
Bloß  nichts  Erzählendes
zeigen – eine Werkschau von
Jobst Tilmann im Kunstmuseum
Ahlen
geschrieben von Bernd Berke | 6. März 2020

Der  Künstler  Jobst  Tilmann  erläutert  in  Ahlen  eines
seiner Bilder. (Foto: Bernd Berke)

So  kann’s  gehen,  wenn  ein  Künstler  seine  Retrospektive
weitgehend  selbst  kuratiert:  Der  heute  im  ostwestfälischen
Wiedenbrück lebende Jobst Tilmann (70) hat binnen zwei Jahren
aus einem Fundus von rund 4000 Arbeiten fast 200 für die
Werkschau im Kunstmuseum Ahlen ausgewählt – und sich dabei
rückblickend die strenge Kernfrage gestellt: „Habe ich mein
Leben verplempert?“ Oder ist Haltbares entstanden? Tilmanns
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trockene Bilanz nach der intensiven Selbstbefragung: „Es ist
gut ausgegangen.“

Ausgegangen? Nicht im Wortsinne eines Aufhörens. Tilmann hat
nach eigenem Bekunden „noch einiges vor“. Und seine Werkschau
heißt ja auch vielsagend „Anfang ohne Ende“. Tatsächlich sind
im Laufe der rund 35 Schaffensjahre, die diese Retrospektive
umfasst, immer wieder Neuanfänge und neue Orientierungen zu
erkennen. Von „Nullpunkt“ und „Reset“ an bestimmten Punkten
seiner Biographie spricht der Künstler selbst. Doch es scheint
auch so, als sei er sich und seiner Vorgehensweise durch all
die Jahre letztlich treu geblieben. Oder mit der Zeit treu
geworden, wenn man so sagen darf.

Wo der Blick des Betrachters zunächst einer Irrfahrt
(wie einst bei Odysseus) gleicht: Jobst Tilmanns Bild
„Ulysse“ (2008), Acryl auf Leinwand. (© VG-Bild Kunst,
Bonn 2020)
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Grundsatzentscheidung nach Gusto: Wer durch den Haupteingang
das Museum betritt, somit von unten kommt und dann aufwärts
geht, bewegt sich von neuesten Arbeiten bis in die 1980er
Jahre zurück. Wer es lieber chronologisch vorwärts möchte,
muss eben oben im zweiten Stockwerk beginnen. Das musste jetzt
erst mal gesagt sein.

„Ich bin kein Malschwein“

Eine frühe Tätigkeit als „Kunsterzieher“ (Tilmann spricht das
Wort beinahe angewidert aus) hat er rasch beendet und sich
alsbald  als  freier  Künstler  eingerichtet,  anfangs  im
zeitlichen Kontext der malwütigen „Jungen Wilden“, denen er
sich  freilich  nie  anschließen  mochte.  „Ich  bin  kein
Malschwein“,  stellt  er  unmissverständlich  klar,  einen
ironischen Begriff jener Jahre verwendend, der ungefähr so
klingt wie „Rampensau“ im Theaterwesen. Tilmann ist hingegen
einer, der denkend, wenn nicht gar mitunter grübelnd zu Werke
geht und fleißig an künstlerischen Problemen arbeitet. Man
müsse in solchen Dingen konsequent sein und dürfe sich „keine
Tricks“  gestatten,  sagt  er.  Und  außerdem:  „Ich  bin  eben
Niedersachse. Und Protestant.“ Aha.

Nach einem Kunststudium in Hannover und ersten, gar nicht mal
erfolglosen  Künstlerjahren  mit  Atelier  in  Springe/Hannover,
hat Tilmann zu Beginn der 1980er Jahre gleichsam alle Brücken
zum  bis  dahin  geführten  Leben  abgebrochen  –  familiär  und
beruflich. Es war eine grundlegende Neuorientierung. Er zog
bzw. es zog ihn 1982 nach Südfrankreich, in einen abseits der
Touristenströme  gelegenen  Winkel  der  Provence,  nach  St.
Restitut.  Anderes  Klima,  andere  Farben,  anderer
Menschenschlag. Als Künstler wecke man dort – auch in der
einfachen Bevölkerung – ein wesentlich größeres Interesse als
in Deutschland, befindet Tilmann. Sehr schnell habe er sich in
der südfranzösischen Kunstszene vernetzen können.

