
gehalten sind, im Bewusstsein, dass ein dunkleres Umfeld die 
differenzierte Wahrnehmung der Bilder wesentlich erleichtert.
Eine weisse Wand hat ja eine Art Gegenlichteffekt zur Folge und ist 
aus dieser Sicht als Bildhintergrund und Ausstellungsfläche wenig 
geeignet. Ganz wesentlich ist bei den Berner Ausstellungsräumen 
auch, dass die Lichtumlenkelemente aus Aluminium gefertigt sind, 
einem Material, das bei richtiger Ausformung trotz hohem 
Reflexionsgrad eine Eigenleuchtdichte aufweist, die nur 
unwesentlich über derjenigen der Ausstellungswände liegt. Auch 
hier wieder ein ganz erheblicher Unterschied zum 
Ausstellungsraum mit einer diffusen, strahlenden Lichtdecke, die in 
jedem Fall immer hellster Bereich des'ganzen Raumes ist. Die 
Böden im ganzen Haus haben einen dunklen Farbton (geölter 
Basalt) um zu verhindern, dass sich deren Fläche in den zum Teil 
verglasten Bildern, spiegelt. In ihrer Gesamtheit, alles 
Massnahmen, die davon ausgehen, die Voraussetzungen für die 
Wahrnehmung der Bilder zu optimieren.

Die Zusammenarbeit
Es versteht sich, dass ein solches Konzept nur in Zusammenarbeit 
mit einem Fachmann entstehen konnte, der in der Lage ist, die 
Prozesse der optischen Wahrnehmung (soweit es sich um 
fassbare und messbare Bereiche handelt), zu objektivieren, 
konkrete Massnahmen vorzuschlagen und die notwendigen 
Elemente (Sonnenschutz, Lichtumlenkung usw.) zu entwickeln, die 
es braucht, um den in der Theorie genannten Ansprüchen gerecht 
zu werden. Dabei muss wohl klargestellt werden, dass es beim 
Kunstmuseum Bern nicht um die ungewöhnliche oder 
abweichende Anwendung bekannter, existierender Teile gehen 
konnte, sondern um Neuentwicklungen von Grund auf. Der Neubau 
des Berner Kunstmuseums ist so wie er heute dasteht ein Werk 
aus Architektur und (Licht-) Ingenieurbaukunst. Zum anderen ist er 
aber auch das Resultat der Zusammenarbeit mit dem Künstler 
RémyZaugg. Beigezogen, um die graue Farbe für die ' 
Ausstellungsräume zu entwickeln, ergab sich zwischen Zaugg und 
uns ein Dialog, der uns erst eigentlich bewusst werden liess, wie 
einfach die Architektur in einem Museum tatsächlich sein muss, 
wenn sie nichts weiter sein will als möglichst selbstverständlicher 
Hintergrund für die ausgestellten Werke. Nicht die Ablesbarkeit des 
konstruktiven Aufbaus sollte-wie wirs gewohnt waren - im 
Vordergrund stehen, die Zurückhaltung den Kunstwerken 
gegenüber, wurde durch Zaugg's Einfluss zum ersten und obersten 
Gebot. (Für das Kunstwerk, so heisst auch folgerichtig das Buch 
von RémyZaugg, erschienen im Ammann-Verlag in Zürich, in dem 
die Grundsätze und der Werdegang des Projekts genauestens 
beschrieben sind.) Nun, solche Zusammenarbeit ist natürlich nicht 
das Resultat eines Zufalls, sie ergibt sich auch nicht von selbst.
Hier geht es nicht um die Verbesserung oder Bereicherung eigener 
Ideen durch den Zuzug von Fachleuten, vielmehr ist ein solches 
Verhalten der Ausdruck einer Suche nach Elementen und 
Einflüssen, die die Architektur weg vom Zufälligen hin zum
Zwingenden, weil Begründeten führen sollen. „ , _
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sombre facilite la perception nuancée des tableaux. Un mur blanc 
provoque en quelque sorte un effet de contre-jour; de ce point de 
vue, il est peu approprié comme arrière-plan et surface de 
présentation pour les tableaux. Il est également très important que 
les éléments permettant de canaliser la lumière dans les salles 
d'exposition soient réalisés en aluminium, un matériau qui, s'il est 
bien façonné, présente malgré son degré élevé de réflexion une 
densité lumineuse propre faiblement supérieure seulement à celle 
des parois supportant les œuvres. Ce point constitue à nouveau 
une différence très notable par rapport aux salles d'exposition 
éclairées par une lumière diffuse émanant du plafond, qui est 
toujours le point le plus lumineux de toute la pièce. Les sols de tout 
le bâtiment sont de couleur sombre (basalte lubrifié) pour éviter 
qu’ils se reflètent sur les tableaux, en partie sous-verre. Toutes ces 
mesures ont été prises dans le but de permettre une perception 
optimale des tableaux.

