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Jean Cocteau

H.R. Stauffacher hat 1977 dle deutschsprachlgen Rechte der wichtlgsten

Stiicke von Jean Cocteau neu erworben. Was H.R. Stauffacher noch persdn-

l ich inlt l lert hat, wollen wir konsequent fortsetzen: Das dramatlschq

Yrlerk Jean Cocteaus wird in neuer Uebersetzunq vorgeleqt. Mit dleser

Aufgabe lst Anna Zaschke betraut.

Anna Zaschkei 193o ln Miinster (Westf . ) geboren. Dlssertatlon i.iber Paul
C1audel. Aufenthalte in Frankreich. Journallst ische Arbelten und Ueber-
setzungen aus dem Franzdsischen und Ital ienischen (u.a. Pasollnl).  Fi lm-
synchronisation, Hi5rsplele und Drehbijcher. Ihre "Mdnnergeschlchten" sind
als Flscher-Taschenbuch erschlenen. Anna Zaschke lebt ln Mtinchen.

Ueber Jean Cocteau:

Wenn man Spass an thrn haben will, dann muss man slch Spass von thm ma-
chen lassen; man darf ihn ntcht wle eln Untersuchungsrichtar auf seine
Abslchten verhijren oder thm Wlderspriiche und Ungenaulgkelten nachweisen
wollen - sie gehdren zu seinem Charne. Es ist der Charme der schil lern-
den Oberfl5che, von der man freiLich wlssen mussn dass auch sie - manch-
mal - t iefere Geheimnisse birgt.n Georg Hensel

"Cocteau ist weder Morallst noch Zyniker, sondern absoluter Aesthet,
Fanatlker der Forrn, des Schetns, des Ausdrucks, der GebHrde. Es glbt
f i i r  thn nur eine unverzelhl lche Siinde: Sti l loslgkelt,  Dilettanttsmusr"
Klaus Mann

Es muss sp5teren Zeiten tiberlassen bleiben, aus dem dann gegebenen Ab-
stand (welcher Ja auch sein Gutes hat) dle helmllche Funktion Cocteaus
als des grossen Anregers darzustellan. FUr dle Kunst unserer Jahrhunderts
ist er elne der SchLiisself lguren.rr Albert Schulze Vell lnghausen, 1953

WQUL BEKOMMTST_!in Boulevard-Stijck von Pierre Chesnot. Deutsch von
CharleG Reqnier. Urauffiihrung 1976 in Paris. Erfolgreiche Tourneen
durch Frankrelch, BeIglen, Luxemburg und Kanada. $ieltere Aufftih-
rungen ln Spanien r:nd ltalien. Ueber dle deutsche Erstauffiihrung
im Klelnen Theater Bad Godesberg (Oktober 1977) schrieb dle ,rBon-
ner Rundschauo: nDle Komiidla wlrd auch deutschen Biihnen nicht un-
gelegen kommen, hat sie doch elne pfl f f lq gekniipfte Geschlchte,
dle zuden ln elner tadellosen Uebersetzung vorliegt, dle kein ande-
rer aLs Charles Regnier besorgt hat."
"Manche Szenen entbehren nlcht des makabren Hauchsroro..
folgt dem gewohnten Konddlenschena des lelchten Genres.oorr.
Das Stt ick lebt von kleinen Ueberraschungen.... ."



HALBGOETTER

(Les monstres sacrds)
Portralt ln drei Akten
von Jean Cocteau
Deutsch von Annemarle Zaschke

5Dr2Hr2Dek.

Rechte bei  Ver lag H.R. Stauffacherr  .

"Halbgdtter" oder "Heil ige Ungeheuer" odet 'rDiimonlsche Heil. lge"s Cocteau

hat sein Schauspiel.er-Portrait den Vertreterinnen elner grossen Theater-

epoche nachempfunden - Typ Rdjane oder Sarah Bernhardt.

Ein Sti. ick f i j r  Schauspleler, dte etwas i ibrlg haben ft jr  dle Virtuosit5t

ihres Metiers. Eln Fal1 f i . ir  Reglsseure, die sich f i ir  die Dekadenz des

Schauspielermll leus zur Zeit der "monstres sacr6s" lnteressleren. Anna

Zaschke hat in ihrer Neuiibersetzung versucht, Cocteau wdrtllch zu nehmen,

ihn aber auch aus der Distanz von heute neu zu lesen.

Itlr planen Neuiibersetzungen folgender Cocteau-Stiicke:

LES PARENTS TERRIBLES (Dte schreckl lchen Eltern) *

L'AIGLE A DEUX TETES (Doppeladler) *

LA MACHINE INFERNALE (ttUttenmaschine)*

LA MACHINE A ECRIRE (Ole Schretbnaschtne) *

ORFEE (Orpheus)

LE BEL INDIFFERENT (Der schiine Tellnahmslose)

* Rechte beim Verlag H.R. Stauffacher. Vertr leb durch dle Relss AG,

Base1.

Dle Auffiihrungsrechte ftir ORPHEUS und DER SCHOENE TEILNAHMSLOSE

slnd direkt belm Verlag H.R. Stauffacher zu eruverben.



