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Furgler in der Weltkommission vertreten zu sein,
die unter der Präsidentschaft von Perez de Cuel-
lar einen Bericht über Kultur und Entwicklung
erarbeiten wird.

In der Schweiz werden die Ziele der UNESCO
von der Nationalen Schweizerischen UNESCO-
Kornmission verwirklicht. Ihre 45 vom Bundesrat
gewählten Mitglieder arbeiten in fünf Sektionen:
Erziehung und Gesellschaft, Sozialwissenschaften,

Naturwissenschaften, Kultur und Kommunikation,

die unter anderem öffentliche Seminare
und Tagungen über spezifische Themen
durchführen, im Bereich Kultur z.B. Ästhetik und
Erneuerung von Alllagsarchilektur des 20. Jahrhunderts,

Kulturgüter: zwischen Markt und Museum,
Fremde unter uns usw. Die nationale Schweizerische

UNESCO-Kommission ist auch an der
bevorstehenden Veröffentlichung eines Kunstführers
über die Stadt Bern durch die GSK eng beteiligt.

Die Vielfalt des Engagements der UNESCO

widerspiegelt sich in ihrer Publikation, dem
UNESCO-Kurier. Monatlich äussern sich darin
erstrangige Schriftsteller, Politiker, Künstler und
Wissenschaftler in grundsätzlichen Beiträgen zu
bestimmten aktuellen Fragen. Dabei werden Themen

behandelt, die direkt mit Kunst zu tun haben
(z.B. Strassenkunst) bzw. kultureller Natur sind
(z.B. Der Zeitbegriff, Fernsehen, Spiel] oder
Gegenwartsfragen betreffen (Apartheid, Gewalt,
Minderheiten] usw. Diese kulturelle Zeitschrift,
die weltweit in 32 Sprachen erscheint, ist bei
der Nationalen Schweizerischen UNESCO-Kom-
mission erhältlich (Jahresabonnement: Fr.42.-1.

Probe-Exemplare können gratis bei folgender
Adresse bestellt werden: Nationale Schweizerische

UNESCO-Kommission, EDA, Schwarztorstrasse

59, 3003 Bern, Tel. 031/3259292.
Madeleine Viviani

Echo

Echo

Eco

Zu Heft 3/1993

Dass in dem jüngsten Beitrag zum Berner Portal
erneut die Datierung zur Disposition gestellt
wurde, wunderte mich sehr, ist doch die von mir
vorgeschlagene Neudatierung (zwischen 1460 und
1485Ì in Fachkreisen - soweit ich sehen kann -
vollumfänglich akzeptiert worden (vgl. vor allem
die Rezensionen in ZAK 1991/4, NZZ vom
23.12.1991 und UKdm 1992/3).

Die in Anmerkung 4 auf Seite 331 gemachte
Behauptung, ich sei auf die von Luc Mojon im
Tympanon entdeckte Jahreszahl, die bislang eine
Datierung des Portals auf das Jahr 1495 rechtfertigte,
«nicht näher eingetreten», ist unrichtig. Wie in
meiner Dissertation nachzulesen ist, habe ich
mich ausführlich (S.81-83) der Problematik dieser
Ziffern gewidmet und bin aufgrund neuer
Überlegungen zu einem anderen Resultat gelangt als die
bisherige Forschung. Dabei habe ich mich nicht
nur auf den Deutschordensritter als Argument für
eine Neudatierung gestützt, wie in der .Anmer¬

kung erwähnt. Das Vorkommen dieses
Deutschordensritters im Tympanon - und zwar doch im¬

merhin auf Seiten der Erlösten - ist nur der
Schlusspunkt einer ganzen Kette von Indizienbeweisen,

die die Neudatierung vor allem auf bauliche

wie stilistische Untersuchungen abstützten
(siehe Diss. S.83-88). Diese neuen Erkenntnisse
fanden auch in den jüngsten Ausführungen zum
Münsterportal, in der 1993 erschienenen
Broschüre zur Ausstellung im Kornhaus Bern, ihren
Niederschlag: «Das rahmende Zierwerk und die
über 200 Figuren des Hauptportals hat Küng,
zusammen mit Gehilfen, anscheinend schon
zwischen 1460 und 1481/85 geschaffen» (L. Mojon).

