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635 MADiSON AVENUE NEW YORK. N. Y. 10022 TELEPHONE 212 PLAZA 8-1766

MARCEL BREUER AND ASSOCIATES, ARCHITECTS

MARCEL BREUER. FAIA
HERBERT BECKHARD. AIA
ROBERT F G A T I E A I A

HAMILTON P. SMITH, AIA

TICIAN PAPACHRISTOU, A I A

March 16, 1973

1. The Motherhouse Sonnhalde in Baldegg aims at the permanent
housing of the runs of this Franciscan convent, with provisions for all of
their daily activities except for teaching. (There are a few Spaces reserved
for teaching too, but most of it is being done in the previously existing
buildings across the main road.)

2. This task has the following features which are attractive to me:
It coordinates all the living functions of this religious community of sisters
except for the above -mentioned teaching, and except for student living
quarters, etc. It has housing facilities for all the nuns, kitchen and dining
facilities for them, a Chapel for their religious life and Offices, a Chapter
house for meetings and musical exercises, a library, various meeting rooms
and Offices, and four enclosed outdoor Spaces for meetings, for growing
flowers and vegetables, for leisurely meditation, and for community activities.
It also has some guest quarters.

Speaking of special architectural solutions, the minimum size Single rooms
ofthe nuns, still comfortable, private, and livable, and the spacial and
structural opportunities ofthe Chapel have been unusual and interesting tasks.
The combination of a very understanding dient and the many coordinated
functions of the project makes it a commission which one may call the dream
of an architect.

3. The coneeption of the project is a direct one and I had no
historic guidelines in mind. The influence of the landscape on the coneeption
would exist in any project where a building complex is set into the open land.

4. The Convent prepared a building program, and my office based
the design on the requirements of our dient. The dient-architect collaboration
and clarifications of Problems which appeared during the design stage were
achieved with the help of Mr. Beat von Segesser, Canton Baumeister, and
with the help of the architect, Mr. Beat Jordi, of Bern, who represented this
office in the project.

5. The design ofthe building facades belong in the same family of
design as the IBM projeets, and this office has designed and is designing quite
a number of projeets using a similar architectural language.

This language is determined by two main elements: firstly, the usage of
precast concrete, with its technical possibilities, and secondly, to use the
esthetic possibilities of the precast technique--for instance, the depth of the
facade and its three-dimensional, sun and shadow, appearance.

6. While we approached the design rather directly, we did not
shoot off traditional coneepts if they were still valid. Consequently, the
coneept of the project is not based on any existing building or tradition, but
came rather automatically in studying the needs of the Convent.

Sincerely,

VU&UJDL^

On the present publication of the Sonnhalde
mother house in Baldegg LU, we have asked the
architect Marcel Breuer six questions. His answers
are reproduced below, together with a text
prepared by him.

1 What was the assignment and the building
Programme?

2 Did this assignment have special significance
for you? You have employed the expression "dream
project" in connection with this Job. What do you
mean by that?

3 In your coneeption of this building did you
have any particular historic model? Or did you
proeeed from the nature of the given topographical
setting?

4 What delimiting conditions were formulated
by the dient? How did you collaborate with the
Client during the planning stage?

5 The architectural idiom employed, above all in
relation to the facade design, reminds us of your
projeets in the early sixties - we are thinking, for
example, of the IBM buildings. Is this Observation,
in your opinion, justified?

6 The typology of the complex is rather
traditional. Was it not possible to derive from the
dialogue with the oecupants some inspiration for a new
spatial coneeption?

To design the new motherhouse for the
Franciscan nuns of Baldegg may be called an architect's
dream. It is a group of interconnected buildings set
on rolling land, in the midst of orchards, in a human
and mild Swiss landscape with a far view of the
mountains. Somewhat nearer are Lake Baldegg,
traditional farmhouses, and the old convent; the
project may be seen as a quadrangular island float-
ing in a sea of apple trees.

