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Kreative Stilkopie von Dario Meloni, 5b (BG: U. Knoblauch)

Ich werde manchmal gefragt:
“Wie komponieren Sie? Kommt
Ihnen zuerst die Melodie in den
Sinn oder die Begleitung; machen
Sie sich zuerst ein Konzept über
den Gesamtaufbau?” - Ich muss
zugeben, dass mir schon der
Schluss eines Werks zuerst in den
Sinn gekommen ist! Merkwürdig:
Es gibt sehr wenige Berichte über
das Zentrum des schöpferischen
Prozesses, die Inspiration (dieses
Überspringen des “Lebensfun-
kens” hat ja Michelangelo in der
von uns gezeigten Darstellung
grossartig dargestellt, s. rechts).

Sich auch darüber (den
Schöp fungsvorgang) “ein Bild zu
machen” ist vielleicht verboten
(vgl. Zeitschrift Nr. 4), hat es
doch mit dem Göttlichen zu tun,
das uns immer entschlüpft, so-
bald wir glauben, es fassen zu
können. Auch Gott ist ein Künst-
ler; wir arme Menschen ahmen
ihn im Kleinen nur nach - viel-
leicht als Mozart in der Iupiter-
Sinfonie oder aber auch jede
Mutter in ihrem Kinde... Ich
empfinde jedenfalls den Inspira-
tionsvorgang als etwas sehr
Heikles, Zerbrechliches - meist
bin ich schlechter Laune oder gar
physisch krank in dieser Phase.
Inspiration hat ja etwas so beun-
ruhigend Chaotisches an sich;

und man muss sich selbst überlisten, um sie mit dem
“Schmetterlingsnetz” einzufangen zu können - z. B.
indem man immer ein Notizbüchlein neben sich auf dem
Nachttischchen hat...
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Die Ausgabe Nr. 5 unserer Kulturzeitschrift geht nun
solchen Fragen nach - mit vielen verblüffenden Äusse-
rungen berühmter Maler und Komponisten, sowie auch
mit einem schönen Artikel über Ovids “Pygmalion”, die-
ses Künstlers, der sich in sein eigenes Werk verliebte:
Eine Venus-Statue  (moderne Interpretation: Auch Gala-
tea. -  Artikel von Franziska Higi, Schülerin von Frau
M. Debrunner). Ich kann nur bestätigen: Ist es einmal
“zu Ende gebracht”, fällt es von einem ab wie das Kind
bei der Geburt von seiner Mutter; welche dann aber nicht
müde wird, dieses immer wieder liebend zu betrachten... 

Verzeihung: “Sich selber Rühmen stinkt” - so heisst
es: Aber ich betrachte mich wirklich subjektiv als “Kol-
lege” von Mozart, Schumann, Gustav Mahler! Ich stelle
mir nämlich vor, das Werk “existiere” bereits auf geisti-
ger Ebene (“im TAO...”). Ich brauche dann nur lange
und immer wieder hinzuhören (z.B. als ich das Madrigal
der Michelangelo-Szene schuf), bis eine innere Stimme
mir diese Botschaft aus der Ewigkeit verkündet. Das er-
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innert mich an Medien wie Rosemarie Brown* oder Schu-
bert, der einmal im Konzert sein eigenes Lied nicht er-
kannte und Sänger Vogl fragte: “Von wem ist diese
wunderbare Komposition?”. *Diese (von Autoritäten wie
Yehudi Menuhin “beglaubigte” englische Hausfrau bekam
“Besuch” von verstorbenen Komponisten wie Liszt oder
Chopin, welche ihr noch jene Werke in die Feder diktier-
ten, die zu schreiben ihr frühzeitiger Tod verhinderte(!).

Selbstverständlich ist man nach solch mystischen Vor-
gängen froh, über ein solides Handwerk zu verfügen.
Kunst kommt nämlich von “Können”: Intervall-Gehör / gut
trainiertes Rhythmusgefühl / Kenntnis der Notenschrift
(auch des Computerprogramms!) / der Harmonielehre
(angewandt oder bewusst verleugnet**) / Erfahrung in der
Behandlung der Instrumente / klares architektonisches
Formkonzept  etc.).** Paul Hindemith sagte: “Theorie
lernt man, um sie wieder zu vergessen” - allerdings muss
man diese zuerst einmal haben, um sie wieder auf den Ab-
fallberg zu schmeissen...

