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E D I T O R I A L I M P R E S S U M

Der Schwcrpunkt zu dieser Ausgabc ist eine Kooperation mil
dcm Tanzquarlicr Wien. Ini Mai und [uni veranstalteto das

Tanzquartier die Veranstaltungsrcihe Wien umgehen. Wir doku*
mentieren in gekurzter Form vier der acht Vorlrage sowic Male-
rialien, die die Kiinstlerlnnen, die vom Tanzquartier zu Bezirks-
bctrachlungen eingeladen waren, produziert haben. Mehr dazu
im Einfuhrungsartikel zum Schwcrpunkt von Patricia Kostring.
Zuni erstcn Mai seit der erstcn Ausgabe von derive ist wieder
etwas iiber die ..Operation Spring" zu Icsen. Damals haben wir
von der „Konsii'uktion der nigerianischen Drogenniafia" ge-
schrieben. Eine Behauptung die damals wie heute nicht gerade
dem Mainstream enispricht. letzi konnen wir allerdings darauf
verweisen, dass die angebliche Nummer eins der ..nigerianischen
Drogenmafia", Charles Ofoedu, inzwischen von den Haupian-
klagepunkten freigesprochen wordcn ist, und das Urteil gegen
die angebliche Nunitner zwei, Emmanuel Chukwujekwu, mittler-
weile vom Obersten Gerichtshof aufgehoben wurde. Bei der
Neuverhandlung wurde Chukwujekwu (noch nicht rechtsgiiltig)
freigesprochen. Mehr dariiber im Heft. Mittlerweile wird bereits
in der Tagespresse dariiber spekuliert, ob Prozesse reihenweise
neu ausgetragen werden miissen, was zu hoffen ist. Wer sich
waiter uber die Operation Spring informieren will, findet aus-
fiihr l iche Mater ia l ien auf unserer Websi te oder kann unser

Schwerpunkthefl bcstellen (siehe S. 51). Aktuelle Prozcssberich-
te (derzeit z. B. iiber die Neuaustragung des Prozesses gegen |o-

seph Sabinus) und Informationen gibt es bei der Gesellschaft
lur Menschenrechtc von Marginalisierten und Migrantlnnen.
Wer die Arbeit der Gemmi (www.no-racism.net/gemmi/

gemmijndex.htm, gemmi@tO.or.at) unterstiitzten will, sei auf
deren Spendenkonto verwiescn; PSK 77.694.016.
Weiters gibt es im Heft wie immer Projektprasentationen, Buch-
besprechungen, Kolumnen und den dritten Teil der Serie zur Ge-
schichte der Urbanitat. Thcma ist diesmal die ..Civitas Dei" der

mittelalterlichen Stadt. Dariiber hinaus Ariikel iiber Shanghai
und den Madrider Stadtteil Lavapies.
Zutnindest cine der beiden offeni l ichen Stel len, die derive for-

dert, hat die Euroeinfiihrung dazu genutzt, die ohnehin geringe
Forderung fiir derive abzurunden, womit die lahresforderung
nicht einmal mehr den halbcn Druckkosten einer Ausgabe eni

spricht. Von der anderen Slelte haben wir dieses Jahr noch gar
kcin Geld bekommcn. Unsere Abopreise sind nach wie vor sehr

niedrig, wir bitten diejenigen, die es sich leisten konnen. ein For-
derabonncment zu bczahlcn. Als Dankeschon gibt es dazu eines
der im Eigeninscrat aufgclisteten Biichcr. Vielen Dank an alle. die
das bereits gemacht haben.
Die nachste Ausgabe von derive ist eine Schwerpunktnummer
zum Thema . .Produkt Wohnen" und erschein t Mi t te Dezember.
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WIEN UMGEHEN
EIN TOPOGRAFISCHES PROJEKT DES TANZQUARTIER WIEN
8. MAI - 29. JUNI 2002

Patricia Kostring

Topografie bedeutet soviel wie "Beschrei-
bung und Darstellung geograflscher Ort-
l ichke i ten" . Das Wor t se lbs t macht deut -

lich, dass es um mehr geht als nur um ein
Abbildungsverhaltnis von Land und Plan:
Die Lage wird erst zur Lage durch die
Beschreibung, die gleichzeitig eine Aneig-
nung ist.

Topografie' war das Schliisselwort von
Wien umgehen, 'Zeit' der Schliissel zu
dieser ersten Factory Season des Tanz-
quartier Wien. 23 Bezirke iiat Wien, 23
Ki inst ler innen und Kunst ler i ia t te das Tan-

zquartier fiir Mai und )uni 2002 eingeia-
den, jeweils einen dieser Bezirke zu erkun-
den, zu beschreiben, zu umgehen.
Folgende Fragestellungen gait es, mit Le-
ben zu erfiil len: Kann eine vor Ort reali-

sierte ki inst ler ische Praxis den urbanen

R a u m

Wiens neu vermessen? Wie speisen sich
die Codes, aus denen die Karten einer
Stadt bestehen? Das Ziel: eine andere

Karte Wiens, eine Karte bestehend aus Be-

v/egung, aus Handlungs-Choreografien,
eine Karte, die eben nicht als Geste der
territorialen Aneignung bestehen bleibt,
sondem das soeben abgetastete Gebiet
auch wieder loslassen kann.

Der Gesamtprojektdauer von acht Wo-
chen standen kleine Zeiteinheiten gegenii-
ber: maximal zehn Tage Aufenthalt im Be-
zirk waren eingeplant, vor der Folie dieser
Vorgabe gait es, die eigenen kiinstleri-
schen Vorgehensweisen zu Rate ziehend,
eine Methode zu entwickeln, eine Hand-
lung zu setzen, die eben diesen zugewiese-
nen Bezirk zu fassen vermoge.
Wann auch immer der Aufenthal t e ines

Kunstlers/einer Kiinstlerin begann, offizi-
ell endete er mit der Teilnahme an einem

von acht Samstag-Salons, die jenen Pra-
s e n t a -

tionsrahmen darstellten, an dem die Er-

gebnisse der kiinstlerischen Recherchen in

Video, in Zeichnung, im performativen
Akt einem zweiten Publikum' vorgestellt
wurden. Dem zufalligen Publikum der
StralJe folgtc eines mit Erwartungshaltung,
eines, das Ergebnisse und Erkenntnisse se-
hen wolUe. Es war eine erstaunlich grolie

Gruppe von Menschen, die auch bereit
waren, iiber das Cesehene zu diskutieren,
ihren Blick auf die kleinteiligen Raume der
Stadt Wien mit jenem der Kunstlerinnen
und Kunstler zu vergleichen. Die Ent-
deckungen Wiens in dieser engen samstag-
lichen Zeitstruktur zu verdichten, Analogi-
en zu dem zu finden, was in den maximal
zehn Tagen erlebt, erarbeitet und ergangen
wurde - darin lag eine letzte und besonde-
re Herausforderung an die lokalen und in-
temationalen Beteiligten, die ihre Recher
chen aus verschiedenen kunst ler ischen

Produk t ions fe ldem w ie Tanz und Per fo r

mance, Bildender Kunst, Theater und
Theorie entfalteten: Wien umgehen pra-
sentierte unmittelbare Analysen der Stadt.
Zeit zum Uben gab es keine.
Wien umgehen, dieses Projekt in und mit

offentlichem Raum, biindelte sich iiber
acht Wochen lang jeweils mittwochs, frei-
tags und samstags am Ort Tanzquartier.
Der Studiokomplex, wahrend des Jahres
Raum fiir Training, Workshops und Laho
re, wurde zur Hauptspielstattc. Mittwochs
und freitags fiir tanzerische und performa
tive Arbeiten, die in der intimen und kon-
zentrierten Atmosphare der Studios statt-
fanden, jeweils samstags fiir den Bausatz
aus Vortrag, Bezirksbetrachtung und Film-
programm. Filmprogramm und eben ins-
besondere auch die Vortrage intemationa-
ler Referent lnnen aus verschiedenen wis-

senschaftlichen Disziplinen, von denen ei-
nige auf den folgenden Seiten abgedruckt
sind, erganzten das Projekt durch unter-
schiedliche theoretische Zugange zu topo-
grafischen, kartografischen, kognitions-
theoretischen und choreografischen Fra
gestellungen.
Neben der ephemeren Struktur der pra-
sentierten Handlungen, der Gedankengan-
ge und Analogien verwandelte sich das
Tanzquartier auch zum archivarischen
Raum, jeweils ein Relikt aus dem Aufent

halt gait es, in eine wachsende Archivland-
schaft der Ki inst ler in Barbara Holub ein-

zubauen. Die Stadt fiigte sich neu in einer
verschl i issel ten Landschaft der Referenz-

objekte.
Die jetzt vorliegende Dokumentation zur
ersten Factory Season des Tanzquartier
Wien ist wie diese Archivlandschaft, viel-
leicht auch wie die Samstage selbst, ein
Ausschnitt, ein Einblick, eine Reminis-
zenz, eine Denkanregung, eine Analogie.
Nicht umsonst hat sich Wien umgehen in
einem letzten Schri t t in eine Zeitschri f t

eingefiigt, die sich unter dem programma-
tischen Titel derive Diskursen des Urba

nen und der Stadtforschung widmet und
die fiir mehr steht als nur fiir gebaute Ar-
c h i t e k t u r.

Te i l n e h m e r l n n e n :

Anette Baldauf, Katharina Bamberger,
Werner Bechter, Paolo Bianchi, Sabine
Bitter, Andrea Bold, Pavel Braila, Gabriele
Brandstetter, Alice Chauchat, Katrina
Daschner, Ugo Dehaes, Ricarda Denzer,
Bernadette Dewald, eSeL, Joao Fiadeiro,
Simon Frearson, FSK (Justin Hoffmann,
Wilfried Petzi), Miguel Angel Gaspar,
Laurent Goldring, Myriam Gourfink,
Katharina Gsollpointner, Nik Haffner,
Mona Hahn, Bettina Henkel, K. J. Holmes,
Barbara Holub, laroslaw Kapuscinski,
Gabriele Klein, Hubsi Kramar, Elke

Krasny, Krassimira Kruschkova, Walter
Lauterer, Xavier Le Roy, Siegfried Mattl,
Mihai Mihalcea, Nicholas Mortimore,
Michael Moser, Wolfgang Musil, Marius
Pfannenstiel, Barbara Pichler/sixpackfilm,
madcc psukb/theaterkombinat wien, Paul
Rajakovics, FE Rakuschan, Stella Rollig,
Gemot Schmiedberger, Georg
Schollhammer, Michael Schreckenberg,
Hooman Sharifi, Wolfgang Stengel,
Davide Terlingo, Claudia Triozzi, Helmut
Weber, Paul Wenninger, Michael Widmer-
Willam, Michael Zinganel

Wien umgehen



WIENER DYSTOPIE
Siegfried MaCtI

Im Jahre 1963 notiertc Heimito von Do-
dcrer: „Das heutige Wien isl ein gutes

Bcispiel fiir die Koexistcnz verschicdener
Zeiten, so wic es ja auch raumlich sehr
liomplex sich zeigt. Denn in der vollig
versch iedenen Aura der c inze lncn Bez i r -

kc, die also eigentliche Bannkreise sind,
liegt ja eine wesentliche Qualitiit der
Stadt; demgegeniiber wirken vicle deut-
sche Stadte wIc ein einziger Bezirk. Sie
sind Einzciler. Wien 1st so komplex wie
das al te bini le Reich . . . Eine i ibernat iona-

Iti Stadt: ais Nationen fungieren auch ge-
wissermaBen vertretungsweise die Dob-
linger, Leopoldstadter und Hielzinger.
Ncue Stadte fiigen sicb an - ob sie in die-
ser Gliederung hineinfinden oder fahig
sein werden, auch netie auratische Ein-
hei ten bereic i iernd zu bi lden, ist c ine

noch offenc Frage.** In jedem Fall aber,
meinte Dodercr, werdc das Konglonieral
von Zci ten in id Raunien, das sich Wien

nenn i , von e ine r mensch l i chen Ins t i t u t i on

zusammengehalten, namlich von den
Hausmeisierlnnen, deron Geruch und
Autor i ta t er se incm Text i iber d ie „ente-

ren Griind" gewidmet hat. Ob Wien nun-
mehr zern i l l i , da es den Hausnie is ter ln-

nen unter neol ibera lcn Vorze iehen an den

Kragcn geht, sei dahingestellt. Die Kom-
plexitat der Stadt, die Doderer so nach-
d r t i c k l i ch bc ton t , w i rd zum indes t au f

tn i t t le re S ich t e rha l ten b le iben . Deren
rcichlich paradoxen Herkunft mochte ich
mich im folgenden widmen.

Allcs was wir ubcr Wien oder irgend eine
andere Stadl sagen kdnnen, bleibt Frag
ment. Ich wi l l t rotzdetn r iskicren, mit e in i -

gen wenigen Charaklcristika die spezifi-
sche Figur Wiens zu bcncnncn:

- Wiens klcinteilige Konsunitionssiruktur
offcriert oin System von ..consumer servi
ces", das in den meistcn europiiischcn und
amerikanischen Stadten langst verloren
gegangen isl.
- Das tradit ionel le StraBennctz der Vor-

stadte und deren Pliitze, ihre Mischung
von Funkiionen, gebcn den Vierteln eine
Starke Idcnlitat und urbane Atmospharo.
- Der Stadtraum wird von hoher Zeichen-

haltigkcit gepriigl.
- SchlielMich offonbart sich Wien als ar-

chaologisches Ensemble von Architektur-
Formationen, das sich praklischerweise als
horizontales Raumgcfuge, und nicht als
Tiefenschiehtung prii.sentiert.