Eugdne Ionesco

Zelt fiir lonesco: Seln zuletzt erschienenes Stiick,,DER IIANN MIT DEN KOFFERN,

kommt Ende MHrz in den Miinchner Kammerspielen zur deutschsprachiqen Erst-

auff i ihrung (Inszenierung Peter Lotschak). Das Theater am Neumarkt ln Zi ir lch

prHsentlert eln im deutschsprachigen Raum noch viel zu wenlg bekanntes poe-

t lsches Kindersti ick von Staffa

(Inszenlenrng Manl Wlntsch). } lancherorts werden dle grossen Sti icke (DrE

NASHOERNER am Theater ftir den Kanton Ziirlch und an Ernst Deutsch Theater ln

Hamburg, DIE UNTERRICHTSSTUNDE im Kiilner Theater Im KelIerrDIE KAttLE SAEN-

GERIN ln Graz) wieder entdeckt, zur ZeIt auch in Parts. Jean MaucJ.air splelt

im Th6atre du Marais den Behrlnger ln IIIIOERDER OHNE BEZAHIUNG: ein Verarvei-

felter auf der Suche nach dem unbekannten Mijrder, der eine ganze Stadt ter-

rorlsiert. Jean-Louis Bamault lst lm Th6atre drOrsay Jener Sngstl lche und

unslchere Behrlnger in den NASHOERNERN, der trotz allesr antechlossen lst,

nlcht vor Massenpsychose und Opportuntsmus zu kapltulieren.

DER MANN IXIT DEN KOFFERN

(L'homme aux val ises)
von Eug8ne lonesco

Deutsch von Lore Kornell

UA: Thdatre de lrAtel ler, Parls 1975
DEA: Kammerspiele Miinchen, Ende Mdrz 1978
Slmultandekoratlon. Viele Rollen, die, wie ln der Uraufftihrung, von 4 Darnen
und 4 Hemen gespielt werden k6nnen.

"ilanche dleser verstreuten, inelnander verschachtelten und ungerelnaten Epl-
soden wlrken verschwornmen, und man htitte sle i.n dlesem meistUndlgen Traun-
splel mlssen kdnnen. Andere wleder sind elndringl lch wle dle elner Jrmgen
Frau am Telefon, die elnem Mann ln herzzerreissenden Tdnen Lhre Liebe ge-
steht, sich aber ln der Nummer getrrt hat. Oder am Schluss der vereitelte
erotlsche Wunschtrarn: Elne festl lche Gesellschaft tanzt um den Mann, und
eina schdne Frau w111 lhn verfiihren, aber sie entschwindet. Am Ende blelbt
der Mann ratlos und verlassen zuriick, um ihn wuchern beHngstlgende Gegen-
stdnde - funmer mehr Koffer - er wlrd unter der Biirde selnes Lebens unent-
rlnnbar begraben. Nur der dritte Koffer, dem er lruner nachgeJammert hat,
der den Schli issel zur Entzlfferung al l  dleser Bedrl ingnisse enthalten soll te,
feh1t...* (Werner Biikenkamp FAZ vom 19.12.75)



ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE

Eln Kindersti ick nach Geschlchten und
Eugbne lonesco.
Fiir dle Biihne bearbeitet von Staffan
Deutsch von Hlldegard Bergfeld

Erzlihlungen von

llilesterberg.

DEA: Btihnen der Stadt Kiel,1974
2 D, I Hn wenige Versatzsti . icke und Requlslten.

"Ich bln Josette, die klelne Josette. Ich bln schon eln grosses Mddchen. Ich
bin 52 Monate. Ich sehe mit der Sonne und esse meln Kopfkissen. Ich mache
dle Wand auf und gehe hinaus und lch gehe auf den Ohren. Ich habe zehn Augen
zurn Gehen und zwel Flnger zum Sehen. Ich sitze an der Decke. Wenn lch das
Grammophon aufgegessen habe, dann streichle lch dle Marmelade auf dle Decke.
Das glbt elnen guten Nachtisch."

Zwlschen Himmel und Erde ist alles mtiglich. Ein poetisches Stiick fiir Klnder,
das mlt al len M6gllchkelten der Phantasle spleLt.

FRANQOIS BONDY

Einige Grtinde, heute an
Ionesco zv dgnken 

s0ddeutschi:f:'"*

Y n diesen Wochen habe ich viel an Ionesco

I gedacht. Nicht weil sich im November sein
I Ol. GeUurtstag niiherte' Irf Frankreich wer-
den nicht eimal die ,,runden" Geburtstage zur
Kenntnis genommen, geschweige ein ungrader.
Nein, es war, weil ein gemeinsamer' viel jtinge-

rer Freund, der sein Theateragent fiir den
deutschsprachigen Bereieh war, pldtzlich 

-starb,
und es sich trifft, da6 lonesco oft Nachrufe auf
Menschen des Theaters gesehrieben hat, mit de-
nen er verbunden war, und die alle jilnger wa-
ren als er. Dazu gehiirte sein Regisseur Jean-
Marie Serreau und der Kritiker Jacques Lemar-
chand. Damals. nach dem Tod Lemarchandq
schrieb lonesco:,, Ich war umgeben von j i ingeren

Freunden und hoffte, sie wtrden mich iiberle-
ben. Sie haben mich verlassen. Es ist recht un-
angenehm, sich immer einsamer zu finden -
fast lachhaft, aul der Stra8e zu wandern zwi-
scheh zwei Reihen von Menschen, die einem zu-
hiiren, einen anblicken und die auf einmal ver-

schwinden."

