
ger Position als in Wasser gespiegelte Buchstaben projiziert erscheinen. In Verbindung 

mit den unter diesen stehenden Holzlatten und Keilrahmen sowie mit den in den Vitrinen 

ausgestellten Barockskulpturen entstand hier ein offentliches Gesamtkunstwerk, das 

Sinnzusammenhange zwischen der Kunst und ihrer Rezeption thematisiert.

Die 14 Frankfurter Arbeiten fordern als ’Katalysatoren’ zur Diskussion uber die Not- 

wendigkeit von Veranderungen unserer bffentlichen Raume auf, regen zum Nach- und 

Umdenken an, zeigen mogliche neue Ansatze der kunstlerischen Stadt- und Umweltge- 

staltung. Der Begriff der Offentlichkeit wird sich fiir manchen Betrachter nach einer zu- 

falligen Begegnung mit einzelnen Werken oder nach einer gezielten Begehung der 

Ausstellung etwas differenzierter fassen lassen. Nicht representative, sondern kommuni- 

kative Werte sollen durch den kunstlerischen Beitrag am offentlichen Raum entwickelt 

werden. Stadtraume mtissen neue Erlebnisqualitaten erhalten. Um die ’kritischen’ Punk- 

te in einer Architektur-, Stadt- oder Naturlandschaft aufzuspiiren, miissen die Stadte ent- 

sprechende Kiinstler auswahlen und gemeinsam mit ihnen gestalterische Konzepte 

entwerfen. In diesem Konzeptbereich mussen auch Modelie miteinbezogen werden, die 

fiir eine Veranderung bestehender Architektur- und Stadtlandschaften eintreten.

Rolf Lauter

Rezensionen

ROSARIO DE SIMONE, Ch. E. Jeanneret — Le Corbusier. Viaggio in Germania 

1910—1911. Rom, 1989 (Officina, 6, nuova serie). 182 Seiten, 236 Abbildungen. 

L 22.000 (DM 46,—). — CHRISTIAN SUMI, Immeuble Clarte Genf 1932 von Le Cor

busier und Pierre Jeanneret (Institut fiir Geschichte und Theorie der Architektur, Eidge- 

nossische Technische Hochschule Zurich). Ziirich, Ammann Verlag 1989. 169 Seiten, 

zahlreiche unnumerierte Abbildungen. SFR 135,—. DM 150,—.

Wohl kein anderer Architekt des 20. Jahrhunderts hat schon zu Lebzeiten so viel An- 

stoB erregt, aber auch so viel offentliche Wirkung erzeugt wie Le Corbusier. Schon 1944 

wurde dem damals 58jahrigen eine erste Monographic gewidmet (Maximilien Gauthier, 

Le Corbusier ou VArchitecture au Service de I’Homme, Paris 1944), und seitdem ist sein 

GEuvre Gegenstand zahlreicher Gesamtdarstellungen und Untersuchungen zu Einzel- 

werken und Werkgruppen sowie zu bestimmten Aspekten geworden. Hat man zunachst 

versucht, des kreativen Phanomens Le Corbusier iiberhaupt habhaft zu werden, wobei 

vor allem seine Rolle als „Vater der Moderne” im Vordergrund stand, so wurde er spa- 

ter fiir das Scheitern der modernen Architektur zur Verantwortung gezogen. Sein hun- 

dertster Geburtstag 1987 fiel zwar in die Zeit iiberwiegend kritischer Auseinander- 

setzung mit dem iibermachtigen Vorbild, wurde aber dennoch zur weltweiten Jubelfeier. 

Vor allem die Schweiz entdeckte ihren lange Zeit vergessenen Sohn und erhob ihn in 

den Rang eines Nationalhelden: Sein Konterfei wird eine Banknote schmticken, und der 

neue zwischen Ziirich und Paris verkehrende Schnellzug tragt seinen Namen; Monaco, 

Heimat seiner Frau Yvonne, widmete ihm eine Briefmarke. Die zahllosen, meist als
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Uberblick angelegten Ausstellungen brachten auch einige bislang kaum beachtete Facet- 

ten des vielseitigen Kiinstlers ans Licht. DaB sich der schon friiher geauBerte Verdacht, 

seine Gemalde, Zeichnungen und Skulpturen blieben hinter den Werken seiner Vorbil- 

der Picasso, Leger und Matisse deutlich zuriick, erhartet hat, macht jedoch eine Beschaf- 

tigung mit ihnen nicht uberfliissig: Bei genauer Analyse ist durch sie ein vertieftes 

Verstandnis der Formphantasie des Architekten Le Corbusier zu erwarten.

