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Zelle, Raster, Würfel 
Überlegungen zu Michel Foucault, Peter Halley und Gregor Schneider 

Ku l tu r theore t i s ch aufgek lär t über Kuns t als r ä u m l i c h e 
Prax is zu s p r e c h e n h e i ß t , s i ch in das G e f ä n g n i s F o u -
caults z u begeben . In M iche l Foucaul ts Überwachen und 
Strafen w i rd die O r d n u n g des Gefängnisses - als mater i 
alisierte u n d bau l i che Format i on - m i t der Struktur m o 
derner Subjekt iv i tät verschaltet . Foucaul t beschre ibt d e n 
A n s p r u c h auf A u t o n o m i e als Effekt der Ver inner l i chung 
v o n M a c h t - u n d Ü b e r w a c h u n g s m e c h a n i s m e n . D iese 
kr i t i sche Genea log ie we is t au f d e n d u n k l e n G r u n d der 
l e u c h t e n d e n Ideale l iberaler A u f k l ä r u n g h in . A b e r au to 
n o m e Subjekt iv i tät ist auch die H a u p t b e d i n g u n g u n d das 
Le i tmot i v der m o d e r n e n Kunst , die d a m i t in e inen engen 
Z u s a m m e n h a n g m i t d e m Gefängn is gerückt wird. Exp l i 
zit w i rd dieses Verhä l tn is v o n Kuns t sys tem u n d Strafsys
t e m al lerdings n i ch t bei Foucaul t , s o n d e r n in d e n W e r 
k e n v o n Peter Ha l ley u n d Gregor Schne ider z u m T h e m a . 
Beide Künst ler s tehen parad igmat i sch für das s o g e n a n n 
te N e o G e o bez iehungswe i se für e ine jüngere Genera t ion 
des R e t r o - M o d e r n i s m u s ein. Insgesamt ist der Nachweis 
der d u n k l e n Hintersei te der l e u c h t e n d e n Ideale m o d e r 
ner Kultur i m A l l g e m e i n e n u n d modern is t i scher Kunst i m 
Besonderen das Pr inz ip des Modernisme Noir. 
Der Theore t iker M iche l Foucaul t u n d die Künst ler Peter 
Hal ley u n d Gregor Schne ider ver fahren dabei in analoger 
Weise : Sie decken e ine verdrängte Genes is u n d e ine u n 
s ichtbar gewordene S t ruk turbez iehung auf . 
Nach e iner k n a p p e n Darste l lung der Bedeutung der Zel
le i m W e r k Foucaul ts (l) w i rd es i m Fo lgenden u m zwe i 
Mot i ve der Arbe i t v o n Peter Ha l ley u n d Gregor S c h n e i 
der gehen , n ä m l i c h u m das Raster als S t r u k t u r m e r k m a l 
modern i s t i s cher Kunst (2) u n d u m den w e i ß e n Würfel als 
ihren P räsen ta t i onsmodus (3). 

i. Zelle: Das Gefängnis als 
Raumschema moderner Subjektivität 

Die Geburt des Gefängnisses (wie Überwachen und Stra
fen i m Neben t i t e l he iß t ) ist Foucau l t s E r g ä n z u n g z u r 

M a r x ' s c h e n Kr i t ik der p o l i t i s c h e n Ö k o n o m i e . Das z u 
erst 1975 veröf fent l ichte W e r k untersucht die „pol i t i sche 
Ö k o n o m i e des Körpers" (1976,37) als Genea log ie des m o 
d e r n e n Subjekts . Foucaul t postu l ier t , dass der R a u m der 
bürger l i chen Gese l l schaf t i m Übergang v o m 18. z u m 19. 
Jahrhunder t unter den Direkt iven der D i sz ip l inar techn i -
ken zu e i n e m „Netz v o n undurch läss igen Ze l len" (1976, 
251) erstarrt . D ie r ä u m l i c h e Figur der S e g m e n t i e r u n g 
u n d Fragment ierung w i rd als Bild des aufgeklärt - l ibera
len Subjekts u n d der i h m korre l ierenden a n o n y m i s i e r t e n 
Herrscha f t s techn iken begri f fen. 
A n zentra ler Stelle geht es in Überwachen und Strafen 
u m die räuml i che A n o r d n u n g der Körper. W i e jedes a n 
dere Herrschaf tsd ispos i t iv ist auch Disz ip l inarmacht e ine 
Mach t über Körper : 

Disz ip l in ist in erster Linie e ine A n a l y s e des R a u 
mes , e ine r äuml i che Ind iv idua l i s i e rung , be i der 
m a n Körper in e inen individual is ierten R a u m stellt, 
u m sie klassi f iz ieren u n d komb in i e ren zu k ö n n e n 
(1978,653). 

W i e u n d w o d u r c h ve r räuml i ch t s ich das S ichtbarke i t s 
disposit iv , m i t d e m die m o d e r n e Subjekt iv i tät als h i s t o 
r ische Tatsache ' v i ru lent w i rd? Foucaults A n t w o r t lautet: 
durch das Gefängnis . 
In dieser H ins i ch t en t spr i ch t d e m D i s z i p l i n a r r a u m die 
Parzel le , d ie e ine geordne te „Verte i lung der I n d i v i d u 
en i m R a u m " ermög l i ch t (1976,181). „ Jedem I n d i v i d u u m 
se inen Platz u n d auf j eden Platz e in I n d i v i d u u m " (ibid.)1. 
So lche Parzel l ierung erzeugt d u r c h räuml i che T r e n n u n g 
Einze lne , die s ich in ihrer Iso l ierung als je frei m i s s d e u 
ten.2 U n d räuml i che T r e n n u n g erö f fne t d a m i t auch die 
Mögl ichke i t zur separaten Ü b e r w a c h u n g : 

Es geht gegen d ie u n g e w i s s e n Ver te i lungen , ge 
gen das unkontro l l ier te Ver schw inden v o n Ind i v i 
duen , gegen ihr d i f fuses H e r u m s c h w e i f e n , gegen 
ihre u n n ü t z e u n d ge fähr l i che A n h ä u f u n g : e ine 

1 Vgl. Mümken 1997.40 f. und Hartle 2006 (der Foucault gewidmete Abschnitt des vorliegenden Textes geht auf die Seiten 93-98 „ D i e V e r r ä u m l i c h u n g des D i s k u r s e s " zurück). 
2 Richard Sennett schreibt in diesem Sinne in Fleisch u n d S t e i n - einem Buch, das von der Freundschaft zu Foucault inspiriert sei - , dass Ordnung heute durch ein „Fehlen an Kontakt" 

definiert sei. (1995, 28) Zur paradigmatischen Raumform der Zelle vgl. Sloterdijk (2004, 568 ff.) der jedoch dazu neigt, sozialen Atomismus aus der Vogelperspektive zu ä'sthetisieren. 

