and m

ore “real” it seem
s? In other w

ords, is an applied lan -
guage a productive w

ay of m
aking art appear political?

B
V

: Speaking of fashion, are these questions you are posing not perhaps sym
p-

tom
atic of a current and rather hegem

onic position? O
ne w

here art as “art”  
does not seem

 to be enough anym
ore. It is neither politically relevant nor excit-

ing. I quote W
olfgang U

llrich, w
ho recently w

rote: “Everyw
here outside  

of the traditional art scene, there is m
ore efficacy, even som

ething like pow
er, 

w
hich looks like m

erely w
ell-spoken im

potence in contrast to any idea of 
autonom

y, w
hich one can forego w

ithout really considering it, w
ithout having 

to explictly decide against it.”
3 B

ut are w
e not sim

ply m
isled once m

ore by  
our ow

n tim
e through these questions, w

hich at present seem
 like truism

s?

3 
 U

llrich, W
olfgang: “Zw

ischen D
eko und D

iskurs. Zur näheren Zukunft der K
unstakadem

ien”, in: P
erlentaucher, 

 
 published 17.07.2017, accessed 1.10.2017. https://w

w
w

.perlentaucher.de/essay/w
olfgang-ullrich-ueber-

 
 kuratoren-und-kunstm

arktkunst.htm
l
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R
oundtable D

iscussions
Form

ing a C
om

m
unity

K
R

: „Pudding Explosion“ sollte gerade außerhalb dessen stehen. M
einer  

M
einung nach m

aterialisieren die angebotenen A
rtikel M

om
ente des 

„A
ndersseins“: Statt grauen Flanellanzügen bunte Tücher, statt FA

Z M
ao-  

B
ibeln und Peking-R

undschau und dazu die Pilzköpfe der B
eatles. Es ging 

sicher auch darum
, einen sozialen O

rt zu schaffen, auf andere W
eise m

it  
der G

esellschaft zu interagieren und ein anderes Publikum
 anzusprechen  

und doch versuchten R
oehr und M

aenz eben nicht die breite M
asse, sondern 

gezielt „Eingew
eihte“ zu adressieren. Sie boten einen O

rt, an dem
 sie sich 

m
it G

leichgesinnten gegenseitig austauschen und so in der eigenen H
altung 

affirm
ieren konnten. D

am
it w

urden unw
eigerlich gew

isse M
odi und Verhal -

tensregeln eingeführt.

B
S

: M
eines Erachtens adressiert Thom

as B
aldischw

ylers Installation genau 
dieses Phänom

en: W
ie sich G

ruppen m
ittels C

odes, „G
eheim

w
issen“ oder einer 

bestim
m

ten Ä
sthetik von der M

ehrheitsgesellschaft absetzen. D
ie Verheißung 

von Exklusivität gegenüber des M
ainstream

s. 

C
O

: B
aldischw

ylers A
rbeit entw

irft ein relationales G
efüge von A

rtefakten 
und O

bjekten, die die D
ynam

ik von A
bgrenzung und Identität, dem

 B
egehren  

nach Teilhabe und der K
om

m
erzialisierung solcher Strategien vielfach in  

den B
lick nim

m
t. D

ie B
om

berjacke ist dann w
ohl Insigne; vielleicht w

ie kein 
anderes K

leidungsstück w
urde sie von diversen subkulturellen Szenen für  

sich entdeckt und getragen. 

B
S

: D
er K

ünstler entdeckt diese D
ynam

ik sogar in B
iergläsern. Einst einzig für 

eine bestim
m

te M
ailänder B

ar produziert, w
erden sie heute m

assenw
eise  

m
it dem

 Versprechen vertrieben, durch den K
auf Teil dieser exklusiven B

ar- 
gesellschaft zu sein.

K
R

: In vielen Fällen ist solch eine subkulturelle G
ruppenzugehörigkeit sicher 

vor allem
 eine A

rt gelebtes Statem
ent, das von der übrigen G

esellschaft still -
schw

eigend beäugt w
ird. W

enn eine G
em

einschaft jedoch m
it einem

 geschlos-
senen W

eltbild einhergeht, stellen sich für m
ich auch politische Fragen. 

K
önnen doch subkulturelle B

ew
egungen auch in R

adikalität und dem
 W

unsch 
nach Im

perativen m
ünden.

N
N

: Ich w
ürde allerdings gern noch einm

al an die Faszination und das Poten-
tial solcher Subkulturen und ihre verdichtete ästhetische Lebensgestaltung 

D
ie D

ynam
ik von E

in- und A
usschluss w

andelt sich hierbei von 
einer D

isziplinarlogik zu einer Triebfeder, die vom
 B

egehren des 
D

azugehörens dom
iniert w

ird.
D

er 1968 gegründete S
hop „P

udding E
xplosion“ m

arkiert einen 
historischen M

om
ent, in dem

 sich zahlreiche höchst diverse  
B

ew
egungen form

ierten, die sich einerseits gegen das E
tablier-

te auflehnten und andererseits bereits Logiken verkörperten,  
die seither vielgestaltige, m

itunter produktive E
ntfaltungen ge-

funden haben, die bis in die G
egenw

art hinein w
irksam

 sind. 

B
S

: „Pudding Explosion“ w
ar vielleicht einer der ersten Läden in D

eutsch-
land, der für die A

usstattung der Subkulturszene gegründet w
urde. Subkultur 

w
urde jedoch gerade 1968 als A

usdruck einer gesellschaftlichen M
inderheit 

verstanden, die gegen eine kapitalistisch-konservative M
ehrheitsgesellschaft 

aufbegehrt, an einem
 gerechteren U

m
bau der G

esellschaft m
itw

irken könnte 
und jedenfalls potentiell politisch ist. 3 

C
O

: A
llerdings verneinte der M

itbegründer Paul M
aenz eine konkrete politi- 

sche A
bsicht hinter diesem

 K
osm

os. Er selbst sagte schließlich: „W
ir w

aren 
nicht dafür, w

ir w
aren nicht dagegen, w

ir w
aren einfach w

oanders“. 4

N
N

: V
ielleicht kann m

an es als politische G
este deuten, dass M

aenz und R
oehr, 

die sich zu diesem
 Zeitpunkt bereits erfolgreich m

it gem
einsam

en A
usstel -

lungsprojekten w
ie Serielle Form

ationen (1967) oder D
ies alles H

erzchen  
w

ird einm
al dir gehören (1967) in der K

unstszene etabliert hatten, einen  
„Pop-H

ead-Shop“ für die Subkultur eröffneten und keine G
alerie für M

inim
al 

A
rt. Stattdessen dieser m

ysteriöse Laden, dessen A
ngebot an Pop-A

rtikeln 
doch auch w

ieder den künstlerischen A
rbeiten R

oehrs, den C
ollagen aus W

er -
beanzeigen, B

estandteilen der Pop-K
ultur, so verw

andt ist. K
onnten sie dort 

ein anderes Publikum
 erw

arten und ansprechen als im
 elitären G

aleriekontext?

3 
 D

as B
egriffsfeld der S

ubkultur (U
nterkultur) bezeichnet in der S

oziologie eine bestim
m

te U
ntergruppe bzw

. Teilm
enge einer 

 
 dom

inanten R
ahm

en bzw
. M

utter-K
ultur, die in sich w

eitestgehend geschlossen ist. A
ls überindividuelle S

ystem
e 

 
 obliegen ihnen gew

isse G
esetzm

äßigkeiten, deren grundsätzlichen W
erte und N

orm
en die M

itglieder der S
ubkultur teilen 

 
 und in B

eziehung zur M
utterkultur bestim

m
en. R

olf S
chw

endters differenziert grundsätzlich zw
ischen zw

ei Typen 
 

 von S
ubkultur, der Teil- und G

egenkulturen. U
nter Teilkultur versteht S

chw
endter in das gesellschaftliche S

ystem
 integrierte 

 
 K

onsum
bew

egungen, w
ohingegen der B

egriff G
egenkultur eine in O

pposition zum
 gängigen G

esellschaftsm
odell 

	
	w
irkende	K

ultur	m
eint.	S

chw
endter,	R

olf:	Theorie	der	S
ubkultur,	K

öln	1971	(zahlr.	N
euaufl.).

4 
 P

aul M
aenz, rezit. siehe „C

oca C
ola und K

arl M
arx. Zum

 U
rsprung von ‚P

udding E
xplosion‘“.
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sich dann schnell in der konventionellen Verm
arktungsindustrie w

ieder – die 
Exklusivität der G

ruppe w
ird zum

 K
ennzeichen der ersehnten W

are.

K
R

: M
eines Erachtens treibt Jennifer Lyn M

orone diesen G
edanken auf die 

Spitze. W
ir, die w

ir uns auf dem
 eigenen Youtube-K

anal oder Instagram
-Profil 

gern w
arenförm

ig in Szene setzen, w
erden hier m

it der w
ohl absurdesten  

Form
 der Selbstkom

m
odifizierung konfrontiert. „In this system

, You are the 
founder, C

EO
, shareholder and product using your ow

n resources“, heißt 
es laut der C

orporate Identity M
orones. M

it dem
 in persiflierender H

altung 
angepriesenen Parfüm

 aus eigenen K
örpersubstanzen w

ird „Identity“ hier 
w

örtlich genom
m

en. A
 la K

ardashian w
ird das „Ich“, das w

ohl exklusivste G
ut 

überhaupt, ungeniert zur W
are stilisiert und in abgepackten Portiönchen für 

den allgem
einen W

arenfetisch freigegeben. D
ass das Produkt nicht ist, w

as es 
vorgibt zu sein, erscheint sodann zw

eitrangig. 
 B

S
: Es ist enorm

, w
as für eine Steigerung die M

arketinglogik innerhalb 
w

eniger Jahrzehnte erfahren hat. A
us heutiger Perspektive w

irken die sich in 
den 1960er Jahren gerade erst etablierenden Form

en der Produktw
erbung 

fast rührend naiv. W
ie die U

S-am
erikanische Pop A

rt oder der K
apitalistische 

R
ealism

us hatte auch Peter R
oehr seine Freude daran, die durchschaubaren 

K
onsum

versprechen künstlerisch zu parodieren. In Film
-M

ontagen I-III  
(1965) w

ird „Extra M
ileage“ solange w

iederholt, bis jede und jeder verstan- 
den hat, dass das A

uto m
it diesem

 B
enzin einfach länger fährt. D

agegen  
m

uss M
orones Strategie aus dam

aliger Perspektive geradezu unvorstellbar 
provokant w

irken. 

C
O

: D
ie skulpturale A

rbeit Zur Lindenw
irtin (2016) von Jasm

in W
erner 

kann m
eines Erachtens als typologisches A

nalogon zur M
arketingstrategie 

M
orones – dem

 „Self-as-a-product“ K
onzept – verstanden w

erden. A
llerdings 

geht die Triebkraft hier w
ie im

 biblischen Sündenfall von der Verführungs -
m

acht des W
eiblichen aus. G

leichsam
 der Pop A

rt, die die Produktw
erdung 

und -w
erbung ironisch affirm

iert und kom
m

entiert, referiert auch W
erner auf 

eine Verm
arktungsform

 der W
eiblichkeit, deren B

ezugssystem
 aber nicht der 

erstarkte K
apitalism

us, sondern die Institution K
irche ist. M

an denke nur an 
die Inschrift des B

echers der Skulptur und das hier zitierte Lied „K
ein Tropfen 

im
 B

echer“, in der eine junge schöne W
irtin besungen w

ird, die die M
änner 

zum
 W

einkonsum
 verleitet: „H

ast du keinen H
eller m

ehr, gib zum
 Pfand dein 

R
änzel her, aber trinke w

eiter!“ D
ie Verführung basiert letztlich auf der glei -

erinnern: D
ie M

ailänder B
ar w

ar ein Projekt der 1970er Jahre in der Tradition 
der K

unst-Avantgarden – etw
a des russischen K

onstruktivism
us –, die durch 

avancierte künstlerische G
estaltung von A

lltagsobjekten versuchten, Zugriff 
auf die A

lltagsw
elt zu bekom

m
en: K

unst und Leben verbinden, die G
esell -

schaft gestalten, einen öffentlichen O
rt zum

 B
iertrinken aufw

erten. A
uch 

unsere A
usstellung arbeitet m

it der Faszination und den O
bjekten, die daraus 

hervorgegangen sind. 

K
R

: Spannend erscheint m
ir zudem

 B
aldischw

ylers R
echerche zu einem

 Fan-
zirkel, der sich einzig für eine bestim

m
te Spielart des H

ard R
ock begeis- 

tern konnte, w
ie sie das M

usik-Label Sub Pop aus Seattle vertrieb. D
ie M

usik 
w

urde an der U
S-am

erikanischen W
estcoast produziert, doch die Fans ver -

suchten, das transportierte G
efühl im

 M
ünchen der 1980er Jahre zu leben und 

sich m
öglichst um

fassend in diese Lebensw
elt einzufühlen.

N
N

: D
iesen subkulturellen G

ruppen könnte m
an einen gew

issen „Inselstatus“ 
zusprechen. A

nstatt w
iederständige Ideen in die G

esellschaft hineinzutragen, 
bevorzugen sie es, sich abzukapseln und auf ihrer privaten Insel davonzutreiben. 

B
S

: A
us dieser Perspektive eröffnet sich vielleicht auch die Frage, inw

iew
eit 

die D
ynam

ik in solchen Zirkeln jener der heutigen „Echo cham
bers“ oder  

„Filter bubbles“ von O
nline-Foren gleicht. 5 H

ier bestätigen sich G
leichgesinnte 

in ihren jew
eiligen politischen A

nsichten, häufig ohne je m
it M

einungen außer -
halb des eigenen Spektrum

s konfrontiert zu w
erden oder sich selbst m

it diesen 
zu beschäftigen. D

as algorithm
ische Prinzip trägt dazu bei, die B

ereitstellung 
alternativer Inform

ationen zu verhindern. 

C
O

: Interessant ist dabei auch der B
lick von außen: B

islang N
icht-Einbezogene 

nehm
en solche scheinbar exklusiven Zirkel nicht w

ahr, sie sind ihnen gleich -
gültig oder aber sie entw

ickeln ein gesteigertes Interesse. D
enn es geht schließ-

lich auch um
 die Setzung, den eigenen K

reis für überlegen zu halten und dies 
nach außen zu propagieren. D

abei w
ird im

m
er schon unterstellt, dass tendenziell 

eine große G
ruppe von M

enschen am
 eigenen M

odell teilhaben m
öchten. D

ie 
von außen herangetragene A

ufm
erksam

keit, dieses B
egehren nach Teilhabe, 

w
ird zu einem

 konstitutiven M
om

ent. Vorm
als subkulturelle Identitäten finden 

5	
	„Filter	bubble“	ist	ein	von	E

li	P
ariser	definierter	B

egriff	in:	D
ers.:	The	Filter	B

ubble:	W
hat	the	Internet	Is	H

iding	from
	You,	

 
 N

ew
 York 2011.

Form
ing a C

om
m

unity
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Zac Langdon-Poles Bird of Paradise (Paradisaea Apoda) (2015) sichtbar. 
V

ielleicht könnte m
an hierbei tatsächlich von einem

 historischen Vorläufer der 
„Filter bubble“ sprechen. O

bw
ohl sich die A

nnahm
e eines fußlosen Vogels  

als Fehlinterpretation herausstellte, fand diese G
eschichte, die über V

ölker  
und K

ontinente hinw
eg übertragen w

urde, Eingang in die W
issenschaft.

B
S

: Es ist faszinierend, w
ie Zac Langdon-Pole anhand des konkreten G

egen-
stands ein historisches A

priori sichtbar m
acht. 6 D

enn das, w
as die W

irklich-
keitsbedingungen von Vorstellungen, A

ussagen und dam
it einhergehend von 

konkreten Praktiken bildet, bleibt häufig hintergründig und unvernehm
bar. 

Jede G
esellschaft verfügt aber gleichw

ohl über genuine W
eisen, unterschied -

liche Facetten der R
ealität zu adressieren und dam

it im
m

er auch erst zu 
produzieren. Indem

 sich G
ruppen bestim

m
te W

issensordnungen und K
ultur -

techniken aneignen, prägen sie ihre Identitäten. D
iese O

rdnungen geben  
som

it stets bestim
m

te D
enk- und H

andlungsw
eisen vor, die zur B

ildung und 
A

ufrechterhaltung der (G
ruppen-)Identität dienen.

K
R

: D
iese O

rdnungen w
erden zum

eist nicht rein rational und sym
m

etrisch, 
d.h. in einem

 Prozess des öffentlichen A
ustausches produziert, sondern sie 

gehen m
it M

acht und vor allem
 – w

ie beispielhaft im
 Fall von Bird of Paradise  

(Paradisaea Apoda) (2015) – m
it institutioneller M

acht einher, die den  
Ein- und A

usschluss von Sichtw
eisen, Inform

ationen und schließlich Subjek-
ten bestim

m
t. Trotz der diskursiven und zeitlichen D

ivergenz verm
ag  

Langdon-Pole eben daran zu erinnern. D
aran, dass m

ündliche Erzählungen, 
propagierte Sichtw

eisen und verm
eintlich objektives W

issen w
andelbar  

sind und stets von M
enschengruppen, einer K

lasse an M
achthabenden und 

„Eingew
eihten“ als M

axim
e festgesetzt w

erden. 

C
O

: D
abei kann auf die künstlerische Praxis von A

lex Turgeon verw
iesen w

er-
den, dessen H

intergrund die Frage danach bildet, in w
elchem

 Licht bestim
m

te 
kulturelle Praktiken ihr O

bjekt jew
eils erzeugen. M

it Apotheke M
on Chéri (2016) 

geht er spezifischen W
issensordnungen nach, die den m

enschlichen K
örper 

betreffen und hinterfragt, w
ie unterschiedliche kulturelle Praktiken jew

eils ein 
eigenes B

ild von ihrem
 G

egenstand schaffen. D
as rote „A

potheken-A
“, nach 

6 
 D

er B
egriff des historischen A

priori w
urde von M

ichel Foucault geprägt. E
r bezeichnet den Vorstellungshorizont all dessen, 

 
 w

as in einer bestim
m

ten historischen Lage gedacht w
erden kann und dam

it die geteilte Vorstellung dessen, w
as zu 

 
 einem

 bestim
m

ten Zeitpunkt an einem
 konkreten O

rt die W
irklichkeit einer G

em
einschaft um

fasst. V
gl. Foucault, M

ichel: 
 

 A
rchäologie des W

issens, Frankfurt am
 M

ain 1990, S
. 184.

chen konsum
tiven H

altung, die die m
ännlichen G

äste dem
 W

ein w
ie der W

irtin 
entgegenbringen. 

N
N

: D
ie kleinen W

asserpflanzen, die in M
ax Eulitz’ A

rbeit W
ater Flow

er Pots 
(2016) in dickw

andigen, eingefärbten Vasen jede für sich langsam
 heran-  

w
achsen, lassen sich auch als Porträts einer Existenz interpretieren, die m

an  
im

 eigenen spießigen Paralleluniversum
 hinter dicken Scheiben für sich  

verlebt. Zugleich sind die liebevoll, in Variationen eines rot-orangenen Strei-
fenm

usters gestalteten G
lasobjekte Einrichtungsgegenstände, w

ie m
an sie  

zur atm
osphärischen A

usstattung des W
ohnzim

m
ers benutzen w

ürde, oder aber 
zur D

ekoration eines G
alerieraum

s. Vor unserer Zw
ischennutzung w

urde  
die ehem

alige A
potheke von einer Fotogalerie genutzt, deren Inneneinrichtung 

gleichsam
 eine ästhetische Inspiration für die A

rbeit von Eulitz w
ar. 

K
R

: In Eulitz’s A
rbeit artikuliert sich m

einer A
nsicht nach vor allem

 eine 
antithetische H

altung gegenüber einer euphorischen G
ruppenm

entalität und 
idealistisch-politischem

 A
ktionism

us. D
er K

ünstler verw
eist einerseits auf  

eine Form
 der Entpolitisierung, die sich heute etw

a in der V
ielzahl von N

icht-
w

ählern niederschlägt und andererseits auf den verschrobenen und derzeit  
nicht nur w

eltpolitisch so präsenten Protektionism
us. D

ie „Innenraum
gestal-

tung“ Eulitz’s lässt sich dam
it als Stigm

a einer Lebenseinstellung lesen:  
A

n einem
 der Fenster brachte der K

ünstler eine w
eiße Epoxidharz-Stange  

an, die das Ö
ffnen und das Ein- und A

ustreten gleicherm
aßen verunm

öglicht 
und sich dennoch unm

erklich in die Fensterfront einfügt – R
esignation  

und Eskapism
us als konstitutive M

om
ente. H

erm
etisch verbarrikadiert, m

acht 
m

an es sich in der heim
eligen K

om
fortzone gem

ütlich. Vor andersartigen 
Lebensentw

ürfen, oppositionellem
 G

edankengut oder politischem
 A

ktivism
us 

schließt ein jeder und eine jede besser A
ugen und O

hren. 

C
O

: D
er M

odus von Ein- und A
usschluss, der oftm

als m
it derartigen G

ruppen-
bildungsprozessen einhergeht, kam

 historisch im
m

er w
ieder auf und bezieht 

auch andere soziale Form
en m

it ein: G
eheim

bünde, religiöse O
rden, alche -

m
istische Zirkel, K

unstreligionen. Sie alle pflegen ein „G
eheim

w
issen“ und 

besondere Praktiken, die sich zw
ischen tatsächlicher A

nw
endbarkeit, perfor -

m
ativer K

raft und Sym
bolik bew

egen.

K
R

: W
ie einschlägig sich im

m
er w

ieder Erzähltes zu institutionell legitim
ier-

tem
 und gem

einhin anerkanntem
 W

issen etablieren kann, m
acht für m

ich  

Form
ing a C

om
m

unity
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m
ent_in, als „U

neingew
eihte_r“ und Verständnislose_r. D

ie K
ünstlerinnen  

und K
ünstler verliehen diesen Elem

enten der R
ealität A

usdruck.

B
S

: Peter R
oehr und Paul M

aenz haben m
it „Pudding Explosion“ sehr früh 

untersucht, w
elche K

raft in der dinglich-ästhetischen A
usstaffierung bestim

m
-

ter Lebensw
elten liegt. Seitdem

 haben K
ünstler_innen verstärkt untersucht,  

w
ie sich spezifische A

usgestaltungen der W
irklichkeit zu gesellschaftlichen 

G
egebenheiten verhalten. W

ie kann und m
uss m

an sich zu diesen Form
en  

und O
berflächen positionieren? Sollen sie gefestigt, zurückgew

iesen, aufgebro-
chen oder transform

iert w
erden?

einem
 Entw

urf von Fritz R
upprecht M

athieu, w
eist seit den 1950er Jahren auf 

den O
rt hin, an dem

 sich Interessierte und H
ilfsbedürftige in D

eutschland m
it 

den Produkten der m
odernen M

edizin eindecken können.
B

S
: Turgeon dreht das „A

“ auf den K
opf, beschw

ert es m
it einem

 Stein und 
hängt es kunstvoll an Seilen auf – ein A

kt, der auf Techniken japanischer 
B

ondage-Praktiken referiert. In ihrer A
ggregation w

erden das Fesselspiel und 
die Leuchtreklam

e zu Em
blem

en spezifischer W
issensordnungen, die sich 

m
it dem

 m
enschlichen K

örper auseinandersetzen. Sie stehen für ein ganzes 
R

egister von Ü
berlieferungen, kulturellen Spezifika, m

ateriellen Verfahren und 
institutionellen Form

ationen, die den K
örper auf eigene A

rt bestim
m

en.  
Indem

 Turgeon zw
ei divergente B

ezugssystem
e nebeneinander setzt, gelingt  

es, den B
lick etw

a auf queere D
iskurse und verborgene Vorannahm

en  
zu eröffnen. 

N
N

: H
ier lässt sich auch ein B

ezug zu Jasm
in W

erners C
ollage einer staatli-

chen A
ufklärungsbroschüre über erw

ünschtes zw
ischenm

enschliches Verhalten 
m

it Fotografien von M
önchspfeffer herstellen. D

ie A
rbeit ruft K

örper- und 
D

isziplinierungsdiskurse auf und stellt eine Spannung her zw
ischen einer  

verm
eintlich m

öglichst neutralen und vernünftigen C
om

ic-Verhaltensanlei-
tung und der historischen Legende einer quasi m

agisch auf den K
örper einw

ir-
kenden Substanz. 

C
O

: Jasm
in W

erner pointiert dabei institutionell und gesellschaftlich determ
i-

nierte K
örper- und G

eschlechterbilder und verschaltet das traum
atische  

und gesellschaftlich tabuisierte M
om

ent sexueller G
ew

alt m
it dem

 W
issens- 

und R
egelsystem

 des christlichen G
laubens. 

K
R

: D
ie O

bjekte der A
usstellung berichten gew

isserm
aßen von einem

 spe-
zifischen historischen M

om
ent und/oder erzählen von einer politischen oder 

ideologischen H
altung und den ihnen inhärenten bedeutungskonstitutiven 

W
issens- und Verhaltensordnungen. D

ie K
ünstler_innen kom

m
entieren das 

darin liegende M
om

ent der Identitätsstiftung und w
eisen darauf hin, dass 

Identität kein statisches G
efüge, sondern ein K

onstrukt ist, ein Prozess, den  
es auszuhandeln gilt – nicht nur m

it den Zeitgenoss_innen, sondern auch  
m

it all dem
, w

as die W
irklichkeit bereithält und form

t.

C
O

: K
ünstlerisch aufbereitet sind es gerade D

inge und Einrichtungen, die 
unser Leben konstruieren und für uns R

ollen bereithalten – als Fan, als K
onsu -

02. F
O

R
M

IN
G

 A
 C

O
M

M
U

N
IT

Y

P
art of a com

m
unity? B

etw
een desire and protest 

in the for and against of identity and standardization. 
A

 roundtable discussion betw
een N

ora N
euhaus (N

N
), C

elena 
O

hm
er (C

O
), K

erstin R
enerig (K

R
), 

and B
enedikt S

eerieder (B
S

)

S
ince the early days of w

estern m
odernity, the form

ation of 
groups and circles antagonistic to the “m

ainstream
”, how

ever 
that m

ay be defined, have alw
ays been a crucial factor —

  
from

 the tender boys of the P
re-R

aphaelite B
rotherhood or  

the G
eorge-K

reis, through pop m
usic and fashion subcultures 

like punk and rave, all the w
ay up to the extrem

e exam
ple  

of the m
urderous M

anson fam
ily. 1 These, in turn, can produce  

a self-contained universe of aesthetics, m
oral outlooks, and 

political attitudes. 2 M
em

bers m
utually reinforce each other  

1	
	“C

ountercultural	com
m
unities	w

eren’t	the	first	ones	to	m
anoeuvre	back	and	forth	betw

een	opening	and	closing,	inclusion	
 

 and exclusion, but since these groups em
erge, grow

 and shrink inform
ally, at least in their heroic years, their hauteur 

 
 and tenderness often m

elt together into gestures such that one can w
elcom

e the w
orthy w

ith the right gesture and reject 
 

 others w
ho interfere and destroy w

ith a different gesture.” D
iederichsen, D

iedrich: Ü
ber P

op-M
usik, C

ologne 2014, 
 

 p. 388 et seq.
2	

	The	conceptual	field	of	social	groups	is	both	diffuse	and	highly	discussed	in	social	psychology,	often	describing	a	form
ally,	

	
	inform

ally,	or	tem
porarily	self-constituting	interaction	m

odel.	The	groups	are	form
ed	on	the	basis	of	specific	rules	

 
 and norm

s w
hich are im

plicitly or explicitly negotiated am
ong the m

em
bers. These “rules of the gam

e” not only express the 
 

 group’s aim
s but also constitute the group’s ow

n im
age of its m

em
bers as w

ell as the im
age that outsiders have of the 

 
 group. S

ee O
exle, O

tto G
erhard; Von H

ülse-E
sch, A

ndrea: D
ie R

epräsentation der G
ruppen: Texte, B

ilder, O
bjekte, 

 
 G

öttingen 1998, p. 17 et seq.; “M
usic, like identity, is both perform

ance and story; it describes the social in the individual 
 

 and the individual in the social […
] Identity is —

 like m
usic —

 sim
ultaneously an object of ethics and aesthetics.” 

 
 Frith, Sim

on: “M
usik und Identität” (1996), in: Engelm

ann, Jan (Ed.): D
ie kleinen U

nterschiede. D
er C

ultural Studies-R
eader, 

 
 Frankfurt am

 M
ain / N

ew
 York 1999, p. 149–169.

E
N
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R
oundtable D

iscussions

culture rather than a gallery for M
inim

al A
rt. They opted to open a m

ys- 
terious shop w

hose offerings of pop item
s w

ere in fact very related to R
oehr’s 

artistic w
ork —

 the collages of advertisem
ents and elem

ents of pop culture. 
W

ouldn’t they find and address a different audience here than they w
ould in an 

elitist gallery context?

K
R

: That’s exactly w
hat “Pudding Explosion” w

as trying to get aw
ay from

.  
I think the shop’s item

s m
aterialized m

om
ents of “otherness”: instead of grey 

flannel suits, there w
ere colorful tow

els; instead of the FA
Z, there w

ere M
ao 

bibles, the Peking-review
, and the B

eatles m
ushroom

 cuts. It w
as also defi -

nitely about creating a social space, integrating w
ith society in a new

 w
ay, 

and addressing a different audience. N
evertheless, R

oehr and M
aenz w

eren’t 
trying to address the m

asses, but rather specific “insiders”. They offered a 
place w

here likem
inded people could have a m

utual exchange and thereby 
affirm

 their ow
n attitudes. This inevitably introduced certain m

odes and rules 
of conduct.

B
S

: In m
y view

, Thom
as B

aldischw
yler’s installation addresses exactly this 

phenom
enon: how

 groups use codes, “secret know
ledge”, or a certain aesthetic 

to distinguish them
selves from

 the social m
ajority. The prom

ise of exclusivity 
in contrast to the m

ainstream
.

C
O

: B
aldischw

yler’s w
ork creates a rational fram

ew
ork for view

ing artefacts 
and objects that, in m

any w
ays, takes into consideration the dynam

ics of 
exclusion and identity, the desire to belong, and the com

m
ercialization of such 

strategies. The bom
ber jacket is thus probably an insignia; m

aybe no other 
piece of clothing has been discovered and w

orn by such a diverse array of 
subcultural scenes. 

B
S

: The artist even discovers these dynam
ics in beer glasses. O

nce produced 
exclusively for a particular bar in M

ilan, they are m
ass distributed today  

w
ith the prom

ise of buying a piece of this exclusive and now
 extinct bar society. 

K
R

: In m
any cases m

em
bership in such subcultural groups is, above all else, 

a type of lived statem
ent, silently observed by the rest of society. W

hen a 
com

m
unity goes along w

ith a closed of view
 of the w

orld, it raises political 
questions for m

e. C
an subcultural m

ovem
ents also lead to radicalism

 and  
the desire for certain im

peratives? 

and construct independent identities that som
etim

es stand in 
sharp contrast to a consensus w

ithin the greater society that 
they protest against as a circle of initiates. 
These circles som

etim
es develop a suction effect. G

row
ing 

aw
areness of the desirability of a particular m

odel of being an 
outsider not only reinforces the group-consciousness am

ong  
its participants, but also often leads to external com

m
ercial 

appropriation. The dynam
ics of inclusion and exclusion then 

transform
 from

 a disciplinary logic into a driving force dom
inated 

by the desire to belong.
The “P

udding E
xplosion” shop, founded in 1968, m

arks a  
historical m

om
ent characterized by the form

ation of the m
ost 

diverse cultural m
ovem

ents. O
n the one hand, they revolted 

against the establishm
ent. O

n the other, they already em
bodied 

logics w
ith m

anifold and, on occasion, productive im
plications 

that rem
ain effective to this day.

B
S

: “Pudding Explosion” w
as perhaps one of the first shops in G

erm
any estab-

lished to facilitate a subculture. Particularly in 1968, subculture w
as under-

stood as the expression of a social m
inority w

hich not only revolted against 
the conservative-capitalist societal m

ajority, but w
as also thought to be  

able to contribute to a m
ore equitable restructuring of society and hence poten-

tially political. 3

C
O

: Paul M
aenz, the cofounder, certainly denied any concrete political agenda 

hiding behind this cosm
os. H

e ultim
ately said him

self, “W
e w

eren’t for, w
e 

w
eren’t against, w

e w
ere just som

ew
here else”. 4

N
N

: H
aving already successfully established them

selves in the art scene w
ith 

joint exhibition projects like Serielle Form
ationen (1967) and D

ies alles  
H

erzchen w
ird einm

al dir gehören (1967), one can perhaps see a political  
gesture in the fact that M

aenz and R
oehr opened a “pop head shop” for sub- 

3	
	In	sociology,	the	conceptual	field	subculture	describes	a	certain	subgroup	or	subset	of	a	dom

inant	fram
ew

ork	or	
 

 m
other culture, w

hich is m
ostly closed. A

s a supra-individual system
, it conform

s to certain law
s w

hose fundam
ental 

 
 values and norm

s are shared by its m
em

bers and determ
ined in relation to the m

other culture. R
olf S

chw
endter 

 
 fundam

entally distinguishes betw
een tw

o kinds of subculture: partial cultures and countercultures. A
ccording to 

 
 S

chw
endter, a partial culture is a consum

er m
ovem

ent integrated into the social system
. A counterculture, by contrast, 

 
 describes a culture w

hich functions in opposition to an established social m
odel. S

chw
endter, R

olf: Theorie der 
 

 S
ubkultur, C

ologne 1971. 
4 

 P
aul M

aenz quoted in “C
oca C

ola and K
arl M

arx. The O
rigins of ‘P

udding E
xplosion’”. 
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selves back in the conventional m
arketing industry —

 the exclusivity of the 
group becom

es a m
arker of a product’s desirability.

K
R

: In m
y opinion, Jennifer Lyn M

orone’s takes this line of thought to its 
breaking point. W

e, w
ho gladly show

case ourselves as com
m

odities on 
YouTube and Instagram

, are confronted here w
ith the m

ost absurd form
 of 

self-com
m

odification. A
ccording to M

orone’s corporate identity, “in this 
system

, You are the founder, C
EO

, shareholder and product using your ow
n 

resources.” H
er parodically advertised perfum

e m
ade w

ith her ow
n bodily  

substances takes “identity” in a literal sense. The “I” becom
es the m

ost exclu-
sive com

m
odity, unabashedly m

ade into a product, stylized and released  
in sm

all, apportioned packages to feed the general com
m

odity fetish, à  
la K

ardashian. That the product is not w
hat it purports to be appears to be  

of secondary im
portance.

B
S

: The grow
th of this m

arketing logic that w
e’ve seen in less than a decade  

is staggering. From
 today’s standpoint, early form

s of product advertisem
ent 

from
 the sixties look alm

ost endearingly naive. Like the A
m

erican Pop A
rtists 

and the G
erm

an C
apitalist R

ealists, Peter R
oehr also took pleasure in artisti -

cally parodying vacuous consum
er prom

ises. In Film
-M

ontagen I-III (1965) 
“extra m

ileage” is repeated so m
any tim

es that everyone understands that 
w

ith this particular petrol the car just drives further and further. In contrast, 
M

orone’s strategy w
ould have looked unim

aginably provocative back then.

C
O

: In m
y opinion, the sculptural piece Zur Lindenw

irtin (2016) by  
Jasm

in W
erner can be seen as a typological analogue to M

orone’s m
arketing 

strategy —
 the concept of the “self-as-product”. Indeed, the driving force 

here, as w
ith the original sin, is the seductive pow

er of the fem
inine. Sim

-
ilar to Pop A

rt, w
hich ironically affirm

ed and com
m

ented on becom
ing and 

advertising a product, W
erner refers to a form

 of m
arketing fem

ininity, w
hose 

system
 of references is institutionalized religion, rather than an intensified 

capitalism
. Just think of the song cited in the inscription on the sculpture’s 

cups —
 “N

ot a drop in the bucket” —
 w

hich describes a beautiful young 
landlady leading m

en to consum
e w

ine. “If you don’t have a cent dear, just 
give your bag here, m

ake sure to keep on drinking!” The seduction is ulti -
m

ately based on the sam
e consum

erist attitude that m
en have tow

ards both 
w

om
en and w

ine. 

N
N

: I’d like, once again, to touch upon the fascination w
ith and potential  

for such subcultures and the concentrated aesthetics of their lifestyles.  
The M

ilanese bar w
as a project that cam

e from
 the art avant-garde tradition  

of the seventies —
 som

ething like R
ussian C

onstructivism
 —

 w
hich sought 

out advanced artistic form
s in everyday objects to get a grasp on day-to-day 

life. They com
bined art and life, shaped society and upgraded a public place 

to drink beer. O
ur exhibition also w

orks w
ith this fascination  

and the objects that em
erge from

 this. 

K
R

: W
hat’s also exciting is B

aldischw
yler’s research into a uniquely enthusi- 

astic fan base for a particular variety of hard rock distributed by the Seattle  
m

usic label Sub Pop. The m
usic w

as produced on the A
m

erican W
est C

oast, 
but fans tried to live it as an im

ported feeling in M
unich in the 1980s and 

em
pathise w

ith that type of lifew
orld as m

uch as possible. 

N
N

: O
ne m

ight speak of these subcultural groups in term
s of a certain “island 

status”. Instead of bringing oppositional ideas into society, they prefer escap -
ing to their ow

n private island.

B
S

: This perspective also raises the question of to w
hat extent the dynam

ics of 
such circles resem

ble som
e of today’s “echo cham

bers” or “filter bubbles” in 
online forum

s. 5 They facilitate like-m
inded people affirm

ing their ow
n respec-

tive political view
s, often w

ithout ever being confronted by opinions beyond 
the scope of their ow

n political view
 or engaging w

ith these opinions them
-

selves. The algorithm
 principle contributes to this by hindering the distribution 

of alternative inform
ation.

C
O

: In that regard it is interesting to think about the view
 from

 outside: the 
un-included don’t notice such apparently exclusive circles. They are indif -
ferent to them

 or, on the contrary, they develop a heightened interest in them
. 

B
ecause it’s ultim

ately about positing one’s ow
n circle as superior and then 

propagating this fact to the outside, it’s alw
ays assum

ed that, generally speak -
ing, a large group of people w

ant to participate in one’s ow
n m

odel of society. 
A

ttention draw
n from

 the outside —
 the desire to participate —

 becom
es a 

constitutive m
om

ent. In the past, subcultural identities quickly found them
-

5 
 “Filter bubble” is a term

 coined by E
li P

ariser in his eponym
ous The Filter B

ubble: W
hat the Internet Is H

iding from
 You,

 
 N

ew
 York, 2011.
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B
S

: It’s fascinating how
 Zac Langdon-Pole uses concrete objects to visualize 

som
ething like a historical a priori. 6 B

ecause that, w
hich constitutes the  

conditions of the reality of ideas, statem
ents, and is follow

ed by concrete prac-
tices, rem

ains m
ore often than not silent and relegated to the background.  

N
evertheless, every society has a genuine w

ay of addressing different aspects  
of reality and thereby also producing them

. A
s a group acquires certain system

s 
of know

ledge and cultural techniques, they shape their identity. These orders 
thus alw

ays prescribe certain w
ays of thinking and acting, w

hich serve to form
 

and m
aintain the (group) identity.

K
R

: In large part, these orders are not purely rational and sym
m

etric (i.e. pro-
duced through a process of public exchange). R

ather, they typically accom
pany 

pow
er and, in particular, institutional pow

er —
 as exem

plified in the case of 
Bird of Paradise (Paradisaea Apoda) (2015) —

 w
hich determ

ines the inclusion 
and exclusion of perspectives, types of inform

ation, and, ultim
ately, subject 

positions. D
espite the discursive and tem

poral divergence, Langdon-Pole is able 
to rem

em
ber. H

e’s able to rem
em

ber that oral narratives, propagated perspec -
tives, and supposedly objective know

ledge are m
utable and alw

ays prescribed 
as a m

axim
 by the class of “initiates” and those w

ho exert pow
er in a group  

of people. 

C
O

: W
e can bring up A

lex Turgeon’s art practice here, w
hich is inform

ed by 
the question: in w

hat light do certain cultural practices generate their objects. 
In Apotheke M

on C
héri (2016), he explores specific orders of know

ledge that 
affect the hum

an body and interrogates how
 various cultural practices each 

create their ow
n im

age of their object. Since the fifties, the red “A
potheken-A

”, 
based on a design by Fritz R

upprecht M
athieu, has pointed to the place in G

er -
m

any w
here the people in need and interest can stock up on the products  

of m
odern m

edicine.

B
S

: Turgeon turns the “A
” on its head, w

eighs it dow
n w

ith a rock and artfully 
suspends it w

ith rope —
 an act referring to Japanese bondage techniques. 

Taken together, the rope-w
ork and neon sign becom

e em
blem

s of specific 
orders of know

ledge that deal w
ith the hum

an body. They stand for tw
o differ -

6 
 The concept of the historical a priori w

as inform
ed by the w

ork of M
ichel Foucault. H

e uses the term
 to describe everything 

 
 that can be thought w

ithin a particular historical situation and subsequently the shared conception of w
hat constitutes 

	
	the	reality	of	a	com

m
unity	at	a	specific	tim

e	and	place.	S
ee	Foucault,	M

ichel:	A
rchäologie	des	W

issens,	Frankfurt	am
	M
ain	

 
 1990, p. 184.

N
N

: The sm
all aquatic plants that slow

ly grow
 in thick, tinted vases in M

ax 
Eulitz’s piece W

ater Flow
er Pots (2016) can also be seen as portraits of an  

existence spent behind the thick panes of one’s ow
n bourgeois, parallel uni-

verse. A
t the sam

e tim
e, the lovingly designed glass objects w

ith variations 
of red and orange striped patterns are pieces of furniture that could be used to 
decorate a living room

 or gallery space. B
efore our interim

 use of the space,  
the form

er pharm
acy w

as used by a photo gallery w
hose interior decoration 

served as the aesthetic inspiration for Eulitz’s w
ork. 

K
R

: I think Eulitz’s w
ork articulates, above all, a position that is antithetical to 

an euphoric group m
entality and idealist political actionism

. O
n the one hand, 

the artist refers to a form
 of political indifference, reflected exem

plary in low
 

voter turnout rates today. O
n the other, he refers to an eccentric protectionism

, 
present not only in a geopolitical sense. O

ne can read Eulitz’s “interior design” 
as the stigm

atization of a lifestyle: the artist put a w
hite epoxy bar on one of 

the w
indow

s, m
aking it im

possible to open or enter and exit through it. A
nd 

yet it fits im
perceptibly into the w

indow
 facade —

 resignation and escapism
 as 

constitutive m
om

ents. H
erm

etically barricaded in, you m
ake yourself cosy in 

a hom
e-like com

fort zone. Everyone prefers to close their eyes and ears w
hen 

confronted w
ith alternative m

odes of living, oppositional ideas, or political 
activism

.