Eine zweite Annaherungsmbglichkeit bietet die Suche nach den Wurzeln. Hatte schon 

1971 Paul Turner mit seiner Rekonstruktion der literarischen Kenntnisse des jungen Le 

Corbusier die Berechtigung einer solchen Fragestellung gerade bei einem Kiinstler be- 

wiesen, dessen Ausbildung so wenig geradlinig verlaufen ist, so hat man sich in seiner 

schweizerischen Geburtsstadt La Chaux-de-Fonds mit zwei Ausstellungen des maleri- 

schen und des architektonischen Friihwerks von „Le Corbusier avant Le Corbusier” an- 

genommen. Den Lehr- und Wanderjahren, vor allem der Orientreise, hat sich in einer 

materialreichen Studie Giuliano Gresleri gewidmet, der auBerdem mit der Faksimile- 

Edition der in dieser Zeit entstandenen Tagebiicher eine neue Quelle erschloB und den 

Toscana-Aufenthalt des jungen Schweizers zum Thema einer weiteren Ausstellung 

machte. Die dritte dieser — in der Tradition des klassischen „Grand Tour” unternomme- 

nen — Reisen, den Studienaufenthalt in Deutschland (mit Unterbrechungen von April 

1910 bis Marz 1911), hat jetzt Rosario de Simone untersucht.

Le Corbusier hat zu Beginn des Jahres 1910 zunachst einige Monate in Miinchen ver- 

bracht, dann mehrere Rundreisen unternommen und schlieBlich im Berliner Baubiiro 

von Peter Behrens hospitiert, um noch einmal fiir einige Wochen nach Miinchen zuriick- 

zukehren. Was suchte der spatere iiberzeugte Wahlfranzose in Deutschland? Spiritus 

rector der Hinwendung zum Nachbarland war Charles L’Eplattenier, Lehrer an der 

Kunstschule in La Chaux-de-Fonds und Mentor des angehenden Architekten, der seinen 

Schuler dem zwischen Frankreich und Deutschland ausgetragenen „combat des gouts” 

aussetzen wollte. In erster Linie L’Eplatteniers Interessen ist Le Corbusier damals ge- 

folgt: Im Hinblick auf die geplante Reform des heimatlichen Kunsthandwerks sollten ge- 

nauere Informationen fiber das Zusammenspiel von Kunst und Industrie vor allem im 

Werkbund eingeholt und dariiber hinaus eine von Lehrer und Schuler gemeinsam ge

plante Studie zu stadtebaulichen Fragen ausgearbeitet werden. Die an Camillo Sittes 

Schrift Der Stadtebau nach seinen kunstlerischen Grundsatzen orientierte Studie sollte 

am Beispiel deutscher Stadte eine Reihe stadtebaulicher Grundregeln vorstellen und 

schlieBlich in konkrete Verbesserungsvorschlage fur La Chaux-de-Fonds miinden. Wohl 

ebenfalls auf L’Eplatteniers Betreiben beauftragte die Kunstschule ihren Absolventen 

zudem mit einer Untersuchung fiber „Le Mouvement d’Art Decoratif en Allemagne”, 

in der auch die Methoden kiinstlerischer und kunsthandwerklicher Ausbildung in 

Deutschland Beachtung finden sollten. Neben den Wiinschen des Lehrers war das Han- 

deln des angehenden Architekten in Deutschland durch den Vorgang der beruflichen 

Selbstfindung bestimmt. Er hatte sich einer schulmaBigen Unterweisung und dem Er- 

werb des Architekturdiploms stets verweigert und fiir seinen Ausbildungsweg ein Pro- 

gramm entworfen, das ein auf Eigeninitiative beruhendes Selbststudium mit der 

praktischen Tatigkeit fiir groBe Architekten verband. In Paris hatte Le Corbusier bereits 

fiir die „Pioniere des Stahlbetonbaus”, die Briider Perret, gearbeitet; ein Weg, der in
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Deutschland fortgesetzt werden sollte. Bei der Suche nach einem technisch fortschrittli- 

chen Architekten fiel seine Wahl zunachst — trotz dessen eher konservativer, regional 

gebundener Formensprache — auf Theodor Fischer. Platzmangel in dessen Atelier und 

die Erkenntnis, daB die interessanteren Architekten in Berlin zu finden seien, fiihrten ihn 

schlieBlich zu Peter Behrens.