La collaboration
Il est clair qu'un tel concept ne pouvait s'élaborer qu'en 
collaboration avec un spécialiste à même d'objectiver les 
processus de la perception optique (dans la mesure où il s'agit de 
domaines que l'on peut appréhender et mesurer), de proposer des 
mesures concrètes et de concevoir les éléments (protection contre 
le soleil, canalisation de la lumière, etc.) nécessaires pour répondre 
aux exigences posées dans la théorie. Il convient, en effet, de 
relever qu'il ne pouvait s'agir, dans la construction du musée 
bernois, d'applications inhabituelles ou anormales d'éléments 
existants et connus, mais bien de nouveautés à créer. Tel qu'il se 
présente aujourd'hui, le nouveau musée bernois de l'art est un 
ouvrage d'architecture et d’art ingénieur (de la lumière). C'est aussi 
le résultat d'une collaboration avec l'artiste RémyZaugg, auquel 
nous avions fait appel pour définir la couleur grise des salles 
d'exposition. Il s'est établi un dialogue entre lui et nous qui nous a 
fait prendre conscience alors seulement à quel point l'architecture 
d'un musée devait être simple si elle ne voulait pas être autre 
chose qu'une toile de fond aussi sobre et naturelle que possible 
pour les œuvres exposées. L'apparence de la construction ne 
devait pas passer à l'avant-plan, comme nous en avions l'habitude. 
Sous l'influence de Zaugg, la retenue envers les œuvres exposées 
devint notre premier et principal impératif. (Les principes et 
l'évolution du projet ont été décrits exactement dans le livre de 
RémyZaugg, intitulé très justement«Für das Kunstwerk» (Pour 
l'œuvre d'art), paru aux Editions Ammann à Zurich). Une 
collaboration de ce genre n’est pas le fruit du hasard naturellement 
et elle ne s'établit pas d'elle-même non plus. Elle n'a pas pour but , 
d'améliorer ou d'enrichir des idées personnelles par le biais de 
spécialistes, mais elle est bien davantage l'expression d'une 
recherche d'éléments et d'influences qui doivent conduire 
l'architecture du hasard vers l'essentiel, parce qu'il est fondé.

A. du Fresne
Architecte FAS
Atelier 5

Bücher / Livres
Otto H. Senn

Evangelischer Kirchenbau 
im ökumenischen Kontext
Identität und Variabilität-Tradition und Freiheit

Vorwort von Dr Georg Germann 1983.120 Seiten. Broschur. 200 Zeichnungen, 
sFr. 30.-/ DM 35 - ISBN 3-7643-1 555-5 GTA 26

Der Kirchenbau interessiert hier aus dem Blickwinkel des 
Architekten, der sich vor die Aufgabe zu bauen gestellt sieht und 
den Ansprüchen des heutigen kirchlichen Lebens, soweit es in der 
Liturgie repräsentativ in Erscheinung tritt, die verbindliche Form zu 
geben. Die Befassung mit dem Entwerfen von Kirchenbauten in 
den fünfziger Jahren und die dadurch ausgelösten abwehrenden 
Reaktionen der bauenden Kirche bewogen den Verfasser, sich mit 
der Frage des modernen Kirchenbaus grundsätzlich 
auseinanderzusetzen. Ausgangspunkt bildete die Festellung der 
Diskrepanz zwischen dem Anspruch der Kirche und dem 
praktischen Bauen der Kirche.
Im vorliegenden Buch wird die aus immer wieder erneuten 
Beiträgen zur Diskussion des Kirchenbaus entwickelte Theorie 
vorgestellt und dokumentarisch belegt. Es geht darum, aufgrund 
der kritischen Wesensbestimmung des modernen Kirchenbaus die 
Voraussetzung zu schaffen für einen möglichen Ansatz zur 
Erneuerung des Kirchenbaus.
Otto H. Senn geht es um das Erkennen des modernen 
Strukturprinzips, das Liturgie und Raumkonzept durchwirkt hat. Die 
spezifische Problematik des Kirchenbaus heute beruht weder auf 
der neuen Bautechnik und Formensprache, noch auf dem Können 
der Architekten, dem Fehlen einer verbindlichen Festlegung 
formaler Art, wohl aber auf der ideologischen Voreingenommenheit

im Sinne des Kulturprotestantismus. Die Architektur ist von 
wesensfremden Auflagen zu befreien, die ihr der liturgische 
Funktionalismus und der Sakralismus anlasteten. Im Gegensatz zur 
Konvention des gerichteten Raums ist der offene Raum dadurch 
charakterisiert, dass die Ordnung der Versammlung nicht mehr auf 
ein Vorn und Ausserhalb fixiert ist.
Die kritische Distanznahme erlaubt, die reformatorische 
Überlieferung zu unterscheiden vom modernen Kirchenbau, diesen 
selbst als geschichtliche Epoche zu erkennen und derart dessen 
Geltungsanspruch zu relativieren.
Die theoretischen Ausführungen werden veranschaulicht durch 
eine ausgewählte Dokumentation des geschichtlichen Verlaufs. 
Senn hat für seine Darlegungen eine eigene Form schematischer 
Darstellung entwickelt. Mittels Diagramm und Innenansicht soll 
dem Leser Sichthilfe gegeben werden zur Wahrnehmung der für 
die Raumstruktur des jeweiligen Objektes ausschlaggebenden 
Elemente.
Im letzten Teil der Dokumentation schliesslich werden jene 
Vorschläge erörtert, die Ansätze bieten zu der geforderten 
Neuorientierung. Es sind dies, neben unzeitgemässen Sonderfällen 
moderner Bauten und neben einigen Entwürfen des Verfassers aus 
den fünfziger Jahren, Neubauten und bemerkenswerte 
Renovationen durch die Denkmalpflege in den siebziger Jahren.
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