Originalveröffentlichung in: Bertsch, Christoph (Hrsg.): Cella : strutture di emarginazione e disciplinamento - Strukturen der Ausgrenzung 
und Disziplinierung, Innsbruck 2010, S. 207-215



A n t i d e s e r t i o n s - , A n t i v a g a b o n d a g e - , A n t i a g g l o -
I merat ions takt ik (1976,183). 

So ze i chne t Foucaul t das Bild e ines „ana ly t i schen" , „ze l 
l e n f ö r m i g e n " Raumes , der geordne t u n d kontro l l ierbar , 
v o n M a r k i e r u n g e n u n d Z u o r d n u n g e n d u r c h z o g e n ist, 
d ie d e m ü b e r w a c h e n d e n Bl ick gezo l l t s ind . I m bürger 
l i chen Ka lkü l der D i s z ip l i n i e rung geht , w i e es Foucau l t 
beschre ibt , „Vere indeut igung" m i t „der Scha f fung eines 
n u t z b a r e n R a u m e s " e inher (1976,184). Dabe i s i n d Ef f i 
z i e n z u n d F u n k t i o n a l i s i e r u n g d ie l e i t enden Pr inz ip ien . 
U n d diese Vereindeutigung des R a u m e s n a c h d e m Mode l l 
der Ü b e r w a c h u n g erkennt Foucault als le i tendes Paradig
m a inst i tut ione l ler Arch i t ek tur in d e n Bauau fgaben K a 
serne, Hosp i ta l u n d Schule , u n d e b e n in der n e u e n K o n 
z e p t i o n u n d Real is ierung v o n Ge fängn i s sen seit d e m 18. 
Jahrhundert , w o b e i i h m das Gefängnis als der Ur typ jener 
Bauau fgaben gilt. 
Die parze l l ierende D i m e n s i o n der M a c h t w i rd an e i n e m 
r ä u m l i c h e n Dispos i t iv deut l ich , das seit Überwachen und 
Strafen e in Inbegr i f f g e w o r d e n ist fü r die vers te inernden 
Effekte e iner o r d n e n d e n u n d d i sz ip l in ie renden V i sua l i 
s ierung. Der v o n Jeremy B e n t h a m en twor fene Ge fängn i s 
bau , das .Panopt icon ' , ist das idea l typ ische R a u m b i l d für 
so l ch ein ü b e r w a c h e n d e s Dispos i t iv in der Foucau l tschen 
T h e o r i e verräuml ichter Disz ip l in ierung. 
Das .Panopt icon ' entspr ingt der Idee e ines a l l s ehenden 
Blicks, der selbst uns i ch tbar bleibt . Kre is förmig ange leg 
te Ze l l en f ü h r e n a u f d e n zen t ra len W a c h t t u r m , in d e n 
j e d o c h ke in Bl ick h i n e i n führ t . So stel lt es e i n e n R a u m 
einseit iger S ichtbarkei t dar, in d e m der Blick der D i sz ip 
l i na rmach t zug le i ch alles überb l i ck t u n d s ich selbst u n 
s ichtbar m a c h t . E ine d i s z ip l i n i e rende E inhe i t v o n voir 
u n d pouvoir tritt e inerseits an die Stelle s y m m e t r i s c h e r 
u n d rez iproker S ichtbarkei t w i e sie andererseits v o r m o 
derne Körperstra fen ersetzt. Sie ist die räuml i ch -v i sue l l e 
En t sprechung e iner Ver inner l i chung v o n M a c h t t e c h n i 
ken , d e m n a c h i n n e n g e w e n d e t e n Blick der ü b e r w a c h e n 
d e n Ins tanz . D i s z ip l i n ist, so k ö n n t e m a n m i t Foucau l t 
sagen, die Gewisshe i t , m a n werde beobachte t . Das Sicht 
barke i t sd i spos i t i v der D i s z ip l i na rmach t hat s e inen ent 
s c h e i d e n d e n Effekt dar in , t ransparente R ä u m e zu scha f 
fen , d ie d e n E i n d r u c k vermi t te ln , e iner f o r t w ä h r e n d e n 
B e o b a c h t u n g ausgese tz t z u se in . U n d w e g e n der G e 
w isshe i t der d r o h e n d e n Strafe stellt das Ge fängn i s e inen 
„ W i s s e n s a p p a r a t " (1976, 164) dar, der e ine spez i f i s che 
Se lbs t techn ik e r ö f f n e n sol l . Das geregelte u n d d i sz ip l i 
n ierte Leben der bürger l i chen Gese l l schaf t ist, Foucaul ts 
G e s c h i c h t s e r z ä h l u n g der D i s z ip l i na rmach t zufo lge , das 
P roduk t dieses Apparats . 