C
O

: The m
ode of inclusion and exclusion that often goes w

ith such group-for-
m

ation processes com
es up again and again in history. It also includes other 

social form
s: secret societies, religious orders, alchem

ist circles, art as religion. 
They all m

aintain “secret know
ledge” and particular practices that vacillate 

betw
een actual applicability, perform

ative pow
er, and sym

bolism
.

K
R

: For m
e, Zac Langdon-Pole’s Bird of Paradise (Paradisaea Apoda) (2015)  

visualizes how
 continually repeating inform

ation eventually leads to institu-
tional legitim

ation and the com
m

unal acceptance of know
ledge. Perhaps one 

could actually speak here of an historical precedent to the “filter bubble”. 
A

lthough the supposition of a footless bird turned out to be a m
isinterpretation, 

the story dissem
inated across different populations and continents, eventually 

finding its w
ay into science. 
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66 ent and encom

passing registers of traditions, cultural specificities, m
aterial  

procedures, and institutional form
ations that determ

ine the body. B
y juxta-

posing tw
o divergent fram

es of reference, Turgeon succeeds at shifting the 
view

er’s attention tow
ards hidden presuppositions and queer discourses.

N
N

: This resonates w
ith Jasm

in W
erner’s collages, w

hich assem
ble photo-

graphs of chaste tree berries together w
ith state educational brochures about 

advisable interpersonal conduct. The w
ork invokes discourses on the body  

and discipline. It produces a tension betw
een a supposedly neutral and reason-

able, cartoon-like behavior guide and the historical legend of the quasi-m
agi-

cal substance of chaste berries that acts on the body.

C
O

: Jasm
in W

erner thereby points to institutional and social determ
inations 

of the body and notions of gender. She connects traum
atic and socially taboo 

m
om

ents of sexual violence to the C
hristian faith’s system

s of know
ledge  

and regulation.

K
R

: The objects included in the exhibition certainly speak of a specific  
historical m

om
ent and/or a political or ideological position’s narrative and 

the constitutive orders of know
ledge and behavior associated w

ith it. The  
 artists com

m
ent on the underlying elem

ent of identity creation, highlighting 
the fact that identity is not a static structure, but rather a construct. It is a  
process that needs to be negotiated —

 not only am
ong contem

poraries, but 
also am

ong all that w
hich shapes and offers us a reality.

C
O

: A
rtistically prepared, these are things and institutions that construct our 

lives and offer us our roles —
 as fans, as consum

ers, as the “uninitiated”,  
or as som

eone w
ho just doesn’t get it. The artists give expression to these 

elem
ents of reality.

B
S

: W
ith “Pudding Explosion”, Peter R

oehr and Paul M
aenz m

ade an early 
investigation into the pow

er that lies in the m
aterial-aesthetic accouterm

ents of 
specific life-w

orlds. Since then, artists have increasingly exam
ined how

 specific 
w

ays of organizing and em
bellishing reality relate to societal circum

stances. 
H

ow
 can and how

 m
ust one position oneself in relation to these form

s and sur -
faces? Should they be consolidated, rejected, pried open or transform

ed?

03. A
R

T
E

(FA
K

T
)

A
rte(fakt) – F

iktive Tatsachen und subjektive N
arrative. 

E
in R

oundtablegespräch zw
ischen 

Layla B
urger-Lichtenstein (LB

), B
eatrice H

ilke (B
H

), 
Franziska Linhardt (F

L) und K
atrina W

eissenborn (K
W

)

In Z
eiten, in denen G

laubenssätze und E
rkenntnisse in höchs-

tem
 M

aß
e kontingent erscheinen und sich der verm

eintlich 
sichere G

rund der O
bjektivität längst als porös erw

iesen hat, 
haftet Fakten etw

as Verdächtiges an. V
or allem

 die journalisti-
sche B

erichterstattung sieht sich m
it einem

 Verlust an G
laub-

w
ürdigkeit und S

eriosität konfrontiert, der nicht zuletzt vom
 

gegenw
ärtig prekären S

tatus eines lange als absolut geltenden 
W

ahrheitsbegriffs herrührt. D
urch das dem

okratische P
otential 

des Internets w
urde eine P

lattform
 für M

einungsäuß
erung ge-

schaffen, die nicht den journalistischen und w
issenschaftlichen 

K
riterien der neutralen B

eobachtung und deskriptiven, argum
en-

tativen Form
 entspricht, sondern subjektive S

tim
m

ungsbilder 
schafft. „G

efühl ist jetzt ein verm
eintlich glaubhafter M

odus der 
K

ritikalität“, form
uliert A

da O
’H

iggins. 1 D
iskursive A

utorität w
er-

de heutzutage vor allem
 durch die S

uggestion von A
uthentizität 

erzeugt, nicht durch das fundierteste A
rgum

ent. D
iesem

 aktuel-
len M

odus der S
ubjektivierung, seiner P

roblem
atik, aber auch 

seinen P
otentialen w

ird im
 folgenden G

espräch nachgegangen. 
A

usgangspunkt bilden dabei die im
 Z

uge der A
usstellung A

fter 
facts – P

udding E
xplosion rearticulated gezeigten künstleri-

schen W
erke.

B
H

: Einen interessanten A
spekt im

 Zusam
m

enhang m
it dem

 Them
a der Sub-

jektivierung von Fakten bildet m
eines Erachtens die M

ethode des Storytellings. 
A

ls om
nipräsenter K

om
m

unikationsm
odus scheint diese Form

 des Erzählens, 
sow

ohl die politische und w
irtschaftliche als auch die private Sphäre ergriffen 

zu haben. N
icht zuletzt vor dem

 H
intergrund einer Zunahm

e gesellschaftlicher 
K

om
plexität erw

eist sich das Erzählen von G
eschichten als optim

ale Strategie, 

1 
 O

’H
iggins, A

da: „W
enn dir das B

ild nicht gefällt – guck nicht in den S
piegel. M

ir ist es egal“, in: Texte zur Kunst, 
 

 H
eft N

r. 104 / S
eptem

ber 2016 „P
oesie“, S

. 89. 
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Vogels m
it dem

 Ziel der Verkaufssteigerung erzählt w
urde und das Produkt 

som
it dem

 M
ythos vorausging oder ob das Produkt a posteriori auf den  

M
ythos folgte. Schließlich ist es gerade diese A

m
bivalenz, die dem

 K
unstw

erk 
seine Spannung verleiht.

B
H

: D
aran zeigt sich auch, dass die M

enschen es offensichtlich früh verstan-
den, w

ie m
an die B

egehrlichkeit einer W
are erzeugt: M

an m
uss sie durch 

Verheißung, Em
otionen und eine besondere A

ura aufladen. Von Interesse ist  
nicht die sinnlich erfahrbare G

egenständlichkeit der W
are, sondern der  

m
ythische R

aum
, der diese um

gibt. Es verw
undert daher kaum

, dass die 
M

ethoden des G
eschichtenerzählens auch heute von der politischen Elite und 

K
onzernen instrum

entalisiert w
erden – die beste Story gew

innt die größte 
R

eichw
eite und verhilft zu der gew

ünschten D
istribution eines bew

orbenen 
Produkts oder einer Idee.

LB
: D

ie künstlerische Strategie von Jennifer Lyn M
orone Inc. treibt eben  

jene neoliberale Subjektivierung von W
aren auf die Spitze. A

uf ihrer W
ebsite 

w
w

w
.jenniferlynm

orone.com
 w

ird die K
ünstlerin in einem

 V
ideo zur W

er -
beträgerin ihres Produktes, das eine röntgenartige D

urchleuchtung ihres Ichs 
vorsieht. D

as Streben nach einer verm
arktbaren Identität geht dabei so w

eit, 
dass M

orone persönliche Inform
ationen – von ihren jährlichen A

usgaben 
bis hin zum

 Erbe ihres Vaters – kom
m

odifiziert und transparent m
acht und 

zu einer w
ortw

örtlichen C
orporation, einer K

örperschaft, w
ird. „M

it dem
 

w
achsenden D

ruck, sich auszustellen und die eigene Innerlichkeit in U
m

lauf 
zu bringen [...] entsteht eine neue Verw

undbarkeit – ist der M
arktw

ert des 
Selbst an seine G

efühle geknüpft, gerät es unter Zw
ang, seine eigene Stim

m
e 

zu verkaufen“, lautet der B
efund im

 Vorw
ort der Texte zur K

unst zum
 Them

a 
„Poesie/Poetry“, der in einer pervertierten Form

 A
usdruck in M

orones künstle -
rischer Position findet. 2 D

och natürlich stehen verm
eintlich edle M

otive  
hinter M

orones Selbstverm
arktungsstrategie: „It’s not about getting rich, it’s 

about getting their fair share.“ W
erte w

ie Fairness, N
achhaltigkeit und A

uthen -
tizität sind die m

agischen Form
eln des 21. Jahrhunderts.

 B
H

: M
orones V

ideo m
acht sich diese Form

eln gew
isserm

aßen zu eigen. D
ie 

K
ünstlerin bedient sich nicht nur der Subjektivität verheißenden Ich-Perspektive, 

sondern unterm
alt m

it ihrer R
hetorik im

m
er w

ieder die eigene G
laubw

ürdig -

2 
 Texte zur Kunst, H

eft N
r. 104 / S

eptem
ber 2016 „P

oesie“, S
. 5.

um
 B

otschaften verständlich und durchsetzungsstark zu verm
itteln und sich 

som
it die A

ufm
erksam

keit auf den öffentlichen M
einungsm

ärkten zu sichern. 
D

ass der A
nspruch auf W

ahrheit in diesem
 Zusam

m
enhang längst keine  

R
olle m

ehr spielt, lässt sich im
 Zuge der jüngeren politischen Ereignisse ein-

drucksvoll beobachten.

FL: D
ie A

useinandersetzung m
it derartigen narrativen Strukturen sow

ie das 
Spiel m

it H
albw

ahrheiten findet sich auch in einigen A
rbeiten der A

usstellung 
w

ieder. N
ehm

en w
ir zum

 Beispiel die A
rbeit Bird of Paradise (Paradisea Apodae)  

(2015) des neuseeländischen K
ünstlers Zac Langdon-Pole in den Blick.  

D
ie sagenum

w
obene G

eschichte des Paradisea Apodae, eine Vogelart aus  
A

ustralien und Papua-N
euguinea, der m

an seit dem
 16. Jahrhundert nachsagte,  

sie könne ihr Leben lang fußlos schw
eben und befinde sich dam

it perm
anent  

in der N
ähe des Paradieses, hielt sich hartnäckig bis ins 19. Jahrhundert  

und fand im
 Zuge taxonom

ischer Forschungen sogar Eingang in einige 
Lexika. D

ie A
rtbezeichnung des „fußlosen Paradiesvogels“ ist dem

 Tier bis 
heute geblieben.

LB
: Langdon-Pole führt som

it vor, w
ie ein O

bjekt zum
 Träger verm

eintlichen 
W

issens w
ird und zeigt andererseits auf, w

ie die m
ündliche Ü

berlieferung von 
A

nnahm
en, Fiktionen oder U

topien in quasi-w
issenschaftliche Fakten über-  

führt w
erden, die als Sedim

ente der Vergangenheit schließlich Eingang in das 
kollektive W

issen finden. In D
er em

anzipierte Zuschauer beschreibt der  
französische Philosoph Jacques R

ancière das „W
irkliche“ als „konsensuelle 

Fiktion“ – als ein narratives K
onstrukt also, das seinen fingierten C

harakter 
leugnet und sich als das W

irkliche ausgibt. Laut R
ancière ziehe sie som

it eine 
einfache Trennlinie zw

ischen dem
 B

ereich dieses W
irklichen und dem

 der 
R

epräsentation und Erscheinungen, der M
einungen und der U

topien.

K
W

: G
leichw

ohl nim
m

t Langdon-Pole in der A
rbeit nicht nur auf den M

ythos 
B

ezug. D
en B

etrachter_innen drängt sich durch einen industriell hergestellten 
Plastikdeckel, auf dem

 der rücklings liegende Vogel platziert ist, auch ein  
H

inw
eis auf den W

arencharakter auf. Eine M
odeerscheinung, die die Federn 

des Vogels für die Produktion von K
opfschm

uck nutzte, ließ die N
achfrage 

nach den Federn steigen. D
ie Tatsache, dass der Vogel fußlos w

ar und der 
Legende nach schw

ebte, zeichnete ihn m
it einer Einzigartigkeit aus, die sich 

verm
utlich auch auf die K

opfschm
uckträger_innen übertragen sollte. D

abei 
stellt sich die Frage, ob der M

ythos des fußlosen, fortw
ährend fliegenden 
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LB
: D

ieser R
ückgriff auf historische N

arrative ist auch der A
usgangspunkt 

von Jasm
in W

erners A
rbeit Zur Lindenw

irtin (2016). D
ie skulpturale B

asis 
des W

erkes bilden zw
ei alte Zinnbecher – O

bjekte, denen heute der R
eiz des 

Ü
berkom

m
enen, N

ostalgischen anhaftet. A
uf ihnen w

ird der Text eines deut -
schen Volksliedes illustriert, das um

 eine schöne W
irtin kreist, die einen G

ast 
zum

 Trinken verführt, um
 sich an ihm

 zu bereichern. 3 

FL: W
erners A

rbeit greift aber noch auf eine w
eitere G

eschichte zurück. R
eiz-

voll glänzend zitieren die angebissenen und anschließend m
it Ton um

m
an- 

telten und bem
alten A

pfelstücke den christlichen U
rm

ythos aller Verführungs-
geschichten: den Sündenfall. A

uch hier m
uss eine Frau als verm

eintlicher 
U

rsprung des Ü
bels herhalten.

LB
: W

erner fügt diesen zw
ei kulturellen M

eta-Erzählungen sogar noch eine 
Ebene hinzu. Sie füllt die B

echer m
it R

otw
ein, sodass diese gem

einsam
  

m
it den Ä

pfeln als Fliegenfallen fungieren. A
uch hier greift das Prinzip der 

Verführung, w
enn auch auf eine w

esentlich banalere W
eise: die A

nlockung,  
der kurze M

om
ent des G

enusses und die darauffolgende Vernichtung.

K
W

: D
ie W

iederholung dieses Prinzips der Verführung auf der einen Seite und 
des M

achtlos-W
erdens auf der anderen zeigt sich auch in der hohen A

nzahl  
der an einem

 fragilen M
etallgerüst hängenden Ä

pfel. A
ufgrund ihres Tonm

an-
tels erinnern sie an W

irbelknochen, die vereinzelt aufgehängt auf die R
edensart 

verw
eisen, kein R

ückgrat zu haben: D
er durch den A

lkohol w
illenlos gem

achte 
G

ast im
 W

irtshaus kann in der Situationen nicht m
ehr ruhig, beherrscht  

und souverän bleiben, sondern gibt sich den R
eizen der W

irtin vollends hin.

FL: D
enken w

ir an Erzählungen, geht es auch im
m

er um
 das Sprechen, um

  
die Stim

m
e. In Luzie M

eyers R
eading-Perform

ance setzte die K
ünstlerin  

ihre eigene Stim
m

e ein, um
 m

it der Erfahrung von G
eschichten und N

arrativen 
sow

ie den subjektiv-schizophrenen K
onstellationen von Erzählerin, Erzähltem

 
und Publikum

 zu spielen. D
ie Perform

ance um
rahm

te M
eyer m

it einem
 Zitat aus 

H
enry Purcells nie vollendeten barocken M

usiktheater The Indian Q
ueen (1695). 

3 
 „K

einen Tropfen im
 B

echer m
ehr und der B

eutel schlaff und leer lechzend H
erz und Zunge – angetan hat m

ir´s dein 
 

 W
ein deiner Ä

uglein heller S
chein. Lindenw

irtin du Junge!“ D
as G

edicht D
ie Lindenw

irtin erschien erstm
als 1878

 
 in R

udolf B
aum

bachs Lieder eines fahrenden G
esellen. E

ine ausführliche D
okum

entation der diversen A
ppropriationen 

	
	dieser	spezifischen	G

eschichte	und	M
otivik	bietet:	A

ssel,	Jutta;	Jäger,	G
eorg:	R

heinm
otive	auf	P

ostkarten.	
 

 E
ine D

okum
entation, R

udolf B
aum

bach: D
ie Lindenw

irtin, in: G
oethezeitportal A

pril 2015. http://w
w

w
.goethezeitportal.de/

 
 index.php?id=6410, Zugriff am

 18.10.2017.

keit – „I’m
 going to be fully transparent about it all [...]“ – w

ährend sie ihren 
gesam

ten Vortrag jedoch vom
 Teleprom

pter abliest. Zw
ischen der suggerier -

ten Subjektivität ihrer Erzählung und der offensichtlichen Fingiertheit des 
Settings tritt eine D

iskrepanz zu Tage, m
it der die K

ünstlerin ihren eigenen 
A

uftritt und zugleich die gegenw
ärtige K

ulturpraxis des G
eschichten-  

erzählens offenlegt. 

K
W

: A
nna M

cC
arthys im

 Zuge des Projektes H
ow

 to Start a Revolution entstan- 
dene A

rbeiten erzählen hingegen keine G
eschichte(n), sondern fungieren 

vielm
ehr als B

eschreibungen eines jew
eils konkreten Zustands. In ihrem

 V
ideo 

Bored Rebel in O
berpfaffenhofen (2009) zeigt uns die K

ünstlerin im
 Sinne 

eines H
orror Vacui (lat. „Scheu vor der Leere“) A

ufnahm
en einer Privatw

oh -
nung, die überfüllt ist von G

egenständen aus einer längst vergangen Zeit. 
Inm

itten alter Schallplatten, Poster und anderer aus den 1950er bis 1970er Jah -
ren stam

m
ender A

rtikel befindet sich eine junge Frau. Indem
 diese sich durch 

die Fülle von O
bjekten bew

egt und darin agiert, bedient sie sich zugleich  
ihrer H

istorizität: Sie schm
inkt und kleidet sich im

 Stil der 60er Jahre und ist 
auf diese W

eise um
 eine A

ktualisierung bem
üht. Von der einst revolutionären 

A
ura des R

ock’n’R
oll und 68er-B

ew
egung ist nichts m

ehr spürbar. D
ie Zeit  

in O
berpfaffenhofen scheint still zu stehen. D

urch die psychische O
bsoleszenz 

der G
egenstände schw

ingt eine Trägheit m
it, die dem

 G
anzen eine trostlose 

A
tm

osphäre verleiht und die sich durch ein Paradoxon einstellt: D
ie K

ünstlerin 
bedient sich dem

 M
edium

 des V
ideos, das in seinem

 Verlauf jedoch keinen 
dram

aturgischen B
ogen entw

ickelt. Indem
 die erzählte Zeit und die Erzählzeit 

annähernd zur D
eckung gebracht w

erden, drängt sich den B
etrachter_innen  

die R
eflexion der eigenen Zeitstruktur auf.

B
H

: Erw
ähnensw

ert ist in diesem
 Zusam

m
enhang auch, dass die V

ideoarbeit 
im

 R
ahm

en der A
usstellung in einem

 verdunkelten K
ellergew

ölbe gezeigt 
w

urde – einem
 O

rt, an dem
 oft ausrangierte D

inge verstaut w
erden. 

K
W

: Stim
m

t. A
kzentuiert w

ird hierdurch die Fragilität des Zeichens, das durch 
den Fortgang der G

eschichte an A
ktualität und R

elevanz verloren hat: Seine 
B

edeutung w
urde neu kodifiziert. D

enn w
ährend die Schlaghose und der B

ut -
ton in den 68ern noch R

epräsentanten einer progressiven G
eisteshaltung w

aren, 
sind diese heute nur noch R

em
iniszenz und K

itschartikel, eher rückblickend 
als vorausschauend.

R
oundtable D

iscussions
A

rte(fact)



73
72

„W
irkliche“ als K

onstrukt m
it den M

itteln der Poesie. „D
ie künstlerische  

Fiktion und die politische A
ktion höhlen dieses W

irkliche aus, sie spalten es 
und vervielfältigen es auf polem

ische W
eise“

4, so R
ancière. 

FL: G
enau darin liegt doch das Potential der gegenw

ärtigen R
enaissance des 

G
eschichtenerzählens. M

ediale Präsenz und A
utorität können nicht länger  

ausschließlich durch M
acht- oder W

issensm
onopole erlangt w

erden.  
D

ie Ö
ffnung von D

iskursen zur Subjektivität erw
eitert nicht nur den R

aum
  

des Sag- und Fühlbaren durch das A
blegen eines verm

eintlich neutralen, analy-
tischen Vokabulars. Sie erm

öglicht zugleich, etablierte Erzählungen durch  
neue N

arrative aufzubrechen und diese w
iederum

 als kollektiv getragene Fiktion 
zu etablieren. Steckt in der künstlerischen A

rt, G
eschichten auf- und anzuneh -

m
en, m

it diesen um
zugehen, sie zu form

ulieren und m
itzugestalten, som

it nicht 
auch das Potential für das einzelne Individuum

 alternative N
arrative und  

W
ege zu initiieren, bew

usst m
it seiner (fiktiven) Subjektivität zu spielen und 

som
it die W

elt zu form
en?

K
W

: G
erade jetzt, da die W

elt zunehm
end als Totalität gedacht w

ird, in der  
innerhalb supranationaler und w

eltum
fassender Strukturen ein geteiltes 

B
ew

usstsein des kollektiven Subjekts zur N
orm

 gew
orden ist, kann die W

elt 
nur von Innen beschrieben w

erden. Eine D
istanzierung ist anscheinend  

nicht m
ehr m

öglich. D
ie K

unst als A
ufarbeitung von D

ifferenzerfahrungen ist 
deshalb unabdingbar. Schließlich produziert sie neue sinnliche Ä

ußerungs-  
und K

om
m

unikationsform
en, w

elche die G
egenw

art als antagonistisch 
beschreibt. D

ies hat beispielhaft der K
ünstler G

avin W
ade geschildert, der im

 
N

am
en des bereits 1941 verstorbenen Avantgarde-K

ünstlers El Lissitzky in 
einer fiktiven Em

ail schrieb: „The w
orld is understood through m

yths. A
ll  

m
eaning com

es to us as stories. W
e can take control of these stories to  

create our ow
n m

eaning and form
 new

 m
yths. The m

idden is the detritus of 
society and w

e sit upon it, pick things from
 it, re-m

ould them
 and m

odel  
them

 into objects that can act out new
 histories and possible futures.“

5 

4 
 V

gl. R
ancière, Jacques: D

er em
anzipierte Zuschauer, W

ien 2015, S
. 91f.

5 
 Fiktives E

-M
ail-Interview

 zw
ischen G

avin W
ade und E

l Lissitzky vom
 7.–20. S

eptem
ber 2010, aufgeführt in der A

bstract 
	

	C
abinet	S

how
	bei	E

astside	P
rojects,	B

irm
ingham

	U
K
.	V

gl.	C
ondorelli,	C

éline:	Functional	C
onfigurations:	

	
	S
even	A

cts	in	S
earch	of	a	P

lay.	http://w
w
w
.celinecondorelli.eu/texts/functional-configurations/,	Zugriff	am

	18.10.17.

In Sopran-G
esang ohne m

usikalische B
egleitung trug sie w

iederholt eine Stelle 
vor, die von dem

 vergeblichen Versuch handelt, der unm
öglichen Liebe  

zu entfliehen: „I attem
pt from

 love’s sickness to fly in vain, since I am
 m

yself 
m

y ow
n fever and pain.“ D

as Scheitern ist m
it inbegriffen: W

eil der M
ensch  

in seiner eigenen Eitelkeit so verletzlich ist, w
ird ihn die eigene B

egierde 
im

m
er w

ieder heim
suchen, so die Erzählung.

B
H

: Im
 Laufe der Perform

ance them
atisiert die K

ünstlerin die Selbstreferen-
tialität der eigenen Subjektivität. D

en Vortrag ihrer G
edichte The C

hild, Vain 
M

ortal Liar und G
esture (2016) unterm

alt M
eyer m

it K
längen aus der Popm

u -
sik sow

ie m
it A

ufnahm
en der eigenen Stim

m
e. Im

 Zusam
m

enspiel aus Vorge-
tragenem

 und A
ufgenom

m
enem

 steht sie im
 ständigen M

onolog m
it sich selbst. 

Sie befragt sich, um
 ihre eigenen A

ussagen m
al zu bestätigen, m

al um
 sie zu 

w
iderlegen. Im

 Spannungsfeld eines opaken Ichs reflektiert die Stim
m

e ihren 
eigenen Status als m

anipulierte und zugleich m
anipulierende Instanz.

F
L: M

eyers Perform
ance verw

eist som
it auf eine G

rundbedingung lyrischen 
Erzählens. D

en Status des Ichs/Selbsts und des Erzählens in der G
egenw

art 
befragt sie in ihren A

rbeiten einerseits m
ittels der individualisierten (Erzähl-)

Stim
m

e sow
ie durch Sam

pling, M
ontage- und zeitgenössische Verfrem

dungs -
techniken. A

ndererseits verm
engt sie in ihren G

edichten them
atisch auch  

profane A
lltagsgeschichten m

it philosophischen Ideen und N
onsens. Ist die 

Poesie als von A
nfang an subjektiv sim

ulierte Perspektive der „W
ahrheit“ 

dam
it m

öglicherw
eise nicht viel näher als beispielsw

eise m
edial verm

ittelte 
Interpretationen? „D

on’t be a snob. Find hom
e in alienation“, heißt es bei -

spielsw
eise in M

eyers G
edicht Vain M

ortal Liar.

LB
: D

ass W
irklichkeit und Fiktion längst nicht m

ehr voneinander unterscheid-
bar sind, ist offensichtlich. B

ei der B
etrachtung der genannten W

erke fällt doch 
aber insbesondere auf, dass sie entw

eder auf bestehende G
eschichten zurück -

greifen oder – w
ie im

 Falle M
orone – die äußere Form

 bestim
m

ter N
arrative 

appropriieren. A
uch sie instrum

entalisieren das Elem
ent der Erzählung gew

is -
serm

aßen im
 Sinne ihrer künstlerischen A

ussage. D
och anders als etw

a das 
m

ediale, politische oder w
irtschaftliche Storytelling dient das Erzählen den 

K
ünstlerinnen und K

ünstlern nicht dazu, ein „W
irkliches“ im

 R
ancière’schen 

Sinne einer „konsensuellen Fiktion“ glaubhaft zu m
achen und zu etablieren. 

Fake und Fiktion als Techniken der W
issensproduktion sind hier schon im

m
er 

überw
unden. V

ielm
ehr dem

askieren, untergraben oder verw
erfen sie dieses 

R
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A
rte(fact) – fictional facts and subjective narratives.  

A
 roundtable discussion betw

een  
Layla B

urger-Lichtenstein (LB
), B

eatrice H
ilke (B

H
),  

Franziska Linhardt (F
L), and K

atrina W
eissenborn (K

W
)

In tim
es w

hen beliefs and know
ledge appear extrem

ely con-
tingent and the supposedly certain ground of objectivity has 
long been show

n to be porous, a certain suspicion clings to 
the idea of facts. Journalistic reporting, in particular, has been 
confronted w

ith a loss of credibility and seriousness, not least 
because of the current, precarious status of the longstanding 
notion of the truth as absolute. The dem

ocratic potential of the 
internet has created a platform

 for expression that does not 
m

eet journalistic and scientific standards of neutral observation, 
description, or argum

entation, but rather portrays subjective 
m

oods. “Feeling is now
 apparently a credible m

ode of criticality”, 
w

rites A
da O

’H
iggins. 1 Today, discursive authority is generated 

prim
arily by the suggestion of authenticity and not by dint of 

the soundest argum
ent. The follow

ing discussion explores this 
current m

ode of subjectivization —
 its problem

atics, but also its 
potential. The starting point is the artistic w

orks show
n in the 

exhibition A
fter facts – P

udding E
xplosion rearticulated.

B
H

: M
ethods of storytelling are, in m

y opinion, an interesting aspect in the 
issue of the subjectivization of facts. This narrative form

 appears to have 
seized the political, econom

ic, and private spheres as an om
nipresent m

ode of 
com

m
unication. Telling stories proves to be an optim

al strategy for understand -
ably and assertively dissem

inating m
essages, thereby securing attention in  

the public econom
y of opinions. This seem

s all the m
ore true against the back-

drop of society’s increasing com
plexity. That a claim

 to truth no longer plays 
an im

portant role in the contem
porary context has been strikingly dem

on -
strated in the course of recent political events.

1 
 O

’H
iggins, A

da: “W
enn dir das B

ild nicht gefällt – guck nicht in den S
piegel. M

ir ist es egal”, in: Texte zur Kunst, 
 

 issue 104 / S
eptem

ber 2016 “P
oetry”, p. 89.

E
N
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F
L: A

n engagem
ent w

ith this sort of narrative structure and gam
e of half- 

truths is also to be found in som
e of the w

orks displayed in the exhibition. 
C

onsider, for exam
ple, the w

ork Bird of Paradise (Paradisea Apodae) (2015) 
by N

ew
 Zealand artist Zac Langdon-Pole. The legendary history of the  

Paradisea Apodea —
 a bird species from

 A
ustralia and Papa N

ew
 G

uinea,  
said to have no feet, rem

aining airborne for its entire life, living near paradise 
—

 circulated from
 the sixteenth to the nineteenth century, to the point of  

being included in several taxonom
ical dictionaries. The species nam

e “foot- 
less bird of paradise” has stayed w

ith the anim
al to this day.

LB
: Langdon-Pole dem

onstrates how
 an object can, on the one hand, becom

e 
a carrier of supposed know

ledge and how
, on the other, the oral tradition’s 

assum
ptions, fictions, and utopianism

 can evolve into quasi-scientific fact, 
eventually finding their w

ay into collective bodies of know
ledge as sedim

ents 
of the past. In “The Em

ancipated Spectator”, French philosopher Jacques 
R

ancière describes the “real” as a “consensual fiction” —
 a narrative con -

struct that denies its ow
n fabrication and passes itself off as real. A

ccording to 
R

ancière, this fiction of the real draw
s a sim

ple dividing line betw
een the realm

 
of reality and that of representation and appearance, of opinions and utopias.

K
W

: Langdon-Pole does not, how
ever, confine the them

atic of his w
ork to 

m
yth. The view

er is confronted w
ith an industrially produced plastic cover, on 

w
hich the bird is placed lying on its back —

 a further indication of its status 
as a com

m
odity. A

 curious fashion trend that called for bird feathers in the 
production of headpieces increased dem

and for the bird. The fact that this bird 
w

as, according to legend, footless and perm
anently airborne endow

ed it w
ith  

a uniqueness, w
hich w

as supposedly transferred to the headpiece’s w
earer.  

It raises the question w
hether the m

yth of the footless, constantly flying bird 
w

as transm
itted w

ith the aim
 of increasing sales —

 a question as to w
hether  

the product preceded the m
yth or w

hether it follow
ed the m

yth a posteriori.  
In the end, it is precisely this am

bivalence that lends the artw
ork its tension.

B
H

: This also indicates that people understood from
 very early on w

hat  
generates desirability in a product: it needs to be charged w

ith prom
ise,  

em
otion, and an exceptional aura. The sensory experience of the product as  

an object is not so m
uch of interest, but rather the m

ythical space that sur-
rounds it. It’s no w

onder, then, that political elites and corporations instru-
m

entalise m
ethods of storytelling today —

 the best story w
ins the biggest  
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style of the sixties, hoping to update it. N
othing rem

ains of the once revolu-
tionary aura of rock ’n’ roll or the sixty-eight protests. Tim

e in O
berpfaffen-

hofen seem
s to be standing still. A

 sluggishness em
its from

 the psychic obsoles-
cence of the objects, w

hich lends everything a bleak aura and reveals a paradox:  
the artist uses the m

edium
 of video, but does not develop a dram

aturgical arc. 
B

y bringing narrative tim
e and real tim

e into closer proxim
ity, the view

er is 
forced to reflect on their ow

n notions of tem
poral structure. 

B
H

: W
hile w

e’re on the topic, it’s w
orth m

entioning that in the exhibition the  
video is show

n in a dim
ly lit basem

ent cellar —
 a place w

here discarded things 
are generally stored.

K
W

: True. This accentuates the fragility of signs w
hich have lost their urgency 

and relevance over the course of history: their m
eanings have been re-codi -

fied. W
hile bell-bottom

s and buttons w
ere em

blem
atic of a progressive attitude 

in sixty-eight, they only evoke nostalgia and kitsch today, m
ore retrospective 

than forw
ard-looking. 

LB
: This recourse to a historical narrative is also the starting point for  

Jasm
in W

erner’s w
ork Zur Lindenw

irtin (2016). Tw
o old tin cups form

 the 
w

ork’s sculptural base —
 objects w

hose traditional charm
 is inseparable  

from
 a type of nostalgia. The artist illustrated the lyrics of a G

erm
an folksong 

on the cups, w
hich describes a beautiful young hostess inviting a guest for  

a drink in order to profit from
 him

. 3

FL: W
erner’s w

ork refers to a second story. B
ite-m

arked apples —
 partly glossy 

and partly covered in clay —
 cite C

hristianity’s prim
ordial m

yth of seduc-  
tion: the fall of m

an. H
ere too, a w

om
an m

ust serve as the alleged origin of evil. 

LB
: W

erner takes these tw
o cultural m

eta-stories a step further. She fills  
the cups w

ith red w
ine so that, along w

ith the apple, they function as a  
flytrap. This also touches on the principle of seduction, even if in an essen-

3 
 “N

ot a drop left in m
y cup / A

nd m
y purse, spent and em

pty / A longing heart and a thirsting tongue / Your w
ine has done it 

 
 to m

e / Your eyes shine brighter for m
e / Linden H

ostess, young lady.” The poem
 D

ie Lindenw
irtin appeared for the 

	
	first	tim

e	in	1878	in	R
udolf	B

aum
bach’s	Lieder eines fahrenden G

esellen [S
ongs of a traveling journeym

an]. For a detailed 
	

	account	of	the	diverse	appearances	of	this	specific	story	and	the	m
otifs	he	em

ploys	see:	A
ssel,	Jutta;	Jäger,	G

eorg:	
 

 R
heinm

otive auf P
ostkarten. E

ine D
okum

entation, R
udolf B

aum
bach: “D

ie Lindenw
irtin”, in: G

oethezeitportal A
pril 2015. 

 
 http://w

w
w

.goethezeitportal.de/index.php?id=6410, accessed on 18.10.2017. Translator’s note: the translation of the above 
 

 verse com
es from

 “D
ie S

treuner – D
ie Lindenw

irtin (E
nglish translation).” http://lyricstranslate.com

/en/die-lindenw
irtin- 

 
 linden-hostess.htm

l.

influence and helps to secure the intended distribution of an advertised product 
or idea.

LB
: Jennifer Lyn M

orone Inc.’s artistic strategy takes this very process of neo-
liberal subjectivisation to an extrem

e. O
n her w

ebsite w
w

w.jenniferlynm
orone.

com
, the artist turns into an advertisem

ent of herself as a product in a video  
that offers an x-ray like illum

ination of herself. M
orone’s pursuit of a m

arket-
able identity goes so far that she reveals and com

m
odifies personal inform

ation 
—

 from
 yearly expenditures to her paternal inheritance —

 literally becom
ing  

a corporation, an am
algam

ated body. A
ccording to the report presented in the 

preface to the Texte zur K
unst “Poesie/Poetry” issue, “B

ut w
ith the increased 

pressure to expose oneself, to trade on the interior self…
 [there is] a grow

ing 
vulnerability —

 the dem
and, w

hen one’s value is tied to one’s feelings,  
to sell (out) one’s inner voice.”

2 This finds a perverted form
 of expression in 

M
orone’s artistic position. O

f course M
orone also has noble intentions in  

her self-m
arketing strategy: “It’s not about getting rich, it’s about getting a  

fair share”. Values like fairness, sustainability, and authenticity are the m
agical 

form
ulas of the tw

enty-first century.

B
H

: To a certain extent, M
orone m

akes these form
ula into her ow

n in the video. 
The artist not only m

akes use of the subjectivity-prom
ising first person per-  

spective, she uses her rhetoric to repeatedly em
phasize her ow

n credibility —
 

“I’m
 going to be fully transparent about it all […

]” —
 w

hile she reads her  
entire presentation from

 a teleprom
pter. B

etw
een the suggested subjectivity of 

her story and the obvious artifice of the setting, there is a discrepancy w
hich  

the artist uses to expose her ow
n perform

ance and, at the sam
e tim

e, the con-
tem

porary cultural practice of storytelling.

K
W

: In contrast, A
nna M

cC
arthy’s w

orks from
 the project H

ow
 to Start a 

Revolution don’t tell a tale. R
ather, they function as descriptions of a concrete 

state. In her video Bored Rebel in O
berpfaffenhofen (2009), the artist show

s 
pictures of a private apartm

ent overcrow
ded w

ith objects from
 a tim

e long past, 
inciting a sense of horror vacui (fear of the void). W

e see a young w
om

an  
situated am

ong old vinyl records, posters, and other item
s from

 the fifties, six- 
ties, and seventies. B

y m
oving and acting betw

een the abundance of objects, 
she em

phasizes her ow
n historicity: she dresses and puts on m

ake up in the  

2 
 Texte zur Kunst, issue 104 / S

eptem
ber 2016 “P

oetry”, p. 89.
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alw
ays already sim

ulated subjective perspective on reality, m
uch closer to  

the truth than say, for exam
ple, interpretations conveyed through the m

edia?  
In M

eyer’s poem
 Vain M

ortal Liar, she tells us, “don’t be a snob. Find hom
e  

in alienation.” 

LB
: It’s obvious that fiction and reality have been inseparable for a long tim

e 
now

. W
hen looking at these w

orks, how
ever, it’s particularly notable that  

they either resort to existing stories or —
 as in M

orone’s case —
 appropriate 

the outer form
 of a certain narrative. To a certain extent, they also instru -

m
entalise the elem

ent of narrative for the purpose of artistic expression. B
ut 

unlike m
edia, political, or econom

ic storytelling, for exam
ple, these artistic 

narratives don’t serve to establish or m
ake credible a certain “reality” in 

R
ancière’s sense of “consensual fiction”. H

ere, fakes and fictions as techniques 
of know

ledge production are alw
ays overcom

e. They use poetry to unm
ask, 

underm
ine, or reject “reality” as a construct. A

ccording to R
ancière, “A

rtistic 
fiction and political action underm

ine this reality. They split it and m
ultiply  

it in polem
ical w

ays”. 4

FL: This is precisely w
here the potential of the contem

porary renaissance of 
storytelling lies. M

edia presence and authority can no longer be attained solely 
through m

onopolies of pow
er and know

ledge. O
pening up discourses to sub-  

jectivity doesn’t only expand the scope of w
hat can be said or felt by dispensing 

w
ith a supposedly neutral, analytical vocabulary. It also allow

s for established 
stories to be broken up by new

 narratives and, in turn, to establish them
 as a fic -

tion borne of a collective. D
oesn’t the artistic w

ay of taking up stories, handling 
them

, form
ulating them

, and helping to shape them
 also offer the potential for 

individuals to initiate alternative narratives and paths, to consciously play w
ith 

their (fictive) subjectivities and thus shape the w
orld?

K
W

: Precisely now
, w

hen the w
orld is increasingly understood as a totality in 

w
hich the divided consciousness of collective subjects w

ithin supranational, 
w

orld-encom
passing structures has becom

e the norm
, the w

orld can only be 
described from

 the inside out. D
istancing oneself no longer seem

s possible. A
rt 

as a w
ay of w

orking through experiences of difference is thus indispensable. 
It ultim

ately produces new
 form

s of sensory expression and com
m

unication 
w

hich describe the present as antagonistic. The artist G
avin W

ade exem
plified 

4 
 R

ancière, Jacques: D
er em

anzipierte Zuschauer, Vienna 2015, p. 91f.

tially m
ore banal sense: attraction, a brief m

om
ent of pleasure, and subsequent 

annihilation. 

K
W

: The repetition of, on the one hand, this principle of seduction and, on 
the other, becom

ing pow
erless also m

anifests in the large num
ber of apples 

hanging from
 the fragile m

etal fram
e. A

s a result of their clay shells, they 
recall vertebra hanging in isolation, form

ing the im
age figured by the phrase 

“to have no spine”. The guest, w
ho has been rendered spineless by alcohol,  

can no longer rem
ain calm

, confident, and in control in the situation. R
ather, 

he gives him
self over com

pletely to the hostess’ charm
s. 

FL: W
hen w

e think of stories, it is alw
ays also about speech and the voice.  

In Luzie M
eyer’s reading-perform

ance, the artist uses her ow
n voice to play 

w
ith the experience of history and narrative as w

ell as the subjective, schizo -
phrenic constellation of the storyteller, story told, and audience. M

eyer fram
es 

the perform
ance w

ith a quotation from
 H

enry Purcell’s unfinished baroque 
m

usical theatre piece The Indian Q
ueen (1695). Sung in soprano w

ithout m
usi -

cal accom
panim

ent, it repeatedly presents the futile position of attem
pting  

to escape an im
possible love: “I attem

pt from
 love’s sickness to fly in vain, 

since I am
 m

yself m
y ow

n fever and pain.” The tragic flaw
 is as follow

s: 
because hum

ans are so vulnerable in their vanity, their ow
n desire w

ill alw
ays 

haunt them
, at least according to the story. 

B
H

: O
ver the course of the perform

ance, the artist them
atises the self-refe- 

entiality of her ow
n subjectivity. M

eyer accentuates the presentation of  
her poem

s The C
hild, Vain M

ortal Liar, and G
esture (all 2016) w

ith pop  
m

usic sounds and recordings of her ow
n voice. In the interplay of recorded  

and recited m
aterial, she stands in constant m

onologue w
ith herself. She  

asks herself to confirm
 her ow

n statem
ents, only to refute them

. In the field  
of tension set out by an opaque self, the voice reflects on its ow

n status as  
a m

anipulated and sim
ultaneously m

anipulating entity. 

FL: M
eyer’s perform

ance thus refers to a fundam
ental condition of lyrical 

storytelling. In her w
orks, she interrogates the status of the self and narration 

in the present through, on one hand, the individualized (narrative) voice and 
through sam

pling, m
ontage, and contem

porary alienating effects. O
n the other 

hand, she achieves this by them
atically blending profane stories of everyday  

life w
ith philosophical ideas and nonsense in her poem

s. Isn’t poetry, as an 
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80 this w

hen he w
rote a fictitious em

ail under the nam
e of the avant-garde artist 

El Lissitzky, w
ho died in 1941: “The w

orld is understood through m
yths.  