Dann dachte ich an lonesco, weil am Tag, an
dem Priisident Val6ry Giscard d'Estaing Bresch-
new empfing, franziisische Schriftsteller in Pa-
ris ein Fest fiir ijstliche Dissidenten gaben und
sich Ionesco von Anfang an mit ihnen allen soli-
darisiert und sogar identifiziert hatte. Es war,
als sei der Mann, der seine franztisische Mutter
liebte und seinen franztisischen Vater verab-
scheute, der franziisisch als erste Sprache rede-
te und in Rumdnien nur von der Heimkehr nach
Frankreich getriiumt hatte, ein osteuropdischer
Intellektueller im existentiellen Sinn des unmit-

'telbaren 
Empfindens. Er hatte mit denen aus

dem Osten eine gemeinsame Sprache.

lch fragte mich, was Ionesco dachte, als auch
Jean-Paul Sartre bei jenem Fest zur Ehrung der
Dissidenten erschien, er, der ausdrticklich gut-
geheiBen hatte, da8 Pasternaks Gefdhrtin Olga
Ivinskaya zur Lagerhaft verurteilt wurde, und
der' Nikita Chruschtschow vorgeworfen hatte,
den Stalinmythos zu erschi.ittern, bevor das rus-
sische Volk ,,reif' ftir solches Wissen sei. Sartre
war lange der Antipode der Dissidenten gewe-
sen. lonesco vyar auf diesem Fest unter den Sei-
nen, Sartre war dort, wo neuerdings die einsti-
gen Rebellen des Mai 68 sind, die jetzt auf Sol-
schenizyn schwiiren wie einst auf Mao. Bei je-
nem AnlaB erklSrte der Philosoph Michel Fou-
cault, auch er werde nunmehr seine Schriften
im ,,Samisdat" zirkulieren lassen; als lonesco -
dem Vernehmen nach nicht im Zustand viilliger
Niichternheit, aber doch sehr vern0nftig - frag-
te, welche Zensur ihn denn dazu zlviinge, ent-
gegnete Foucault: ,,Das ist keine Antwort wert."

Eugdne Ionesco hat abwechselnd alsAvantgar-
dist und als patentierter Reaktiondr provoziert,
als Autor der ,,Kahlen Siingerin" und in der grii-
nen Uniform der franziisischen Akademie- In
seinem jiingsten Buch,Antidotes" (Gegengifte)
mit Aufsiitzen, Interviews, Essays ist er abwech-
selnd ganz politisch und ganz metaphysisch, ist
engagiert und Feind jeder Engagiertheit, drijckt
tiefe und weniger tiefe Gedanken aus. Imtner-
hin schreibt er - ich hette es nicht erwartet -'
der8 sein erstes.Sti ick , ,Die kahle Si ingerin" ver-
mutlich sein bestes bleibt.

Ionescos Polemik ist dialogisch und humori-
st isch. Bei einem UNESCO-Kongre8 in Helsinki
hi jr te er dgn Ausspruch der Volkskommissartn
Furtgewa iiber einen russischen Schriftsteller,



te ich an :o als den Autor
in letzter Zei t  weni

l ;ch haben Theaterstuckc.  a l ler-
Terror und Attentaten zu tun, und man bela-
chelt - oder beschimpft - Intendanten, die auf
einmal Sorgen mit Schiller oder mit Camus

er entehre sein Land. Neben lonesco sa{J ein
franzcis ischer Funkt ionr i r  der UNESCO.,,Wtirde
dann nicht  d ie Hi i l f te unserer Schrr f tstel ler  im
Gefdngnis s i tzen?' ,  f ragte Ionesco lachend die-
sen Nachbarn. Der aber antwortete kuhl :  , ,Ganz
recht.  Ich perscinl ich hdi te nichts dagegen."

mlt

haben, weil sie mifjverstiindlich wirken kiinnten.

ersuch mi0lingt,

kichernden (und nicht wie es die tibersetzung
angibt ,€rinsenden") Miirders wird ernsthaft
erwogen. ,,Sie sind ein Tatmensch", sagt ihm
Behringer. - ,,,{usgezeichnet. Aber wohin kann
diese Tat fiihren? Was ist das Endziel? Haben
Sie sich das hoblem der Endziele gestellt?"
Behringer ist auch bereit, die moralische Uber-
legenheit des Miirders als Richter iiber ihn und
seinesgleichen anzuerkennen - ein Verhalten,
fiir das sich gar viele aktuelle Beispiele zitieren
lassen. ,,Gewi0 waren wir lhnen gegeniiber
manchmal im Unrecht." Doch auch diese mora-
lische Anerkennung entwaffnet den Mtirder kei-
neswegs, entlockt ihm keinen anderen Kom-
mentar als sein hcihnisches Kichern. Als der
Vorhang fdllt, wissen wir, das der verzweifelte,
stammelnde, bald flehende, bald schimpfende
Behringer seinem Schicksal nicht entrinnen
wird.

ln ,,Gegengifte" spricht Ionesco vom Nashorn-
Konformismus der lntellektuellen, die, auch
wenn sie das Gegenteil dessen denken, was die
Meinung der sogenannten schweigenden Mehr-
heit ist doch auJ ihre Art einem Herdeninstinkt
folgten, und zwar voll Selbstgerechtigkeit in der
IJberzeugung, damit Charakter zu beweisen.
Auch aus dieser Herde mtisse der Einzelne aus-
brechen.