Der Kanipr urns Stadtbild

Ich mochic einen weiteren Punkt an-

fiihren, niimlich den vcrbluffend leiden-
schaftlich gcfiihrtcn Ktimpf um das so ge-

nannte Stadlbild, der ausbricht, sobald
d ie ba rocke Grunds t ruk tu r be r i i h r t w i rd -

heute entzunden sich die Eniot ionen am

Hochhausprojekt fur das AEZ, weil dieses
nicht in den idealen Blick Canalettos auf

Wien vom lahre 1759 passt. Denn: Unter
den v ie len denkbaren Zuk i in f ten hat Wien

sich fiir die Monumentalisierung entschie-
den. Diese Vergreisung erstreckt sich auf
die imperialen Territorien wie auf die
kleinbiirgcrlichen Vorstadte und die prole-
tarische Perlpherie. Und auf die Men-
schen. So zumindesi sieht es Gerd jonke
in seiner Kurzprosa iiber „Hemalser Wirt-

schaftsphilosophie**.' Wann und warum
diese Erstarrung einer vordem angeblich
von Leichtlebigkeit und sublimer Erotik
gepragten Stadt eingetreten ist, das ist
eine Frage, eine andere ist die nach den
Effekten eines kulturellen Cediichtnisses,
das die Verwahrung zur eigonen Zukunft
erkliirt. (Mitte der 60er jahre fiel es den
Wienerlnnen jedenfalls nicht schwer, die

prioritare Aufgabe der Kommunalpolitik
zu fixieren - den Bau von Spitalem und
A l t e r s h e i m e n . )
Die iVlonumentalisierung einer Stadt er-
forder l e inen hohcn Konsens h ins icht l ich

des Stadt-lmagcs und sctzt Zustimmung
zur Stadt als visuellem Spektakel voraus.
Diese muss ihr eigenes Simulakrum ge-
wordcn sein, um sich als symbolisches
Gut vermarkten zu konnen {|ohn Urry).
Dieses Geschick hat Wien spiitestens utn
1900 ereilt, als das Fremdenverkehrsamt
der Stadl , unters iutzt von Thomas

Cook«&Sons, das Profil der Habsburger-
metropole zu gestalten begann. Im Gegen-
satz zum heutigen Bild der ..Geburtssiadt
der Modeme" legten die Stadtamter da-
mals einen bescheidenen Malistab an,
meinten sie doch: Selbst in .,uns verhiilt-

nismiiBig nahegelegenen Landern gilt

A

eine archiv-lounge war gefragt. die recherchen, die in den bezirkcn, im
urbanen raum, als projektskizzen oder kiinstlerische interventionen
jedwcder art von den 23 kunstlerlnnen / -gruppen entwickelt wurden,
sollten in samstagabendlichen salons der offentlichkeit priisentiert und
zur diskussion gestellt werden.
in „aussicht auf" sollte die transferierung von projekten, die im urba-
nen raum und in der auseinandersetzung mit dem urbanen raum ent-
standen sind, nicht auf die hermetik einer konventionellen archiv-pra-
sentation im tanzraum i-eduziert werden. so wird die aura des tanzbo-
dens mit spiegelwand und schwarzen vorhangen von 17 iiberdimensio-
nalen maulwurfshiigeln (11 einzel- und 6 doppelhiigel mit Je eineni
bzw. zwei lochem) ais be-sitz-bare reprasentanten der 23 bezirke ge-
brochen. die erfahrungen der kiinsllerlnnen und ihre recherche-pro-
dukte konnten in ein offenes system eingang finden, das noch ein ge-
heimnis bewahren kann und gleichermaBen das potential temporarer
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Wicn, cinst ncben Paris und Rom die be-
deutendste Fremdenstadt des Continents,
fur eine Stadt, deren Besuch die MCihe
kaum lohnt." jeizt sollte es ..Hauplstadi
der deutschen Kullur" wcrdcn; mitiiilCe
der Griindung von Dichtcr- und Musikor-

gedenkstatten, ErschlieRung der Residenz-
anlagen, Rcorganisaiion der Musecn.
Prciskonkurrenzen von Militarkapellcn.
der Inauguration von Wcinlesefesten (in
Konkurrcnz zum Miinelmer Oktoberfest)
und revitalisierlen Volksvergniigungen wie
dem Brigitta-Kirchtag. Der Rcpraseniati-
onszwang gegeniiber den Tou-
rist lnnen brachte die Suche nach einer

^Authent iz i tat" der Stadt hervor. e in-
schlieBlich organisierter Fahrten zu den

Ehrengriibem am Zentraifrledhof und zum
Heurigen. Die Stadt sollle zur Biihne einer
kontrol l ier ten kuUurel len Diversi tat werden.

Otto Wagner vs. Camillo Sitte

Die diskursiven Untemehmungen batten
hegemoniale Effekte. In den Kontroversen
zw ischen Modemis ten und Konserva t i vcn .

die sicb in eben diesen Jabrzehnten rund
um das Fragtncnt gebliebene Projekt der

GroBstadtreguiierung eniziindet haben,
begiinstigte es jene, die der Stadl als
Kunslwerk den Vorrang vor der dynami-
schen Mascbine e inrauinten. Icb mocbte

diese Querele an den Proiagonisien Otto

Wagner und Camillo Sitle kurz erliiulcrn.
auch wenn beide n ic l i t unmi t te lbare Kon-

kurrenten beim (1892 ausgescbriebcnen)
s tad tcbau l i cben Wet tbewcrb waren . - S i t l e

attackierte die Modenie, wo Symmetric
und GroBmaRstablicbkeil den Erfahrungs-
raum in einen physikalisch definierten Or-

tungsraum verwandelle. Seine besondcre
Abneigung gait der Linearitat der achsia-
len StraBen der GroBstadt. Hier sah er die

sekunda ren De fo rma t i onen de r modemen

GroBstadt sich anlagem, wie okonomiscb
bes i immte Gebaudehoben , un i ibe rs icb t l i -

cbe Pliitze und disproportionale Gelande-
reste. in denen sich der Widersiand des

natur l i cbcn Ter ra ins man i fes t ie r te . He i -

matlosigkeit und Angst waren die Effekte
dieser Archi lektur, urtei l te Sit te auf Basis

einer Quasi-Anthropologie: Der Menscb
sci als potentiellcs Beutetier von Natur aus
auf Fluchtverhalten ausgerichtet. die Mo-
derne aber vemichte die Fluchtwege und
forciere die Angst vor Angriffen auf die
^.offene Flanke". Diesem ..Angstraum"
stel l te er die durch Platze. Denkmaler und

Figurengruppen gegliederten italienischen
Renaissancesiadte gegeniiber. Sitte ging al-
lerdings in einem Punkt, auf dcm seine ei-
gentUmliche ZeitgemaBheit beruht, iiber
die bloBe Wiederholung von Dogmen der
Kunstgescbichte hinaus, da er die soziale
Praxis und deren Beobachtung als Kriteri-
uni des Stadtebaus nannte (sein Diktum

von der urbanen Signifikanz der Spuren
der Passantlnnen im Schnee). Er dachte

die Stadt vom Korper und den psycho-

physiscben Inieraktionen aus - fast acht-
zig lahre vor den Situationistlnnen.
Sittes Progratnm verlangte nach einer
strikten Limitierung der Bevolkerungs-
dicbte. Sie sollte in elwa die Zahl von

50 .000 Bewohner lnnen n ich t i i be rscbre i -

ten. Wien aber stand um 1890 mit der 2.

Stadterweiterung vor der Aufgabe, eine
urbane S t ruk lu r fu r rund zwe i M i l l i onen

Einwohner lnnen zu schaffcn . Mi t se inem

Beitrag zum Stadtebau-Wettbewerb und
der wei ter fUbrenden Studie . .Die Grosz-

stadt" ist nun Otto Wagner zum Gegen-
spieler Sittes aufgestiegen. Wagner ging
nicht vom menschlichen Korper, sondern
von den modemen Massenve rkeh rsm i t t c l n

und deren Geschwindigkeit aus. Der
As the t i kdes „ma le r i s chen W inkc i s " (S i t

te) stel l te er cine formalisierte Asthcl ik im
Stadtebau enigegen. Diese folgte dem rc-
la t iven Verhal tn is von Sl raBenbre i te und

Gebaudehohe (bei einheitlicher Vcrbau-

ungshohe).
Wagner konzipierte die Stadt als eine auf
ser ie l len Elementen aufbauende, wachsen-

de Maschine. Bezirke mit einer Dicbte

von 100 b is 200 .000 Bewohner lnnen ,

spezifizierten Funktionen (wie Wohnen,
Produktion oder Handel), und offentli-
chen Einrichtungen (Parks, Garten, Spiel-

platze) sollten die Grundeinbeiten bilden.
Da Wagner fur Wien an einem Stadtzen-
trum festhielt, substituierte er die Raster-
stniktur polyzentriscber Stadte durcb ein

streng geometrisch definiertes Verkehrs-
netz aus ZonenstraBen, die das Stadtzen-
trum ringformig in Distanzen von zwei
bis drei Kilometem umgaben und von Ra-
dialstraBen gequert wurden. AuBenringc
mit ]e 80 Metern Breite (fiir Bahnbetrieb

geeignet) unterstiitzlen die Extension, Da-
mit sollte bis J 930 das Auslangen gefun-
den werden. Das System war aber unbe-
grenzt zu einem einzigen isomorpben ur
banen Terrain erwcilcrbar.^
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interventionen im stadtraum als nicht-kalkul ierbare

stomngen iin system aufspiiren laBt.
entgegen der grxjBen gcste der priisentation eines alluni-
fassenden archivs sollten die maulwurfshugel aniass sein,
die tx)ile als kiinstler-ln/ stadtforscherln im spiel zwi
schen anmaBung und auftragserfiillung zu hinterfragen.
die maulwurfshugel entwickcUen dann gcnau dieses po
tential auch in bezug auf die priisentationswunsche der
kunstlcrlnnen, sie wichen (wie erwartct) in anderc riiume
ini tanzquartier aus, wo sie ungestoil ihre projekte in be-
kannter weise inszeniei-en konnten, die idtv des salons

cntwickcltc sich so zusehends zu dramaturgisch perfek-
ten prjiscntationen vor publikum zwischen powerpoint
u n d

videobeani. die maulwurl'sbugel wurden umgangen.



Pianen und Sche i tc rn

Ich kann hier auf viele Idcen Wagners
nicht weiter eingehen, aber erwahnen,
dass er sclbsl scin Konzcpt als demokra-
tisch vcrstand. und nicht als patrizisch,
wie jenes Camillo Sittes. Die Vercinheitli-
chung der architektonischen und verkehrs'
teehnischen Inf ras l ruktur durch d ie offent-

l iche Hand sol l te durch die Rational isie-

rung der Abliiufe des stadtischen Lebens
den Menschen mehr Freiheiten geben,
ihren Alllag zu individualisieren. Es mus-
ste in dieseiTi Konzept naturlich auch Ver-
liererlnnen geben. Prominentestes Opfer

ware wohl der Wienerwald gewordcn, der
spatestens dem 4, AulJenring Platz ma-
chen hade miissen. Faklum is{. dass Wien

seit den Studien Otto Wagners von den
Bildern der GrolJstadi getrieben wird und
dennoch darin nicht weilergekonimen ist.
Auch die urbanen Innovat ionen der letz-

len 10 lahre wie die Donau-City oder die
Gasometer sind doch eher Stadtproihesen
denn Transfornialionen. An der Planung
hat es nichl gelegen, doch deren Chronik
ist weitgehend eine Geschichte des Schei-
terns. Ich will nur stichwortartig chrono-

logisch einige Projekte nennen:

- Das Stadtbauaint plante urn 1900 eine

Ceschi i f tsst raBe zwischen Praterstern und

Slephansdom, die das verwinkelte Viertel
um die Hauptpost radika! durchschnitten
ha t te .
- Eine Museums-Avenue sollte vom Burg-
tor i iber die WestbahnstraUe zur Schmelz

fiihren. wo eine neue Akademie der bi l -

denden Ki inste. das Mi l i tarh is tor ische In-
stitul und eine Modeme Galerie geplant
waren, sodann eine Art Bois de Boulogne
i in west l ichen Wienerwald erschl ieBen, in

eine autogerechte VergniigungsstraBe
( „ V i n d o b o n a - Av e n u e " ) m i i n d e n u n d i i b e r

den Leopoldsberg zur Innercn Stadt zu-

3x2 = 6 FLAKTURME (M 3 . 2 . 6 . BEZ IRK

Ausgangspunkt war der 3. Bezirk, wo ich im Arenberg-
park auf zwei Flaktiirme stieB und mich zur Suche nach
den anderen Paaren bewegte.

P L A Z I E R U N G - P O S I T I O N I E R U N C - S TA N D -

P U N K T

Sie bilden ein fast gleichscitiges Dreieck mil einer durch-
schnitllichen Seitenlange von 3,2km. das den 1. Bezirk
umrahmt - im Zentrum ist der Stephansdom.

BASIS - SAULE - SESSELLIFTSTOTZE
Sie wurden als Eiasis fiir die Riegerabwehrgeschutze mit
darunterliegenden Schutzraumen (auch fur die Zivilbe-
volkerung) errichtet.
Die Tiirme sind die Sockel, darauf werden Stahlkon-
struktionen gesetzt, zwischen denen Seile gespannt wer
den, die die Betonbasen zu einer An Sessellift verbin-
den .

R U C K B L I C K - E I N B L I C K - A U S B L I C K

Eine neue inhaltliche Wiederherstellung der ehemaiigen
strategischen Dreiecksachse durch einen Sessellift er-
moglicht eine veranderte Siehtweise auf die Stadt und
deren Geschichte.

OBIEKT - VITRINE - EXPONAT
hn Augarten ist der Geschiitzturm durch eine Expto.sion

beschadigt und als Basis nicht mehr nutzbar,
Ein dariiber gestiilpter Glas-Stahl-Zylinder liiBt ihn als
Exponat in einer Vitrine erscheincn, die im Zuge der
Sesselliftreise spiralformig erfahrbar wird und eine un-
mittelbare Betrachtung des Baukorpers in verschicdencn
Ebenen ermbglicht.
Im oberen Teil des Zylinders ist ein Museum iiber die

Kriegsarchitektur des zweiten Weltkricges und die un-
zahligen Projektstudien fiir die vei-schiedensten Nut-
zungsvorsehlage konzipiert.

K O N S TA N T E - B E W E G U N G - R A U M

Das kontinuierliche Schweben iiber der Stadt entlang
dieser abgehobenen Dreiecksverbindung wiixl zum An-
gebot, die Geschichte und sieh selbst anders zu erfahren.
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r i i c k f u h r e n .
- Die Nationalsozialisten planten den Ab-
riss dcr jiidischen Viertcl des 2. Bezirks
und den Bau von Partei- und Wehrmachts*

gebauden enilang eincr monumeniaien
Achse in Verlangerung des Rings vom
Scho l tcn to r aus .
• Dio Nachkricgsplanungen schlugen den
Bau eincs Busbahnhofes am Karlsplatz
und eine Wienflussautobahn vor. der dor

Naschtnarkt weichen hai te mi issen.
• im Anschluss an die sogenannto ..Wie-
deraufbauenquete" von 1946 wurde emst-
hatt die Querung des 18. Bezirks durch
eine Stadtautobahn zwischen Hohenst raRe

und Volksoper in Aussicht gestelU.
- Ende der 50er jabre solke der Bau von

drei „T6chterstadten" fiir je 200.000 Men-
schen in Stammersdorf, Aspem und In-
zersdorf das innere Stadtgebiet entkernen
und Griinkeile bis zur City vortreiben hel-
fen,
- Roland Rainers Planungskonzept von
1962 sah ein Netz von kreuzungsfreicn

SchnellstraBen vor, die das Stadtzentrum
mit der Tangente verbinden sollten; Rainer

projeklierte eine „zweite City" am Nord-
babnhofarcal und Neben-Stadte in den Be-

z i r ken (m i t Konsumfunk t i onen ) vo r.
- SchlieBIicb stand Mitte dcr 1980er lahre

die Untertunnelung des Wcstgiirtels mit
Zu- und Abfahrtsrampen in den Anrainer-
bez i rken zur D iskuss ion.