Here there is a microcosm indeed. It includes a

church with chapterhouse; a library; a variety of
living quarters for the nuns; teaching Spaces;
communal living rooms, dining rooms and kitchens;
Offices; service facilities; garages; etc. Crosswings
are interconnected by a central spine and are
composed around four interior courtyards. While each
of these courts is defined on three sides by buildings,

each fourth side is an open cloister, with rough
granite stone Supports. Between these, the
surrounding land flows into the convent gardens and
vice versa, and an inside-outside space relation is

established. The convent gardens offer various
degrees of privacy and varied functions: one is

designed for communal meetings, another for
individual meditation, a third for informal encounters,
the fourth for gardening.

Marcel Breuer

EUROPEAN OFFICE 48 RUE CHAPON PARIS 3 TELEPHONE TURBIGO 14 5 8
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Zu der vorliegenden Publikation des Mutterhauses
Sonnhalde in Baldegg LU haben wir Architekt

Marcel Breuer sechs Fragen gestellt. Seine Antworten
geben wir nachfolgend, zusammen mit einem

von ihm verfassten Text, wieder.
1 Wie lautete die Aufgabenstellung und das

Bauprogramm?

- Das Mutterhaus Sonnhalde in Baldegg ist für
die Schwestern ein Heim und ein Zentrum, in dem
sie sich geistig und geistlich für ihre Tätigkeit
erneuern können. Die Lehrtätigkeit der Schwestern
findet weiter im alten Gebäude an der Hauptstrasse
nach Luzern statt. Im Neubau sind für Unterrichtszwecke

nur wenige Räume vorhanden.

2 Hat diese Aufgabe für Sie eine besondere
Bedeutung gehabt? Sie haben den Begriff (Traumprojekt)

in Zusammenhang mit dieser Aufgabe
verwendet. Was meinen Sie damit?

- Wesentlich bei dieser Aufgabe war für mich
die Konzeption eines Raumkomplexes, in dem
sämtliche Lebens- und geistlichen Funktionen der
Schwesterngemeinschaft koordiniert werden können.

Der Neubau enthält die Zimmer für alle
Schwestern, Küche und Esszimmer, eine Kapelle
mit Kapitelsaal, einen Raum für Zusammenkünfte
und Musikübungen, eine Bibliothek, verschiedene

The chapel seats about 200. Dark wood elements
appear next to random stone and exposed concrete.

The sacristy is defined by a diagonally set parti-
tion, the background to the sanctuary, which is
surfaced with gold-leaf mosaic.

The roof is spanned by a system of deep diagonal
beams, resting on stone walls, transcending the
clerestory glass enclosures and revealing to the
Outsider the presence of a place of special dedica-
tion. The same beams lend a strong three-dimensional

modulation to the ceiling and to the interior
space ofthe chapel.

The architectural treatment of the convent
Combines irregulär stone masonry with rather sculptural
concrete facades with recessed Windows: a
continuous change of sun and shadow. I like to think
that all this is serene and gay, like those friendly and
optimistic nuns, who gave an immeasurable help
to their architect. Continuous and thorough clarifi-
cations of their requirements guided the design
process. They have always been trusting and
understanding. It should also be said that without the
helpful attention of architect von Segesser, the
project would not have been possible. ¦

Marcel Breuer
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Gemeinschaftsräume und Büros. Vier Gartenhöfe
mit Blumen- und Gemüsebeeten für Meditationen
und gemeinschaftliche Anlässe bilden die Aussen-
anlagen. Aber auch die Gestaltung der einzelnen
Zimmer, welche innerhalb gegebener Bedingungen
eine Privatsphäre bilden sollten, sowie die Erfüllung
der Wünsche der Bauherrschaft an die Konzeption
und Gestaltung der Kapelle stellten für mich
ungewöhnliche und interessante Aufgaben dar. Die
Zusammenarbeit mit einer sehr verständigen Bauherrschaft

und die vielen anderen Aspekte der Aufgabe
machten diesen Auftrag für den Architekten zu
einem Traumprojekt.