Mi t d e m ,Panopt icon ' ist impl i z i t e ine arch i tek turh i s to 
r i sche E n t w i c k l u n g gemein t , die v o n der f r a n z ö s i s c h e n 
Revo lut ionsarch i tektur m i t i h rem i m p o s a n t e n „Sichtbar 
kei tsef fekt" (wie Foucault m i t Bezug auf Ledoux ' Sal ine in 
A r c - e t - S e n a n s schreibt ; 1977, 252) b is zur f u n k t i o n a l e n 
Arch i t ek tur der M o d e r n e reicht. In ihr „spezi f iz iert s ich 
der R a u m " , w i e Foucaul t hervorheb t , „ u n d w i rd f u n k t i o 
na l " , u m tendenz ie l l p o l i t i s c h - ö k o n o m i s c h e n M a ß g a b e n 
angeg l ichen z u w e r d e n (1977,253). 
Es geht Foucaul t m i t d e m .Panopt icon ' n ie n u r b u c h s t ä b 
l ich u m B e n t h a m s tatsächl iches Projekt . I m m e r h i n m u s s 
Foucau l t b e w u s s t g e w e s e n se in , dass das .Panopt i con ' 
n i e m a l s als h i s t o r i s ch d o m i n a n t e r R a u m W i r k l i c h k e i t 
g e w o r d e n ist. A b e r Foucaul ts Darste l lung ist e b e n a u c h 
n i ch t h is tor iographisch , s o n d e r n operat iv u n d po l i t i sch . 
Daher g e w i n n t das .Panopt icon ' i dea l t yp i schen Charak 
ter n i ch t als emp i r i s che K e r n f o r m h is tor i scher G e f ä n g 
n i sbauten , s o n d e r n als e ine „bi ldgewalt ige Metapher u n d 
e in i konograph i scher M y t h o s " , m i t d e m Foucaul t selbst 
e i n e n d i skurspo l i t i s chen Einsatz organis iert (Schröder -
A u g u s t i n 2001, 62). 
Zur Organisat ion dieses Einsatzes ist das .Panopt icon ' das 
suggestive Raumbi ld einer Struktur, die Foucaults Deutung 
der m o d e r n e n Subjekt iv i tät bes t immt . A u f diese We ise ist 
es e in .Raumbi ld ' der bürger l i ch -au fgek lär ten Sub jek t i 
v i tät . D e n n Foucaul t bewer te t die Effekte e ines so l chen 
Prozesses der Disz ip l in ierung e in igermaßen b o m b a s t i s c h 
als d e n herausragenden a n t h r o p o l o g i s c h e n A u g e n b l i c k 
der Produkt ion v o n Subjekt iv i tät überhaupt : Die D y n a m i k 
der Disz ip l in ierung verlegt die „pos i t iven W i r k u n g e n " der 
körper l i chen Strafen v o n Zücht igung u n d Marter in das 
Sub jek t h ine in , i n d e m es „die Seele" als „Korrelat e iner 
Mach t techn ik " en ts tehen lässt (1976,129). 
Das m a g der e n t s c h e i d e n d e p o l e m i s c h e E insatz se iner 
G e s c h i c h t s e r z ä h l u n g gegen das f o r t s c h r i t t s o p t i m i s t i 
s che Narrat iv e ines au fk l ä re r i s chen L ibera l i smus sein. 
Die H u m a n i s i e r u n g i m Zuge einer kon t inu ie r l i chen G e 
sch ichte der Freiheit erscheint vor d i e s e m Hin tergrund 
als b l o ß e Ver fe inerung v o n Macht techn iken ; Sub jek t i v i 
tät e i n i g e r m a ß e n se lbs twidersprüch l i ch als deren b l o ß e r 
Effekt: e ine W ö l b u n g der D isz ip l in ierung n a c h Innen , Re 
sultat allseitiger Beobachtung . 
M e h r als e i n m a l w u r d e gegen d iese D e n u n z i a t i o n der 
Sub jekt iv i tä t e in A p o r i e v e r d a c h t laut: Versch iedent l i ch 
w u r d e n a c h d e n Vorausse t zungen der Kr i t ikperspekt ive 
gefragt, d ie Foucaul t m i t seiner Krit ik der Mach t für s ich 
in A n s p r u c h n i m m t , w e n n d o c h Subjekt iv i tät u n d i n d i 
v idue l le A u t o n o m i e als e in b l o ß e r Effekt des Ge fängn i s 
ses d i f famier t werden . 3 In gewisser H ins i ch t besteht je 
d o c h d ie kr i t i sche Geste Foucaults in exakt dieser Figur 



des performativen Widerspruchs - zu denunzieren, wo
von sie selbst abhängt. Diese Figur wird bei Peter Hal-
ley und Gregor Schneider in vergleichbarer Zirkularität 
wiederkehren. 
Man muss diesen rhetorischen und polemischen Einsät
zen der Theorie Foucaults nicht folgen, um die besonde
re Wirkung seiner politisch vertieften raumtheoretischen 
Perspektive nachvollziehen zu können. Und diese Über
zeugungskraft ist im ,Denkbild' des .Panopticons' in be
sonderer Weise wirksam. Kein anderes philosophisches 
.Raumbild' hat anschaulicher gemacht, wie sich die his
torische Organisation des Sozialen in Gebäude transfor
miert und inwieweit die räumliche Gestaltung als .Dis
positiv' und Machtstrategie verstanden werden kann. 
Gerade am Beispiel des .Panopticons' wird erkennbar, 
was eine technologische Architekturgeschichte am me
thodischen Leitfaden der Genealogie bedeuten könnte. 
John Rajchman (2000, 54, vgl. Mümken 1997, 39) bringt 
es auf den Punkt: 

In Foucaults Auffassung wäre es gerade die Ver
bindung zwischen Sichtbarkeit und konstruier
tem Raum, die eine .technologische Geschichte' 
der Kunst der Architektur ermöglichen würde. 
Denn die Baukunst ist unter anderem eine Kunst 
des Sichtbarmachens und enthüllt darin eine ihrer 
entscheidenden Verschaltungen mit der Macht. 

Im Lichte des Foucaultschen Theoriemodells erschei
nen gebaute Räume - Klinik, Schule oder eben, noch aus
drücklicher, Gefängnis - als ein räumliches Schema mo
derner Subjektivität.4 

2. Raster: Peter Halleys Gefängnisbilder 

Veröffentlicht fünf Jahre nach dem Tode Barnett New-
mans und drei Jahre nach der Sprengung der modernisti
schen Wohnsiedlung Pruitt-Igoe, ist es schwer, Foucaults 
Studie über parzellierten Raum nicht auch als Kommen
tar zu Kunst und Architektur des Modernismus zu le
sen. Gefängniszellen, das können einer an Foucault ge
schulten Sichtweise auch die schematisch gegliederten 
und transparenten Räume der Congres Internationaux 

dArchitecture Moderne oder von Corbusier und Mies 
van der Rohe sein. Es erscheint vor diesem Hintergrund 
nur als logische Konsequenz, wenn Künstler wie Peter 
Halley und Gregor Schneider sich in der Geste „doppel
ter Mimesis",5 gleichzeitig auf die die formalästhetische 
Logik des Modernismus und die Raumform der Zelle und 
des Gefängnisses beziehen. Mehr als nur konsequent -
nämlich durchaus originell - ist die Übertragung der Fou
caultschen Analyse der Zelle von der Architektur auf das 
Bild in der postmodernen und postformalistischen Male
rei des New Yorker Künstlers Peter Halley. 
Um diesen Sprung zu verstehen, ist ein Zwischenschritt 
nötig: Rosalind Krauss hat in ihrem Aufsatz Grids von 
1979 das Raster als bestimmendes Formprinzip moder
nistischer Bildsprachen herausgestellt. Sie beschreibt das 
Raster als Grundmuster ästhetischer Autonomisierung 
und Abstraktion: „The grid states the autonomy of the 
realm of art." (Krauss 1979, 50) Und bereits Krauss weist 
darauf hin, dass mit dieser Bewegung ästhetischer Rati
onalisierung eine Isolation der ästhetischen Praxis vom 
gesellschaftlichen Leben einherging: 

The arts, of course, have paid dearly for this suc-
cess, because the fortress they constructed on the 
foundation of the grid has increasingly become a 
ghetto. (ibid.) 