Bei der Pariser Linken hatte Ionesco bis vor
kurzem die gleichen Reaktionen der zwingen-
den Sprachregelung erlebt wie in seiner Jugend
in Bukarest unter Intellektuellen der Rechten
bis zur Eisernen Garde. ,,Nash<irner" nannte er
die schon damals in seinem privaten Tagebuch.
So will er die Erfahrung einer kollektiven und
sich durch das Kollektiv bestdtigenden Un-
menschlichkeit zweimal erlebt haben. Man hat
ihm seinerzeit in Paris geanbwortet: ,,Das ist ab-
solut nicht das gleiche!" Heute aber gibt es viele
junge Franzosen, die sich zur Linken ztihien
und die, obgleich sie wohl noch nicht den Ruhm
verdienen, ,,neue Philosophen" genannt zu wer-
den, doch den Brei ausspucken, mit dem sie von

dlteren Intel lektuel len geft i t tert worden sind.
und denen es gleichgi i l t ig ist,  wenn sie deswe-
gen von irgendwem als ,,Instrumente der Reak
tion" beschimpft werden. Der Meinungszwang
der uniformen Linken ist gebrochen; damit ist
allerdings auch lonescos Attittide als einsamer
Herausforderer - Einer gegen alle - iiberholt.
Auch das dokumentiert, ,Gegengift".

Ki.irzlich ist Ionesco in einem Essay zu ,,Miir-
der ohne Bezahlung" zuri.ickgekehrt mit der Be-
merkung, das Problem des Biisen sei unerkldr-
bar, die kommunistische Gesellschaft habe ver-
sucht, das Problem des Ubels zu liisen und seL
darin gescheitert, es auch nur zu mindern. Ver-
gebens wolle das Opfer vom Mrirder die Gninde
seines Ha-sses erfahren. ,,HaB hat Vorwinde, er
hat keine Griinde, er tiitet mit einer Art von Un-
schuld und Reinheit.  Wir tr i ten, indem wir ande-
re triten, auch uns selber."

Dieses Thema beschdft igte mich gerade, als
ich erfuhr, da8 Carlo Casalegno, der Vizedirek-
tor der T\rriner Zeitung La Stamp+ von Rorbrr-
gadisten fiinfmal Schtisse ins Gesicht erhielt -
also nicht mehr wie andere seiner Kol lepen nur
in die Beine - und nach qualvol len Wochen an
diesen Verletzungen starb. Der Sohn dieses her-
vorragenden Journalisten, der einst in den Bri-
gaden von ,Giustizia e Liberti" gegen den Fa-
schismus gekampft hatte, gehiirt selber einer ul-
tralinken Gruppe an, aus der sich auch Terrori-
sten rekrutieren: Latta continua - zu deutsch:
Kampf ohne Unterla8. In einem Interview dcr
gleichnamigen Zeitung klagte nun dieser Sohn,
die ,,Brigadisten" hiitten auf einen Mann ge-
schossen, der zwar ein ,,Reaktionir" sei, aber
ohne ihn als Menschen von lauterem Charakter
zu kennen, ganz als sei er nur Vertreter einer
biisen ldee. Mit anderen Worten, ein Mensch ist
nicht nur eine Funktion oder eine ,,auswechsel-
bare Charaktermaske" - so hat Rudi Dutschke
den ermordeten Bankier Ponto beim Begriibnis
Ernst Blochs genannt und wurde bald danach
(wieder eine Ionesco-Situation) als grundsdtzli-
cher Gegner des Terrorismus hochgeipielt.

Bedarf es aber engster Familienbande, um
aus der selbstsicheren, alle Unmenschlichkeit
rechtfertigenden Abstraktion gerissen zu wer-
den? Und '*r ihrend ich noch mit solchen Lrberle-
gungen beschi i f t igt war, f iel  mrr ein Intervierv
Alberto Moravias in die Hiinde, worin stand
diese besondere Art von Terror ' lasse an lones-
cos ,,M<jrder ohne Bezahlung" denken. Al ler-
dings liigte Moravia hinzu, Ionesco habe selber
nicht ganz verstanden, was dieses Str ick aussa-
ge. Doch von der AnmaBung von Kommentatn-
ren, die jeweils besser als der Autor wissen. was
er gemeint hat, handelt ein anderes Sti ick lo-
nescos, in dem drei Kri t iker auftreten, dre den
Autor Ionesco ausdeuten und schier totreden.

