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ŒUVRES AU NOIR - Raphaël Denis
Roxana Azimi / M Le Magazine du Monde / february 2020

À L’EST DU NOUVEAU.
On connaissait les boutiques 
monoproduit spécialisées dans  
les choux, les macarons ou  
les meringues. On peut désormais 
compter sur Babka Zana (baptisé 
ainsi en hommage à la mère du 
propriétaire, Emmanuel Murat),  
qui a fait de la babka son cheval de 
bataille. Cette pâtisserie juive a  
pris ses racines en Europe de l’Est, 
avant de s’envoler vers les États-
Unis pour finir dans les boulange-
ries les plus en vogue de notre 
capitale (celle de chez Stohrer n’a 
plus rien à prouver à personne). Ici, 
elle est travaillée au levain comme 
une brioche gourmande, et légère-
ment sublimée de garniture 
sucrée. La pâte à tartiner chocolat-
noisette vient de chez À la mère de 
famille, la pistache 100 % naturelle 
d’Iran et de Turquie. Mention spé-
ciale pour le roulé à la cannelle et 
au muscovado, un sucre non traité 
qui donne un parfum d’épices  
et de réglisse. Les plus gourmands 
feront glisser dans leur sachet  
un rugelach, spécialité israélienne 
à la forme de croissant. 
BABKA ZANA, 65, RUE CONDORCET, 
PARIS 9e. BABKA ROLL À 3,20 € PIÈCE. DU 
MERCREDI AU SAMEDI DE 8 HEURES À 
18 HEURES, ET LE DIMANCHE DE 8 HEURES 
À 13 HEURES. INSTAGRAM : BABKAZANA

Forts intérieurs.
Le Vitra Design Museum, à Weil am 
Rhein, en Allemagne, consacre sa 
nouvelle exposition à l’architecture 
d’intérieur, discipline trop souvent 
considérée comme frivole, à travers 
vingt intérieurs qui ont marqué le 
xxe siècle : la Casa de vidro de Lina Bo 
Bardi sur les hauteurs de São Paulo, 
la Factory d’Andy Warhol à New York, 
la maison scandinave moderniste de 
Finn Juhl dans la banlieue de 
Copenhague, l’appartement moné-
gasque de Karl Lagerfeld entière-
ment meublé en Memphis… On 
plonge dans ces lieux à travers des 
images, du mobilier, des maquettes 
et des vidéos, ainsi que deux recons-
titutions : trois Hexacubes, l’unité de 
vacances que les architectes Georges 
Candilis et Anja Blomstedt ont déve-
loppé à la fin des années 1960, sont 
posés devant le musée, et la caserne 
des pompiers du campus accueille le 
Phantasy Landscape, de Verner 
Panton, une grotte pop dans laquelle 
se lover. Diminution de l’espace habi-
table, effacement entre vie privée et 
professionnelle, vie au sol… « Home 
Stories » est l’occasion de com-
prendre combien les intérieurs ont 
accompagné, voire préfiguré les bou-
leversements sociétaux et technolo-
giques du xxe siècle. 
« HOME STORIES : 100 YEARS, 20 VISIONARY 
INTERIORS », VITRA DESIGN MUSEUM, 
CHARLES-EAMES-STR. 2, WEIL AM RHEIN, 
ALLEMAGNE. JUSQU’AU 23 AOÛT.  
DESIGN-MUSEUM.DE

LIBRE D’IMAGES.

Une cinquantaine d’illus-
trations de mode signées 
Antoine Kruk et Marc-
Antoine Coulon, encore 
jamais dévoilées et pro-
posées à la vente, sont 
exposées à l’Alfalibra 
Gallery. Ici, on reconnaît 
Rei Kawakubo, Karl 
Lagerfeld ou John Gal-
liano, là les mannequins 
Adut Akech ou Naomi 
Campbell, plus loin un 
talon Louboutin, un 
camélia et des perles 
Chanel… À-plats de cou-
leurs vives ou lignes 
noires ; dessins à l’aqua-
relle, au feutre ou à 
l’encre de Chine ; réalisa-
tions sur papier, toile 
XXL ou shopping bag : 
l’exercice se prête à 
toutes les variations. 
Avec l’idée de présenter 
la figure de l’illustrateur 
de mode comme un 
artiste à part entière. 
« ICONS - FASHION ILLUSTRATORS », 
ALFALIBRA GALLERY, 324, RUE  
SAINT-MARTIN, PARIS 3e. DU 14 FÉVRIER  
AU 14 MARS. ALFALIBRA.COM