Was die Beschreibung bzw. Darstellung des

ikonographischen Programms anbelangt, so ist
noch anzumerken, dass zwischen Hölle und Fegefeuer

doch ein Unterschied besteht und dass es
sich bei der rechts aussen in der ersten .Archivolte
sitzenden Figur nicht um einen «trommelnden
Oberteufel», sondern um einen Possenreisser,
eine Figur aus dem mittelalterlichen geistlichen
Schauspiel, handelt. .Auch dieses wäre in meiner
Dissertation nachzulesen gewesen.

Franz-Josef Sladeczek
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Neue Hochschulforschungen zur Schweizer Kunst

Nouvelles recherches universitaires sur l'art suisse

Nuove ricerche universitarie sull'arte svizzera

¦ marie alamir
Les paradoxes de l'insolence. Rodolphe Töpffer et ses
débuts de critique d'art à Genève: quelques jalons
Mémoire de licence, Lausanne 1992. - 91 pages+
6<1 pages d'annexés. - Adresse de l'auteur: chemin du
Dérochoz 10, 1801 Le Mont-Pèlerin
L'importante littérature artistique et critique qui a

contribué à faire de l'auteur des Réflexions et menus propos

d'un peintre genevois l'un des agents majeurs du
champ artistique genevois des années 1825-1845 n'a pas
encore suscité d'étude systématique. Si les pages célèbres

sur la peinture alpestre sont invariablement convoquées

pour rappeler le rôle déterminant de Töpffer dans
la genèse de la nouvelle école de peinture genevoise,
l'ensemble de cette production reste à envisager dans ses
principes, ses références et ses catégories d'analyses,
dans ses relations au contexte socio-culturel genevois
ainsi que dans ses implications idéologiques el politiques.

Une telle mise en perspective soulève des
problématiques diverses pour lesquelles les travaux font
souvent totalement défaut. Le présent mémoire, conçu
comme le début d'une recherche destinée à se poursuivre,

propose quelques jalons susceptibles de mieux
situer les textes publiés entre 1826 et 1832, en privilégiant
des sources qui n'ont pour la plupart jamais été exploitées

(manuscrits, correspondance, presse, archives des
institutions artistiques), en montrant les incidences capitales

de certains éléments biographiques (l'héritage
paternel, les liens au collectionneur F. Duval, la vocation
contrariée, la sédentarilé forcée) sur la nature des combats

et des valeurs défendues, en restituant les polémiques

et leurs enjeux, puis en mettant enfin ces premières
publications en parallèle avec l'œuvre graphique et
littéraire contemporaine mais inédite.

Le corpus hétérogène qui s'étend sur une vingtaine
d'années s'articule en effet autour d'une date-clé, 1832, à

laquelle Töpffer est nommé professeur à l'aVcadémie de
Genève, bastion du patriciat local. Avant 1832, c'est le

temps subversif des «Salons», de l'impudente critique
sociologique du milieu artistique genevois, de la défense
passionnée des artistes et de leurs intérêts, des attaques
violentes et répétées contre une élite accusée d'indifférence

coupable envers les beaux-arts indigènes; c'est le
temps de l'alacrité et de la fantaisie, de l'humour et du
travestissement, des vagabondages stylistiques entre
parodie et ironie. Dès 1832, et plus encore après 1834, année
qui voit Töpffer entrer au Conseil représentatif de
Genève dans les rangs conservateurs, le poids de l'inscription

sociale se fait sentir. Le fond comme la forme du
propos évoluent vers une critique didactique, édifiante,
programmatique et idéologique qui se résout en deux
grands thèmes: le paysage alpestre et l'histoire suisse,
illustrés par Alexandre Calarne et Léonard l.ugardon, les
deux peintres genevois dont Töpffer assure la promotion.