Anregung durch Steinformationen



Eine  wichtige  Anregung  waren  seinerzeit  die  unterirdischen
Steinbrüche  der  Region.  Die  in  den  Stein  eingezeichneten
Linien und Schnitte haben ihn fortwährend beschäftigt, auch
hat er sich bis heute eine Neigung zum lichten Grau als einer
Hauptfarbe bewahrt. Beides deutet nicht auf farblichen oder
formalen  Exzess,  sondern  eher  auf  Minimalismus  hin.
Tatsächlich  fällt  dieser  Begriff  gelegentlich,  wenn  von
Tilmanns Werk die Rede ist. Doch natürlich verhält es sich
vielfältiger, uneindeutiger und komplizierter. Jobst Tilmann
selbst  kann  (anders  als  so  manche  seiner  Berufskollegen)
ausführlich,  wort-  und  gestenreich  über  Beweggründe  und
Triebkräfte seiner Kunst sprechen.

Jobst  Tilmann:
„Marseille“  (1995),
Tusche, Kreide und Tape
auf  Papier.  (VG-Bild
Kunst, Bonn 2020)

Sein  Weg  führte  jedenfalls  früh  weg  vom  abbildhaften
Realismus, hin zur entschiedenen Gegenstandsferne. Dem Begriff
„Chaos“  kann  Tilmann  wenig  abgewinnen,  das  sei  nur  ein
hilfloses Wort für den Fall, dass wir etwas nicht begreifen
und  durchdringen.  Tatsächlich  walte  im  Chaos  eine  höhere
Ordnung. Spontane Einfälle und Assoziationen (Sieht z. B. dies
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oder  jenes  Bild  nicht  aus  wie  eine  Landkarte?)  lässt  er
gelten,  doch  diese  Sichtweise  solle  man  möglichst  schnell
hinter sich lassen. Die Bilder sprächen durchaus für sich –
ohne zusätzliche Sinnstiftung. Auch gebe es dafür keine Vor-
Bilder in der Natur. Allerdings verlangten seine Arbeiten eine
gewisse  Einlässlichkeit  und  Zuwendung  seitens  der
Betrachtenden. Welche Künstler würden sich das nicht wünschen?

Einhegung und Freisetzung

Auch „Themen“ sind bei Tilmann nicht gefragt, viele Bilder
tragen  keine  Titel  –  und  falls  doch,  dann  manchmal  eher
belustigt  klingende,  nicht  ganz  ernst  zu  nehmende
(„Besserwisser“). Generell gilt: bloß nichts Erzählendes, bloß
kein „Narrativ“. Stattdessen: stringente und strikte Arbeit an
künstlerischen Problemen, ein nicht nachlassendes Bemühen, das
oft genug ins Grundsätzliche mündet: Was ist überhaupt ein
Bild? Wie kann man es aufbauen? Hat da jemand L’art pour l’art
gesagt, also Kunst um der Kunst willen? Ganz falsch wäre es
nicht.

Ein  Strang,  der  sich  durchs  gesamte  Werk  in  all  seiner
Vielfalt  zu  ziehen  scheint,  ist  der  beständige  Wechsel
zwischen  Einhegung  und  Freisetzung  von  Formen.  Der
Spannungsbogen  reicht  von  nahezu  „mathematisch“  anmutenden
Arbeiten bis hin zur tänzerischen Leichtigkeit. Nimmt das Eine
überhand,  wird  das  Andere  bekräftigt.  Und  bald  wieder
umgekehrt. Oder es treten neue Elemente hinzu, wie in einer
Phase die sogenannten „Störenfriede“. Das sind beispielsweise
rundliche,  klopsartige  Formen,  die  den  vorherigen
Liniengerüsten  etwas  Spontanes  und  Eigenwilliges
entgegensetzen. Und überhaupt: Sobald eine Reihe von Bildern
gar zu „seriell“ zu geraten droht, sobald dem Künstler die
Formalien  allzu  „beherrschbar“  und  regelhaft  erscheinen,
braucht es wieder einen Entschluss und eine verändernde Tat.