ŒUVRES AU NOIR.
Les fleurs noires sont rares. Et la 
couleur que Pierre Soulages (actuel-
lement exposé au Louvre) célèbre 
depuis des décennies rappelle les 
profondeurs de l’histoire et les 
abîmes de la mélancolie. Cette 
teinte domine la minirétrospective 
de Raphaël Denis organisée par la 
galerie Sator, au Musée Komunuma, 
à Romainville. L’occasion de mesu-
rer l’évolution d’une œuvre qui, en 
huit ans, a gagné en maturité et en 
gravité. C’est dans le bitume, le 
plomb et le béton des bunkers du 
mur de l’Atlantique que le jeune 
artiste français a trouvé l’épaisseur 
du mystère. Il a tout autant fouaillé 
dans l’histoire de l’art, du côté des 
tableaux spoliés sous l’Occupation 
ou détruits par les nazis, pour ima-
giner une installation de cadres 
anciens calcinés, « La Loi normale 
des erreurs ». Commencé en 2014, 
ce projet n’a depuis jamais cessé de 
s’étoffer. Comme pour en forer le 
champ des possibles ou tout simple-
ment en dévoiler l’énigme. 
« ENDLESS COLLAPSE IV », DE RAPHAËL 
DENIS, GALERIE SATOR, KOMUNUMA, 
43, RUE DE LA COMMUNE-DE-PARIS, 
ROMAINVILLE (SEINE-SAINT-DENIS). 
JUSQU’AU 28 MARS. GALERIESATOR.COM
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IN PICTURES
The Daily Art Newspaper / february 2020



Anne-Cécile Sanchez /  Le Journal des Arts / february 2020

À KOMUNUMA, L’ART FAIT ÉCHO À LA CONTESTATION
Anne-Cécile Sanchez / Le Journal des Arts / february 2020



DIE VERDICHTUNG DES TRENDS
Gesine Borcherdt / Die Welt / january 2020
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E
s gibt keinen besseren
Ort für Kunst als Paris.
Für manche mag das
gestrig klingen – Paris,
das war doch mal, be-
vor New York in den
Fünfzigerjahren das

Ruder übernahm und es nicht mehr aus
der Hand gab. Und was ist mit London,
Berlin, Brüssel, Mailand, Los Angeles
oder neuerdings Tiflis? Viele Städte
sind in den letzten Jahren besungen
worden, der neue Hotspot der Kunst zu
sein, wobei New York stets unangetas-
tet blieb. Doch was ist davon, außer Be-
hauptungen, geblieben? 

VON GESINE BORCHERDT

Natürlich: All diese Orte haben ihren
eigenen Charme. Und ja, New York hat
das Museum of Modern Art, das den Ka-
non der Kunstgeschichte gerade neu de-
finiert. Aber darüber hinaus sind dort
Entdeckungen rar – selbst da, wo Aus-
stellungen eine neue politische Rich-
tung eingeschlagen haben. Ob die Tat-
sache, dass vornehmlich weiße Besu-
cher nun auf lauter Bilder mit schwar-
zen Menschen starren, nicht eine neue
Form der Ausbeutung und Kolonialisie-
rung sei, meinte neulich ein Freund, den
dieses Phänomen auch auf der Art Basel
Miami Beach irritiert hatte. Bei aller
Notwendigkeit des Umdenkens: Es ist,
als ließe sich New York eine politische,
unverzüglich merkantil verwertete Aus-
stellungsagenda in die Feder diktieren.
Ähnlich wie sich London vom Geld aus
Russland und den Emiraten, Berlin von
vermeintlicher Armut, Brüssel von der
belgischen Zerrissenheit, Mailand von
der Mode und LA von Hollywood leiten
lässt. Paris ist anders.

Nirgendwo sonst gibt es eine so
eklektizistische, hochwertige Mischung
aus Etabliertem, Neuem und Obskurem
zu sehen – exquisit arrangiert in Gebäu-
den von solcher Noblesse, dass sich ein
Besuch schon lohnt, selbst wenn man
keine Kunst anschauen will. Die Anzahl
interessanter Ausstellungen raubt ei-
nem den Atem. Die bekannten Häuser
warten mit Blockbustern auf, die sie mit
Speziellem abfedern. Künstlermuseen
sind architektonisch gepflegt und kura-
torisch so klug durchdacht, dass man
sich nicht sattsehen kann. Es gibt Gale-
rien jeder inhaltlichen Ausrichtung und
Größenordnung. Eine ganze Woche
reicht nicht aus, um dem Angebot ge-
recht zu werden. Man spürt: Der Staub,
der jahrzehntelang über der Stadt zu
liegen schien, ist einem neuen Glanz ge-
wichen, an dem Terror, Streiks und Kir-
chenbrände einfach abperlen.