Fiir absurde Situationen sagen Franzosen:
,,C'est du Ionesco" (Das ist echt lonesco), wie
man ftir undurchdringliche Biirokratenwillkiir
sagt: ,,C'est du Kafka." Es eibt indessen nicht
nur absurde- sondern auch traEische Situatio-

versetzen, in der Argumente seines Opfers be-
achtet rqerden und das Erkennen des Mitmen-
schen im Gegeniiber seine Hand zunickhalten,
ki innte.

lanse

nur erdenkli-
des nie redenden, immer nur bdmisch

nen man heute denken darf:



Rolf Becker Claus Bremer

Mlt Claus Bremers und RoIf Beckers Heine-Ravue DICHTER IJNBEKAI'INTr dle
in der Urauffiihrungsinszenlertrng von Giinther Biich zurn 180. Geburtstag
von Helnrich Helne wieder aufgenonrnen wutde, gehen dle Karwrerspiele
Diisseldorf auf elne Deutschlandtournee. Elne l.leufassung der Heine-Text-
foLge zelgte Claus Bremer mlt dem Ensemble des Theaters am Neumarkt lrn
Rahmen der Nocturnes und auch in den Ziircher Schulen.

Claus Bremer arbeitet zur Zelt an der deutschen Fassunq von CATHERINE,
elner Textnrontaqe. dle Antoine Vltez nach den Ronan rrDle Glocken vo{t
Baseltt von Louis Araoon ftir dle Bi.ihne adantlert hat,

EIN GROSSARTIGER KRIEGER

(ll t tes Gloriosus )
Eine Kom6die von Plautus
nach dem Latelnlschen
von Rolf Becker und Claus Bremer

6 H, 3 D UA: Festsplele Kaiseraugst,  19'77

KLARSICHTI Wlr sind in Ephesus, in Grlechenland. Der Schwachkopf, den

Sle eben erlebt haben - dahlnten geht er, zum Hafen, zu selnen dreckl-

gen Geschtften -, ist meln Herr. Nach dem Wll len unseres Autors, des

Herrn Plautus, eln Grleche. Hem Plautus, wte Sle wlssen, lst Rijmer.

Dass er dle Handlung, deren unfrelwil l lger Tell  ich bin, ins Ausland

verlegt, hat GrUnde, die Sle katrm nachvoll.zlehen kiinnen. Ein Btirger ln

frelen Rom Ubt Selbstzensur. Ich bln ein SkLave. Erst seit kurzem hier.

Das Schiff, mlt dem ich von Athen aus melnesr frUheren Herrn nachrelste

- ich erzHhle Ihnen gleich, warum - , wurde gekapert. Ich wurde hler

hergeschafft und als Sklave verkauft. Ausgerechnet an Herrn Furz, die-

sen Verbrechet, Verbrecher, ich weiss, was lch sage. l l las er nicht ahnt,

lch kenne thn. Er hat eln Mlidchen entftihrt, Frliulein Irrlg aus Athen,

auf einem Kriegsschiff ,  unter dem Vorwand, es thr zu zelgen. Ich w111

nlcht wlssenn was er mlt ihr gemacht hat, irn Schutz der Mannschaft.

Vlel traue ich dlesem Schweln nlcht zu. Und wenn er noch so oft ztrn

besten glbt, wle er sie slch vorgenorutren hat. Ich kenna das MHdchen,

durch melnen Athener Herrn, Herrn Stel l ,  dessen Freundln sie lst. Er

war geschiiftlich unterwegs, als Herr Furz Athen seinen Flottenbesuch ab-

stattete. Wle neln Versuch endete, melnem frt iheren Herrn nachzurelsen,

habe lch schon erz6hlt,  Inzwlschen habe lch thn errelcht. Seit gestern

lst er hler. Da wohnt er. Sie hler, bei uns. Dle belden also Haus an

Haus. Genauer, wand an wand. Noch genauer, die wand lst durchbrochen.



Herbert Meier

Herbert Meier, selt dieser Splelzelt leltender Dramaturg am Ziircher Schau-
splelhaus, Autor u.d. Voo STAUFFER-BERN und DUNAI'IT (dieses Stiick 1legt
Jetzt ln elner i . iberarbelteten Fassung vor), hat ln dlesen Tagen elne neues
Sttick, elne Komijdle tiber Ull BrHker, abgeschlossen, Dle Uraufftihrung plant
das Ztircher Schausplelhaus zum Beginn der nHchsten Splelzeit.

BRAEKER

Elne Komddle von Herbert Meler

UA: Schausplelhaus Ziir ich, Herbst 1978.
9 H, 2 D, Nebenrollen. Verschledene Dekorationeb.

a

Dles lst elne Komijdle iiber den lamen Mann fun TockenburE", Ull Br5ker, be-

kannt u.a. als Verfasser der Schrlf t  ' rEtwas i iber WllLiam Shakespeares

SchauspleLe" (fzeO1, aber keine dramatislerte Biographier Herbert Meier
h?ilt gich zwar an die Susseren Daten trnd Umstiinde von Brlikers Leben im

Toggenburg nach seiner Desertion aus der preusslschen Arnee. Der Landpro-

let, eln anner Klelnbauer und Garnhiindler, gerdt durch sein Lesen und Schrel-

ben ln Konfl ikt mlt selner gesellschaft l ichen lfmgebung. Mlt Shakespeares

Stiicken, dle Briiker in der damals in Ztirlch erschienen Uebersetzung Eschen-

burgs kennenlernte, kam auch das engllsche ldaschlnengarn ln dle friihlndu-

strielle Schweiz und brachte dle alten, durch Hand- und Hefunarbelt gekenn-

zelchneten sozlalen Verh5Ltnlsse durchelnander. Im i ibrlgen ist die Handlung

der Komcidle frel erfunden.