3 Haben Sie sich bei der Konzeption dieses
Baus auf ein bestimmtes historisches Leitbild
bezogen? Oder sind Sie von der landschaftlichen
Situation ausgegangen?

- Die Planung des Neubaus erfolgte ohne
Bezugnahme auf historische Leitbilder.

4 Welche Rahmenbedingungen wurden von der
Bauherrschaft formuliert? Wie erfolgte die
Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft während der
Planung?

- Die Bauherrschaft hat ein Programm aufgestellt,

und wir haben unseren Entwurf den Bedürfnissen

der Benutzer angepasst. Die Probleme, die
sich während der Entwurfsphase gestellt haben,
wurden gemeinsam mit Herrn Beat von Segesser,
Kantonsbaumeister, Luzern, und Architekt Beat

Jordi, Bern, der uns bei dieser Aufgabe vertreten
hat, gelöst.

5 Die verwendete architektonische Sprache, vor
allem in bezug auf die Fassadengestaltung, erinnert
uns an Ihre Arbeiten zu Anfang der sechziger Jahre-
wir denken hier zum Beispiel an die IBM-Bauten.
Erachten Sie diese Bemerkung als gerechtfertigt?

- Die Fassadengestaltung gehört sicher zu den

Planungskonzepten der IBM-Projekte. Wir haben

eine ganze Reihe von Bauten entworfen, welche in

der Architektur ähnlich sind. Diese Architektur ist
durch zwei Hauptkomponenten bestimmt: erstens
die Entwicklung von Betonfertigteilen mit allen

ihnen eigenen technischen Eigenschaften; zwei-
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tens die ästhetische Auswertung der Anwendung
von Baufertigteilen in bezug auf die Nutzung der
Elemente und die dreidimensionale
Licht-Schatten-Wirkung.

6 Die Typologie der Anlage ist eher traditionell.
War es nicht möglich, aus dem Dialog mit dem
Benutzer Impulse für eine neue räumliche Konzeption

zu gewinnen?
- Während wir am Entwurf mit einer bestimmten

Vorstellung arbeiteten, berücksichtigten wir trotzdem

die Anwendungsmöglichkeit traditioneller
Schemata. Die dem Projekt zugrunde liegende Idee
basiert jedoch nicht auf herkömmlichen, traditionellen

Vorstellungen, sondern sie entwickelte sich
aus der Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen
der Schwesterngemeinschaft. M. B. ¦

Das neue Mutterhaus der franziskanischen
Schwestern von Baldegg zu gestalten, darf man als
Traumprojekt eines Architekten bezeichnen. Die
Anlage zeigt miteinander verbundene Gebäudeteile,

umgeben von Obstgärten, inmitten einer
lieblich-humanen Schweizer Hügellandschaft mit
Fernsicht auf die Berge. In der Nähe befinden sich
der Baldeggersee, traditionelle Bauernhöfe und das
alte Kloster. Der Neubau erinnert an eine quadratische

Insel, umgeben von einem Meer von
Apfelbäumen.

Hier kann man wahrhaftig von einem Mikrokosmos

sprechen: eine Kapelle mit Kapitelsaal, eine
Bibliothek, verschiedene Wohnräume für die
Schwestern, Unterrichtsräume, Gemeinschaftsräume,

Esszimmer und Küche, Büros, Wirtschaftsräume,

Garagen und anderes mehr.

Die Querflügel sind durch einen Mitteltrakt
verbunden und bilden vier Innenhöfe. Diese sind auf
drei Seiten durch Gebäudeteile begrenzt und öffnen
sich auf der vierten zu einem Kreuzgang. Dadurch
wird das harmonische Ineinanderfliessen von
Landschaft und Gebäuden erreicht. Die Klostergärten

entsprechen den verschiedenen Bedürfnissen
nach Privatsphäre und andern Funktionen: der

eine ist für gemeinsame Treffen geplant, ein anderer
für die Meditation der Schwestern, ein dritter für
zwanglose Aufenthalte und der vierte zum
Bepflanzen.