Dabei war Paris natürlich nie weg
vom Radar. Es stand aber am zeitgenös-
sischen Kunstmarkt weniger im Fokus.
Nun merkt man, dass hier etwas in Be-
wegung geraten ist. Die Fiac ist nach der
Art Basel zur weltweit besten Kunst-
messe avanciert. Parallel dazu hat die
Paris International an Relevanz gewon-
nen, ebenso wie die Paris Photo und die
„Outsider Art Fair“. Die Großgalerie
David Zwirner hat im Oktober eine De-
pendance im Marais eröffnet. Im Juni
2020 folgt die Einweihung des Privat-
museums von François Pinault in der
von Tadao Ando renovierten Bourse de

Commerce. Gut möglich, dass sie der
Fondation Louis Vuitton den Rang ab-
laufen wird: Das vor sechs Jahren eröff-
nete Museum des LVMH-Besitzers und
anderen Pariser Gigasammlers Bernard
Arnault in seinem digitalbarocken
Frank-Gehry-Bau ist der Kunst nicht
immer zuträglich. Der Hahnenkampf
zwischen Frankreichs Supermäzenen
erhält also eine neue Dimension.

Davon unbehelligt flankiert das Cen-
tre Pompidou in seiner offenen, leicht
angegilbten Vintage-Architektur Block-
buster von Francis Bacon (bis 20. Janu-
ar) und Christian Boltanski (bis 16.
März) so geschickt mit Sammlungsbe-
ständen und kleineren Schauen, dass
man auch an einem überfüllten Wo-
chenende ungestört vor den Kunstwer-
ken stehen kann – im Kabinett mit Wer-
ken von Dorothy Iannone war ich neu-
lich eine Dreiviertelstunde fast alleine.
Mag sein, dass die anderen großen Häu-
ser auf Altbewährtes setzen. Doch wo
sonst hat man so viel davon und in so
hoher Qualität? Im Grand Palais – wo
Chris Dercon gerade als neuer Direktor
angetreten ist – laufen Henri Toulouse-
Lautrec (bis 27. Januar) und eine El-
Greco-Schau (bis 10. Februar), die seit
Wochen für Gesprächsstoff sorgt. Das
Musée d’Orsay feiert Edgar Degas’
Opernbilder (bis 19. Januar) und den
décadent Joris-Karl Huysmans als Kunst-
kritiker (bis 1. März). Ganz zu schwei-
gen von Leonardo da Vinci im Louvre
(bis 24. Februar). 

Nichts davon ist beliebig oder hinge-
hunzt, alles hat wissenschaftlich Hand
und Fuß und sieht in den eleganten Ar-
chitekturen wirklich gut aus. Genau wie
die Stadtvillen, die jeweils Pablo Picas-
so, Gustave Moreau, Auguste Rodin, Ed-

gar Degas oder Victor Hugo gewidmet
sind: hoch modernisierte Kleinode, mit
Garten und gusseisernen Verzierungen,
wie man sie in Italien, Deutschland oder
Amerika vergeblich sucht. Auch die
Nachkriegs- und Gegenwartskunst sieht
in Paris oft hochwertiger aus als anders-
wo. Hans Hartung wirkt im Musée d’Art
Moderne (bis 1. März) wie eine Neuent-
deckung. In der Monnaie de Paris, der
alten Münzprägeanstalt am Pont Neuf,
gefällt die Soloschau mit Kiki Smith (bis
9. Februar). Das Jeu de Paume zeigt die
fragilen Fotos von Peter Hujar (bis 19.
Januar). Und im Palais de Tokyo dreht
sich sowieso alles um die Zukunft der
Kunst: Im Februar eröffnen gleich vier
Ausstellungen, darunter eine große In-
stallation von Ulla von Brandenburg.

Die Zukunft des Kunstmarkts spielt
sich derzeit vor allem in Romainville
nordöstlich des Stadtrings ab, wo ein
neuer Galerie-und-Atelier-Komplex in
einem ehemaligen Industrieareal ent-
standen ist – unweit von Pantin, wo Ro-
pac und Gagosian ihre zweiten, monu-
mentalen Ausstellungshallen haben und
wo auch das Centre national édition art
image beheimatet ist. Seit Oktober stel-
len fünf Galerien – Air de Paris, Jocelyn
Wolff, In Situ Fabienne Leclerc, Imane
Farès and Sator – auf einem elftausend
Quadratmeter großen Gelände namens
Komunuma aus, was den Geist von Zu-
sammenhalt beschwören soll (neue
Ausstellungen ab 12. Januar). Wolff, Sa-
tor und Farès werden auch ihre Stand-
orte in der Innenstadt behalten, die an-
deren zwei sind komplett hergezogen. 