Bei all dem kommt die Bewegung des Künstlers vor Leinwand und
Papier, also das Gestische, wohl immerzu ins Spiel. Man muss



nur sehen, wie Tilmann sich erklärend vor seinen fertigen
Bildern bewegt, dann kann man sich den eigentlichen Malvorgang
ein wenig vorstellen. Es ist, als würde er sich erläuternd
noch einmal ans Werk begeben.

Um  die  Ecke  gemalt:  Ausstellungsansicht  von  Jobst
Tilmanns Bild mit dem Titel „Besserwisser“, der freilich
gar nichts über Machart und Texturen des Bildes besagt.
(Foto: Bernd Berke)

Was sich aus dem „Sumpf“ erhebt

Ein  neueres  Verfahren  besteht  darin,  anfangs  eine  Art
urtümlichen  farblichen  „Sumpf“  (Tilmann)  herzustellen,
zuweilen  auch  mit  Wischfeudel  aufgetragen  oder  aus  Eimern
hingegossen. Daraus erwüchsen wie von selbst durchaus schöne
Bilder. Aber: „Schöne Bilder interessieren mich nicht.“ Also
ist es erst der Beginn. Hernach wird vorzugsweise jenes lichte
Grau  begrenzend  eingesetzt,  um  aus  den  vorherigen
Farbverläufen  einzelne  Formen  (der  Künstler  nennt  sie
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„Protagonisten“)  individuell  hervorzuholen.  Es  sei  recht
eigentlich keine Konstruktion, sondern es ergebe sich, wenn
man die Formen in ihrem Eigenwert aufspürt und ihnen nachgeht.

Damit nicht genug: Im weiteren Prozess entsteigen just einige
dieser Formen den Bildern und werden zu Skulpturen. Auch so
eine Befreiung, eine Freilassung aus dem Bildgeviert. Ganz
anders, gleichsam selbst-bewusster hängen diese Figurationen
nun  im  Raum.  Mit  des  Künstlers  Worten  eher  philosophisch
ausgedrückt: Es seien „neue Entitäten“ entstanden, es sind
also – mag man paraphrasieren – neue Wesenheiten in die Welt
geraten. Willkommen im Museum.

Tilmanns französische Zeit ist übrigens seit 2002 passé. Anno
2000  erhielt  er  einen  Ruf  an  die  HAWK  (Hochschule  für
Angewandte Wissenschaft und Kunst) in Hildesheim. Da merkte er
im Hinblick auf seine etwas älteren Tage, dass er denn doch im
Hannoverschen  besondere  Heimatgefühle  verspüre.  Aus
Ostwestfalen  hat  er’s  ja  nicht  so  weit  dorthin.

Jobst Tilmann: „Anfang ohne Ende“. Kunstmuseum Ahlen, Kreuzung
Museumsplatz 1 / Weststraße 98. Vom 8. März bis zum 24. Mai.
Mi/Do/Fr  14-18  Uhr,  Sa/So/Feiertage  11-18  Uhr,  Mo/Di
geschlossen.  Begleitbuch  30  Euro.

 

 

Wer  innig  mit  den  Bildern
lebt – Werke aus der Sammlung
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Brabant  im  Ahlener
Kunstmuseum
geschrieben von Bernd Berke | 6. März 2020
Von Bernd Berke

Ahlen. Das bringt Museumsleute in Verlegenheit: Wenn sie eine
ausufernde Sammlung wie jene von Frank Brabant zeigen und
dafür einen bündigen Titel finden sollen. In Ahlen begnügt man
sich  mit  der  Allerwelts-Kennung  „Meister  der  Moderne“.
Dahinter aber verbirgt sich die Geschichte eines Mannes, der
insgeheim so innig mit den Bildern lebt wie sonst nur wenige.