Le style se rallie à l'esprit de sérieux jusqu'à en de-
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Rodolphe Töpffer, «C'est un effet unique!
8,8x11,3 cm

plume et sépia,

venir parfois doctrinaire. Dans les années 1840, au plus
fort des luttes politiques qui voient s'affronter les
conservateurs et l'opposition radicale, Töpffer, pratiquant
l'amalgame de ses opinions réactionnaires et de ses
considérations artistiques, ira jusqu'à utiliser la critique
d'art comme tribune, à des fins partisanes.

Mais les premiers textes, comptes rendus d'expositions

et libres propos sur la politique artistique
genevoise, publiés anonymement sous forme de pastiches ou
d'apologues, témoignent d'une rare insolence. L'identification

des personnalités ou des institutions genevoises
qu'ils visent sans jamais les nommer, donne la mesure de
l'engagement de l'auteur qui feraille successivement
contre d'éminents concitoyens attachés aux doctrines
classiques, contre la Société des Arts et l'enseignement
artistique qu'elle dispense, contre la Société des amis des
Beaux-arts et ses «amateurs-parlant», déclenchant
plusieurs polémiques dans la presse. La satire n'épargne
paradoxalement pas le public genevois méchamment
brocardé, alors même que Töpffer, sincèrement désireux de
servir le parti des artistes locaux, aurait du raisonnablement

tenter de l'amener à sa cause. La verve littéraire
l'emporte encore sur le souci didactique et signale le

point de vue du critique d'alors: celui d'un jeune artiste
qui trempe sa plume dans une même encre corrosive
pour dessiner les grotesques aventures du Docteur Feslus
ou d'autres histoires en estampes, relater ses spirituels
«voyages en zig-zag» (ouvrages tous inédits eri 1832...] et
composer la douzaine de pièces d'un théâtre jamais
publié de sun vivant, dans lequel il déchaîne ses instincts
bouffons et caustiques pour les lâcher aux mollets des
ridicules genevois du temps. Marie Alamir
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aus betrachtet wäre es wohl klüger, statt 700 Jahre
Eidgenossenschaft in sechs Jahren 500 Jahre Schwabenkrieg
zu feiern, leitete doch diese Auseinandersetzung die
Entfremdung der Eidgenossenschaft vom Reich ein.
Exemplarisch kann der Autor weiter zeigen, wie das Bild von
der nationalen Identität bis zur geistigen Landesverteidigung

den jeweiligen zeitbedingten Bedürfnissen ange-
passt wurde.

«Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft» ist dank
den fundierten Beiträgen und der sorgfältigen Gestaltung
ein gelungenes Werk. Bedauerlich ist aber, dass die
Ergebnisse der einzelnen Kapitel für sich allein da stehen
und es die sechs Forscher offenbar unterlassen haben,
gemeinsam die Schlussfolgerungen zu ziehen. So bleibt
es der Leserin und dem Leser vorbehalten, die Querbezüge

herzustellen und die aus den schriftlichen Quellen
und aus den sogenannten Überresten gewonnenen
Erkenntnisse zur Gesamtschau zu vereinigen. Ob die Autoren

und die Herausgeber in diesem Punkt nicht doch die
Messlatte zu hoch angelegt haben? Martin Uli

• STANISLAUS VON MOOS
Industrieästhetik (Ars Helvetica XI. Die visuelle Kultur
der Schweiz). Pro Helvetia/Desertina Verlag, Disentis
1992. - 323 S., 273 Schwarzweiss- und Farbabb. -
Fr. 60.-.
Bücher beginnen mit dem Einband, der Verpackung.

,\RS helvetica, also Schweizer, schweizerische oder -
präziser - helvetische Kunst lautet der Titel der auf
insgesamt 13 Bände festgelegten Reihe. Entspringt dieser Titel

nun lediglich einem Verlangen nach sprachlicher
Prägnanz oder stehen damit gleich auch Ansprüche nach
Darstellung nationaler Eigenleistungen als Erwartung im
Programm? Schon da überwerfen sich die Fragen, nicht
erst bei diesem Thema der Industrieästhetik, aber da in
besonderem Masse. Die Pferde der politischen und
industriellen Doppelrevolution (von England und Frankreich
ausgehend) wurden bekanntlich nicht in diesem Land
geboren, wirkten aber als fremde Kräfte. Maschinen.
Verordnungen und auch Türen für die Aussenbeziehungen

in hohem und folgenschwerem Masse. Wie stark aus-
senbestimmt etwa die <Kunstgeographie> der Schweiz in
den verschiedenen Jahrhunderten sich entwickelte, hat
in eindriicklicher Weise schon Dario Garnboni mit
seinem Beitrag in der gleichen Reihe darzustellen gewusst.