Hcterotope und Oystopc

Fur mehr als 100 lahre arbeitet sich die

Stadtplanung daran ab. aus dem Konglo-
merat bistor isehcr Sedimente eine Stadt

der Funktionszonen und der Isotope zu
machen. Ebenso unerbi t t l ich ist Wicn eine

Stadt der Heterotope und der Dystope ge-
blieben. Mit Heterotop bezeichnen wir Ar-
ch i tek turen und Raume mi t as thet ischen

oder sozialen Regeln, die ein UbcrmaB an
Affekten und Leidenschaften ebenso gut
wie an Unterordnung und Disziplin her-
vorrufen. Heterotope, so Michel Foucault,
lassen unser genormtes Alltagsleben plotz-
lich ideologisch erscheinen. Icb denkc,
dass Wien so gesehen ein signifikantcs En
semble von Heterotopen bildet, vor allem
aus von Foucault als „zeitbrechend" spezi-
fizierten Gattungen - solche waren der

Augarten samt Flak-Tiirmen, die Gewerbe-
hallen der Hinterhofe, die Gasthiiuser mit
ihren Hofgarten, die gemischtc Struktur
dcr Sockclzonc. Schlussendl ich: is t n icht

die ganzc Stadt durch den Historismus

und dessen Dekors zu einem einzigen
Raum der sentimentalen Erinnerung ge-
w o r d e n ?

Die heterotopen Raume Wiens verdan-
ken Beharrungsvermogen (und Ambiva-
lenz) der Priigungskraft von Architektu-
rcn. die sehr cng mit der Sozialgescbich-
te vcrkniipft sind. Ihrer Funktionen tcils
oder ganzlich bcraubt, sind sie unter be-
s o n d e r e n U m s t a n d e n z u We l l e n b r e c h c r n

der Mechanisierung der Stadt geworden.
Das a l t c AKH, de r No rd - und de r No rd -

wes tbahnho f , d ie Rossauer - , d ie S t i f t s -
und die Marokkaner-Kaserne, die aristo-
kratiscben Gartenpalais in den Vorstad-
ten, Sakralbauten wie die Karlskirche,
werden im Stadtverbund zu Dystopen,

fehlgelagerte Organe in der modernen
Stad tmasch ine , S ie b lock ie ren d ie unen t -

wegte und reibungslose Zirkulation, die
gemal? der „Charta von Athen" das Na-
turgesetz der Moderne ist. Wenn v^'ir ab-
sch l ie lJcnd nach den Gr i inden fi i r d icse

Besonderlieit suchen, beginnen wir am
besten mit der Uberlegung des amerika-
nischen Ethnologen Robert Rotenberg,
der meint ; Wien sei aus seiner ehemal i -

gen Position als Metropole eincs Koloni-
alreiches eigentiimlichen Zuschnitts zu
crfassen. Als Stadt der Reprasentation,
des Luxuskonsums und der personlichen

Dienstleistungen hat Wien verhaltnis-
niiiBig friih eine Verausgabungs-Mcnta-
litat ausgcbildet, die der harten okono-
mischen Kalkulation widerstanden hat;
das spate Beispiel dafiir ware die Tras-
senfiihrung der Stadtbahn.'̂  Wien hat
se lbs t in der l ibera len Ara zwischen

1870 und 1900 ke ine so lchen finanzka-

pitalistischen Operationen am Grund-
s t i i cksmark t e r leb t , d ie e twa das h is to r i -

1 In dicser Groteske bcschreibi lonke don Be-

zirk als Tummeiplatz palter, hasslicher, unfrisier-

l e r und kc i f ende r Wc ibe r " . d i e mU Vo r l i ebc i h r c

Nachbam bcspitzcln.
2 Dcr paradigtnatischc Streit schien liingst zu-

gunsien Otto Wagners cntschieden. ist allerdings
in den lelzten 10 lahron wieder angofaeht wor-
den durch die Rcnai^ance, die Cainillo Sine im
K o n t e x t f e m i n i s t i s c h e r T h c o r i e n c r f a h r e n h a t . I m

Sammelband „The Sex of Architecture" bei-

spielsweisc rehabilitiert Esther da Costa Meyer
Sittcs konservatives Buch ..Der Stiidtebau nach

seinen kunstlerischon Crundsjitzen" als jenen
Urtext. auf den sich die Analyse geschlechtsspe-

z i fi s c h e r R a u m k u n s t e l l a t i u n c n u n d r a u m l i c h e r

Prak i i ken bez i t fhen m i i sse . Dabe i d ien t i h r S i t tes

Schliisselbegriff des ^Platzangst" oder der ..Platz-
scheu" als Ausgangspunkt.
5 Wagners Konzepl basierte auf dcr Vision.

Wicn (im Rahnien etnes europiiischen Wasser-

straBen- und Bahnnctzes) zur Handelsmetropole
a u s z u b a u e n .

4 S t a i t d i e I n d u s t r i e - u n d A r b c i t e r w o h n v i c r t e l

zu erschlieBen. bedicntc die Stadtbahn die Vil-

lenvororte des ..Mittclstandes".

schc Paris dem Erdboden gleich ge-
m a c h t h a b e n . I m m c r n o c h d o m i n i e r t d c r

Typus des Mictshauses im Familienbc-
sitz, das als symbolisches Kapital bc-
trachtet wird. Vide dcr oben gcnannten

Projckte, so etwa die SchnellstralJcnvcr-
bindung zwischcn Volksoper und
MohenstraRe. sind an dcr mannigfachen
Eigentumsstruktur und den Schwicrig-
keiten, groBerc zusammcnhiingcndc Ab-
bruchsfliichen zu schaffen. gcscheitert,
Und we i t c r s s tand fu r meh re re Dekaden

nach dem Ersten Weltkrieg dcr Mietcr-

Ml
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schutz einer Gentrifizierung wie in ande-
rcn groBen Stiiclten entgegen. All dies
fiihrte zur weitgchenden Unterbindung
der geografischcn Mobilitat in dcr Stadt,
w o v o n w i e d e r u m D o d e r e r s o b e n z i t i e r t e

„Bannbezirke" stabilisiert wurden.
Okonomisch stellle sich fiir Wicn (nach
dcm Veriusl der Meiropolcnt'unktion
1918/19) die Frage nach dcr Modcrnisie-
rung der Stadt und Beseitigung der He-
terotope und Dystope nicht, eher schon
ideologisch. Wenn sich die Stadtregie-
rung mitunter entschloss, als Substiiueni
von privaten Kapltalintercsscn aufzutre-
ten und alte Marklhallen, ungiinstig plat-
z ie r t c K i r chen ode r ve rw i l de r te Pa rks ab -

zureiBen, riskierte sie Widerstand der lo*
kalen Bevolkerung. Seitdem die projek-
tierte Verbauung des Sternwarleparks im
18. Genieindebezlrk den Biirgermeister
Felix Slavik 1973 das Ami gekostet hat.
1st auch die Politik vorsichtig geworden.
Zu ihrem eigenen Vorteil, mochte man
meinen. Denn in den 1980er Jahren hat
s ich in te rna t iona l das idea lc B i ld dc r

Stadt grundlegend vcrandcrl. Das Mo-
dell der Stadtmaschlne hat ausgedieni
und d ie Suche nach der Divers i t i i t in der

Stadt derart zugenonimcn, dass sie in

globalem AusmaB nur noch mitlels Arte-
fakten wic Themenparks und szenogra-
fisch renovicrten Viertcin zufriedenge-
ste l l i werdcn kann. Wien hat cs da durch

se in f r i i he res Schc i i c rn cn l sch ieden bos -

scr: historische, funktionslose Gebiiudc,
die gesiern noch allcin unter dcm Cc-

sichtspunkt von Abrisskosten betrachtcl
worden sind, werden zu erstrangigen At-
traktoren {Gasometer, Kabelwerke Meid-

ling u.a.) der Stadt. Die urbane Durch-
mischung der meisten stadtischen Vier-
te l , de r Sch reckcn a l l e r modern i s t i schen

Funktionszonenplanerlnnen, geht als ge-
nuin wienerische Lebensqualitat in die
L i s te de r S tando r t f ak to ren e in . D ie He -

terotope und die Dystope, gestern noch
ver femt , erweisen s ich heute a is Garan-
ten eines unverwechselbaren Stadtge-
fuhls. Und das ist auch gut so. Die Obcr-
arbeitung dieses Phanomens zu einer
neuen kollektiven Philosophic, zur Posi-
t i v i t a t e i n e r u r b a n e n K u k u r d e r D i f f e -

renz, sleht allerdings noch aus.

Ugo Dchaes
Tongue-manipulating machine

Dieser Text ist einc stark gekiirzlc Version
des Vortrages im Rahmen von Wien itmgc-
hen.

Siegfried MattI ist als Dozenf am Insiitul
fiir Zeitgeschichte der Universitdt Wien
tdtig und Co'Leiter des Ludwig Bultzmann
Instituts fiir Ceschichte und Cesellsehaft.
Forschungs- und Publikationsschwerputtk-
te: Wiener Moderne, Medien und Mediet i -

technologie sowie Vrbanismus.

,.due to circumstances i have ask you to be an audience, we all know that a
show is not real that images shown in a theatre-space or in a studio like this one
are not real. That they represent another reality. (...) 1 would like to represent
you my machine. A machine that doesn't exist yet. (...)
now. what about this so called 'tongue-manipulating' machine? Well the basts
for all my work is the human body in all its forms, when I saw this tongue, 1
knew 1 loved the idea working with it. At this point in my life I am interested in
machines. So 1 wanted to make a machine that is able to physicly manipulate
the tongue. But before experimenting uith a machine or before evcm construc
ting it i had to find out what the possible mouvements of a tongue were...."
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TOPOGRAPHIE DES CUER]FEHLEHS:
CH0RE06RAPHISCHE ANAGRAMME
K r a s s i m i r a K r u s c h k o v a

In Meg Stuarts Tanzpcrformance Appetite
( in Zusammenarbei t mi t der b i ldenden
Kiinstlerin Ann Hamilton) ist die ganze
Biihne mil einem diinnen weiBen Tuch aus

Fallschirmstoff bedeckt. Als hatte ein Fall-

schirmspringer sie gestisch durch seinen
Sprung/Fall definiert. Wie beim Fall, beim
Unfall Ikanis (er fallt bekanntlich, weil ihm
sein Vater Dadalus Fliigel, jedoch keinen
Fallschirm entworfen hat). Denn was da
auffalit, ist der Blick, der auf die Erde fallt
und als Paradigma fur den Kartographen-
blick gilt, der die Welt von oben, als ob auf
einer Karte betrachtet. Ikarus und sein

Blick fal len da federleicht zusammen. Als

ob mit der Feder geschrieben, schreiben,
graphieren, choreographicren da Korper
und Blick einander und auch den Ort, auf
den sie fallen: sie definieren ihn, schreiben
ihn lesend, kartographieren ihn als Szene.
Wie eine Karte ihr Terri torium erst konsti-

tuiert. erst realisiert (in jedem Wortsinn).
Oder anders: der Fall-Schirm als Bild-

schirm eines Falls hat sich auf Stuarts Biih

ne so weit ausgedehnt, als ware er die
beriihmte Karte im Text von lorge Luis

Borges („Universalgeschichte der Nieder-
tracht"), die die Kartographen des Reichs
so haargenau und ausfiihrlich gezeichnet
hatten, dass sie das ganze Reich bedeckte.
Oder anders: der weilJe Fallschirm, der

Schirm der Szene - scene as screen - ist zu-

gleich leer, nur reine Umrandung, als zitier-
te er das leere Viereck der bekannten lee-

rcn Seekarte von Lewis Carroll („Die Jagd
nach dem Snark"). Karten also, die entwe-
der zu viele oder zu wenige Zeichen set-
zen, sie setzen vielleicht mehr als Zeichen
oder keine Zeichen mehr. Sie setzen alles

auf eine Karte, sie setzen es zugleich ins
und aufs Spiel. Von diesem gewagten, ent-
setzenden Setzen soil hier die Rede sein.

So ent-setzen, deterritorialisieren in Stuarts

Choreographic Raum und Korper einander.
Einer der Tanzer presst sich bald die ganze
Biihne (d.h. ihre Stoffbedeckung) in die
Hose hinein, da wird der Raum in den

Korper eingelassen, da wird der Korper
zur Szene, wie die Szene zum Korper, denn
eine andere Karte, eine atmende, wie Haut.
bedeckt nun die Biihne: Der Boden ist mit

Ton, mit Erde eben bedeckt, die Flecken,
Spurcn auf der Kleidung der Tanzer hinter-

lasst, die wiederum mit jcdcr Bcwegung
den Tonboden markieren. Erst die Bcwe

gung konstituiert, kartographiert da Szene
und Korper, desiabilisieri, stiilpt Realitat
und Virtualitat, Korper und Kdrperbildem
um, immer neu.

Wien umgehcn umgehen

Setzen wir also neu an, um die Grenzen ei

nes Themas iiber das Grenzen-Ziehen wie-

der neu zu Ziehen, neu zu setzen, um sie

sogleich zu entsetzen, zu deterritorialisie
ren: Mein Versuch, das Thema des Pro-

jekts Wien umgehen zu umgehen, schei-
tert, so fiirchte ich. Denn um Wien umge
hen zu umgehen, zu umschreiben, bin ich
doch beim Thema angekommen, beim
Anagrammieren, das eben Umschreiben
bedeutct (von gr. anagraphein). Das Ana-
gramm ist bekanntlich die Umstellung der
Buchstaben eines Wortes zu einem neuen.
Es lasst die Schrift sich selbst umgehen, es
ist ihr lustvollcs, ja .verlustvolies' Fehlgc-
hen. Denn Anagramme sind auch als Lapsi
zu lesen, als sich selbst inszenierende Feh-
ler, die den Schrift-Sinn wenden. ja ent-
wenden, als ortlose Topoi, wo Orte und
Worte einander entstel len. Denn der To-

pos, der Ort, der ^Gemeinplatz" bedeutet
ja auch eine feste Wendung, stchende Rede
oder Formel. Da gilt es, Gemeinplatze
platzen zu lassen, stehende Ort- und Rede-
wendungen zu ent- und verstellen, zu ana
grammieren eben. Um die Briichc der Ort-
und Wortordnungen, um die Briichc des
Realen offenzulegen. Es gi!t, sich das Ana-
grammatische als Topographic des Fehlge-
hens, Fehllesens, Fehlschreibens vorzustel-
len, das Ursprungs(w)orte im (Ver)Fehlen
zugleich buchstabiert und figuriert.
Es geht also - wie bei der Doppeldeutig-
keit des Wortes .Umgehen* eben - um die
Mehrdeutigkeit, um die dekonstruktive
Mehr-als-Deutlichkeit und keine Eindeutig-
keit mehr der szenischen Schritte und

Schriften, wo immer schon zugleich zuviei
und zuwenig Bedeutung sich lesend
schreibt, ja kartographiert, d.h, zwischen
An- und Abwescnheit oszi l l ier t . Denn wer

Schritte setzt, als wollte er das Territorium
vermessen, vermisst im doppelten Wort
sinn: Beim Gehen notiert er ein Vergehen,
ein Verschwinden, er notiert seine Spur,
seine Abwescnheit, sein Fehlen: um dieses
Mangels nicht zu ermangeln. Denn sagt je-
mand: „Das ist Wien", indem er auf eine
Karte zeigt, so ist seine Geste ledigHch ein

' a
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„Zeigcn des Zeigens", so konntc man
Brechts Cestus (ent)wenden. Die Karte, die
das Territorium ist und nichi ist, stellt stets
die Frage nach der Darstellung, sic sleiit
diese Frage dar, die Frage nach dem Status
dcs Virtueilen und des Realcn, nach den

unendl ich k le inen Interval lan innerhalb bei-

der und zwischen den bciden, ini immer

anderen Modus ihrer Sichtbarkei t . Sol l te

nicht besser auf dcr Wicn-Karie stehen

„Das ist nicht Wien"? (a la Magritte cben).
als Referenz ohno Rofercnten wie in

Magrittes Bild Der Verrat der Bilder, das
Realitat eben doppeldcutig verrat. indcm os
,.ceci n'est pas une pipe" zu behauptcn
scheint. Reales und Virtuei les verunsichem,

enlslellen da stets einander.