Die Kapelle bietet 200 Plätze. Dunkle Holzelemente

wurden neben Naturstein und Sichtbeton
verwendet. Die Sakristei liegt hinter dem diagonal
gestellten Altarraum. Die Altarwand ist mit
Goldblattmosaik belegt. Das Dach der Kapelle ruht auf

Einige Gedanken zur Entwicklung
des Klosterbaus

Ein Vergleich des St.Galler Klosterplans mit dem
Neubau in Baldegg

Die Anlage der abendländischen Klöster geht auf
die erste Gemeinschaft von Mönchen zurück, welche

der heilige Benedikt anstelle der mönchischen
Absonderung einführte. Der <Orden Sankti
Benedikte, eines der wichtigsten frühmittelalterlichen
Kulturdokumente, legte in strenger Rege! die Pflichten

der Mönche fest. Diese Regel prägte auch die
Klosterarchitektur, welcher über Jahrhunderte nur
geringe Änderungen gestattet waren. Das erste
abendländische Kloster war die vom heiligen Benedikt

529 gegründete Anlage von Monte Cassino.
Es existieren keine Quellen über die frühesten
Klosterbauten, und so kennen wir auch die Entwicklung

nicht, die zum festgeprägten Typus führte, der
im Mittelalter vorherrschte. Der um 820 entstandene

St.Galler Klosterplan zeigt uns diese Form
schon derart ausgeprägt, dass spätere Jahrhunderte
kaum etwas hinzufügten und erst im Barock ein
weltlicher Typus im Sinne einer Schlossanlage
entwickelt wurde. Beim St.Galler Grundschema steht
heute fest, dass es sich um einen Idealplan für eine
richtig organisierte Klosteranlage handelt und dass
es nicht als Ausführungsplan für das damals neu zu
erbauende Kloster St.Gallen bestimmt war. Neben
diesem Idealplan existiert noch ein Brief des
Absenders an den Abt von St.Gallen. Darin schreibt
er: < Ich habe Dir diese bescheidene Kopie der
Anordnung der Klostergebäude geschickt, damit Du
daran Deine Findigkeit übst; nicht weil wir dächten,
Ihr hättet unsere Belehrung nötig, sondern glaubt,
dass wir dies aus Liebe zu Gott für Dich zum
persönlichen Studium gezeichnet haben.) Der Name
des Absenders ist nicht genannt, man kann jedoch
mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass es
der Bischof von Basel und gleichzeitige Abt der
Reichenau gewesen war.

Anhand des St.Galler Klosterplans sollen einige
Parallelen zu unserem Neubau aufgezeigt werden.

In Baldegg wie im St.Galler Plan bildet die Kirche
den Mittelpunkt der Anlage und ist architektonisch
wie volumenmässig sofort erkennbar. Die Kirchen
sind west-ost-orientiert; im quadratischen Bau von
Baldegg liegen Eingang und Altar in einer West-
Ost-Diagonale.

An die Südseite der St.Galler Kirche legt sich der
quadratische oder rechteckige Kreuzgang. Auf dem
Plan zeigt sich ein sogenanntes mittelalterliches
Gedankenbild, indem die Arkaden des Kreuzgangs
in die Fläche projiziert werden, weil der Zeichner
des Planes keine andere Möglichkeit sah, die Bo-
genstellungen wiederzugeben. Anstelle eines der
Kirche südlich angegliederten Kreuzganges treten
in Baldegg vier geschlossene Innenhöfe auf, welche

zusammengefasst durch Wandelgänge einen
Kreuzgang ergeben. Eine Parallele zu unseren vier
Innenhöfen finden wir schon in der barocken
Anlage von Einsiedeln.