A
ll m

eaning com
es to us as stories. W

e can take control of these stories to cre- 
ate our ow

n m
eaning and form

 new
 m

yths. The m
idden is the detritus of  

society and w
e sit upon it, pick things from

 it, re-m
ould them

 and m
odel them

 
into objects that can act out new

 histories and possible futures.”. 5 

5 
 Fictional em

ail interview
 betw

een G
avin W

ade and E
l Lissitzky from

 S
eptem

ber 7-20, 2010, included in E
astside P

roject’s 
	

	“A
bstract	C

abinet	S
how

”	in	B
irm

ingham
	U
K
;	see:	C

ondorelli,	C
éline:	Functional	C

onfigurations:	
	

	S
even	A

cts	in	S
earch	of	a	P

lay.	http://w
w
w
.celinecondorelli.eu/texts/functional-configurations/,	accessed	on	18.10.17.
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N
ow

, P
udding is P

op
A

ntje K
rause-W

ahl

N
O

W
, P

U
D

D
IN

G
 IS

 P
O

P
D

er Pudding ist ein seltsam
es G

ericht. In Pulverform
 eroberte er 

in den 1950er Jahren die deutschen H
aushalte. D

ort im
plizierte der 

Pudding technologischen Fortschritt, denn in nur einem
 Pulver w

aren 
nun alle Zutaten enthalten. D

arüber hinaus erinnerte er an eine heile W
elt, 

in der G
roßm

utter für die Fam
ilie Pudding kochte. D

ie dam
alige W

erbung 
D

r. O
etkers verm

arktete m
it diesen K

onnotationen erfolgreich seine Produkte: 
A

uf Plakaten und in W
erbespots servierten adrette H

ausfrauen ihren G
atten, 

K
indern und G

roßeltern die in appetitliche Form
en gegossene M

asse und ver-  
m

ittelten der ganzen Fam
ilie ein „G

efühl der G
eborgenheit“. 

 
Solche A

ssoziationen könnten der W
erbefachm

ann Paul M
aenz und der 

K
ünstler Peter R

oehr gehabt haben, als sie 1968 ihrem
 Frankfurter Laden  

den N
am

en „Pudding Explosion“ gaben, m
it dem

 sie sich auf das sogenannte 
„Pudding-A

ttentat“ von 1967 auf den dam
aligen U

S-V
izepräsidenten H

ubert  
H

. H
um

phrey beziehen. In dem
 Shop konnten Poster, B

uttons, M
ao B

ibeln, 
das N

ew
 Yorker U

ntergrundm
agazin Village Voice, M

ode oder A
nti-N

azi Spray 
erw

orben w
erden – auch H

aschpfeifen, obgleich ohne Inhalt. Es w
aren B

ilder 
und O

bjekte, die die W
erte der idealtypischen bundesdeutschen N

achkriegs-  
fam

ilie, in deren M
itte auf dem

 sonntäglichen M
ittagstisch der Pudding stand, 

auseinandersprengten. „Pudding Explosion“ w
ar ein Shop, in dem

 sich  
die form

ierende G
egenkultur eine eigene B

ild- und O
bjektkultur zusam

m
en- 

stellen konnte. 
 

After facts – Pudding Explosion rearticulated knüpft an diesen Laden an: 
D

ie in den R
äum

lichkeiten einer ehem
aligen A

potheke arrangierten B
ilder  

und O
bjekte sind keine G

egenstände, m
it denen sich potentielle K

äufer identi-
fizieren, in dem

 sie diese als Teil einer neuen Lifestylekultur m
it nach H

ause 
nehm

en. V
ielm

ehr sind es die A
usw

irkungen der technologischen Veränderun -
gen auf unser Verhältnis zu den realen D

ingen, die den B
etrachter_innen in  

den A
rbeiten begegnen. 

 
Für die B

eziehung zw
ischen M

ensch, D
ingen und Subjekten innerhalb 

einer Ö
konom

ie, die von technologischen Fortschritten befeuert w
ird, interes -

sierten sich auch die K
ünstler_innen der 1960er Jahre. 1967 kuratierten  

Peter R
oehr und Paul M

aenz für die Studiengalerie der U
niversität Frankfurt 

am
 M

ain die A
usstellung Serielle Form

ationen, die zum
 N

achdenken über  
das Verhältnis von G

esellschaft zum
 technischen Fortschritt anregen sollte.  

In dieser setzte sich neben Peter R
oehr auch Thom

as B
ayrle intensiv m

it 
M

assenproduktion und M
assenkonsum

, Fließbandarbeit und M
echanisierung 

auseinander. D
er M

itbegründer von „Pudding Explosion“ m
ontierte in seinen 

Film
-M

ontagen I +
 III kurze Sequenzen aus W

erbefilm
en zu Loops: Eine  

D
r. A

ntje K
rause-W

ahl vertritt die P
rofessur für K

unstgeschichte 
m

it dem
 S

chw
erpunkt Z

eitgenössische K
unst an der G

oethe- 
U

niversität Frankfurt am
 M

ain. Z
u ihren Forschungsschw

erpunk-
ten gehören K

unst und visuelle K
ultur des 20. und 21. Jahrhun-

derts, K
ünstler_innenidentität und –ausbildung, M

alerei und 
M

alereitheorie nach 1945, G
eschlechterforschung (queer studies), 

W
echselw

irkung zw
ischen K

unst und digitaler K
ultur, (K

ünstler-) 
Z

eitschriften sow
ie M

ode und M
odefotografie. Z

u ihren Veröffent-
lichungen gehören In Term

s of P
ainting, hg. m

it E
va E

hninger 
(2016); M

it sensibler H
and – Textilien in der M

odefotografie der 
1930er Jahre (2017); P

age by P
age. Fashion and P

hotography  
in the M

agazine (2016).

D
r. A

ntje K
rause-W

ahl is visiting professor for C
ontem

porary A
rt 

at G
oethe-U

niversity Frankfurt am
 M

ain. In her research she is 
focusing on art and visual culture in the 20th and 21st century, 
artist’s identity and education, painting and the theory of painting 
after 1945, queer studies, interdependencies betw

een digital cul-
ture and contem

porary art, (artists’) m
agazines, fashion and fash-

ion photography. H
er publications include In Term

s of P
ainting, 

ed. w
ith E

va E
hninger (2016); W

ith S
ensitive H

ands —
 Textiles in 

Fashion P
hotography of the 1930s (2017); Page by Page. Fashion 

and P
hotography in the M

agazine (2016).

D
E
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neue M
aterialitäten jedoch w

eniger zu einer U
topie eines technischen Fort-

schritts, sondern ein A
lptraum

, den ein Trip verursacht haben könnte: W
oher 

kom
m

t das G
etränk der Lindenw

irtin? W
as kom

m
t m

ir entgegen, w
enn ich  

an dem
 Parfüm

 schnuppere? Lebt die Pflanze? D
ie O

bjekte sind unheim
lich. 

Sie scheinen sich den K
ategorien von K

ünstlichem
 und N

atürlichem
 zu ent-  

ziehen und ein Eigenleben zu entw
ickeln. 

 
„Pudding Explosion“ gibt so zw

ar den A
nstoß, After facts – Pudding 

Explosion rearticulated geht aber in vielerlei H
insicht auf D

istanz zu den  
Ideen, die m

it dem
 Shop verbunden sind. Ein Pudding sollte nicht nur zur 

Explosion gebracht w
erden, sondern es galt aus der gesprengten K

ern-  
fam

ilie, neue G
em

einschaften zu form
en. 2003 suchten R

irkrit Tiravanija  
und die K

ünstlergruppe Superflex, soziale Strukturen m
ithilfe eines Puddings  

zu artikulieren. U
nter dem

 Titel Social Pudding entw
ickelten sie m

it dem
 

H
ersteller der berühm

ten Puddingm
arke ein Fertigprodukt. D

ie geschm
ackli -

che M
ischung stand m

etaphorisch für globale N
etzw

erke und das eventuelle 
Potential eines gem

einschaftlichen M
iteinanders. D

enn einerseits übernahm
en 

sie die m
arkentypische G

estaltung der Produkte, andererseits w
urde der Inhalt 

der Verpackungen in A
usstellungen zubereitet, verteilt und verspeist.  

 
After facts – Pudding Explosion rearticulated sind diese U

topien frem
d. 

D
enn hier w

ird im
 U

nterschied zu „Pudding Explosion“ und zu Social Pudding 
nicht eine zukünftige G

em
einschaft im

aginiert, stattdessen begeben sich die 
K

ünstler_innen auf die Spuren einer vergangenen Zeit. D
as Leuchtzeichen, das 

einst auf eine A
potheke hinw

ies, w
ird zu einer B

lum
enam

pel m
it Leuchtkerzen 

(A
lex Turgeon, Apotheke M

on C
héri, 2016). J.D

. Salingers Franny &
 Zooey, 

ein R
om

an, der von dem
 Leiden der H

eranw
achsenden am

 Spiritualitäts-  
defizit einer profanen und durchrationalisierten W

elt handelte, w
ar die Pflicht-

lektüre derjenigen, die in den repressiven 1950er Jahren aufgew
achsen w

aren. 
D

as Taschenbuch liegt in Thom
as B

aldischw
ylers Installation C

astiglioni, 
Rebhuhn, M

aenz, H
ow

l &
 APC

 (2016) zw
ar aufgeschlagen auf dem

 Tisch, ist 
aber im

 Verbund m
it den A

ufklebern m
it der Zahl 68 bloß noch R

elikt einer 
vergangenen K

ultur. Ebenso w
ie der präparierte Paradiesvogel die H

offnung 
auf ein m

ögliches Paradies konterkariert (Zac Langdon-Pole, Bird of Paradise 
(Paradisaea Apoda), 2015) und allegorisch auf die enttäuschten Erw

artungen 
der 1968er G

eneration anspielt. Es sind Zeichen, die auf eine Vergangen-  
heit verw

eisen, in der m
it dem

 G
ebrauch von Zeichen die H

offnung verbunden 
w

urde, die R
ealität zu verändern. W

enn Thom
as B

ayrles K
uh noch lachend 

und m
it Ironie auf die sich verändernden R

elationen von M
ensch und M

aschine 
begegnet, zeigt sich in den A

rbeiten der jüngeren K
ünstler_innen eine M

elan -

Frau, die ihr H
aar trocknet (H

aare, 1965) oder das sich drehende Logo einer 
Tankstelle (G

ulf II, 1965). Es entstehen rhythm
ische W

iederholungen, die  
die M

uster der industriellen Produktion und des M
assenkonsum

s aufgreifen 
und vor allem

 durch den unterlegten Sound eine em
otionale W

irkung auf  
den B

etrachter ausüben. Einen Sound verm
eint m

an auch in der Tapete von 
Thom

as B
ayrle (O

chsen, 1967/1997) w
ahrzunehm

en, auf der das M
otiv  

einer lachenden K
uh in dichten R

eihen aufgedruckt ist. Thom
as B

ayrle schil-
derte in einem

 G
espräch, w

ie die überdim
ensionalen Produktionsm

aschinen  
zu dieser Zeit einen organischen K

lang entw
ickelten, die „die M

enschen  
zum

 Zittern brachten“. D
urch den Sound w

ürde erst deutlich, w
as es heißt, in 

einer M
assengesellschaft zu leben.  

 
D

ie lachende K
uh erinnert an die W

erbung für ein anderes berühm
tes 

Lebensm
ittel der 1960er Jahre: G

lücksklee, eine „M
ilch von glücklichen 

K
ühen“, die aus evaporierter M

ilch bestand und m
it V

itam
in D

 angereichert 
w

urde. Ebenso w
ie das Puddingpulver durchläuft auch diese M

ilch eine 
Transform

ation. Sie w
ird erhitzt, hierbei ihr W

asser entzogen, sodass sie 
eindickt. A

uch w
enn solche M

anipulationen an R
ohstoffen Erfindungen sind,  

die in das 19. Jahrhundert zurückreichen, so hatte die Lebensm
ittelindustrie  

der 1960er Jahre doch eine besondere Faszination für Produkte, die durch 
technische Eingriffe erzeugt w

urden. 1967 w
arb die am

erikanische Firm
a 

Jell-O
 – bekannt für Schokoladenpuddings, die zu Eis w

erden, w
enn sie in  

eine entsprechende Form
 gegossen und tiefgekühlt w

erden: „N
ow

, pudding  
is pop.“ 
 

D
ie A

rbeiten der Frankfurter K
ünstler erscheinen aus heutiger Perspek- 

tive nicht allein als eine R
eflexion der Industriekultur, in dem

 die R
hythm

en 
der program

m
ierten Produktionsprozesse aufgegriffen w

erden. D
enn in den 

abgebildeten Prozessen klingen die potentiellen Transform
ationen und M

ani -
pulationen an, die im

 Zuge der D
igitalisierung der Produktionsbereiche neue 

M
aterialitäten entstehen lassen, in denen N

atürliches und K
ünstliches m

itein -
ander verbunden ist. 
 

A
uf den ersten B

lick ein Laden erscheint After facts – Pudding Explosion 
rearticulated auf den zw

eiten B
lick w

ie eine K
üche oder ein Labor, in dem

 
diese neuen M

aterialitäten die O
berhand gew

onnen haben. A
lum

inium
 w

ird 
m

it therm
oplastischen K

unststoffen kom
biniert (Jasm

in W
erner, Zur Linden-  

w
irtin, 2016), eine W

asserpflanze steht in einem
 aus Epoxidharz gegossenen 

B
lum

entopf unter W
asser (M

ax Eulitz, W
ater Flow

er Pots, 2016), in einer 
Parfüm

flasche ist der D
uft von K

örpersubstanzen eingefangen (Jennifer Lyn 
M

orone, JLM
TM

 Inc Lure/Repel, 2016). In diesen Transform
ationen w

erden 

N
ow

, P
udding is P

op
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industrial production and m
ass consum

ption, and above all, through the  
background sound, have an em

otional effect on the view
er. A

 contem
porary  

of R
oehr, Thom

as B
ayrle also dealt intensively w

ith m
ass production and 

m
ass consum

ption, assem
bly line w

ork and m
echanisation. O

ne even also 
im

agines hearing a sound in the w
allpaper by B

ayrle (O
chsen, 1967/97),  

on w
hich the m

otif of a laughing cow
 is printed in dense row

s. Thom
as  

B
ayrle has described in an interview

 how
 the oversized production m

achines 
of the tim

e developed an organic sound that “m
ade people trem

ble”.  
O

nly through the sound w
ould it becom

e clear w
hat it m

eans to  
live in a m

ass society. 
 

The laughing cow
 is rem

iniscent of the advertisem
ent for another fam

ous 
food of the 1960s: G

lücksklee (lucky clover), a “m
ilk from

 happy cow
s”, w

hich  
consisted of evaporated m

ilk and w
as enriched w

ith vitam
in D

. Like the pud-
ding pow

der, this m
ilk undergoes a transform

ation. It is heated, then the w
ater 

w
as rem

oved so it thickens. A
lthough such m

anipulations of raw
 m

aterials 
w

ere invented back in the nineteenth century, the food industry of the 1960s 
still had a particular fascination for products produced by technical inter-  
vention. In 1967, the A

m
erican com

pany Jell-O
 - know

n for chocolate puddings 
that turn to ice w

hen they are poured into a suitable m
ould and frozen - adver -

tised: “N
ow

, pudding is pop.” 
 

From
 today’s perspective, the w

orks of the Frankfurt artists are not only a  
reflection of the industrial culture w

hich takes up the rhythm
s of program

m
ed 

production processes. For w
e can see the potential transform

ations and m
ani-  

pulations in the processes depicted, w
hich, through the digitalization of the 

production sector, give rise to new
 m

aterialities in w
hich the natural and the 

artificial are interconnected. 
 

A
t first glance, After facts – Pudding Explosion rearticulated appears to 

be a shop, but at a second glance like a kitchen or a laboratory, w
here these 

new
 m

aterialities have gained the upper hand. A
lum

inium
 is com

bined w
ith 

therm
oplastics (Jasm

in W
erner, Zur Lindenw

irtin, 2016), an aquatic plant is 
subm

erged in a flow
er pot m

ade of epoxy resin (M
ax Eulitz, W

ater Flower Pots, 
2016), a fragrance m

ade of bodily substances is encapsulated in a perfum
e bottle 

(Jennifer Lyn M
orone, JLM

 ™
 Inc Lure/Repel, 2016). In these transform

ations, 
how

ever, new
 m

aterialities are less a utopia of technical progress, and rather  
a nightm

are that could have been caused by a trip: w
here does the drink of  

the “Lindenw
irtin” com

e from
? W

hat w
ill happen to m

e if I sniff the perfum
e? 

Is the plant alive? The objects are sinister. They seem
 to evade the categories  

of artificial and natural, and to have developed an independent existence. 

cholie. Eine M
elancholie, die sich auch im

 Titel findet, der an einen Science 
Fiction Film

 erinnert, in dem
 die Erde aufgrund von K

atastrophen verlassen 
w

urde und die Zivilisation nun nur noch durch die M
acht der Em

otionen ver-  
teidigt w

erden kann.

Pudding is a strange dish. In pow
dered form

, it conquered G
erm

an 
households in the 1950s. It em

bodied technological progress as all 
the ingredients w

ere conjoined in just one pow
der. A

dditionally, it w
as 

rem
iniscent of an ideal w

orld w
here grandm

other w
ould m

ake pudding  
for the w

hole fam
ily. The D

r. O
etker advert at the tim

e m
arketed its products  

successfully em
ploying exactly these connotations: on billboards and in adverts, 

 neat housew
ives served their spouses, children and grandparents the m

ixture 
poured into appetising vessels, giving the w

hole fam
ily a “sense of security”.

 
The advertising expert Paul M

aenz and the artist Peter R
oehr m

ight have 
had such associations in m

ind, w
hen they nam

ed their Frankfurt store “Pudding  
Explosion” in 1968, w

hich in fact referred to the so-called “Pudding A
ssassi-

nation A
ttem

pt” of 1967 on the then U
S vice-President H

ubert H
. H

um
phrey. 

In the shop you could purchase posters, buttons, M
ao B

ibles, the N
ew

 York 
underground m

agazine Village Voice, fashion, or A
nti-N

azi spray —
 even hash 

pipes, although w
ithout their contents. These w

ere im
ages and objects w

hich 
exploded the values of the ideal, typical G

erm
an post-w

ar fam
ily, w

ho w
ould 

have pudding on their Sunday lunch table. “Pudding Explosion” w
as a shop 

in w
hich the em

erging counterculture could piece together its ow
n visual and 

object culture.
 

After facts – Pudding Explosion rearticulated takes up this shop: the pic-  
tures and objects arranged on the prem

ises of a form
er pharm

acy are not ob- 
jects that potential buyers identify w

ith by taking them
 hom

e as part of a new
 

lifestyle culture. R
ather, they are the effects of technological change on our 

relationship to the real things encountered by the view
er in the w

ork. 
 

The relationship betw
een hum

ans, things and subjects w
ithin an econom

y  
fuelled by technological advances w

as also of interest to the artists of the 
1960s. In 1967, Peter R

oehr and Paul M
aenz curated the exhibition Serielle 

Form
ationen [Serial form

ations] in the Studio G
allery at the U

niversity  
of Frankfurt am

 M
ain, w

ith the intention to stim
ulate reflection on society’s 

relationship to technological progress. The co-founder of “Pudding Explosion” 
played short extracts from

 adverts on a loop in his Film
-M

ontagen I +
 III:  

A
 w

om
an drying her hair (H

air, 1965) or the rotating logo of a petrol station 
(G

ulf II, 1965). R
hythm

ic repetitions are created that pick up on the patterns of 

E
N

N
ow

, P
udding is P

op



89
88

N
ow

, P
udding is P

op

 
Though “Pudding Explosion” provides the im

petus, After Facts –  
Pudding Explosion rearticulated is in m

any w
ays at a distance from

 the ideas 
associated w

ith the original shop. It w
as not only about a pudding w

hich  
w

as supposed to explode, but also about form
ing new

 com
m

unities from
 the 

blow
n apart nuclear fam

ily. In 2003, R
irkrit Tiravanija and the artist group 

Superflex sought to articulate social structures using a pudding. U
nder the title 

Social Pudding, they developed a ready-m
ade product w

ith the m
anufacturer  

of a fam
ous pudding brand. The m

ixture of flavours w
as a m

etaphor for 
global netw

orks and the possible potential of com
m

unal coexistence. O
n the  

one hand, they took on the brand-typical design of the products, on the other 
hand, the contents of the packaging w

ere prepared, distributed and eaten in 
exhibitions.  
 

These utopias are alien to After facts – Pudding Explosion rearticulated.  
 B

ecause here, in contrast to “Pudding Explosion” and Social Pudding, a  
future com

m
unity is not im

agined, instead the artists are follow
ing the trail  

of a bygone era. The illum
inated sign, w

hich once indicated a pharm
acy, 

becom
es a hanging basket w

ith lit candles (A
lex Turgeon, Apotheke M

on 
C

héri, 2016). J.D
. Salinger’s Franny &

 Zooey, a novel that dealt w
ith ado -

lescent suffering from
 the spiritual deficit of a profane and highly rationalized 

w
orld, w

as a m
ust-read for those w

ho grew
 up in the repressive 1950s.  

The paperback lies opened on the table in Thom
as B

aldischw
yler’s installa- 

tion C
astiglioni, Rebhuhn, M

aenz, H
ow

l &
 APC

 (2016), but, in com
bina- 

tion w
ith the num

ber 68 stickers, is m
erely a relic of a past culture. Just as  

the taxiderm
ied bird-of-paradise counteracts the hope of a possible paradise 

(Zac Langdon-Pole, Bird of Paradise (Paradisaea Apoda), 2015), allegorically 
alluding to the disappointed expectations of the 1968 generation. These are 
signs that point to a past in w

hich the use of signs w
as com

bined w
ith the hope 

of changing reality. Though Thom
as B

ayrle’s cow
 is still laughing ironically 

in response to the changing relations betw
een m

an and m
achine, a m

elancholy 
appears in the w

orks of the younger artists. A
 m

elancholy that is also found in 
the Langdon-Pole’s w

ork title, rem
iniscent of a science fiction film

 in w
hich 

Earth has been abandoned due to a catastrophe, and now
 civilization can only 

be defended by the pow
er of em

otions. 
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C
oca C

ola and K
arl M

arx
Layla B

urger-Lichtenstein / B
ernard V

ienat

Eigentlich hat Paul M
aenz keine Lust m

ehr über die alten Zeiten 
zu reden – über dam

als, als die B
eatles gerade ihren Song „R

evolu -
tion“ aufnahm

en, als Studierende nach dem
 A

ttentat auf R
udi D

utschke 
die G

oethe U
niversität besetzten und es in Frankfurt kaum

 G
alerien, 

geschw
eige denn G

eld für K
unst gab. Es sei bereits alles gesagt w

orden, so 
M

aenz, über seine Verbindung m
it dem

 Frankfurter K
ünstler Peter R

oehr und 
auch über „Pudding Explosion“, den H

eadshop, den die beiden 1968 gem
ein -

sam
 in Frankfurt eröffnet hatten. W

ir sitzen gem
einsam

 in einer französischen 
B

rasserie m
itten in B

erlin-C
harlottenburg; zugegebenerm

aßen scheint das 
Frankfurt der 1960er Jahre von hier aus betrachtet ziem

lich w
eit w

eg. D
och 

dann, ein G
lück, setzt M

aenz doch zu einer Erzählung an. Zw
ar w

irkt sein 
Tonfall abgeklärt, w

as w
om

öglich daran liegt, dass er seit m
ehr als 40 Jahren 

als erfolgreicher G
alerist im

 internationalen K
unstbetrieb m

itm
ischt. Seine 

lebhaften G
esten und die dann und w

ann aufblitzenden A
ugen lassen jedoch 

zum
indest ein w

enig vom
 G

eist der 1968er Jahre aufleben.
 

M
aenz G

eschichte beginnt A
nfang der 1960er Jahre. Er arbeitete als A

rt 
D

irector in der Frankfurter W
erbeagentur Young &

 R
ubicam

, als er den K
ünst -

ler Peter R
oehr kennenlernte, der dort w

ährend seiner Sem
esterferien als A

us-
hilfe angestellt w

ar. Zunächst w
iderw

illig zeigte der junge K
ünstler ihm

 seine 
A

rbeiten – seltsam
 m

onotone W
erke aus seriell gefertigten M

aterialien, die 
von einer konzeptuellen Strenge sind, die sich M

aenz zunächst nicht erschloss. 
O

b er nicht nach sieben W
iederholungen desselben M

otivs m
al eine Variation 

einfügen w
ollte? „M

ich beeindruckte aber die Insistenz, m
it der R

oehr seine 
A

rgum
ente verfocht“, so M

aenz. B
ald begann er den jungen K

ünstler m
it  

W
erbem

aterial zu versorgen, w
elches er etw

a von seinen A
ufträgen aus den 

U
SA

 m
itbrachte und das ihm

 als ideale G
rundlage für seine seriellen R

ei -
hungen diente. D

am
it w

ar M
aenz an der Entstehung zentraler A

rbeiten w
ie 

den Foto- und Film
m

ontagen aus dem
 über 600 W

erke um
fassenden O

euvre 
R

oehrs beteiligt – ein U
m

stand, den M
aenz eher verhalten kom

m
entiert:  

„Ich w
eiß nicht, ob ich darüber glücklich sein soll oder nicht.“ 1967 stellte 

der K
ünstler seine beeindruckende Produktivität unverm

ittelt ein. N
ach einer 

K
rebsdiagnose w

andte sich der 23-Jährige von der K
unst ab. In einer Zeit,  

in der politische U
nzufriedenheit m

it dem
 Zustand der B

undesrepublik  
herrschte, erschien sie R

oehr zu elitär, ihr fehlte der unm
ittelbare gesellschaft- 

liche Effekt. D
och w

ie konnte der Sprung von serieller K
onzeptkunst zu politi-

schem
 Protest gelingen?

 
R

oehrs und M
aenz A

ntw
ort lautete „Pudding Explosion“ – ein Laden, des -

sen A
uslage voller R

auschgiftzubehör, M
ao-B

ibeln und C
he G

uevara-Postern 

C
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 C
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schiedlichen Ländern und Epochen stam
m

ten, existierten in einem
 hierarchie-

freien N
ebeneinander. W

as M
aenz und R

oehr dam
als für „Pudding Explosion“ 

taten, näm
lich heterogene O

bjekte auszuw
ählen, um

 sie anschließend zusam
-

m
enzuführen und dadurch in neue Zusam

m
enhänge zu stellen, w

ürde m
an  

heute w
ohl m

arketingw
irksam

 als „kuratieren“ bezeichnen. A
lgorithm

en,  
die unseren A

ufenthalt in digitalen W
arenhäusern m

it unerbetenen K
auf- 

em
pfehlungen begleiten, haben diese A

ufgabe in unserer G
egenw

art nahezu  
vollständig übernom

m
en. „Pudding Explosion“ w

ar jedoch w
eit m

ehr als  
das D

estillat eines algorithm
isch vorhersehbaren G

eschm
acks. Er w

ar die 
M

anifestation einer kritischen H
altung zum

 gesellschaftspolitischen G
esche -

hen im
 öffentli-chen R

aum
 und fungierte zugleich als urbaner K

notenpunkt,  
der eine lokale A

lternativszene und neugierige Passanten m
iteinander verband.

 
Laut M

aenz ist der Shop ein „K
ind seiner Zeit“, in der G

egenw
art w

eder 
m

öglich, noch nötig. U
nd doch sind w

ir der M
einung, dass „Pudding Explosion” 

auch heute ein fruchtbares Fundam
ent bietet, um

 über die gesellschaftliche 
W

irksam
keit von künstlerischer Praxis, die H

erausbildung lokaler G
em

einschaft 
und das identitätsstiftende Potential von W

aren zu reflektieren.

alle D
evotionalien der dam

als virulenten Links- und H
ippieideologie versam

-
m

elte. A
ls erster H

eadshop D
eutschlands erhielt der Frankfurter Laden schon 

bei seiner Eröffnung im
 Jahr 1968 das Label „subversiv“. D

er Titel „Pudding 
Explosion“, der sich auf ein 1967 von der B

erliner K
om

m
une als H

appening 
geplantes Pudding-A

ttentat auf den am
erikanischen V

izepräsidenten H
ubert  

H
. H

um
phrey bezieht, tat sein Ü

briges. D
er G

eist von San Francisco hatte Ein-
zug in den H

olzgraben 9, eine alte K
riegsruine unw

eit der Zeil gehalten. W
äh-

rend m
an sich in der Frankfurter H

aupteinkaufsstraße dem
 R

ausch günstiger 
M

assenw
are hingab, feierte sich der H

eadshop als störende B
egleiterscheinung  

der neuen Lust am
 K

onsum
. „D

ie Fassade unseres G
ebäudes w

ar m
it einer 

w
andfüllenden C

ola-Flasche bem
alt, die als R

akete ein riesiges stilisiertes 
K

arl-M
arx-Porträt durchschoss“, erzählt M

aenz. Fragt m
an ihn nach der  

H
altung hinter „Pudding Explosion“, antw

ortet er nahezu dadaistisch: „W
ir 

w
aren nicht dafür, w

ir w
aren nicht dagegen, w

ir w
aren einfach w

oanders“.  
D

er Shop bew
egte sich an der Schnittstelle von K

om
m

unism
us und K

om
m

erz, 
Protest existierte neben Pop. R

oehr und M
aenz w

ollten m
it ihrem

 Ladenkonzept 
unbequem

e K
ritik am

 Establishm
ent üben, „nur nicht gerade so verbissen  

– also m
ehr Frank Zappa als R

udi D
utschke.“ D

ie radikalen Ideologien der  
Frankfurter Studentenbew

egungen w
aren ihnen frem

d. W
as sie antrieb, w

ar  
die Lust am

 A
ndersartigen, am

 w
ertfreien N

ebeneinander scheinbar gegensätz-
licher H

altungen. Som
it w

ar der Laden w
eniger eine politische Institution,  

als vielm
ehr ein Panoptikum

 dessen, w
as m

an vielleicht als Zeitgeist bezeich-
nen könnte.
 

M
it internationalen Zeitungen w

ie der N
ew

 Yorker „V
illage Voice“ oder 

der „Pekinger R
undschau“, B

uttons m
it selbstironischen Sprüchen und selbst -

bem
alten T-Shirts bot „Pudding Explosion“ der lokalen Jugend- und G

egen-
kultur identitätsstiftende O

bjekte, Zugang zu alternativen Inform
ationen sow

ie 
politische Ü

berzeugungen. „Pop lief im
m

er, die 80 G
lühbirnen w

aren m
it 

R
elais geschaltet, und die R

äucherstäbchen gingen nie aus – geraucht w
erden 

durfte auch.“ D
er Verkauf eines selbstgefertigten „A

nti-N
azi-Sprays“ m

it 
großem

 H
akenkreuz-Em

blem
, das den deutschen Verfassungsschutz auf den 

Laden aufm
erksam

 m
achte, etablierte den Shop endgültig als A

nziehungspunkt 
für die lokale A

lternativszene. N
ur w

enige W
ochen nach der Eröffnung w

ar 
„Pudding Explosion“ leer gekauft.
 

H
ört m

an M
aenz zu, so hat m

an m
anchm

al den Eindruck, R
oehr und  

er hätten bereits 1968 von der Postm
oderne gekostet. Sie ließen sich nicht von 

den politischen N
arrativen und großen Ideologien ihrer Zeit einspannen, so 

verführerisch sie auch gew
esen sein m

ögen, und ihre W
aren, die aus unter -

E
N

A
ctually, Paul M

aenz isn’t keen on talking about the old tim
es 

anym
ore. A

bout back w
hen the B

eatles had just recorded their song 
“R

evolution”, w
hen students occupied G

oethe U
niversity after the 

assassination attem
pt on R

udi D
utschke, and w

hen there w
ere hardly any  

galleries in Frankfurt, let alone m
oney for art. Everything’s already been 

said, according to M
aenz, not only about his connection to the Frankfurt artist 

Peter R
oehr, but also about “Pudding Explosion”, the head shop they opened 

together in 1968 in Frankfurt. W
e are sitting together in a French brasserie in 

the m
iddle of C

harlottenburg in B
erlin; adm

ittedly, the Frankfurt of the 1960s 
seem

s a long w
ay aw

ay from
 here. B

ut luckily M
aenz begins to tell a story. 

H
is tone is rather cool, probably because he has been involved in the interna -

tional art scene for m
ore than 40 years as a successful gallery ow

ner. Though, 
every now

 and then, his lively gestures and flashing eyes still revive a little of 
the ’68 spirit. 
 

M
aenz’s story starts at the beginning of the sixties. H

e w
as w

orking as 
an art director at the Frankfurt advertising agency Young &

 R
ubicam

 w
hen 

he got to know
 the artist Peter R

oehr, w
ho w

as hired as a tem
p w

orker during 
his sem

ester break. R
eluctant at first, the young artist agreed to show

 M
aenz 

his w
ork —

 strangely m
onotonous w

orks from
 serially produced m

aterials of 
a conceptual rigor that M

aenz couldn’t glean at first glance. D
idn’t he w

ant 

C
oca C

ola and K
arl M

arx
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“Pudding Explosion” offered identity-form
ing objects and access to alternative 

inform
ation as w

ell as political convictions to the local youth and countercul -
ture. “Pop w

as alw
ays playing, the 80 lightbulbs w

ere controlled by relays,  
and the incense sticks never ran out —

 you could even sm
oke there.” The  

sale of a self-m
ade “A

nti-N
azi Spray” w

ith a large sw
astika em

blem
 w

ould 
bring the shop to the attention of the G

erm
an intelligence service and finally 

established the shop as a m
agnet for the local alternative scene. O

nly a  
few

 w
eeks after its opening, everything in “Pudding Explosion” w

as com
-

pletely sold out. 
 

W
hen listening to M

aenz, you som
etim

es get the im
pression that he and 

R
oehr w

ere already savouring Postm
odernism

 in 1968. They w
eren’t taken in 

by the political narratives and great ideologies of their tim
e, as seductive as 

they m
ay have been, and their goods, w

hich cam
e from

 different countries and 
tim

es, existed alongside each other free of any hierarchy. W
hat M

aenz and 
R

oehr did for “Pudding Explosion” back then, nam
ely selecting heterogeneous 

objects in order to bring them
 together and then establish them

 in new
 con-  

texts, w
ould probably be described today in m

arketing term
s as “curating”.  

The algorithm
s w

hich guide our visits to digital departm
ent stores w

ith unso-
licited recom

m
endations have alm

ost com
pletely taken over this function  

in the present. “Pudding Explosion” w
as m

uch m
ore, how

ever, than the distil-
lation of an algorithm

ically predictable taste. It w
as the m

anifestation of  
a critical attitude tow

ards socio-political events in the public sphere and, at the 
sam

e tim
e, functioned as an urban hub connecting a local alternative scene  

and curious passers-by.
 

A
ccording to M

aenz, the shop is a “child of its tim
e”, w

hich is neither  
possible nor necessary today. N

evertheless, w
e are still of the opinion that  

“Pudding Explosion” continues to provide a fruitful ground for reflecting  
on the social effectiveness of artistic practice, the form

ation of local com
m

u- 
nities, and the identity-generating potential of goods today. 

to add som
e variation after seven repetitions of the sam

e m
otif? “B

ut w
hat 

im
pressed m

e w
as the insistence R

oehr m
ade his argum

ents w
ith”, says M

aenz. 
H

e soon began to supply the young artist w
ith advertising m

aterial that he’d 
brought w

ith him
 from

 his com
m

issions in the U
SA

. This, in turn, w
ould 

serve as an ideal basis for R
oehr’s serial repetitions. In this w

ay, M
aenz w

as 
involved in the creation of central w

orks such as the photo- and film
-m

ontages 
from

 R
oehr’s oeuvre of over 600 w

orks —
 a coincidence w

hich M
aenz recalls 

rather m
odestly: “I don’t know

 if I should be happy about it or not”. In 1967  
the artist abruptly ceased his im

pressive productivity. A
fter a cancer diagnosis, 

the 23-year-old turned aw
ay from

 art. In a tim
e w

here political dissatisfaction 
w

ith the state of the federal republic reigned, it seem
ed too elitist to R

oehr, it  
lacked im

m
ediate societal effect. B

ut how
 to m

ake a successful leap from
 

serial conceptual art to political protest? 
 

R
oehr and M

aenz’s answ
er w

as “Pudding Explosion” —
 a shop w

hose 
display w

indow
 w

as full of drug paraphernalia, M
ao bibles, and C

he G
uevara 

posters, bringing together all the devotional m
aterial of the then prevalent  

left and hippy ideologies. A
s the first head shop in G

erm
any, the Frankfurt 

shop w
as labelled as “subversive” from

 its very opening in 1968. The title  
“Pudding Explosion”, w

hich refers to a pudding assassination attem
pt planned  

on the A
m

erican Vice-President H
ubert H

. H
um

phrey by the B
erliner C

om
m

une,  
did the rest. The spirit of San Francisco m

oved in to H
olzgraben 9, an old w

ar 
ruin near the Zeil. A

s one indulged in the intoxication of cheap, m
ass-produced 

goods on Frankfurt’s m
ain shopping street, the head shop revelled in being  

a disturbing side effect of the new
 thirst for consum

ption. “The facade of our 
building w

as painted w
ith a C

oca C
ola bottle the size of the w

all, w
hich shot 

through a huge stylized portrait of K
arl M

arx like a rocket”, explains M
aenz. 

W
hen asked about the attitude behind “Pudding Explosion”, his answ

er is 
alm

ost pure D
ada: “W

e w
eren’t for, w

e w
eren’t against, w

e w
ere just som

e -
w

here else.” The shop operated at the intersection betw
een com

m
unism

 and 
com

m
erce; protest existed alongside pop. R

oehr and M
aenz w

anted to practice 
an uncom

fortable critique of the establishm
ent w

ith their shop concept, “just 
not so rigidly —

 m
ore Frank Zappa than R

udi D
utschke.” The radical ideo-  

logies of the Frankfurt student m
ovem

ents w
ere foreign to them

. W
hat drove 

them
 w

as the desire for som
ething different, for the value-free juxtaposition  

of seem
ingly opposing attitudes. Likew

ise, the shop w
as less of a political 

institution and m
ore a panoply of w

hat you could perhaps call the zeitgeist. 
 

W
ith international new

spapers such as N
ew

 York’s “V
illage Voice” or the 

“B
eijing R

eview
”, badges w

ith self-m
ocking slogans, and hand painted t-shirts, 

C
oca C

ola and K
arl M

arx
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Ein Streifzug durch das Archiv Peter Roehr. Peter R
oehrs Entscheidung, seine 

künstlerische Produktion einzustellen, folgte seiner Erkenntnis der gesell -
schaftlichen Irrelevanz von K

unst. D
och w

ird dieser Endpunkt darüber hinaus 
durch die Eigenlogik seines W

erks konsequent herbeigeführt. Von dem
 Span -

nungsfeld und der gegenseitigen B
eeinflussung dieser beiden A

spekte zeugen 
verschiedene M

aterialien aus dem
 A

rchiv des K
ünstlers.

„V
IE

LLE
IC

H
T

 H
A

B
E

N
 S

IE
 

S
C

H
O

N
 [...] G

E
H

Ö
R

T, 
D

A
S

S
 IC

H
 K

E
IN

E
 ‚K

U
N

S
T

‘ 
M

E
H

R
 M

A
C

H
E

.“

A
 foray into the Archiv Peter Roehr. Peter R

oehr’s decision to cease the produc-
tion of art follow

ed his recognition of art’s social irrelevance. Yet it is already 
possible to trace this endpoint in the intrinsic logic of his w

ork alone. Various 
m

aterials from
 the archive of the artist testify to the interplay and confluence of 

these tw
o aspects. 

A
lle A

bbildungen stam
m

en aus 
dem

 A
rchiv Peter R

oehr 
A

ll im
ages are from

 the 
A

rchiv Peter R
oehr

“P
E

R
H

A
P

S
 Y

O
U

 H
A

V
E

 
A

LR
E

A
D

Y
 [...] H

E
A

R
D

, 
T

H
A

T
 I A

M
 N

O
 LO

N
G

E
R

 
M

A
K
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G

 ‘A
R

T
’.”

D
E

E
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N
adine H

ahn

N
adine H

ahn studierte europäische K
unstgeschichte, E

thnologie 
und P

hilosophie an der R
uprecht-K

arls-U
niversität H

eidelberg 
und an der U

niversité Lum
ière Lyon 2. N

ach ihrer M
agisterarbeit 

zu P
eter R

oehr arbeitete sie das A
rchiv des Frankfurter K

ünst-
lers am

 M
M

K
 M

useum
 für M

oderne K
unst Frankfurt am

 M
ain  

für eine O
nlinepräsentation auf. D

abei beschäftigte sie sich 
intensiv m

it digitalen S
trategien der A

rchivverw
altung und nach-

haltigen E
ntw

icklungskonzepten. A
ls Folgeprojekt bereitet sie 

derzeit eine O
nlinepräsentation des A

rchivs des S
chw

eizer 
K

unsthistorikers, K
urators und ehem

aligen D
irektors des M

M
K

 
Jean-C

hristophe A
m

m
ann vor. 

N
adine H

ahn studied E
uropean A

rt H
istory, A

nthropology and 
P

hilosophy at the R
uprecht-K

arls-U
niversität H

eidelberg and  
at the U

niversité Lum
ière Lyon 2. A

fter com
pleting her studies 

w
ith her m

aster’s thesis on P
eter R

oehr, she supervised the  
digitization and the online presentation of his archive at M

M
K

 
M

useum
 für M

oderne K
unst Frankfurt am

 M
ain. In this context 

she dealt intensively w
ith digital strategies of archive m

anage-
m

ent and sustainable developm
ent concepts. A

s a follow
-up 

project, she is currently preparing a online presentation of the 
archive of the S

w
iss art historian and form

er director of M
M

K
 

Jean-C
hristophe A

m
m

ann.