Vor diesem Hintergrund oder diesen geographischen
Seitengründen stellt sich denn auch erneut eine schon
1990 im Rahmen einer Tagung der Stiftung Lucerna
lautgewordenen Frage: Wie schöpferisch ist die Schweiz? Ist
nicht in diesem Land, dem Napoleon um 1800 den Bau
der Simplonstrasse verordnete oder eine Aktiengesellschaft

Generalsocietät englischer Baumwollspinnerei!
1801 die erste mechanische Spinnerei der Schweiz in den
Räumen des (noch nicht aufgehobenen) Klosters St.Gal¬
len einrichtete, auch die industriell-ästhetische Seite
nichts als Import?

Stanislaus von Moos schafft die Hürde 'Ars Helvetica»
als kluger wie versierter Lichtbringer schon auf dem
Einband: über die bildstark komponierte Photographie
Hans Finslers von der Indi-Leuchte. die Sigfried Giedion
für die Wohnbedarf AG entworfen hat (1932). Finsler, der
Protagonist der Sachpholographie in der Schweiz und
Gründer der Photoklasse an der Zürcher Kunstgewerbeschule,

stammte aus Heilbronn. Giedion. zwar heimatberechtigt

im aargauischen Lengnau, wurde 1888 in Prag
geboren und lebte seine entscheidenden Jahre nach 1938
in den USA. «Wäre ich in der Schweiz geblieben, einge¬

schnürt durch den dauernden Kampf mit kleinen
Machtcliquen, ich glaube, das wenige, was mir vielleicht zu
sagen bestimmt ist. wäre nie entstanden...» (Giedion in
einer autobiographischen Skizze 1956. zit. in: S.Giedion,
Wege in die Öffentlichkeit, hrsg. von Dorothée Fluber.
Zürich 1987). Finsler/Giedion, ein prächtiges wie wichtiges

Präludium für ein Thema wie dieses. Die Gefahr ist
gebannt, gleich über die Toblerone auf die hohen
Schweizer Berge einzuspuren.

So verwundert auch nicht, dass die Dramaturgie für
die Szenenfolge der zehn Kapitel 'lndustrieästhetik>
nicht gleich auf einem schweizerischen Pionierplatz
ansetzt. Von Moos rückt uns Leser/Bildbetrachter ohne
Umwege in die Koje der <Swiss Section» in Joseph
Pyxtons Kristallpalast der Londoner Weltausstellung
1851. Nur drei Jahre trennte diese künstlerisch-gewerbliche

Selbstdarstellung von der Gründung des Schweizerischen

Bundesstaates. ,Als <Ars Helvetica» konnte da
bestaunt werden: viel Geschnitztes und Gesticktes,
Zinnwaren, Taschenuhren, Simulationen des Strassburger
Münsters und des Säntismassivs (Modelle von Julius
Leemann und Carl August Scholl). Die zeittypische Trauung
von Kunst und Industrie ist hier zu bemerken, aber auch
die vom Autor mit der Überschrift «La guerre du faux»

hervorgehobene, für die gesamte industrielle Kultur
bezeichnende imitative Haltung und ihr Anspruch auf
Ästhetik. Von Vloos unterstreicht damit, dass die gesamte
visuelle Kunst des 19. Jahrhunderts vom Prinzip der
Imitation und Reproduktion dominiert ist.