Peter Halley hat die Beobachtung, dass das Raster den 
Grundtypus modernistischer Form bilde, durch die an 
Foucault angelehnte These ergänzt, dass sich in diesen 
Rastern letztlich die zellförmigen und somit gefängnisar
tigen Grundmuster der modernen Lebenswelt insgesamt 
verbergen. „Informed by Foucault, I see in the square a 
prison", schreibt Halley (Halley 1983,25). 
Halley konfrontiert die moderne Gesellschaft und ins
besondere die modernistische Stadt mit der kulturkri
tischen Diagnose, die Freiheit und Autonomieansprü
che des modernen Subjekts seien Opfer der Geometrie 
geworden: 

Wenn man hier (sc. in Manhattan) in einem Ap-
partment lebt, bekommt man sehr schnell die ge
fängnisartige Struktur des Quadrats als etwas, was 
das Selbst angreift, zu spüren. Überhaupt, wenn 

3 Paradigmatisch bei Jürgen Habermas (1985, 313 ff.) sowie im Gefolge seiner explizit normativen Diskurstheorie, etwa bei Honneth (1985). Vgl. überblickend zur Kritik der Aporien 
Foucaults Kögler (1994,107 ff.) 

4 Foucault ist auch mit dem Gedanken, dass der Wille zur Macht in der Architektur sein ureigenes Medium gefunden habe, Schüler Nietzsches. Nietzsche formuliert in Götzen-Dämmerung: 
„Im Bauwerk soll sich der Stolz, der Sieg über die Schwere, der Wille zur Macht versichtbaren; Architektur ist eine Art Macht-Beredsamkeit in Formen, bald überredend, selbst schmei
chelnd, bald bloß befehlend. Das höchste Gefühl von Macht und Sicherheit kommt in dem zum Ausdruck, was großen Stil hat." (1988,118 f.) 

5 Thürlemann2003. 



m a n in den Geraden der Straßen v o n M a n h a t t a n 
lebt , b e k o m m t m a n sehr schne l l mi t , w i e die G e o 
met r i e das Leben ordnet . In N e w York ist dies e in 
fach s ichtbar [...] (Hal ley n a c h S m o l i k 1999,306) . 

Modern i s t i s che Meis terwerke e ines Ma lew i t sch , A lbers 
oder e b e n M o n d r i a n e r sche inen in Ha l l eys S icht n i ch t 
m e h r als souveräne W e l t e n t w ü r f e u n d u top i sche M o d e l 
le, s o n d e r n als M i m e s i s u n d M i m i k r y e iner repress iven 
O r d n u n g , w i e sie s ich in Stadtp länen , Scha l tp länen u n d 
der r ä u m l i c h e n Struktur ze i tgenöss ischer Lebenswe l ten 
man i fes t i e re : „ T h e d e p l o y m e n t o f g e o m e t r i c d o m i n a -
tes the landscape . Space is d i v ided in to discrete, i so lated 
cel ls" (Hal ley 1984,128). 
G e o m e t r i e ist fü r Ha l l ey s o m i t n i ch t m e h r d ie parad ig 
m a t i s c h e E r ö f f n u n g ideal p ropor t i on ie r te r u n d per fek t 
geordneter R ä u m e , s o n d e r n e in M e d i u m der Repress ion: 
„I w a n t e d to redef ine g e o m e t r y as s o m e t h i n g that w a s in 
the wor ld , that h a d a history , a n d that w a s t ied to issues 
o f p o w e r a n d contro l " (Hal ley 1999,19). 
D ie m o d e r n i s t i s c h e Kuns t war e iner t rad i t ione l len , e iner 
p l a ton i s chen G le i chung v o n G e o m e t r i e u n d Ziv i l i sat ion 
verpf l ichtet , w ie sie V i t ruv in der A n e k d o t e der Sch i f fbrü 
ch igen v o n R h o d o s po int ier t hatte. Eben gestrandet , se 
h e n die Ung lück l i chen a m Strand Z e i c h n u n g e n e infacher 
geometr i scher Figuren, die v o n e iner M a t h e m a t i k s t u n d e 
übr ig geb l ieben w a r e n u n d s ind s ich sog le ich sicher, an 
d e n Ges taden einer gas t f reund l i chen u n d h u m a n e n Z i v i 
l i sat ion ge landet z u se in (Glacken 1981). Hatte M o n d r i a n , 
in dieser p l a t o n i s c h e n Trad i t i on , se ine G e m ä l d e als Ent 
w ü r f e u top i sch -z i v i l i sa tor i scher Mode l l e vers tanden , so 
w i r f t Ha l ley d e n Bi ldern des m o d e r n i s t i s c h e n G r o ß m e i s 
ters e ine g e h e i m e K o m p l i z e n s c h a f t m i t der Herrscha f t s 
logik der spätkapi ta l i s t i schen Gese l l schaf t vor : 

G e o m e t r i s c h e Kunst , w i e d ie v o n Piet M o n d r i a n , 
behaup te t zwar , o h n e inha l t l i che Bezüge zu sein, 
ist in W i rk l i chke i t aber e ine A n t w o r t au f die n e u e 
A r t des O r d n e n s der Zei t u n d Bewegung in der G e 
se l l scha f t des 20 . J ahrhunder t s [...] (Hal ley n a c h 
S m o l i k 1999,306) . 

Ha l ley b e r u f t s ich in se inen Tex ten m i t e iner e igenwi l l i 
gen Lektüre auf Foucaul ts Überwachen und Strafen, des 
sen o h n e h i n bereits ambi t ion ier te T h e s e der s u b j e k t k o n -
s t i tu t i ven F u n k t i o n ze l l förmiger R ä u m e v o n Ha l l ey zur 
Idee e iner un iverse l len Herrschaf t der G e o m e t r i e gestei 
gert u n d v ie l le icht auch verwässert wird. A l s e in tragfä
higes ph i l o soph i sches Mode l l eignet s ich die Qu in tessenz 
se iner Texte - „ G e o m e t r y (...) as c o n f i n e m e n t " (Hal ley 