P
E

T
E

R
 R

O
E

H
R

 
B

ILD
E

R
E

S
S

A
Y

  
P

E
T

E
R

 R
O

E
H

R
 

P
IC

T
U

R
E

 E
S

S
A

Y



101
100

P
eter R

oehr P
icture E

ssay

Fotoautomat Portrait / photo booth portrait, Peter Roehr, Frankfurt am Main, 1962, Inv.-Nr.: 2015/13.9

D
E

R
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S

T
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G
 IN

 D
IE

 K
U

N
S

T

A
ls die frühen A

rbeiten R
oehrs 1962 entstanden, w

ar Peter R
oehr 

gerade m
al 18 Jahre alt und begann sein Studium

 an der W
erk -

kunstschule in W
iesbaden. Schnell entw

ickelte er in A
bgrenzung zu 

den europäischen Avantgardeström
ungen w

ie dem
 N

ouveau R
éalism

e und 
ZER

O
 eine eigene Form

sprache. D
iese baut auf drei Faktoren auf: erstens 

der H
inw

endung zu industriell oder m
aschinell hergestellten M

aterialien, 
zw

eitens der A
bw

endung von der A
rbeit m

it Pinsel und Farbe und drittens der 
größtm

öglichen R
eduzierung aleatorischer, also zufälliger, Faktoren. M

it der 
O

rientierung an dem
 von ihm

 entw
ickelten K

onzept der unvariierten W
ieder-

holung w
urde er zu einem

 frühen Vertreter der K
onzeptkunst. Jede A

rbeit 
R

oehrs rekurriert auf ein axiom
atisches Prinzip: Zw

ar erscheint sein Œ
uvre 

sehr vielfältig und abw
echslungsreich, doch handelt es sich hierbei um

 ver-
schiedene G

esichter derselben Proposition, die in unterschiedlichen M
ateria -

lien w
ie O

bjekten, Ton- und Film
bändern, Texten oder einzelnen B

uchstaben 
ausgeführt w

urde. A
b 1964 verarbeitete R

oehr A
bbildungen aus Illustrierten 

und W
erbebroschüren zu sogenannten „Foto-M

ontagen“. In der unvariierten 
W

iederholung identischer Elem
ente w

erden Eigenschaften des Einzelstückes 
durch die K

onfrontation m
it sich selbst sichtbar. D

och der G
rat ist schm

al. 
M

uster und O
rnam

ente, die das bloße R
aster überlagern, stehen einer streng 

strukturellen Lesart im
 W

eg. B
ereits 1966 stellte R

oehr die A
rbeiten an den 

Foto-M
ontagen ein, obw

ohl er gerade begann, erste Verkäufe zu verzeichnen. 
Zu narrativ. Zu bildhaft. Es w

idersprach seinem
 C

redo, dass Inhalt und Form
 

deckungsgleich sein sollen. Einhergehend m
it dieser N

egierung der R
olle 

des A
utors als Schöpfer ist R

oehrs Œ
uvre von Infragestellung des gängigen 

W
erkbegriffs geprägt. So fiel für R

oehr bereits 1966 die Entscheidung, nur 
noch in A

uflage künstlerisch tätig zu w
erden. Prinzipiell ist R

oehr dabei nicht 
an die A

usführung durch seine eigenen H
ände gebunden. D

ies zeigte sich 
daran, dass er bei seinen „Film

-M
ontagen“ die tatsächliche M

ontage – den 
Schnitt – durch R

oland K
rell durchführen ließ. D

ie A
bbildungen, die scheinbar 

die H
erstellung der „Ton-M

ontagen“ dokum
entieren, hat er gem

einsam
 m

it 
dem

  Fotografen G
ünter G

uben und dessen Ehefrau in den R
äum

lichkeiten des 
H

essischen R
undfunks nachgestellt. D

abei beobachtet er die Tätigkeit der vor -
geblichen M

itarbeiterin und inszeniert deutlich seine R
olle als A

uftraggeber. 

D
E
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Typoskript / typescript, Peter Roehr, November 1964, Inv.-Nr.: 2015/12.36

E
N

T
R

Y
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R
T

W
hen R

oehr’s early w
orks em

erged in 1962, Peter R
oehr w

as 
m

erely 18 years old and had just begun his studies at the W
erkkunst-

schule in W
iesbaden. H

e quickly developed his ow
n form

al language, 
w

hich often played up against concurrent European avant-garde m
ove -

m
ents such as N

ouveau R
éalism

e and ZER
O

. H
is approach w

as based on 
three factors: firstly, an orientation tow

ards industrially or m
echanically pro -

duced m
aterials; secondly, avoiding the use of brushes and paint; and thirdly, 

the greatest possible reduction of aleatory, i.e. random
 factors. H

e becam
e an 

early representative of conceptual art by follow
ing a self-developed concept, 

nam
ely that of unvaried repetition. Each of R

oehr’s w
orks refers back to an 

axiom
atic principle: A

lthough his oeuvre appears to be very different and 
varied, these can be seen as different faces of the sam

e proposition, carried 
out using various m

aterials such as objects, cassette and video tapes, texts and 
individual letters. From

 1964, R
oehr em

ployed pictures from
 m

agazines and 
advertising brochures to create his “photo-m

ontages”. In the unvaried repeti -
tion of identical elem

ents, characteristics of the individual item
 becom

e visible 
through its confrontation w

ith itself. B
ut there is a fine line. Patterns and orna -

m
ents superim

posed onto the bare screen prevent a strictly structural reading of 
these repetitions. R

oehr had stopped w
orking on the photo-m

ontages by 1966, 
just as they w

ere beginning to achieve com
m

ercial resonance. Too narrative. 
Too pictorial. They w

ent against his guiding principle that content and form
 

should be in agreem
ent. A

long w
ith this negation of the role of the author as 

a creator, R
oehr’s oeuvre w

ould then be determ
ined by the questioning of the 

prevailing notion of w
ork of art. H

ence by 1966 R
oehr had m

ade the decision 
to rem

ain artistically active only in editions, no longer bound to carry out the 
w

ork w
ith his ow

n hands. O
ne exam

ple of this is how
 in his  “film

-m
ontages”, 

the actual m
ontage —

 the editing —
 w

as not done by him
, but in fact by 

R
oland K

rell. Further, the archived pictures, that seem
ingly docum

ent the 
production of his “sound-m

ontages”, w
ere staged by R

oehr together w
ith the 

photographer G
ünter G

uben and his w
ife inside the facilities of the  H

essischer 
R

undfunk.In these, he has cast him
self as the m

anager observing the w
ork of a 

purported em
ployee.

E
N
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Eintrag im Nachlassverzeichnis von Peter Roehr zur Foto-Montage / entry in catalog of estate for photo-montage 
o.T. (FO-124), Inv.-Nr.: 2011/200.389

Brief von Peter Roehr an Wolfgang Hake / letter from Peter Roehr to Wolfgang Hake, 
Frankfurt am Main, 01.02.1967, Inv.-Nr.: 2014/75.151
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Kontaktstreifen / contact strip, Herstellung der Ton-Montagen (nachgestellt) / production of sound-montages 
(re-staged), Hessischer Rundfunk, Frankfurt am Main, April 1966, Foto / photo © Günter Guben, Inv.-Nr.: 2015/13.33
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DO-IT-YOURSELF-MONTAGE von / by Peter Roehr, Typoskript / typescript, 2 Blatt / sheets, 
undatiert / undated, Inv.-Nr.: 2015/12.93

D
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D
arüber hinaus entw

ickelte R
oehr m

it seinem
 Projekt 

D
O

-IT-YO
U

RSELF-M
O

N
TAG

E, bei dem
 er plante, identische Ein-

zelteile für eine M
ontage gem

einsam
 m

it K
lebstoff und Trägerm

aterial 
in einer Tüte oder einem

 K
arton zu verkaufen, ein konkretes K

onzept  
für die tatsächliche U

m
setzung der M

ontage durch die B
etrachter_innen. 

In dieser H
erangehensw

eise R
oehrs fallen Parallelen zur in den 60er und 70er 

Jahren verbreiteten A
rs M

ultiplicata und Editionskunst auf. Interessiert an der 
D

em
okratisierung von K

unst verfolgte diese den politischen G
edanken, K

unst 
für alle erreichbar zu m

achen. Vor diesem
 H

intergrund w
erden verschiedene 

W
andlungsprozesse sichtbar, die sich auch in R

oehrs A
rbeit finden. Zum

 
einen betrifft dies die K

unstproduktion, die nicht m
ehr an die H

ände eines 
K

ünstlers oder einer K
ünstlerin gebunden w

ar, sondern bei der ein W
erk nach 

der bloßen Idee angefertigt w
erden konnte. Zum

 anderen ist eine Ö
ffnung des 

K
unsthandels zu beobachten. D

a die einzelnen A
rbeiten günstiger w

urden, 
w

urde eine potentielle K
undschaft angesprochen, die sonst keine K

unstkäufe 
tätigten. Zuletzt beeinflusste das M

ultiple den U
m

gang m
it K

unst. K
unst 

w
urde zur W

are. So blieb sie nicht m
ehr auf G

alerien, M
useen und Sam

m
ler 

beschränkt, sondern hielt Einzug in die H
aushalte. D

ie Einladung zu R
oehrs 

letzter A
usstellung Peter Roehr. D

rei Serien bei D
orothea Loehr im

 N
ovem

-
ber/D

ezem
ber 1967 belegt den W

esensw
andel von R

oehrs W
erken. Sie w

urde 
hum

orvoll in A
nlehnung an eine Versandhaus-B

estellkarte gestaltet. D
ie jew

ei -
ligen O

bjekt-M
ontagen konnten in gew

ünschter G
röße und A

nzahl bestellt 
 w

erden und w
aren attraktive, kostengünstige O

riginale, souveräne K
unstw

erke, 
deren W

esenszug es w
ar, in m

ehrfacher A
usführung zu existieren. Sie w

aren 
zw

ar keine U
nikate, hatten aber die originäre Eigenschaft, als eigenständiges 

M
edium

 Ideen durch ihre Vervielfältigung auf sehr effektive A
rt und W

eise 
zu kom

m
unizieren.

D
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Ektachromeaufnahme / Ektachrome shot, Objekt-Montage / object-montage o.T. (OB-10), 
Foto / photo © Eberhard Renno, Inv.-Nr.: 2015/13.327
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Furtherm
ore, R

oehr developed w
ith the project D

O
-IT-YO

U
R-

SELF-M
O

NTAG
E a solid and im

plantable concept for a m
ontage 

done by the view
ers them

selves. The idea w
as to sell identical parts in  

a bag or a box, that could be assem
bled together w

ith adhesive and sup-
port m

aterial. In this approach there are striking parallels to A
rs M

ultiplicata 
and Edition A

rt, w
hich w

ere w
idespread in the 60s and 70s. Interested in the 

dem
ocratization of art, they pursued the political idea of m

aking art accessible 
to all. It is against this background that certain processes of change becom

e 
apparent, changes w

hich are also to be found in R
oehr’s w

ork. Firstly,  
this concerns the production of art, w

hich w
as no longer tied to the hands  

of an artist, but a w
ork could instead be m

ade according to a m
ere idea.  

Secondly, an opening up of the art m
arket can be observed. A

s individual 
w

orks becam
e cheaper, a potential clientele w

as addressed w
ho w

ouldn’t  
otherw

ise  purchase art. Finally, the idea of the m
ultiple influenced the com

-
m

erce of art. A
rt becam

e a com
m

odity. N
o longer lim

ited to galleries, m
use-

um
s and collectors, it had m

ade its w
ay into the household. The invitation  

to R
oehr’s last exhibition Peter Roehr. D

rei Serien [Peter R
oehr. Three series] 

by D
orothea Loehr in N

ovem
ber/D

ecem
ber 1967 proves the change in nature 

of R
oehr’s w

orks, hum
orously designed in the style of a m

ail order catalog. 
Each of the object-m

ontages could be ordered in the desired size and quan -
tity, and w

ere attractive, inexpensive originals: sovereign w
orks of art w

hose 
essential character trait w

as that they existed in m
ultiple versions. A

lthough 
they w

ere not unique item
s, they had the original feature of com

m
unicating 

ideas as an independent m
edium

 through their reproduction in a very effective 
m

anner. 

E
N



113
112

P
eter R

oehr P
icture E

ssay

Einladungskarte / invitation card, Ausstellung / exhibition Peter Roehr. Drei Serien (23.11.–12.12.1967,  
Galerie Dorothea Loehr, Frankfurt am Main), Inv.-Nr.: 2015/12.172

Ektachromeaufnahme/ Ektachrome shot, Objekt-Montage / object-montage o.T. (OB-31), Inv.-Nr.: 2015/13.339
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Manuskript / manuscript, Peter Roehr, 28.09.1967, Inv.-Nr.: 2015/12.21

D
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E
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D

U
N
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E
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N

S
T

In seinen A
ufzeichnungen vom

 Septem
ber 1967 sieht R

oehr die 
ästhetische R

evolution noch als Teil der sozialen und politischen 
R

evolution. Verstand R
oehr hier die K

unst noch als M
edium

, um
 

gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen oder w
enigstens auf diese 

Einfluss zu nehm
en, verneinte er nach seinen A

usstellungsaktivitäten von 
1967, in denen er seine K

unst sow
ohl als kom

m
unikative G

este des Events und 
der A

uflage form
ulierte, die M

öglichkeit, D
em

okratisierungsprozesse über den 
K

unstbereich hinaus in G
ang zu bringen. A

ls Produkt einer K
ultur, die durch 

das Establishm
ent getragen w

ird, w
ürde auch diese A

rt von K
unst dazu bei -

tragen, die bestehende gesellschaftliche W
irklichkeit zu bestätigen. Er lehnte 

es ab, dieses System
 durch sein K

unstschaffen w
eiterhin zu unterstützen. D

as 
A

ufgeben seiner K
unst w

ar kein rein biographisch bedingter Entschluss R
oehrs 

(bei ihm
 w

urde 1966 K
rebs diagnostiziert), sondern eine gezielte und bew

usste 
Tat. D

ie Erfahrung der W
irkungslosigkeit seiner A

rbeit als K
ünstler verband 

ihn m
it seiner guten Freundin C

harlotte Posenenske, deren Entscheidung zur 
A

bsage an die K
unst in vielen G

esprächen m
it R

oehr reifte. Sie veröffentlichte 
im

 M
ai 1968 in der Zeitschrift Art International eine A

rt M
anifest, in dem

 sie 
ankündigte, dass sie aufhöre, K

unst zu m
achen, w

eil „ihre gesellschaftliche 
Funktion verküm

m
ert“ sei. D

ie letzte A
usstellung ihrer A

rbeiten w
ar die Eröff -

nungsausstellung der G
alerie art &

 project im
 Septem

ber 1968 in A
m

sterdam
. 

A
uch R

oehr hatte die A
ufm

erksam
keit der G

aleristen G
eert van B

eijeren und 
A

driaan van R
avesteijn erw

eckt, doch im
 M

ai 1968 hatte er für die K
unst und 

den um
 sie herrschenden B

etrieb nur kritische W
orte der M

issbilligung übrig.
 

G
em

einsam
 m

it Paul M
aenz, der der W

erbew
elt den R

ücken kehrte, eröff -
nete R

oehr A
nfang 1968 den H

ead-Shop „Pudding Explosion“. M
aenz führte 

das G
eschäft nach dem

 Tod von Peter R
oehr im

 A
ugust 1968 w

eiter. Erst zw
ei 

Jahre später, als das G
eschäft seine subversive Energie m

it der K
om

m
erziali -

sierung der Subkultur verlor, schloss M
aenz den Laden und w

endete sich w
ieder 

der K
unst zu. A

ls erfolgreicher Avantgarde-G
alerist in K

öln organisierte er in 
den folgenden 20 Jahren regelm

äßig A
usstellungen m

it R
oehrs A

rbeiten und 
setzt sich bis heute für die ständige A

ktualisierung von R
oehrs N

achlass ein.

D
E
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Typoskript / typescript, Peter Roehr, 1967-1968, Inv.-Nr.: 2015/12.85
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In his personal notes from
 Septem

ber 1967, it is evident that R
oehr 

still view
ed the aesthetic revolution as part of the social and political 

revolution. Yet this position w
ould change after his exhibitions later that 

sam
e year, w

hich he articulated only through the  com
m

unicative gesture 
of the event and the edition: if R

oehr had understood art as a m
edium

 to bring 
about or at least influence social changes, he w

ould now
 reject the possibility of 

stim
ulating dem

ocratizing processes beyond the realm
 of art entirely. A

s a prod -
uct of a culture supported by the establishm

ent, even this type of art w
ould con-

firm
 the existing social reality. H

e thus refused to  continue to support this sys-
tem

 through art-m
aking. The abandonm

ent of art w
as not a purely biographical 

decision on the part of R
oehr (he w

as diagnosed w
ith cancer in 1966), but a 

specific and deliberate act. The experience of the ineffectiveness of his w
ork 

as an artist brought him
 closer to his good friend C

harlotte  Posenenske, w
hose 

decision to reject art m
atured over the course of m

any conversations w
ith 

R
oehr. In M

ay 1968, she published a kind of m
anifesto in the journal Art 

International, announcing that she w
as ceasing to m

ake art because “its social 
function w

as stunted”. The last exhibition of her w
ork w

as the opening exhibi -
tion of the gallery art &

 project in Septem
ber 1968 in A

m
sterdam

. M
eanw

hile 
R

oehr too had attracted the attention of gallery ow
ners G

eert van B
eijeren and 

A
driaan van R

avesteijn, but in M
ay 1968 he had only critical w

ords of disa-  
proval left for art and the business dom

inating it.
 

Together w
ith Paul M

aenz, w
ho had turned his back on the advertising 

w
orld, R

oehr opened the head shop “Pudding Explosion” in 1968. M
aenz 

continued the business after the death of Peter R
oehr in A

ugust 1968. O
nly 

tw
o years later, w

hen the business lost its subversive energy w
ith the com

m
er -

cialization of the subculture, M
aenz closed the shop and turned his back to 

art. A
s a successful avant-garde gallerist in C

ologne, he regularly organized 
exhibitions of R

oehr’s w
ork over the follow

ing 20 years, and still advocates 
the constant re-contextualisation of R

oehr’s estate.

E
N
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Fotografie / photograph, Peter Roehr und / and Paul Maenz, Venedig / Venice, September 1966, Inv.-Nr.: 2015/13.42
Brief von Peter Roehr an Adriaan van Ravesteijn / letter from Peter Roehr to Adriaan van Ravesteijn,
Frankfurt am Main, 28.05.1968, Inv.-Nr.: 2014/75.402
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Handzettel / leaflet, Eröffnung von / opening of "Pudding Explosion" am / on 25.01.1968, Inv.-Nr.: 2015/12.420
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D
er K

apitalism
us w

estlicher Prägung w
ird heute nicht m

ehr bloß – 
m

it M
ax W

eber – als Effekt einer um
fassenden R

ationalisierung  
oder Versachlichung verstanden. A

ls m
indestens genauso bedeutsam

 
gilt m

ittlerw
eile ein kom

plem
entärer, hedonistischer oder ästhetischer 

K
apitalism

us: eine durch M
edien und M

ärkte, U
nterhaltungs- und Erlebnis-

industrie dom
inierte K

onsum
kultur. „D

ie ständige Zunahm
e und Intensivie -

rung von W
ünschen“ w

ird „zur entscheidenden Antriebs- und Triebkraft der 
G

esellschaft“, schreibt der Soziologe Zygm
unt B

aum
an. 1 A

uf O
bjektseite 

m
anifestiert sich dies in einer Fülle käuflicher D

inge: die schicken Sneaker, 
die geile neue Serie auf N

etflix, der tolle U
rlaub – lebensw

eltlich sind das 
für w

estliche Ü
berflussgesellschaften ubiquitäre Phänom

ene, an denen jeder 
oder jede auf die ein oder andere W

eise teilhat, so dass ihnen gegenüber eine 
kritische Positionierung schw

erfällt. 
 

Eine gute B
eschreibung für diese A

m
bivalenz gibt der norw

egische 
Schriftsteller K

arl O
ve K

nausgård in seinem
 R

om
an K

äm
pfen, dem

 sechsten 
und letzten Teil seiner M

in K
am

p-H
exalogie. „M

an findet seine eigene Iden -
tität, indem

 m
an m

assenproduzierte W
aren kauft“, steht dort zu lesen, und 

ruppig fährt K
nausgård fort: „M

an sollte m
einen, das ist ein W

itz“. A
ber „das 

Schlim
m

ste“ sei, dass es kaum
 eine M

öglichkeit gebe, sich kritisch dazu zu 
verhalten. „Es geht einfach nicht“. U

nd zw
ar w

eil „die K
ritik“ selbst „inzw

i -
schen zu einem

 K
lischee und dam

it belanglos gew
orden“ sei, w

eil sie „ein-
fach zu oft w

iederholt w
urde“, ohne dass sich daraus K

onsequenzen ergeben 
hätten. „D

iese kritischen D
inge“ gehen einem

 zw
ar leicht über die Lippen. 

„G
leichzeitig“, räum

t der A
utor ein, „lebte ich aber exakt auf die W

eise, die 
ich kritisierte“, näm

lich um
geben von K

onsum
gütern, Popm

usik, m
assen-

m
edial verm

ittelten Erzeugnissen. 2 
 

W
oran sich K

nausgård reibt, das beschreibt H
artm

ut B
öhm

e in seiner 
Studie Fetischism

us und K
ultur als die „typische K

om
prom

iss-Struktur des 
W

arenfetischs“. 3 M
an ist tendenziell genervt oder überfordert von der W

aren-
w

elt, m
an w

eiß ‚irgendw
ie‘ um

 deren ökologische oder soziale B
egleitkosten 

(w
er fertigt denn unter w

elchen B
edingungen die tollen Sneaker? W

er kann 
sie sich überhaupt leisten?), und doch ist die Faszination der W

aren so groß, 
dass m

an sich von ihnen verzaubern lässt. D
ie K

onsum
lust der M

enschen zu 
leugnen oder nur unter ideologischer Vorm

undschaft zu gestatten, ist freilich 
der falsche W

eg. D
enn indem

 m
an den Fetischism

us „zu zerschlagen glaubt“, 

1 
 B

aum
an, Zygm

unt: Leben als K
onsum

, übersetzt von B
arth, R

ichard, H
am

burg 2009, S
. 41; 44. 

2 
 K

nausgård, K
arl O

ve: K
äm

pfen, übersetzt von B
erf, P

aul und S
onnenberg, U

lrich, M
ünchen 2017, S

. 233.
3 

 B
öhm

e, H
artm

ut: Fetischism
us und K

ultur. E
ine andere Theorie der M

oderne, R
einbek 2006, S

. 334.
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E
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rei A
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Ä
sthetik des K

onsum
s 

FA
K

E
 – Three A

spects of an 
A

esthetic of C
onsum

ption

H
einz D

rügh, ist P
rofessor für N

euere D
eutsche Literatur und 

Ä
sthetik an der G

oethe-U
niversität Frankfurt am

 M
ain. E

r 
 studierte G

erm
anistik, P

hilosophie und P
olitische W

issenschaft 
in B

onn, T
übingen und G

öttingen und prom
ovierte 1997 bei 

P
rof. D

r. W
altraud W

iethölter in Frankfurt am
 M

ain m
it der A

rbeit 
A

nders-R
ede. Zur S

truktur und historischen S
ystem

atik des 
 A

llegorischen. H
einz D

rügh habilitierte 2006 in T
übingen m

it 
seiner zw

eiten P
ublikation Ä

sthetik der B
eschreibung. 2015 

veröffentlichte er den E
ssay Ä

sthetik des S
uperm

arkts. D
arüber 

hinaus publizierte er zu den Them
en A

llegorie und S
ym

bol,  
Text und V

isuelle K
ultur, Popkultur, W

aren- und  K
onsum

ästhetik. 
S

eit 2015 ist H
einz D

rügh akadem
ischer Leiter des M

aster-
S

tudien gangs Ä
sthetik an der G

oethe-U
niversität Frankfurt  

am
 M

ain.

H
einz D

rügh, is P
rofessor of M

odern G
erm

an Literature and 
A

esthetics at the G
oethe-U

niversität Frankfurt am
 M

ain. H
e 

studied G
erm

an Literature, P
hilosophy, and P

olitical S
cience  

in B
onn, T

übingen, and G
öttingen, receiving his doctorate in 

1997 w
ith a dissertation entitled A

nders-R
ede. Zur S

truktur und 
historischen S

ystem
atik des A

llegorischen. H
is second book 

(habilitation) entitled Ä
sthetik der B

eschreibung w
as published in 

2006. In 2015 he published the essay Ä
sthetik des S

uperm
arkts. 

H
e has further published on allegory and sym

bol, text and visual 
culture, pop culture, and the aesthetics of the com

m
odity and 

consum
ption. S

ince 2015 he is director of the m
aster’s program

 
in A

esthetics at the G
oethe-U

niversität Frankfurt am
 M

ain.
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Theoriesprache selbst“, die gem
einsam

 m
it der verm

eintlichen „authentischen 
K

unst [...] zum
 Fetisch des A

nti-Fetischism
us“ w

erden. 9 K
ritik an der M

assen-
kultur und am

 K
onsum

 w
ird zur routinierten G

este – siehe K
nausgård. A

ls 
reiche es intellektuell schon aus, ‚den K

apitalism
us‘ für die negativen A

us -
w

üchse der G
egenw

art verantw
ortlich zu m

achen, und m
it ‚kritischem

 G
estus’ 

auf ein  diffuses ‚A
ndersw

o‘ zu verw
eisen, eine System

stelle, die nicht selten 
als Ä

sthetik ausgew
iesen w

ird. A
ls hätte, w

ie der junge K
arl M

arx schreibt, 
„die dum

m
e exoterische W

elt [...] nur das M
aul aufzusperren, dam

it ihr die 
gebratenen Tauben“ einer „absoluten“, verm

eintlich von jeglicher Entfrem
dung 

gefeiten K
onzeption nur noch „in den M

und“ zu fliegen brauchten. 10 
 

G
egenw

art, so indes M
ichel Foucault, ist nicht einfach ein Jetzt, in das 

m
an ohne Erkenntnism

öglichkeit eingesperrt sei. D
ie Erfassung der G

egenw
art 

sei vielm
ehr eine stete H

erausforderung, geradezu der Lackm
ustest für dasVor -

liegen eines D
enkens, das der A

ufklärung verpflichtet ist. „W
elche D

ifferenz“, 
so die entscheidende Frage, „führt das H

eute im
 U

nterschied zu dem
 G

estern 
ein?“ Im

 Versuch, eine A
ntw

ort darauf zu finden, liegt für Foucault das „M
otiv 

für eine bestim
m

te philosophische A
ufgabe“ begründet. 11 D

en K
ern dieser 

A
ufgabe bildet, auch und gerade w

o es um
 Ä

sthetik geht, die em
phatische 

„B
eziehung zur A

ktualität“, die M
arkierung von „Zugehörigkeit“ oder Zeit -

genossenschaft. 12 D
arunter ist freilich keine bloße A

ffirm
ation zu verstehen. 

Vielm
ehr ist die B

ejahung der G
egenw

art laut Foucault nicht von der „A
ufgabe“ 

zu trennen, sie sich stets auch anders vorzustellen, als sie ist, das heißt: sie in 
em

phatischem
 Sinne zu denken. 

 
M

it dieser M
ixtur aus lustvoller Involvierung und kritischer D

istanz 
lässt sich einen Schritt über den bloßen K

om
prom

iss hinauskom
m

en, nenne 
m

an ihn w
ie B

öhm
e fetischistisch oder – w

ie sonst oft – postfordistisch. 
Zunächst einm

al w
ill m

an doch einfach so leben, w
ie es das Pop-A

ge in den 
1960er Jahren verheißt und w

ie es D
iedrich D

iederichsen plakativ als M
ixtur 

aus „sexuelle[r] B
efreiung, englischsprachige[r] Internationalität, [sow

ie] 
 Zw

eifel[n] an der protestantischen A
rbeitsethik und den m

it ihr verbundenen 
D

is zipli narregim
es“ beschreibt. 13 „R

eflexion auf zeitgenössisches M
aterial“ 

ist für den Schriftsteller R
olf D

ieter B
rinkm

ann die ästhetische K
onsequenz 

hieraus, eine neue „Sensibilität“, w
elche „die B

ezeichnung ‚PO
P‘“ tragen 

9 
 Böhm

e 2006, S. 340.
10 

 M
arx, Karl: „Briefe aus den D

eutsch-Französischen Jahrbüchern“. In: M
arx Engels W

erke, Bd. 1, Berlin 1961, S. 344f.
11 

 Foucault, M
ichel: „W

as ist Aufklärung?“, in: Eva Erdm
ann, R

ainer Forst (H
g.): Ethos der M

oderne. Foucaults Kritik 
 

 der Aufklärung, Frankfurt a. M
. 1990, S. 42-44.

12 
 ebd.

13 
 D

iederichsen, D
iedrich: D

er lange W
eg nach M

itte. D
er Sound und die Stadt, Köln 1999, S. 273.

Fake

drängt m
an ihn, so B

öhm
es These, nur um

so w
irkungsvoller „ins kollektive 

U
nbew

usste“. 4 D
ies hat w

iederum
 zw

ei K
onsequenzen: D

urch die im
m

er  
gleiche R

ede von der Verführung durch die W
aren w

ird die Sphäre des 
K

onsum
s, w

ie G
eorg Stanitzek schreibt, „auf trostlose und übrigens w

enig 
effektive W

eise reduziert, verödet, verarm
t und entzaubert“. 5 W

enig effektiv 
deshalb, w

eil diese R
ede blind m

acht für die V
ielgestalt jener „Fiktions-  

w
erte“, die von den W

aren und ihrer W
erbung jenseits ihres G

ebrauchsw
erts 

verm
ittelt (und verkauft) w

erden. 6 
 

Jener W
elt der kollektiven Im

aginationen den R
ücken zu kehren, ist indes 

nach A
nsicht einer V

ielzahl von Theoretikern das Privileg und die A
ufgabe 

der K
unst. D

ie A
ntw

ort auf die Zum
utungen der Ö

konom
ie gibt K

unst bereits 
vor der industriellen R

evolution, etw
a bei Friedrich Schiller; hier allerdings 

gem
ünzt auf die Sphäre der A

rbeit. In den Briefen über die ästhetische Erzie -
hung stilisiert Schiller K

unst als eine Praxis, bei der – im
 U

nterschied zur 
forcierten „Einseitigkeit in Ü

bung der K
räfte“

7 in einer arbeitsteiligen G
esell-

schaft – noch einm
al der ganze M

ensch gefordert sei. In der gegenw
ärtigen 

ästhetischen Theorie w
echselt der Fokus von der Produktion auf den K

onsum
. 

D
ie filigrane A

usbalancierung der G
em

ütskräfte verdankt sich hier nun der 
K

om
plexität und W

iderständigkeit von K
unst. „D

as Schöne“, schreibt Jacques 
R

ancière (das Schöne!), sei „dasjenige, das zugleich der begrifflichen B
estim

-
m

ung w
ie der Verlockung der konsum

ierten G
üter w

idersteht“. 8 D
eutlich 

w
eniger enthusiastisch sieht H

artm
ut B

öhm
e autonom

ieästhetische B
estrebun -

gen dieser A
rt und nim

m
t dabei vor allem

 A
dornos Ästhetische Theorie auf’s 

K
orn. K

unst trotze nach deren M
aßgabe der „kom

m
unikativen A

nschließbar -
keit“ und schaue im

 zw
eifelhaften „Trium

ph ihrer eigenen Selbstvereisung 
[...] rührungslos der A

pokalypse der industrialisierten Lüste und ihrer Fetische 
zu[ ]. Em

pathie m
it den w

ie im
m

er auch m
anipulierten Leiden der M

enge gilt 
solcher W

eltsicht schon als theoretischer Sündenfall“. Von einem
 „B

ildersturm
“ 

ist die R
ede, einer „einzige[n] ikonoklastische[n] A

ttacke gegen Idolatrie 
und Fetischism

us, die das Startum
 und die M

assenm
edien, die W

erbesprache, 
die M

ode oder die populäre M
usik gleicherm

aßen beherrschen“. M
it solcher 

G
leichm

acherei und U
ndifferenziertheit in der Sache ergreift der Fetischis -

m
us, argum

entiert B
öhm

e w
eiter, seine K

ritiker: ein Fetischism
us „durch die 

4 
 B

öhm
e 2006, S

. 337.
5 

 S
tanitzek, G

eorg: „E
tw

as das Frieda G
raefe gesagt hat“, in: D

rügh, H
einz u. a. (H

g.): W
arenästhetik. N

eue P
erspektiven 

 
 auf K

onsum
, K

ultur und K
unst, B

erlin 2011, S
. 175.

6 
 V

gl. zu diesem
 B

egriff U
llrich, W

olfgang: A
lles nur K

onsum
. K

ritik der w
arenästhetischen E

rziehung, B
erlin 2013, S

. 7-29. 
7 

 Schiller, Friedrich: Ü
ber die ästhetische Erziehung des M

enschen in einer R
eihe von Briefen (6. Brief), in: 

 
 R

iedel, W
olfgang (H

g.): Säm
tliche W

erke, Band V: Erzählungen, Theoretische Schriften, M
ünchen 2004, S. 587.

8 
 R

ancière, Jacques: Ist Kunst w
iderständig?, Berlin 2008, S. 15.
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B

ei allem
 gegenkulturellen D

rall, der sich in A
ngew

idert-Sein, Ekel, 
A

ggression oder dem
 G

efühl einer gew
issen A

bsurdität gegenüber der W
aren -

w
elt m

anifestiert, bleibt diese doch ein W
irklichkeitsm

arker par excellence 
und dam

it ästhetisch von Interesse. „W
IR

K
LIC

H
 W

IR
K

LIC
H

 W
IR

K
LIC

H
!“

18 
habe die Literatur zu sein, bellt R

olf D
ieter B

rinkm
ann in M

ajuskeln in seinem
 

Essay „D
er Film

 in W
orten“, der den B

and Acid beschließt. U
nd im

 Vorw
ort 

seiner Ü
bersetzung von Frank O

’H
aras Lunch Poem

s bem
ängelt B

rinkm
ann 

die R
ealitätsvergessenheit der (für ihn) gegenw

ärtigen Literatur: „als lebten 
‚D

ichter‘ nur m
it kostbaren gedanklichen W

ertgegenständen, in einer W
elt 

ohne Schlager, Schlagzeilen und K
inoplakate, ohne ganzseitige R

eklam
en für 

C
inzano, R

ank X
erox und arden for m

en“. 19 „Instead of reserving the w
ord 

[culture, H
D

] for the highest artefacts and the noblest thoughts of history’s top 
ten”, form

uliert der britische K
ritiker und K

urator Law
rence A

llow
ay, M

itglied 
der Independent G

roup und m
utm

aßlicher Schöpfer des Term
inus ‚Pop A

rt‘, 
schon Ende der 1950er Jahre eine realistische M

axim
e, „it needs to be used 

m
ore w

idely as the description of ‚w
hat a society does‘“. 20 

 
M

it einem
 solch kapitalistischen R

ealism
us w

äre ein erster A
spekt jener 

Form
 von K

unst ausgesprochen (ein Prototyp w
äre Pop), die sich nicht m

it 
autonom

ieästhetischer G
este von der W

elt der W
aren und des K

onsum
s abkap -

selt, sondern im
 G

egenteil in Verhandlungen m
it dieser Sphäre zu ihrer Form

 
findet. Ich m

öchte diesem
 in aller K

ürze noch zw
ei w

eitere, vielleicht noch 
dezidierter ästhetische A

spekte hinzufügen. D
enn bei einer reinen Verzeichnung 

konsum
istisch-kapitalistischer R

ealien bleibt es natürlich nicht. Ihr an die Seite 
zu stellen ist – zw

eitens – die A
m

bition, gerade durch die Ö
ffnung für tenden -

ziell als unkünstlerisch oder kunstfern eingestufte B
ereiche neue form

ale M
ög-

lichkeiten für die K
unst zu generieren. Ein solches A

rgum
ent findet sich bereits  

in Viktor Šklovskijs form
alistischer A

bhandlung zu Literatur und Kinem
atograph 

aus dem
 Jahr 1923, einer Zeit, als der K

unststatus der K
inem

atographie noch 
in einer gew

issen Ferne liegt. Jede K
unst, so Šklovskijs A

usgangs argum
ent, 

nicht zuletzt die „‚hohe‘“, „verbraucht“ ihre „Form
en“, nutzt sie ab und gerät 

dadurch „in eine Sackgasse“. A
uch künstlerisch avancierte D

arstellungsarten 
können zur R

outine verkom
m

en. U
nd der Effekt ist: „D

ie Form
en der K

unst 
versteinern“, sie „w

erden nicht m
ehr w

ahrgenom
m

en“, und „die Spannung der 
künstlerischen A

tm
osphäre“ verfällt. A

ls A
usw

eg eröffnet sich  

18 
 B

rinkm
ann, R

olf D
ieter: „D

er Film
 in W

orten“, in: D
ers.: D

er Film
 in W

orten. P
rosa, E

rzählungen, E
ssays. 

 
 H

örspiele, Fotos, C
ollagen 1965-1974, R

einbek 1982, S
. 224.

19 
 B

rinkm
ann 1982, S

. 211. 
20 

 A
llow

ay, Law
rence: „The Long Front of C

ulture”, in: K
alina, R

ichard (H
g.): Im

agining The P
resent. C

ontext, C
ontent, 

 
 and the R

ole of the C
ritic. E

ssays by Law
rence A

llow
ay, N

ew
 York 2006, S

. 61.

Fake

soll, und als „Epochenstil“ ausgew
iesen w

ird. In dessen Zentrum
:  „K

ino plakate, 
Film

bilder, die täglichen Schlagzeilen, A
pparate, A

utounfälle, C
om

ics,  Schlager, 
vorliegende R

om
ane, Illustriertenberichte“, eine am

erikanisch geprägte 
K

ultur m
it K

ünstlern und A
utoren w

ie D
onald B

arthelm
e, Frank O

’H
ara, Paul 

 B
lackburn und natürlich W

illiam
 B

urroughs und A
ndy W

arhol, John B
arth, 

Tom
 Veith, Tuli K

upferberg, R
on Padgett. B

rinkm
ann hat sie und einige andere 

in seiner legendären, m
it R

ainer Rygulla herausgegebenen Textsam
m

lung  
Acid. N

eue am
erikanische Szene abgedruckt. „K

ennt [die] hier jem
and?“, spot-

tet er über die „enorm
e U

ninform
iertheit“ und „tiefverw

urzelte Ignoranz“,  
die „Faul[heit]“ der K

ollegen „G
eistesarbeiter“. 14 

 
Für den deutschen Pop der 1960er und frühen 1970er Jahre bildet 

 Frankfurt am
 M

ain ein genuines Zentrum
. A

ls H
auptquartier der U

S-A
rm

ee 
in D

eutschland m
it 40.000 A

m
erikanern ist es „eine A

m
erican B

ase – eine A
rt 

K
olonie“. „M

ich hat das sehr angeregt“, äußert Thom
as B

ayrle im
 G

espräch 
m

it M
artina W

einhart. 15 A
ls ausgebildeter G

ebrauchsgrafiker ist B
ayrle  Partner 

von „B
ayrle &

 K
ellerm

ann. The M
akers of D

isplay“, einem
 „G

em
isch aus 

A
telier, Siebdruckw

erkstatt und W
erbeagentur“. „D

ie K
unden konnten gegen -

sätzlicher nicht sein“, berichtet B
ayrle, „tagsüber Ferrero, B

enckiser und Pierre 
C

ardin, nachts M
arxisten-A

narchisten, A
ntiautoritärer K

indergarten und Lotta 
C

ontinua (die italienische A
PO

).“
16 W

ie m
an es auch dreht und w

endet, das 
Ergebnis bleibt gleich. Pop ist schon in seiner frühen gegenkulturellen, und das 
heißt kapitalism

uskritischen 1960er H
ochphase durchaus w

aren-, w
erbungs- 

und m
arkenaffin. D

ie R
olling Stones verantw

orten im
 Jahr 1964 nicht nur die 

w
erbungskritische Ikone Satisfaction: „W

hen I’m
 drivin’ in m

y car / A
nd the 

m
an com

es on the radio / H
e’s tellin’ m

e m
ore and m

ore / A
bout som

e useless 
inform

ation / Supposed to fire m
y im

agination / I can’t get no, oh, no, no, no, 
/ H

ey, hey, hey / That’s w
hat I say / I can’t get no satisfaction, I can’t get no 

satisfaction [...] / W
hen I’m

 w
atchin’ m

y TV
 / A

nd a m
an com

es on and tell m
e 

/ H
ow

 w
hite m

y shirts can be / B
ut, he can’t be a m

an ‘cause he doesn’t sm
oke 

/ The sam
e cigarettes as m

e / I can’t get no, oh, no, no, no, hey, hey, hey.“ N
ur 

ein Jahr zuvor spielen sie – w
eithin vergessen – einen W

erbesong für K
ellogg’s 

Rice K
rispies ein, der freilich, soviel A

sym
m

etrie bleibt, auf keinem
 A

lbum
 

der B
and erscheint. 17

14 
 R

olf D
ieter B

rinkm
ann: „A

ngriff aufs M
onopol. Ich hasse alte D

ichter“, in: U
w

e W
ittstock (H

g.): R
om

an oder Leben. 
 

 P
ostm

oderne in der deutschen Literatur, Leipzig 1994, S
. 66ff.

15 
 „E

s w
ar eben einfach eine am

erikanische Identität”, M
artina W

einhart im
 G

espräch m
it Thom

as B
ayrle, Frankfurt a. M

., 
 

 23. Juli 2014, in: G
erm

an Pop, hg. von W
einhart, M

artina und H
olein, M

ax (Schirn Kunsthalle, Frankfurt a. M
.) 

 
 Köln 2014, S. 144-151, hier 146. 

16 
 ebd., S. 151.

17 
 V

gl. dazu B
aßler, M

oritz: D
ie Versprechen des W

estens. P
op-M

usik und M
arkennam

e, E
rscheint, B

ielefeld 2018.
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rhetorische W
iederholungsfiguren. O

der auch für ein in hohem
 M

aß rhetorisch 
überstrukturiertes Satzfragm

ent w
ie „cleans, shines, m

anages, but never over -
cleans, w

hat do you w
ant w

ith de-[…
]“. Freilich w

issen w
ir m

it Peter R
oehr, 

dass die W
iederholung nie dasselbe w

iederholt, und auch das Trikolon „cleans, 
shines, m

anages“ alles andere als dasselbe aussagt, sondern gleich zu B
eginn 

einen klassischen argum
entativen Topos verw

irklicht: die A
m

plifikation des 
zur D

ebatte stehenden G
egenstands, d.h. die fein unterschiedene A

uffächerung 
seiner Eigen schaften. D

as m
etrisch alterierende „but never overcleans“ lässt 

sich rhetorisch als Litotes verstehen, die, obw
ohl als N

egation eine B
eschei -

denheitsgeste, hier jedoch eher als Suggestion w
issenschaftlicher A

bw
ägung 

und dam
it ebenfalls als M

ittel der Em
phase zu w

erten ist. D
as W

ortpaar ‚never 
over‘ bildet lautlich ein H

om
oioteleuton, also eine A

rt unreinen Schlagreim
,  

an den sich m
it ‚w

hat do you w
ant w

ith‘ eine A
lliteration anschließt. D

adurch 
dass der Loop m

it der Silbe ‚de-‘ abbricht, um
 w

ieder beim
 A

nfangsw
ort 

 ‚cleans‘ zu landen, w
ird daraus phonetisch ein ‚decleans‘. Zw

ar ist dieser 
B

egriff genauso w
enig lexikalisch w

ie das alarm
istische ‚to overclean‘, die 

Vorsilbe suggeriert aber eine N
egation des G

rundw
ortes w

ie bei ‚to defrost‘ 
(übrigens auch dies eine W

ortbildung aus Zeiten der A
btaufunktion für K

ühl -
schränke oder der A

ufbackfunktion des Toasters für gefrorenes Toastbrot). 
Eine Ü

bersetzung m
it: ‚Säubert, bringt zum

 G
länzen, hält in Form

, aber 
säubert auch nie zu sehr, w

as w
ollen Sie auch m

it entsäubert (bzw
. m

acht 
schm

utzig)‘ läuft auf ziem
lichen U

nsinn hinaus – oder auf jenen unfrei-
w

illigen H
um

or, von dem
 B

ayrle spricht. W
as w

ill m
an auch schon erw

arten, 
w

enn m
an ein Sham

poo kauft? D
ass es die H

aare schm
utziger m

acht? Es geht 
bei Peter R

oehrs C
lip durch die Ü

berführung einer W
erbebotschaft in leer -

drehenden N
onsens also gleicherm

aßen um
 eine K

ritik an der Penetranz von 
W

erbung w
ie um

 ihre verborgene Poesie.
 