Über diesen Eintritt - schon da amüsant und sinnig in
der Bildwahl zeitüberspringend (u.a. mit Dr. Wanders
Milchsekt' 1935 oder mit -Herz» aus Hartgummi aus der

Werkstatt Fischi! & Weiss 1987) folgen so wunderbare Ka-
pilelangebote wie 'Zeitdruck» (von der vorrevolutionären
Turmuhr an Stadttoren bis zum nationalen Wunderding
Swatch) oder 'Blümlein und Löchlein» (schöne und feine
Textilien aus Basel, dem Glarnerland und der
Ostschweiz, letztere von gigantischen Stickautomaten geboren).

Die Reihe setzt sich fort über den Reissverschlusskönig

Winterhalter fein Jesuit soll für ihn die Sicherungsgabel

erfunden haben. Rö.) über 'Gleilphantasien und
Gleitneurosen» (Herbert Matters phantastische Plakate
»Davos-Parsenn» und 'Für schöne Autofahrten die
SCHWEIZ», 1941, 1935 weisen die Richtung) bis zur 'visu-
alisierten Prophylaxe- des pionierhaften Davoser
Sanatoriumbaues der Zürcher Architekten Pfleghard und Hae-
feli und deren Schilderung in Thomas Manns Zauberberg»

1924. Die Reise macht auch halt bei den Lenzbur-
ger Meistern», den unumstrittenen Heroen der Konfitüre.

Das sind Glanzlichter sprachlicher Formulierung und
Wortbildkunst, aber auch die starken Bilder aus dem
Alltags- und Ferienland Schweiz. Die hervorragende
Bildauswahl und Druckqualität der Stampa Ramontscha in
Disentis tragen das Ihre bei. dass sich in diesen Konfitüren.

Bügeleisen und sonnengebrannten Gesichtern der
dreissiger Jahre auch die zeitgenössische Frische erhalten

hat. Die präzisen Aufsichten Fred Boissonnas auf die
monumental aufgebauten Konservenburgen der
Nahrungsabteilung der Schweizerischen Landesausstellung
1896 in Genf suggerieren förmlich einen aktuellen Gang
durch eine asiatische Tempelstadt. Und schon die Logos
von Maggi und Knorr holen bei mittleren und älteren
Generationen die Gerüche von Stippenwürsten zurück, die
damals über den Theken vollgestopfter Kolonialwarenläden

baumelten. Industrieäslhetik ist auch in dieser Art
von Vermittlung ein höchst sinnliches Buch.

Die Versammlung wichtiger Ikonen der schweizerischen

Industrie- und .Alltagskultur wird hier äusserst
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Neues Bauen in der Schweiz: Führer zur Architektur der
20er und 30er Jahre / L'architecture moderne en
Suisse: guide d'architecture des années 20 et 30, 2:
Baden. Davos. Olten. Fribourg ville et région. Schaff-
liausen und Umgebung. Graubünden, Berner Oberland.

Solothurn. Grenchen und Umgebung, Tessin.
Wallis. |Ilrsg./Ed.:| Curt Weisser. Blauen: Schweizer
Baudokumentation. 1993. - 214 S./p.. ill.

Nottwil, Kapelle Sl. Vlargrelhen: Ergebnisse der Baufor¬
schung. Mit Beiträgen von Georg Carlen. Andreas
Cueni. Waltraud Hörsch. Heinz Horat. Jürg Manser,
Benedikt Zäch. Hrsg.: Kantonsarchäologie Luzern:
Vorwort: Jakob Bill. Luzern: Kantonaler Lehrmittel-
verlag. 1993. - 86 S., ill. (Archaeologische Schriften
Luzem. 2).

Oberrhein: Elsass. Südpfalz. Schwarzwald. Basel und
Umgebung: Reiseführer. Karlsruhe: Michelin Reifenwerke.

1993. - 221 S.. ill. (Grüner Micheline-Reisefüh-
rerl.