Der  1938  in  Schwerin  geborene  Frank  Brabant  wuchs  in
bescheidenen  Verhältnissen  auf.  Kinobesuche  waren  für  den
Jugendlichen  zu  teuer,  also  ging  er  in  die  Museen,  was
seinerzeit nichts kostete. Dort begann für ihn sozusagen der
„Film seines Lebens“.

1958 wurde er Versicherungskaufmann in Mainz, von 1968 bis
1988  war  er  Gesellschafter  einer  großen  Discothek,  heute
genießt er die finanziellen Früchte. Seit 1964 frönt er seiner
in jungen Jahren geweckten Bilder-Leidenschaft.

Die Wohnung über und über mit Gemälden gefüllt

Mit einem kleinen Blatt von Max Pechstein fing es an und wuchs
sich aus. Je nach Geldbeutel (in den 60ern waren 3000 Mark für
eine Arbeit von Erich Heckel eine enorme Summe) kaufte Brabant
vor allem Expressionisten hinzu, doch auch Neo-Impressionismus
und  „Neue  Sachlichkeit“  verschmähte  er  nicht.  Konstruktive
Kunst, welche in ihrer oft reißbretthaften Machart die Seele
nicht  existenziell  berührt,  fehlt  fast  gänzlich.  Heute
verwahrt Brabant in seiner 130-Quadratmeter-Wohnung, die er
mit niemandem teilen muss, Hunderte von Kunstwerken. Ahlens
Museumsleiter Burkhard Leismann versichert, Brabant habe die
heimischen Wände über und über mit Bildern verhängt und gar
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einige Fenster mit Gemälden verdunkelt. Man stelle sich vor…

Erstaunlich, genug, dass man in Ahlen nun 192 Bilder aus dem
so überaus lieb gewordenen Fundus präsentieren darf. Es muss
den Sammler einige Überwindung gekostet haben, seine Schätze
für eine mehrjährige Tournee (die in Ahlen mit später nicht
mehr möglicher Vielfalt beginnt) „loszulassen“.

Ohne Rücksicht auf die Moden des Marktes

Stets erwarb Brabant – ohne Rücksicht auf Moden des Marktes –
nur Bilder, die ihn direkt ansprachen. Was allzu populär ward,
mag der Sammler nicht mehr vorzeigen: Warhol und Chagall waren
daher für die Schau tabu. Es verwundert bei dieser Art des
Sammelns nicht, dass die meisten Arbeiten Menschenbildnisse
sind. Mögliches Motto: Bilder sehen dich an. Von Toulouse-
Lautrec  über  Jawlensky  bis  zu  Emil  Schumaeher  und  Markus
Lüpertz kommen so zahllose prominente Namen zusammen – oft mit
eher unscheinbaren Nebenwerken.

Daneben finden sich aber auch etliche Ölbilder und Grafiken
nahezu  „namenloser“  Künstler.  Wer  kennt  beispielsweise  die
1898  in  Dortmund  geborene  Gerta  Overbeck-Schenk?  Selbst
hartnäckige Recherchen brachten das Ahlener Museum in manchen
Fällen nicht weiter.

Man muss ja nicht gleich Bernard Schultzes Bildtitel wörtlich
nehmen: „Ersatz für Leben“. Doch wer seine Existenz so sehr
auf die Kunst abstellt wie Brabant, kann oder sollte dabei
nicht  einseitig  bleiben.  Alle  Spielarten  des  menschlichen
Daseins  sind  denn  auch  vertreten,  bis  hin  zu  drastischen
Bordellszenen oder grauslichen Mord-Bildern.