Herbert }leier hat aber seinen Briiker genau gelesen. BrHker redet in seinen

{
mlt thnen ganz unrnlttelbarg "Von solcher Verhaltensweise zum lelbhaft loen

Theater lst kein qrosser Sprunq. Melne Kom6die lebt von dlesem Spruno."

Aus der Mlsere des slebenJHhrlgen Krleges desertiert, lernt Brliker dte Mi-

sere des kleinen Mannes auf dem Lande kennen. Wo andere, wle sein Schwager,

eln relcher Baumwollfabrikant, von der Arrnut und Ungeblldetheit des Land-
proletarlats profl t ierenrf l i ichtet BrHker ln den TraunfDlese Welt ist mlr

zu eng - da schaff lch mir denn eine neue ln melnem Kopf". BrHkers enge Kan-

mer wlrd zur phantastlschen Nachbesldenz Shakespearscher Figuren. In dleser

ktjmmerllchen Schaubude turuneln sich: der dicke John Falstaff, Cymbellne (mit



dem Geslcht des verstorbenen Vaters), Lady Macbeth (BrHkers Frau), Imogen

(das Bild der Braut, die ihm sein Vetter wdhrend selner Legionbrszelt aus-

gespannt hat) .

Phantasle Jedoch ist  in elner prof i tg ier igen Gesel lschaft  n icht  gefragt.

Briiker wlrd verjagtl er verkommt zun reisenden TuchhHndler. Aber auch mlt

der Baumwollmanufaktur seines Schwagers geht es bergab. Dle Misere, er-

kennt BrHker, lst die Ausbeutung. Er kehrt zu seiner Frau zuri jck, die stch

inzwlschen mit den BrHkerschen Phantasiefiguren ebenfal ls angefreundet hat,

und bringt thr das Lesen bel.

l l { le sozlale Not zur Flucht ln den Traun verf i ihren kann, ist ein Thema dle-

ser Komtjdie. Wie Phantasle zur Befrelung f i ihrt,  das andere. Herbert Meler

hat dabei an Robert Walser gedacht: "Darun lobe lch das Theater. Die Phan-

Leonld Sorlns DIE GUTEN (Deutsch von Christiane Imbert und Charles Reonler)

Schwarze ausgestra chen Schrif t-
stellers i.iber einen Karrlerlsten und Hochstapler w5re ftjr dle deutsche Biihne
noch zu entdecken. TextbUcher slnd vorrdtiE.

Jlrl Menzel hat in den Kammersplelen des Bochumer Schauspielhauses Lazare
Kobrynskig. DIE DAIttE MIT DEM HUEIIDCIIEI (nach Tschechows Erzdhlung, De'tsch

ert.
"Strenge Literaturhiiter miigen hadern, wenn Tschechows melanchollsch-stisse
Novelle von der DAME MIT DEM HUENDCHEN vertheatert wird. Wenn dann aber wie
Jetzt in Bochum elne qo poetisch anrnutiqe, st i l le und verinnerl lchte Auf-
fghrung-l4ter d=.n Htinden von Jiri Menzel zustande komnt, affi
u en)

Aus aktuellem Anlass ein Hlnweis auf Ado!_f-Mus.gbgs $'IATUSSI oder EIN STUECK
FUER ZWEI tsOTSCHAFTER:
@ansichsonstgebrochenerenkompI1ziertereTheater-
texte gewiihnt, schrleb Dleter Bachmann anl.dsslich der Urauffiihrung durch
das Stadttheater Bern lm ll6rz L977 (weitere Auffiihrungen am Theater am
Ballhof Hannover ) ln der FAZ3 " Insofern wlrkt WATUSSi eher als dramattsche
Fussnote eines poll t isch denkenden Autors zu elnem Augenbliek i j f fentl icher
Gegenwart. Angeslchts seiner Solidit i i t  und Verwendbarkeit ist es ein Rdtsel,
dass WATUSSI erst jetzt zur Biihne fand.,'

in die-
sondern
Muschg
einen

Zwel-Bolschafter slnd von Terroristen entfiihrt worden. Es geht aber
sem Zwelpersonenl gsfal i  al lein,
um die menschliche, existenzlel le Situation der beiden M5nner. , '1l las
betreibt, lst verhaltensforschungi er sperrt zwel versuchstiere in
[4!!9, der f i j r  sle zu kleln lst. ' ,  (nieter Bachmann)



Heinz Stalder

Ar.rf die junge, noch unbekannte dramatische Szene der Schwelz wlrd der

Verlag H.R. Stauffacher besonders achten. Mlt Helnz Stalders berndeutschem

Stiick FISCHBACH eriiffnen wlr die Relhe mlt Stiicken iunqer Autoren aus

der Schweiz, dle wir besonders ftjrdern mijchten.