In dem Komplex wird es demnächst
auch Ausstellungsräume für junge
Künstler geben: die Künstlerresidenz
der Fondation Fiminco und die Künst-
lervereinigung Jeune Création. Weitere
Galerien sowie das regionale Kunstzen-
trum Frac Île-de-France/Les Réserves
wollen bald herziehen. Das Projekt geht
zurück auf Anne Hidalgo, die erste Bür-
germeisterin von Paris. Sie hat die kul-
turelle Nutzung der Gegend verfügt –
als eine Art Testballon für das jahrelan-
ge Bestreben der Stadt, „Grand Paris“
als Kulturstandort zu beleben. 

Doch es gibt auch Adressen im Zen-
trum der Metropole, die man nicht au-
tomatisch kennt. Etwa die Maison
Européenne de la Photographie, die Ur-
sula Schulz-Dornburgs stille Fotos von
Bushaltestellen zeigt (bis 16. Februar).
Oder die Cinémathèque française: Sie
widmet sich gerade dem Thema Vampi-
re (bis 19. Januar). Das Musée de Cluny
besticht mit Stickereien aus dem Mit-
telalter (bis 20. Januar). Und im frisch
renovierten Musée de la Vie romantique
eröffnet im Februar eine Ausstellung
über das Romantische in der zeitgenös-
sischen Kunst.

Das vielleicht derzeit relevanteste
Haus ist das Musée du quai Branly, das
eine der weltweit besten Sammlungen
nichtwestlicher Kunst besitzt (und eini-
ge koloniale Artefakte wohl bald restitu-
ieren muss). Hier lernt man auch So-
muk kennen (bis 8. März), den ersten
modernen Künstler aus dem Pazifik, der
Jean Dubuffet zum Vorbild gereichte.
Überhaupt ist der Horizont bildender
Kunst in Paris weiter geöffnet als bei-
spielsweise in Deutschland. Im 2017 ein-
geweihten Musée Yves Saint Laurent

sind die Originalentwürfe des Designers
so voller Fantasie und Kunstfertigkeit,
dass man ihnen die bloße Zuordnung
zur Mode absprechen muss. Das Musée
des Arts Décoratifs feierte kürzlich groß
Gio Ponti und gerade die Plakatkunst
aus Kuba (bis 2. Februar). 

Vor allem aber sind es die abseitigen
Entdeckungen, die Paris’ Ruf unterwan-
dern, nur das teure Establishment zu
bedienen. So wartet das Musée d’Orsay
im März 2020 mit der ersten Ausstel-
lung von Léopold Chauveau auf – einem
Arzt, der Anfang des 20. Jahrhunderts
wundersame Skulpturen und Zeichnun-
gen kleiner Monster schuf, die der Welt
bisher verborgen blieben. Und gegen
Ende dieses Jahres soll endlich das
Musée de la Chasse et de la Nature wie-
dereröffnen: Der kleine Palast mitten
im Marais hat etwas von einer Wunder-
kammer, in die immer wieder auch zeit-
genössische Kunst eingeschleust wird.
Die Liste ließe sich endlos fortführen. 

Und während man versucht, die Viel-
falt zu bewältigen, antwortet Paris mit
seinen Parks, Prachtfassaden und Art-
déco-Brasserien auf jede Erschöpfung
mit einer Oase. Ja, die Stadt ist sehr teu-
er, man steht dauernd im Stau, und
manchmal raubt einem das aristokrati-
sche Flair den letzten Nerv. Doch die
Inspiration, die sie über einem ausgießt,
ist es allemal wert.

Paris holt auf. Ein Grund ist das neue Galeriequartier Komunuma, wo Air de Paris Sturtevant zeigt (ab 12. Januar): „Cut & Run Productions Chick Things“, 2006
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Nirgendwo ist mehr
Kunst zu sehen als
in Paris. Und schon
gar nicht so gute:
Mit dem neuen
Jahrzehnt ist die
lange abgemeldete
Stadt wieder da

Die Verdichtung des Trends

Raphaël Denis, „La loi normale
des erreurs – LY 13“, 2019
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Ein Bild von Marlene Dumas

Mein persönlicher Wendepunkt war
eine Ausstellung von Marlene Dumas:
„Suspect“ in der Fondazione Bevi-
lacqua La Masa in Venedig im Jahr
2003. Eigentlich liebte ich alte Meis-
ter, seit ich ein Kind gewesen war. Erst
als ich im Palazzo Reale von Mailand
die Schau „Von Monet bis Picasso“ mit
all den Meisterwerken aus dem Mos-
kauer Puschkin-Museum sah, begann
ich mich auch moderner und zeitge-
nössischer Kunst zu nähern. Ich war
fasziniert, aber gleichzeitig fehlte mir
das Wissen, um diese Arbeiten zu ver-
stehen. Es verwunderte mich, dass sie
von der Kritik so wertgeschätzt wur-
den. Also fing ich an selbst zu graben
und der Gegenwartskunst auf den
Grund zu gehen, ich wollte Antworten
auf meine Fragen.