Es geht - in diesem Eni- und Umgehen und
in solchem Umgang - um inszenierle Uni-
schriften, um ein stetes Vor- und Ruck-

wartsgchcn. -schreiben. -Icscn. um das Gc-
hen selbst als Lesen, das selbsl Schrciben

ist, das also sich immer schon verfehh. In
der TanzA' ideo-Per fonnance der Choreo-

graphin Meg Sluarl und des Videokiinsllers
Cat7 Hill Splayed Mind Out passiert das
anagrammalische Schwindein und Schwin-
den der Korpergrenzen im .konkreten'
Tlieater ineinandcrverschlungener Glieder
und Projcktionsflachen. Am AnI'ang licgt
auf dcr Biihne cin oktopusartiges Gcbilde
aus mehrercn Korpcrn, als hiittcn sic ihre
Gl ieder un iere inandcr vcr lauscht . Kaum

nachvol lz ichbar cntwirr t s ich dann die

monstrose Gcstalt ,ohnc I land und FulV

(worilich und iibertragen), indcm Heine
und Armc ihre Stellung und Darstellung
forldauernd anagranimatisch vcrstcllcn. um

-i-

in vcreinzelte Korper und Korperbilder zu
zerfallen, Es folgen Szenen ihrer Uberset-
zung ineinander, die ah und zu als Aufga-
be/Aufgeben auch verbal thematisiert wird.
Die Hand e inerTanzer in schre ib t vor- und

r i ickwarts auf ihren entbloBten Ri icken

..hand" und dies erscheint zugleich groB als
Projektion. Vor- und ruckwarts schreibt die
Hand auch ,.onV"no' ' auf die nackte

Riicken-Haut (und auf die Projektions-
.Haut ' der Bi ihnenruckwand), und dieses

Palindrom. dieser vor- und ruckwarts les-
bare Schriftzug, liisst den Korper, der bloB
als Projektionsfliiche. als ^on" missbraucht,
penetriert wird. schrci(b)en: ^no".
Der fallende Blick von Ikarus, der die Gra-

viiation zu iiberwinden suchle, kartogra-

phicri die Szene seines Falls. Auch das In-
teresse des zeitgenossischen Tanzes gilt
diesem doppeldeutigen Fail als Schriftzug,
der d ie Grav i ta t ion dcr B i ihnen-Blat ter /der

Brctter choreo-graphisch, ..raumschrei-
bend", virtues aufhebi, um sic jedoch mit
fallendcn Korpem und Blicken zu tatowie-
ren: als cine variable Graphic ohne Raum,
als stets neue anagrammalische Verraumli-
chung desselben szenischen Materials, Das
Inieresse gilt also eincr Choreographic, die,
wie das Anagramm in seiner buchstabli-
clicn Malerialitat, die Endgiiltigkeit des
Sinns buchsliiblich verabschiedet, indcm
sie ihre Dispositive immer anders ortet, de-
plaziert und ncu kombinierl, um daraus
neue (W)Orie zu graviercn (gravieren bc-
dcutct |a; „in Mctall, Stein einschneiden",
aber auch „bcschwcren, belasten": daher

die Bedeutung von Gravicrung als gravierte
Schrift und Gravitation als Anzichungs-

kraft). Der Fall des Korpers (der Fall in je-
dem Wortsinn) bringt die Szene erst her-
vor-mit seinen permanent neuen Irrgan-
gen, in denen Raum und Bewegung eins
werden, wie einst im labyrinthlschen Tanz
Ar iadnes, en twor fen vom Arch i tek ten und

zugleich Choreographen Dadalos (wieder
taucht hier Dadalos, Ikarus' Vater auf).

Michel Foucaults Der Ariadnefaden ist ge-
rissen (derTltel eines Textes i iber Gil les

Deleuze, der Foucault auch einen neuen

Karto^aphen nennt) gilt es da immer wie
der neu zu lesen, und gerissen wie er ist,
kann dieser Faden die Geschichte, die
schwindelnde Story wie die schwindende
Historic erst buchstablich scheitemd, als
UnFall choreographieren.

A l i e / n a ( c ) t i o n -

Nomaden im eigenen Korper

Auch die schnell auf- und niedcrfahrenden

Schr i f t tafe ln mit immer anderen Buchsta-

benkombinationen in William Forsythes

Choreographic Of Any If And scheinen zu
tanzen und anagrammatisch die Distanz
zwischen den (W)Orten auszuprobiercn;
Dis-Tanz als Suche nach moglichen Veriin-

derungen des Bedeutungsraums. Als kine-
tisches Anagramm lassen sich oft auch die

Bewegungsmuster seiner Choreographic le
sen, die die tradicrte Ballett-Syntax cntstel-
Icn. Wenn die Korper sich im Tanz zu ver-
licren scheinen, so .schuttelt' sie Forsythes
Choreographic (wie dcr Anagrammatiker
die Buchstabcn schijttelt), so reimt und
reiht sie Korper- und Raumfigurcn immer
anders. Oder Forsythes Choreographic
Alie/n a(c)tion: selbst der vertrackte Titel
lasst hier mehrere Bedeutungen offen (Ali
enation, Alien action, Alien nation), Auf
der Riickwand der Biihne steht geschrie-
ben: ..ENT-WORLD-ET*, ein zweisprachi-
ger Neologismus, deterritorialisierte
Mehrsprachigkeit/Mehr-als-Sprachlichkeit.
Man konnte sagen: das deutsche Prafix
,ent-' ent-sinnt das englische Substantiv
.world* und partizipiert es unheimlich,
auBerirdisch (ET). Es ist das erste, was
uns diese Biihne zu sehen/zu lesen gibt.
Und zugleich zuriicknimmt: eine Welt, die
sich als zuriickgenommene gibt, die sich
davonstiehlt, sich entwendet, von sich ab-
wendet, die sich keinem Blick hingeben,
stellen will, die sich dem Darstellen, dem

Kartographieren cntzieht. „ENT-WORLD-
ET": ein ver-riickter Ort ohne Welt, ein
Wort fiir keinen Ort, ein buchstablicher
Tanz der Distanz. Am Ende der Inszenie-

rung liest ein Tanzer den Neologismus vor.
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madcc psukb / theatercombinat wien
maclcc psukb geht mit floridsdorfcrn fiir 50 cufo essen

22. ma i

schlecht geschlafcn. keiner hat zeit, mit mir [ruhstiicken zu gchen. nach 40-
miniitigem herumsuchen cniscliiicBt sich ein 2l-jahriger jugendiicher mit mir
fruhstucken zu gehen. konsumation in einer backerei auf der schloRhofer-
slrasse: 2 zinuschnccken. einc topleiigolatsclie und 2 semmeL er ist bei einer
tclefongcsellschaCi angestelll und verzehft nun die topfengolalsche und die
zimtsehnneckc wiihrcnd seiner arbeitszeit was wie er meint ja o,k. ware, ver-
abschiedung.
verlasse urn 10.50 die zone,

a b e n d s

ich habe ein auto geliehen. es ist naclit, ich f'ahre iiber die fioridsdorfer
briieke in die zone. foto. fioridsdorfer strasse, prager slrasse. es ist schwiil. es
sind kaum leuie auf der strasse. nieniand liisst mit sicli reden. genervte abwoi-
sung. ich gehe in ein gasthaus, frage dort. alle haben schon gegessen oder
w o l l e n n i c h t .

im zweiten gasthaus, den fioridsdorfer stub'n, sitzi ein einzelnes paar an ei-
nem tisch, er mit zerschlagenem gesicht, und ein mann am tresen. ich lade
ihn zum essen ein, aus langeweile und neugier nimmt er an. wir gehen nach
hinten in den vollkommen leeren gastgarten. es isl sehr warm, hohe baume.
voltkommen ruhig. mein gast ist techniker. er komnit von der arbeil im muse
um. kaum gespriiche. essen und trinken, zwei bier, pfeffersteak, schweinsme-
daillons, pommes; eispalatschinken, melange, das essen ist gut, die bedienung
macht das foto, ich gehe aufs klo, inzwischen sitzen drei manner am tresen.
der erste sagt, das theater ist doch gegeniiber! der zweile: das ist doch ein
mann - der dritte: aber siehst du nicht seine titten? mit der bedienung rechne
ich aus, wieviel schnaps ich noch bekommen kann fur die 45 euro. vier. und
einen kleinen braunen. nach einigem schontun mit den dreien am tresen gibt
es einen wodka fur den groBen tatowierten. einen grappa fiir mich. einen klei
nen braunen fi i r den techniker. e in se ide l fi i r den theater t isch ler. e in achte l fi i r

die bedienung. der mit den titten will nichts. nur eine geschichte,
fotos. der groBe tatowierte ist sumo ringer, ob ich sie kenne, die bullen von
floridsdorf. vom schauplatz von der spira. ich frage ihn, ob er mich stemmen
konnte - „50 kg? aber du musst deinen korper steif halten konnen". groBer
spass im lokal. verabschiedung.
wohnung. foto. schlaf der gerechten.
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buchstabiert ihn vor- und r i ickwarts und

dann auch jedcn der drei Wortteile oder
dcren einzelne Buchsiaben verstel lend.

Diese anagramniatischen Versuche
{enl)tauschen den Sinn, sprengcn seine
Endgiiltigkeit. Und indeni der Tiinzer die
Buchstaben springen und einander spren

gcn lasst, fangt er selbst an. sich minimal
zu bewegen, neue Stellungen jedes Glieds
auszuprobicren, als sei sein cigener Korper
cin verstellbarcr Schriftzug. Erst das Lesen

bringt ihn so zum Tanzen, und das Tanzen
wird zum Schreiben.

Die Reflexion auf die Bal let i -Tradit ion
dehnt die Cronzen der Kunslfomi und des

Korpers aufs Aulkrste, um sie. wie ein
Cummiband, springen zu lassen. Dabei
reilk jedoch das referenticlle Band und
sprongt jede Suche nach einem verfertigten
Sinn auBerhalb der springenden Punkte
und Linien. Ist das Anagramm ein gewag-
ter Sprung iiber die abgriindige Ursprungs-
losigkeil der Sprache, der vielen Sprachen,
hin- und riickwarts im kleinsten Intervall,
so ist es eben eine Ver-riicktheit. Wie der

Tanz. Der Tanz ver-riickt die Vorstellung
von Korper und Raum. Mentale und szeni-
sche Vorstellungen bringen einander her-
vor und di fferenzieren, deterr i tor ia l is ieren

einander. Die Choreographic ..iibertragt".
so Forsythe im Heft zu seiner CD-ROM

Improi'isation Technologies. A Too! for the
Analytical Dance Eye, ..bestimmte Verfah-
rensweisen des Einschreibens und lasst sie

zu Stellen wandern, wo sie normalerweise

n icht vorkommen: Normalerweise be-

schreibt man einen Kreis mit den Armen

odor Beinen - und jetzt kann man viel-
Icicht statt dessen die Schulter (oder jedes
andere Teil) benutzen." Diese verstel l te

Organik entzieht sich jeder definitiven
DarStellung und AnWendung. Forsythes
forcierte und furiose Choreographic fiihrt

angeblich beilaufige Ablaufe in die Aporie
der Komplcxitiit - um, wie er schreibt,
,.dic Grenzen des Koordinierbaren zu

iiberschreiten", um „Choreographie zu
iiberwinden". Neu-Topographieren also,
um zu deterritorialisieren. um sich Inskrip-
tionen zu entziehen, um Intensiiiit freizu-
setzen. Das Markieren von Bewegungsspu-
ren, von geomctrischen Formcn im Raum
wird zum figurativen und narrativen Impe-
rativ. Das Vokabular des klassischen Bal-

letts wird iiber das Rekombinieren von Be-

wegungsabliiufcn anagrammiert. Unge-
wohnliche Korperteile (beispielsweise die
Schultem) setzen Impulse ein, die die Gra
vitation zu verlagem seheinen,
Aber zuriick zur Alie/n a(c)tion, zu dieser
Kontamina t ion von Ak t ion und A l iena t ion ,
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zuni Akt cler Dislanz von sich selbst gegen
die xenophobe Entfremdung vom Anderen.
Die Choreographic lasst die Tanzerlnnen
zu Nomadcn im eigenen Korpcr werden.
..fremd im eigcncn Korper", wic es in Hei-
ner Mullets BiUIbcschreibung hciBt. Da
wird der Korper sich selber Bild und Be-
schreibung zugleich, Lagebeschreibung, To
pographic. .Alienation' heilM jurisCisch Ei-
gentumsubertragung: in der Choreographic
oszilliert dor Korper zwischcn seinein Ei-
gen(tlich)cn und seiner Obcriragung. lac-
ques Derrida schreibt in Churt'ographien:
..Nach dem Auftritt des Tanzcs erkennt
man die One nichi mehr wicdor." Es ist ein

choreographisches Auswechsein jcdcr Ori-
lichkeit auch in Forsythcs Hypoihcsc .,kine-
lischer Isomotrien", die don Korpcr von der
Bewegung bcfreil, ihn in eincr 1-iin- und
Herbewegung zuriicknimmi, und die cho-
rcographischcn Variablen als buch-sliiblichc
Versuchsanordnungcn verandort, Da ,ver-
Icrnt' der perfekt ausgebildeie Ballellkorper
das klassische Bewcgungsalphabet, subver-
siert wird die Hypnose jeder strcngen kine-
tischen Cratnmatik, untersiellt wird - gera-
de i ibcr hochsie Exaktheit. schiirfste Diffe-

renzierung - die Instanz des Unlcsbaren
oder des Analphabetisehen; Schreibt wohl
Forsythe, dass er an Ergebnissen interes-

siert ist, „die aufgrund ihrer Komplexiliit
nicht reproduzierbar sind" (Improvisation
Technolo^es. A Tool for the Analytical
Dance Eye), so versucht er eben „Choreo-
graphic zu iiberwinden**. In einem Inter
view sagt Forsythe: „Das ist der Sinn: Die
Verwirrung ist das Cluck", sofem Alie/n
a(c)tioti, auch davon handclt, dass es „ubc-
rall Modelle der Xenophobia gibt. In der
sogenannten popularen Kultur findet sich
ein irrsinniges Hass-Potential". In Forsy-
ihes hochst prazisen choreographischen
Konfusionen - Jdlie Verwirrung ist das
Cli ick" - ver-r i ickt der Tanz das Terrl tori-
u n i .