Zum Stand unseres Opernprojektes: Bei all diesen kom-
plexen Vorgängen wurde ich ja von Euch allen (Jung und
Alt...) in stetigem kreativem, freundschaftlichem Aus-
tausch wunderbar unterstützt (= die beste Inspirations-
quelle!). Dies wird sich wohl noch im Crescendo steigern
bis zur Premiere - die 2. Intensivwoche, wieder abgeschlos-
sen durch eine nun viel konkretere “Probeaufführung”,
liess da wirklich Gutes vermuten dank Eurem idealistisch
begeisterten Einsatz!

Dankbar, Euer Hans Meierhofer

Gefühle, ja aber... S. 9
Richard Wagner: Schöpfung im Schlaf S. 11
Perspektive S. 13
August Macke: Die Masken S. 14
Peter Voegeli: Impressionismus S. 15

Bilder von den April-Intensivtagen 
(fotografiert von Kerstin Peter)

ZZuumm TTiitteellbbiilldd:: 
Graphik von Picasso: “Painter and
model”, 1953



““DDiieess BBiillddnniiss iisstt bbeezzaauubbeerrnndd sscchhöönn”” 
ooddeerr:: DDeerr KKüünnssttlleerr iisstt iimmmmeerr rreecchhttss......

IIsstt ddiiee LLiinnkkee ((ddaass MMooddeellll)) ddeemm MMäännnnlliicchheenn uunntteerrttaann??

Hans Burkmair 1501, Der hl. Lukas,
die Madonna malend

Johannes Vermeer, Allegorie der Malkunst

Beachte den Kritiker (Käufer) im Hintergrund!

In MONETS TOCHTER wurde versucht, diesem kulturgeschichtlichen (patriarchalen!) Umstand
entgegenzuwirken: “Marie” statt “Jean” - statt Deus ex machina eine weibliche Tara: Diese ti-
betische Bodhisattva-Inkarnation ist verwandt mit der babylonischen “Ischtar” und heisst auf
Sanskrit “Stern” (vgl. griech. astér, lat stella).
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PPiiccaassssoo:: ZZiittaattee
AAuuss:: DDeennkkeenn mmiitt PPiiccaassssoo ((DDiiooggeenneess 11998822))

IIcchh ssaaggee nniicchhtt aalllleess,, aabbeerr iicchh mmaallee aalllleess......

WWeennnn iicchh aarrbbeeiittee,, rruuhhee iicchh mmiicchh aauuss..

IIcchh ssuucchhee nniicchhtt,, iicchh ffiinnddee..

NNiicchhtt nnaacchh ddeerr NNaattuurr aarrbbeeiittee iicchh,, ssoonnddeerrnn vvoorr ddeerr NNaattuurr,, mmiitt iihhrr..

DDiiee LLeeuuttee sstteelllleenn ssiicchh vvoorr,, iicchh hhäättttee ddiiee SSttiieerrkkäämmppffee nnaacchh ddeemm LLeebbeenn ggeemmaalltt.. 

IIcchh hhaabb’’ ssiiee aamm VVoorraabbeenndd ggeemmaalltt,, uumm ddaass EEiinnttrriittttssggeelldd zzuu bbeezzaahhlleenn..

IIcchh mmaallee,, wwiiee iicchh aattmmee..

WWeennnn iicchh aarrbbeeiittee,, rruuhhee iicchh mmiicchh aauuss;; 

nniicchhttss ttuunn ooddeerr BBeessuucchh eemmppffaannggeenn eerrmmüüddeett mmiicchh

MMaann mmuussss iimmmmeerr nnoocchh mmeehhrr wwaaggeenn.. AAuucchh wweennnn eess eeiinneemm ddaass GGeenniicckk bbrriicchhtt..

OOhhnnee EEiinnssaammkkeeiitt kkaannnn nniicchhttss eennttsstteehheenn..

HHaabbeenn SSiiee jjee eeiinneenn HHeeiilliiggeenn mmiitt eeiinneerr UUhhrr ggeesseehheenn??

AAllllee MMeennsscchheenn hhaabbeenn ddaass gglleeiicchhee PPootteennttiiaall aann EEnneerrggiiee.. 

DDeerr DDuurrcchhsscchhnniittttssmmeennsscchh vveerrsscchhwweennddeett sseeiinnee iinn eeiinneemm DDuuttzzeenndd KKlleeiinniiggkkeeiitteenn -- 

iicchh vveerrsscchhwweennddee ddiiee mmeeiinnee aauuff eeiinnee eeiinnzziiggee SSaacchhee:: DDiiee MMaalleerreeii..

SSooggaarr eeiinn rreeiicchheerr MMaalleerr bbrraauucchhtt EErrffoollgg..

IIcchh lliieebbee eess,, mmiicchh iinn MMiicchheellaannggeelloo zzuu vveerrlliieerreenn 

wwiiee iinn eeiinneemm rreeiicchheenn uunndd ggeewwaallttiiggeenn GGeebbiirrggee..