Ich m
öchte schließlich noch ein drittes, ebenfalls dezidiert ästhetisches 

A
rgum

ent für die Produktivität einer künstlerischen Verhandlung der W
aren -

w
elt skizzieren, das B

ezug nim
m

t auf die Frage nach dem
 Fake. N

ach einem
 

ganz bew
usst nur noch als Fake kalkulierten Effekt sieht näm

lich jenes 
ästhetische K

ategoriensystem
 aus, das R

ichard H
am

ilton 1957 für die A
us-

rufung der Pop A
rt entw

irft. Pop sei „Popular (designed for a m
ass audience) 

/ Transient (short-term
 solution) / Expendable (easily forgotten) / Low

 cost 
/ M

ass produced / Young (aim
ed at youth) / W

itty, Sexy, G
im

m
icky, G

lam
o -

rous, B
ig business“. 27 Statt um

 K
om

plexität oder W
iderständigkeit w

ie in der 

27 
 H

am
ilton, R

ichard: „Letter to Peter und Alison Sm
ithson“, 16.1.1957, in: D

ers.: C
ollected W

ords 1953–1982, London 1982, S. 28.

Fake

die Inkorporierung des A
ußerkulturellen. So „beginnen Elem

ente nicht kanoni-
sierter K

unst durchzusickern, denen es gew
öhnlich zu dieser Zeit gelingt“, so 

Šklovskij, „neue künstlerische priem
y [d.i. Verfahren, H

D
] herauszubilden.“

21 
 

„A
ls ich bei Ferrero sah, w

ie Schokoladeautom
aten in rasender G

eschw
in -

digkeit Pralinen ausspuckten, w
ar das beängstigend und großartig zugleich“, 

berichtet Thom
as B

ayrle im
 G

espräch m
it M

artina W
einhart. „Ich fragte m

ich: 
W

er soll das alles essen? U
nd: W

ie verarbeitest du das? D
as A

bsurde an der 
M

assenproduktion w
ar ihr unfreiw

illiger H
um

or. D
as w

ar Pop.“
22 W

ie m
an 

diese R
epetition auch liest, als M

arkierung des A
bsurden, als m

aschinelle 
G

este im
 Sinne W

arhols, als Leugnung von O
riginalität und K

reativität – in 
jedem

 Fall besitzt sie eine ästhetische K
om

ponente. So zu sehen auch bei 
Peter R

oehr, der m
it seinen Film

-M
ontagen – Loops aus dem

 M
aterial realer 

W
erbeclips – einen ebenso hypnotischen w

ie surrealen Effekt erzeugt. „Ich 
verändere M

aterial, indem
 ich es unverändert w

iederhole“, beschreibt R
oehr 

sein Verfahren. 23 A
nschauen lässt sich dies etw

a in H
aare aus dem

 Jahr 1966, 
dem

 14-fach repetetierten Schnipsel einer W
erbung für H

aarsham
poo. 24 D

ort 
w

irft ein strahlendes M
odel sein H

aar in schw
ungvoller D

rehbew
egung. D

er 
dazu sonor aus dem

 O
ff gesprochene Text lautet: „cleans, shines, m

anages, but 
never overcleans, w

hat do you w
ant w

ith de-“. H
ier bricht der Spot ab, um

 
ohne Pause w

ieder von vorne m
it ‚cleans‘ einzusetzen. D

as Verfahren lässt 
sich am

 Prägnantesten m
it R

om
an Jakobsons poetischer Funktion erklären. 

D
iese, so Jakobson, „projiziert das Prinzip der Ä

quivalenz von der A
chse der 

Selektion auf die A
chse der K

om
bination“. 25 Poetische Verfahren, soll das 

heißen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie in besonders hoher D
ichte das 

Ö
konom

ieprinzip verletzen und m
ehrere Einträge eines Paradigm

as – hier 
des Paradigm

as fürs H
aarew

aschen – syntagm
atisch verw

irklichen. D
adurch 

erreichen sie, lautet Jakobsons Variante des Prinzips ästhetischer A
utono -

m
ie, eine „A

usrichtung auf die B
otschaft um

 ihrer selbst w
illen“. 26 Ein 

R
eim

, als einfaches B
eispiel für eine syntagm

atisch verw
irklichte D

opplung 
aus dem

 Paradigm
a gleich auslautender W

örter, bedeutet zunächst einm
al 

nichts, außer dass er sprachintern zw
ei B

egriffe m
iteinander verklam

m
ert 

und für einen A
ufm

erksam
keits- bzw

. M
em

oriaeffekt sorgt. G
leiches gilt für 

21	
	Š
klovskij,	Viktor:	„Literatur	und	K

inem
atograph“	(1923).	In:	Flaker,	A

leksandar;	Žm
egač,	Viktor	(H

g.):	Form
alism

us,	
 

 S
trukturalism

us und G
eschichte, K

ronberg Ts. 1974, S
. 38.

22 
 „E

s w
ar eben einfach eine am

erikanische Identität” (G
espräch M

artina W
einhart u. Thom

as B
ayrle) 2014, S

. 148.
23 

 R
oehr, P

eter: N
otizen aus dem

 N
achlass, in: P

eter R
oehr (G

alerie P
aul M

aenz, K
öln) K

öln 1971, unpag.
24 

 V
gl. dazu auch: D

rügh, H
einz: Ä

sthetik des S
uperm

arkts, K
onstanz 2015, bes. S

. 101-104.
25 

 Jakobson, R
om

an: „Linguistik und P
oetik“, in: E

lm
ar H

olenstein u. Tarcisius S
chelbert (H

g.).: P
oetik A

usgew
ählte 

 
 A

ufsätze 1921-1971, Frankfurt a. M
. 1979, S

. 95.
26 

 ebd., S
. 92.
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 seinen K
opf für sich haben lässt“?

31 A
uf em

pirische W
eise, d.h. m

it einem
 

 „natürlichen H
ange des M

enschen zur G
eselligkeit“ lässt sich dieser U

nter -
schied nicht befriedigend erklären. 32 A

uch in der M
ensa lässt einen der H

ang 
zur G

eselligkeit ja m
öglichw

eise über B
rokkoli-Fragen m

itreden, auch w
enn 

die nicht schlechthin interessant sind. K
ants A

rgum
ent in B

ezug auf die 
A

llgem
einheit des ästhetischen U

rteils funktioniert vielm
ehr transzendental. 

Es besagt, dass der M
ensch angesichts des Ä

sthetischen die Erfahrung m
acht, 

dass „seine A
nschauung der D

inge m
it den G

esetzen seiner A
nschauung 

stim
m

e“. 33 In den W
orten der K

ritik der U
rteilskraft: „D

ie Erkenntniskräfte“ 
w

erden durch die „Vorstellung“ des Schönen, durch die Im
agination, in ein 

„freie[s] Spiel[]“ gesetzt, „w
eil kein bestim

m
ter B

egriff sie auf eine besondere 
Erkenntnisregel einschränkt“. Es geht im

 Ä
sthetischen um

 keine Erkenntnis, 
nicht um

 w
ahr oder falsch, auch nicht um

 die Frage, w
as sittlich geboten ist – 

beides regelt bei K
ant die Vernunft und bringt es auf einen sicheren B

egriff. 
Im

 ästhetischen Erleben, dem
 „freien Spiel[] der Vorstellungskräfte an einer  

gegebenen Vorstellung“ genießt der M
ensch nichts als das Zusam

m
enspiel  

seiner Erkenntniskräfte: Sinnlichkeit, Einbildungskraft und Verstand. 34 U
nd 

dieses Spiel ist, auch w
enn es dabei „viel zu denken“ gilt, 35 nicht auf begriff-

liche Fixierung angelegt. R
esultat ist eine die G

renzen der subjektiven Em
pfin -

dung überschreitende „Erkenntnis[] überhaupt“, 36 w
ie K

ant sie nennt, und  
das, w

as in dieser verhandelt w
ird, drängt, obw

ohl es nicht begrifflich fassbar  
ist, dazu, anderen nicht nur m

itgeteilt, sondern sogar „jederm
ann“ m

it der 
Erw

artung auf B
eipflichtung ‚angesonnen‘ zu w

erden. 37 
Stanley C

avell deutet diese „com
pulsion to share a pleasure“ sprachphiloso -

phisch. B
ei ihm

 verdankt sie sich nicht der Transzendentalität, sondern der 
Logik einer „passionate utterance“ – der Ä

ußerung von G
efühlen und B

egeis -
terung. 38 D

iese begreift C
avell als Perlokutionen: als Sprechhandlungen,  

deren Erfolg m
aßgeblich von der R

eaktion des A
dressaten abhängt. W

enn ich 
jem

andem
 ein K

om
plim

ent m
ache, dann ist das nur erfolgreich, w

enn der 
A

dressat oder die A
dressatin entsprechend darauf reagiert, also das K

om
plim

ent 
w

eder nicht w
ahrnim

m
t noch gar als B

eleidigung auffasst. A
uch ein ästheti -

sches U
rteil, argum

entiert nun C
avell, appelliert an die Zustim

m
ung anderer, 

31 
 ebd., § 8, S

. 535. 
32 

 ebd., § 9, S
. 541.

33 
 K

ant, Im
m

anuel: „H
andschriftlicher N

achlaß: Logik“, in: G
esam

m
elte S

chriften, hg. von 
 

 d. P
reussischen A

kadem
ie der W

issenschaften, B
d. 16, B

erlin 1914, 1820a, S
. 127.

34 
 K

ant 2009, § 9, S
. 539f.

35 
 ebd., § 49, S

. 664.
36 

 ebd., § 9, S
. S

. 540. 
37 

 ebd., § 8, S
. 535.

38 
 C

avell, S
tanley: P

hilosophy the D
ay A

fter Tom
orrow

, C
am

bridge 2005, S
. 9, 155–191 u. passim

.

Fake

A
utonom

ie ästhetik geht es hier verm
eintlich nur noch um

 D
inge, die m

an sich 
rasch m

al reinziehen und ebenso rasch w
ieder vergessen kann: statt um

  
ew

ige W
erte um

 flüchtige Effekte. D
och im

pliziert diese U
m

definition des 
Ä

sthetischen in einer postfordistischen W
elt konsum

ierbarer G
üter w

irklich 
seine Entw

ertung? Ich m
öchte an dieser Stelle anders argum

entieren und 
behaupten, dass durch diese provokante W

endung nicht zuletzt das heraus-
gefordert w

ird, w
as w

ir ein ästhetisches U
rteil nennen. 

 
„If only w

e could forget for a w
hile about the beautiful and the sublim

e“, 
stöhnt beispielw

eise der Philosoph John L. A
ustin ebenfalls im

 Jahr 1957, 
„and get dow

n instead to the dainty and the dum
py“

28 – also hinunter zum
 

N
iedlichen und zum

 Plum
pen. A

ustins sprachphilosophisches Interesse an der 
ordinary language liegt darin begründet, dass sie all jene U

nterscheidungen 
und Verbindungen speichert, die m

an allgem
ein für m

arkierungsw
ürdig hält. 

D
ies lässt sich durch Ü

berlegungen G
érard G

enettes zur Praxis ästhetischen 
U

rteilens zuspitzen. D
ie Ä

ußerung ‚it’s beautiful‘ ist für G
enette näm

lich 
überraschenderw

eise nichts anderes als eine „undifferentiated appreciation“, 
die aufgrund ihrer A

bgedroschenheit auf der Stufe eines bloß subjektiven 
G

eschm
acksurteils bleibt. A

nders ungew
öhnlichere und dadurch ebenso präg -

nantere w
ie an eine genauere Explikation appellierende U

rteile w
ie etw

a  
„it’s graceful“ oder „it’s pow

erful“: „the appreciation is m
ade m

ore precise and, 
at the sam

e tim
e, m

otivated by w
ay of a descriptive specification“. 29 

 
D

er A
ppellcharakter solcher U

rteile lässt sich m
it K

ants Theorie des 
ästhetischen U

rteils erklären, und zw
ar m

it der vieldiskutierten These von 
dessen subjektiver Allgem

einheit. Subjektiv ist das ästhetische U
rteil, w

ie 
unm

ittelbar einleuchtet, w
eil es vom

 G
eschm

ack geleitet ist, d.h. „ohne 
 Verm

ittlung eines B
egriffs“ auf das Lust- und U

nlustem
pfinden, die G

efühle 
des Subjekts bezogen ist. 30 D

ennoch appelliert es laut K
ant im

m
er auch an 

 die Allgem
einheit einer D

iskursgem
einschaft. A

ber w
arum

 eigentlich? W
arum

  
kom

m
t einem

 ästhetischen U
rteil ein anderer Status zu als dem

 bloß A
nge-

nehm
en? W

arum
 m

öchte m
an seine ästhetischen Em

pfindungen m
it anderen 

teilen, sie von diesen bestätigt sehen, w
ährend m

an in B
ezug auf Fragen  

w
ie, ob m

an lieber B
rokkoli isst oder B

lum
enkohl (oder keins von beiden), 

eher leidenschaftslos verfährt und ohne viel A
ufhebens „jegliche[n] 

28 
 A

ustin, John L.: „A P
lea for E

xcuses: The P
residential A

ddress“, in: P
roceedings of the A

ristotelian S
ociety, 

 
 N

ew
 S

eries, Vol. 57 (1956–1957), S
. 8.

29 
 G

enette, G
érard: The A

esthetic R
elation, übersetzt von G

. M
. G

oshgarian, Ithaca 1999, S
. 92.

30 
 K

ant, Im
m

anuel: K
ritik der U

rteilskraft. Text und K
om

m
entar, hg. von Frank, M

anfred und Zanetti, V
éronique, 

 
 Frankfurt a. M

. 2009, § 40, S
. 642. 
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lungsroutinen festhält, statt zur Erhellung, zur Frage nach dem
 gesellschaft-

lichen O
rt von K

unst beizutragen. A
ls „O

ur A
esthetic C

ategories“ bevorzugt 
sie daher ungew

öhnlichere, am
bivalente K

ategorien w
ie ‚zany‘, ‚cute‘ und 

‚interesting‘, K
ategorien, die eng m

it den R
ealitäten des A

rbeitsm
arkts und sei -

nen A
nforderungen an die persönliche Perform

ance (zany), des K
onsum

s und 
seinen vielen N

iedlichkeiten (cute) und der m
edialen D

istribution m
it  

ihren A
ufm

erksam
keitsregim

es (interesting) verbunden sind. Indem
 diese  

K
ategorien ihre „ow

n aesthetic w
eaknesses and lim

itations“ ausstellen, fordern  
sie nicht nur w

eit nachdrücklicher eine ästhetische D
ebatte ein als ihre etablier-

ten Vorgängerfordern, sie bieten auch „m
ore direct reflection“ der „relation  

betw
een art and society“. 46 Statt die inflationäre Ä

sthetisierung der G
esellschaft 

stereotyp zu beklagen, w
äre sow

ohl analytisch als auch ästhetisch genauer m
it 

ihr zu arbeiten. 

46 
 N

gai 2012, S
. 22. 

Fake

fordert sie zur A
nteilnahm

e auf („offer of participation“). 39 D
as U

rteil, w
ie 

phantastisch doch der neue R
om

an von – sagen w
ir – Zadie Sm

ith ist, ist  
als leidenschaftliche Perlokution nicht erfolgreich, w

enn die A
dressaten m

it 
„N

a ja“ reagieren, den K
opf schütteln oder gar gelangw

eilt das Them
a  

w
echseln. Es leuchtet also ein, w

enn C
avell form

uliert, dass ästhetische U
rteile 

stets von einer gew
issen Furcht begleitet sind, dass der durch sie form

ulierte 
A

nspruch schließlich zurückgew
iesen w

ird („tinged w
ith an anxiety that the 

claim
 stands to be rebuked“). 40 

 
Eine stärkere A

ufforderung zur ästhetischen D
ebatte w

ird heutzutage, so 
w

äre dies zuzuspitzen, von jenen eher außergew
öhnlichen, stärker deskrip-

tiven und nach R
echtfertigung verlangenden ästhetischen K

ategorien form
uliert, 

w
ie sie in einer zeitgenössischen, sich m

it ihren kapitalistischen Indienst-
nahm

en auseinandersetzenden Ä
sthetik entstehen. D

as popkulturelle ‚w
itty, sexy 

glam
orous‘ w

ird rasch von Susan Sontags K
onzept des ‚C

am
p‘ flankiert, 

m
it dem

 sie die Frage nach der M
öglichkeit ästhetischer Verfeinerung in der 

M
assengesellschaft form

uliert: „H
ow

 to be a dandy in the age of m
ass cultu -

re“. 41 D
ies sei, so Sontags These, nicht m

ehr durch eine strikte A
bw

endung in 
die Popkultur m

öglich. V
ielm

ehr sollten ebenso die „pleasures [...] in the arts 
of the m

asses“ w
ie die „psychopathology of affluence“

42 Eingang in eine solche 
Ä

sthetik finden. D
as „ultim

ate C
am

p statem
ent“ ist deshalb die gem

ischte 
Em

pfindung: „It’s good, because it’s aw
ful“. 43 

 
A

llm
ählich erreichen diese Ideen w

ieder die ästhetischen D
ebatten der 

G
egenw

art. So schreibt die am
erikanische Literaturw

issenschaftlerin Sianne 
N

gai angesichts der gesellschaftlichen W
irklichkeiten einer expandierenden 

K
onsum

gesellschaft, der D
om

inanz eines D
ienstleistungs- und K

reativitäts-
sektors bei gleichzeitig deregulierten und flexibilisierten A

rbeitsverhältnissen 
und einer m

assenm
edialen D

auerversorgung m
it N

euigkeiten von einem
, 

„com
plicated new

 set of feelings“, das von A
m

bivalenz, vom
 ständigen W

echsel 
„pleasure[ ]/displeasure[ ]“ gekennzeichnet ist. 44 D

er K
om

plexität einer solchen 
gesellschaftlichen Situation ist nach N

gais A
nsicht m

it den klassischen ästhe -
tischen K

ategorien w
ie ‚schön‘ oder ‚erhaben‘ nicht m

ehr beizukom
m

en, da 
deren Versprechen auf eine „extra-aesthetic pow

er (m
oral, religious, epistem

o-
logical, political)“

45, so der Verdacht, eher an w
ohlfeilen D

enk- und H
and-

39 
 C

avell 2005, S
. 19.

40 
 ebd., S

. 9.
41 

 S
ontag, S

usan: „N
otes on ‚C

am
p‘“, in: D

ies.: A
gainst Interpretation and other E

ssays, N
ew

 York 1964, § 45, S
. 288. 

42 
 ebd., § 46 u. 49, S

. 289.
43 

 ebd., § 58, S
. 292.

44 
 N

gai, S
ianne: O

ur A
esthetic C

ategories. Zany, C
ute, Interesting. C

am
bridge 2012, S

. 41. 
45 

 ebd., S
. 22.
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m
eans effective w

ay”. 5 N
ot effective, because this discourse blinds people to 

the com
plexity of those “fictional values” conveyed (and sold) by the goods 

and their advertising beyond their practical value. 6 
 

H
ow

ever, according to a large num
ber of theoreticians, the privilege and 

the task of art is to turn one’s back on the w
orld of collective im

aginations.  
A

rt w
as already answ

ering to the im
positions of the econom

y before the Indus-
trial R

evolution, for exam
ple in the w

orks of Friedrich Schiller; here, how
ever, 

the focus is on the sphere of w
ork. In Letters O

n the Aesthetic Education of 
M

an, Schiller stylizes art as a practice in w
hich —

 in contrast to  
the forced “one-sidedness of exercising strength”

7 in a society based on 
the division of labor —

 the w
hole person is required once m

ore. In current 
aesthetic theory, focus shifts from

 production to consum
ption. The delicate 

balancing of m
ental pow

ers is ow
ed here to the com

plexity and resistance of 
art. “The beautiful”, Jacques R

ancière w
rites (the beautiful!), is “that w

hich 
resists any conceptual definition, such as the tem

ptation of consum
ed goods”. 8 

H
artm

ut B
öhm

e is m
uch less enthusiastic about the possibilities of aesthetic 

autonom
y of this kind and, above all, lam

poons A
dorno’s Aesthetic Theory. 

A
rt defies the provisos of “com

m
unicative connectivity” and dispassionately 

observes the “apocalypse of industrialized desires and their fetishes” in the 
dubious “trium

ph of its ow
n self-glaciation”. Em

pathy w
ith the alw

ays m
anip -

ulated suffering of the crow
d; to hold such a w

orld view
 is already a theoret-

ical fall from
 grace. There is talk of an “iconoclasm

”, a “single iconoclastic 
attack against idolatry and fetishism

 w
hich dom

inate stardom
 and the m

ass 
m

edia, advertising language, fashion and popular m
usic alike”. W

ith such 
egalitarianism

 and undifferentiatedness on the topic, fetishism
 keeps, B

öhm
e 

continues to argue, its critics in a tight grip: a fetishism
 “through theoretical 

language itself”, w
hich together w

ith supposedly “authentic art [...] becom
e the 

fetish of anti-fetishism
”. 9 C

riticism
 of m

ass culture and consum
ption becom

es 
a routine gesture —

 see K
nausgård. A

s if it w
ere already intellectually suf-

ficient to blam
e “capitalism

” for the negative excesses of the present, and to 
refer w

ith a “critical air” to a vague “elsew
here”, a classification m

ark that 
is often identified as aesthetics. A

s if, as the young K
arl M

arx w
rites, “the 

stupid exoteric w
orld [...] only had to open its gob, and the roasted pigeons” 

5 
 S

tanitzek, G
eorg: “E

tw
as das Frieda G

raefe gesagt hat”, in: D
rügh, H

einz u. a. (H
g.): W

arenästhetik. N
eue P

erspektiven 
 

 auf K
onsum

, K
ultur und K

unst, B
erlin 2011, p. 175.

6 
 C

f. U
llrich, W

olfgang: A
lles nur K

onsum
. K

ritik der w
arenästhetischen E

rziehung, B
erlin 2013, p. 7-29. 

7 
 S

chiller, Friedrich: Ü
ber die ästhetische E

rziehung des M
enschen in einer R

eihe von B
riefen (6. B

rief), in: 
 

 R
iedel, W

olfgang (ed.): S
äm

tliche W
erke, B

and V: E
rzählungen, Theoretische S

chriften, M
ünchen 2004, p. 587.

8 
 R

ancière, Jacques: Ist K
unst w

iderständig?, B
erlin 2008, p. 15.

9 
 B

öhm
e 2006, p. 340.

Fake

Today, w
estern capitalism

 is no longer sim
ply understood —

 due  
to M

ax W
eber —

 as the effect of an all-encom
passing rationali-

sation or objectification. Just as significant now
 is a com

plem
entary, 

hedonistic, or aesthetic capitalism
: a consum

er culture dom
inated by 

the m
edia and m

arkets, the entertainm
ent and experience industries. “The 

constant increase and intensification of w
ishes becom

es the driving force and 
im

petus of society”, w
rites the sociologist Zygm

unt B
aum

an. 1 M
aterially,  

this m
anifests in a w

ealth of com
m

ercially available objects: the chic sneakers, 
the cool new

 series on N
etflix, the great holiday. In everyday life, these are 

ubiquitous phenom
ena for w

estern affluent societies, in w
hich everyone partici -

pates one w
ay or another, m

aking any critical position m
ore than difficult.

 
A

 good description of this am
bivalence is given by the N

orw
egian author 

K
arl O

ve K
nausgård in the final instalm

ent of his M
in K

am
p six-novel series. 

“You find your ow
n identity by buying m

ass-produced goods”, he w
rites and 

gruffly continues: “You’d think it w
as a joke”. B

ut “the w
orst thing” is that there 

is hardly a w
ay to be critical of it. “It just does not w

ork”, because “criticism
” 

itself “has becom
e a cliché now

adays and is therefore irrelevant”, since it w
as 

“sim
ply repeated too often”, w

ithout any consequences. “These critical things” 
roll easily off the tongue. “B

ut at the sam
e tim

e,” adm
its the author, “I lived 

exactly in the w
ay that I w

as criticising,” nam
ely, “surrounded by consum

er 
goods, pop m

usic, products conveyed by the m
ass m

edia”. 2 
 

W
hat grates on K

nausgård is described by H
artm

ut B
öhm

e in his study 
Fetishism

 and C
ulture as the “typical com

prom
ise structure of the com

m
odity 

fetish”. 3 You tend to be annoyed or overw
helm

ed by the w
orld of com

m
odities, 

you know
 “som

ehow
” about their environm

ental or social costs (w
ho  

produces the great sneakers, and in w
hat conditions? W

ho can afford them
 

at all?), and yet the fascination of the goods is greater than the possibly cool 
relationship to them

. Thus to deny people’s consum
er appetite or to only 

perm
it it under ideological guardianship is, of course, not the right w

ay. For 
by believing that fetishism

 is thereby “crushed”, according to B
oehm

e’s 
thesis, you urge it all the m

ore effectively into the collective unconscious. 4 
This, in turn, has tw

o consequences: B
y alw

ays talking in the sam
e w

ay about 
seduction by goods, the sphere of consum

ption, as G
eorg Stanitzek w

rites, 
is “reduced, atrophied, im

poverished and disenchanted in a bleak and by no 

1 
 B

aum
an, Zygm

unt: Leben als K
onsum

, translated by B
arth, R

ichard, H
am

burg 2009, p. 41; 44. 
2 

 K
nausgård, K

arl O
ve: M

in K
am

p. S
jette B

ok, translated by B
erf, P

aul and S
onnenberg, U

lrich, M
ünchen 2017, p. 233.

3 
 B

öhm
e, H

artm
ut: Fetischism

us und K
ultur. E

ine andere Theorie der M
oderne, R

einbek 2006, p. 334.
4 

 B
öhm

e 2006, p. 337.
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Frankfurt am

 M
ain is a genuine centre for the G

erm
an Pop of the 1960s 

and early 1970s. A
s the headquarters of the U

S A
rm

y in G
erm

any w
ith 

40,000 A
m

ericans, it is “an A
m

erican base —
 a kind of colony”. “That really 

got m
e excited”, says Thom

as B
ayrle in an interview

 w
ith M

artina W
einhart. 15 

A
s a trained advertising designer, B

ayrle is a partner of Bayrle &
 K

ellerm
ann. 

The M
akers of D

isplay, a “cross betw
een a studio, screen printing w

orkshop 
and advertising agency”. “C

ustom
ers couldn’t have been m

ore contradictory”, 
reports B

ayrle, “Ferrero, B
enckiser, and Pierre C

ardin during the day, M
arxist 

anarchists, anti-authoritarian kindergartens, and Lotta C
ontinua (the Italian far-

left organisation) at night.”
16 H

ow
ever you w

ant look at it, the result rem
ains 

the sam
e. Pop is already in its early counter-cultural phase, and that m

eans in 
its still capitalism

 critical 1960s peak, highly akin to the com
m

odity, the adver -
tising and the brand. In 1964, the R

olling Stones sang their iconic and poignant 
Satisfaction: “W

hen I’m
 drivin’ in m

y car / A
nd the m

an com
es on the radio / 

H
e’s tellin’ m

e m
ore and m

ore / A
bout som

e useless inform
ation / Supposed 

to fire m
y im

agination / I can’t get no, oh, no, no, no, / H
ey, hey, hey / That’s 

w
hat I say / I can’t get no satisfaction, I can’t get no satisfaction [...] / W

hen I’m
 

w
atchin’ m

y TV
 / A

nd a m
an com

es on and tell m
e / H

ow
 w

hite m
y shirts can 

be / B
ut, he can’t be a m

an ‘cause he doesn’t sm
oke / The sam

e cigarettes as m
e 

/ I can’t get no, oh, no, no, no, hey, hey, hey.” A
ll w

hile, only one year before, 
they had recorded a largely forgotten com

m
ercial for K

ellogg‘s Rice K
rispies, 

w
hich of course, being so off-balance, w

ould never feature on any album
 of  

the band. 17

 
The m

anifestation of disgust, revulsion, aggression, or the feeling of a cer-
tain absurdity tow

ards the w
orld of goods as a reaction to any counter cultural 

tw
ist actually rem

ains a m
arker of reality par excellence and is therefore con -

tinually aesthetically interesting. The literature has to be “R
EA

LLY
 R

EA
LLY

 
R

EA
L!”

18, barks R
olf D

ieter B
rinkm

ann in capital letters in his essay “The 
Film

 in W
ords”, w

hich concludes his volum
e called Acid. A

nd further: in the 
preface to his translation of Frank O

’H
ara’s Lunch Poem

s, B
rinkm

ann criti -
cises the reality-oblivion of contem

porary literature and rem
inisces about w

hen 
“poets” lived w

ith only precious intellectual valuables, in a w
orld w

ithout hits, 

 
 P

ostm
oderne in der deutschen Literatur, Leipzig 1994, p. 66 et seq.

15 
 “E

s w
ar eben einfach eine am

erikanische Identität”, M
artina W

einhart in conversation w
ith Thom

as B
ayrle, 

 
 Frankfurt a. M

., July 23. 2014, in: G
erm

an P
op, W

einhart, M
artina and H

olein, M
ax (ed.) 

 
 (S

chirn K
unsthalle, Frankfurt a. M

.) K
öln 2014, p. 144-151, here 146. 

16 
 ibid., p. 151.

17 
 C

f. B
aßler, M

oritz: D
ie Versprechen des W

estens. P
op-M

usik und M
arkennam

e, publ., B
ielefeld 2018.

18 
 B

rinkm
ann, R

olf D
ieter: “D

er Film
 in W

orten”, in: D
er Film

 in W
orten. P

rosa, E
rzählungen, E

ssays. H
örspiele, Fotos, 

 
 C

ollagen 1965-1974, R
einbek 1982, p. 224.

Fake

of an “absolute” conception and supposedly im
m

une to any alienation, w
ould 

sim
ply fly “into the open m

outh”. 10 
 

M
eanw

hile, the present for M
ichel Foucault, is not sim

ply a now
 in w

hich 
one is trapped w

ithout any possibility of know
ledge. C

apturing the present  
is rather a constant challenge, alm

ost the litm
us test for the existence of a think-

ing that is com
m

itted to enlightenm
ent. The crucial question is “w

hat difference 
m

akes today distinct from
 yesterday?” The attem

pt to find an answ
er to this, 

Foucault locates as the “m
otive for a certain philosophical task”. 11 The core 

of this task is created by the em
phatic “relationship to the here and now

”, the 
m

arking of “affiliation” or contem
poraneity, also and especially w

here aesthet -
ics is concerned. 12 This, of course, does not m

ean a m
ere affirm

ation. R
ather, 

according to Foucault, the affirm
ation of the present is not to be separated from

 
the “task” of alw

ays im
agining it differently than it is, i.e. to think the present in 

an em
phatic sense. 

 
W

ith this m
ixture of pleasurable involvem

ent and critical distance, one 
can go beyond the m

ere com
prom

ise, w
hether w

e call it fetishistic like 
B

oehm
e, or, as it often is referred to, post-Fordist. First of all, one sim

ply 
w

ants to live according to the prom
ises of the Pop A

ge in the 1960s and,  
as D

iedrich D
iederichsen boldly describes it, as a m

ixture of “sexual liberation”, 
“English-speaking internationality” as w

ell as “doubt” about the  Protestant 
w

ork ethic and its associated disciplinary regim
e”. 13 “R

eflection on contem
-

porary m
aterial” is the aesthetic consequence of this for the w

riter R
olf D

ieter 
B

rinkm
ann, a new

 “sensibility” w
hich is supposed to carry “the nam

e ‘PO
P’ 

and is designated as “epochal style”. A
t its centre: “C

inem
a posters, film

 
im

ages, the daily headlines, cam
eras, car accidents, com

ics, hits, current novels, 
m

agazine reports”, an A
m

erican-influenced culture w
ith artists and authors 

such as D
onald B

arthelm
e, Frank O

’H
ara, Paul B

lackburn and of course 
W

illiam
 B

urroughs and A
ndy W

arhol, John B
arth, Tom

 Veith, Tuli  K
upferberg, 

R
on Padgett. B

rinkm
ann printed them

 and som
e others in his legendary  

anthology edited by R
ainer Rygulla: A

cid. N
eue am

erikanische Szene  
[Acid. N

ew
 Am

erican scene]. “D
oes anyone here know

?”, he m
ocks the 

“enorm
ous lack of aw

areness” and “deep-rooted ignorance”, the “laziness” of 
his fellow

 “intellectuals”. 14 

10 
 M

arx, K
arl: “B

riefe aus den D
eutsch-Französischen Jahrbüchern”. In: M

arx E
ngels W

erke, B
d. 1, B

erlin 1961, 
 

 p. 344 et seq.
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 Foucault, M
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va E
rdm
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ainer Forst (ed.): E

thos der M
oderne. Foucaults K

ritik 
 

 der A
ufklärung, Frankfurt a. M

. 1990, p. 42-44.
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 ibid.
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er lange W

eg nach M
itte. D

er S
ound und die S

tadt, K
öln 1999, p. 273.
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e W
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and creativity —
 it undeniably has an aesthetic com

ponent. This is also the case 
w

ith Peter R
oehr, w

ho creates a hypnotic as w
ell as surreal effect w

ith his  
film

-m
ontages —

 loops m
ade from

 the m
aterial from

 real advertising clips.  
“I change m

aterial by repeating it unchanged”, says R
oehr about his m

ethod. 23 
This can be seen, for exam

ple, in H
air from

 1966, the 14-fold repeated snippet  
of an advertisem

ent for hair sham
poo. 24 There, a beam

ing m
odel sw

ishes 
round her hair energetically. The voiceover reads “cleans, shines, m

anages, but 
never overcleans, w

hat do you w
ant w

ith de- [...]”. H
ere, the advert breaks off, 

to start again w
ithout pausing from

 the beginning w
ith “cleans”. The m

ethod 
is m

ost succinctly explained by R
om

an Jakobson’s poetic function. This, 
according to Jakobson, “projects the principle of equivalence from

 the axis 
of selection to the axis of com

bination”. 25 Poetic m
ethods, that is to say, are 

characterised by the fact that they violate the econom
ics principle particularly 

frequently and actualise several accounts of the sam
e paradigm

 —
 here the 

paradigm
 for hair w

ashing —
 in a syntagm

atic w
ay. A

s a result, Jakobson’s 
version of the principle of aesthetic autonom

y is “focusing on the m
essage for 

its ow
n sake”. 26 A

 rhym
e, as a sim

ple exam
ple of a syntagm

atically actualized 
doubling from

 the paradigm
 of the sam

e final w
ords, does not m

ean anything 
at first, except that it interlaces tw

o term
s w

ithin the language and provides an 
attention-grabbing or m

em
orable effect. The sam

e applies to rhetorical recur -
ring figures. O

r for a highly rhetorically over-structured sentence fragm
ent like 

“cleans, shines, m
anages, but never overcleans, w

hat do you w
ant w

ith de-[…
]”. 

O
f course, w

ith Peter R
oehr w

e know
 that repetition is never repeated in the 

sam
e w

ay, and even the three-point “cleans, shines, m
anages” is com

pletely 
different to before, but rather is a classic argum

entative topos from
 the outset: 

the am
plification of the subject under discussion, i.e. the finely differenti -

ated fragm
entation of its characteristics. The m

etrically altering “but never 
overcleans” can be understood rhetorically as a litotes, w

hich, although it uses 
negation as a gesture of m

odesty, is instead here used as a suggestion of scien -
tific balance and thus also can be classified as a m

eans of em
phasis. The w

ord 
pair “never over” is a hom

oteleuton, m
eaning a kind of im

pure beat rhym
e, 

follow
ed by the alliteration of “w

hat do you w
ant w

ith”. The fact that the loop 
breaks off w

ith the syllable “de-” to land on “cleans” again at the beginning 
becom

es “decleans” phonetically. A
lthough this term

 is about as real a w
ord 

23 
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eter: N
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 N

achlass, in: P
eter R

oehr (G
alerie P

aul M
aenz, K

öln) K
öln 1971.

24 
 C

f: D
rügh, H

einz: Ä
sthetik des S

uperm
arkts, K

onstanz 2015, p. 101-104.
25 

 Jakobson, R
om

an: “Linguistik und P
oetik”, in: E

lm
ar H

olenstein and. Tarcisius S
chelbert (ed.): 

 
 P

oetik A
usgew

ählte A
ufsätze 1921-1971, Frankfurt a. M

. 1979, p. 95.
26 

 ibid., p. 92.

Fake

headlines and cinem
a posters, w

ithout full-page advertisem
ents for C

inzano, 
R

ank X
erox and A

rden for m
en”. 19 The B

ritish critic and curator Law
rence 

A
llow

ay, a m
em

ber of the Independent G
roup and presum

ed creator of the 
term

 “pop art”, already form
ed this realistic m

axim
 by the end of the 1950s: 

“Instead of reserving the w
ord [culture, H

D
] for the highest artefacts and the 

noblest thoughts of history’s top ten, it needs to be used m
ore w

idely as the 
description of w

hat society does”. 20 
 

W
ith a capitalist realism

 like this, the first trait of this form
 of art (a proto -

type w
ould be pop), is that it does not isolate itself from

 the w
orld of goods 

and consum
ption w

ith a gesture of aesthetic autonom
y, but, on the contrary, 

finds its form
 in negotiations w

ith that sphere. I w
ould like to add tw

o m
ore, 

m
aybe even m

ore decidedly aesthetic, aspects very briefly. For, of course, it 
can not be confined to a pure distortion of consum

erist-capitalist realities alone. 
A

longside this is - secondly - the am
bition to create new

 form
al possibilities  

for art, especially through the opening up of areas that tend to be classified as  
unartistic or rem

oved from
 art. Such an argum

ent can already be found in 
 Viktor Šklovskij’s form

alist treatise on Literatur und K
inem

atograph [Literature 
and C

inem
atography] from

 1923, a tim
e w

hen the status of cinem
atography 

as an art form
 w

as still a long w
ay off. Every art form

, so begins Šklovskij’s 
argum

ent, not least the “fine” arts, “consum
es” its “form

s”, w
ears them

 out and 
thus ends up in a “dead end”. Even artistically advanced representations can 
becom

e routine. A
nd the effect is: “The art form

s petrify”, they “are no longer 
noticed”, and “the tension of the artistic atm

osphere” falls aw
ay. A

s a w
ay out, 

the incorporation of things from
 outside the culture becom

es a possibility. Thus 
“elem

ents of non-canonized art begin to leak through”, says Šklovskij, “and 
usually arrive at the shaping of unprecedented artistic procedures”. 21 
 

“W
hen I saw

 at the Ferrero factory how
 the chocolate m

achines w
ere 

spitting out chocolates at breakneck speed, it w
as scary and w

onderful at the 
sam

e tim
e,” says Thom

as B
ayrle in an interview

 w
ith M

artina W
einhart. “I 

asked m
yself: w

ho is supposed to eat all this? A
nd how

 do you m
anufacture 

that? The absurdity of m
ass production w

as involuntarily hum
orous. That w

as 
pop.”

22 Even if one can read this repetition as a m
arking of som

ething absurd, 
or as a m

echanical gesture in the sense of W
arhol, or as a denial of originality 

19 
 B

rinkm
ann 1982, p. 211. 

20 
 A

llow
ay, Law

rence: “The Long Front of C
ulture”, in: K

alina, R
ichard (ed.):

 
 Im

agining The P
resent. C
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llow
ay, N

ew
 York 2006, p. 61.

21	
	Š
klovskij,	Viktor:	“Literatur	und	K

inem
atograph”	(1923).	In:	Flaker,	A

leksandar;	Žm
egač,

 
 Viktor (ed.): Form

alism
us, S

trukturalism
us und G
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ronberg Ts. 1974, p. 38.

22 
 “E

s w
ar eben einfach eine am
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onversation betw
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artina W

einhart and Thom
as B

ayrle) 
 

 2014, p. 148.
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The appeal of such judgm

ents can be explained by K
ant’s theory of aes-

thetic judgm
ent, especially w

ith the m
uch-discussed thesis of its subjective uni-

versality. The aesthetic judgm
ent is subjective, w

hich is im
m

ediately apparent, 
because it is directed by taste, therefore the feelings of the subject are related 
to feeling pleasure and pain “w

ithout the m
ediation of concepts”. 30 N

everthe-
less, according to K

ant, it alw
ays appeals to the universality of a discourse com

-
m

unity. B
ut w

hy? W
hy does an aesthetic judgm

ent have a different status from
 

the m
erely agreeable? W

hy w
ould one w

ant to share his aesthetic feelings w
ith 

others, to see them
 confirm

ed by them
, w

hile w
ith regard to questions such as 

w
hether one prefers to eat broccoli or cauliflow

er (or neither), one acts rather 
dispassionately and w

ould w
ithout further ado state “to each their ow

n”?
31 

This difference can not be satisfactorily explained in an em
pirical w

ay, that is, 
by “m

an’s natural tendency tow
ards sociability”. 32 A

t the dinner table, one of 
the inclinations tow

ard sociability m
ay also allow

 for the broccoli questions to 
be discussed, even if they are not really interesting. K

ant’s argum
ent regarding 

the universality of aesthetic judgm
ent w

orks m
ore transcendentally. It says that 

m
an, w

hen faced w
ith the aesthetic, learns that “his view

 of things agrees w
ith 

the law
s of his view

”. 33 A
s w

ritten in The C
ritique of Judgm

ent: “The cogni- 
tive pow

ers of im
agination and understanding” are set into “free play” by the 

“concept” of the beautiful, “because no definite concept restricts it to a special 
cognitive rule”. The aesthetic is not about know

ledge, true or false, nor the 
question of w

hat is m
orally due —

 both rule reason for K
ant and bring it to a 

certain concept. In the aesthetic experience, the “free play of the im
agination 

on a given idea”, m
an enjoys nothing but the interplay of his cognitive pow

ers: 
sensuality, im

agination and reason. 34 A
nd this gam

e is not designed for con-
ceptual fixation, even if it is im

portant “to think a lot” about it. 35 The result is 
a “w

hole cognition”
36 as K

ant calls it, w
hich transcends the lim

its of subjective 
perception. In this, som

ething is negotiated w
hich although not conceptually 

conceivable, urges that not only others but “everyone” have to be inform
ed, w

ith 
the expectation of an “approached” consensus. 37

 30 
 K

ant, Im
m

anuel: K
ritik der U

rteilskraft. Text und K
om

m
entar, edited by Frank, M

anfred and Zanetti, V
éronique, 

 
 Frankfurt a. M

. 2009, § 40, p. 642. 
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 ibid., § 8, p. 535. 
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 ibid., § 9, p. 541.
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m
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36 
 ibid., § 9, p. 540. 

37 
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Fake

as the alarm
ist “to overclean”, the prefix suggests a negation of the basic w

ord, 
as in “to defrost” (by the w

ay this w
ord form

ation is from
 the tim

es of the 
defrost function for refrigerators or the toaster function for frozen bread). The 
resulting m

eaning is nonsensical, or involuntarily hum
orous as B

ayrle w
ould 

say. W
hat do you expect w

hen buying a sham
poo? That it m

akes hair dirtier? 
Peter R

oehr’s clip, by transferring an advertising m
essage into em

pty repeating 
nonsense is just as m

uch about a critique of the obtrusiveness of advertising as 
it is about its hidden poetry.
 