1982,23) - w o h l n icht . D e n n o c h entha l ten seine Ste l lung
n a h m e n erstens d ie ambi t ion ier te u n d durchaus insp ir ie 
rende These einer s o w o h l f o rma len als auch f u n k t i o n a l e n 
A n a l o g i e v o n modern i s t i s cher Kuns t u n d m o d e r n e r Le 
benswel t : e iner Strukturana log ie v o n R a s t e r - K o m p o s i t i 
o n als B i ldpr inz ip u n d v o n rigider G e o m e t r i e als Matr ix 
der ze i tgenöss i schen Lebenswe l t , d ie als Ge fängn i s des 
I n d i v i d u u m s u n d als Grab seines A n s p r u c h e s au f Selbst 
b e s t i m m u n g u n d A u t o n o m i e dechi f f r ier t wird . Zweitens 
b le iben Hal leys Bilder als e ine invert ierte Krit ik der ze l l -
f ö rmigen Logik modern i s t i s cher Bi ldsprache gegen diese 
theoret i schen Ü b e r a m b i t i o n e n i m m u n , i n d e m sie Green -
bergs These , die m o d e r n i s t i s c h e Kuns t habe alle Bezüge 
zu Inha l t u n d F u n k t i o n au fgegeben u n d expon ie re n u r 
die E igenschaf ten des M e d i u m s der Malerei , mit te ls e iner 
Malerei ad a b s u r d u m führt , die Greenbergs A n s p r ü c h e in 
ihrer f o r m a l e n R e d u k t i o n u n d Präz is ion durchaus erfül l t 
- u n d zug le ich hintertre ibt . 
Hal leys Bi ldrel ief Prison (Abb. 1) aus d e m Jahr 1985 stellt 
i n d i e s e m S inne e ine regelrechte A b r e c h n u n g m i t M a 
l ew i t s ch u n d A lber s dar - als deren M i m i k r y s ich H a l 
leys b e m a l t e Rel iefs u n v e r b l ü m t e x p o n i e r e n . A u s d e m 
Schwarzen Quadrat ist n u n die A b b r e v i a t i o n e iner b u n 
kerart igen Zel le geworden , in deren m a s s i v e n Grundr i s s 
die p ik togrammar t ig ve rknapp te A n s i c h t e ines vergit ter 
ten Fensters e ingeschr ieben scheint . Sah A lber t i das G e 
m ä l d e als E r ö f f n u n g e ines Fensterausbl ickes (vgl. B l u m 
2008) u n d erö f fne ten s ich in A lbers ' H u l d i g u n g e n an das 
Quadrat (Abb. 2) n o c h p n e u m a t i s c h e Farbräume, in d e 
n e n s i ch d ie G r e n z e n der i n e i n a n d e r v e r s c h a c h t e l t e n 
Quadrate a u f z u l ö s e n sche inen , so vari iert Ha l ley in d e n 
Serien seiner Bildreliefs - d e n Cells, Prisons u n d Conduits 
(Abb. 3 u n d 4) - se ine obsess ive These , dass d e m Subjekt 
H a n d l u n g s r ä u m e v o n der G e o m e t r i e n i ch t eröf fnet , s o n 
dern v i e l m e h r versch lossen werden . 
Das mit t lere Quadrat v o n Prison (Abb. l ) ist s o w o h l d u r c h 
syntakt i sche als auch d u r c h semant i s che A m b i v a l e n z e n 
gekennze i chne t . Forma l stellt s ich die Frage: H a n d e l t es 
s ich u m drei he l le Strei fen au f s c h w a r z e m G r u n d oder 
u m v ier s chwarze Ba lken au f h e l l e m G r u n d ? Inha l t l i ch 
lässt das Bild o f fen , o b es s ich u m die abbrev ierende D a r 
ste l lung v o n Git terstäben einer Fenstervergit terung h a n 
delt oder u m die schemat i sche Darste l lung des G r u n d r i s 
ses v o n vier Baracken-Riege ln innerha lb einer mäch t igen 
Begrenzung. 
W i e i m m e r m a n d iese sat ir isch zugesp i t z te A p o r i e des 
m o d e r n i s t i s c h e n F o r m p r i n z i p s des s o g e n a n n t e n „Fi 
g u r - G r u n d - A u s t a u s c h e s " a u f z u l ö s e n gene ig t ist ( z u 
g u n s t e n der L ö s u n g „G i t te r fens ter " oder der L ö s u n g 
„Baracken-Grundr iss" ) - der op t imis t i sche Beik lang der 



m o d e r n i s t i s c h e n Rede über d e n „ A u s t a u s c h v o n Figur 
u n d G r u n d " wi l l s ich n icht e instel len: S o w o h l die „Figur" 
des mi t t leren Quadrates bez iehungswe ise seiner geomet 
r i schen K o m p a r t i m e n t e w i e auch der „Grund" des mass iv 
u m g r e n z t e n , v o n schwarzen Balken geradezu e i n g e b u n -
kerten Quadrates des he l l en B i ldgrundes ve rwe i sen auf 
Strafarchi tekturen, w ä h r e n d e ine „Figur" i m S inn eines 
dargestel lten Ich n icht z u sehen ist. Ganz w ie bei Foucault 
domin i e r t h ier ke in persona les Subjekt , s o n d e r n z u m Su 
jet w i rd e ine a n o n y m e Struktur, deren b i ld l i che Gestal t 
das Ge fängn i s ist. 
D ie f o r m a l e n A m b i v a l e n z e n v o n „Figur" u n d „ G r u n d " 
w a r e n in d e n B i ldgeometr ien e ines A lbers (Abb. 2) u n d 
M o n d r i a n (Abb. 5) als ka lkul ierte Irr i tat ionen eingesetzt 
w o r d e n , u m die v e r m e i n t l i c h erstarrte W a h r n e h m u n g 
der Betrachter v i ta l zu v e r l e b e n d i g e n - be i Ha l l ey s ind 
diese f o r m a l e n A m b i v a l e n z e n z u m A u s d r u c k e iner u n -
a u f h e b b a r e n Auss i ch t s l o s igke i t g e w o r d e n . Beide D e u 
t u n g e n - Darste l lung e ines Gefängnisses aus e iner M i k -
roperspekt ive , e ines mass i v ges icherten u n d b e w e h r t e n 
Ze l len fens ters als pars p ro t o to oder Darste l lung e ines 
S t ra f l ager -Grundr i s ses in der To ta le e iner M a k r o p e r -
spek t i ve - e r w e i s e n s i ch als s che inbare A l t e r n a t i v e n , 
d e n n be iden Sehwe isen g l e i c h e r m a ß e n erweist s ich die 
Geomet r i e als Gefängnis . Die z i ta thaf t aufgerufene „rei 
ne Form" der modern i s t i s chen Malerei erscheint als Echo 
einer Sklerot is ierung der Lebenswel t i m Gitter einer u b i -
qu i tären Geometr ie . 
Die m i t e iner g e w i s s e n a l l egor i schen Brachia l i tä t d u r c h 
d e n T i t e l P r i s o n g e s t ü t z t e I n t e r p r e t a t i o n des Z u s a m 
m e n h a n g s v o n F o r m z i t a t u n d m i m e t i s c h e r D e u t u n g 
f ü h r t au f das P r i n z i p des Modernisme Noir h i n , das m o 
dern i s t i s che Re inhe i t sgebot der re inen F o r m mi t te l s e i 
ner d o p p e l t e n N a c h a h m u n g z u ü b e r s c h r e i t e n , i n der 
s o w o h l u top i s ch k o n n o t i e r t e F o r m e n - F o r m e l n des M o 
d e r n i s m u s (vgl. I m d a h l 2004 ) als auch d y s t o p i s c h e Ele 
m e n t e der gese l l s cha f t l i chen Real i tät n a c h g e a h m t w e r 
den . M a g m a n auch der theore t i sch vorgetragenen T h e s e 
e iner to ta l i t ä ren Beher r schung der W e l t d u r c h d ie G e o 
metr ie w idersprechen , so ist au f der Ebene des Bildes das 
I n e i n a n d e r g r e i f e n v o n f o r m a l e r u n d inha l t l i cher A m b i 
v a l e n z a l lerd ings e b e n s o po in t i e r t w i e ü b e r z e u g e n d z u 
gespi tz t . Vor d e m H i n t e r g r u n d der Ü b e r l e g u n g e n z u m 
G e f ä n g n i s , d ie M iche l Foucaul t en tw icke l t hat te , ist ge 
rade d iese A m b i v a l e n z bis ins Deta i l k o n s e q u e n t . Es ist 
das S c h e m a e iner au fgek lä r ten u n d se lbs tgewissen , e i 
ner s c h l e c h t h i n a u t o n o m e n Sub jekt iv i tä t (in deren G e i s 
te das A u t o n o m i e v e r s t ä n d n i s des M o d e r n i s m u s steht), 
das h ier p r o b l e m a t i s c h w i rd . Ha l l ey häl t n o c h a u s d r ü c k 
l icher als Foucau l t a n d e m j e n i g e n fest , das er kr i t is iert . 