MMaattiissssee hhaatt ssoo gguuttee LLuunnggeenn.. IIcchh mmeeiinnee ddiiee AArrtt,, wwiiee eerr ddiiee FFaarrbbee aannwweennddeett......

KKuunnsstt iisstt eeiinnee AArrtt AAuuffrruuhhrr.. MMaann mmuussss ssiiee wwiiee ddaass FFeeuueerr ddeess PPrroommeetthheeuuss rraauubbeenn..

KKuunnsstt iisstt eeiinnee LLüüggee,, ddiiee uunnss ddiiee WWaahhrrhheeiitt bbeeggrreeiiffeenn lleehhrrtt..

GGootttt iisstt nniicchhttss aannddeerreess aallss eeiinn KKüünnssttlleerr.. EErr eerrffaanndd ddiiee GGiirraaffffee,, ddeenn EElleeffaanntteenn uunndd 

ddiiee KKaattzzee:: GGeennaauu ggeennoommmmeenn hhaatt eerr kkeeiinneenn SSttiill.. EErr vveerrssuucchhtt iimmmmeerr nneeuuee DDiinnggee..

DDiiee LLiieebbee ggiibbtt eess nniicchhtt,, eess ggiibbtt nnuurr BBeewweeiissee ddeerr LLiieebbee..

DDeesshhaallbb lleebbeenn ddiiee MMaalleerr jjaa ssoo llaannggee:: WWäähhrreenndd iicchh mmaallee,, llaassssee iicchh mmeeiinneenn 

KKöörrppeerr ddrraauusssseenn vvoorr ddeerr TTüürr,, wwiiee MMoosslleemmss ddiiee SScchhuuhhee vvoorr ddeerr MMoosscchheeee..

WWeennnn ddaass WWeerrkk eennddlliicchh ddaa iisstt,, hhaatt ddeerr MMaalleerr eess sscchhoonn hhiinntteerr ssiicchh ggeellaasssseenn..

GGääbbee eess nnuurr eeiinnee WWaahhrrhheeiitt,, kköönnnnttee ,, 

mmaann nniicchhtt hhuunnddeerrtt BBiillddeerr zzuumm gglleeiicchheenn TThheemmaa mmaalleenn..

IImm GGeeggeennssaattzz zzuurr MMuussiikk ggiibbtt eess iinn ddeerr MMaalleerreeii kkeeiinnee WWuunnddeerrkkiinnddeerr...... 

MMaann bbrraauucchhtt vviieell ZZeeiitt,, uumm jjuunngg zzuu wweerrddeenn..



Negli anni molti e nelle molte pruove, 
cercando, il saggio al buon concetto arriva 
d’un’immagine viva, 
vicino a morte, in pietra alpestra e dura; 

Similmente natura, 
di tempo in tempo, d’uno in altro volto, 
s’al sommo, errando, di bellezza e giunta 
nel tuo divino, e vecchia, e de’ perire: 

Onde la tema, molto 
con la belta congiunta, 
di stranio cibo pasce il gran desire; 

Ne so pensar ne dire 
qual nuoca o giovi piu, visto’l tuo ‘spetto 
o’l fin dell’universo o’l gran diletto.

In vielen Jahren sucht, in viel Misslingen,
der Meister, bis er in dem Wurf, der gilt,
lebendiges BILD,
am Tode nah, aus festem Fels erzwang.

So ähnlich drang
NATUR, viel irrend, durch Gesichter her,
und hat sie Äusserstes erreicht
in deinem Göttlichen, so ist sie alt und soll dahin.

Weshalb die Furcht, die schwer
je  von der Schönheit weicht,
dem Sehnen dient als seltsamste Ernährerin.

In deinem Anschaun bin
ich wortlos, was mehr nütze oder schade:
Weltende oder des Ergötzens Gnade.

EEiinn GGeeddiicchhtt MMiicchheellaannggeellooss:: 
TTrraaggiisscchhee BBiillaannzz eeiinneess KKüünnssttlleerrlleebbeennss

In diesem von Rainer Maria Rilke meisterhaft übersetzten Text beklagt der Künstler die Ver-
gänglichkeit der Schöpfung. Er zieht dabei einen Vergleich zwischen dem menschlichen

Kunstwerk und der Natur, dem “Kunstwerk” Gottes.