Finally, I w
ould like to outline a third, also decidedly aesthetic argum

ent 
for the productivity of an artistic negotiation of the w

orld of com
m

odities, 
w

ith reference to the question of the fake. The aesthetic category system
, that 

R
ichard H

am
ilton constructed in 1957 for the proclam

ation of Pop A
rt, w

orked 
around the very appearance of fake as a calculated effect. Pop is “Popular 
(designed for a m

ass audience) / Transient (short-term
 solution) / Expendable  

(easily forgotten) / Low
 cost / M

ass produced / Young (aim
ed at youth) /  

W
itty, Sexy, G

im
m

icky, G
lam

orous, B
ig business”. 27 Instead of com

plexity or 
resistance, as in the aesthetics of autonom

y, it is supposedly only about things 
that can be quickly absorbed and quickly forgotten: fleeting effects instead 
of eternal values. B

ut does this redefinition of the aesthetic in a post-Fordist 
w

orld of consum
able goods really im

ply the final devaluation of aesthetics? 
A

t this point, I w
ould like to argue differently and claim

 that this provocative 
tw

ist rather challenges w
hat w

e until now
 have called the aesthetic judgm

ent. 
 

“If only w
e could forget for a w

hile about the beautiful and the sub -
lim

e,” m
oans the philosopher John L. A

ustin in 1957 for exam
ple, “and get 

dow
n instead to the dainty and the dum

py”. 28 A
ustin’s linguistic-philosophical 

interest in ordinary language lies in the fact that it stores all the distinctions 
and connections that are generally considered w

orthy of labelling. This can be 
accentuated by G

érard G
enette’s reflections on the practice of aesthetic judg -

m
ent. Surprisingly, the statem

ent “it’s beautiful” is for G
enette nothing m

ore 
than “undifferentiated appreciation” w

hich, because of its triteness, rem
ains 

at the level of a m
erely subjective judgm

ent of taste. M
ore uncom

m
on judge -

m
ents such as “it’s graceful” or “it’s pow

erful”, are different: “the appreciation 
is m

ade m
ore precise and at the sam

e tim
e, m

otivated by w
ay of a descriptive 

specification”. 29 

27 
 H

am
ilton, R

ichard: “Letter to P
eter und A

lison S
m

ithson”, 16.1.1957, in: C
ollected W

ords 1953–1982, London 1982, p. 28.
28 

 A
ustin, John L.: “A P

lea for E
xcuses: The P

residential A
ddress”, in: P

roceedings of the A
ristotelian S

ociety, N
ew

 S
eries, 

 
 Vol. 57 (1956–1957), p. 8.

29 
 G

enette, G
érard: The A

esthetic R
elation, translated by G

. M
. G

oshgarian, Ithaca 1999, p. 92.
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tackled w
ith the classical aesthetic categories such as “beautiful” or “sublim

e”, 
because their prom

ise of an “extra-aesthetic pow
er (m

oral, religious, epis -
tem

ological, political)”
45 is suspected of sticking to cheap w

ays of thinking 
and acting, instead of clarifying and contributing to the question of the social 
place of art. A

s “O
ur A

esthetic C
ategories”, she therefore prefers m

ore unusual, 
am

bivalent categories such as ‘zany’, ‘cute’ and ‘interesting’, categories that 
are closely related to the realities of the labor m

arket and their dem
ands on 

personal perform
ance (zany), consum

ption and its adorableness (cute) and 
m

edia distribution w
ith its regim

e of attention (interesting). B
y exhibiting 

their “ow
n aesthetic w

eaknesses and lim
itations”, these categories not only 

dem
and an aesthetic debate far m

ore em
phatically than their established pre -

decessors, they also offer a “m
ore direct reflection” of the “relation betw

een 
art and society”. 46 Instead of stereotyping the inflationary aestheticization  
of society, this transfigured aesthetic discussed in the above w

ould w
ork m

ore  
analytically and aesthetically acurately w

ith it. 

45 
 ibid., p. 22.

46 
 N

gai 2012, p. 22 

Fake

 
Stanley C

avell interprets this “com
pulsion to share a pleasure” in the term

s 
of linguistic philosophy. For him

, it isn’t beholden to the transcendental, but 
to the logic of a “passionate utterance”: the expression of feelings and enthusi -
asm

. 38 C
avell sees these as perlocutionary acts: as speech acts w

hose success 
largely depends on the reaction of the addressee. If I com

plim
ent som

eone, it 
w

ill only be successful if the addressee responds accordingly, ensuring that the 
com

plim
ent is neither not perceived nor even regarded as an insult. Even an 

aesthetic judgm
ent, argues C

avell, appeals to the consent of others, calls on 
them

 to participate (“offer of participation”). 39 The judgm
ent of how

 fantastic 
the new

 novel of —
  let’s say Zadie Sm

ith —
 is, is not successful as a passion -

ate perlocution, if the addressees react w
ith “W

ell…
” shake their heads or even 

change the subject, bored. It is therefore stands to reason w
hen C

avell form
u -

lates that aesthetic judgm
ents are alw

ays “tinged w
ith an anxiety that the claim

 
stands to be rebuked”. 40 
 

A
 stronger call for aesthetic debate today, it could be pointed out, is 

form
ulated by those aesthetic categories w

hich are m
ore extraordinary, m

ore 
descriptive, and longing for justification, as they em

erge in a contem
porary 

aesthetics that engages w
ith its capitalist com

m
issioning. Pop culture’s w

itty, 
sexy glam

orous is quickly accom
panied by Susan Sontag’s concept of “cam

p”, 
w

hich she uses to form
ulate the question of the possibility of aesthetic refine -

m
ent in m

ass society: “H
ow

 to be a dandy in the age of m
ass culture”. 41 This 

is, according to Sontag’s thesis, no longer possible, due to a strict prevention of 
it in pop culture. R

ather, the “pleasures [...] in the arts of the m
asses”, as w

ell 
as the “psychopathology of affluence”

42 should also find their w
ay into such an 

aesthetic. The “ultim
ate cam

p statem
ent” is therefore the m

ixed sensation: “It’s 
good, because it’s aw

ful”. 43 
 

G
radually, these ideas reach the aesthetic debates of the present once m

ore. 
In view

 of the social realities of an expanding consum
er society, the dom

-
inance of service and creative sectors w

ith sim
ultaneously deregulated and 

flexible w
orking conditions and a continual m

ass m
edia new

s feed, A
m

erican 
literary scholar Sianne N

gai w
rites about a “com

plicated new
 set of feelings”, 

one of am
bivalence and in constant flux betw

een “pleasure/ displeasure”. 44 
A

ccording to N
gai, the com

plexity of such a social situation can no longer be 

38 
 C

avell, S
tanley: P

hilosophy the D
ay A

fter Tom
orrow

, C
am

bridge 2005, p. 9 and passim
 155–191.

39 
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44 
 N

gai, S
ianne: O

ur A
esthetic C

ategories. Zany, C
ute, Interesting. C

am
bridge 2012, p. 41. 
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W
alking through the C

louds

In der Flut an Inform
ationen aufzufallen und hängenzubleiben, 

also Präsenz zu zeigen, ein ausdrucksstarkes oder verw
egenes 

„G
esicht“ zu haben, erscheint für m

ediale Produkte in „postfaktischen“ 
Zeiten w

ichtiger, als geglaubt zu w
erden oder überhaupt glaubhaft zu 

sein. W
ie genau aber sieht diese Präsenz aus? H

andelt es sich tatsächlich 
um

 ein „G
esicht“, das uns als ein G

egenüber konfrontiert und dabei – gerade, 
w

enn m
an über eine Verpackung spricht, die m

an als „G
esicht“ eines (auch 

m
edialen) Produkts sehen könnte – im

m
er auch m

askierende und schm
ückende 

A
nteile m

it sich bringt und genau m
it dieser spielerischen Zw

eischneidigkeit 
zw

ischen B
etonen und Verbergen offensichtlich kokettiert? O

der ist der sprin -
gende Punkt nicht vielm

ehr die Verflüchtigung solcher „G
esichter“ bzw

. eine 
Veränderung im

 „A
ggregatszustand“ von M

einungen und Fakten, die deren 
Verhältnis zueinander flexibel w

erden lässt und ihnen eine besondere A
rt der 

Präsenz verleiht? G
enau diesem

 G
edanken m

öchte ich im
 Folgenden nach -

gehen und dabei auf die H
erausforderungen eingehen, die die zunehm

end 
atm

osphärische Q
ualität von M

einungen und Tatsachen insbesondere in einer 
von der D

igitalisierung geprägten m
edialen Landschaft für unser alltägliches 

Zurechtfinden im
 Inform

ationsüberfluss – zu dem
 w

ir selbst auch in nicht 
geringem

 M
aße beitragen – bedeutet.

 
Jede Inform

ation w
ird in einem

 bestim
m

ten K
ontext m

it einer R
ahm

ung, 
oft von einer bestim

m
ten Person in einer bestim

m
ten H

altung überm
ittelt. 

Sie kom
m

t m
it einer „Verpackung“ daher, deren Sinn es ist, ein Produkt m

it 
zusätzlichen A

ssoziationen zu um
hüllen und anzureichern, d. h. von den 

Eigenschaften des Produkts aus-, aber noch w
eiter zu gehen. D

ies gilt auch für 
m

ediale Produkte. Verpackungen geben etw
as über ihre Inhalte preis, legen 

aber nicht alles offen, w
as sich in ihnen an Einstellungen und A

bsichten oder 
sonstigen geheim

en Ingredienzen verbirgt. D
ennoch ist dies keinesw

egs nur 
als m

anipulativ zu betrachten. Verpackungen bieten eine A
ngriffsfläche, die 

uns als ein G
egenüber entgegentritt, in das m

an sich hineindenken und an dem
 

m
an sich abarbeiten kann. Verpackungen haben unter anderem

 inform
ierende, 

schützende und schm
ückende Funktionen. Sie können anonym

en D
aten und 

entfernten Ereignissen eine B
edeutung verleihen und uns über diesen W

eg 
etw

a auch zu eigenen Stellungnahm
en und zum

 aktiven Eingreifen bew
egen. 

D
as A

nsprechen einer Zielgruppe, einer Leserschaft, der Zuschauer_innen, die 
im

m
er auch zu gew

issem
 Teil in der K

onsum
entenrolle sind, gehört also fest 

zum
 journalistischen H

andw
erk dazu. Es ist nicht nur unverm

eidlich, sondern 
auch w

ünschensw
ert, dass Produkte und m

ediale Inhalte eine „intelligente  
Verpackung“ im

 Sinne einer R
ahm

ung und Perspektivierung haben – eben w
ie 
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it S
trate-

gien der M
im

ikry an kom
m

erziellen B
ildsprachen in der sog. 

P
ost-Internet A

rt. E
llen W

agner ist M
itglied der A

IC
A

 D
eutsch-

land e. V. W
agner arbeitet als K

uratorin und Journalistin – ihre 
Texte erschienen bereits u. a. auf „Faustkultur“, „A

rtblog C
ologne“ 

und in „S
pringerin“.

E
llen W

agner studied at the A
cadem

y of Fine A
rts in N

urem
berg 

from
 2008 until 2013. S

ince 2014 she has been a P
hD

 student at 
the O

ffenbach U
niversity of A
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P
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m
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zu entfalten, w
eiterzuentw

ickeln und m
it einem

 Stil zu identifizieren. D
abei 

profitiert das sog. N
ative Advertising, also das Schalten von A

nzeigen und  
Verbreiten von W

erbebotschaften, die so in bestim
m

te Plattform
en und N

etz-
w

erke eingebunden sind, dass sie w
ie redaktionelle Inhalte oder Em

pfehlungen 
von Freunden anm

uten, auch von algorithm
ischen B

erechnungen, die unser 
Surfverhalten so ausw

erten, dass sie noch vor uns selbst vorhersagen können, 
w

as w
ir gern besitzen und, auf einer tieferen Ebene, w

elche Eigenschaf -
ten und Fähigkeiten w

ir uns gerne aneignen w
ürden. W

ie genau aber diese 
Filter m

echanism
en funktionieren, bleibt für die N

utzer_innen größtenteils 
undurchsichtig.
 

N
icht nur im

 Produktm
arketing im

 engeren Sinne, sondern auch in der 
Verbreitung von N

ew
s in Zeiten digitaler N

etzw
erke w

erden von einem
 festen 

Standpunkt aus form
ulierte A

ussagen bzw. M
einungen über bestim

m
te Inhalte 

zunehm
end durch em

otional aufgeladene m
ehrdeutige A

tm
osphären ersetzt, 

die uns nahegehen, ohne dass w
ir sie (be-)greifen könnten. Entscheidend für 

die W
irksam

keit von A
tm

osphären ist gerade nicht die G
laubw

ürdigkeit ihrer 
B

estandteile, sondern das Zusam
m

enspiel von Sichtbarem
, A

ngedeutetem
 und 

Verm
utetem

, das an unsere Em
pfindungsfähigkeit appelliert. Fakten und M

ei -
nungen tendieren in diesem

 Zusam
m

enhang dazu, ihre „A
ggregatszustände“ 

zu verändern.
 

Fakten sind konkrete „Tat-Sachen“, sie w
urden von jem

andem
 „geschaffen“ 

und sind bereits geschehen oder eingetreten. M
einungen sind aus einer sub -

jektiven Perspektive geäußerte Sichtw
eisen und Interpretationsvorschläge zu 

ebendiesen, m
eist klar benennbaren D

ingen, „die getan w
urden“. Fakten und 

M
einungen spielen, auf m

anchm
al problem

atische, oft aber auch produktive 
W

eise ineinander, w
enn w

ir uns m
it Produkten im

 Sinne von D
esigner taschen, 

Süßrahm
butter, R

egenschirm
en, aber auch m

it N
achrichten, die für eine Ziel -

gruppe aufbereitet und aufgem
acht w

urden, auseinandersetzen. Vor allem
 in 

einem
 digital durchtränkten U

m
feld scheinen Fakten und M

einungen aller -
dings im

m
er m

ehr zu Ereignissen und R
eaktionen zu w

erden. Ereignisse sind 
B

egebenheiten, die m
eist unvorhergesehen eintreten: naturhafte, durch Zufälle 

geprägte Phänom
ene ohne erkennbaren U

rheber_innen, die spontane, häufig 
em

otionale K
om

m
entare provozieren. Ereignisse und R

eaktionen form
ieren 

sich zu flüchtigen A
tm

osphären, die stark auch durch Ä
ngste und H

offnungen 
hinsichtlich eines noch K

om
m

enden – oder künftig A
usbleibenden – geprägt 

sind. A
tm

osphären, so G
ernot B

öhm
e, schaffen „ein schw

ebendes Zw
ischen, 

zw
ischen den D

ingen und den w
ahrnehm

enden Subjekten“, sie inszenieren 
eine G

estim
m

theit, die individuell, aber in einer intersubjektiv kom
m

unizier-

W
alking through the C

louds

ein „G
esicht“, das über situativ variierbare M

im
ik auf unterschiedliche G

egen-
über eingehen, Em

otionen verm
itteln und erregen kann, sich aber gerade  

nicht von selbst erklärt und eindeutig aufschlüsseln lässt.
 

A
ls in den 1960er Jahren die M

otivationspsychologie erstm
als system

atisch 
ins M

arketing einbezogen w
urde, w

ar es oberstes Ziel, w
ie Vance Packard 

bereits 1957 in seiner auch von Pop-K
ünstlern rezipierten Studie The H

idden 
Persuaders betont, durch Schlüsselreize in der G

estaltung von Verpackungen 
und W

erbespots m
öglichst eindeutige B

otschaften zu verm
itteln, etw

a das 
Versprechen von Sicherheit, Erfolg und Liebe, um

 die K
onsum

enten_innen 
zum

 K
auf zu bew

egen. U
nliebsam

e A
ssoziationen, die sich hinter Verpa -

ckungen, w
ie ich sie oben beschrieben habe, auch verbergen können, galt es 

dabei auszuschalten. 1 D
ies führte zu einer oft klischeehaft standardisierten 

B
ildsprache, die gerade in dieser Eigenschaft auch von der Pop A

rt aufgegrif -
fen w

urde. G
enau diese eher zu U

nterkom
plexität neigende, auf D

irektheit 
und U

nm
issverständlichkeit setzende Sprache der M

assenm
edien aber findet 

m
an heute in der Produktw

erbung im
m

er seltener. Stattdessen nim
m

t die Zahl 
derjenigen M

arkenauftritte zu, die hochgradig m
ehrdeutige Stim

m
ungsbilder 

kreieren. Eine Vielfalt an A
nknüpfungs-, D

eutungs- und zum
indest suggerierten 

Verw
endungsm

öglichkeiten eines bew
orbenen Produkts fügt sich zu einem

 
schillernden B

ild, das gerade keinen schlüssigen G
esam

teindruck ergeben 
soll. Produktverpackungen w

erden ganz bew
usst zu ungreifbaren A

tm
osphären 

ausgew
eitet, die durch assoziativ hergestellte und vage verm

utete Verbin -
dungen zw

ischen Ereignissen, Personen und deren Ä
ußerungen geprägt sind. 

Sie dienen nicht m
ehr vorrangig einer beruhigenden Selbstversicherung des 

K
onsum

ent_innen, sondern w
erden als der „freien W

ildbahn“ vergleichbare 
U

m
gebungen inszeniert, in denen auch „M

ut zum
 R

isiko“, zum
 U

nbekannten 
und U

nvorhersehbaren gefragt ist. A
ls solche bieten sie sich nicht einfach an, 

sondern stellen H
erausforderungen an uns; w

ir als innovationsfreudige K
onsu -

m
ent-innen m

üssen uns erst noch bew
ähren und dieser W

arenw
elt gew

achsen 
sein, um

 von ihren Vorteilen profitieren zu können. 2 Im
 R

ückgriff auf viel fältige 
M

edien, über A
ußenw

erbung, O
nline-A

ktionen, TV- und R
adio-Spots usw

. 
erschafft W

erbung um
fassende K

osm
en, in deren Zentrum

 unsere ganz persön -
liche B

eziehung zu den Produkten steht. Ziel ist es, eine für jede_n Einzelne_n 
als „natürlich“ w

ahrgenom
m

ene U
m

gebung zu schaffen, in der R
eklam

e kaum
 

noch als R
eklam

e em
pfunden w

ird, sondern m
ehr als A

nsporn, sich selbst  

1 
 V

gl. P
ackard, Vance: The H

idden P
ersuaders. E

inleitung von C
rispin M

iller, M
arc, N

ew
 York 2007.

2 
 V

gl. hierzu M
enke, C

hristoph: E
in anderer G

eschm
ack. W

eder A
utonom

ie noch M
assenkonsum

, in: D
ers.; 

 
 R

ebentisch, Juliane (H
g.): K

reation und D
epression. Freiheit im

 gegenw
ärtigen K

apitalism
us, B

erlin 2010, S
. 226–239.
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m
ationen zu überprüfen; dam

it w
ächst aber auch das B

ew
usstsein, sich keiner 

Sache m
ehr w

irklich sicher sein zu können. G
erade die A

ufgeklärtheit über  
die Funktionsw

eise digitaler Prozesse und das m
it diesem

 einhergehende 
B

ew
usstsein, doch im

m
er nur die Spitze des Eisberges an m

öglichen Sichtw
ei -

sen und m
anipulativen Eingriffen zu G

esicht zu bekom
m

en, können diffuse 
G

efühle zw
ischen R

esignation und A
ktionsbedürfnis schaffen. D

iese sind 
sow

ohl R
esultat als auch N

ährboden m
edialer K

am
pagnen, die uns, m

ehr auf 
em

otionale Tönung als auf A
rgum

ente setzend, um
so nachhaltiger zu beein -

flussen suchen. M
an w

eiß nicht genau, w
o eine Inform

ation herkom
m

t, von 
w

em
 sie in die W

elt gesetzt w
urde und w

as sie m
it einem

 m
acht. G

erade diese 
ungew

isse M
ischung aus Faszination und B

efürchtung, Versprechen und R
isiko 

m
acht jedoch auch den R

eiz aus, die Inform
ation zu konsum

ieren und ihr nach -
zuspüren – w

as eben nicht gleichbedeutend dam
it ist, ihr auch zu glauben.

 
Fakten w

erden heute nicht m
ehr nur von M

einungen gerahm
t, sondern 

liefern auch selbst diffuse H
intergrundatm

osphären für persönliche und politi-
sche M

einungsäußerungen. D
adurch, dass Fakten oft als eine – m

itunter auch 
eher unförm

ige – M
asse in Erscheinung treten, w

ird es für einzelne M
eldungen 

im
m

er schw
ieriger, sich abzuheben. Polem

isch könnte m
an die These auf -

stellen: Je m
ehr Fakten es gibt, desto w

eniger M
einungen scheinen zu diesen 

zu existieren, desto m
ehr scheint der öffentliche D

iskurs zur B
ildung polarer 

Lager zu tendieren. In den Vordergrund treten diejenigen Stim
m

en, die sich 
am

 geräuschvollsten artikulieren. Sie w
erden w

ahrgenom
m

en, ganz  unabhängig 
davon, ob m

an ihnen glaubt. Fakten treten verm
ehrt als atm

osphärisches 
H

intergrundrauschen für ein rhetorisches Spektakel auf m
edialen Vorder -

bühnen in Erscheinung. A
us dem

 unerschöpflichen Topf an Tatsachen, denen 
allen gleicherm

aßen (eher nicht) geglaubt w
ird, ist es leicht, einzelne A

spekte 
eines kom

plexen Zusam
m

enhangs herauszuziehen und zu einer populisti -
schen Verpackung im

 R
ahm

en einer Inszenierung partikularer M
einungen und 

Persönlichkeiten zu instrum
entalisieren, in der sich eine vage beunruhigende 

oder anim
ierende A

tm
osphäre m

om
enthaft zu einem

 scheinbar unm
issver-

ständlichen „A
rgum

ent“ form
iert. D

ie aufgrund ihrer kom
plexen Einbettung  

in netzw
erkhafte Zusam

m
enhänge verstärkt als A

tm
osphären auftretenden 

Fakten beginnen, die K
onsistenz von Frischhaltefolie anzunehm

en: Ihre 
flüchtig-w

olkige Erscheinung w
ird kurzzeitig als transparente, aber greifbare 

Verpackung m
it problem

los lesbarem
 A

ufdruck aller Inhaltsstoffe inszeniert; 
sie w

ird eingesetzt, um
 „G

eschm
acksstoffe“ zu konservieren oder ein D

urch-
fetten unangenehm

er W
ahrheiten zu verhindern. G

leichzeitig aber lässt sie sich 
aufgrund ihrer nur tem

porär dom
estizierten atm

osphärischen Q
ualität nicht  

W
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baren G
rundtönung erfahren w

ird. 3 Sie entstehen aus dem
 Zusam

m
enspiel  

der Elem
ente um

 uns herum
, sind aber darauf angelegt, m

it unserer eigenen  
inneren Verfassung zu korrespondieren und so eine Stim

m
ung bei uns zu  

erzeugen. W
ährend w

ir auf Fakten und M
einungen aus einer gew

issen  
D

istanz herausblicken können, sind A
tm

osphären – oft auch ideologisch – 
gestim

m
te R

äum
e, in die w

ir eingebunden sind, die uns einhüllen, sich uns  
aber zugleich auch entziehen. In ihnen können extrem

e „klim
atische B

edin-
gungen“ herrschen, die beeinflussen, w

ie w
ir Inform

ationen aufnehm
en  

und vor allem
 auch w

eitergeben.
 

D
ie Infrastruktur des Internets fördert die atm

osphärische Q
ualität von 

C
ontent jeglicher A

rt, indem
 es ein unüberblickbares Ü

berm
aß an einander 

ergänzenden und w
idersprechenden, sich gegenseitig übertönenden und neben -

einander her existierenden Fakten und M
einungen verfügbar w

erden lässt. 
Zudem

 herrscht im
 N

etz ein „post-ephem
eres“ K

lim
a: Inhalte zeichnen sich 

durch eine eigentüm
liche M

ischung aus Flüchtigkeit und H
altbarkeit aus, ein 

C
ontent w

ird beständig vom
 nächsten abgelöst; zugleich aber kom

m
t Inhalten, 

die einm
al online gestellt w

urden, eine besondere A
rt der D

auerhaftigkeit  
zu, da m

an sich nie sicher sein kann, ob eine Inform
ation, die an einer Stelle 

verschw
indet, w

irklich gelöscht w
urde, oder nicht um

so beharrlicher w
eiterhin 

an anderer Stelle bereitsteht. D
ie Präsenz der Fakten in digitalen N

etzw
erken 

ist quantitativ überw
ältigend und in ihrer D

ynam
ik unkontrollierbar.

 
Spezifisch für die Lage „nach den Fakten“ ist nun aber w

eniger, dass 
es „im

m
er m

ehr“ konkurrierende Fakten und M
einungen, Inform

ationen und 
Falschinform

ationen – insbesondere in digitalen N
etzw

erken – gibt, sodass 
m

an nicht m
ehr w

eiß, w
as m

an glauben soll. V
ielm

ehr ist die von Verunsi -
cherung geprägte ständige A

useinandersetzung dam
it, w

as m
an aus w

elchen 
G

ründen und in w
elchem

 M
aße glauben soll, fester B

estandteil von M
einungs-

bildung schlechthin, Prozesse gegenseitiger B
eeinflussung zw

ischen Fakten 
und M

einungen im
 kontinuierlichen A

ushandeln, A
ktualisieren und A

bgleichen 
unterschiedlicher B

lickw
inkel m

achen von jeher erst die Lebendigkeit einer 
D

iskussion aus. D
as „Postfaktische“ ist vielm

ehr von einer Spannung zw
ischen 

der großen M
enge an prinzipiell verfügbaren Inform

ationen in den W
eiten des 

N
etzes und der stark persönlich geprägten, individuell gestaltbaren „N

ahum
ge -

bung“ der eigenen Tim
eline geprägt. D

as Internet verunklärt und verschleiert 
nicht nur, es klärt auch auf, m

acht zugänglich, öffnet R
äum

e. Für den_die 
Einzelne_n w

achsen die M
öglichkeiten, selbst Inhalte zu generieren und Infor -

3 
 B

öhm
e, G

ernot: A
tm

osphäre. E
ssays zur neuen Ä

sthetik, Frankfurt a. M
. 1995, S

. 106.
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In einem

 O
nline-PD

F bezeichnet das K
ollektiv K

-H
ole das Produkt „B

B
 

C
ream

“ – eine getönte C
rem

e, die H
autunebenheiten und -unreinheiten m

ildert, 
ohne sich als zudeckende Schm

inke zu verstehen – als eine den B
ereich des 

M
ake-ups im

 buchstäblichen Sinne w
eit überschreitenden „K

ulturtechnik“ des 
beschönigenden oder verschönernden Verunklärens durch eine G

lättung von 
O

berflächen: „The facial equivalent of going outside w
ithout your contacts in, 

B
B

 cream
s prom

ised to sm
ear your face into a blurry little cloud. ...  insinuating 

new
 m

ulti-ingredient and m
ulti-purpose qualities to a previously bland host 

product. ... B
B

 m
eant: ‚W

e’re not going to explain how
 it w

orks.‘“
4 Ein ähn-

liches Phänom
en beschreiben K

-H
ole für die Verbreitung von N

achrichten in  
einer global vernetzten W

elt, in der K
om

m
unikation asynchronisiert erfolgt 

und m
an eigentlich im

m
er bereits zu spät kom

m
t, um

 noch den U
rsprung einer 

M
eldung ausm

achen zu können: „Inform
ation com

es out of the black hat w
ith 

no identifiable point of origin“, „[i]t’s like M
TV

’s U
nplugged —

 acoustic, 
em

otional, flanked by w
hite flow

ers and candles.“
5

 
D

ie getönte Tagescrem
e und das in m

ildes Licht getauchte B
lum

enbukett 
stehen für eine Vielzahl w

eichzeichnender M
edienstrategien, die in post-digitalen 

Zeiten, bew
usst oder unabsichtlich, m

ehr denn je dazu tendieren, Einzelheiten 
kom

plexer Prozesse zu em
otional erfahrbaren A

tm
osphären zu verschm

elzen. 
D

er schw
arze Zylinder, den der Text m

it dem
 „Sprechenden H

ut“ der H
arry- 

Potter-R
om

ane assoziiert, w
ird zum

 B
ild einer sich als „w

eiße M
agie“ verste-

henden Vernetzungstechnologie, die aktuell hauptsächlich in kapitalistischen 
Verw

ertungszusam
m

enhängen steht, dort aber nicht ihren finalen B
estim

m
ungs -

ort haben m
uss. W

ie H
arry-Potter-Fans w

issen, scheint der „Sprechende H
ut“, 

indem
 er M

enschen in soziale G
ruppen einsortiert und vorgibt, bei der Zuord -

nung ihrem
 inneren W

esen zu entsprechen, zw
ar eine self-fulfilling prophecy in 

G
ang zu setzen, in der jeder die ihm

 zugew
iesene R

olle spielt; dies hindert die 
Figuren jedoch nicht daran, perm

anent die Seiten zu w
echseln, sich unerw

artet 
zu verhalten und genau dam

it (und erst in zw
eiter Linie durch das Flair des 

„Zauberhaften“) die „M
agie“ der H

arry-Potter-R
om

ane heraufzubeschw
ören. 

K
-H

oles PD
F könnte also im

 Sinne eines A
ufrufs verstanden w

erden, sich der 
kapitalistischen „M

arketing-M
agie“ nicht zu verschließen, sondern sie genau 

zu studieren und um
zunutzen für einen selbstbestim

m
ten U

m
gang m

it den 
unterschiedlichen Transparenzgraden, die m

ediale Inhalte und auch w
ir selbst 

im
 Zuge unserer Verbreitung in Form

 von persönlichen D
aten annehm

en können.  

4	
	K
-H
ole	#5:	A	R

eport	on	D
oubt.	„S

eeing	the	future	≠	changing	the	future.“,	o.	S
.	(S

.	26	f.)
5 

 ebd. (S
. 21.)

W
alking through the C

louds

so leicht zerreißen, w
ie eine von Vorneherein als solche gestaltete „Verpackung“. 

D
as heißt natürlich nicht, dass w

ir unw
eigerlich zu em

otionalen N
erven-

bündeln w
erden, denen jedes K

riterium
 für die U

nterscheidung von w
ahr und 

falsch abhanden gekom
m

en ist. Es bedeutet jedoch, dass die Fähigkeit,  
A

tm
osphären zu schaffen und sich in ihnen zu bew

egen, spätestens jetzt zu einer 
zentralen K

ulturtechnik gew
orden ist.

 
A

uch in der K
unst m

acht sich diese Entw
icklung bem

erkbar, w
as gerade 

auch im
 Vergleich m

it der Pop A
rt deutlich w

ird. Eine verbreitete Strategie der 
Pop A

rt ist es, klischeehaft standardisierte M
arketing-M

otive in m
usterhafte 

O
berflächen zu verw

andeln, die sich auf unterschiedliche D
inge „anw

enden“ 
lassen. A

ndy W
arhols serielle Siebdrucke, die sich der auf flache W

ieder-
erkennbarkeit setzenden D

arstellung von Stars und K
onsum

produkten in den 
M

assenm
edien w

idm
en, geben hierfür das prom

inenteste B
eispiel. A

uch 
 Thom

as B
ayrles O

chsen (1967/97) lassen sich hier einordnen: B
ayrle druckte 

das M
otiv der „lachenden K

uh“ nicht nur auf Tapete, w
ie sie auch die B

esu -
cher_innen in After Facts – Pudding Explosion rearticulated w

ie ein strahlend 
blauer H

im
m

el, den statt Schäfchenw
olken grinsende K

uhgesichter aus der 
„natürlichen W

erbelandschaft“ übersäen – em
pfing. D

ie K
öpfe der lachenden 

K
uh zieren ebenso durchsichtige R

egenm
äntel und Leinw

ände, auf denen sie 
sich w

ie verschiedenfarbige Pixel zu ganz unterschiedlichen B
ildm

otiven oder 
„Superform

en“ fügen und dam
it ihre beliebige A

nw
endbarkeit unterstreichen. 

W
o die W

arenw
elt in der Pop A

rt objekthaft in den R
aum

 hineintritt, w
ird sie 

oft zu flexibel füll- und verform
baren H

üllen, w
ie exem

plarisch an C
laes 

O
ldenburgs überdim

ensionierten „soften“ N
achbildungen von A

lltagsobjekten 
aus Textilien oder erschlafft w

irkendem
 Pappm

aché für The Store (1961/62) zu 
beobachten ist. H

äufig w
erden W

erbem
otive in O

bjekte transform
iert, die an 

W
ohnungseinrichtung und H

eim
textilien erinnern, w

ie eben Stoffbezüge oder 
Tapeten. H

ier zeigt sich, w
ie die „vierte H

aut“ der m
edialen Landschaft unsere 

„dritte H
aut“ der architektonischen U

m
gebung prägt und auch über diesen 

U
m

w
eg unsere Stim

m
ung beeinflusst. A

llerdings zeigt sich die Pop A
rt als eher 

distanzierte, „coole“ K
unst, die uns m

it den A
m

bivalenzen und U
ntiefen von 

Phänom
enen der A

bflachung und Entleerung konfrontiert. D
ie K

unst post-  
digitaler Zeiten dagegen rückt die Spannung zw

ischen der D
istanz zu m

assen-
m

edialen Produkten, die uns als A
ngehörige einer m

ehr oder w
eniger anony -

m
en K

onsum
entenschar adressieren, und der persönlich-em

otionalen N
ähe, die 

uns Produkt- und A
rtikelvorschläge dennoch suggerieren, in den Vordergrund.
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erliegen, sondern ein B
eispiel für die em

anzipierte A
neignung der kom

m
er-

zialisierten M
echanism

en der Inform
ationsverbreitung gibt. D

as Subjekt  
beginnt bei M

orone selbst zu einer undurchschaubaren A
tm

osphäre zu w
erden. 

D
ie K

ünstlerin lenkt die A
ufm

erksam
keit darauf, dass w

ir jedes M
al,  

w
enn w

ir uns online eine Inform
ation beschaffen, auch selbst eine M

enge an  
Inform

ationen über uns preisgeben, und bew
irbt auf ihrer U

nternehm
ens-

hom
epage eine A

pp, die uns erm
öglichen soll, die w

ertvollen D
aten über uns 

selbst auch selbstbestim
m

t zu unserem
 eigenen Profit zu verm

arkten.  
D

abei scheint das in der A
usstellung präsentierte Parfum

 JLM
™

 Inc Lure/
Repel (2016) aus körpereigenen B

otenstoffen der K
ünstlerin auch auf den  

angestrebten A
spekt des U

ngreifbaren und gleichzeitig U
nausw

eichlichen der  
eigenen Präsenz anzuspielen. Parfum

s sind sorgfältige K
om

positionen, die 
sow

ohl der N
ase ihres Trägers schm

eicheln als auch anziehend auf andere 
w

irken sollen. D
üfte können bei zunehm

ender Intensität jedoch auch abstoßend 
w

irken, den anderen w
eniger anlocken als in seine Schranken w

eisen – der 
eigene D

uft, eingesetzt als D
uftm

arke im
 übertragenen Sinne, kann zum

 gezielt 
einsetzbaren Instrum

ent für die H
erstellung von N

ähe oder D
istanz in unter -

schiedlichen Interaktionsform
en im

 A
lltag w

erden.
 

Es bleibt jedoch zu fragen, in w
elchem

 M
aße w

ir, indem
 w

ir kapitalisti -
sche Strategien zur Verm

arktung von Produkten und Verbreitung von Inform
a-

tionen auf unsere individuellen B
edürfnisse anpassen, diesen M

echanism
en 

tatsächlich etw
as entgegensetzen oder ihnen nicht auch in die H

ände spielen. 
A

uch die K
unst kann dieses Problem

 nicht lösen. Sie kann allerdings zum
 

N
achdenken darüber anregen, w

ie w
ir in unterschiedlichen Situationen m

it 
unserer eigenen Produktförm

igkeit um
gehen, w

ie w
ir sie bew

usst verstärken 
und instrum

entalisieren oder auch einen Schritt von ihr zurücktreten können. 
B

eide U
m

gangsform
en, die der offensiven A

neignung und die eines sich selbst 
m

itunter auch angreifbar m
achenden Verzichts, das Spiel der Selbstanbietung 

und -verknappung im
m

er und überall m
itzuspielen, bringen uns w

ohl vor 
allem

 dann w
eiter, w

enn w
ir zulassen, dass sie ineinandergreifen. Zu lernen, 

zw
ischen diesen beiden M

odi in selbstreflektierter W
eise zu w

echseln und nicht 
bloß die eigene B

eherrschung erkannter M
uster zu perfektionieren oder sich in 

eine zw
ar durchschaute, aber bloß ertragene B

eherrschtheit zu fügen, ist die 
H

erausforderung, der es sich zu stellen lohnt.

 
In der A

usstellung After facts – Pudding Explosion rearticulated schw
ebt 

etw
as von dieser „M

agie“ des A
tm

osphärischen im
 R

aum
. Statt serielle Ver -

fahren zur auflagenstarken Produktion m
öglichst identisch w

irkender Elem
ente, 

die sich zu flachen O
berflächen und leeren H

üllen form
ieren, finden sich vor 

allem
 sinnlich-em

otional besetzte M
aterialien, die selbst einen „K

örper“ zu 
haben und dam

it ihre „innige“ N
ähe zu jedem

_r Einzelnen von uns anzudeuten 
scheinen – nicht aber ohne diesen Eindruck im

m
er w

ieder auch zu stören.
 

Zac Langdon-Poles Bird of Paradise (Paradisaea Apoda) (2015) könnte 
geradezu als A

llegorie auf eine Inform
ationsverbreitung gelesen w

erden, die 
w

eniger auf D
auer gestellte, standardisierte – und daher leicht zu entzaubernde 

– H
üllenhaftigkeit präsentiert, als das für den M

om
ent in schillernden Farben 

haptisch Präsente, das die R
eize seiner eigenen Vergänglichkeit und M

ani-
pulierbarkeit m

it zur Schau trägt und gerade dadurch noch verführerischer auf 
uns w

irkt. D
ie A

rbeit nim
m

t B
ezug auf einen ausgestopften Paradiesvogel, der 

im
 16. Jahrhundert versehentlich im

 Zuge des Transportes nach Europa seiner 
Füße entledigt und dam

it zum
 A

usgangspunkt der auch in Enzy klopädien ver -
breiteten A

nnahm
e w

urde, der Paradiesvogel verbringe sein gesam
tes Leben 

fliegend in der Luft. D
ie A

rbeit stößt eine R
eflexion darüber an, w

ie unser 
Zugang zu W

issen in hohem
 M

aße auch davon bestim
m

t ist, w
elche W

ege w
ir 

uns selbst schaffen und w
elche A

bzw
eigungen w

ir dabei von uns aus aus -
klam

m
ern. Ebenso aber könnte Langdon-Poles Vogel als ein B

ild für eine sich 
an unser Em

pfindungsverm
ögen richtende A

ufbereitung von Inform
ationen 

schlechthin betrachtet w
erden. D

er Eindruck exotischer, federleichter, flau -
m

ig-bunter Lebendigkeit ist hier das Ergebnis einer sorgfältigen Präparation 
des M

aterials, das nun dargeboten (und zugleich aufgebahrt) w
ird auf dem

  
Präsentierteller – dem

 D
eckel einer standardisierten Plastikbox – als eine 

hergestellte und doch auf w
ahren „Fakten“, einem

 echten, in der N
atur vor-

kom
m

enden Tier, basierende Schönheit. D
er Vogel m

it den „verlorenen“ 
B

einen, liegt in der A
usstellung w

ie ein kostbares G
eschenk im

 R
ahm

en eines 
rituellen Potlatsches, das zur Ü

berbietung der G
abe durch eine noch w

ert-
vollere G

egengabe herausfordert oder, w
ie m

an übertragen auf den A
ustausch 

von D
aten und Inform

ationen in post-digitalen Zeiten sagen könnte: auf  
eine stetig intensiver w

erdende persönliche Involviertheit und Zugew
andtheit 

gegenüber einem
 als spürbar lebendigen K

örper präsentierten und präsenten 
(W

issens-)O
bjekt.

 
In eine andere R

ichtung geht Jennifer Lyn M
orone, deren A

rbeit w
eniger, 

w
ie Langdon-Poles Paradiesvogel, A

nlass zur R
eflexion darüber gibt, w

ie  
w

ir m
edialen Inszenierungen bei vollem

 B
ew

usstsein über ihre Funktionsw
eise  
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pop artists —
 w

as to convey m
essages, such as the prom

ise of security, success 
and love, that w

ere as unam
biguous as possible through key stim

uli in the 
designs of packaging and com

m
ercials in order to persuade consum

ers to buy. 
The aim

 w
as to sw

itch off unpleasant associations that can also hide behind 
the packaging I have described above. 1 This led to often clichéd, standardized 
im

agery, w
hich w

as also taken up by Pop A
rt because of this very character-

istic. H
ow

ever, it is precisely this language of the m
ass m

edia, w
hich tends 

to be sim
plified and based on directness and unam

biguity, that is increasingly 
rare in product advertising today. Instead, the num

ber of brand identities that 
create highly am

biguous m
oods is increasing. A

 variety of possibilities for 
creating links, interpretations and at least suggested uses of an advertised 
product adds up to a dazzling picture, w

hich is not m
eant to give a conclusive 

overall im
pression. Product packaging is deliberately expanded into intangible 

atm
ospheres, characterized by connections produced through associations 

and vague suspected connections betw
een events, individuals and their state -

m
ents. It no longer prim

arily serves a soothing consum
er self-insurance,  

but is staged as an environm
ent com

parable to the “w
ild”, in w

hich the “courage 
to take risks” is required for the unknow

n and the unpredictable. A
s such, it 

does not just offer itself, but poses challenges to us; as consum
ers w

ho are 
eager for innovation, w

e m
ust first prove our w

orth and be able to cope w
ith 

this consum
er w

orld in order to benefit from
 its advantages 2. B

y using a  
variety of m

edia, outdoor advertising, online prom
otions, TV

 and radio com
-

m
ercials etc., advertising creates com

prehensive w
orlds centred around our very 

personal relationship w
ith the products. The aim

 is to create an environm
ent 

perceived as “natural” for every individual, in w
hich the advertisem

ent is hardly 
perceived as an advertisem

ent, but m
ore as an incentive to evolve oneself, 

develop further, and identify w
ith a style. This benefits so-called native adver -

tising, i.e. the shifting of advertisem
ents and spreading of advertising m

essages, 
w

hich are so integrated into certain platform
s and netw

orks that they seem
 like 

editorial content or recom
m

endations from
 friends, as w

ell as the spread of 
algorithm

ic calculations that evaluate our surfing behavior so that they can pre-
dict and tell us w

hat w
e like to ow

n, and, on a deeper level, w
hat qualities  

and capabilities w
e w

ould like to acquire. H
ow

ever, how
 these filtering m

echa-
nism

s w
ork exactly rem

ains largely opaque to users.