Atisstellungskataloge / Catalogues d'exposition /
Cataloghi d'esposizione

.Aufbruch: Malerei in der Ostschweiz von 1950 bis 1965:
Walter Burger. David Bürkler. Walter Dierauer. Josef
Eggler. Diogo Graf. Köbi Lämmler. Carl Liner.
Johanna Nissen-Grosser, Elsa Oberholzer, Max Oertli.
Ausstellung Kunstmuseum St.Gallen. 8. Mai bis
22.August 1993. ITexte:! Rudolf Hanhart, Silvio
Bucher. Tina Grütter. Konrad Bitterli. Iris Bruderer.
Roland Wäspe. Corinne Schatz. Isabella und Daniel
Studer-Geisser. Elisabeth Keller-Schweizer. St.Gal¬
len: Kunstverein. 1993. - 227 S.. ill.

Balthus. Textes de Jean Leymarie. Jean Rodolphe de Sa¬

lis. Jean Slarobinski. Jörg Zutter. Lausanne. Musée
cantonal des beaux-arts: Geneve: Skira. 1993. - 115 p.,
ill.

Bellocchio. Flavio. - Massimo Cavalli: opere recenti. Gal¬
leria Bergamini Milano, aprile-maggio 1993. Milano:
Galleria Bergamini. 1993. - 1591 p.. ill.

Borgeaud. Gleorgesl. Fondation Pierre Gianadda Mar¬

tigny, Suisse, 29 janvier au 24 février 1993. |Texte:|
Maurice Zermatten. Martigny: Fondation P.Gianadda.
1993. - 96 p.. ill.

Luc Joly: L'image et ses limites. Textes de Béatrice Ber-
set. Michel Butor, Luc Joly, André Seppey, Charles
Vogt et un entretien d'Armande Reymond avec Luc
Joly. Le Manoir de la Ville de Martigny. du 9 mai au
13 juin 1993. Lausanne: Vie Art Cité. Presses Centrales,

1993. - 96 p.. ill. (Catalogue d'exposition, 45).
Matias Spescha: die Druckgraphik 1953-1992. Bündner

Kunstmuseum Chur. 3. April bis 31. Vlai 1993. Konzept
und Redaktion: Beat Stutzer. Chur: Bündner
Kunstmuseum, 1993. - 146 S.. ill.

Meier. .Andreas: Tschopp. Walter (Hrsg.i. - Ueli Berger.
Mit Textbeiträgen von Ueli Berger. Vlarianne Gerny.
Françoise Jaunin. Vlartin Kraft. Andreas Meier. Walter
Tschopp. Bern: Benteli. 1993. - 253 S.. ill.

Radlach-Pries. Viola Viaria: Barzaghini. Mario; Brentini.
Fabrizio. - Walter Heibig. Pinacoteca comunale Casa
Rusca, 6 giugnio-15 agosto 1993. Lugano: Città.
Pinacoteca Casa Rusca. 1993. - 403 p./S.. ili.

Retrospektive Ingeborg l.üscher. Museum Wiesbaden.
28.März-25.Juli 1993. (U.a. mit Beiträgen vonl Volker
Ratlemeyer, Renate Petzinger. Wiesbaden: Museum.
1993.- 119S.. ill.

Selim Abdullah: sculture e disegni. Bellinzona. Sala Ca-
stelgrande. 15 maggio-31 agosto 1993. ICon contributi
dil Matteo Bianchi, Piero Del Giudice, Claudio Cerri-
telli. Bellinzona: Città, 1993. - 85 p., ill.

Shiztiko Voshikawa: Bilder 1976-1992. Flaus für konstruk-
tive und konkrete Kunst Zürich, 14. Mai-31.Juli 1993:

Brandenburgische Kunstsammlungen Cottbus.
30.April-5.Jtmi 1994. ITexte:! Ulrich Wallenburg. Margit

Weinberg Staber. lUnterengstringen ZH|: IS. Yoshi-
kawal. 1993. - 60S.. MI.

Shizuko Yoshikawa: Gouachen 1987-1992. Kunstverein
Ulm. 31. Januar bis 7. März 1993: Gesellschaft für Kunst
und Gestaltung Bonn, 19.März bis 30. April 1993: Galerie

Gudrun Spielvogel. München, Juni bis Juli 1993.
ITexte:l .Max Bill. Guido Magnaguagno. lUnterengstringen

ZH]: [S. Yoshikawa. 1993|. - 52 S.. ill.
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