Hans Meierhofer übte sich bei der Ver-
tonunt in einer Stilkopie, welche die be-
rühmte “Ariannenklage” von Monteverdi
zum Vorbild nahm:

Hans Meierhofers “Madrigal”:
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PPyyggmmaalliioonn -- mmooddeerrnnee DDeeuuttuunnggeenn uunndd aannttiikkeerr
KKoonntteexxtt eeiinneess MMyytthhooss

von Margaretha Debrunner und Franziska Higi

Venus gewährt die Bitte, die Statue er-
wacht zum Leben und bringt schliesslich
eine Tochter (?), Paphos, zu Welt, nach der
die Insel mit dem grossen Aphroditeheiligtum
benannt ist.

In seinen Metamorphosen, einem Gedicht,
das aus einer Kette von Verwandlungsge-
schichten besteht, erzählt der römische Dich-
ter Ovid auch diese Geschichte eines
einsamen Künstlers, dem Venus seinen gröss-

„Weil er diese gesehen hatte ihr Leben verbringen in Unzucht,
weil die Menge der Fehler ihn abstiess, die die Natur
dem weiblichen Sinne gegeben, so lebte Pygmalion einsam
ohne Gemahlin und entbehrte gar lange der Lagergenossin.
Weisses Elfenbein schnitzte er indes mit glücklicher Kunst
und gab ihm eine Gestalt, wie sie nie ein geborenes
Weib kann haben, und ward von Liebe zum eigenen Werke
ergriffen.“

Der Künstler nimmt am Fest der Liebesgöttin Venus (=Aphrodite) teil, opfert ihr und betet:
„’Vermögt ihr Götter alles zu geben’
bat er schüchtern, ‚so sei meine Gattin’ – ‚ 
’Elfenbeinjungfrau’ wagte er nicht zu sagen und sprach 
‚meinerelfenbeinernen ähnlich’. „

Léon Gérôme, 1824-1904 
“Pygmalion und Galatea”

Das Musical nach Bernard Shaw



ten Wunsch erfüllt. Pygmalion wünscht sich
eine Frau, doch nur eine, die es noch nicht
gibt. Er muss  –  oder will? - sie sich selber
erschaffen.

Dieser Mythos inspirierte George Bernard
Shaw zu einer Komödie mit dem Titel Pyg-
malion. Sein Künstler ist ein Sprachwissen-
schaftler im London des frühen 20.
Jahrhunderts, der mit Akzentschulung aus
einem einfachen Blumenmädchen eine
Lady „schafft“ – die Lady des Musicals „My
Fair Lady“.

Die Gemeinsamkeiten des Mythos und
des modernen Theaterstück sind gut er-
kennbar: Beide Männer, Pygmalion und
Professor Higgins, sind Perfektionisten in
ihren Fachbereichen, dabei einsam und
verlieben sich in ihr „perfektes“ Werk.
Fruchtbar wird die Beziehung aber erst, so-
bald aus dem Werk ein autonomes Lebe-
wesen wird, die Statue zu leben beginnt,
und der Professor seine Schülerin als gleich-
wertige Person anerkennt. Fruchtbarkeit
drückt sich im antiken Mythos ganz konkret
aus in Form der Geburt der Tochter, bei
Shaw in Form einer nachhaltigen Verbin-
dung des Professors mit dem Blumenmäd-
chen.

Die Unterschiede sind aber fast ebenso
interessant: Bei Ovid hat die Statue keinen
Namen und eigene Persönlichkeit, ist reiner
Ausdruck der fleischgewordenen Sehn-
sucht des Künstlers. Shaws Blumenmäd-
chen Eliza Doolittle hat von Anfang an
einen Namen und Charakter. Die antike
Version ist hier plakativer: Die Statue bleibt
auch lebendig quintessentiell das Werk des
Künstlers.

Ganz in der Tradition Jung’schen Um-
gangs mit Mythen betrachtet die Schweizer
Psychoanalytikerin Verena Kast auch die
Geschichte des Pygmalion. In ihrem Buch
„Paare, Beziehungsphantasien oder „Wie
Götter sich in Menschen spiegeln“ (Zürich
1984) ist der griechische Bildhauer Symbol
für die „Sehnsucht, sich einen Partner nach
seinem Bilde zu formen“.  Das Den-Partner-
Formen ist, sagt Kast, ein Menschheits-
thema. Wo diese Formung ein Prozess ist,
der beide verändern kann, ein natürliches
Nebenprodukt der grossen Veränderin
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Liebe ist, können zwei Menschen so einan-
der gegenseitig helfen,  schon in ihnen an-
gelegte Möglichkeiten zum Leben zu
erwecken. Wichtig ist jedoch die Gegensei-
tigkeit. Für Kast können aber Pygmalion-Be-
ziehungen nur „Zwischenspiele“ sein, nicht
tragen, da in ihrer extremsten Form ein Part-
ner ganz die Künstlerrolle beansprucht und
der/die andere nur Werk sein darf. 