In Walter Benjamins Berliner Kindheit urn
Neimzehnhundcrt heilit es: „Sich in einer
Stadt nicht zurechUlnden heiBt nicht vicl.
In einer Stadt sich aber zu verirren. wie

man in einem Waldc sich verirrt, brauchl

Schulung [...] Diese Kunst habe Ich spat
erlemt; sie hat den Traum erfullt, von dem
die ersten Spuren Labyrinthe auf den
Loschblat tem meiner Hcf te waren." Ste l ien

wir uns also die Tanzszene als Loschblatt

vor. und die Choreographie als labyrinthi-
sche Notation einer Lust am Verlust der

Orientierung, am drohenden Fall als
(Ver)Fehlen, als Sehnsucht, als Versu-
chung, VerstoB, ja Vergehen, auf den

Grund des Cehens und des Vergehens, des
Transi tor ischen zu kommen. Stel ien wir

uns also die Choreographie als eine Karto-
graphie vor. die die Briiche im Korper und
im Raum, im Korper als Raum und im
Raum als Korper sichtbar macht: Um je
der endgultigcn zeichenhaften Besetzung
ihres Territoriums zu entgehen, Denn wer
Kartcn und Szenen liest, notiert immer
schon ein Destabi l is ieren. ein Deterr i tor ia-

lisieren des Realen.

DieserText ist eine slark gekurzte Version
des Vortrages im Rahmen von Wicn um-
gehen.

Krassimira Kruschkova wurdo 1964 in So

fia, Bulgarien, geboren und unterrichtct an
der Akademie der bi ldenden Ki inste und

an der Unii'ersitdt fiir angewandte Kunsi
in Wien. Sie studierte Theater- und Film-

wissenschaft in Sofia und promovierte am
Institut fiir Theatenvissenachaft der Uni-
versiidt Wien 1994. Derzeit arheitet sie an

ihrer Habi l i tat ion in Wien (Szenische Ana-

gramme. Zum Theater der Dekonstrukti-
on). Zu ihren Arbeiten gehdren Verdffentli-
chungen zum Theater und Tan: der Ce-
genwart, zur Theorie der Performance, der
Literatur und der Obersetzung.

s t o



DIE KARTEN DER URBANOLOGIE
Paolo B ianch i

Das Urbanotop

Dcr Urbanlsmus ist bloBe Theoric. Er ver-

miuelt uns die Stadi und ihfc Geschichte.

Die Stadtplaner betracliten die Dinge iso-
licrl. Sie halten als Professorcn Monologe.
Sie erklaren uns die Stadt als objekliv er-
kennbare Wirkl ichkei t . Sie sind bcherrscht

von ontologischen Fragen nach dcm Was,
nach dem Objekt Stadt. Und machen sie
dadurch zu einem von uns gcti'ennten Ge-

gcniiber. jede Stadtplanung vemichtet Be-
stehendes und maBt sich die Raumherr-

schaft an. Nach dem Vorbild des groBen
Baumeisters wird als Ziel eine Idcalfortn

entwickelt. urn sie als Modcll in die Rea-
lital umzusetzen. Obacht: Die Stadt lassl

sich nichl theorctisch fassen. Die Stadt ist

in kein Modell zu bringen. Die Stadt ist
kcin Objekt der Spekulation.
Die Urbanologie ist (Lebens-) Praxis und

Stadtforschung par excellence. Sie hebt
sich dezidiert von jenem Urbanismus ab,
der die Sladt und ihre Menschen als plan-
und verwaltbar anzuschcn pllegt, In Aktion
treten Stadtforscber in Gestalt von Ki inst-

ler lnnen. Kurator lnncn und rebc l l ischen

Architektlnnen, die etwa untcr dem para-
si iaren und kreat iven Pbanomen . .Customi

ze" ein subversives und verandemdes An-

cignen und ln-Iicsi(z-Nchmen postulict'cn.
Der belgische Architekt Xaveer de Geyter

sagt: „An architect's approach ist dellncd
by his choice of reality.... Form is a result."
Die epistemologische Fragc nach dem Wie,
nach dem Prozess des Erkennens entpuppt
sich neu als Schliisselerlebnis. Die Stadt er-

scheint fiir den Urbanologen als Feid dcr
liezichungen und der Gemeinschaft. Er be-
schreibt die Stadt als Urbanotop und ist
von Metaphern wie Tanz und Dialog I'aszi-
niert. die erst als Zweiheit eine Einheit er-

geben. Die Stadt ist nicht monologisch.
sondern immer dialogisch. Die Stadt als

Urbanotop zu ..begehen". bedeutet. eine
Stadt ..sprechend" zu machen.

Ausgchend von der Annahme. dass man
eine Stadt nur als FuBgangerIn und Uni-
herschweiferln richtig leson kann, zielt die
Empfehlung des/der Urbanologln dahin,
nach Kraften das Pflaster zu treten. Da

dem physischen Sich-Ergehen das gedank-
liche auf dem Fulie folgt. offnet sich die
Stadt dem Promenadologon nach poeli-
scher und philosophischer Art. In Augen-
hcihc, nach MenschenmaB und iin Schritt-
tempo ereignet sich das poetische Wunder
namens Urbanotop. Durch solches Gehen
und Schauen und solche Entzifferungsvcr-
suche am Palimpsest einer Stadt wachst

eine erzi ih lbare Geschichtc, Kunstvol l kon-

struiert der Toxtarchitekt seine Erzahlung
als mehrstimmiges Modell.
Der Urbanist separiert sich von der Stadt.
Der Urbanologe verbindet sich tnit dem,
was er beschreibt. Aus den aiigemeincn
Urteilen „Es ist so!" werden Satze. die mil

„lch flnde, dass ..." beginnen. Ein freier
Dialog entstehi. Wahrend der Urbanist
durch ein Schliisselloch. quasi wie ein Voy
eur. auf die Stadt blickt und sich dabei als

unbeteiligter Beschreiber den Dingen ge-
geniiber indifferent verhiilt, begreift sich
der Urbanologe (wenn nicht gar Urbano-
poet und Urbanoerotiker) als Teil der
Stadt. Die Stadt erscheint als Organ, als
ein Teil des eigenen Korpers. Die Stadt
und das Selbst fallen zusammen. Man wird

verantwortlich I'ur seine Handlungen. Der
Riickzug auf cine passive Rolle wird er-
setzt durch die Idee eines Dialogs in Akti
on. Die Slatik der Verhaltnisse lost sich

aul' zugunsten einer Haltung namens
..derive" (Umherschweil-Expedition).
Es war Guy Debord. der im Publikations-
organ ..Situationisiische Internationale" be-
reils 1955 eine ..Psychogeographie" forder-
te; mil anarchischen Aktionen sollte ein

akt iver Urbanismus betr ieben werden. In

seiner ..Tiieorie des Umherschweifens" be
schreibt er das Umherschweifen als eine

Mischung aus Erlbrschung eines Gelandes
und verwirrenden emotionalen Ei^ebnis-
sen. Deleuze & Guattari fassen sich kurz

und pragnant: ..Geographie gegen Ge-
sch ichte . "

Geographie-Machcn

Delcuze & Guattari entfalten in ihren Wer-

ken die Kartographie als Methode. Sie be-
treiben eine auf dem radikalen Konstrukti-

vismus basierende (Geo-)Philosophic und

legen Kartcn an, denen sie verschiedene
Namen geben: Rhizom, Plateau, Ritomell.
Gefiige o.ii. ..Die Karte reproduziert kein
in sich geschlossenes Unbewusstes. sie
konsiruiert es", heiftt es im Buch „Tausend
Plateaus". Der Kartograph lasst wie Ikarus
die naturl ichen Grenzen hinier sich.

schweift umher. frei von der Last der Erde.
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Hooman Sha r i fi m i t

Kristine N. Slettevoid und Peder Hoi^en

Fragen an die Wiener Sladtregicrung von
Passantlnncn im zweiten Bezirk:

Wic'so schliefit der Augarten so fruh?

Wanan will man dett Prater und das

Messegc'lande unbcdingf zu einem Fun-
venler tmfunktionieren und fiihrl dazu
Sutdenllnnen aus den USA zur Hamaig
herbei?

Waruni schmeipen die Kinder in den
Strafienbahnen mit Wurstsemnieln her-
u m ?

VVTc'i'o gi6/ es keinen zweiten Spielkdfig im
Augarten?

Es ist zu schwierig was zu sagen.

Wann dankt die Re^emng ab?

Warum ^bt es so wenig Basketballpldtze
und so wenig Zigarettenuutomaten?

Warum krieg ich nicht mehr Getd?

Warum gibt es bei der Lasaliesirafie, bei der
Reivhsbr i icke und beim Donauzentrum nur

Kinos und keine Freizeitzentren, wie

z. B. mit Schwimmbad?

Warum haben die Wiener Cemeindekin- Ich mochte nicht, dass das aufgeschrieben
dergdrten nur so kurz geoffnet? wird.

Die Karte kann man ..auf eine Wand zcich-

ncn, als Kunstwcrk konzipieren oder als
politischc Aktion oder Meditationsiibung
begreifon" (Deleuze& CuaUari). Denken
heiBt reisen, Donkcn ist Karlen anlegen. Im
Buch „Deleuzes & Guattaris Kunstkon-

zepl" von Stefan Heyer heiBt es: ^Der Blick
des Karlographen schwebt iiber dor Land-
seliaft und ist doch Teii von ihr. Der Karto-

graph bewegt sich inncrhalb des Systems,
welches er beobachtet. Der Kartograph re-

produziert nicht die Landschaft, er folgt
i h r . "

Die Kartographie war und ist eine Augen-
kunst und Wissenschaft des Auges, des Er-
spiihcns. Bcobachtcns, Messens und Auf-
zeiehnens - so auch eine wichtige Wissen
schaf t der v isuel len Kommunikat ion, dcnn

Karten sind die Logos unserer Weltan-
schauungen. Kunst und Kultur miissen
Iragbar sein wie eine Karte - oder wie ein
Tanz. Eine Kuhur ohne Karte ist wie ein

Mensch oline Seele. Die Losung lautet:
„One (l-Iu)Man One Map."
Als Kartenleserlnnen schliipfen wir in viel-
fahige Identitaten: dem gleichen Raum
konnen wir als zerstreuter Pendler, neugie-
rige Entdeckerin, Flaneur. Tourist, Forsehe-
rin. Stadtwanderin oder stiindiger Besucher
begegnen. Karten stehen fiir ein unendli-
ches Weitergehen. Cute Gedankcn miissen
ergangen werden.
Was hat Geografie mit Tanz zu tun? Die
Tanzerinnen und Tanzer agieren auf dem
so genannten Tanzboden. Wahrend der
Tanz fiir Bewegung steht, verweist der Bo-
den auf die Erde. Deleuze & Guattari

schreiben: „Ein Tanz auf dem Boden, ein
Zeichen auf dem Korper, eine Zeichnung
an der Wand bilden ein graphisches Sy
stem, einen Geo-graphismus, cine Geo-gra-
phie." Im Buch „Geophilosophie" von
Stephan Giinzel wird das Schreiben der
Erde, die Erd(be)schreibungals eine Po-
tenz alien organischen und anorganischen
Lebens erkannt: Steine und Erdschichten,

Pl lanzen und Primit ive, Tiere und Zivi l i -

sierte „schreiben" sich und ihre Welt glei-
chennaBcn in den Korper Erde ein.
Die aktive Geographic legt Karten an, nicht
die Karte. Die Geophiiosophie kombiniert
zwei vorziigliche Eigenschaften: einerseits
die Begriffsbildung der Philosophic, ande-
rcrseits das Auswahlcn aus einer ungeheu-
rcn Mcnge von Zeichen als das Gcschjift
des Geographen.

Geographieunterricht ist ein passives Lesen
und Verstehen der Erde, wahrend kiinstle-
rische Kartographie einem aktiven Schrei-
bcn glcichkommt. Eine intensive Karto ist
ein Werden. Tanz bedeutet Geographie-Ma-
chen, aktive Geographic, Mapping.
Wahrend die Soziologin die Kartographin
der Gesellschaft ist, ist der Okonom der

Kartograph der Finanzmiirkte, der Kiinstler

A

Warum sind die Pensionen so niedrig?

Ich mochte keine Fragen stellen.

Wo sind die City-Bikes?

Der Augarten und die Prater-Hauptallee
sind sehr schon.

Wieso werden soviele Burofldchcm gebaut?

Warum werden offentiiche Verkehrsmittel
immer teuer?

Die Autobahnplakate mit dem Wort „ Tod"
miissen weg.

Warum gibt es das „Fest der Vdlker" nicht

jedes fahr?

Warum werden diese Flaktunne nicht an-

ders gestahet?

Warutn werden die Ojfnungszeiten nicht
verldngert?

Warum ist es so schwierig Arbeit zu Jin-
d e n ?

Wir haben Fragen gemig, aber keine Zeit.

Warum werden Strafien. Hduser und Ge-
schdfte nicht mehr renoviert?

Warum gibt es sowenig Proberdume in
W i e n ?

Wiesichert „mensch" in Osterreich das

zugesicherte Recht auf Reli^onsfreiheit
(im Sinne von:frei von Religionen}, ohne
von Reli^onsfanatikem beldstigt zu wer
d e n ?

Was soil das alles?

Ich war friiher ein schlimmer Bub und
durfte darauptin fiinf fahre nicht wdhlen
gehen. fetzt darf ich wieder, aber will gar
nicht mehr.

Warum sind die Politiker teilweise so
d u m m ?

Warum wird alles teurer?

Warum hat man als Ausldnder so Proble-

meein Vis imt zu bekommen?

Warum wird Haschisch nicht legalisiert?

Lasst mich in Ruhe, ich bin ah.

Es sollte neue Tore mit Netz geben.

Die Lift ist sehr ^tt.

Warum sterben soviel kleine Geschiifte?