Er setzt das g e o m e t r i s c h e Hard -Edge des k o n s t r u k t i v e n 
M o d e r n i s m u s u n d M i n i m a l i s m u s als N e o G e o fort . 
Inso fern ist die Gefängnisze l le , die er mal t , a u c h e ine A l 
legorie der Kuns t selbst. Für Hal ley ist ihre e igene Logik 
a l lzu unt rennbar m i t der Ideologie reiner Form verknüpf t . 
Die Ursachen , die gerade diese Logik so p r o b l e m a t i s c h 
werden lassen, s ind in ästhet ischer Praxis gar n icht z u l ö 
sen. O f f en ble ibt inso fern die Frage: W o h i n führ t der Blick 
d u r c h Hal leys Gitter h indurch , aus der Zel le h inaus? 

3. Weißer Würfel - Weiße Folter 
(Gregor Schneider) 

A l s R o s a l i n d Krauss v o m Raster als e i n e m A u s d r u c k der 
G h e t t o i s i e r u n g der K u n s t sprach , b e z o g sie s i ch z w a r 
n i ch t a u s d r ü c k l i c h au f d ie a rch i t ek ton i s che K o n s t e l l a 
t i on , d ie s ich m i t der P räsen ta t i on der K u n s t des M o d e r 
n i s m u s ve rb inde t . Imp l i z i t spielt sie j e d o c h d a r a u f an . 
D e n n d ieses G h e t t o ungegens tänd l i che r , r ad ika l a u t o 
n o m e r K u n s t ist d u r c h d e n Begr i f f des W h i t e C u b e a r 
c h i t e k t o n i s c h k o n k r e t i s i e r t u n d b a l d a u c h k r i t i s i e r t 
w o r d e n . Diese Kr i t ik des i ns t i tu t i one l l en u n d arch i tek 
t o n i s c h e n R a h m e n s als B e d i n g u n g m o d e r n e r K u n s t hat 
e ine lange T r a d i t i o n , d ie v o n Marce l D u c h a m p über D a 
nie l Buren u n d A n d r e a Fräser f ü h r t u n d d iverse F lucht 
ve r suche aus d e m W h i t e C u b e m o t i v i e r t hat . In jüngerer 
Zei t e r sch ien Gregor Schne ider a u f dieser Liste i n s t i t u 
t i onskr i t i s cher K u n s t . 
Gregor Schne iders A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m m o d e r 
n e n Strafsystem k n ü p f t dabe i in zwei facher H ins ich t ge 
n a u an Ha l ley u n d Foucault an. Erstens ist se ine Vers ion 
der Ins t i tu t ionskr i t i k e in ausdrück l i cher Nachwe is der 
imp l i z i ten Bez iehung z w i s c h e n W h i t e Cube u n d Ge fäng 
nis . Gregor Schne ider leistet s o m i t fü r den Wür fe l , w a s 
Peter Hal ley für das Raster geleistet hatte. Beide „Ur for 
m e n " sche inen ihre durchaus ze i tgenöss ischen Vorbi lder 
i m m o d e r n e n Strafvol lzug, in der Struktur der Foucaul t -
s c h e n Disz ip l inargesei lschaft zu f inden . A n a l o g ist auch 
die Struktur der v i sue l len A r g u m e n t a t i o n . Das W e i ß des 
M o d e r n i s m u s , au f d e n angespie l t wird , färbt s ich noir . 
Zweitens se tz t s i ch auch Schne ider d e m s e l b e n W i d e r 
s p r u c h aus, der s c h o n f ü r d ie D i s k u s s i o n v o n Foucau l t 
u n d Ha l l ey e ine Rol le gespielt hat te . D e n n auch S c h n e i 
der ble ibt i m G e f ä n g n i s u n d oper ier t n i ch t v o m S t a n d 
p u n k t e ines u n s c h u l d i g e n A u ß e n , das e inen unge t rüb ten 
Bl ick äs the t i scher , p o l i t i s c h u n v e r d ä c h t i g e r U n m i t t e l 
barke i t e r m ö g l i c h e n w ü r d e . A u c h d a r i n bes teht se in b e 
sonderer p a r a d i g m a t i s c h e r W e r t zur B e s t i m m u n g des 
Modernisme Noir. 