1 
 cf. P

ackard, Vance: The H
idden P

ersuaders. Introduction by C
rispin M

iller, M
arc, N

ew
 York 2007.

2 
 S

ee also: M
enke, C

hristoph: E
in anderer G

eschm
ack. W

eder A
utonom

ie noch M
assenkonsum

, in: D
ers.; 

 
 R

ebentisch, Juliane (H
g.): K

reation und D
epression. Freiheit im

 gegenw
ärtigen K

apitalism
us, B

erlin 2010, p. 226-239.

W
alking through the C
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For m
edia products, standing out and staying relevant in the over-

flow
 of inform

ation, or m
aintaining presence, or having an expres-

sive or audacious “face”, all seem
 to be m

ore im
portant in “post-truth” 

tim
es than being believed or even (being) believable. B

ut w
hat exactly 

does this presence look like? Is it really a “face” that confronts us as a coun -
terpart and —

 especially w
hen talking about packaging, w

hich could be seen  
as the “face” of a product (even for m

edia) —
 alw

ays brings disguising and 
decorative parts, and openly flirts w

ith precisely this playful double-edged 
nature betw

een em
phasis and concealm

ent? O
r is the crux of the m

atter not 
rather the transience of such “faces” or a change in the “physical state” of 
opinions and facts, w

hich m
akes their relationship to each other flexible  

and lends them
 a special kind of presence? I w

ould like to pursue this very 
idea in the follow

ing, and to address the challenge of w
hat the increasingly  

atm
ospheric quality of opinions and facts, especially in a m

edia landscape 
influenced by digitalization, m

eans for our daily orientation w
ithin the abun -

dance of inform
ation —

 to w
hich w

e also contribute in no sm
all m

easure.
 

Each piece of inform
ation is conveyed in a particular context, often 

fram
ed by a particular person w

ith a particular attitude. It com
es w

ith “pack -
aging”, w

hose purpose is to w
rap and enrich a product w

ith additional asso-
ciations, that is to say, based on the characteristics of the product, but going  
even further. This also applies to m

edia products. Packaging reveals som
ething 

about the contents, but does not disclose everything that is hidden w
ithin, 

attitudes and intentions or other secret ingredients. H
ow

ever, this is by no 
m

eans only to be considered as m
anipulative. Packaging offers a point of entry 

that confronts us as a counterpart, you can see yourself in and w
ork through. 

A
m

ong other things, packaging has inform
ative, protective and decorative 

functions. It can give m
eaning to anonym

ous data and distant events and, 
through this, can also lead us to our ow

n opinions and m
ove us to active inter -

vention. A
ddressing a target group, a readership, and view

ers, w
ho are alw

ays 
in the role of consum

er to som
e extent, is therefore part of the journalistic  

craft. It is not only inevitable, but also desirable that products and m
edia content 

have “intelligent packaging” in the sense of fram
ing and perspectivation —

  
just like a “face” that can respond to situationally variable facial expressions on 
different opponents, convey em

otions and arouse, but is not fully self-explan-
atory or cannot be clearly broken dow

n.
 

W
hen, in the 1960s, m

otivational psychology w
as system

atically used in  
m

arketing for the first tim
e, the m

ain goal, as stressed by V
ince Packard as  

early as 1957 in his study The H
idden Persuaders —

 w
hich w

as also read by 

E
N
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stantly being replaced by the next; but at the sam
e tim

e, content that has been 
put online has a special kind of perm

anence, because you can never be sure  
if inform

ation that disappears in one place has really been deleted, and is not 
even m

ore perm
anently available elsew

here. The presence of facts in digital 
netw

orks is quantitatively overw
helm

ing and uncontrollable in its dynam
ics.

 
H

ow
ever, w

hat is specific about the “after facts” situation is less that there 
are “m

ore and m
ore” com

peting facts and opinions, inform
ation and m

isinfor -
m

ation —
 especially in digital netw

orks —
 but that one no longer know

s w
hat 

to believe. In fact, the constant controversy influenced by uncertainty, about 
w

hat one should believe for w
hat reasons and to w

hat extent, is an integral 
part of the form

ing of opinions par excellence, and the processes of m
utual 

influence betw
een facts and opinions in continuous negotiation, updating and 

reconciling of different perspectives have alw
ays m

ade for a lively discussion. 
The “post-factual” is in fact characterized by a tension betw

een the large 
am

ount of inform
ation available in principle in the breadths of the netw

ork 
and the strongly personally influenced, individually configurable “close envi -
ronm

ent” of one’s ow
n tim

eline. The internet not only obscures and veils, it 
also clarifies, m

akes accessible, opens up spaces. For the individual, this grow
s 

opportunities to generate content them
selves and to check inform

ation; but  
this also increases the aw

areness that you can no longer really be sure of any-
thing. The enlightenm

ent about how
 digital processes w

ork, and the attendant 
consciousness that one alw

ays only sees the very tip of the iceberg in term
s of 

possible perspectives and m
anipulative interventions in particular can create 

vague feelings betw
een resignation and the need for action. These are both  

the result and the breeding ground of m
edia cam

paigns, w
hich are trying to 

influence us m
ore sustainably by using em

otional hints rather than argum
ents. 

You do not know
 exactly w

here inform
ation com

es from
, w

ho put it into the 
w

orld or w
hat it does to you. H

ow
ever, it is precisely this uncertain m

ixture  
of fascination and fear, prom

ise and risk that also creates the stim
ulus to con-

sum
e and track inform

ation —
 w

hich is not synonym
ous w

ith believing it.
 

Facts are no longer only fram
ed by opinions, but also provide diffuse back -

ground atm
ospheres them

selves for the expression of personal and political  
opinions. A

s facts often appear as a —
 som

etim
es even rather shapeless —

 
m

ass, it becom
es m

ore and m
ore difficult for individual reports to stand out. 

Polem
ically one could postulate the thesis that the m

ore facts there are,  
the few

er opinions there seem
 to exist, the m

ore the public discourse seem
s to 

tend tow
ard the form

ation of polar groups. In the foreground are the voices that 
articulate them

selves m
ost vociferously. They are noticed, regardless  

W
alking through the C

louds

 
It is not only in product m

arketing in the narrow
er sense, but also in the 

dissem
ination of new

s in these tim
es of digital netw

orks, form
ulated state-

m
ents or opinions about certain content from

 a fixed point of view
 are being 

increasingly replaced by em
otionally charged am

biguous atm
ospheres that 

approach us, w
ithout us fully grasping (or even realizing) it. W

hat is crucial  
to the effectiveness of atm

ospheres is not the credibility of their com
ponents, but 

the interplay of w
hat is visible, im

plied and presum
ed that appeals to our sensi -

tivity. Facts and opinions in this context tend to change their “physical states”.
 

Facts are concrete acts, they w
ere “created” by som

eone, and have already  
happened or occurred. O

pinions are perspectives and interpretative sugges-
tions expressed from

 a subjective perspective on the very sam
e, usually clearly 

identifiable, things “that w
ere done”. Facts and opinions interact w

ith each other 
in som

etim
es problem

atic, but often productive w
ays, w

hen w
e are dealing 

w
ith products such as designer bags, unsalted butter and um

brellas, but also 
new

s, that have been prepared and presented to a target group. H
ow

ever, and 
particularly in a digitally saturated environm

ent, facts and opinions seem
 

m
ore and m

ore to be becom
ing events and reactions. Events are incidents that 

usually happen unexpectedly: natural, random
 phenom

ena w
ithout identifi -

able originators that provoke spontaneous, often em
otional com

m
ents. Events 

and reactions are form
ed into fleeting atm

ospheres, w
hich are also heavily 

influenced by fears and hopes for w
hat is still to com

e —
 or to be absent in the  

future. A
ccording to G

ernot B
öhm

e, atm
ospheres create “a floating in-be-

tw
een, betw

een things and the subjects that perceive then”, they produce a m
ood 

that is experienced individually but in an intersubjectively com
m

unicable 
fundam

ental tone. 3 They arise from
 the interplay of the elem

ents around us, 
but are designed to correspond w

ith our ow
n inner condition and thus to create 

a m
ood w

ithin us. W
hile w

e can look at facts and opinions from
 a certain 

distance, atm
ospheres are —

 often also ideologically —
 finely tuned spaces in 

w
hich w

e are involved, w
hich envelop us but at the sam

e tim
e escape us, too. 

W
ithin them

, extrem
e “clim

atic conditions” can prevail, w
hich influence how

 
w

e absorb and, above all, pass on inform
ation.

 
The infrastructure of the internet prom

otes the atm
ospheric quality of 

content of any kind, by m
aking an unim

aginable excess of com
plem

entary and 
contradictory, m

utually eclipsing and coexisting facts and opinions available. 
In addition, a “post-ephem

eral” clim
ate prevails onLE: content is characterized 

by a peculiar m
ixture of volatility and durability, one piece of content is con -

3 
 B

öhm
e, G

ernot: A
tm

osphäre. E
ssays zur neuen Ä

sthetik, Frankfurt a. M
. 1995, p. 106.
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detour. Pop A
rt is certainly a m

ore distant, “cool” art that confronts us w
ith the 

am
bivalence and depths of phenom

ena of flattening and em
ptying. B

y contrast, 
the art of postdigital tim

es brings to the fore the tension betw
een the distance 

of m
ass-m

edia products, w
hich address us as m

em
bers of a m

ore or less anony -
m

ous consum
er group, and the personal-em

otional closeness w
hich suggests 

product and article suggestions.
 

In an online PD
F, the K

-H
ole collective calls the product “B

B
 C

ream
” 

a tinted cream
 that softens skin im

perfections and blem
ishes w

ithout being 
full-coverage m

akeup, a “cultural technique” —
 w

hich far exceeds the scope  
of m

ake-up in the literal sense —
 of euphem

istic or beautifying obscuring  
by sm

oothing surfaces: “The facial equivalent of going outside w
ithout your 

contacts in, B
B

 cream
s prom

ised to sm
ear your face into a blurry little cloud. 

... insinuating new
 m

ulti-ingredient and m
ulti-purpose qualities to a previously 

bland host product. ... B
B

 m
eant: ‘W

e’re not going to explain how
 it w

orks.’”
4 

A
 sim

ilar phenom
enon is described by K

-H
ole for spreading m

essages in a 
globally connected w

orld w
here com

m
unication is asynchronous and one  

is in fact alw
ays already too late to be able to recognize the origin of a m

es-
sage: “Inform

ation com
es out of the black hat w

ith no identifiable point of 
origin,” “[i]t’s like M

TV
’s U

nplugged - acoustic, em
otional, flanked by w

hite 
flow

ers and candles”. 5

 
The tinted day cream

 and the flow
er bouquet, bathed in a m

ild light, 
represent a m

ultitude of soft-focus m
edia strategies that, in postdigital tim

es, 
consciously or unintentionally, m

ore than ever before tend to m
erge details  

of com
plex processes into atm

ospheres of em
otional experience. The black top 

hat, w
hich the text associates w

ith the talking “Sorting H
at” from

 the H
arry 

Potter novels, becom
es the im

age of a netw
orking technology that sees itself  

as “w
hite m

agic” w
hich is currently m

ainly found in capitalist value structures. 
B

ut that is not necessarily its final destination. A
s H

arry Potter fans know
, the 

“Sorting H
at”, by sorting people into social groups and pretending this sort -

ing corresponds to their inner nature, seem
s to initiate a self-fulfilling prophecy 

in w
hich everyone plays their assigned role; how

ever, this does not prevent the 
characters from

 constantly changing sides, behaving unexpectedly, and thus 
conjuring up the “m

agic” of H
arry Potter novels (and only secondarily through 

the “m
agical” atm

osphere). K
-H

ole’s PD
F could thus be understood in the 

sense of a call not to close oneself off from
 capitalistic “m

arketing m
agic”, but 

4	
	K
-H
ole	#5:	A	R

eport	on	D
oubt.	“S

eeing	the	future	≠	changing	the	future.”,	o.	S
.	(p.	26	f.)

5 
 ebd. (p. 21.)
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of w
hether one believes them

. Facts increasingly appear as atm
ospheric  

background noise for a rhetorical spectacle on m
edia m

ain stages. From
 the  

inexhaustible pot of facts, all of w
hich are equally (or rather dis-) believed,  

it is easy to extract individual aspects of a com
plex context and use them

 as  
populist packaging, in the sense of staging particular opinions and per-
sonalities, in w

hich a vaguely disquieting or anim
ating atm

osphere instantly 
form

s into a seem
ingly unequivocal “argum

ent”. The facts, w
hich increas -

ingly appear as atm
ospheres due to their com

plex em
bedding in netw

ork 
contexts, begin to assum

e the consistency of cling film
: their fleeting, cloudy 

appearance is briefly orchestrated as a transparent yet tangible packaging  
w

ith an easy-to-read im
print of all ingredients; it is used to preserve “flavour-

ings” or to prevent the greasy m
arks of unpleasant truths. Yet at the sam

e  
tim

e, due to its only tem
porarily dom

esticated atm
ospheric quality, it can not 

be torn as easily as “packaging” w
hich is designed to do so from

 the outset. 
O

f course, that does not m
ean that w

e inevitably becom
e em

otional bundles of 
nerves that have lost every criterion for distinguishing betw

een true and false.  
It does m

ean, how
ever, that the ability to create and m

ove w
ithin atm

ospheres 
has now

 becom
e a central cultural technique. 

 
This developm

ent is also noticeable in the arts, w
hich is especially clear 

in com
parison w

ith Pop A
rt. A

 com
m

on strategy of pop art is to turn clichéd 
standardized m

arketing m
otifs into patterned surfaces that can be “applied”  

to different things. A
ndy W

arhol’s serial screen prints, w
hich focus on the shal-

low
 recognition of stars and consum

er products in the m
ass m

edia, are the  
m

ost prom
inent exam

ple of this. Thom
as B

ayrle’s O
chsen (1967/1997) also fits 

this bill: B
ayrle did not just print the m

otif of the “laughing cow
” on w

allpaper, 
w

hich greeted the visitors in After Facts – Pudding Explosion rearticulated 
like a bright blue sky w

ith sm
irking cow

 faces instead of fleecy clouds looking 
dow

n from
 the “natural advertising landscape”. The heads of the laughing 

cow
 also adorn transparent raincoats and canvases, on w

hich they blend into 
different m

otifs or “superform
s” like varicolored pixels, and so underline their 

arbitrary applicability. W
here the consum

er w
orld in Pop A

rt enters the space  
as objects, they often becom

e flexibly fillable and m
alleable shells, as exem

pli-
fied by C

laes O
ldenburg’s oversized “soft” replicas of everyday objects,  

m
ade of textiles or slack-looking papier-m

âché for The Store (1961/62). Fre-
quently, advertising m

otifs are transform
ed into objects that are rem

iniscent 
of hom

e furnishings and hom
e textiles, such as fabric covers or w

allpapers. 
This show

s how
 the “fourth skin” of the m

edia landscape shapes the “third 
skin” of the architectural environm

ent and also influences our m
ood via this 
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m
echanism

s of dissem
inating inform

ation. The subject begins w
ith M

orone 
herself becom

ing an inscrutable atm
osphere. The artist draw

s attention to 
the fact that every tim

e w
e get inform

ation online, w
e also divulge a lot of 

inform
ation about ourselves, and advertises on her corporate hom

epage an 
app that w

ill enable us to m
arket our ow

n valuable data for our ow
n profit. 

The perfum
e JLM

 ™
 Inc Lure/Repel (2016), presented in the exhibition, using 

m
essenger substances from

 the artist’s ow
n body, also seem

s to allude to the 
desired aspect of the sim

ultaneous intangibility and inevitability of one’s  
ow

n presence. Perfum
es are m

eticulous com
positions designed to flatter the 

nose of their w
earer as w

ell as attract others. H
ow

ever, fragrances can also  
be repulsive w

ith increasing intensity, not so m
uch attracting others as putting 

them
 in their place —

 one’s ow
n fragrance, used as a fragrance brand in  

the figurative sense, can becom
e a purposefully used instrum

ent for creating 
closeness or distance in different form

s of interaction in everyday life
 

H
ow

ever, the question rem
ains to w

hat extent, by adapting capitalist 
strategies for m

arketing products and dissem
inating inform

ation to our indi -
vidual needs, w

e are actually countering these m
echanism

s or playing into 
their hands. Even A

rt can not solve this problem
. H

ow
ever, it can stim

ulate 
reflection on how

 to deal w
ith our ow

n product-likeness in different situations, 
how

 w
e can consciously am

plify and instrum
entalise it, or even take a step 

back from
 it. B

oth w
ays of dealing w

ith it, the offensive appropriation and the 
som

etim
es self-caused vulnerable renunciation, playing the gam

e of alw
ays 

offering and w
ithdraw

ing oneself, probably bring us forw
ard, especially if w

e 
allow

 them
 to m

esh together. Learning to sw
itch betw

een these tw
o m

odes in 
a self-reflective w

ay and not m
erely perfecting one’s ow

n m
astery of recog -

nized patterns, or bow
ing to a see-through but basically bearable self-control, 

is the challenge w
orth posing.

W
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to study it closely and reuse it for a self-determ
ined handling of the different 

degrees of transparency, w
hich m

edia content and also ourselves in the course 
of our dissem

ination in the form
 of personal data can assum

e.
 

In the exhibition After facts – Pudding Explosion rearticulated som
ething 

of this “m
agic” of the atm

ospheric floats in the room
. Instead of serial processes  

for high-volum
e production of elem

ents w
orking as identically as possible, 

w
hich form

 them
selves into flat surfaces and em

pty casings, first and forem
ost  

there are sensually and em
otionally charged m

aterials that have their ow
n 

“body”. Thus their “intim
ate” closeness seem

s to hint to the individual in each 
of us —

 but not w
ithout disturbing this im

pression again and again, too.
 

Zac Langdon-Pole’s Bird of Paradise (Paradisaea Apoda) (2015) could 
alm

ost be read as an allegory of the dissem
ination of inform

ation, w
hich pres -

ents not so m
uch a perm

anently placed, standardized —
 and therefore easy  

to dem
ystify —

 shell-like nature, than it presents a haptic presence w
hich for 

the m
om

ent is in dazzling colors, that show
s off the charm

s of its ow
n tran -

sience and m
anipulability, and that m

akes it even m
ore seductive to us. The w

ork 
refers to a stuffed bird of paradise, w

ho accidentally lost his feet during the 
voyage to Europe in the 16th century and thus becam

e the starting point of the 
assum

ption, w
hich is also w

idely recorded in encyclopaedias, that the bird  
of paradise spends its entire life flying in the air. The w

ork raises a reflection 
on how

 our access to know
ledge is determ

ined to a large extent by the w
ays 

w
e create ourselves and w

hich elem
ents w

e exclude from
 ourselves. Likew

ise, 
Langdon-Pole’s bird could be considered as an im

age for the processing of 
inform

ation directed at our sentience. The im
pression of exotic, feather-light, 

fluffy-colorful liveliness is here the result of a careful preparation of the m
a-  

terial that is now
 presented (and at the sam

e tim
e laid out) on the salver —

  
the lid of a standard plastic box —

 as a beauty w
hich is m

anufactured and yet 
based on true “facts”, a real, naturally occurring anim

al. The bird w
ith the 

“lost” legs lies in the exhibition like a precious gift in the context of a ritual 
potlatch, w

hich challenges to surpass the gift m
ade by an even m

ore valu  -  
able counterpart, or conferred to w

hat one could say about the exchange of  
data and inform

ation in postdigital tim
es: a constantly intensifying personal 

involvem
ent and dedication versus a body presented as a perceptibly living and 

present (know
ledge) object.

 
Jennifer Lyn M

orone goes in another direction. H
er w

ork, like 
 Langdon-Pole’s Bird of Paradise, gives us less of a reason to reflect on how

 w
e 

succum
b to m

edia staging w
hilst being fully conscious of how

 it w
orks,  

than it gives an exam
ple of the em

ancipated appropriation of the com
m

ercialized 
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Thom
as B

aldischw
yler  

(b. 1974 Lage, D
E) lives and 

w
orks in H

am
burg, w

here he 
graduated from

 the H
FB

K
 H

am
burg 

in 2006. H
e w

orks as an artist, D
J, 

m
usician, and author, often bringing 

all of these fields together. In recent 
years, som

e of the exhibitions he has 
participated in included Jokes on 
Paintings, Schau Fenster, B

erlin, D
E 

(2017); La Vie D
es Souris, G

al -
erie C

onradi, B
russels, B

E (2017); 
D

EAD
PAN

, U
nsere U

m
w

elt, B
asel, 

C
H

 (2016); Sparkasse Bossard, 
K

unsthaus Jesteburg, D
E (2016); 

Völkerfreundschaft Japan/Zim
babw

e, 
K

raniche bei den Elbbrücken, H
am

-
burg, D

E (2015); and together w
ith 

Thom
as Jeppe, C

hateau Plais, The 
D

uck, B
erlin, D

E (2014).

W
ork

C
astiglioni, Rebhuhn, M

aenz, 
H

ow
l &

 APC
, 2016

Various m
aterials, 

dim
ensions variable

A
 headless m

annequin in front of the 
shop’s form

er kitchenette m
akes the 

m
ulti-part installation C

astiglioni, 
Partridge, M

aenz, H
ow

l &
 APC

 by 
Thom

as B
aldischw

yler (b. 1974) an 
artistic re-articulation of an open pro -
duction facility. O

bjects w
hich once 

created an identity for different gen -

T
H

O
M

A
S

 B
A

LD
IS

C
H

W
Y

LE
R

Thom
as B

aldischw
yler  

(*1974 Lage, D
E) lebt und 

arbeitet in H
am

burg, w
o er 2006 

sein Studium
 an der H

FB
K

 H
och -

schule für bildende K
ünste H

am
burg 

abschloss. Er arbeitet als K
ünstler, 

D
J, M

usiker und A
utor, w

obei alle 
B

ereiche m
iteinander verw

oben sind. 
In den letzten Jahren nahm

 er unter 
anderem

 an folgenden A
usstellungen 

teil: Jokes on Paintings,  Schau Fen-
ster, B

erlin, D
E (2017); La Vie

 D
es 

Souris , G
alerie C

onradi, B
rüssel, B

E 
(2017);  D

EAD
PAN

,  U
nsere U

m
w

elt, 
B

asel, C
H

 (2016); Sparkasse Bossard, 
K

unsthaus Jesteburg, D
E (2016); 

Völkerfreundschaft Japan/Zim
babw

e, 
K

raniche bei den Elbbrücken, H
am

-
burg, D

E (2015) und C
hateau Plais 

zusam
m

en m
it Thom

as Jeppe, The 
D

uck, B
erlin, D

E (2014). 

W
erk

C
astiglioni, Rebhuhn, M

aenz, 
H

ow
l &

 APC
, 2016

Verschiedene M
aterialien, 

M
aße variabel

Eine kopflose Schaufensterpuppe 
vor der ehem

aligen K
üchenzeile 

des Ladens m
acht die vielteilige 

Installation C
astiglioni, Rebhuhn, 

M
aenz, H

ow
l &

 APC
 von Thom

as 
 B

aldischw
yler (*1974) zu einer 

künstlerischen R
eartikulation einer 

offenen Produktionsstätte. D
ie in 

D
E

E
N

A
rtist B

iographies and W
ork D

escriptions
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Thom
as B

ayrle (b. 1937 
B

erlin, D
E) lives and w

orks in 
Frankfurt am

 M
ain. A

fter training 
as a w

eaver in a textile factory in 
G

öppingen, he studied from
 1958 

to 1961 at the H
fG

 O
ffenbach. H

e 
then w

orked as a graphic artist, and 
in 1961 he founded the publishing 
house G

ulliver Presse w
ith his fellow

 
student B

ernhard Jäger (b. 1935, 
M

unich, D
E), publishing and printing 

artists’ books, lithographs, posters, 
and political w

ritings. H
is first solo 

exhibition took place in 1963 at the 
B

ergsträsser G
allery in D

arm
stadt, 

D
E; in the 60s and 70s B

ayrle w
as 

featured in docum
enta 3 (1964) and 6 

(1977) as w
ell as in exhibitions such 

as Betw
een poetry and painting at 

the Institute of C
ontem

porary A
rts 

(IC
A

) in London, U
K

 (1965) and 
Serielle Form

ationen in the G
oethe 

U
niversity’s studio gallery in Frank -

furt am
 M

ain, D
E (1967). B

etw
een 

1972 and 2002 B
ayrle taught as 

a professor at the Städelschule in 
Frankfurt am

 M
ain. In the 2000s 

he took part in the Venice B
iennale 

tw
ice (2003, 2009) and w

as exhibited 
at the B

erlin (2006), B
russels (2007), 

T
H

O
M

A
S

 B
A

Y
R

LE

Thom
as B

ayrle (*1937 B
erlin, 

D
E) lebt und arbeitet in Frank -

furt am
 M

ain. N
ach einer A

usbil-
dung zum

 W
eber in einer G

öppinger 
Textilfabrik studierte er von 1958 bis 
1961 an der W

erkkunstschule O
ffen -

bach (heute H
ochschule für G

estal-
tung). Er arbeitete als G

rafiker und 
gründete 1961 gem

einsam
 m

it sei -
nem

 Studienkollegen B
ernhard Jäger 

(*1935, M
ünchen, D

E) den Verlag 
G

ulliver Presse, der K
ünstlerbücher, 

Lithographien, Poster und politische 
Schriften herausgab und druckte. 
Seine erste Einzelausstellung fand 
1963 in der G

alerie B
ergsträsser in 

D
arm

stadt statt; in den 1960/70er 
Jahren w

ar B
ayrle unter anderem

 auf 
der docum

enta 3 (1964) und 6 (1977) 
und in A

usstellungen w
ie Betw

een 
poetry and painting am

 Institute of 
C

ontem
porary A

rts (IC
A

) in London 
(1965) und Serielle Form

ationen 
in der Studio G

alerie der G
oethe 

U
niversität Frankfurt am

 M
ain 

(1967) vertreten. Zw
ischen 1972 

und 2002 lehrte B
ayrle als  Professor 

an der H
ochschule für B

ildende 
K

ünste Städelschule in Frankfurt am
 

M
ain. In den 2000er Jahren nahm

 er 

und kom
m

entiert w
ird hier die Ü

ber -
ästhetisierung von A

rbeit und der 
B

edeutungsw
andel von Produkten 

und altem
 G

ebrauchsdesign. 

D
E

E
N

erations at various tim
es now

 serve as 
aesthetic relics of (sub-)cultures. The 
m

annequin w
ears a bom

ber jacket 
designed by the artist w

hich is printed 
w

ith expressive colorful brushstrokes 
on B

avarian fanzines about “hard” 
m

usic from
 the N

orth A
m

erican W
est 

C
oast. It’s jeans littered w

ith flecks of 
paint could either com

e from
 the stu -

dio or, as a fashionable uniform
 for 

creatives, from
 M

aison M
argiela or 

A
.P.C

. The installation also includes 
an edition of J.D

. Salinger’s book 
Franny &

 Zooey (1961), designed 
by G

erm
an graphic designer W

erner 
R

ebhuhn w
ith a m

inim
alistic cover 

and Paul M
aenz’s (visual) treatise 

Art D
eco. Form

s  betw
een the w

ars 
1920–1940, published in 1974 (pic -
tured). A

longside these, sculptural 
objects cast in epoxy resin on the 
w

all and kitchen counter reference 
a beer glass designed by A

chille 
C

astiglioni for the M
ilan bar Splü -

gen-B
räu, w

hich the Italian designer 
developed a detailed concept for at 
the beginning of the sixties. W

hile 
this new

 form
 of gastronom

y stood 
for m

axim
um

 com
fort for visitors, 

B
aldischw

yler’s sculptures m
ade of 

epoxy resin convey the im
pression  

of poorly drafted beers. H
ere, the  

artist exhibits and com
m

ents on the 
over-aestheticization of labor as  
w

ell as the w
ay the m

eanings of prod-
ucts and old functional design change 
over tim

e.

verschiedenen Zeiten und für unter -
schiedliche G

enerationen identi-
tätsstiftenden O

bjekte gelten heute 
als ästhetische R

elikte vergangener 
(Sub-)K

ulturen. D
ie Puppe trägt eine 

vom
 K

ünstler designte B
om

berjacke 
bedruckt m

it expressiven bunten Pin -
selstrichen auf bayerischen Fanzines 
über “harte” M

usik der nordam
erika -

nischen W
estküste. Ihre m

it Farbfle-
cken übersäte Jeans könnte entw

eder 
aus dem

 A
telier oder aber – als 

m
odische U

niform
 für die K

ultur -
schaffenden – aus den M

anufakturen 
von M

aison M
argiela oder A

.P.C
. 

stam
m

en. Teil der Installation sind 
auch die von dem

 deutschen G
rafiker 

W
erner R

ebhuhn in eine m
inim

alis -
tische Einbandgestaltung gefasste 
B

uchversion von J.D
.  Salingers 

Franny &
 Zooey (1961) sow

ie Paul 
M

aenz’ 1974 publizierte (B
ild-)

A
bhandlung Art D

eco. Form
en 

zw
ischen den K

riegen 1920–1940. 
D

aneben referieren in Epoxidharz 
gegossene skuplturale O

bjekte an 
der W

and und auf dem
 K

üchentre -
sen auf ein von A

chille C
astiglioni 

entw
orfenes B

ierglas für das M
ailän -

der Trinklokal Splügen-B
räu, für das 

der italienische D
esigner A

nfang der 
sechziger Jahre ein detailreiches K

on -
zept gestaltete. W

ährend diese neue 
G

astronom
ieform

 für den m
axim

alen 
K

om
fort der B

esucher_innen stand, 
verm

itteln B
aldischw

ylers Skulp -
turen aus Epoxidharz den Eindruck 
schlecht gezapfter B

iere. A
usgestellt 

A
rtist B

iographies and W
ork D

escriptions
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face w
as sim

plified into a blue and 
w

hite silkscreen print and rem
oved 

from
 the packaging’s original orna -

m
entation, looking out from

 the w
all 

w
ithout directly referring to anything. 

In contrast to the original m
otif, in 

w
hich the depiction of the cow

 is 
repeated in its earrings, the repetition 
shifts outw

ards in B
ayrle’s w

allpaper 
—

 the m
otif, now

 in m
onochrom

e 
w

hite, repeats itself continuously 
w

ithout change on the w
allpaper’s 

blue background. B
ayrle’s O

chsen 
w

as only one of the m
otifs draw

n 
from

 popular im
agery w

hich the artist 
serialized in the 1960s according to 
the stylistic principles of Pop A

rt and 
deployed to produce further spa -
tial effects as tapestries or raincoat 
designs. The direct, striking im

agery 
is em

blem
atic of the historic Frank -

furt pop scene, w
hich the “Pudding 

Explosion” shop also belonged to. 
This “w

hat-you-see-is-w
hat-you-get” 

aesthetic w
as the stylistic principle of 

Pop A
rt in the 1960s/70s and refers 

both to the consum
ption and advertis -

ing culture of the tim
e. 

lachendes K
uhgesicht, zum

 blau-w
ei -

ßen Siebdruck vereinfacht und der 
ursprünglichen Verpackungsverzie -
rung entfrem

det, von den W
änden 

schaute, ohne unm
ittelbar auf etw

as 
zu verw

eisen. Im
 G

egensatz zum
 O

ri -
ginalm

otiv, in dem
 sich die abgebil-

dete K
uh in den O

hrringen derselben 
w

iederholt, verlagert sich in B
ayrles 

Tapete die R
epetition nach außen 

– das nun in m
onochrom

em
 W

eiß 
gestaltete M

otiv w
iederholt sich kon -

tinuierlich und unverändert auf dem
 

blauen G
rund der Tapete. B

ayrles 
O

chsen w
aren nur eines der M

otive 
der populären Zeichensprache, die 
der K

ünstler in den 1960er Jahren 
nach den Stilprinzipien der Pop A

rt 
seriell vervielfältigte und als Tapen -
tenornam

ent oder R
egenm

antel-D
e-

sign zusätzlich räum
liche W

irkung 
entfalten ließ. D

ie direkte, plakative 
B

ildsprache vergegenw
ärtigt die 

historische Frankfurter Pop-Szene, 
zu der auch der „Pudding Explosi -
on“-Shop gehörte. D

iese „W
hat-you-

see-is-w
hat-you-get“-Ä

sthetik w
ar 

Stilprinzip der 1960er 70er Jahre 
Pop A

rt und verw
eist zugleich auf 

die K
onsum

- und W
erbekultur der 

dam
aligen Zeit. 

Sydney (2008), and A
thens (2009) 

biennales as w
ell as at docum

enta 
13 (2012), w

here he w
as aw

arded 
the A

rnold-B
ode prize by the city of 

 K
assel. Solo exhibitions and retro -

spectives of B
ayrle’s w

ork have 
recently been show

n at the M
useum

 
Ludw

ig, C
ologne, D

E (2008); M
useu 

d’A
rt C

ontem
poranì, B

arcelona, ES 
(2009); W

IELS C
entre d’A

rt C
on -

tem
porain, B

russels, B
E (2013); 

M
useum

 W
iesbaden, D

E (2016); and 
at the Lenbachhaus in M

unich, D
E 

(2016–17).

W
ork

O
chsen (O

xen), 1967/97
W

allpaper, silkscreen on paper, 
dim

ensions variable

The w
ork O

chsen (O
xen, 1967/97)  

by the painter, graphic and video art-
ist Thom

as B
ayrle (b. 1937) is a vari-

able w
allpaper w

ork first produced 
by the artist in 1967. In the exhibition 
room

s of the form
er pharm

acy, built 
in the 1950s architectural style, the 
w

ork w
as papered along the curved 

entrance w
all, w

here the hundredfold 
duplicated cow

 heads of the pattern 
draw

 you in visually. H
ere, B

ayrle 
used the advertising icon for the “La 
vache qui rit” (The Laughing C

ow
) 

brand of cheese by the From
ageries 

B
el com

pany. The laughing cow
 

zw
eim

al an der B
iennale von Venedig 

teil (2003, 2009) und w
urde auf den 

B
iennalen von B

erlin (2006), B
rüssel 

(2007), Sydney (2008), A
then (2009) 

sow
ie der docum

enta 13 (2012) 
ausgestellt, w

o er m
it dem

 A
rnold-

Bode-Preis der  docum
enta-Stadt 

K
assel ausgezeichnet w

urde. Einze -
lausstellungen und R

etrospektiven 
von B

ayrles W
erk w

aren zuletzt zu 
sehen im

 M
useum

 Ludw
ig, K

öln, D
E 

(2008); M
useu d’A

rt C
ontem

poranì, 
B

arcelona, ESP (2009); W
IELS 

C
entre d’A

rt C
ontem

porain, B
rüssel, 

B
EL (2013); M

useum
 W

iesbaden, 
D

E (2016) und im
 Lenbachhaus in 

M
ünchen, D

E (2016–17).

W
erk

O
chsen, 1967/97

Tapete, Siebdruck auf Papier, 
M

aße variabel

D
as W

erk O
chsen (1967/97) des 

M
alers, G

rafikers und V
ideokünstlers 

Thom
as B

ayrle (*1937) ist eine vari -
abel zu installierende Tapetenarbeit, 
die der K

ünstler erstm
als 1967 pro -

duzierte. In den A
usstellungsräum

en 
der ehem

aligen A
potheke im

 A
rchi -

tekturstil der 1950er Jahre w
ar die 

A
rbeit an der geschw

ungenen Ein -
gangsw

and entlang tapeziert, an der 
die hundertfach vervielfältigten K

uh -
köpfe des M

usters optische Sogw
ir-

kung entw
ickelten. B

ayrle bediente 
sich der W

erbeikone „La vache qui 
rit“ der Firm

a From
ageries B

el, deren 

A
rtist B

iographies and W
ork D

escriptions
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cast in epoxy resin through a lengthy 
process, house fine-leaved aquatic 
plants, w

hich float in the pots filled 
to the brim

 w
ith w

ater. W
indow

 
Bar —

 Eulitz’s second w
ork in the 

exhibition —
 consists of three bars, 

each m
ounted horizontally above one 

another in a w
indow

 niche, w
hich 

blend in alm
ost im

perceptibly w
ith 

the architecture of the space. A
s 

gestures directly related to the space, 
both w

orks can be understood as 
site-specific interventions that change 
the existing spatial structure: the 
bars prevent the w

indow
s from

 being 
opened; the plant pots provoke a 
m

ore conscious perception of and 
m

ovem
ent through the space. M

im
-

icking sem
i-decorative furnishings, 

they also engage w
ith the exhibition 

space’s form
er function. Just like 

the B
iederm

eier period of the 19th 
century and its political isolation -
ism

, the retreat into secure dom
estic 

happiness is preferred to the threaten -
ing real-life challenges of a changing 
environm

ent. The lived bourgeois 
idyll, w

hich announces itself in the 
terracotta, the herm

etically sealed 
epoxy resin, or the fragile drifting 
w

ater plant, becom
es a sym

bolic act 
of retreat into private life.

w
ierigen Prozess aus Expoxidharz 

gegossenen B
ehältnisse beherbergen 

feinblättrige W
asserpflanzen, die in 

den bis zum
 R

and m
it W

asser befüll -
ten Töpfen schw

eben. W
indow

 Bar 
– Eulitz’ zw

eites W
erk in der A

usstel -
lung – besteht aus drei Stangen, die 
in einer Fenstervertiefung jew

eils 
horizontal übereinander befestigt 
sind und sich fast unm

erklich in die 
A

rchitektur des R
aum

es einfügen. 
A

ls sich unm
ittelbar auf den R

aum
 

beziehende G
esten, lassen sich beide 

A
rbeiten als ortsspezifische Interven -

tionen verstehen, die das bestehende 
R

aum
gefüge verändern: D

ie Stangen 
verhindern das Ö

ffnen der Fenster, 
die Pflanzentöpfe provozieren ein 
bew

ussteres W
ahrnehm

en und D
urch -

schreiten des R
aum

es. Sem
i-de-

korative Einrichtungsgegenstände 
m

im
end, setzen sie sich zudem

 m
it 

dem
 ehem

aligen Zw
eck des A

usstel -
lungsraum

s auseinander. Ä
hnlich 

w
ie in der B

iederm
eier–Epoche und 

Zeiten des politischen Isolationism
us 

w
ird der R

ückzug in das sichere 
heim

ische G
lück den real-drohenden 

H
erausforderungen der sich w

andeln -
den U

m
w

elt vorgezogen. D
ie gelebte 

kleinbürgerliche Idylle, die sich im
 

Terracotta, dem
 herm

etisch versie -
gelten Epoxidharz oder der fragilen 
dahin treibenden W

asserpflanze 
ankündigt, w

ird zum
 sym

bolischen 
A

kt des R
ückzugs ins Private. 

M
ax Eulitz (b. 1987 Leipzig, 

D
E) studied photography at the 

H
fG

 O
ffenbach and transferred 

to the Städelschule in Frankfurt am
 

M
ain in 2014, w

here he graduated 
as a M

eisterschüler in Peter Fisch -
li’s class in 2017. Som

e of his m
ost 

recent exhibitions include H
om

e of 
the Brave. G

raduates of the Städel -
schule, M

useum
 for M

odern A
rt, 

Frankfurt am
 M

ain (2017–18);  
Plazoleto, Skyline Plaza, Frankfurt 
am

 M
ain, D

E (2017); Functio -
nal-U

tility Program
 For W

schód 
G

allery, W
schód G

allery, W
arsaw

,  
PL (2017); Stars, London, U

K
 

(2017); G
ardeners D

igest – The Yew
 I, 

Tbilisi, G
E (2016); and Ansam

m
lung 

Eulitz, 1822-Forum
, Frankfurt am

 
M

ain, D
E (2013). 

W
ork

W
ater Flow

er Pots, 2016
W

ater, aquatic plants, epoxy resin, 
dim

ensions variable
W

indow
 Bar, 2016

Epoxy resin, dim
ensions variable

The w
ork W

ater Flow
er Pots by 

M
ax Eulitz (b. 1987) consists of 

four plant pots w
ith orange and 

red tones blending into each other 
positioned throughout the front of 
the exhibition space. The containers, 

M
A

X
 E

U
LIT

Z

M
ax Eulitz (*1987 Leipzig, 

D
E) studierte Fotografie an der 

H
ochschule für G

estaltung O
ffen -

bach am
 M

ain und w
echselte 2014 

an die Staatliche H
ochschule für B

il -
dende K

ünste Städelschule in Frank-
furt am

 M
ain, w

o er das Studium
 

2017 als M
eisterschüler der K

lasse 
von Peter Fischli abschloss. Zu den 
aktuellen A

usstellungen zählen unter 
anderem

: H
om

e of the Brave. Absol -
venten der Städelschule, M

useum
 für 

M
oderne K

unst, Frankfurt am
 M

ain 
(2017–18); Plazoleto, Skyline Plaza, 
Frankfurt am

 M
ain, D

E (2017); Fun -
ctional-U

tility Program
 For W

schód 
G

allery, W
schód G

allery, W
arsaw

, PL 
(2017); Stars, London, U

K
 (2017); 

G
ardeners D

igest – The Yew
 I, Tbilisi, 

G
E (2016) und Ansam

m
lung Eulitz, 

1822-Forum
, Frankfurt am

 M
ain,  

D
E (2013). 

W
erk

W
ater Flow

er Pots, 2016
W

asser, W
asserpflanzen, 

Epoxidharz, M
aße variabel

W
indow

 Bar, 2016
Epoxidharz, M

aße variabel

D
ie A

rbeit W
ater Flow

er Pots von 
M

ax Eulitz (*1987) sum
m

iert vier 
über den vorderen Teil des A

usstel -
lungsraum

s platzierte Pflanzentöpfe 
in ineinander verlaufenden R

ot- und 
O

rangetönen. D
ie in einem

 lang -

D
E

E
N

A
rtist B

iographies and W
ork D

escriptions
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ideological effectiveness form
s the 

backdrop for the w
ork Bird of  

Paradise (Paradisaea Apoda) (2015). 
The artist deals w

ith oral traditions 
w

hich developed during the colonial 
period across tim

es, places, and peo -
ples to becom

e m
eaning-constituting 

m
om

ents w
ithin em

ergent econom
ies 

of know
ledge and com

m
odities.  