Der häufigste Grundton des Ganzen dürfte freilich eine gewisse
Melancholie sein. Wenn man hie und da (angesichts deutlicher
Qualitäts-Sprünge) meint, es könne sich doch um ein eben sehr
persönlich geprägtes „Sammelsurium“ handeln, so gibt es immer
wieder  Werke,  die  derlei  Skepsis  verstummen  lassen;  Ein
Beispiel nur: Vor Karl Hofers „Mädchen mit blauer Vase“ könnte



man stundenlang verharren.

Kunstmuseum Ahlen, bis 9. Februar 2003. Katalog 25 Euro.

 

Nur ein leiser Nachklang der
modernen  Impulse  –  Arbeiten
von  Hermann  Schweizer  und
William  Straube  im
Kunstmuseum Ahlen
geschrieben von Bernd Berke | 6. März 2020
Von Bernd Berke

Ahlen.  Beruhigende  Nachricht:  Von  den  Überschwemmungen  in
Ahlen ist das dortige Kunstmuseum vor Wochenfrist gänzlich
verschont geblieben. Weder Haus noch Bilder haben gelitten.
Also zeigt man wie geplant die Doppelausstellung über William
Straube (1871-1954) und Hermann Schweizer (1910-1988).

Es ist „Moderne aus der zweiten Reihe“. Beide Künstler haben
allenfalls  mittlere  Bekanntheit  erlangt.  Dem  in  Herdecke
geborenen Hermann Schweizer kommt ein regionaler Wirkungsgrad
zu.  Sein  Abitur  machte  er  in  Hagen,  das  Referendariat
absolvierte er in Dortmund und Bochum. Viele Jahre war er
Kunsterzieher  in  Ahlen,  wo  er  1947  die  Kulturgesellschaft
mitbegründete.

In den Schuldienst trat Schweizer 1937 ein. Damals verfemten
die Nazis moderne Regungen als „entartet“. Schweizer hat sich
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dem  üblen  Zeitgeist  nicht  hurtig  angepasst,  jedoch
fortschrittliche  Impulse  gedämpft.  Er  malte  realistische
Porträts – selbst seinerzeit ein relativ unverdächtiges Genre.
Ein Selbstbildnis (1934) oder die Porträts der Eltern wirken
bieder. Der nüchterne Blick der „Neuen Sachlichkeit“ ist nur
als leiser Nachklang spürbar.

„Dortmund in Schutt und Asche“

Die Folgen des Krieges schilderte Schweizer später mit Klage-
Bildern wie „Dortmund in Schutt und Asche“ (1945). Doch erst
häufige Reisen zu den Lofoten-Inseln inspirierten ihn zu einer
neuen Formensprache. Die nördlich-dunklen Gesteinsformationen
regten Schweizer in den 70er und 80er Jahren zu eigensinnigen
Schöpfungen  an.  Mal  türmen  sich  die  Massive  auf  wie  eine
bedrohliche Mega-Stadt, mal wirken sie wie Kristallisationen
einer  künftigen  Maschinenwelt.  Es  gibt  einige  bezwingende
Stücke  unter  diesen  zwischen  Naturvorbild  und  Abstraktion
flirrenden Arbeiten.

William Straube, der gleichfalls als Kunsterzieher tätig war,
ist  selbst  ein  lebenslang  Lernender  gewesen.  Bereits  als
Künstler und Zeichenlehrer in Koblenz etabliert, zudem längst
mit akademischen Weihen aus Berlin versehen, nahm er 1908 ein
erneutes Studium an der Pariser Académie Matisse auf, und mit
45 Jahren ging er in Stuttgart noch einmal bei Adolf Hölzel
„in  die  Lehre“.  1925  zog  er  sich  vor  großstädtischen
Turbulenzen  an  den  Bodensee  zurück.

Die bunte Welt der Variétés

Straubes  Werk  geriet  geradezu  schulbuchhaft,  man  sieht
gleichsam einigen Facetten der Moderne noch einmal bei der
verspäteten Genese zu. Straube adaptiert etliche Einflüsse.
Blätter aus Skizzenbüchern sind zu sehen, in denen er die
Kompositions-Schemata der Alten Meister einübte.

