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E d i t o r i a I

Auch Denkmäler sollten sich heute, wie wir
es alle tun müssen, etwas mehr anstrengen!
Ruhig am Wege stehn und sich Blicke

schenken lassen, könnte jeder; wir dürfen heute von
einem Monument mehr verlangen.» Der Aufforderung
Robert Musils sind diesen Sommer Denkmäler aus der
Stadt Zürich buchstäblich nachgekommen. In einer
Denkmalverschiebe-Aktion wurden vier Standbilder

grosser Zürcher von ihren angestammten Standplätzen in
der Innenstadt an die Peripherie verpflanzt. Dieser — nicht
einhellig auf freundliche Reaktionen stossende — Umzug
macht verschiedene Dinge in Bezug auf unseren Umgang
mit Denkmälern bewusst: Denkmäler gelten als
unverrückbar und obwohl sie im Alltag in der städtischen

Möblierung kaum mehr wahrgenommen werden, lässt eine

auch nur temporäre Entfernung die Emotionen
hochkommen. Ihre Abwesenheit sichert ihnen paradoxerweise

eine Art erhöhter Sichtbarkeit zu. Die plötzliche
Veränderung eines vertrauten Orts wirkt verunsichernd —

doch der leere Raum kann auch dazu inspirieren, die
Strategien für die Plazierung und Erhaltung von denkmalartigen

Objekten im öffentlichen Raum zu überdenken.
Gibt es Werte, die für die Ewigkeit gelten? Wieviele
Denkmäler erträgt eine Stadt? Wie können sie im heutigen

Urbanen Umfeld Wirkung entfalten? Unser zweiter
Beitrag schildert die Problematik solcher Strategien
anhand der Situation in Berlin, wo das wuchernde Wachstum

städtischer Einrichtungen auch auf den Bereich der
Monumente und Gedenkstätten übergreift.

Der Begriff «Denkmal» wird natürlich keineswegs
nur auf verstaubte Ruhmesbilder bedeutender
Persönlichkeiten oder auf Mahnmale zum Gedenken an
historische Ereignisse angewendet - sonst käme der europaweite

«Tag des offenen Denkmals» als eine etwas schiefe

Metapher daher. Denkmalqualitäten wie geschichtliche
Bedeutung und allgemeines Interesse an der Erhaltung
eines Objekts können auch weniger heroischen Zeugen
vergangener Epochen zukommen. Die meisten
Denkmäler sind in diesem Sinne «ungewollt» — sie werden

zu Denkmälern, einfach weil sie noch da sind. Da es

ohnehin schwierig ist, in einer auf persönliche Freiheit
und Individualität ausgerichteten Gesellschaft noch
kollektive Zeichen des Erinnerns zu finden, ist es denkbar,
dass unterschiedliche Gesellschaftsgruppen nach den
unterschiedlichsten Spielarten von Denkmälern verlangen.
Oder, dass Denkmäler wie Sand im Getriebe des unre-
flektierten Fortschritts auch an Zeiten erinnern, die sich
schlecht zur einmütigen Verherrlichung eignen. Als
Beispiel sei der diesjährige Denkmaltag in der Schweiz
genannt, dessen Thema dem Verkehr und der Energie vom
Mittelalter bis heute gewidmet war. Einen Schwerpunkt
bildeten dabei Objekte aus der Zeit der Industrialisierung,

die bis heute zwiespältig, als Beginn einer unrühmlichen

Entwicklung wahrgenommen wird. Die Beiträge
zum Beinahe-Abbruch der Autobahnraststätte «Silberkugel»

und zum geplanten Inventar der schützenswerten
Industriekulturgüter der Schweiz schliessen hier an und
mögen zeigen, dass Denkmalwürde auch erlangen kann,
was nicht einhellig gefeiert wird.

Gabrielle Boller

Les
monuments eux aussi devraient faire un

peu plus d'efforts, comme nous devons tous
en faire! Etre tout simplement plantes lä et se

laisser regarder, tout le monde en est capable. Nous
devons aujourd'hui exiger plus d'un monument». Cet ete,
les monuments de la ville de Zurich ont pris Robert Mu-
sil au pied de la lettre. Une action de delocalisation a per-
mis ä quatre statues de Zurichois celebres de quitter leurs
socles fixes du centre ville pour aller s'installer dans un
quartier peripherique. Ce demenagement qui n'a pas fait
que l'unanimite nous a fait prendre conscience des diffe-
rents aspects de notre relation avec les monuments. Les

monuments sont consideres comme immuables et in-
ebranlables meme si, au quotidien, leur presence passe
bien souvent inaper^ue dans le mobilier urbain mais leur
eloignement, meme temporaire, echauffe les esprits. Pa-

radoxalement, leur absence leur assure une sorte de

presence supplementaire. La transformation soudaine d'un
lieu familier desoriente et pourtant l'espace vide peut per-
mettre de mediter les strategies concernant l'emplace-
ment et la conservation des objets et autres monuments
dans l'espace public. Ii y a-t-il des valeurs qui durent une
eternite? Combien de monuments supporte une ville?
Comment les monuments peuvent-ils developper leur

rayonnement dans l'espace urbain actuel? Le deuxieme
article de notre revue decrit le probleme de telles strategies
ä partir de la situation ä Berlin ou la proliferation des

institutions urbaines se propage egalement aux monuments
et aux lieux de commemoration.

La notion de «monument» n'est bien entendu pas uni-
quement employee en rapport avec les representations
glorieuses de personnalites celebres car quel sens prendrait
alors la journee qui lui est consacree dans toute l'Europe,
«La Journee europeenne du Patrimoine» Les qualites
d'un monument comme par exemple sa signification his-

torique ou l'interet general que suscite sa conservation

peuvent etre attributes ä des temoins moins heroi'ques des

epoques passees. La plupart des monuments n'ont en fait

pas voulu l'etre, ils sont devenus monuments parce qu'ils
etaient encore la. Etant donne que dans notre societe
orientee vers la liberte personnelle, il est de toute fa^on
difficile de trouver encore des signes collectifs d'un passe

evocateur, il est possible que des groupes sociaux diffe-
rents aient besoin de types de monuments differents. Ou
bien est-ce que les monuments, comme le sable dans les

rouages du progres outrancier, sont la pour rappeler des

epoques qui conviennent mal ä une glorification unani-
me. Comme exemple, citons la JEP 1999 en Suisse sur le

theme des transports et de l'energie du moyen äge ä nos
jours. Cette Journee a tout particulierement mis l'accent

sur les objets datant de l'epoque de l'industrialisation qui
sont jusqu'ä nos jours perijus de maniere tres partagee
comme les temoins du debut d'une evolution peu glo-
rieuse. Les articles sur la presque destruction du legendai-
re restaurant d'autoroute «Silberkugel» et sur l'inventaire
des biens culturels industriels dignes d'etre proteges en
Suisse s'integrent bien dans la thematique et demontrent

que peut devenir monument ce qui n'est pas forcement
celebre comme tel.

Gabrielle Boiler
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