Wie unterschiedlich kann man in einer Ge

sellschaft funktioniercn und wie gewohnte
Denkwege verandem? Hooman Sharifi bit-
tet Passantlnnen personliche Fragen zum
offcntlichen Leben in Wien zu fomiulieren,
die dann weder zensiert noch prozentual
auswertet und kategorisicrt werden. Ein
lahr lang einmal wochentlich weixlen diesc
Fragen an die Wiener Stadtregierung ge-
sehiekt. So bcsteht seiner Meinung nach die
Hoffnung, dass sich die angesprochenen
Polit iker in diescr Konfrontation nicht auf

poiitische Standaixis zuriickziehen konnen.
Hooman Sharifi begreift perfonning arts als
eine Mogliehkeit neue Denk- und Kommu-
nikationsstiukturen gemeinsani mit dem
Publikum zu kreiercn.
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der Kartograph der Kultur(en) und die
Tanzerin die Kartographin des aittiven Kor-
pers bzw. des Stadt-Korpers (so im Fall des
Tanzquartier-Projekts „Wien umgehen").
Der Architekt als Kartograph der Stadt-
landschaft vollzieht neuerdings mit seinen
Gebauden einen Paradigmenwechsei von
der Geometrie zu einem tofjologischen Ver-
standnis: Nicht mehr fixierten Korpem und
Koordinaten gilt die Aufmerksamkeit, son-
dem Relationen wie Nahe und Ahnlichkeit
sowie Trans format ion .

Empathische Kommunikation

Die Urbanoiogie fuBt auf der asthetischen
Leichtigkeit des Seins und des Tanzens. Ihr
Dialog mit der Stadt bewegt sich auf einer
Ebene ohne vorgefestigte Einstellungen und
ohne vorgezeichnete Wege und Richtungen,
kurz: auf einer Fluchtl inie. Al inl ich veran-

dem sich die Figuren und Muster des Tan-
zes durch jede Bewegung. Raume und Zei-
ten verschieben sich. Eigenzeiten und Ei-
genraume entstehen, so auch Zwischenexi-
stenzen und Zwischenraume. Den beweg-
ten Korpem geht es mit ihrer Bewegung
weniger darum, den geographischen Raum
auszudehnen, als vielmehr um eine noma-
dische Autogeographie, darum also, in der
Geographie sich selbst zu werden - die
Biographie des Ortes kreuzt sich mit der
Geographie des Selbst. Geo meets Ego.
Das Mapping der Urbanologlnnen meint
ein Gehen ohne Ende, ein unendliches Wei-

tergehen. Wer sich mit Mapping beschaf-
tigt, landet nicht an einem Anfang oder ei
nem Ende, sondem mittendrin in den Din-

gen. Der Kartenmacher, Pfadfinder, Lotse
und Irrende in einer Person, hangelt sich
an Zeilen und Kanten entlang, um im volli-
gen Neuland aufzutauchen. Die Entschliis-
selung von kiinstlerisch kartierten Gegen-
den, Raumen, Landschaften, Zonen, Stad-
ten, Quartieren und StraBen bildet selbst
wiederum eine Karte.

Beim Auslegen der Karten der Urbanoiogie
entpuppt sich die Falte als Instrument der
Konnexion: Unterschiedl iches schl ieBt s ich

weder aus noch ein, es kann gefaltet wer
den zu einer Verbindung, verkettet ohne
Ketten, man kann Springer/in sein von ei
nem zum anderen. Urbanologlnnen stoBen
auf verschwiegene Geschichten, auf Orte
der Einsamkei t , wo Einsiedler lnnen und

Heimatlose, Emigrantlnnen und Kiinstler-
Innen sich tummeln. Gleichzeitig kartieren
sie das Portrat des technisch hochgeriiste-
ten, zwischenmenschlich verkiimmerten
und emotional labi len wie tendenziel l autis-
tischen GroBstadters, der viel Wert auf die
„korrekte" Zeichensetzung im Sinne eines
urbanen Lebensstils legt: einen schwarzen
Smart fahren, in den „richtigen" Cafes Cap

puccino trinken und keine „falschen" Bil-
der an die Loftwande hangen.
Die Ausdrucksform der Urbanoiogie ist die
empathische Kommunikation. Ihre Metho-
de ist nicht ein Dualismus a la gut/schlecht,
High/Low, E- und U-Kultur, Ordnung/Un-
ordnung, sondem das Dazwischen und der
Dialog. Verzichtet wird auf die eigene
Selbstdarstellung. Erst das Zuhoren erlaubt
gemeinsam mit anderen Menschen und
Kulturen die Horizonte des gegenseitigen
Verstehens zu erweitem. Weder Fremden-

f reund l ichke i t noch Fremdenfe ind l i chke i t
sind angesagt, sondem wir und die ande
ren - beide. Beide zugleich und nicht: Bei-
de sind gleich. Kurz: Die Gleichzeitigkeit
des Anderen. Ein tatsachlicher Dialog ist
nur moglich, wenn die Partnerlnnen sich
nicht als Gebende und Beschenkte, son
dem als Fragende und Antwortende auf
gleicher Augenhohe begegnen.

N a c h t w a n d e r f r i i h s t u c k

Das erstmals im Jahr 2001 initiierte Grazer
..Nachtwanderfriihstuck" im Stadtteil Gries
versammelte parallel zum „Steirischen
Herbst" am 20. Oktober nachts eine bunte

Mischung von Menschen: ein Dutzend
Burgerlnnen, Kiinstlerlnnen, Kuratorln-
nen, Theaterleute lemen sich ad hoc ken-
nen, bilden unter und rund um ein Zelt
eine temporar-autonome Zone, geben sich
dem Essen und Trinken bin. Plotzlich ent

puppt sich der Event als sanfte Ver-
schwomng fiir ein kollektives Denken, fiir
die direkte Begegnung von Angesicht zu
Angesicht. In einer Zeit der fortschreiten-
den Abstraktion und der digitalen Bilder
ist das Beharren auf Auseinandersetzung,
einschlieBlich dem Chaos alltaglicher Er-
fahrung, ein radikaler Wunsch.
Zum Aufwarmen gibt es an der ..Friedhofs-
gasse" Kaffee und Kuchen. Dann der Auf-
bruch mit Lichtem zur nachsten Stat ion.

Wahrenddessen wird das Zelt demontiert,
die Gastronomic verpackt, und zum neuen
Ort transportiert und dort wieder aufge-
baut. Aufgetischt werden vor dem „Bad
zur Sonne" Wein und Kase. Das eigene Vi-
deoteam macht Interv iews. Passant lnnen

stoBen dazu. Wenn der Dialog gelingt, geht
es um Kommunikation pur. Urbano-Logie
ereignet sich iiber Worte (Logos).
Wahrend die Diskussion mit Perkussion zu

tun hat, mit Zerschlagen, Zerteilen und
Zerlegen, will der Dialog das Zusammen-
spiel fordem. Pingpong spielen, nicht um
zu gewinnen, sondem um zu sehen, wie
lange der Ball im Spiel gehalten werden
k a n n .

Entlang der Griesgasse wird es gefahrlich.
Die grellen Lampen der Filmemacher
schrecken Jugendliche auf, die gerade „auf

Kurve" sind - von zu Hause oder aus ei

nem Heim ausgerissen. Die Lokale und
Bars bieten den Secondos und Asylsuchen-
den die emotionale Nestwarme eines

selbstgewahlten Ghettos. Der Alkohol be-
flugelt die trotz aller emiichtemden Erfah-
rungen vertraumte Sicht der Welt. Im Hin-
tergrund drohnt eine aggressive Version
des Eurythmics-Songs „Sweet Dreams" in-
mi t ten d ieser Mannerwel t .

Slatko tragt eine Glatze, ist elegant und ge-
wahlt gekleidet und unleugbar intelligent.
„Filmen verboten!" Seine Giiste diirfen
nicht belastig werden. Man vvall in Ruhe
gelassen sein. Uberhaupt: Wer seid ihr?
Was wollt ihr? Das sei seine StraBe. Pri-

vatgrund!? Grundlos unser Auftauchen. Ir
ritation. Der Mond iiber dem Balkan geht
im Gries auf. Zwei Systeme treten zum
Showdown an. Blut oder blumige Worte,
Krieg oder Dialog? Erfolgreiches Krisen-
management. In solchen Fallen gibt es kei
ne Norm fiir das Handeln. Wer seine Auf

merksamkeit auf den Verlauf der Dinge
lenkt und sich auf das Potenzial der Situa

tion stiitzt, gewinnt.

Schlag auf Schlag folgen noch Begegnun-
gen am „Griesplatz", hier zu Erdbeeren,
und auBerhalb des Gries am Partyort des
„Steirischen Herbstes", diesmal mit heiBen
Maroni. Dann folgt die Riickwanderung
ins Gries-Quartier, wo in der St. Andra
Ki rche e in a f r ikan ischer Mi t temachts-

gottesdienst gefeiert wird, mit Live-Band
sowie Host ien haltenden und tanzenden

Brothers & Sisters. Halleluja! Das Fehlen
theoretischer Erklarungen uberlasst es uns,
diese Bilder zu interpretieren. Die Unmit-
telbarkeit des Augenblicks fasziniert.
DrauBen unter dem Zelt wird Suppe gelof-
felt und palavert. Das Nachtwanderfriih-
stiick der Urbanologen ist ein kartografi-
sches Kunst-Konzept, das ganz auf das
Aufspiiren von Empfindungen, Sensatio-
nen, Affektionen und Perzeptionen ausge-
richtet ist. Es findet heuer wieder statt: am

16. November. Wahrend Graz 2003 als

Kulturhauptstadt Europas den Werbeslo-
gan „Graz darf alles" propagiert, gehen die
nach twandemden S tad tnomaden m i t

ihrem Motto „Der Gries darf mehr!" gleich
einen Schri t t weiter.

Der Wiener Kul turarbe i ter Wal ter A lexan

der Eckermann tr i ff t ins Schwarze, wenn

er feststellt, dass „Graz darf alles" direkt
aus dem Fundus des Infanti len komme

und man es als solches nur aufdecken kon-

ne, wenn es mit „Der Gries darf mehr!"
getoppt werde. Zwei entgegengesetzte Lo-
giken treffen aufeinander: der Aktivismus
und d ie Akkumu la t ion des Immer -Mehr

auf der Seite der Kulturhauptstadtmacher.
Die Gelassenheit, die Reduktion der Ge-
schaftigkeit und eine groBe Entfaltung an

Wien umgehen



Wirksamkcil aui 'der Seile der Umher-

scliweifcr. Sic wissen, dass jedes Tun seine
Gegenseitc liai: Was man festhalt, enthalt
seinen Vcrlust. |e mehr man darf und lul,
umso mehr droht man zu verlieren.

Die Teilnehmerlnnen an der Stadt-Expediti-
on ..Nachlwanderfiiihslucic" wollen nicht die
Noniaden der Wiiste werden. Ihre Perfor

mance wechselt von einem raumlichen zu ei-

nom geistigen Nomadenium. das die Gat)e
besitzt, liberal! Augcnweiden zu finden. Sie
sind selbstbewusste Stadtbewohnerinnen
und wollen daher nicht vom Okzident in

den Orient ziehcn. urn dort Cebetstempel zu
crrichten. Im Cegenteil: Sie werden Orienta-
Icn in Graz. Als Indiancr reiten sic durch die

hiesige Universiiat, als Stadtwanderer durch-
streifen sie den Raum des Stadtkorpers mit
dor Leichiigkeit eines Kalmiicken.

L i t e r a t u r

Der Beginn einer Epoche. Texte der Silua-
tionisten, Hamburg 1995, Edition Nautilus
Verlag Lutz Schulenburg,
In-Ex projects (Hrsg.), Customize, In-Ex
02 review of peripheral architecture, Ba
sel/Boston/Berlin: Birkhauser Verlag, 2002
Stephan Oiinze!, Gcopbilosophic. Nietz-
sches philosophiscbe Geographic, Berlin;
Akadcmie Verlag, 2001
Stefan Heyer, Deleuzes & Guattaris Kunst-
konzept. Ein Wegwciser durch Tausend
Plateaus, Wien: Passagen Verlag, 2001.

Textquelle
Vorlrag von Paolo Bianchi am 25. Mai
2001 im Tanzquartier Wien im Rahmen
der Vcranstaltungsreihe „Wien umgehen.
Ein topografischcs Projekt". Gekiirzte,

iiberarbeitete und neu gefasste Version des
Manuskripts. Mit Inputs und Unterstiit-
zung von sowie Dankeschon an Walter
Alexander Eckermann, Wien, und Klaus
StrobI, Graz,

Paolo Bianchi arbeitet als Kulturpublizist,
Kunstkritiker und freier Ausstellungsma-
cher. Er war Senior Kurator am O. K Cen

trum fur Gegemvartskunst Linz, Gastpro-

fessor fiir Ausstellungsinszenienmg an der
Kunstunivers i td! L inz und Lei ter der Kom-

munikation an der Hochschule fiir Cestal-
iung und Kunsf in Zurich. Gegenwdrtig ist
er tdtig als Dozent und Gastherausgeber
der Zeitschrift ,.Kuns(forum International"
und lebl in Baden/CH.

'25!
Tm®

Sii M ' A

\ I

Sab ine B i l t c r / He lmu t Webe r

S U P E R . B O O K S

Wir waren oingeladen, den VIII. Wiener
Gemeindebezirk - die [osefstadt - zu umge
hen. Wir wahl ten als Arbci tsfi l ter den Fra-

genkomplex der Verraumlichung von Poli-
tik, deren Auswirkung und Sichtbarkcil in
Bezug auf stadlischen Raum.
Ein gutes Bcispiel dafiir fandcn wir in der
Hauplbucherci der Stadt Wien und dcni
Ado l f Sch i i r f S tuden tenwohnhe im. Der Ge-

baudekomplex wurde im fordistischen
Wien der 60er und 70er )ahre errichtet, ein
modernistisches Implantat sozialdcmokrati-
scher Bildungspolitik im sonst historisiisch
gehaltenen architcktonischen Bezirksen-
semb le .

In einer Art topogi-afischer Wendung woch-
selten wir be! diesem Wicn-Umgehen vom
AulJen- in den Innenraum: die Innenr i iume

des Gebiiudes, deren Einrichtung und
Moblierung wurden zum urbanen Setting.
Wir produzierten SUPER.BOOKS, ein Vi
deo, das die Asthetik funktionalor Ord-
nungs- und Speichersysteme (Biicherrcgale)
als architektonischen Aussenraum sugge-
r i e r t .

Formale Ahnlichkciten mit spatmodemen
Stadtstrukturen (Superblocks) verweisen
auf strukturel le Elemente, die in den 60er

und 70er )ahren auch gesellschaftspoHtisch,
s tad t r i i um l i ch w i r ksam waren .