Im Frühwerk fallen kubistisch gefasste Porträts auf, kantig-
geometrisch überformte Gesichter. Formale Strenge hält damit



Einzug, nachdem die allerersten Bilder im Bann des Jugendstils
noch weicher und fließender erschienen.

Auch die Frische des Augenblicks stand Straube zu Gebote: Eine
schwungvolle, bis ins Karikaturhafte reichende Serie kostet
die Farb- und Bewegungs-Welt der Varietés aus. Es sind spontan
vor Ort „notierte“ Skizzen, die hernach im Atelier koloriert
wurden.  Formal  weitaus  stärker  reduziert,  zeugen  sodann
Straubes Tunesien-Bilder davon, wie präzise er seine Mittel
nun  einzusetzen  wusste.  Doch  vom  Genialen  ist  es  nur  ein
Abglanz.

Hermann  Schweizer  (bis  22.  Juli),  William  Straube
(Dauerausstellung).  Kunstmuseum  Ahlen,  Weststraße  98.  Tel.
02382/ 91 83-0. Geöffnet Di / Do 15-18, Mi/Fr 15-19, Sa/So
10-18 Uhr.

 

Energische  Bilder  aus  dem
Bauch der Erde – Arbeiten aus
50 Jahren von Erwin Bechtold
in Ahlen
geschrieben von Bernd Berke | 6. März 2020
Von Bernd Berke

Ahlen. Ein Mann hält Rückschau: Erwin Bechtold, vor 75 Jahren
in  Köln  geboren,  bewegt  sich  seit  rund  einem  halben
Jahrhundert  auf  der  Kunstszene.  Nun  blickt  er  im  Ahlener
Museum auf sein reiches Schaffen. Etliche Bilder hat er lange
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nicht mehr gesehen – und nun ist er überrascht, wie treu er
sich selbst in all der Zeit geblieben ist.

Man wird nicht gar so viele 75-Jährige finden, die derart
neugierig und vital sind wie der hoch aufgeschossene, vom
Leben  anscheinend  gar  nicht  gebeugte  Bechtold.  Seine
Bekenntnisse sind allemal in die Zukunft gerichtet: „Nichts
ist endgültig fertig“. Oder: „Für mich ist nicht so spannend,
was ich gestern gemacht habe, sondern was ich morgen machen
werde“. Beständiger Zweifel am Geschaffenen hält seine Bilder
und wohl auch ihn selbst jung.

Zu Beginn der 50er Jahre hatte er – damals für Deutsche noch
eine abenteuerliche Reise – in Paris beim berühmten Fernand
Léger („Ungeheure Ausstrahlung, aber ein miserabler Pädagoge“)
frühe  künstlerische  Impulse  empfangen.  Seit  1958  lebt  der
künstlerische Autodidakt (von Haus aus Setzer und Drucker) die
meiste Zeit auf Ibiza.

Und seine Kunst? Nun, sie beruht zuallererst auf konstruktiven
Bildgerüsten,  auf  immer  wieder  anders  und  oftmals  seriell
durchgespielten  Grundformen  wie  etwa  Quadrat,  Winkel  oder
Bogen.

So unberechenbar wie das Leben

Doch er arbeitet keinesfalls streng geometrisch, nicht Maß für
Maß.  „Gestische  Ausbrüche“,  spontan  gesetzte  Bewegungen  im
Bild hauchen den statischen Mustern Odem ein und beziehen ihre
Energien  wohl  auch  aus  Bechtolds  heftigen  informellen
Anfangen. Es ist also langst nicht alles Kalkül. Diese Bilder
sind so wenig berechenbar und mitunter so irritierend wie das
Leben.  Doch  sind  es  Werke,  auf  deren  Qualität  man  sich
durchweg  verlassen  kann,  denn  der  einstige  documenta-
Teilnehmer (1968) entlässt offensichtlich kein Werkstück aus
seinem Atelier, das nicht bis ins Letzte sinnreich gefügt
wäre.