Seine v ie ld iskut ier te Insta l la t ion „We iße Folter" (2007; K 
21 - K u n s t s a m m l u n g Nordrhe in -Wes t f a l en , Düsse ldor f , 
A b b . 6: Der Gang) ist j edoch ke ine b i ld l ich z w e i d i m e n s i 
ona le , s o n d e r n e ine instal lat iv d re id imens iona le Ge fäng 
nisdarstel lung. Hins icht l ich ihrer räuml i chen Eigenschaf 
ten ist sie s o m i t sogar m e h r als b l o ß e Darstel lung: Sie ist 
n i ch t n u r e in Bild, s o n d e r n sie e rmög l i ch t die r ä u m l i c h 
konkre te Er fahrung eines G e f ä n g n i s m o d e l l s i m M a ß s t a b 
l : l , I n so fe rn vo l l z i eh t sie d e n Schrit t v o m Bild zur t a u -
to log i schen Werkpräsenz , d e n einst die M i n i m a l Ar t als 
e ine Steigerung der Bi ldstrategien der N e w York S c h o o l 
vo l l z ogen hatte (vgl. Egenhofer 2008 , 76). In Schne iders 
Ins ta l la t ion w i r d der Besucher d u r c h e i n e n l a b y r i n t h i 
s c h e n u n d k l a u s t r o p h o b i s c h e n Parcours aus begehbaren 
R ä u m e n geleitet, der s ich i m m e r w i e d e r w i e v o n selbst 
sch l ießt u n d vie lerorts auch versch lossen bleibt . Einige 
T ü r e n lassen s ich ö f f n e n , andere n icht . Der Betrachter ist 
a n o n y m i s i e r t e n Direkt iven ausgesetzt , die sche inbar der 
R a u m selbst inszenier t , e in R a u m , in d e m R o u t i n e n a u 
ßer Kraft gesetzt s ind u n d f o r twährend Ü b e r r a s c h u n g e n 
bevors tehen . 
A b e r n i ch t nur k l aus t rophob i sche Veruns i cherung in e i 
n e m f r e m d b e s t i m m t e n Raumge füge , s o n d e r n auch Ver 
e inze lung ist ästhet isches P rogramm: Idealerweise w u r 
de der Einlass i m m e r n u r einer Person gewährt , u m die 
Desor ien t i e rung u n d d e n p h o b i s c h e n Charakter der A r 
ch i tek turen z u steigern. Ein U m k e h r e n war n icht vorge 
sehen. I m vorgegebenen Parcours vo l lz ieht der Betrachter 
die Lineari tät e iner n o t w e n d i g e n Entwick lung . 
Dunke l ro te , f o r m a l reduz ier te Sch iebe türen f l ank ie ren 
d ie i n k a l t e m L icht b e l e u c h t e t e n Gänge , h in te r d e n e n 
s ich m a n c h m a l schwere, türk i sgrüne Meta l lp for ten m i t 
Gi t tere insätzen be f i nden . W o e ine der Sch iebetüren , v o n 
d e n e n jewei ls u n b e s t i m m t ist, w o u n d ob sie s ich ü b e r 
h a u p t ö f f n e n lassen , ta t säch l i ch nachg ib t , gibt sie d e n 
Blick auf Ze l len frei, d ie jewei ls e in d ü n n e s Polster unter 
e iner sch ießschar tenar t igen Ö f f n u n g u n d (an der gegen 
über l i egenden W a n d ) e ine f o rma l reduzierte , f u n k t i o n a 
le Toi let te en tha l ten (Abb. 7). H i n z u k o m m e n n o c h e in i 
ge Sonder räume : e in schal l toter R a u m , e in verdunke l ter 
R a u m , e in Küh l raum. 
A l l dies s ind expl iz i te Zitate, w e n n n icht sogar R e a d y - m a -
des, die au f das Gefangenen lager v o n G u a n t ä n a m o ve r 
we isen . Meta l lp for ten u n d To i le t ten s ind in der Tat b e i m 
se lben Lieferanten, der auch das Straflager versorgt, b e 
stellt w o r d e n . 
W e r s ich sons t i m White Cube z u h a u s e füh l t , w i r d v o n 
Gregor Schneider ins Gefängnis e ingeladen. Die V e r k n ü p 
f u n g v o n Kuns t - u n d Strafsystem ist die Po in te dieser A r 
beit. Ausdrück l i ch ambiva lent i m S inne eines Modernisme 

Noir w i rd dieses äs thet i sche Pro jekt dadurch , dass s ich 
dieser Parcours - i m se lben M o d u s e iner „doppe l ten M i -
mes i s " oder doppe l ten Codierung, die auch die Arbe i t v o n 
Peter Ha l ley gekennze i chne t hatte - g l e i c h e r m a ß e n auf 
die W e l t des Fakt ischen u n d au f die W e l t der Kunst (eben 
j enen W h i t e C u b e des M u s e u m s u n d jene W h i t e Box der 
Ins ta l l a t i onskuns t ) bez ieht . W a r u m finden s i ch a n der 
W a n d einer Zel le zwei s chneewe iße Tableaus, m o n o c h r o 
m e F lächen, d ie d e n e n ähne ln , m i t d e n e n s ich die New 
York School e twa in A r b e i t e n Robert R y m a n s selbst z u 
gle ich abgeschaf f t u n d ü b e r b o t e n hat? W a r u m er innern 
die geglätteten Ober f l ächen so stark an die T rad i t i on der 
specific objects? Die Korr idore an Bruce N a u m a n ? 
Weiße Folter ist n icht nur e ine Darste l lung u n d Rekons t 
r u k t i o n der M e t h o d e n we ißer Folter, die s ich wesent l i ch 
vermittels k l in ischer Kälte u n d berechnender Abs t rak t ion 
vol lz ieht . Schneiders Arbe i t ist zugle ich eine K o m m e n t i e 
rung des k lass i schen Auss te l lungskontex tes u n d m o d e r 
n is t i scher A u s d r u c k s f o r m e n , z u d e n e n sie s ich in e iner 
prekären S p a n n u n g be f inde t . Isol ierte Ze l l en m i t e iner 
asept i schen , bis an d ie Grenze des Pa thogenen ge führ ten 
T ransparenz - d iese E igenscha f ten s ind es, die (Gefäng
nis - ) Zel le u n d (weißen) W ü r f e l v e r w a n d t ersche inen las 
sen. A u c h die Präsentat ionsweise modern i s t i s cher Kunst 
erscheint in dieser S ichtweise als e in A u s d r u c k des Ü b e r 
wachungsd ispos i t i vs , das Foucaul t als Matr ix der M o d e r 
ne gekennze i chne t hatte. 
Schne ider bearbeitet s o m i t e in doppe l tes T h e m a : Straf
sys tem u n d Kunstsys tem. New York School u n d School of 
theAmericas w e r d e n au fe inander bezogen . Weiße Folter 
ist zug le ich e in N a c h b a u des Gefangenenlagers m i t Rea -
d y - m a d e - E l e m e n t e n u n d e in abgründ iges R e m a k e der 
Ä s t h e t i k m i n i m a l i s t i s c h e r R a u m i n s t a l l a t i o n der s e c h 
ziger Jahre. Es enthä l t op t i sche Feinhei ten, „State o f the 
a r t " -Per fek t i on i smen u n d s t i m m i g - s c h ö n e P ropor t i onen 
in der K o n s e q u e n z des M o d e r n i s m u s u n d M i n i m a l i s m u s , 
die zug le ich als Zitate der al lerdings n i ch t m i m e t i s c h e n 
Corridors v o n Bruce N a u m a n (Abb. 8, Green l ight Corr i -
dor), der specific objects D o n a l d Judds, als A n s p i e l u n g auf 
D a n G r a h a m , Robert I rw in oder Mar ia N o r d m a n vers tan 
d e n werden k ö n n e n . 
A l l d iese Figuren eiskalter Entor tung i m White Cube w a 
ren bereits zuvor bekannt . Die L ichträume v o n James T u r -
rell (Abb 9, Inner W a y 2001) e twa h a b e n Vergleichbares 
vorexerz iert , o h n e d a m i t j e d o c h i rgendeine o f fene p o l i 
t i sche Referenz zu ve rknüp fen . 
Die Per fekt ion u n d Se lbs tev idenz des Forma len w i rd bei 
Schne ider j edoch deut l i ch gestört: Schne iders Fol terpar 
cours lässt re levante Detai ls aus. L e b e n s - u n d L e i d e n s 
spuren sowie technische Insta l lat ionen w ie Wasserhähne , 