An die freien Seiten des Kreuzganges sind im
St.Galler Plan die Haupträumlichkeiten der klösterlichen

Gemeinschaft gegliedert. Auf der Ostseite
befindet sich der Kapitelsaal, darüber das Dormi-
torium. Das Refektorium (Speisesaal) liegt gegenüber

der Kirche an der Südseite. Auf der Westseite
angeschlossen liegen die Wirtschaftsräume.
Verschiedenartige kleinere Räume liegen zwischen
oder über dieser Anordnung, welche jedoch
grundsätzlich fest ist. Dieser Bezirk ist ausschliesslich den
Mönchen vorbehalten und wird Klausur genannt.
Daran gliedern sich in zwangloser Anordnung
weitere dem Klosterbetrieb dienende Gebäude. Im
Norden der Kirche befinden sich die Gästehäuser
und die Abtei. In der Gruppierung der Haupträume
um den Kreuzgang sieht man ein Nachleben antiker
Wohnbauten, wo die wichtigsten Räume um das
Peristyl gegliedert waren. Eine so stark geschlossene

Bauform kam dem Bedürfnis nach
Abgeschlossenheit natürlich entgegen.

In Baldegg entspricht die Anordnung nicht
genau dem Beispiel des Planes von St.Gallen. Es

herrscht jedoch ebenfalls eine straffe Ordnung und
funktionelle Ähnlichkeit.

Neue Baugedanken brachten im 12. Jahrhundert
die Karthäuser hervor. Die Mönche wohnten in
Einzelhäuschen, welche um den Kreuzgang gereiht
waren. Daraus mag sich die Einzelzelle der späteren
und heutigen Klöster entwickelt haben. Eine
architektonische Parallele besteht zu unserem Neubau
in Baldegg, sind doch hier die Zellen durch
vorgefertigte Fassadenelemente gebildet, welche von
aussen klar ablesbar sind.

Besondere Aufmerksamkeit wurde bei unserem
Neubau auf eine rationelle Planung, nicht nur in
finanzieller Hinsicht, sondern auch in bezug auf den
Unterhalt, gelegt. Dies äussert sich in der straffen
Gesamtanlage, welche die Verkehrswege auf ein
Minimum beschränkt. Die straffe, geometrische
Gliederung und die hier gewählten schlichten
Materialien, wie Sichtbeton, Sichtmauerwerk, Schiefer
und Holz, entsprechen in ihrem Charakter wieder
dem mittelalterlichen Klostertypus.

Obschon der Planung von Baldegg kein
mittelalterliches Vorbild zugrunde liegt, geht aus den
aufgezeigten Vergleichen mit dem St.Galler Klosterplan

deutlich hervor, dass Funktionen und Bedürfnisse

grundsätzlich unverändert geblieben sind. ¦
Beat Jordt
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Marcel Breuer:
Klosteranlage Baldegg
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einem hohen, über die Fensterfronten auskragenden

Kassettenträgersystem, welches sich auf die
Aussenwände abstützt. Die Aussenwände lasten
auf wenigen markanten Pfeilern. Die ganze
Konstruktion unterstreicht so den sakralen Charakter
des Bauwerkes. Die Träger geben der Decke und
dem Innern der Kapelle zugleich eine stark
dreidimensionale Ausdruckskraft.

Der Neubau des Mutterhauses ist im weiteren
geprägt durch das unregelmässige Mauerwerk
sowie die stark plastischen Betonfassaden mit den
zurückversetzten Fenstern; es wird dadurch ein
Wechsel von Licht und Schatten erzeugt.

Es befriedigt mich, dass die Wirkung klar und
zugleich froh ist - genau wie die freundlichen,
optimistischen Schwestern es sind, die ihrem
Architekten unermessliche Hilfe leisteten. Fortwährendes

und gründliches Klarstellen ihrer Erfordernisse
leitete den Planungsverlauf. Die Schwestern zeigten

immer Vertrauen und Verständnis. Der Initiative
von Herrn Architekt von Segesser ist es zu verdanken,

dass dieses Projekt verwirklicht werden
konnte. Marcel Breuer ¦

F
Nous avons pose six questions ä l'architecte

Marcel Breuer au sujet de la publication relative ä

la <Maison maternelle) des sceurs Sonnhalde ä

Baldegg LU. Nous reproduisons ses reponses ci-
apres, auxquelles nous avons ajoute un texte ecrit
de sa main (voir page 487).