In der Fassung des Ovids bleibt es bei der
unproblematischen Wunscherfüllung des
Künstlers, der sich seine ideale Frau, namen-
los, aber physisch sehr attraktiv, schaffen
darf. Mit göttlichem Segen, nämlich dem
Leben, das Venus dem Elfenbein einatmet,
kann Pygmalion sie auch ganz real als Frau
geniessen.

Moderne Autoren betonen viel mehr die
Schwierigkeiten einer solchen einseitigen
Beziehung. Sie betrachten vor allem den kri-
tischen Moment des „Lebendigwerdens“
eines Objekts. Bei Shaw und Kast geht es we-
niger um das Schaffen eines idealen, lie-
benswerten Lebewesens als um eine
innerseelische Entwicklung im Pygmalion-
partner: Er muss den Schritt machen können,
sein Gegenüber als autonome, längst schon
geschaffenen Person anzuerkennen, nicht
sie nur als sein Werk zu definieren. Nur so
kann je aus dem Zwischenspiel Pygmalion-
Beziehung eine tragfähige Partnerschaft
werden. Dieser Ansatz spiegelt natürlich
auch die veränderten Vorstellungen, was
Männer von Frauen wollen und stellt auch
die Gegenfrage, was Frauen von Männern
wollen, die im antiken Mythos irrelevant ist. 

1965 gab Pygmalion auch einem psy-
chologischen Experiment den Namen (Ro-
senthal und Jacobson, Pygmalion in the
Classroom, New York 1968): Man sagte einer
Gruppe von Lehrern, dass eine spezifische
Gruppe von zufällig ausgewählten Schülern
hochbegabt seien und besondere Förde-
rung brauchten. Diese zusätzliche Förde-
rung, basierend auf einer impliziten hohen
Erwartungshaltung den Schülern gegenüber
führte anscheinend zu einer deutlichen Stei-
gerung des IQs der Schüler. Besonders inte-
ressant ist dabei, dass die Steigerung am
deutlichsten gewesen sein soll bei beson-
ders gutaussehenden, physisch attraktiven
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Schülern. Das Ergebnis bleibt umstritten:
Wenn es anerkannt würde, so wäre diese In-
telligenzsteigerung der Schüler das „Werk“
der Künstler-Lehrer.

So spannend diese Entwicklung ist, dass
Pygmalion als Symbol weiterlebt, vielleicht
blockieren solche modernen Uminterpreta-
tionen die Sicht auf den antiken Kontext der
Geschichte: Pygmalions Statue ist in ihrem
antiken Kontext weniger ein Paradigma
wechselseitiger Liebe als eine Variation eines
andern Typs von Mythos, dem der Schöp-
fung von Frauen als Bereicherung des Le-
bens der Männer.

Sie ist hier wohl näher an Eva, in der Vari-
ante in Genesis 2.18-23, wo Gott sie für
Adam als eine „ihm gemässe Hilfe“ aus einer
Rippe des Mannes schafft. Die Statue in ihrer
perfekten Schönheit ist dem perfekten Künst-
ler Pygmalion auch „gemäss“. Er gestaltet
sie im Gegensatz zu Adam selber - dieser
bietet dafür wenigstens das Rohmaterial, die
Rippe, selber. Beide Frauen brauchen aber
göttlichen Lebensatem, um mehr als beson-
ders hübsches Elfenbein oder Rippe zu sein.

Die Griechen und Römer, die die Pymali-
ongeschichte hörten, waren auch mit einem
andern Mythos vertraut: Der Geschichte der
wunderschönen Frau Pandora, die von den
Göttern geschaffen wird, um als Ueberbrin-
gerin der Büchse voll Unheil die Menschen
zu bestrafen. Zusammengenommen spie-
geln die Mythen von Pygmalion und Pan-
dora die Ambivalenz einer sehr
männerdominanten Kultur der Griechen ge-
genüber Frauen: Natürlich erlebt man ihre
Schönheit als sehr anziehend, ja göttlich,
etwas, das das Leben der Männer berei-
chert. Andererseits ist es auch in den Hän-
den der Götter, ob man sie unbeschadet
geniessen kann, wie der fromme Künstler
Pygmalion, den Venus belohnt, oder ob sie
letztlich die Männer zugrunde richtet.
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Der Laie ist geneigt, die Gefühle als den eigentlichen Inhalt der Kunstwerke zu betrachten.
Beethoven schrieb seine “Fünfte” und seine “Pastorale” zur gleichen Zeit... Wie also kann das
Werk der momentanen Stimmungslage des Schöpfers entsprechen? Als ich in London beim So-
listen Eric Gruenberg Violinstunden nahm, verbot mir dieser, im Spiel persönliche Gefühle aus-
zudrücken: “Wie soll das gehen, wenn 10 000 Leute das Ticket zur Royal Albert Hall bezahlt
haben?” Er spielte das Tschaikowski-Konzert auch mit einem Schnitt im Finger - eine Blutlache
vor ihm am Boden. Was er meinte, ging mir erst auf, als mir die Grande Dame des Schweizer
Theaters, Ellen Widmann, später einmal erzählte, dass sie am Todestag ihres Gatten im Schau-
pielhaus den grössten Lacherfolg ihres Lebens erntete. Das nennt sich Professionalität! - Das
alles heisst allerdings nicht, dass der Schauspieler oder Musiker tiefe seelische Erlebnisse nicht
gehabt haben muss (leider, wie ich aus eigener Erfahrung weiss, im Gegenteil...).