Mit dem Wissen, dass die Bueberei in einen

Neubau am Gurtel abgesiedell wird. mach-
ten wir in der Videoprasentation die Haupt-
bi icherei der Stadt Wien zum dominanten

Schaupiatz, der das Bild einer (homogenen)
burgerlichen Gewachsenheit / Durchwach-
senheit des VII I . Bezirks kontrast ierte.
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PARAKONTEXT
FUR PLANUN6SNEUR0TIKER/INNEN
Paul Rajakovics

Tendenziell gab es bei der diesjahrigen do-
cumenta (XI) nur wenig Projekte im
AuBenrauni . Umso auffa l lender war e in

..Taxi", ein bewussl dilletantisch mit acryl-
farbenen Schriftzugen iiberzogener alter
Mercedes, der d ie Documentabesucher ln-

nen in die ..Nordstadt", in die Friedrich-

Wohler-Siedlung fiihrte, wo das Projekt
..Monument fiir Batallle" von Thomas
Hirschhom s ta t t fand. Versch iedene In ter -

vent ionen in Paketklebebandasthet ik Zie

hen sich durch dieses Wohngebiet (ein als

..problematisch" eingcstuftos Viertel ab
seils der Documenta-ldylle). Im Zontrum
stehen ein Fernsehstudio und einc Bibl io-

thek. Thomas Hirschhom hat bei d iesem

Projcki geschickt Sozialarbeiterlnncn, ncn-
nen wir sie hicr Lokalexpcrtlnnen', und
die dorl wohnenden lugendlichen oinbezo-

gen. Er selbst sagt dazu in dem dort auflie-
genden Flugblatttext: „Ich bin kein Sozial-
arbe i tc r. i ch b in Quar t ie r -An imator. fu r

mich ist Kunst ein Wcrkzeug. um die Welt
kennenzulernen." E inerse i ts d is tanz ier t er

sich damit von Projekten wie denen der
Wochenklausur. andererseits bleibt offen,
ob es sich nun um ein Kunstprojekt oder
um Quar t ieran imat ion oder v ie l le icht so-

gar um Wissenstransfer handeln soli. So
erklart er welter in seinem Text: „das Ba-
ta i l le Monument so i l Wissen und Informa

tion vermitteln.". Das Projekt steht in ei-
ner Serie von Projekten, die jeweils einem

Philosophen (Batailte. Spinoza, Deleuze
und Cramsci) gewidmel sind. Die Ambi*
valenz, die dieses Projekt aufwirft, lasst
die eindeutige Zuordnung zu einer Diszi-

plin fiir redundant erscheinen, zeigt aber,
dass es neben sozialen auch urbane Fragen
aufwirft, die in den Planungswerkzeugen
der heute agierenden Urbanistlnnen mut-
malJl ich nicht bedacht sind.

U r b a n e s H a n d e l n

Trotzdein stehen Projekte wic jenes von
Thomas l - l i r schhorn mi l l l e rwe i le in e inc r

Tradi t ion, d ie s ich im Kunst- und Archi -

tekturdiskurs seit Mittc der 90er-)ahrc eta-
bliert hat. Sehr prazise und unter wesent-
lich schwierigeren Parametern entstanden

Projekte wie „Tele-Vecindario" von Inigo
Manglano-Ovallc (1995), der mittlerweile
zu einem US-amcrikanischen Top-Kunst-
ler avancier te . „Tele-Vecindar io" beschaf-

tigte sich mit der Problematik von Gangs
und dem Gefahrenraum, den jene produ-
zieren. „The intention of the project is not
to organize, but to channel and illuminate
the vitality of the communities own orga
nizational structures. My hope is that
collaboration in the project will prove to
be beneficial to participating individuals
and groups. It is already certain that this

project could not exist at this stage with
out their involvement."^ Der Kunstler lud
die lugendlichen einer Latino-Neighbor
hood ein (er ist selbst Sohn einer Kolum-

bianerin und cines Spaniers). ein Video
iiber sich zu drehen. indem sie die stereo-

typen Rullen, die uber das Fernsehen
transportiert werden und Teil der Gang-

Problemat ik s ind. untersuchcn, und al l -

miihlich durch eigene Bilder ersetzen
konnten. Er initiierte Workshops, um die

lugendlichen im Umgang mit den Kame-
ras zu trainieren. Er wusste, dass er fiir
einen Erfolg des Projektes die Anfiihrer
involvieren musste und griindete ^Street
Level Video", das nach Ende des Kunst-

projekts als permanente Institution von
lugendlichen weitergefiihrt wurde und
weiterhin AnIaufstellc fiir die Community
ist . Als Abschluss von . .Cul ture in Act ion"

priisentierte Street Level Video seine Ar
beit auf 75 Monitoren, die in den Garten
der Bewohnerlnnen eine ganze StraBe be-

spielten, und vier rivalisierende Gangs in-
volvierten.5
Diese Art von Interventionen ist gliickli-
cherweise immer noch nicht kategorisiert,
sodass sie neben ihrer schon angesproche-
nen inha l t l i chen Amb iva lenz v ie lmehr

uber die Profession der Autorlnnen zuge-
ordnet wird (z.B. Schlingensief: Theater-
macher. Muff: Architektlnnen...). Gemein-
sam ist ihnen aber, dass iiber Handlungen
und eine differenziertere Anniiherung an
urbanen Raum eine Intervention ange-
strebl wird. In den letzten zwei lahren hat
sich der Begriff des ^urbanen Handelns"
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in dcr Stadtforschung und im Kunstdis-
kurs fi i r d iese An von Intervcnt ionen eta-

blicrt. So beziehl sich jochen Becker in

„bignes?'"̂  auf urbane Praktiken des .,ge-
meinen Mannes" nach Michel de Cer leau,

der selbst diesen Begriff jedoch nie in die-
scr Fortn dcfinicr t . De Cer leau beschrc ibt
in seinem mi l t lerwei le v ic l z i t ier ten Werk

,.Arl de faire" (Die Kunst des Handclns)

einen Raunibegriff, der jenem von Henri
Lcfebvre ahnlich ist, und der sich auch auf
den marxistischen Produklionsbegriff
stiilzl, Handeln als Praktik, welche sich
der modernen, durch das tnonetare Kapi-
ta l best immten Stadt widersetz l .^

P lanen und Prax is

Die aktuclle stadtplanerische Praxis findct

allerdings imnier noch fernab dieser Fra-
gestellungen statt. Unzahlige Studicn sta-
pcln sich in den Amtern stadlischer Ent-
scheidungstrager. Die Mittel und Wcrkzeu*
ge, womit diese erstelll worden sind, ba-
ben sich in den letzten jahrzehnten kaum
vcrandcrt. Vielmehr werden stolz die digi-
talisierlcn Stadtkarten prasentiert. die je
doch kaum Relevanz fur d ie okonomisch-

pragniatische laissez-faire-Politik der
Stad tan i tsd i rek to ren haben. Imn ie r noch

wird stiidtischer Raum nur als Projcklions-
fliiclie von Handlung betracblet, als Raum,
der vorab beplani wird, jedoch letztiich
durch den Fluss des monctarcn Kapital be-
stimmt wird. Die Moglichkeit, Raum und

Handlung als Unitat zu betrachten, wird
nicht in Bctracht bezogen. So verwundert
es also kaum. dass es zu keincr Uberein-

stimmung von Eru'artung (einer Planung)
und der danach sich einstei lendcn Reali tat

kommt, dcnn okonomische Parameter
konnen iiber Nacht alle auch noch so stra-

tegisch gut ausgetiifteiten Obcrlcgungcn
vom Tisch wischen. Zu of t versuchen wir

mitiels unseres strategischen Denken den
Tiger des Kapitals zu reiten ohne zu be-
merken, dass schon langst er uns reitel.
A ls Urbanis t lnnen wol len wi r es imnier

noch nicht wahr haben, dass der GroBteil
unserer Problemstellungen nicht mehr
iiber eine holistische Betrachtung der
Stadt - auch wenn wir die Stadt noch so

strategisch iiber verschiedene Programme
verstehen (was zumindesl durch die we-
sentfich innovativere Herangehcnsweise
von OMA belegt wird) - losbar erschcint.
Nach lahren des durch Rem Koolhaas aus-

gelosten iiitcnsiven fachintemen Diskurses
isl die Sprachlosigkeit in der Praxis immer
noch groBer geworden. Vielleicht verzich-
tet Xaver de Geyter deshalb in seinem
heuer erschienenem Buch „After Sprawl"̂
groBtenteils auf Sprachc und zcigt auf 250
Seiten nur fleckenartige Strukturen, die
zwischen bebaul und unbebaut unter -

scheiden sollen - was nicht heilJen soil,
dass das Denken iiber Programme in sei
ner Di f ferenz ier the i t schon e inen wescnt l i -

chen Schri t t im Verstandnis und im L6-

sungsansatz urbaner Probleme vorweg-
n i m m t .

Auch die vermeintliche Unplanbarkeil von

Megacities wie Lagos, Mexiko City, Bom
bay usw. zeigt, dass Urbanismus vielleicht
don wieder seine Chance bekommt, wo
man es nicht erwartet - bei der Handlung

des Einzelnen; Die i iber Landnahme wach-

senden Stadttei le s ind nicht durch Master-

plane zu strukturieren, jedoch gibt es dort
urbane Handlungen iiber Tricks und Fin-
ten der Bewohner lnnen bzw. Konsument -

Innen̂  (wie es auch de Certeau sagen
wiirde). die in einer An Selbstorganisation
dennoch diese Stadtgebiete fiir sich er-
schlieBen konnen. So ist die Fahigkeit, be-
stehende Strom-. Wasser- oder Telefonnet-
ze anzuzapfen, hilfreich, eine funktionie-
rende Infrastruktur aufzubauen. In Valpa
raiso/Chile gibt es beispielsweise in jedem

Haushaltswarengeschaft kleine, selbsl-
schneidende Gewindeadapter, die durch
ein faches Hine indrchen in e in unter Druck

stehendes Rohr einen Zugang zum offent-
lichen Wassernetz ermoglichen. Von der

Stadtverwaltung werden diese Praktiken
mittlerweile loleriert, was die Lebensqua-
litat in den Favelas Valparafsos gegeniiber
denen in anderen Stadten wesentl ich er-

hoht hat. Dennoch wissen auch bier weder

Urbanis t lnnen noch d ie s t i id t ischen Enl -

scheidungstrager, wie man weiter in der
Stadtplanung vorgehen soil. Es zeigt sich
also, dass ein Agieren von Urbanistlnnen
auf mehreren Ebencn notwendig erschcint
- ich mdchte es vorab als .,kontextuelles

Hande ln " beze ichnen .

Unitarer Urbanismus^

Zur i ick zur documenta XI in Kassel . Im

Kul tu rbahnhof i s t c in GroBte i l von New

Babylon von Constant ausgestellt. - Foto-
grafieren streng verboten. - Die Modelle
und Zeichnungen aber haben nichts von
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ihrer Faszination verloren. Das Revival des

uni taren Urbanismus fuhr t wieder in den

Kunstraum zuruck". Doch genau hier setzl
ein Konflikt ein, dcr schon den Streit zwi-

schen Guy Debord und Constant im Jahre
1962 hcrvorgerufen hat.*̂  Die IVlanitestati-
on von Psychogeographic'® im physischcn
Raum bleibt ic tzt l ich ein Paradoxon und

konntc jedoch gerade deshalb ein neues
Forschungsfcld fiir Urbanistlnnen werden,
Derzeii hat man allerdings den Eindruck,
dass es zu einem „Retrofehler" kommen
kdnnie. da Constant wieder einmal mehr

i iber d ie Aura der Model le und Zeichnun-

gen rezipiert wird als iiber den Ansatz ei-
nes unitaren Urbanismus. Mit wenigen
Ausnahmen (Rober t Mu l l , Be rnard Tschu-

mi) wurde der uni tare Urbanismus bis in
die Miltc der neunziger )ahre vom Fach-
diskurs links liegengelassen, was auch in-
direki durch das neue Buch von Mark

Wigley „The Activist Drawing. Retracing
Si tua t ion is t A rch i tec tu re f rom Cons tan t ' s

New Babylon to Beyond**" belegt werden
kann . D ie „Kons t ruk t ion von Hand lun -

gen" als Axiom eines urbanistischen An-
satzes zu erachten. kann als planerisches
Pendant dcr Ictzt l ich takt ischen urbanen

Handlung dcs Einzeinen gesehen werden.
Hicr sehe ich in der Praxis die Chance von

1:1 Interventionen, die dort eingreifen, wo
konventtonelle Planung scheitem muss.

K o n t c x t u c l l c s H a n d c l n

Ich mochte also kontextuel les Handeln als

Uberbegriff und Synthesis verschiedener
urbaner Fragestellungen einfiihren. Es be-

zeichnet das Handeln cines Expertcn'-
auf verschiedencn Ebenen, sei es eine di-
rekte Intervention vor Ort oder eine pro-
gramniatische Planung aus der „Perspckti*
vc des Schreibtisches". (ledes Projekt
muss Ictztlich iiber eine konzeptuclle Vor-

bcrcitungsphasc geplant werden.) Welche
Ebene nun st i i rkcr im Produkt in Erschei-

nung tritt, hiingt vom Kontcxt der Pla
nung ab. Als Kontcxt soil nicht nur der
..ortliche", wie er iiblicherweise in Archi-
tektur und Siadtcbau gebrauchlich ist,
sondem auch der soziale bctrachtet wer

den, womit der KontextbegrifT zum Para-
kontext wird. Dies untcrscheidet das kon-

textuel le Handeln auch wesent l ich von dcr

programmatischen Vorgangsweisc von
Rem Koolhaas, dcm ich unterstel lon

niochte, besonders den sozialen Kontext

am liebsten negieren zu wollen. Kontextu
elles Handeln bedient sich abcr dcr pro-
grammhaften Denkweisc und cincs strate-
gischen Dcnkens. Dieses schlieBt takti-
sches Handeln in der Intervention selbst

nicht aus. (Denn gerade hier muss oft
blitzschnell und ohnc Absicherung ein

Projekt vcriindert werden.) So gesehen
schl iefJt . .kontextuel les Handcln" auch

. .urbancs Handeln" wieder mi t e in.
Kontextuel les Handeln hciBt auch, a l les.

was die Si tuat ion mitbest immt, zu erfas-

sen, und zwar mit verschiedencn Mitteln,
iiber Zcichnungen, Interviews, Photos, Vi
deos ctc., und daraus das Projekt auf mch-
rcren Ebenen und in verschiedcnen MaB-

stiiben und Zeitabliiufen zu konzipieren.
Entgegen hcrk5mmlichcn Planungsmetho-
den, die versuchen einen angestrebten Zu-

stand mit gewissen Planungsinstrumenta-
rien zu erreichen, versucht das kontextu-

elle Handeln, als Parallelebene zu linea-
rem Dcnken, Briiche zu ermoglichen und

Aneignungspolentiale zu erof'fnen. Die.s
setzt ein Bewusstscin voraus. das fast als

Personlichkeit eines Doppelagenten zu be-
zeichnen ist. Das heil.M. gewisse Handlun-

gen werden iniliiert, um andere nach sich
zu Ziehen, die jedoch so nicht voraus ge-
dacht werden konnen, sondern durch die

Ancignung der Konsumentlnnen ver-
zweigte Wege einnehmen konnen.
In diesem Sinne ist „Wicn umgehcn" ein
radikal urbanistisohes Projekt - auch
wenn es als Tanzprojekt vom Tanzquar-
t ier Wien in i t i ier t wurde. A l lc in durch d ie

Involvierung von Kiinstlerlnnen, Tanzer-
Innen, Choreographlnncn usw. und Wis-
senschaf t le r lnncn versch iedenster H in te r -

griinde. die sich aber alle auf irgendcinc
Art und Weise mil Stadt, Bewegung,
Raum und Alltagshandlungen beschafti-
gen, konnte das Projekt eine sehr differen-
zierte Sichtweise auf das Thcma Stadt so-

wic auf den Umgang von zcitgenossi-
schem Tanz mit der Stadt entwickeln. Der

angestammte Raum, dcr Tanzraum, wur
de von den Ki ins t ler lnnen mi t Tanzhinter -

grund dann meistcns doch wieder ge-
wahlt, um unter quasi optimalen Bedin-

gungen eine perfekte Performance zu ins-
zenieren. Wie aber formul iert s ich fiir Ur

banis t lnnen dann das kontextuel le Han

deln, im Stadtrauni, am konkreten Pla-
nungsobjekt, abseils iiblicher vemiittelter
Prasentationsformen vor eingeweihtem
Fachpublikum? Andererseits soli die si-

0 m
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tuativc Praxis nicht eine allheilbringende
Arznei fur alle urbanen Probleme sein,
sondcm cinfach eine radikal andere Be-

trachlung des urbanen Raumes. Auch
wenn diese Form von ..Handlung" aus der
Dicholoniie von Taktik und Strategic bei
de Certeau ableitbar ist, so zeigt sich iibcr
taisiichlich realisierte Projekte des Han-
delns ein dialckiiseh ausgeglichenercs IMId,
welche^s slrategisches Denken iiber Pro-
graniitie deni konlextuellen Handein er-
ganzend gegenuberstellt.