Anhand zahlreicher Quellen (Briefe an den Lehrer, an El tern und Freunde, Tage- 

bucheintragungen, Photographien und Skizzen) macht Simone die Aktivitaten Le Corbu

siers in Deutschland en detail nachvollziehbar. DaB gerade die in Berlin verbrachten 

Monate einen radikalen, sein weiteres Schaffen bestimmenden Wandel der asthetischen 

Wertvorstellungen Le Corbusiers bewirkt haben, ist ein eher unerwartetes Ergebnis sei

ner Untersuchung. Nicht nur das Erlebnis der im Aufbruch begriffenen GroBstadt selbst, 

sondern auch der Wettbewerb „GroB-Berlin” mit den Entwiirfen zur Stadterweiterung 

hat dazu beigetragen, daB mit Sitte auch das Idealbild der mittelalterlichen Stadt mit ih- 

ren gewachsenen Strukturen, die Le Corbusier unter anderem in Ntirnberg, Rothenburg 

und Bamberg untersucht hatte, iiberholt schien. An seine Stelle trat die Idee der geome- 

trischen, weitraumigen Stadtplanung des Barock und Klassizismus, die Vorstellung vom 

absolutistischen Zugriff, den er selbst spater in den Entwiirfen zur Stadt des 20. Jahrhun- 

derts in radikaler Form praktiziert. Auch der zuvor bewunderte Fischer fallt in Ungna- 

de; seine kunstlerischen Ambitionen kann der gelauterte El eve nun nicht mehr 

verstehen. Die „gliickliche asthetische Entwicklung”, die Le Corbusier fur sich selbst 

konstatiert, markiert jedoch keinen glatten Schnitt, keinen volligen Bruch mit der eige- 

nen Vergangenheit. Als Beispiele fiir das wenigstens teilweise Weiterleben einer recht 

konventionellen Architekturauffassung nennt Simone die Villen Jeanneret und Favre in 

der Schweiz und die 1917 entworfene Arbeitersiedlung St. Nicolas d’Alieremont, deren 

Hauser Spitzdacher tragen. Ebenso erfahrt Sitte mit Le Corbusiers Entwurf einer Gar- 

tenstadt fiir La Chaux-de-Fonds (1914) eine erneute Reverenz. DaB auch Theodor Fi

scher den jungen Architekten nachhaltiger beeindruckt hat, als man es nach Simone 

vermuten mbchte, belegt ein Brief, den Le Corbusier aus AnlaB des 70. Geburtstages 

im April 1932 an diesen richtete, und in dem es heiBt: „Votre oeuvre, entre toutes, por- 

tait une legon. De cette periode de 1910, c’est celle que je retiens (et non pas d’autres 

plus tapageuses)”.

Mit seiner Studie zum Deutschlandaufenthalt hat Rosario de Simone eine Liicke in der 

kunstlerischen Biographie Le Corbusiers geschlossen und auf eine fiir dessen zukiinftige 

Entwicklung bedeutsame Etappe aufmerksam gemacht. Der Leser erfahrt, womit sich 

Le Corbusier beschaftigt, welche Kontakte er gekniipft, welche Museen und Ausstellun- 

gen er besucht hat. Er erfahrt jedoch nicht, was Le Corbusier nicht besichtigt, was er 

ausgeklammert hat. Die groBen Kunstsammlungen beispielsweise langweilen ihn, die 

Alte Pinakothek in Miinchen sagt ihm gar nichts, die Berliner Nationalgalerie floBt ihm 

bis auf drei Bilder von Cezanne Abscheu ein, und die Architekten der groBen Museums- 

bauten, immerhin Klenze und Stiller, finden keine Beachtung. Auch fiir Schinkel hat er, 

bevor Behrens gleichsam darauf besteht, keinen Blick. Uniiberwindbar erscheint ihm die 