Künstler neigen oft dazu, den Gefühlsgehalt ihrer Werke herunterzuspielen (ev. aus Künstler-
neid: So zog Goethe Vertonungen seines Freundes Zelter denen von Schubert vor; wohl weil er
dachte, seiner genialen Vision sei nichts mehr hinzuzufügen...). Auch die Impressionisten be-
haupteten, nur “Lichtvibrationen” abzutasten und erreichten so durch’s Hintertürchen eine po-
tenzierte Emotionalität (dies kippte dann im Expressionismus, beginnend bei Van Gogh). Es ist
so, wie wenn in den Noten steht: “Senza vibrato - senza emotione”... das ist das höchste der Ge-
fühle! - Hierzu Texte von Strawinski und Arnold Schönberg:

Igor Strawinski, aus seiner “Musikalischen Poetik” (Vorlesungen an der Harvard University

** ** **
MMUUSSIICCAA EESSTT SSCCIIEENNTTIIAA QQUUAAEE DDEE NNUUMMEERRIISS LLOOQQUUIITTUURR

MMUUSSIICCAA EESSTT AARRSS QQUUAAEE MMOOVVEETT AAFFFFEECCTTUUSS

GGeeffüühhllee jjaa,, aabbeerr
......ddeess DDaarrggeesstteelllltteenn?? ......ddeess KKüünnssttlleerrss?? ......ddeess IInntteerrpprreetteenn?? ......ddeess PPuubblliikkuummss??
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** ** **
MMUUSSIICCAA EESSTT EEXXEERRCCIITTIIUUMM AARRIITTHHMMEETTIICCAAEE OOCCCCUULLTTUUMM NNEESSCCIIEENNTTIISS SSEE NNUUMMEERRAARREE AANNIIMMAAEE ((LLeeiibbnniizz))

AArrnnoolldd SScchhooeennbbeerrgg,, VVoorrwwoorrtt zzuu ““PPiieerrrroott lluunnaaiirree”” 
(wo er auch den in Meierhofers Oper MONETS TOCHTER 

an zentralen Stellen verwendeten Sprechgesang erklärt...)
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SScchhööppffuunngg iimm SScchhllaaff:: 
DDaass sseeeelliisscchhee CChhaaooss aallss OOrrtt ddeerr IInnssppiirraattiioonn

Wagners Vorspiel zu “Rheingold” als Sinnbild der Weltschöpfung 
Ganze 3 Minuten Es-Dur* Dreiklang. Romantische “minimal music”?

Vgl. in der Oper: “Im TAO sind wir alle gleich...”: Es -Dur = “Urgrund”
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W. Turner: “The Morning after the Deluge” -
“Light and Colour, Goethe’s Theory of colours”

Dieses visionäre Bild stellt vielleicht das dar,
was Wagner vorschwebte...

Kevin Bätscher als Turner
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““SSoo iicchh PPEERRSSPPEECCTTIIVVAAMM ssttuuddiirreenn ttuu’’ bbeeyymm
MMAAGGIISSTTRROO LLeeoonn BBaattttiissttaa AAllbbeerrttii””

In der Renaissance erwachte das Interesse für perspektivisch “rich-
tige” Darstellung. Man erfand hierzu technische Hilfsmittel wie etwa
die “Camera lucida” oder das Alberti-Gitter (Leon Battista Alberti * 14.
Februar 1404 in Genua; † Ende April 1472 in Rom. Er war ein italieni-
scher Humanist, Schriftsteller, Mathematiker, Kryptologe, Architekt und
Architekturtheoretiker der Renaissance - nicht zu verwechseln mit dem
Komponisten Domenico Alberti (* um 1710 in Venedig; † um 1740 in
Rom). Nach ihm ist der “Alberti-Bass” benannt.