Mit  gehäufeltem  Sand  vermischt,  bekommen  die  Farbspuren



mitunter eine greifbare Materialität, als seien sie von einem
Vulkan ausgespien worden – tief aus dem Bauch der Erde. Über
einige Bilder ziehen sich Ritzungen oder gar Kraterspuren, aus
denen lackartig glänzende Farb-Bahnen sanft glitzern. Dieser
Kontrast verstärkt die Wirkung der ansonsten stark aufgerauten
Oberflachen – und umgekehrt: Das Schrundige lässt das samtig
Schimmernde umso stärker hervortreten.

Mit heutigen Mitteln alte Themen aufgegriffen

In  Ahlen  ist  man  so  klug,  keine  strikte  Chronologie
einzuhalten, sondern beispielsweise Bilder von 1959 direkt mit
neuesten Arbeiten zu konfrontiercn. Und siehe da: Sie passen
geradezu  phänomenal  zueinander,  wenn  auch  das  Werk  sich
zeitgemäß entwickelt und entfaltet hat. Das zumeist erdhafte
Farbspektrum  mit  so  vielen  grauen,  braunen,  schwärzlichen
Tönen hat sich im Prinzip ebenso gehalten wie das Interesse an
gewissen Form- und Flächen-Strukturen. Man merkt, dass hier
stets derselbe Geist am Werke war.

Bechtold  hat  sich  innig  in  seine  früheren  Phasen
hineinversetzt und zur Schau ein Künstlerbuch gestaltet: Mit
seinen  heutigen  Mitteln  greift  er  die  ehemaligen  Stile
nochmals auf – sozusagen eine monologische Zeitreise, aus der
flirrende  Spannung  erwächst.  Und  so  kommt  einem  die
Ausstellung zum 75. Geburtstag des Künstlers auch gar nicht
vor  wie  eine  hehre  Retrospektive  im  Sinne  eines
Schlusspunktes,  sondern  just  wie  eine  Zwischenbilanz.
Fortführung  jederzeit.

Erwin Bechtold: „Wie war das. Wie ist das“. Kunstmuseum Ahlen.
Bis 5. November. Di/Do 15-18, Mi/Fr 15-19, Sa/So 10-18 Uhr.
Eintritt 8 DM (Gag wegen des Künstler-Geburtstages: 75-Jährige
zahlen nichts). Künstlerbuch 65 DM.



Die  Kunst  strebt  nach
Unendlichkeit  –  Rolf  Nolden
und Norbert Kricke im Ahlener
Museum
geschrieben von Bernd Berke | 6. März 2020
Von Bernd Berke

Ahlen.  Viele  Künstler  hüllen  sich  in  melancholisches
Schweigen, wenn sie etwas über ihre Arbeit sagen sollen. Weil
die Kunst für sich selbst sprechen soll. Vielleicht meinen sie
auch, daß wir sie sowieso nicht verstehen. Es gibt aber auch
solche, deren Rede in eigener Sache überfließt. Zu ihnen zählt
Rolf Nolden, der jetzt vom Kunstmuseum Ahlen präsentiert wird.

Man  muß  sich  die  Situation  vorstellen:  Nolden  hat  die
Ausstellung  eigenhändig  aufgebaut,  rund  14  Tage  lang.  In
dieser  Phase  war  er  nahezu  allein  mit  den  leeren
Räumlichkeiten. Bis alles so war, wie er es wollte, hat er
immer und immer wieder Feinabstimmungen von Form, Farbe und
Material  vorgenommen,  hat  Fluchtlinien,  Perspektiven,
Horizonte  und  Blickachsen  neu  ausgerichtet.  Denn  dasselbe
Kunstwerk wirkt in jedem Raume anders.