Kluft zwischen den nationalen Kunstcharakteren, die „nordische Gotik” beriihrt ihn 

nicht, der Kblner Dom wird mehr oder weniger ignoriert, „mes gouts sont latins”. Fiir 

den spateren erklarten Gegner jedes Ornaments und den Verfechter glatter, kubischer
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Baukorper dagegen iiberraschend ist die Vorliebe fur das Rokoko: Sanssouci erscheint 

ihm von „makelloser Schbnheit”, die Wiirzburger Residenz findet seinen ungeteilten 

Beifall. Erklart sich der Autor dieses Phanomen als eine gleichsam logische Etappe in 

der „Geschmacksentwicklung” Le Corbusiers, eine Stufe auf dem Weg von der Regio- 

nalarchitektur zu den geometrischen Formen der Antike, so bleibt dies letztlich unbefrie- 

digend. Als Meilensteine hatten sich andere, dem jungen Architekten damals 

gleichermaBen zugangliche Stilformen, wie etwa die rationale Architektur des franzdsi- 

schen Klassizismus, Schinkel Oder die Revolutionsarchitektur angeboten. Die Einbin

dung des Deutschlandaufenthalts in eine weitraumigere Perspektive, der Vergleich mit 

dem Deutschlandbild anderer Besucher aus dem franzdsischen Sprachraum, etwa 

Viollet-le-Ducs, konnte hier vielleicht zusatzliche Aufschliisse bringen.

Auch die Zeichnungen Le Corbusiers waren noch auf andere Gesichtspunkte hin zu 

befragen, wie ihren Rang in dem von ihm zusammengetragenen Dokumentationsmate-  

rial, und vor allem eine Abgrenzung zur Photographic zu leisten. Hat er zeichnerisch 

die Blickwinkel festgehalten, die er nicht als Photographien erwerben konnte? Ist dies 

die Wahrnehmung des Architekten Oder des Maiers Le Corbusier? Da aus den Bildunter- 

schriften nur selten hervorgeht, ob es sich bei den abgebildeten Photographien um solche 

von Le Corbusier angefertigte oder gekaufte oder aber um Erganzungen des Autors han- 

delt, verlauft auch der Versuch einer eigenen Beantwortung dieser Frage im Sande. Die, 

abgesehen von zahlreichen Schreibfehlern besonders bei deutschen Eigennamen, sorg- 

faltige Studie Simones macht einerseits Le Corbusiers Wege nachvollziehbar, und infor- 

miert andererseits fiber die wichtigsten kulturellen Stromungen in Deutschland. Als 

Erganzung konnte man sich eine mehr auf die Zeichnungen selbst konzentrierte Untersu- 

chung vorstellen, bei der das konkrete Weiterleben der Deutschlandeinfliisse in seinen 

Bauten zur Sprache kame; zudem versprache eine vollstandige Ausgabe der Briefe des 

jungen Le Corbusier eine amiisante und psychologisch aufschluBreiche Lektiire.

Auch Christian Sumi zeigt in seiner Monographic, daB die Gestalt des Genfer Miets- 

hauses Clarte auf friihe Reiseeindriicke zuriickgeht, namlich auf das 1907 und 1911 be- 

suchte Kartauserkloster bei Florenz. Dabei verweist er nicht nur auf die bekannte 

Ubereinstimmung in der Gesamtdisposition, sondern kann mit einer Gegeniiberstellung 

von Monchszelle und Einzelwohnung zeigen, wie genau Le Corbusier die raumliche An- 

lage der Zelle — bei den Kartausern ja eher ein Appartement — auf die Verteilung der 

Zimmer iibertragt. Tradition vermischt sich hier mit modernster Technik: Angeregt von 

dem Genfer Industriellen Edmond Wanner, der auch an der Errichtung des Hauses betei- 

ligt war, hat Le Corbusier, zusammen mit dem technisch versierteren Partner Pierre Je- 

anneret, hier zum ersten Mai eine reine Stahlkonstruktion verwendet, die aus 

vorfabrizierten Serienteilen in Trockenbauweise errichtet wurde. In technischer Hinsicht 

war die Maison Clarte ein Pilotprojekt. Es ist daher nur konsequent, wenn Sumi nicht 

den kunstlerischen EntwurfsprozeB, sondern die Konstruktion selbst in den Mittelpunkt 

seiner Monographic stellt, die er mit exzellenten Photos aus der Erbauungszeit und eige

nen Zeichnungen technischer Details dokumentiert. Einzelheiten werden so in ein neues 