1 Quels etaient la täche et le programme de
construction?

- La <Maison maternelle) Sonnhalde ä Baldegg
est un home pour les soeurs et un centre oü elles
peuvent se renouveler mentalement et spirituelle-
ment en vue de leur activite. L'enseignement a

toujours lieu dans le vieux bätiment de la rue principale
de Baldegg conduisant ä Lucerne. Dans le nouvel

edifice, seules quelques pieces sont destinees ä

l'enseignement.

2 Cette täche a-t-elle eu une importance
particuliere pour vous? Vous avez utilise l'expression
< projet de reve> en relation avec cette täche. Que

pensez-vous par lä?

- L'essentiel de la täche fut, pour moi, de creer
un ensemble dans lequel toutes les activites
physiques et spirituelles des soeurs peuvent etre
coordonnees. Le nouvel edifice comprend les chambres
pour toutes les sceurs, la cuisine, salle des repas,
une chapelle avec salle de chapitre, une salle de
reunion et de repetitions musicales, une
bibliotheque, diverses salles de reunions et des bureaux.
Quatre jardins avec plates-bandes fleuries et pota-
geres pour les meditations et manifestations en
commun composent l'amenagement exterieur.
Toutefois, l'agencement des chambres
individuelles, qui, dans les limites de conditions imposees,

devraient constituer une sphere intime, ainsi
que la realisation des voeux du maitre d'oeuvre
concernant la coneeption et la disposition de la

chapelle, ont ete pour moi des täches inhabituelles
et interessantes. La collaboration avec un maitre
d'oeuvre tres comprehensif et une foule d'autres
considerations relatives au projet lui-meme ont
contribuö ä en faire un <projet de reve> pour l'architecte

Charge de le realiser.

3 Lors de la coneeption de cet edifice vous
etes-vous inspire d'une reminiscence historique
precise ou avez-vous tire parti de la Situation topo-
graphique?

- Le plan general du nouveau bätiment ne s'est
inspire d'aucune reminiscence historique.

4 Quelles furent les conditions generales imposees

par le maitre d'oeuvre? Comment se deroula la

collaboration avec ce dernier durant la phase d'6ta-
blissement des plans?

- Le maitre d'ceuvre a presente un programme
et nous nous sommes adaptes aux besoins des
utilisateurs pour etablir notre projet. Les problemes
qui se sont poses durant la phase de gestation ont
ete resolus conjointement par Monsieur Beat von
Segesser, architecte cantonal, Lucerne, et Monsieur

Beat Jordi, architecte, Berne, notre representant

en cette occasion.

5 L'expression architecturale employee, surtout
pour donner leur aspect aux facades, nous rappelle
vos realisations des premieres annees soixante -
nous faisons allusion aux bätiments de l'IBM. Con-
siderez-vous cette remarque comme justifiee?

- La configuration des facades fait certainement
partie du coneept general adopte pour les
bätiments de l'IBM. Nous avons etabli les plans de

toute une serie d'edifices avec une architeeture
semblable. Cette derniere repose sur deux prineipes
de base: premierement, sur le developpement
d'elements prefabriques en beton avec toutes les

caracteristiques techniques qui leur sont propres;
deuxiemement, la mise en valeur esthetique procedant

de l'utilisation d'elements prefabriques par
l'exploitation des effets crees par leur juxtaposition
et les jeux d'ombres spatiales.

6 La topologie de l'etablissement est plutöt
traditionnelle. N'a-t-il pas ete possible de creer un
mouvement en faveur d'une coneeption nouvelle
de l'ordonnance des lieux lors du dialogue avec
l'utilisateur?