Auf  diese  stillen  Exerzitien  folgt  die  Eröffnungs-
Pressekonferenz – und nun darf Nolden endlich mitteile, woran
ihm gelegen ist. Da sprudelt es aus ihm heraus. Da zitiert er
Denker  wie  Descartes,  Kant,  Albert  Einstein  oder  Stephen
Hawking  und  diverse  Kunstrichtungen  als  Kronzeugen.  Auch
erzählt er von seinem Zimmernachbarn während c des Studiums,
jenem  angehenden  Chemiker,  der  sich  mit  vielgestaltigen
Kristallbildungen befaßte.

Diagonal in die vierte Dimension

https://www.revierpassagen.de/93483/die-kunst-strebt-nach-unendlichkeit-rolf-nolden-und-norbert-kricke-im-ahlener-museum/19970903_2130
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All das führt Nolden stets zu seinem Kerngedanken zurück:
Kunst könne uns geistig in die vierte Dimension, könne uns
letztlich  in  die  Unendlichkeit  führen.  Der  Titel  der
Ausstellung  deutet  an,  daß  auch  keine  Zeitgrenzen  gelten:
„Vergegenkunft“ – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft also,
in einem Wort geballt.

Und wie gelangt man zur womöglich befreienden Endlosigkeit?
Einer gängigen These zufolge ist die Diagonale ein Königsweg.
Und  so  gehört  denn  auch  die  ausgreifende,  den  Raum
organisierende und über ihn hinaus weisende Schrägung zu den
bevorzugten Mitteln des Rolf Nolden. Auf dieser Basis erhebt
sich  –  in  Tafelbild  und  Skulptur  –  eine  Vielfalt  von
Ausdrucksformen.  Denn  schier  endlos  ist  die  Anzahl  der
Kombinationen, wenn Linien einander durchkreuzen, ins Leere
laufen, in Flugbewegung zu geraten scheinen oder in erhabener
Ruhe  ihren  Zielpunkt  finden.  Erfahrung,  Formbewußtsein  und
Überlegungen  zu  Maß  und  Zahl  sind  unerläßlich,  damit  ein
solcher  Ansatz  einerseits  variabel  bleibt  und  andererseits
nicht ins Chaos der Beliebigkeit trudelt.

Noch weiter fächert sich Noldens Skala auf, wenn man bedenkt,
mit welchen Materialien er arbeitet. Er baut beispielsweise
einen  seitwärts  pfeilfömig  zugespitzten  Turm  aus  dünnen
Glasscheiben, eigentlich fragil wie ein Kartenhaus und doch
von  monumentaler  Standfestigkeit.  Dann  kombiniert  er  in
Quadern  und  Säulen  das  grünlich  schimmernde  Glas  mit
Ummantelungen aus Stahl – Dialog zwischen Durchlässigkeit und
Dichte. Oder er legt eine Kunst-„Pipeline“ mit Röhrenstücken
in ausgeklügelter Abfolge der Proportionen. Auch dies kann man
sich verlängert vorstellen – eben bis ins Unendliche.

Flankiert  wird  die  Nolden-Schau  durch  eine  Gruppe
zeichnerischer Arbeiten von Norbert Kricke (1922-1984). Ganz
grob gesagt: Was Nolden die Diagonale ist, war Kricke die
gebogene Linie, die er sich als unendliche Menge von bewegten
Punkten  dachte.  Oft  wirken  die  Krümmungen  wie  Abbilder
mikroskopischer oder atomarer Verläufe. Auch hier also der



Drang, sich einer verborgenen Dimension zu nähern.

Kricke, der zeitlebens mindestens 40 000 Zeichnungen schuf,
hat zu grandioser Reduktion gefunden. Manche Blätter zeigen
nur  noch  eine  einzige  Linie,  die  freilich  nicht  achtlos
gestrichelt worden ist, sondern nur so und nicht anders ihren
Weg nehmen darf.

Rolf Nolden/Norbert Kricke. Kunstmuseum Ahlen, Weststraße 98.
02382 / 91 83 0. Bis 26. Oktober, Di/Do 15-18 Uhr, Mi/Fr 15-19
Uhr, Sa/So 10-18 Uhr. Eintritt 5 DM.