Alberti-Bass

Albrecht Dürer am Alberti-Gitter
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AAuugguusstt MMaacckkee:: DDiiee MMaasskkeenn ((AAuusssscchhnniitttt))
Aus: “Der Blaue Reiter”, herausgegeben von Wassily Kandinsky und Franz Marc

(1912)

Die Entdeckung der “Naiven Kunst” war eine der Leistungen der Generation kurz vor dem
1. Weltkrieg. In MONETS TOCHTER setzt sich Picasso für sie ein (in einer afrikanischen Maske!).
Die Handlung nimmt ja mit einer Diskussion über die “naiven” Paradies-Bilder des Künstlers
Henri Rousseau seinen Ausgang. Auch Jean-Jacques Rousseaus “Retour à la nature!” gehört
in diesen Zusammenhang...

(übrigens: “Naiv” kommt von lat. “nativus “, also von NATURA, n a s c i (beides an verschie-
denen Stellen des Werkes!) - und dieses ist derselbe indogermaische Wortstamm wie GENUS,
unter Wegfall des Anfangs-G’s).

Picasso among African sculpture...
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PPeetteerr VVooeeggeellii

MMoonneett,, DDeebbuussssyy uunndd HHooffmmaannnnsstthhaall:: 

IImmpprreessssiioonniissmmuuss iinn MMaalleerreeii,, MMuussiikk uunndd DDiicchhttuunngg

Auszug aus seiner Musikmatur-Arbeit aus dem Jahre 1982. Man kann Dr. Peter Voegeli
heute als USA-Korrespondent von Radio DRS direkt aus Washington hören, wo er über Bush,
Clinton und Obama unterrichtet...



Monet: “Impression”. Dieses Bild gab der ganzen Bewe-
gung den Namen...
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Die Kathedrale von Rouen: In immer wieder anderem Licht...
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“Der Heuhaufen” (eigentlich ein Getreideschober): Die
Leute erkannten ihn nicht...
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IINNHHAALLTT:: In seinem Garten in Giverny bewundert der impressionistische Maler Claude Monet mit seiner
Tochter die Seerosen (warum es nicht sein Sohn Jean ist, der in dem berühmten Portrait auf seinem
lustigen Rössli-Dreirad abgebildet ist, sondern Marie, sei hier nicht verraten): “Diesen Ausschnitt werde
ich heute malen - er ist paradiesisch schön!” Und so kommen sie auf Henry Rousseau zu sprechen,
der in seinem “naiven” Stil wundersame Bilder vom Paradies malt. “Kann der Zöllner überhaupt malen
- wie sehen seine Bilder aus?”, zweifelt Marie. Monet fordert seine Tochter auf, die Augen zu schliessen,
so dass aus ihrer Phantasie ein ganzer Reigen von Visionen auftaucht, welche alle mit dem Sehen und
dem Wissen zu tun haben...

DDAASS TTEEAAMM:: Hans Meierhofer (Gesamtleitung); Hannes Gubler (Organisation); Kerstin Peter (Kommunikation);
Maja Kuske (Regie, Bewegung); Kristin Osmundsen (Bühnenkonzept); Kurt Rothacher (Bühnenmeister); Walter
Stolz (Bühnenmalerei); Urs Knoblauch (Betreuung Stilkopien); Max Kaiser (Kostüme); Corina Gieré / Paul Haug
(Einstudierung, Korrepetition); Andri Calonder (Stimmbetreuung); Marc Brühlmann / Noëlle Chen / Martin Leh-
mann (Orchester); Anaïs Chen (Violinsoli) und viele weitere Helfer...

EENNSSEEMMBBLLEE:: Schülerinnen und Schüler des Literargymnasiums Rämibühl:
Brütsch Claudia, Eisele Lilybelle, Gieré Annina, Hoffmann Anna, Janssen Alexandra, Kraft Janina, Lehmann

Kimberly, Leu Franziska, Mazzotti Giulia, Peyer Talina, Sautter Maria, Steger Katharina, Stengel Hannah, Stutz Mir-
jam, Tjon-A-Meeuw Olivia, Zurmühle Sarah; Althaus Beat, Bätscher Kevin, Bellot Julien, Bimmler Michael, Hürlimann
Michael, Ladner Thilo, Malka Yoshua, Oertly Dominic, Rittener Gabriel, Schneider Laszlo, Stasiouk-Bandyk Paul,
Vieth Levin, Weisser Alexander; 1. Kl.-Gruppe: Bussinger Tiziana, Fischer Carla, Hegemann Lea, Heim Selina,
Hodel Julia, Sandoghdar Anna Lelia, Schönenberger Katja, Sucs Victoria, Van Tol Paloma; Bui Duy, Cantaluppi
Antoine, Dufour Jean-Philippe, Schaad Florian, Sokolovic Sven