A
s the carrier of precisely one such 

“oral history”, Zac Langdon-Pole ded -
icated this w

ork to the bird-of-para-
dise, w

hich the Portuguese explorer 
Ferdinand M

agellan encountered in 
Papua N

ew
 G

uinea during the m
id-

16th century. The colorfully plum
ed, 

taxiderm
ically bird lies on its back on 

the exhibition floor. The tw
o heavily 

elongated central tail feathers are 
like volutes accentuating the bird’s 
long body, w

hich seem
s to have just 

fallen from
 the sky. The indigenous 

population of the M
oluccas called the 

bird bolon diuata —
 bird of G

od. The 
nam

e com
es from

 a legend that the 
anim

al w
ould spend all its life in the 

sky and only feed on dew
. O

nly after 
its death, according to the legend, 
w

ould it fall to the ground and touch 
the earth for the first tim

e.
W

hen the birds cam
e to Europe as 

taxiderm
y specim

ens, they lacked 
feet, w

hich w
ere rem

oved for trans -
port by the locals. The peculiar 
anatom

y and the nam
e bird-of-par -

adise cem
ented the survival of the 

legend in Europe. A
lthough the 

naturalist C
arolus C

lusius cleared up 

Interesse an sogenannten „oral 
histories“ und ihrer gesellschaftspoli -
tischen und ideologischen W

irksam
-

keit. D
er K

ünstler beschäftigte sich 
m

it m
ündlichen Ü

berlieferungen, die 
w

ährend der K
olonialzeit über Zeiten, 

O
rte und V

ölker hinw
eg zu bedeu -

tungskonstituierenden M
om

enten 
der sich etablierenden W

issens- und 
W

arenökonom
ie avancierten. A

ls 
Träger eben jener „oral histories” 
w

idm
ete sich Zac Langdon-Pole 

dem
 Paradiesvogel, auf den der 

portugiesische Entdecker Ferdinand 
M

agellan M
itte des 16. Jahrhunderts 

in Papua-N
euguinea stieß. D

er prä -
parierte, bunt gefiederte Vogel liegt 
rücklings auf dem

 A
usstellungsboden. 

D
ie zw

ei stark verlängerten m
ittleren 

Schw
anzfedern um

spielen volutenar -
tig den langen K

örper des Vogels, der 
gerade erst vom

 H
im

m
el gefallen zu 

sein scheint. D
ie indigene B

evölke -
rung der M

olukken nannte den Vogel 
bolon diuata – Vogel G

ottes. D
er 

N
am

e entstam
m

t einer Legende, nach 
der das Tier Zeit seines Lebens im

 
H

im
m

el verbringen und sich aus -
schließlich von Tau ernähren w

ürde. 
Erst nach seinem

 Tod, so die Legende, 
falle es zu B

oden und berühre zum
 

ersten M
al die Erde.

A
ls die V

ögel als Tierpräparate nach 
Europa kam

en, fehlten ihnen Füße, 
die von den Einheim

ischen für den 
Transport abgenom

m
en w

urden. D
ie 

eigenartige A
natom

ie und der N
am

e 
des Paradiesvogels festigte das 

Zac Langdon-Pole (b. 1988 
A

uckland, N
Z) lives and w

orks 
in B

erlin. In 2010 he graduated 
w

ith honours from
 the Elam

 School 
of Fine A

rts at the U
niversity of 

A
uckland. From

 2014 to 2016 he 
studied in W

illem
 de R

ooij’s class 
at the Städelschule in Frankfurt am

 
M

ain, and in 2016 he received the 
C

harlotte Prinz grant from
 the city of 

D
arm

stadt. Langdon-Pole has previ -
ously been involved in exhibitions 
such as The G

rand Balcony M
on -

treal B
iennal, C

A
 (2016); gram

m
ars, 

D
unedin Public A

rt G
allery, N

Z 
(2016); O

n the Shoulders of G
iants, 

K
unsthalle M

ainz, D
E (2016); Four 

Practices, C
entre for C

ontem
porary 

A
rt Singapore, SG

 (2016); FO
O

D
 – 

Ö
kologien des Alltags, 13th Fellbach 

Sm
all Sculpture Triennial, Fellbach, 

D
E (2016); and M

eine Bilder, The 
Physics R

oom
, C

hristchurch, N
Z 

(2015–16). 

W
ork

Bird of Paradise 
(Paradisaea Apoda), 2015
G

reater bird-of-paradise specim
en, 

plastic container, dim
ensions variable

Zac Langdon-Pole’s (b. 1988) 
interest in so-called “oral histories” 
as w

ell as their socio-political and 

Z
A

C
 LA

N
G

D
O

N
-P

O
LE

Zac Langdon-Pole (*1988 
A

uckland, N
Z) lebt und arbeitet 

in D
arm

stadt und B
erlin. 2010 

schloss er sein Studium
 an der Elam

 
School of Fine A

rts der U
niversity 

of A
uckland m

it A
uszeichnung ab. 

Von 2014 bis 2016 studierte er in der 
K

lasse von W
illem

 de R
ooij an der 

Staatlichen H
ochschule für B

ildende 
K

ünste Städelschule in Frankfurt 
am

 M
ain. 2016 erhielt er das C

har -
lotte-Prinz-Stipendium

 der Stadt 
D

arm
stadt. Langdon-Pole nahm

 unter 
anderem

 an folgenden A
usstellungen 

teil: The G
rand Balcony M

ontréal 
B

iennale, C
A

 (2016); gram
m

ars, 
D

unedin Public A
rt G

allery, N
Z 

(2016); Auf den Schultern von G
igan -

ten, K
unsthalle M

ainz, D
E (2016); 

Four Practices, C
entre for C

ontem
-

porary A
rt Singapore, SG

P (2016); 
FO

O
D

 – Ö
kologien des Alltags, 

Triennale K
leinplastik, Fellbach, 

D
E (2016) und M

eine Bilder, The 
Physics R

oom
, C

hristchurch, N
Z 

(2015–16).

W
erk

Bird of Paradise 
(Paradisaea Apoda), 2015
Präparat eines G

roßen Paradiesvo -
gels, Plastikcontainer, M

aße variabel

H
intergrund für die A

rbeit Bird of 
Paradise (Paradisaea Apoda) (2015) 
bildet Zac Langdon-Poles (*1988) 

D
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From
 the series H

ow
 to 

Start a Revolution
V

ideo, color, sound 
18 m

in

The video w
ork Bored Rebel in 

O
berpfaffenhofen (2009) by the artist 

A
nna M

cC
arthy (b. 1981) show

s 
how

 things that w
ere once politically 

charged can lose their relevance and 
social resonance. The video features 
a bored rebel m

oving m
elanchol -

ically through private spaces. H
er 

apartm
ent is rem

iniscent of a tim
e 

capsule from
 the 1950s to the 1970s: 

it is com
pletely outfitted w

ith post -
ers, clothing, furniture, records, and 
knick knacks of the period. The 
fem

ale icons represented here, such 
as Eartha K

itt, Loretta Lynn,  
B

rigitte B
ardot, C

atw
om

an, pinups, 
and others, em

body that com
bination 

of em
pow

erm
ent and sex appeal 

that, in their tim
e, w

as alw
ays linked 

to the hope of political change and 
social progress and w

as brought 
to the streets as political dem

ands. 
H

ow
ever, in the video’s narrated tim

e, 
som

etim
e in the present, this m

om
ent 

of activism
 no longer finds public res -

onance. The protagonist appropriates 
the once revolutionary look, yet she 
rem

ains alone and the (perhaps only 
feigned after all?) desire for rebellion 
fades w

ithin her ow
n four w

alls.

A
us der Serie H

ow
 to 

Start a Revolution
V

ideo, Farbe, Ton 
18 m

in

D
ass ehem

als politisch aufgeladene 
D

inge an A
ktualität und gesellschaft -

licher R
esonanz verlieren können, 

zeigt die V
ideoarbeit Bored Rebel in 

O
berpfaffenhofen (2009) der K

ünst -
lerin A

nna M
cC

arthy (*1981). D
as 

V
ideo präsentiert eine gelangw

eilte 
R

ebellin, die sich m
elancholisch 

durch ihre privaten R
äum

e bew
egt. 

D
ie W

ohnung erinnert an eine Zeit -
kapsel aus den 1950er bis 1970er 
Jahren: Sie ist vollständig m

it Postern, 
K

leidung, M
öbeln, Schallplatten und 

N
ippes dieser Zeit ausstaffiert. D

ie 
durch die Protagonisten repräsentier -
ten w

eiblichen Idealtypen w
ie Eartha 

K
it [...] verkörperten jene K

om
bina -

tion von Em
pow

erm
ent und Sex- 

appeal, die einst auch m
it der H

off-
nung auf gesellschaftlichen W

andel 
und sozialen Fortschritt verknüpft 
w

aren [...]. In der erzählten Zeit des 
V

ideos, die in der G
egenw

art ange -
siedelt ist, findet dieses aktivistische 
M

om
ent jedoch keinen öffentlichen 

W
iderhall m

ehr. D
ie Protagonistin 

eignet sich den einst revolutionä -
ren Look an, doch bleibt sie allein 
und der (doch vielleicht nur vorge -
täuschte?) W

unsch nach A
ufbegehren 

verhallt innerhalb der eigenen  
vier W

ände. 

Fortbestehen der Legende in Europa. 
O

bw
ohl der N

aturforscher C
arolus 

C
lusius bereits 1605 den Irrtum

 
aufklärte, w

ar der Vogel über zw
ei 

Jahrhunderte als Paradisaea Apoda, 
als fußloser, stets fliegender Vogel in 
die w

issenschaftliche N
om

enklatur 
eingeschrieben. 

A
nna M

cC
arthy (b. 1981 

M
unich, D

E) studied at the 
K

ingston School of A
rt in London, 

the G
lasgow

 School of A
rt, and the 

A
kadem

ie der B
ildenden K

ünste 
M

ünchen. She has been exhibited 
locally and internationally, including 
the exhibitions W

hat Are People 
For?, K

unstverein G
öttingen, D

E 
(2017); W

hat Everybody K
now

s, Jen -
ny’s G

allery, Los A
ngeles/Svetlana 

G
allery, N

ew
 York, U

S (2017); D
as 

hat sich doch gelohnt, lA
b, B

ielefeld, 
D

E (2016); Favorites III: N
ew

 Art 
from

 M
unich, Städtische G

alerie 
at the Lenbachhaus and K

unstbau, 
M

unich, D
E (2016); D

rink C
old, Piss 

W
arm

, Sperling, M
unich, D

E (2015); 
and W

hich Superm
arket Are You?, 

Liszt, B
erlin, D

E (2014). 

W
ork

A
nna M

cC
arthy

Bored Rebel in O
berpfaffenhofen, 

2009

A
N

N
A

 M
C

C
A

R
T

H
Y

 

A
nna M

cC
arthy (*1981 

M
ünchen, D

E) studierte an der 
K

ingston School of A
rt in London, 

der G
lasgow

 School of A
rt und an 

der A
kadem

ie der B
ildenden K

ünste 
M

ünchen. Sie w
ar an A

usstellungen 
im

 In- und A
usland beteiligt, darun -

ter W
hat Are People For?, K

unst-
verein G

öttingen, D
E (2017), W

hat 
Everybody K

now
s, Jenny’s G

allery, 
Los A

ngeles/Svetlana G
allery, N

ew
 

York, U
S (2017); D

as hat sich 
doch gelohnt, lA

b, B
ielefeld, D

E 
(2016); Favoriten III: N

eue K
unst 

aus M
ünchen, Städtische G

alerie im
 

Lenbachhaus, K
unstbau, M

ünchen, 
D

E (2016); D
rink C

old, Piss W
arm

, 
Sperling, M

ünchen, D
E (2015) und 

W
hich Superm

arket Are You?, Liszt, 
B

erlin, D
E (2014). 

W
erk

A
nna M

cC
arthy

Bored Rebel in O
berpfaffenhofen, 

2009

the m
istake as early as 1605, the bird 

w
as inscribed in scientific nom

en -
clature for m

ore than tw
o centuries 

as Paradisaea Apoda —
 a footless, 

ever-flying bird.
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In her three-part perform
ance, Luzie 

M
eyer (b. 1990) places her ow

n 
w

ritten poetry in a dialogue w
ith 

philosophical (self-) interrogations 
and appropriated com

positions. A
t 

the beginning, the artist perform
s a 

baroque song by the English com
-

poser H
enry Purcell (1659–1695) 

from
 the third act of his sem

i-opera 
Indian Q

ueen (1695). The artist 
begins and ends w

ith the lyrics: I 
attem

pt from
 love’s sickness to fly in 

vain, since I am
 m

yself m
y ow

n fever 
and pain. The artist’s singing acts as 
a kind of dram

aturgical fram
e for the 

follow
ing readings.

In the purposefully m
onotonous 

reading of The C
hild (2016), M

eyer 
develops a lyrical-abstract recon -
struction of childhood socialization. 
In contrast to this style of delivery 
purely focused on the artist’s tim

bre, 
the artist’s voice is blended w

ith 
catchy pop-m

usical m
elodies, includ -

ing rhythm
ic punctuation, w

hen 
reciting the poem

 Vain M
ortal Liar 

(2016). Them
atically, it alternates 

betw
een self-narration and self-alien -

ation: the vain, m
ortal liar is the artist 

herself, w
ho lapses into isolation 

and devotes herself to alienation and 
autonom

y, forcing herself to self-de -
structive honesty.
In her concluding poem

 G
esture 

(2016), M
eyer’s voice perform

ance 
is accom

panied, com
m

ented on and 
supplem

ented by a sim
ultaneous 

voiceover soundtrack by the artist. 

In ihrer aus drei Teilen beste -
henden Perform

ance stellt Luzie 
M

eyer (*1990) eigens geschrie -
bene G

edichte m
it philosophischen 

(Selbst-)B
efragungen und appropri -

ierten K
om

positionen in einen D
ialog. 

Zu B
eginn trägt die K

ünstlerin ein 
barockes Lied des englischen K

om
-

ponisten H
enry Purcell (1659–1695) 

aus dem
 dritten A

kt seines M
usikthe -

aters Indian Q
ueen (1695) vor. D

ie 
K

ünstlerin beginnt und endet m
it 

den Textzeilen: I attem
pt from

 love’s 
sickness to fly in vain, Since I am

 
m

yself m
y ow

n fever and pain. D
er 

G
esang der K

ünstlerin dient als eine 
A

rt dram
aturgische K

lam
m

er, w
elche 

die folgenden Lesungen einrahm
t. 

In der bew
usst m

onoton vorgetra -
genen G

eschichte The C
hild (2016) 

entw
ickelt M

eyer eine lyrisch-ab -
strakte R

ekonstruktion kindlicher 
Sozialisation. Im

 G
egensatz zu dieser 

rein auf das Tim
bre der K

ünstlerin 
fokussierten Vortragsart, w

ird die 
Stim

m
e der K

ünstlerin beim
 R

ezi -
tieren des G

edichts Vain M
ortal Liar 

(2016) m
it eingängigen pop-m

usika -
lischen M

elodien sam
t rhythm

ischen 
Interpunktionen verm

engt. Inhaltlich 
changiert es zw

ischen Selbst-N
ar -

ration und Entfrem
dung: D

ie eitle, 
sterbliche Lügnerin ist die K

ünstlerin 
selbst, die in die Isolation verfällt und 
sich der Verfrem

dung und A
utonom

i -
tät w

idm
et, indem

 sie sich zu selbst-
zerstörerischer Ehrlichkeit zw

ingt. 
In ihrem

 abschließenden G
edicht 

Luzie M
eyer (b. 1990 Tübin -

gen, D
E) lives and w

orks in 
B

erlin. She studied philosophy at 
the G

oethe U
niversität in Frankfurt 

am
 M

ain and graduated as a M
eis -

terschüler of Judith H
opf from

 the 
Städelschule in Frankfurt am

 M
ain. 

M
eyer’s perform

ances, text and 
video w

orks have been show
n in the 

follow
ing exhibitions: D

enying the 
Inflam

m
ability of the Tw

igs Found 
in the C

opse, G
allery Le B

ourgeois, 
London, U

K
 (2017); PERFO

R -
M

AN
C

E-TAG
, Sim

ultanhalle, K
öln, 

D
E (2017); Planet 9, K

unsthalle 
D

arm
stadt (2017); U

nerringly she 
pinned it dow

n. She does not like to 
put it there, N

assauischer K
unstv -

erein, W
iesbaden, D

E (2017); The 
G

rand Balcony M
ontreal B

iennal, C
A

 
(2016); and C

roissant. G
raduates of 

the Städelschule, M
M

K
 Frankfurt 

am
 M

ain, D
E (2016). In 2017/18 she 

received a grant from
 the H

essische 
K

ulturstiftung for a nine m
onth stu -

dio residency in Paris.

W
ork

Perform
ances:  

The C
hild, 2016 

Vain M
ortal Liar, 2016 

G
esture, 2016

LU
Z

IE
 M

E
Y

E
R

 

Luzie M
eyer (*1990 Tübin-

gen, D
E) lebt und arbeitet in 

B
erlin. Sie studierte Philosophie an 

der G
oethe-U

niversität Frankfurt am
 

M
ain und schloss als M

eisterschü -
lerin bei Judith H

opf ihr Studium
 

an der Staatlichen H
ochschule für 

B
ildende K

ünste Städelschule in 
Frankfurt am

 M
ain ab. M

eyers Per -
form

ances, Text- und V
ideoarbeiten 

w
aren in folgenden A

usstellungen 
zu sehen: D

enying the Inflam
m

abi -
lity of the Tw

igs Found in the C
opse, 

G
allery Le B

ourgeois, London, U
K

 
(2017); PERFO

RM
AN

C
E-TAG

, 
Sim

ultanhalle, K
öln, D

E (2017); Pla -
net 9, K

unsthalle D
arm

stadt (2017); 
U

nerringly she pinned it dow
n. She 

does not like to put it there, N
as -

sauischer K
unstverein W

iesbaden, 
W

iesbaden, D
E (2017); The G

rand 
Balcony M

ontreal B
iennale (2016), 

C
roissant, M

M
K

 Frankfurt am
 M

ain, 
D

E (2016). 2017/18 erhielt sie ein 
Stipendium

 der H
essischen K

ul -
turstiftung für einen neunm

onatigen 
A

telieraufenthalt in Paris.

W
erk

Perform
ances:  

The C
hild, 2016 

Vain M
ortal Liar, 2016 

G
esture, 2016

D
E

E
N

A
rtist B

iographies and W
ork D

escriptions



177
176

W
ork

JLM
 ™

 Inc Lure/Repel, 2016
Perfum

e bottles, 5 × 5 × 6 cm
 / 

7 × 7 × 8 cm
C

om
m

ercial video, 
4:50 m

in

Jennifer Lyn M
orone (b. 1979) takes 

up the logic of com
m

ercial data 
usage by global businesses. H

ow
-

ever, instead of letting them
 use her 

inform
ation, the artist founded her 

ow
n com

pany, Jennifer Lyn M
orone 

Inc., w
hich transform

s her person and 
body into a collection of m

arketable 
goods and services. In the spirit of 
com

bining corporate identity and big 
data, the com

pany intends to m
ake 

its ow
n intellectual and biological 

products only available for a fee. 
Subsequently, M

orone has developed 
products such as diam

onds, perfum
es, 

and their bottles m
ade from

 her ow
n 

body’s sem
iochem

icals. The black 
and w

hite crystal-shaped perfum
e fla -

cons show
n in the exhibition stand on 

an illum
inated plinth in a glass case. 

A
 sim

ulated video show
s tw

o w
om

en 
in costum

e, w
ho, in typical shopping 

channel m
anner, extol the seductive 

qualities of this perfum
e enriched 

w
ith bodily substances. 

W
erk

JLM
™

 Inc Lure/Repel, 2016
Parfüm

flaschen, 5 × 5 × 6 cm
 / 

7 × 7 × 8 cm
K

om
m

erzielles W
erbevideo,

4:50 m
in

Jennifer Lyn M
orone (*1979) greift 

die Logik des kom
m

erziellen D
aten -

gebrauchs global agierender U
nter-

nehm
en auf. Statt diesen jedoch die 

Verw
ertung ihrer Inform

ationen zu 
überlassen, gründete die K

ünstlerin 
eine eigene Firm

a nam
ens Jennifer 

Lyn M
orone Inc., die ihre Person und 

ihren K
örper in eine Sam

m
lung von 

verm
arktbaren W

aren und D
ienst -

leistungen verw
andelt. Im

 Sinne der 
Verbindung von C

orporate Identity 
und B

ig D
ata verfolgt das U

nterneh -
m

en die A
bsicht, eigene intellektuelle 

als auch biologische Erzeugnisse nur 
noch kostenpflichtig zur Verfügung 
zu stellen. Im

 Zuge dessen entw
i -

ckelte M
orone unter anderem

 D
ia-

m
anten, Parfüm

s sow
ie deren B

ehält-
nisse aus körpereigenen B

otenstoffen. 
D

ie in der A
usstellung gezeigten 

schw
arzen und w

eißen kristallförm
i -

gen Parfüm
flaschen stehen auf einem

 
beleuchteten Sockel unter einem

 
G

laskasten. Ein fingiertes V
ideo 

zeigt zw
ei Frauen in K

ostüm
en, die 

in typischer Shopping-K
anal-M

anier 
die verführerischen Q

ualitäten des 
m

it K
örpersubstanzen angereicherten 

Parfüm
s anpreisen.

G
esture (2016) w

ird die vortragende 
Stim

m
e M

eyers von einer sim
ultan 

laufenden Tonspurstim
m

e der K
ünst -

lerin begleitet, kom
m

entiert und 
ergänzt. W

iederholt spricht M
eyer 

über sich als K
ünstlerin, über ihre 

A
rbeiten und den ihnen inhärenten 

sym
bolischen O

rdnungen. 

M
eyer repeatedly discusses herself as 

an artist, her w
orks, and their inher -

ent sym
bolic orders.

Jennifer Lyn M
orone (b. 1979 

N
ew

 Jersey, U
S) received her 

B
achelor of Fine A

rts at Pur -
chase C

ollege State U
niversity of 

N
ew

 York, in 2001 and com
pleted 

a M
aster’s degree in D

esign Inter -
action at the R

oyal C
ollege of A

rt 
in 2014. A

m
ong others projects to 

be m
entioned, she has w

ith her in 
2014 registered com

pany, Jennifer 
Lyn M

orone ™
, Inc partaken in the 

follow
ing exhibitions: +

ultra, M
artin 

G
ropius B

au, B
erlin, D

E (2016); 
N

eoliberal Lulz, C
arroll/Fletcher G

al -
lery, London, U

K
 (2016); D

ata Rush, 
N

oorderlicht, G
roningen, N

L (2015); 
G

LO
B

A
LE: Infosphere, ZK

M
, K

arl -
sruhe, D

E (2015); and C
apture All, 

H
aus der K

ulturen der W
elt, B

erlin, 
D

E (2015). 

JE
N

N
IF

E
R

 LY
N

 M
O

R
O

N
E

 

Jennifer Lyn M
orone (*1979 

N
ew

 Jersey, U
S) erhielt 2001 

ihren B
achelor of Fine A

rts am
 

Purchase C
ollege State U

niversity 
of N

ew
 York, und absolvierte 2014 

einen M
aster in D

esign Interaction 
am

 R
oyal C

ollege of A
rt. 2014 

gründete sie das eingetragene U
nter -

nehm
en Jennifer Lyn M

orone Inc., 
um

 ihre persönlichen Inform
ationen 

ausschließlich kostenpflichtig zur 
Verfügung zu stellen. Zu erw

ähnen 
sind unter anderem

 die A
usstellun -

gen: +
ultra, M

artin G
ropius B

au, 
B

erlin, D
E (2016); N

eoliberal Lulz, 
C

arroll/Fletcher G
allery, London, 

U
K

 (2016); D
ata R

ush, N
oorderlicht, 

G
roningen, N

L (2015); G
LO

B
A

LE: 
Infosphere, ZK

M
, K

arlsruhe, D
E 

(2015) und C
apture A

ll, H
aus der 

K
ulturen der W

elt, B
erlin, D

E (2015).
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Paul M
aenz

M
M

K
 M

useum
 of M

odern A
rt Frank -

furt am
 M

ain

B
efore Peter R

oehr (1944–1968) 
decided to com

pletely retreat from
 

art, he initially announced that from
 

that point on he w
ould only pro -

duce film
s. Like his object, text, and 

im
age w

orks, how
ever, the artist’s 

film
-m

ontages also follow
 the prin -

ciples of repetition and seriality. In 
each of these m

ontages, a short scene 
from

 a film
 or com

m
ercial, ergo 

so-called “found footage”, is repeated 
9 to 14 tim

es in succession. The 
artist plays w

ith the evacuation of 
content resulting from

 the continuous 
iteration of the im

ages, the effect of 
w

hich is intensified by the repetitive, 
once gim

m
icky sound and m

elody 
fragm

ents. Through the appropriation 
of already existing m

aterial, R
oehr’s 

criticism
 of the ideal of the artist as 

“genius” creator becom
es apparent. In 

the exhibition, the seven film
s from

 
Film

 M
ontage I and the six from

 Film
 

M
ontage III are presented on tw

o 
C

RT m
onitors. The m

otif of repeti -
tion is thus extended by the repetition 
in the space.

Paul M
aenz

M
M

K
 M

useum
 für M

oderne K
unst 

Frankfurt am
 M

ain

B
evor sich Peter R

oehr (*1944–
1968) entschloss, kom

plett m
it der 

K
unst abzuschließen, verkündete er 

zunächst, er w
ürde nur noch Film

e 
produzieren. G

leich seiner O
bjekt-, 

Text- und B
ildarbeiten folgen jedoch 

auch die Film
-M

ontagen des K
ünst -

lers den Prinzipien der W
iederho-

lung und Serialität. In jeder dieser 
M

ontagen w
ird eine kurze Szene 

eines Film
s oder W

erbespots, ergo 
sogenanntem

 „Found Footage“, 9 
bis 14 m

al repetitiv hintereinander 
gesetzt. D

er K
ünstler spielt m

it der 
aus der stetigen Iteration der B

ilder 
resultierenden Entleerung des Inhalts, 
deren W

irkung durch die repetitiven, 
vorm

als effekthascherischen K
lang- 

und M
elodienfragm

ente intensiviert 
w

ird. A
nhand der A

neignung bereits 
existenten M

aterials w
ird zugleich 

die K
ritik R

oehrs an dem
 Ideal des 

K
ünstlers als „genialem

“ Schöpfer 
ablesbar. In der A

usstellung sind die 
sieben Film

e von Film
-M

ontage I 
und die sechs aus Film

-M
ontage III 

auf zw
ei R

öhrenm
onitoren präsen -

tiert. D
as M

otiv der R
epetition w

ird 
so durch die W

iederholung im
 R

aum
 

erw
eitert. 

Peter R
oehr (b. 1944 Lauen -

burg; †1968 Frankfurt am
 

M
ain, D

E) studied at w
hat is now

 
the Fachhochschule W

iesbaden 
from

 1962 to 1965 and graduated in 
1966 as a M

eisterschüler of V
incent 

W
eber’s painting class. In his artistic 

career, w
hich ran from

 1962 to 1967, 
he developed an extensive oeuvre, 
w

hich included collages, photo- and 
sound-m

ontages as w
ell as film

s. 
D

uring this brief career, he partici -
pated in several exhibitions including 
Abendausstellung II, A

dam
 Seide, 

Frankfurt am
 M

ain, D
E (1965); Pop 

und N
eue Realisten, Pianohaus K

norr, 
G

elsenkirchen, D
E (1965); M

onta -
gen, G

alerie W
allstraße, A

achen, D
E 

(1966); Serielle Form
ationen, G

oethe 
U

niversity’s Studio G
alerie, Frank -

furt am
 M

ain, D
E (1967); Roehr bei 

Seide, A
dam

 Seide, Frankfurt am
 

M
ain, D

E (1967); Ausstellungs-Aus -
stellung, K

leine G
alerie, Schw

en-
ningen, D

E (1967); and Peter R
oehr, 

G
alerie D

orothea Loehr, Frankfurt 
am

 M
ain, D

E (1967). In 1967/68 
R

oehr stopped m
aking art. 

W
ork

Film
-M

ontagen I +
 III, 1965

16m
m

 optical sound on D
V

D
, b/w

, 
8:21 + 6:30 m

in
Editing: R

oland K
rell; Production: 

P
E

T
E

R
 R

O
E

H
R

 

Peter R
oehr (*1944 Lauen-

burg; †1968 Frankfurt am
 M

ain, 
D

E) studierte von 1962 bis 1965 
an der heutigen Fachhochschule 
W

iesbaden, die er 1966 als M
eis -

terschüler in der M
alereiklasse von 

V
incent W

eber abschloss. In seiner 
künstlerischen K

arriere, die sich von 
1962 bis 1967 erstreckte, entw

ickelte 
er ein um

fangreiches O
euvre, das 

C
ollagen, Foto- und Tonm

ontagen 
sow

ie Film
e um

fasst. W
ährend seiner 

kurzen künstlerischen Tätigkeit 
nahm

 er unter anderem
 an folgenden 

A
usstellungen teil: Abendausstellung 

II, A
dam

 Seide, Frankfurt am
 M

ain, 
D

E (1965); Pop und N
eue Realisten, 

Pianohaus K
norr, G

elsenkirchen, D
E 

(1965); M
ontagen, G

alerie W
all -

straße, A
achen, D

E (1966); Serielle 
Form

ationen, Studio G
alerie der 

U
niversität Frankfurt, Frankfurt am

 
M

ain, D
E (1967); Roehr bei Seide, 

A
dam

 Seide, Frankfurt am
 M

ain, D
E 

(1967); Ausstellungs-Ausstellung, 
K

leine G
alerie, Schw

enningen, D
E 

(1967); Peter Roehr, G
alerie D

oro -
thea Loehr, Frankfurt am

 M
ain, D

E 
(1967). 1967/68 hörte R

oehr auf, 
K

unst zu produzieren. 

W
erk

Film
-M

ontagen I +
 III, 1965

16m
m

 Lichtton auf D
V

D
, s/w

, 8:21 + 
6:30 m

in
Schnitt R

oland K
rell; Produktion 
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pharm
acy sign com

bines several 
sym

bolic levels. It updates the tra -
ditional m

eaning as a sym
bol of the 

ancient god of healing, Ä
skulup, by 

referencing the legitim
ate institution 

of drug delivery in G
erm

an-speaking 
countries. The G

othic typography 
also suggests the national-bourgeois 
notion of individual autonom

y, m
ark -

ing the pharm
acy as the place w

here 
m

ature citizens devote them
selves to 

m
edical self-care.

The highly recognizable, alm
ost 

iconic sym
bol is not just turned 

upside dow
n, but also bound w

ith a 
rough rope and w

eighed dow
n by a 

stone. H
ere, Turgeon refers to tradi -

tional Japanese bondage —
 a prac-

tice that addresses a different bodily 
know

ledge than that of the pharm
acy. 

Through this confrontation, he nego -
tiates questions of different physical 
techniques, intim

acy and the public 
sphere, gender and sexuality as w

ell 
as the traditional understanding of 
m

asculinity. In Apotheke M
on C

héri 
(2016), he brings together fragm

ents 
of seem

ingly disparate realities in 
order to reveal the usually hidden 
social and historical fram

ew
orks that 

influence the various elem
ents and 

determ
ine our interactions w

ith them
. 

Their new
 com

bination underm
ines 

the traditional constitution of m
ean -

ing and opens up new
 associations.

in einer Installation artikuliert. D
as 

A
pothekenzeichen vereint m

ehrere 
sinnbildliche Ebenen. Es schreibt die 
tradierte B

edeutung als Sym
bol für 

den antiken H
eilgott Ä

skulup fort, 
indem

 es im
 deutschsprachigen R

aum
 

auf die legitim
e Institution der M

edi -
kam

entenabgabe hinw
eist. D

urch die 
gotische Typografie klingt zudem

 die 
national-bürgerliche Vorstellung von 
individueller Eigenständigkeit an, 
w

as die A
potheke gleichsam

 als den 
O

rt m
arkiert, an dem

 sich m
ündige 

B
ürgerinnen und B

ürger der gesund -
heitlichen Selbstversorgung w

idm
en.

D
as hochgradig lesbare, beinah 

ikonische Sym
bol ist nicht nur auf 

den K
opf gedreht, sondern zudem

 in 
grobes Seil gefasst und durch einen 
Stein beschw

ert. Turgeon verw
eist 

dam
it auf das traditionelle japanische 

B
ondage – eine Praxis, die ein ande -

res K
örperw

issen adressiert, als die 
der A

potheke. D
urch diese K

onfron -
tation verhandelt er Fragen verschie-
denartiger K

örpertechniken, Intim
ität 

und Ö
ffentlichkeit, G

eschlechtlich -
keit und Sexualität sow

ie das tra-
dierte Verständnis von M

ännlichkeit. 
In Apotheke M

on C
héri (2016) bringt 

er Fragm
ente scheinbar disparater 

W
irklichkeiten zusam

m
en, um

 die 
– gem

einhin verborgenen – sozialen 
und historischen R

ahm
enbedin -

gungen sichtbar zu m
achen, die die 

unterschiedlichen Elem
ente prägen 

und die unseren U
m

gang m
it ihnen 

bestim
m

en. Ihre N
eukom

bination 

A
lex Turgeon (b. 1988 H

alifax, 
C

A
) lives and w

orks in B
er -

lin. In 2010 he graduated in Fine 
A

rts from
 Em

ily C
arr U

niversity in 
Vancouver. B

etw
een 2013 and 2016 

he w
as the co-publisher of the online 

journal G
eneral Fine Arts. H

is w
orks 

and perform
ances have been show

n 
in various galleries and institutions, 
such as G

ood H
ousekeeping, Franz 

K
aka, Toronto, C

A
 (2017); Even 

C
ow

boys G
et the Blues, K

W
 Institute 

for C
ontem

porary A
rt, B

erlin, D
E 

(2016); Alex Turgeon. C
haron’s O

bol, 
C

enter, B
erlin, D

E (2016); Irregu -
lar Readings II, Exile, B

erlin, D
E 

(2016); A Soft Tragedy, K
inderhook 

&
 C

aracas, B
erlin, D

E (2015); and 
Poetry as Practice, N

ew
 M

useum
, 

N
ew

 York/O
nline exhibition, U

S 
(2015). H

is essay “A
 Little H

ouse” 
w

as published in an anthology for the 
15th Istanbul B

iennal in 2017.

W
ork

Apotheke M
on C

héri, 2016
Pharm

acy sign, rope, light bulbs, 
stone, dim

ensions variable

A
nother link to the exhibition venue 

is offered by A
lex Turgeon (b. 1988), 

w
ho is interested in the poetic and 

m
aterial transm

issions of (pop-)
cultural signs, w

hich he articulates 
in an installation in After Facts. The 

A
LE

X
 T

U
R

G
E

O
N

 

A
lex Turgeon (*1988 H

alifax, 
C

A
) lebt und arbeitet in B

er -
lin. 2010 schloss er sein Studium

 
der B

ildenden K
ünste an der Em

ily 
C

arr U
niversity in Vancouver ab. 

Zw
ischen 2013 und 2016 gab er das 

E-Journal G
eneral Fine Arts her -

aus. Seine W
erke und Perform

ances 
w

urden in diversen G
alerien und 

Institutionen gezeigt, unter anderem
 

G
ood H

ousekeeping, Franz K
aka, 

Toronto, C
A

 (2017), Even C
ow

boys 
G

et the Blues, K
W

 Institute for C
on -

tem
porary A

rt, B
erlin, D

E (2016); 
Alex Turgeon. C

haron’s O
bol, C

enter, 
B

erlin, D
E (2016); Irregular Rea -

dings II, Exile, B
erlin, D

E (2016); A 
Soft Tragedy, K

inderhook &
 C

aracas, 
B

erlin, D
E (2015) und Poetry as 

Practice, N
ew

 M
useum

, N
ew

 York/
O

nline-A
usstellung, U

S (2015). Sein 
Essay „A

 Little H
ouse“ w

urde in 
einem

 Sam
m

elband zur 15. Istanbul 
B

iennale 2017 veröffentlicht.

W
erk

Apotheke M
on C

héri, 2016
A

pothekenschild, Seil, G
lühbirnen, 

Stein, M
aße variabel

Einen w
eiteren A

nknüpfungspunkt 
an den A

usstellungsort bietet A
lex 

Turgeon (*1988), der sich für die 
poetischen und m

ateriellen Ü
bertra -

gungen von (pop-)kulturellen Zei-
chen interessiert, die er in After facts 
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Zur Lindenw
irtin, 2016

A
lum

inum
, threaded rods, w

ing nuts,
therm

oplastic,
140 × 80 × 50 cm

 / 160 × 70 × 50 cm

In the photographic w
ork Ik hou 

van m
ijn m

oije sexy kleren, m
aar 

dat beteken niet, dat ik gered ben 
vor sex (I like m

y pretty sexy clothes, 
but that doesn’t m

ean I am
 ready 

for sex) (2016), Jasm
in W

erner 
(b. 1987) com

bines extracts from
 a 

billboard from
 a public cam

paign 
for the prevention of sexual violence 
found in an old hospital in Surinam

e 
w

ith a so-called m
onk’s pepper 

(Vitex agnus-castus), w
hich largely 

obscures the graphic. O
nly tw

o m
ale 

figures can be seen looking intently 
at a delicate fem

ale arm
. The m

onk’s 
pepper, a m

edicinal rem
edy used in 

the M
iddle A

ges by m
onks and nuns 

as an anaphrodisiac to curb sexual 
im

pulses, has a sexually stim
ulating 

effect in a different dosage and pro -
m

otes fertility.
The sculptural w

ork Zur Lindenw
ir -

tin (2016) w
as m

ade especially for 
the form

er laboratory of the phar -
m

acy. Six rotting apples set in clay 
are attached to the horizontal struts, 
w

hile tw
o tin cups filled w

ith red 
w

ine form
 the base of the installation. 

Fruit flies attracted by the process of 
decom

position can thus be captured 
in the “w

ine trap.” The cup decorated 
w

ith a logo indicates the seductive 
pow

er of consum
ing alcohol.

42 × 28 cm
Zur Lindenw

irtin, 2016
A

lum
inium

, G
ew

indestangen, Flügel -
m

uttern, therm
oplastischer K

unststoff,
140 × 80 × 50 cm

 / 160 × 70 × 50 cm

In der fotografischen A
rbeit Ik hou 

van m
ijn m

oije sexy kleren, m
aar 

dat beteken niet, dat ik gered ben 
vor sex (I like m

y pretty sexy clothes, 
but that doesn’t m

ean I am
 ready 

for sex) (2016) kom
biniert Jasm

in 
W

erner (*1987) A
usschnitte eines 

W
erbeplakates aus einer öffentlichen 

K
am

pagne zur Prävention von sexu -
eller G

ew
alt – gefunden in einem

 
alten K

rankenhaus in Surinam
e – m

it 
sogenanntem

 M
önchspfeffer (Vitex 

agnus-castus), der die G
rafik w

eitest -
gehend verdeckt. Zu erkennen sind 
einzig zw

ei m
ännliche G

estalten, die 
eindringlich einen zarten Frauenarm

 
anblicken. D

er M
önchspfeffer ein 

H
eil- und A

rzneim
ittel, das im

 M
ittel -

alter von M
önchen und N

onnen als 
A

naphrodisiakum
 zur Zügelung der 

geschlechtlichen Triebe eingesetzt 
w

urde, w
irkt in anderer D

ossierung 
sexuell stim

ulierend und fördert die 
Fruchtbarkeit. 
D

as skulpturale W
erk Zur Linden -

w
irtin (2016) w

urde eigens für das 
ehem

alige Labor der A
potheke 

angefertigt. W
ährend sechs verrot -

tende und in Ton gefasste Ä
pfel an 

den w
aagerecht verlaufenden Streben 

befestigt sind, bilden zw
ei m

it R
ot -

w
ein gefüllte Zinn-B

echer den Sockel 

unterm
iniert die tradierte B

edeu-
tungskonstitution und eröffnet neue 
A

ssoziationen.

Jasm
in W

erner (b. 1987 Trois -
dorf, D

E) lives and w
orks in 

C
ologne. A

fter studying at the H
fG

 
K

arslruhe and the G
errit R

ietveld 
A

cadem
y in A

m
sterdam

, she gradu -
ated in 2016 as a M

eisterschüler of 
Peter Fischli at the Städelschule in 
Frankfurt am

 M
ain. O

ne of her recent 
projects includes the solo exhibition 
Status Faux, G

illm
eier R

ech, B
erlin, 

D
E (2017), and she also participated 

in the group exhibitions Functio -
nal-U

tility Program
 For W

schód 
G

allery, W
schód G

allery, W
arsaw

, 
PL (2017) and 19 positions, Folk -
w

ang M
useum

, Essen, D
E (2017). 

In sum
m

er 2017 W
erner took part 

in an artist residency program
 at the 

N
ational M

useum
 of M

odern and 
C

ontem
porary A

rt in Seoul, South 
K

orea. 

W
ork

Ik hou van m
ijn m

oije sexy kleren, 
m

aar dat beteken niet, dat ik gered 
ben vor sex (I like m

y pretty sexy 
clothes, but that doesn’t m

ean I am
 

ready for sex), 2016
Photograph, , Print on B

aryta paper, 
42 × 28 cm

JA
S

M
IN

 W
E

R
N

E
R

Jasm
in W

erner (*1987 Tro-
isdorf, D

E) lebt und arbeitet 
in Frankfurt am

 M
ain. N

ach 
einer A

usbildung an der Staatlichen 
H

ochschule für G
estaltung K

arlsruhe 
und an der G

errit R
ietveld A

cade -
m

ie in A
m

sterdam
, schloss sie 2016 

ihr Studium
 als M

eisterschülerin 
von Peter Fischli an der Staatlichen 
H

ochschule für B
ildende K

ünste Stä -
delschule in Frankfurt am

 M
ain ab. 

Zuletzt realisierte sie unter anderem
 

die Einzelausstellung Status Faux, 
G

alerie G
illm

eier R
ech, B

erlin, D
E 

(2017) und w
ar der Teil der G

rup -
penausstellungen Functional-U

ti-
lity Program

 For W
schód G

allery, 
W

schód G
allery, W

arsaw
, PL (2017) 

und 19 positions, Folkw
ang M

useum
, 

Essen, D
E (2017). Im

 Som
m

er 2017 
nahm

 die K
ünstlerin an der K

ünst -
lerresidenz des N

ational M
useum

 of 
M

odern and C
ontem

porary A
rt in 

Seoul, K
R

 teil. 

W
erk

Ik hou van m
ijn m

oije sexy kleren, 
m

aar dat beteken niet, dat ik gered 
ben vor sex (I like m

y pretty sexy 
clothes, but that doesn’t m

ean I am
 

ready for sex), 2016
Fotografie, Print auf B

arytpapier, 
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P
e
t
e
r
 
R
o
e
h
r
,
 
S
t
i
l
l
 
a
u
s
 
/
 
s
t
i
l
l
 
f
r
o
m
 

F
i
l
m
-
M
o
n
t
a
g
e
n
 
m
i
t
 
a
u
f
g
e
z
e
i
c
h
-
 

n
e
t
e
r
 
T
o
n
s
p
u
r
 
/
 
w
i
t
h
 
r
e
c
o
r
d
e
d
 
a
u
d
i
o
 

t
r
a
c
k
,
 
1
9
6
5

B
i
l
d
n
a
c
h
w
e
i
s
 
/
 
i
m
a
g
e
 
c
r
e
d
i
t
 
 

©
 
P
a
u
l
 
M
a
e
n
z

der Installation. D
urch den Verfau-

lungsprozess angelockte O
bstfliegen 

können som
it in der „W

einfalle“ 
dingfest gem

acht w
erden. D

er m
it 

einem
 Schriftzug verzierte B

echer 
w

eist auf die Verführungskraft durch 
den G

enuss von A
lkohol hin. 
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