Helnz Stalder lst 1939 in Allenl i i f ten (bel Bern) geboren. Erst Bau- und
KunEtschlose€xe Selt 1969 Lehrer in Krlens (Luzern),
Hcinz Stalder lst vor al. lem aLs Lyrlker bekannt geworden.
Bisherlge Publikationen! "Ching hel sl gnue" - berndeutsche Gedichte
(teZO;i "Angu'f - berndeutgche Kurztexte (fgZf)i  "96 Llebesgedichte und
20 Pullover" (al le lm Bentel l-Verlag, Bern erschlenen).
Zusammen mlt selner Frau hat Heinz Stalder auch Texte aus dem Finnlschen
iibersetzty u.?. das Libretto zu "Die letzten Versuchungen", einer Oper
von Joonae Kokkonen.
Mltglled der Gruppe Olten. 1976 Anerkennungsprels der Stadt Luzern.

fn den vergangenen zwei Jahren hat Helnz Stalder belm Dramattker-Workshop
Boswll,  veranstaltet von der Schausplel-Akademle Ziir ich, Theatererfahrungen
gesarnrnelt.  Zur Zeit probiert Manl Wlntsch mit Gefanoenen der Strafanstalt
Regensdorf Heinz Stalders schweizerdeutsche Fassunq von Labiches "Spar -

-
wettbewerb, ausgeschrieben vom Stadttheater Luzern anldssl lch der 800-
Jahrfeler der Stadt Luzern, ge$rann Helnnstalder den ersten Preis.
Fi ir den Ver1ag wlrd Helnz Stalder auch als Uebersetzer t l i t lg seln (tR SER-
VANTE. ein StYck von Victor Hai.m, das ln den nHchsten Informatlonen vor-
gestel l t  wlrd). Ein neues Sti ick tst ln Voifereftung.

FISCHBACH

Eln berndeutsches Stiick
von Helnz Stalder

3 H, I D (str.unne Roll.e), 2 Dek.

Eln Sti.ick schvteizerlscher Gegenwart. Elne llindllche ldylle nur dem Anscheln
nach. Was Heinz Stalder auf elnem angebl.lchen noch lntakten Bauerngehdft in-
mltten elner sonst zubetonlerten Stadtrandsledlrrng beobachtet, wirkt un-
heiml ich.

Dies sind die Susseren Fakten: Elne PdchtersfamlLle bewirtschaftet elnen
Bauernhof irn Ausdehnungsgeblet einer mltteltHndlschen Stadt. Elne Altel u1-
geheuer dlckletbtg, beherrscht dle avel MEnner, lhren Mann r,rnd den Sohn.



Ohne je ein Wort  zu sagen. Die Al te le idet  unter ihrer Fett le ib igkei t t

dle beiden MHnner pflegen sle mit sonnengewdrmtem Wasser - elne etwas

elgenart lge Naturheilmethode. Kein !{ort kommt i iber die Lippen der Frau.

Um so mehr reden die MHnner. Der AIte erzHhlt lmmer wleder von einem

seltsamen Alptraumn der ihn seit dem Aktlvdienst lm zwelten Weltkrleg

verfolgt: t ieff l legende Bornber i iber Fischbach; eine Kuh mit aufge-

schll tztem Bauchl ein Junger Bauer, der slch an einem Baum aufgeh?int

hat; eine junge Bduerin. Der Sohn, der die wichtlgsten Landwirtschafts-

schulen besucht hat, f indet auf dem Hof keln Auskommen. Unten in der

Stadt hitf t  er als Tagli ihner aus. In diesen geschlossenen Kreis tr i t t

der Knecht des Nachbarbauern und berichtet vom Selbstmord des Sohnes

selnes Arbeltgebers. Ein Tod, der nicht zur Kenntnls genommen wlrd.

Tellnahmslosigkelt,  Apathie als Spiegelbi ld der eigenen traurlgen Exl-

stenz. Ein Ende in Besdufnls. Dass die Alte dabei unmerkl lch krepiert,

f i i l l t  kaum mehr auf .

Ein dtisteres, ein unheimliches Leben. Heinz Stalders Berndeutsch tr i f f t

haargenau dle dumpfe Schwerfl i l l lgkeit dieser heimatlosen Bauern. Indi-

rekt und ohne es selber zu realisleren, ln den typtschen Metaphern

des Dialekts, dri icken dtese Bauern intuit lv genau das aus, was sle

in der Seele bedri.ickt: Dass mit den Ueberbauungen rund um den Hof

nlcht nur das Land zuzementiert wurde, sondern auch ihre Werte, ihr

Selbstverstl indnis, ihr elgentl lches Leben. Aber das Sti jck geht i iber dle

Dimension der aktuellen Landijberbaurxrg mit ihren Folgen fiir die Bauern

weit hinaus. Es zelgt hl l f lose Existenzen in einer Zeit des Uebergangs.

Menschen, die lhre Helmat verloren haben.

APROPOS VERLAGSKATALO6: Eln giiltiges Gesamtverzeichnls aller vom

Verlag H.R. Stauffacher vertr iebenen $lerke exlst lert zur ZeLt

nlcht. Der Katalog des Theaterverlaqes S. Fischer. Frankfurt an

Maln. der unsere Rechte ln der BRD vertr l t t ,  enthdlt aber al le

Stt icke des Verlaoes H.R. Stauffacher, die bis 1977 eruorben umr-

den. Bltte lnformieren Sle sich vorl5uflg anhand des Theater-Ka-

taloges des 5.  Flscher-Ver l .ages.

i lO



Roberto Guicciardini
Es gab viel munteren Beifall fiir die Regie
und die Schauspieler,  aus denen der.Dar-
steller des Candide, Chi'istoph Bantzer,
besondels herr,orzuheben ist, er ging durctr
die Kontinente der Unvernunft, wie durch
fein geschnittene Scherenschnitt-Figuri-
nen, zu lebendigen Kijrpern gervorden, aus
aufkldrerischer, hrif ischer Zeit.