Im Ruhmen der Vortragsreihe „ Wien u/n-

gehen'VTonzquartier Wien hat der Autor
unier dem gleichnantigen Titel einen Vor-
Irag gehalten, der inhaltlich grob diesem
Artikel entsprichl. jeduch den fnhalt mii-
teh i'lhenviegend eigener Referenzbeispiele
bzw. Projekte von transparadiso (per-rne-
able/Krems 2QQ0, deseo urbano/Valparai-
so 2000/2001} und transbanana (spre-
m e m b a z i o n e / G o r i z i a / N o v a G o r i c a

1 9 9 7 / 9 8 ) v e r m i i l e l t .

1 Als Lokalexpcrdnncn mochte ith jcmanden
bczcichncn, die (der) uber spcziellcs Wissen
iiber lokak* Gcgebenhciten verfiigt, die von den
Expertlnnen eines gewissen rachgcbietes nichl
abgedecki wcrden konnen.
2 Culture in Aclion. A Public Art Program of
Sculpture Chicago curatod by Mary [anc lacobs.
Seattle: Bay Press, 1995: S. 80
5 Vg!. auch „Kontextueiles Handein in Archi-
t e k t u r u n d S t i i d t e b a u " , D i s s e r t a t i o n v o n P a u l

Rajakovics bei lost Meuwisscn, TU-Graz, 2000;
S , 9 7

4 vgl. auch lochen Becker; bignes?. Berlin:
b_books 200 t:S. 20ff
5 Konk re t besch re i b t M i che l de Ce r teau d i esen

Zusamnienhang folgend: „Es gibt eine Frenid-
beit des Alltaglichen, die der imaginaren Zusam-

menscbau des Auges entgeht und die keine
Obcrflachc hat, beziehungsweise deren Ober-
fiacbe eine vorgeschobene Grenze ist. ein Rand,
der sich auf dem Hintergrund des Sichtbaren
deutlich abzeichnet. In diesem Zusammenhang
m o c h t e i c h P r a k t i k e n h e r v o r h e b e n . d i e d e m

„geomelrischen" und ..geographischen" Raum
der panopiischen oder theoretischen. visuelten

K o n s t r u k t i o n c n f r e m d s i n d . D i e s e A r t m i t d e m

Raum umzugehen. vcrweist auf eine spezifische
Form von Taligkeit (von Handlungsweisen). auf

„eine andere Raumlichkeit", eine anthropologi-
sche, poetische und mythische Erfahrung des
Raumes und au f e i ne undu rchschauba re und

blinde Bevi'eglichkeii der bcwohnten Stadi. Eine
nietaphorische oder herumwandemde Stadt

dringt somtt in den kiarcn Text der geplanten
und te icht lesbaren Sladt e in . " Miche l de Cer

teau. Die Kunst des Handelns (franz.: art de fai-

re) Berlin: MerveVerlag. 1988: S.182
6 Xaver de Geyter; Research for the Contem

porary City - After Sprawl. Rotterdam: NAl Pu
blisher, 2002
7 Der Hegriff des 'Konsumenten" bzw. der

" K o n s u m e n t l n n e n " k o n n t c a u c h i m A r c h i t e k t u r -

diskurs den Begriff des "Nutzers" crsetzen. wenn
man davon ausgeht. dass der Konsument nicht
nur ein Gebaude benutzt oder bewohnt (dies

entsprichl der Terminologie einer rein funktiona-
lisierenden Modeme), sondem durch Aneignung
sich selbst adaptiert.
8 U n i t i i r e r U r b a n i s m u s k a n n v e r e i n f a c b t a l s

..die Anwendung der kiinstlerischen und techni-
schen Mittel. die zur vollstandigen Konstruktion
eines Milieus in dynamischer Verbindung mit

Vcrhaltensexperimenten zusammenwirken" be-
zeichnel werden. ..Rapport zur Konstruktion von
Situationen" (1957). in: Situationtstische Inter

nationale 1957-72, Museum modemer Kunst

Stiftung Ludwig Wien 1998. S. 78
Vgi. auch Rajakovics. a.a.O.: S. 43
9 Vgl. auch Rajakovics. a.a.O.: S. 45 f.
10 Als Psychogeographie wird bezeichnet: „die
Erforschung der genauen unmittcibaren Wirkun-

gen. seien sie bewusst gestaltet oder nicht. und
des geographischen Milieus auf das emotionale

Verhalten der Individuen." .Rapport zur Kon
struktion von Situalionen" (1957), in: Situationi-
stische Internationale 1957-72, Museum moder-

ner Kunst Stiftung Ludwig Wien 1998, S.78
11 Catherine de Zcgher and Mark Wigley: The
Activist Drawing. Retracing Situationist Archi
tectures from Constant's New Babylon to

Beyond. MIT Press, 2001
12 Vgl. auch Rajakovics. a.a.O.: S. 84 f.

„ln der Reinprechtsdorferstrasse erfalire ich, dass London hip isi ... und Paris
Chic hat. Noch weili ich nicht, was Margareten hat."
Der Bildhauer und Fotograf Marius Plannenstiel fotografiert seit jahten Lebens-
raume, den Alliag der Zivilisation. Er tut dies in Miinchen, wo er lebl, oder an if-
gendwelchen anderen Orten dieser Welt. Der Mensch ei^cheint hier hauptsiich-
lich durch seine Produkte, durch die Spuren, die seine Aktivitiiten hinterlassen.
Aus diesem stetig anwachsenden Bildarcliiv kreiert er itnnier neue Diasequenzen,
Assoziationsketten, die er mit Texien begleitet. In Wien hat er sich auf diese VVei-
se Margareten. dein 5. Bezirk, genahert.

Ungewohnlich I'iir ihn: die Kiirze der Vorbereitung, die direkte Benutzung und
Verwertung des gesainmelten Materials.
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Joao Fiadeiro

'Schwab a( the XVI''' district' and 'Eine Menschenansammlung* were
conceived having as a reference the Real-Time Composition methodo
logy, a concept! have been working on for the past few years. One of
the simple ideas behind this method is that you don't look for... you
wait for. So the main task is to know how to be at the right place at
the right time. And that place and time is always where you are. For
this project 1 happened to be in the house where Werner Schwab li
ved between 1991-1993 and unexpectedly this became the motive of
my work.
1 would like to give a special thank to two persons that involuntarily
became involved in the project: Bernd Hofer, the owner of the flat
where i stayed and a close friend of Werner Schwab, for sharing
some of his memories with us and for all the information he provided
me with, and the visual artist Hilde Fuchs, for sharing her work and
knowledge on Wemer Schwab with me. The Schwab phrase used in
the Video *Eine Menschenansammlung'. the objects given to the pu
blic and the 'sculpture' 1 stand on during the presentation are ele
ments of her own homage to Wemer Schwab, done in 1997, called
'fetzt bin ich eine begehbare Dichterplastik' (Now I am a dramatist-
sculpture you can walk on). I would also like to thank Walter Laute-
rer, a long time companion and a verj' special accomplice, for his
feed-backs, propositions and practical help, Lisa-Maria Cerha for her
dedication and sensibility and of course, the team from Tanzquartier
Wien for the high-quality support 1 got.
}oao Fiadeiro, Wien, Mai 2002

Gesprochen mrd aupersl iittzufalltg. Man farbl die
Worle personlich, um sich womdglich gemeinsam
auszukennen. fedes Wort, jede gedankliche Verbin-

dung ist eigentlich ein Versuchsballon. Andererseits
beirachiet man das Gesprochene wie frisches Bliit,
das man in den Mund nehmen will, nachdem man
sich vcrletzt Iwt.

We r n e r S c h w a b

Wien Limgehen S 1 9



TODESANGST ALS BREnSPIEL -
SIMULATION VON MENSCHENMASSEN
Michael Schreckenberg

Begriffe

Menge

S i m i i l a l i o n ?

Ansammlung Gewuhi (Mob)

Zuhorer Schlange Aggressiv Panik
i I G i e r F l u c h t

Lynchmob Ausschreitung

Spurhih/uftff

V ▼w \ w t ^ . r

Prol. Or. M. Schreckenberg, GcrharO-Mercator'UnlversitSt Dulsburg BYPASS

R o u t e n w a h l

(Watcrpark Tokyo)

Evakuierimgszeit

R e a k t i o n s - P h a s e : H o r e n u n d Ve r a r b e i t e n

Bewegungs-Phase; Reaktion und Bewegung
Evakuierungs-Phase: Einbootung und
Ablegen
Zusammensetzung der Evakuierungszeit:

/ = ̂  + (a + a)*/, + j(£ + L)
[ Bewusstwerden

c r e w r o u t e

egress route 2

u L

Einbootung und Ablegen

Michac'l Schreckenberg wurde 1956 in
Dihseldorf gehoren. studierte Theoretischc
Physik an der Univeraitdi Koln, an der er
1985 in Statistischer Physik promovierte.
J994 wechsel te er zur Cerhard-Mercator-

Universitdl Duisburg, wo er 1997 die erste
deutsche Professur fur Physik vort Trans
port und Verkehr erhielL Seit tnehr als 10
fahren arbeitet er an Modellierung, Simu
lation und Optimierung von Transportsy-
stemen in grofien Netzwerken, besonders

Sirafienverkehr, und dent Einfuss von
menschlichem Verhalten darauf. Seine ak-
tuellen Akiivitafen umfassen Online-Ver-
kehrsprognosen des Autobahnnetzwerkcs
von Nordrhein-Westfalen, die Reaktion
von Autofahrerlnnen auf Verkehrsinforma-
tionen und die Analyse von Men-

schenmengen in Panik.

Abb. aus dcm Vorirag Michael Schrecken-
bergs im Rahmen von „Wjen umgehen"

S 2 0



ABONNEMENT/BACKISSUES
Kombinationsangcbot: Ein Abonnement von derive inkl. eines
der sechs folgenden Biicher um 16 Euro (Ausland 20 Euro):

Elise Feiers'mger/Joost Meuwissen und Heidi Prctterhofer (ilg.)
O r b a n i s m

Done Kuhlmann/Kari forntakka {Hg.}
Building Gender
Insiitut fiir Architekturtheorie Til Wic'n/OC!'A(Ug.)
U m B a u 1 9

Dorit Margreiier

Everyday Life (Ausstellungskatalog Galcric im Taxispalais)
Mar ia Thc res ia L i l schauer

te»4scapes_ (Aussiellungskataiog Kunsthallc Krems)
Cruppe f. U.P.
S i tua t i on i s t i nnen und andere

Abo: (vier Ausgabcn) Euro 14,50 (Osierrcich) Euro 18.- (Ausland)
Forder lnnen- und Inst i tu t ionenabos kosten Euro 55.

EinzclexetTiplare kosten inklusive Euro 5,50 Versandspesen.
Bankverbindung: BAWAG, Biz 14000. Kontonummer:
03010666812, Empfanger; IVVI-Kulturverein zur Forderung der
Interdisziplinaritat. (Fiir Uberweisungen aus dem Ausland: IBAN:
AT62 1400 0050 1066 6812, BIC: BAWAATWW)

erha l l l i c i i bc i :
Wien: Trafik U4 Kettenbriickengasse, AZVV, Rave Up, Prachner.
Winter, Infoladen-Ekb, Orincr, Polyklamou, Shakespearc&Co.,
Zentralbuehliandlung, OlW, u.a.
Graz ; Prachner
Linz: Buchhandlung Alex
Salzburg: Calerio 5020
Innsbruck: Galerie im Taxispalais
Basel : Domus Haus
Berlin: pro qm. b_books
K a r l s r u h e : Z K M

Stuttgart: Fachbuchhandlung Karl Kramer
Zurich; Shcdhalle, Paranoia City
(Alle Verkaufsstellcn und die genauen Adressen sind auf unserer
Website www.derivc.at aufgelistet,)

M

derive Nr. 1 ()ull 2000)

Schwerpunkte:
Giirtelsanicrung: Sicherheitsdiskurs. Kon-
zept- und Umsetzungskritik, Transparenz-
begriff
Institutionalisierter Rassismus am Beispiel
der ^Operation Spring"

derive Nr. 2 (November 2000)

Schwerpunkte:
Wohnsituation von Migrantlnnen und
Kritik des Integrationsbegriffes
Reclaim the Streets/Pol i t ik und StraRe

der ive Nr. 3 (Februar 2001)

Schwerpunkt:
Spektaktelgesellschalt: Urban Entertain
ment Centers, Shopping Malts, Erlebnis-
wclten . . .

derive Nr. 5 (September 2001)

Salzburger Speckgiirtel, Museumsquartier,
raumen und gendem, Kulturwissenschaften
und Stadtforschung, Virtual Landscapes.
Petrzalka, juden und Jiidinnen in Bratislava

, d e r i v e

derive Nr. 6 (Dczember 2001)

Schwerpunkt:
Argument Kultur

der ive Nr. 7 (Marz 2002)

Okonomie de r Au fmcrksamke i t , P la t t en -
bauten, Feministische Stadtplanung. Man
chester, Augarten/Hakoah

I derive
derive Nr. 4 ( |uni 2001)

Schwerpunkte:
Gentrification, Stadtdkologie

derive Nr. 8 (|uli 2002)

Trznica Arizona, Dresden. Ottakring. Tokio.
Antwerpen. Graffiti

Abo beste l len ! 5 1
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