- Bien que nous ayons travaillö au projet avec
une coneeption precise, nous n'en avons pas moins
considerä la possibilite d'utiliser des Schemas tradi-
tionnels. L'idöe de base du projet ne repose cependant

pas sur des conceptions traditionnelles. Elle

est nee de l'analyse des aspirations de la communaute

des sceurs. Marcel Breuer ¦
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Etablir les plans de la nouvelle Maison maternelle

des soeurs franciscaines de Baldegg peut etre
qualifie de <projet de reve> d'un architecte. L'eta-
blissement se compose d'un bätiment comprenant
plusieurs ailes reliees entre elles et entoureesde ver-
gers. II est situe au milieu d'un paysage ondule,
forme de collines paisibles du Plateau suisse, d'oü
l'on jouit d'une vue admirable sur les montagnes.
Dans son voisinage se trouvent le lac de Baldegg,
des fermes traditionnelles et l'ancien couvent. Le
nouvel edifice fait penser ä une ile carree entouree
d'une mer de pommiers.

Ici, il est veritablement permis de parier de
microcosme: une chapelle avec salle de chapitre, une
bibliotheque, divers habitats pour les sceurs, des
locaux pour l'enseignement, des salles communes,
des salles de repas avec cuisine, des bureaux, des
communs, garages, etc.

Les ailes laterales sont reliees entre elles par un
bätiment central et forment quatre cours interieures.
Celles-ci sont limitees sur trois cötes par des
bätiments et s'ouvrent sur un cloitre. De cette facon, la
transition de la campagne aux bätiments est realisee
harmonieusement. Les jardins repondent aux
diverses aspirations ä l'isolement et ä d'autres
fonctions. L'un d'eux est amenage pour des rassemble-
ments, un autre se prete ä la meditation des sceurs,
un troisieme est coneu pour le delassement et le
quatrieme est reserve ä la culture.

La chapelle offre 200 places. Des panneaux de
bois sombre ont ete utilises en plus de pierre naturelle

et de beton nu. La sacristie est situee derriere
le chceur dispose diagonalement. La paroi de l'autel
est recouverte d'une mosaique de feuilles d'or. Le

toit repose sur une haute charpente a alveoles
emergeant au-delä des faces des fenetres et s'ap-
puyant aux murs exterieurs. Les murs exterieurs
reposent sur quelques piliers. Toute la construction
souligne ainsi le caraetere sacre de l'edifice. La

charpente confere au plafond et ä l'interieur de la

chapelle une grande force de Suggestion spatiale.
Le nouveau bätiment de la Maison maternelle

est, de plus, marquant par la maconnerie irregu-
liere et par les facades de beton tres plastiques avec
les fenetres en retrait. Un passage vivant de la
lumiere ä l'ombre est ainsi produit.

J'eprouve une grande satisfaction de constater
que l'effet est net et enjoue en meme temps - tout
comme le sont les aimables sceurs qui ont prodigue
une aide incommensurable ä leur architecte. L'ex-
plication continue et precise de leurs exigences a

guide l'elaboration des plans. Elles ont constam-
mentfait preuve de confiance et de comprehension.
C'est gräce ä l'initiative de Monsieur von Segesser,
architecte, que ce projet a pu etre realise. ¦

Marcel Breuer

The Freidorf/ Muttenz by Hannes Meyer
Continued from page 474

Hannes Meyer and the Freidorf
The Freidorf is the first important project done by

Hannes Meyer. His commission expires when he is thir-
ty. He will live "in the village" until the spring of 1 926.
The architect is directly connected with the realization of
his project, then with the development of the everyday
life of the cooperative society. He oecupies the post of
head of the building commission. In this capacity, he
supervises the way the garden city is "used". An annual
inspection of each unit permits him to get a clear picture
of how the whole complex is working.

Hannes Meyer is aware of the reformist content of his
garden city. The essential declarations in his manifesto
bauen stem from a reconsideration of his practical
experience within the Basel cooperative, lived as a process
of collective creation. "Building is the Joint work of
ordinary people and inventors". ¦Translation by Dr. J. Hüll
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V. Leuenberger, Hand Webereien 5. 5.-31. 5.
Cerutti/DuArte/ Fischer/ Raboud / Tanner/
Zeller / Zwyssig / Gruppe Y 12. 5. -1 6. 6.
de Quervain, Zeichnungen 2.5.- 2.6.
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Henri Moore, Graphik 14.5. -30.6.
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