Basler Zel tung, 2A.1.1978

CANDIDE

oder DIE WECHSELVOLLE REISE DURCH
DEN ARCHIPEL DER VERNIINFT
Ein Sti. ick nach Voltalre
von Roberto Gulcciardini
Aus dem Ital ienlschen von Plero Rlsmondo

UA: Venedlg 1971, " I l  Gruppo del la Rocca"
DEA: Burgtheater Wlen 1.972
Weitere Inszenierungen3 Schausplelhaus Zijrtch (In der Regie des Autors),
Januar L978, Junges Theater Giittlngen, Mlirz 1978

Textbi, icher wleder l leferbar ab Ende Februarl

ZURICH - Im Ziircher Schauspielhaus reist
seit dem Dienstagabend ein junger Mann na'
mens Candide durch <den Archipel der Ver-
nunftD. Der Italiener Roberto Guicciardini
hat Voltaires 1759 erschienenen Roman
<C-andidel liir die Biihne bearbeitet und insze-
niert. <Candide oder Die wechselvolle Reise
durch den Archipel der Vernunftl ist ein
Theaterstiick, wie es Ziirich schon lange nicht
mehr erlebt hat: grandios, die Sinne betdrend,
verschwenderisch und prachtvoll.

TAT Dotnerlag, 19. Januar 1978

_ L V. tOptimismus? Was ist das?> fragte
Cacambo. cAchr, sagte Candide, cdas ist der Irr-
sinn, alles wunderschiin zu finden. wenn es einem

men und Masken Lorenzo Ghiglios, aur
d€m Staunen kaum heraus: Ein biss-
chen war's wie im Weihnachtsmdr-
chen, ein bisschen wie bei einer opu-
lent ausgestatteten Revue - immer
gab es Neues, noch Verbliiffenderes
zu sehen, und kaum hatte man sich an
einem optischen Gag delektiert,  folgte
der ndchste schon auf dem Fuss.

Tages-Anzeiger 19. 1.  I97g

Eine vergni lgl iche, vor al lem dem Au-
ge wohlgefdl l ige Angelegenheit,  dieser
<Condider, den der i tal ienische Regis-
seur Roberto Gurcciardini nach dem
bekannten Roman Voltaires gefert igt
und am Dienstagabend nun zum drit-
ten Mal (nach Venedig und Wien) auf
die Biihne gebracht hat, auf die erneu-
erte des Zilrcher Schouspielhouses.

Am Ende sind al le im Garten. Das
letzte Worl hat der zupackende Caram-
bo, nicht  der zaudernde Candide. Ca-
ramho erzi ihl t  vorrr <,Grossmutr eines
Gutsbesi tzers.  der seinen Arbei tern bei-
br ingt :  Ihr  habt die Ehre,  mir  zu die-
nen und ich habe die Aufgabe. errch zu
hefehlen. rLInd al le sagten ia, ' .  rarrnzt
Carambo wi j tend und knal l t  seinen Spa-
ten dreimal ge-qen den Boden. So ist am
En4e . einel ,spiglerischen. vE?ff i i6
Auff i ihrung ein harter Ton, der nach-
s

lhr Datum ist nicht schlecht geu,hhlt.
In einer Zei t ,  wo Scharen von theor ie-
nri jden. entteuschten Intel l igenzlern das
harle Stadtpf laster f l iehen, aufs Land
ziehen und bei  Schafzuchl  und Garten-
bau selbstgeni igsame Selbstversorgung
treiben, gibt das Schauspielhaus dieses
Denkspiel auf. dessen letzter, in einem
Zwiel icht von Beschrdnkung und Resi-
gnation spielender Satz im Original be-
kanntl ich lautet: <,rr\ / i r  mrissen unsern
Carten bebauen.l

Dle V{el twoche, 18.1.1928

miserabel ergeht.> In einen spielerischen Umgang
mit diesem Paradoxon gerdt der Zuschauer ange-
sichts von Roberto Guicciardinis Inszenierung des
.Candide>: In ei lenten. das
den Ausstatt

NZZ, Lg. l . l .g7g



Dle ndchsten Informatlonen erschelnen lm Mdrz:

Elne "Trdumerel elnes franzijslschen Dichters" i jber Richard Wagner und
die Deutschen: Paul ClaudeLs RICHARD WAGNER, vor kurzem ln Parls ur-
auf gef i . ihrt.
Ein Stiick fijr Frauen und ijber Frauen von Jean-Claude Danaud:
OWRAGES DES DA}IES.
LA SERVANTE von Victor Haimc ein Sti ick eines jungen, auf der deutschen
Biihne noch unbekannten franziislschen Autors.
Bor ls Vlan: Ein Vorschlag, seine St i icke wiederzulesen.
Eln Hinweis auf eln besonderes Sti ick: DAS INSERAT (L' lnserzlone) von
Natal la Ginzburg.
Ueber Ji irg Federspiel und selne Theaterpldne.

Verlag
Hans Rudolf Stauffacher

8001 Zirich
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