Zur gleichen Zeit verschlang ich ei-
ne populäre Fernsehsendung, „Tele-
market“, in der moderne und zeitge-
nössische Kunstwerke verkauft wur-
den. Ich war 15 Jahre alt und förmlich
besessen. Ein Jahr lang habe ich jede
Folge geschaut, um mehr über die ge-
heimnisvolle Welt des Kunstmarkts zu
lernen. Meine Sehnsucht führte mich
bald in die Enzo Cannaviello Gallery
in Mailand. Einige Sommer lang durf-
te ich dort arbeiten und konnte viele
Bilder großer deutscher und österrei-
chischer Maler sehen. Allerdings ver-
stand ich immer noch nicht viel mehr
über die Kunst. Und ich konnte nicht
einmal mit Gewissheit sagen, ob ich
mit meiner Leidenschaft nun lieber
Kurator oder Händler werden sollte.
Damals dachte ich noch, die beiden
Berufe wären in etwa dasselbe. 

Um besser zu verstehen, wie man
Ausstellungen macht, heuerte ich als
Assistent des Kritikers und Kurators
Gianni Romano an, der seinerzeit mit
wichtigen zeitgenössischen Künstlern
wie Maurizio Cattelan arbeitete. Ro-
mano kuratierte auch jene Ausstellung
„Suspect“ von Marlene Dumas, und
ich half ihm bei der Organisation. So-
bald ich die Bilder gesehen hatte, war
ich völlig von Sinnen und fühlte, unbe-
dingt eines kaufen zu müssen. Vor der
Vernissage haben wir ein Abendessen
veranstaltet, und Dumas machte ein
paar Zeichnungen, die sie an die Kin-
der im Restaurant verschenkte. Auch
für mich hatte sie ein Bild gezeichnet,

aber als sie es mir geben wollte, ging
ihr Manager dazwischen und zerriss
das Bild vor meinen Augen. Ich war so
schockiert und wütend, dass ich wäh-
rend des gesamten Abends kein Wort
mehr herausbrachte. 

Ich wartete ein paar Tage und bat
Romano, mich mit Dumas zusammen-
zubringen oder wenigstens mein Kauf-
interesse zu vermitteln. Ich habe we-
der eine Antwort bekommen, noch
konnte ich jemals zu ihr vordringen.
Also versuchte ich über andere Wege,
eine Arbeit zu kaufen. Ich wandte
mich an ihren damaligen Galeristen,
Pasquale Leccese. Der zögerte, weil er

sich fragte, wie ich mir überhaupt eine
Arbeit von Marlene Dumas leisten
könnte. Ich war zwanzig und wurde
nicht ernst genommen. Ein Jahr zuvor
hatte ich Leccese schon gebeten, mir
ein Bild des italienischen Malers Ga-
briele Picco zu verkaufen, und schon
da hatte sich der Händler geweigert.
Wie auch immer, nach der Ausstellung
in Venedig explodierte Dumas’ Karrie-
re, ihre Preise wurden monströs teuer
– und ich werde wohl nie mehr ein Du-
mas-Bild kaufen können.

Mich selbst hat diese Episode aber
entscheidend vorangebracht. Seitdem
weiß ich, worauf es als Galerist an-
kommt: die besten Künstler zu finden
und direkt persönlich mit ihnen zu ar-
beiten. (Aus dem Englischen von Marcus
Woeller)

WAS ICH WILL

HIER SCHREIBEN GALERISTEN ÜBER DIE

BESTE KUNST IHRER KONKURRENTEN.

HEUTE: THOMAS BRAMBILLA. 

ER BETREIBT EINE GALERIE IM NORD-

ITALIENISCHEN BERGAMO

Marlene Dumas, „Re-incarnation“,
2003. Die Künstlerin wird in Europa
von den Galerien Paul Andriesse 
(Amsterdam), Xeno X (Antwerpen)
und Frith Street (London) vertreten
PETER COX, EINDHOVEN