OORRCCHHEESSTTEERR:: Das Orchester der Gymnasien Rämibühl:
Violine: Chen Anaïs (Solo), Becsek Barna, Blumer Jakob, Bossard Fiorenza, Frei Manuel, Gilgen Leyla, Glas

Ilona, Hauser Yolanda, Hoff Sophia, Keller Christoph, Keller Thomas, Lang Elena, Léchot Shiang, Merkt Adrien, Pou-
likakos George, Promberger Kathrin, Schimmer Roman, Schmid Cora, Schweizer Anne-Sophie, Stähli Frédéric,
Steinbrüchel Simone, Werninger Sophie, Widmer Roni, Wunderlin Adam, Zimmer Sonja; Viola: Durrer Pius, Leh-
mann Martin, Lüthi Ariane; Cello: Egli Sandro, Huang Fiona, Ihn Nikola, Kaiser Romana, Moser Luis, Raess Liliane,
Roeck Martin, Wieser Charlotte; Kontrabass: Spirig Eugen; Flöte: Dobler Astrid, Chen Noëlle, Hiltpold Maya, Moor
Nicole, Schulz Isabelle, Staub Kathrin; Oboe: Giardini Giulia, Mazzotti Giulia, Raess Christoph ; Klarinette: Higi
Franziska, Münst Laura, Schmid Michal, Sennhauser Fabienne; Saxophon: Bätscher Kevin, Malka Joshua; Fagott:
Haberecker Marcel, Häusermann Anthea, Voellmy Raphael; Horn: Diggelmann Hannes, Weggenmann Jannis;
Trompete: Lang Roberto; Posaune: Gubler Hannes; Klavier: Bellot Julien, Rittener Gabriel, Stasiouk-Bandyk Paul ;
Harfe: Hofmann Anna ; Schlagzeug: Bellot Julien, Ladner Thilo, Stasiouk-Bandyk Paul; Er-Hu Solo: Weisser Alexan-
der

WWiirr ddaannkkeenn ddeerr GG++BB SScchhwwyyzzeerr SSttiiffttuunngg ffüürr ddiiee ggrroosssszzüüggiiggee UUnntteerrssttüüttzzuunngg!!

EEiinnttrriitttt:: Erwachsene Fr. 28.-, Kinder ab 6 Jahren / Schüler 14.-

VVoorrvveerrkkaauuff (ab 5. Mai): Musikhaus Jecklin Pfauen, Rämistr. 30, Tel. 044 253 76 76; Billettzentrale BiZZ, Bahn-
hofstr. 9 (ZKB-Haus), Tel. 044 221 22 83
RReesseerrvvaattiioonneenn (ab 5. Mai): Sekretariat Literargymnasium, Tel. 044 265 62 11 (Bürozeiten)
OOnnlliinnee--RReesseerrvvaattiioonneenn (15. April - 30. Mai): http://monetstochter.lgr.ch (ohne www)

BBeessuucchheenn SSiiee uunnsseerree HHoommeeppaaggee:: hhttttpp::////mmoonneettssttoocchhtteerr..llggrr..cchh ((oohhnnee wwwwww))
Reservierte Billette können an der Abendkasse abgeholt und bezahlt werden.

MMOONNEETTSS TTOOCCHHTTEERRMMOONNEETTSS TTOOCCHHTTEERR -- -- UUnneessccooppeerraa vvoonn HHaannss MMeeiieerrhhooffeerr

VVOORRSSTTEELLLLUUNNGGEENN IINN DDEERR AAUULLAA RRÄÄMMIIBBÜÜHHLL (Rämistrasse, oberhalb Kunsthaus)
SSaammssttaagg 3311.. MMaaii 2200..0000hh PPrreemmiieerree
Sonntag 1. Juni 1177..0000hh Nachmittagsvorstellung
Mittwoch 4.Juni 20.00h 18h VEGL-Prämierung Maturaarbeiten
Donnerstag 5. Juni 20.00h in memoriam Kurt Pahlen
Samstag 7. Juni 2200..3300hh 18-20h Übertragung EM-Eröffnungsspiel CH-CZ in der
Mensa
Sonntag 8. Juni 1177..0000hh Nachmittagsvorstellung
Donnerstag 12. Juni 20.00h im Rahmen von “175 Jahre Zürcher Mittelschulen”
Freitag 13. Juni 1199..0000hh DDeerrnniieerree