Licht geriickt: Die vorgehangten Balkone nehmen ein spater unentbehrliches Element 

der Architektursprache Le Corbusiers, den Sonnenbrecher, vorweg; die iiberdimensio- 

nierten Betonschachteln der Eingange erscheinen als ironische Reminiszenz ehrfurchtge-
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bietender Portale des Mietshauses friiherer Jahrhunderte, wobei die Tradition so weit 

beriicksichtigt wird, daB selbst die unvermeidlichen Geranien der Concierge ihren Platz 

finden. Ein vollig neues Element ist das transparente Treppenhaus: Neben der iiblichen 

Belichtung von oben schaffen hier Glasbausteine zusatzliche Helligkeit, die in Treppen- 

podeste und -stufen eingelegt sind. Zwar laBt die Verwendung von Gias, wie Sumi an- 

hand von Detailvergleichen nachweist, weniger Parallelen zu der gleichzeitig erbauten 

„Maison de Verre” (Paris, Chareau und Bijvoet) erkennen als haufig angenommen: Fur 

die Treppe konnen jedoch zumindest Verwandte benannt werden. Ist die durchbrochene, 

um einen leeren Kern gefuhrte eiserne Wendeltreppe von Schinkel in SchloB 

Granitz/Riigen eher ein entfernter Ahnherr, so kann die Treppe in Bruno Tauts Glas- 

haus fiir die Kolner Werkbundausstellung (1914) — die Le Corbusier iibrigens besucht 

hat — durchaus als unmittelbarer Vorlaufer gelten. Wie bei Le Corbusier sind auch hier 

die Vorzeichen umgekehrt, wenn die Treppe nicht mehr als solides, gefahrlos begehba- 

res Element, sondern als schwebende Briicke uber einem sich immer weiter ausdehnen- 

den Abgrund erscheint.

Solche und andere architektonischen Innovationen sind, wie Sumi nachweist, aus dem 

hier besonders fruchtbaren Dialog zwischen Architekt und Bauherrn entstanden. Die 

Kombination von bodenstandiger Kritik des Fachmannes Wanner mit Le Corbusiers Fa- 

higkeit zur undogmatischen, fast spielerischen Weiterentwicklung von Ideen war wohl 

ein Idealfall. DaB Le Corbusier an der Variation auch dann SpaB hatte, wenn sie seine 

zuvor errichteten Theoriegebaude zum Wanken brachte, zeigt Sumi in einem Kapitel, 

das dem Weiterleben des Montagesystems und seiner Auswirkung auf spatere Entwiirfe 

gewidmet ist. Fiir Nicht-Architekten weniger leicht nachvollziehbar ist Sumis Versuch, 

die Verarbeitung des GrundriBschemas, das den Maison Clarte-Wohnungen zugrunde 

liegt, im CEuvre Le Corbusiers weiter zu verfolgen. Leuchtet die Gegeniiberstellung von 

„freien” GrundriBelementen wie den kurvigen Wanden vieler Raume mit den Objekten 

auf seinen Gemalden aus derselben Zeit noch durchaus ein, laBt sich das zur Konstante 

erhobene Prinzip der Bandzonen als kontinuierliches Entwurfselement nicht in alien Fal

len durchhalten: Hier entstehen dann tatsachlich auch im Text „nutzungsneutrale 

Zonierungsmuster”. Mit dem Abdruck samtlicher Ausfiihrungsplane und der Betonung 

technischer Ablaufe wendet sich Christian Sumi in erster Linie an Architekten. LaBt man 

sich auf die ungewohnliche Vorgehensweise ein, so bffnen seine Erkenntnisse den Blick 

fiir das Spannungsfeld von kunstlerischen Vorstellungen und technischen Bedingungen; 

die Studie regt dazu an, dieses Spannungsfeld auch fur andere Situationen zu unter- 

suchen.

Karen Michels

Varia
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