Steckdosen usw. s ind ausgespart . Die R ä u m e Schneiders 
verwe isen so auf die Di f ferenz v o n fakt ischer Realität u n d 
fiktionalem Mode l l . 
Dass dieses Mode l l als e in Idealb i ld funk t ion ier t , un te r 
streicht n u r die pa thogenen Züge eines perfekt rat ionalen 
Schemas , das ungeachtet aller Opfer appl iz iert w i rd u n d 
das in Schne iders Parcours u n h e i m l i c h wird. „ U n h e i m 
l ich" ist hier e in wicht iges St ichwort . Freud erkannte in 
der Urangst , e ingesch lossen oder l ebend ig begraben z u 
sein, e inen Pro to typ des U n h e i m l i c h e n (vgl. C i xous 1976, 
544 f.). In d i e sem S inn ist die per fekt ion is t i sche R a u m 
insta l la t ion in der Tat n icht ungestört als „künst ler i sche 
A r b e i t " w a h r n e h m b a r - n i ch t n u r w e g e n des W i s s e n s 
u m das „ i konograph i sche Sujet" G u a n t ä n a m o , s o n d e r n 
a u c h wegen der Sani tär ins ta l la t ionen u n d des Freigang-
Käfigs, die als ob jets trouves in die f o r m v o l l e n d e t e n b e 
z i ehungswe i se f o rmvo l l s t reckenden R a u m f l u c h t e n e i n 
gefügt w o r d e n s ind, aus deren Ab fo lge über Eck s ich der 
b e k l e m m e n d - l a b y r i n t h i s c h e Charakter des Parcours er 
gibt. Diese Dramaturg ie der s ich sche inbar zufä l l ig ö f f 
n e n d e n u n d v e r s c h l i e ß e n d e n R ä u m e man i fes t i e r t das 
vo l l s tänd ige Ausgel ie fertse in . 

W i e be i Foucau l t u n d Peter Ha l l ey gilt: A u c h Gregor 
Schne ider k o m m t aus d e m Gefängn is des M o d e r n i s m u s 
n icht heraus . Das R a u m d e s i g n der Weißen Folter, in d e m 
zah l l o se specific objects z i t iert w e r d e n , ist m i t größter 
Präz is ion u n d e i n e m gehör igen M a ß an Empath ie d u r c h 
geführt . Zug le ich w i rd fo rma le Abs t rak t i on als e in we i te 
rer A u s d r u c k „bürgerl iche Kälte" ( A d o r n o 1944, 83) u n d 
d a m i t als Bed ingung oder z u m i n d e s t Zwi l l ing per fek t io 
n ierter Folter denunz i e r t . A u c h Schne iders H a l t u n g ist 
die e ines p e r f o r m a t i v e n W i d e r s p r u c h s ; a u c h Schne ider 
kr i t is iert , w o r a n er festhäl t . Der k o n z e p t u e l l e Z u s a m 
m e n h a n g ist i n so fe rn der e iner Inversion der ins t i tu t i 
onskr i t i s chen Geste. A n d e r s als jene avantgardist ischen 
.Heroen' ins t i tu t ionskr i t i scher Kuns t w i e H a n s Haacke, 
die das M u s e u m u n d die modern i s t i s che Formensprache 
en tweder h inter s ich lassen oder deren „ A u ß e n " t h e m a 
tisieren, u m e ine mora l i s che A n k l a g e zu formul ieren , re 
kurr iert Schne ider radikal au f das m o d e r n i s t i s c h e Erbe. 
Schne ider pos tu l i e r t e ine K o m p l i z e n s c h a f t v o n Kuns t -
u n d Strafsystem. Für i h n gibt es das A u ß e n n icht , das e i 
n e n ästhet isch u n s c h u l d i g e n Blick er lauben würde . Bei 
des verb indet i hn strukturel l m i t der pos t fo rma l i s t i schen 
Malerei Peter Hal leys. S o w o h l Hal ley als auch Schne ider 
ü b e n e ine Krit ik a m M o d e r n i s m u s m i t m o d e r n i s t i s c h e n 
Mi t te ln - e ine n i ch t b l o ß f o r m a l „se lbstref lex ive" s o n 
dern a u c h se lbstkr i t i sche Arbe i t a m M o d e r n i s m u s u n d 
zug le ich e ine innerküns t l e r i sch un lösbare Apor ie . 

A d o r n o sprach e inma l davon , dass m o d e r n e Kunst „ ihren 
Sche incharakter abschüt te ln [wolle], w ie Tiere ihr ange 
wachsenes Gewe ih " ( A d o r n o 1970,158). Peter Hal ley u n d 
Gregor Schneider m a c h e n dieselbe Erfahrung a m Gefäng 
nis des Neo G e o u n d des R e t r o - M o d e r n i s m u s : U m w a h r 
h a f t h i n a u s zu k o m m e n , m ü s s t e n sie anderes m a c h e n als 
- m o d e r n e Kunst , deren kraf tvol ls te En tw ick lung in M o 
d e r n i s m u s u n d M i n i m a l i s m u s , ihrer e igenen A n a l y s e z u 
folge, u n t r e n n b a r m i t d e m Ge fängn i s verstr ickt ist. E in 
so lches Anderes der Kunst , ganz o h n e Gewe ih , wäre e ine 
Pol i t ik, die s ich n icht als For tsetzung der Kunst m i t a n 
deren Mi t te ln begreift . Eben wei l Kunst in d i e sem S inne 
n icht po l i t i sch sein kann, we i l sie in ih rem e igenen äs the 
t i s chen Ge fängn i s b le ibt , s te l len Ha l l ey u n d Schne ider 
die A p o r i e n der Kuns t mit te ls e iner Struktur des per for 
m a t i v e n W i d e r s p r u c h s f o r twährend aus. 
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