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&raquo;Sonderbar! erst beim Komponieren geht mir das eigentliche
Wesen meiner Dichtung auf:
&uuml;berall entdecken sich mir
Geheimnisse, die mir selbst bis
dahin noch verborgen geblieben.&laquo;
Richard Wagner an Franz Liszt w&auml;hrend der Arbeit
am „Ring des Nibelungen“ (1856)
B3: Do, 07.11.2013, 20 Uhr | A3: So, 10.11.2013, 11 Uhr | Hamburg, Laeiszhalle
Alan Gilbert Dirigent
Frank Peter Zimmermann Violine
Antonin Dvor&aacute;k Violinkonzert a-Moll op. 53
Richard Wagner Ausz&uuml;ge aus „Der Ring des Nibelungen“ f&uuml;r Orchester,
zusammengestellt von Alan Gilbert
DAS ORCHESTER DER ELBPHILHARMONIE
Foto: &copy; [[M]] Stockbyte,
y , Stefano Stefani | Photodisc,, ccvision
Frequenzen unter
ndr.de/ndrkultur
NDR SINFO NIEO RCHE S T ER
Das Konzert am 10.11.2013 wird live
auf NDR Kultur gesendet.
Donnerstag, 7. November 2013, 20 Uhr
Sonntag, 10. November 2013, 11 Uhr
Hamburg, Laeiszhalle, Gro&szlig;er Saal
Dirigent:
Solist:
Alan Gilbert
Frank Peter Zimmermann Violine
Anton&iacute;n Dvoř&aacute;k
(1841 – 1904)
Konzert f&uuml;r Violine und Orchester a-Moll op. 53
(1879-80/1882)
I. Allegro ma non troppo – Quasi moderato –
II. Adagio ma non troppo
III. Finale. Allegro giocoso ma non troppo
Pause
Richard Wagner
(1813 – 1883)
Die Konzerte des NDR Sinfonieorchesters
h&ouml;ren Sie auf NDR Kultur
Ausz&uuml;ge aus „Der Ring des Nibelungen“
(1853 – 57/1869 – 74)
f&uuml;r Orchester,
zusammengestellt von Alan Gilbert
„Walk&uuml;renritt“ aus „Die Walk&uuml;re“ (III. Akt, 1. Szene) –
„Wotans Abschied“ aus „Die Walk&uuml;re“ (III. Akt, 3. Szene) –
„Siegfrieds Aufstieg zum Walk&uuml;renfelsen“ aus „Siegfried“
(III. Akt, &Uuml;bergang zwischen 2. und 3. Szene) –
„Morgend&auml;mmerung“ und „Siegfrieds Rheinfahrt“ aus
„G&ouml;tterd&auml;mmerung“ (Prolog) –
Verwandlungsmusik aus „G&ouml;tterd&auml;mmerung“
(I. Akt, &Uuml;bergang zwischen 2. und 3. Szene) –
„Siegfrieds Trauermarsch“ aus „G&ouml;tterd&auml;mmerung“
(III. Akt, 2. Szene) –
„Br&uuml;nnhildes Schlussgesang“ aus „G&ouml;tterd&auml;mmerung“
(Ende III. Akt)
Einf&uuml;hrungsveranstaltung mit Habakuk Traber am 07.11.2013 um 19 Uhr
im Gro&szlig;en Saal der Laeiszhalle.
H&ouml;ren und genie&szlig;en
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Alan Gilbert
Frank Peter Zimmermann
Dirigent
Violine
Alan Gilbert, Erster Gastdirigent des NDR Sinfonieorchesters, ist seit 2009 Music Director des
New York Philharmonic Orchestra – als erster
geb&uuml;rtiger New Yorker auf diesem Posten. Er
habe das Orchester wieder zum Stadtgespr&auml;ch
gemacht und seine &Auml;ra sei jetzt schon Legende,
begeisterte sich die „New York Times“. Zu
Gilberts Initiativen geh&ouml;ren u. a. ein j&auml;hrliches
Festival (in dieser Spielzeit mit dem Titel „The
Beethoven Piano Concertos“) sowie die 2013/14
nochmals vergr&ouml;&szlig;erte Konzertreihe „CONTACT!“,
bei der sich das New York Philharmonic der
zeitgen&ouml;ssischen Musik widmet. Zus&auml;tzlich
besetzte er die Positionen eines Composerund Artist-in-Residence, die gegenw&auml;rtig von
Christopher Rouse bzw. dem Pianisten Yeﬁm
Bronfman eingenommen werden. Im April 2014
geht dar&uuml;ber hinaus die „NY PHIL BIENNIAL“ an
den Start, die der Erkundung der Musik unserer
Tage gewidmet ist. In der aktuellen Spielzeit
dirigiert Gilbert u. a. Mozarts drei letzte Sinfonien, das Filmmusikkonzert „2001: A Space
Odyssey“, die US-Premiere von Mark-Anthony
Turnages „Frieze“, vier Welturauff&uuml;hrungen, ein
Britten-Programm anl&auml;sslich des 100. Geburtstages des Komponisten sowie eine szenische
Produktion von Stephen Sondheims „Sweeney
Todd“ mit Bryn Terfel. Im Winter 2014 unternimmt er mit seinem Orchester eine AsienTournee mit Stationen u. a. in Seoul und Tokio,
wo er auch Brittens „Young Person’s Guide“
auf Japanisch moderieren wird.
Geboren 1965 in Duisburg, begann Frank Peter
Zimmermann als F&uuml;nfj&auml;hriger mit dem Geigenspiel und gab bereits im Alter von zehn Jahren
sein erstes Konzert mit Orchester. Nach Studien
bei Valery Gradow, Saschko Gawriloff und
Herman Krebbers begann 1983 sein kontinuierlicher Aufstieg zur Weltelite. Zimmermann
gastiert bei allen wichtigen Festivals und
musiziert mit allen ber&uuml;hmten Orchestern und
Dirigenten in der Alten und Neuen Welt.
Alan Gilbert ist Ehrendirigent des Royal Stockholm Philharmonic Orchestra (dessen Chefdirigent er achteinhalb Jahre war) und gastiert
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regelm&auml;&szlig;ig bei so bedeutenden Orchestern wie
dem Boston Symphony Orchestra oder dem
Concertgebouworkest Amsterdam. 2013/14
ist er u. a. bei den Berliner Philharmonikern, den
M&uuml;nchner Philharmonikern oder dem Orchestre
National de Lyon eingeladen. Er deb&uuml;tierte 2008
mit John Adams’ „Doctor Atomic“ in der Metropolitan Opera New York – eine Produktion, die
2012 mit einem Grammy ausgezeichnet wurde.
Im September 2011 wurde Gilbert „Director of
Conducting and Orchestral Studies“ an der
Juilliard School, deren William Schuman-Lehrstuhl er au&szlig;erdem seit 2009 besetzt. Vom Curtis
Institute wurde er 2010 zum Ehrendoktor ernannt; 2011 erhielt er den „Ditson Conductor’s
Award“ der Columbia University f&uuml;r seinen
au&szlig;ergew&ouml;hnlichen Einsatz f&uuml;r die Auff&uuml;hrung
von Werken amerikanischer Komponisten
sowie zeitgen&ouml;ssischer Musik.
In der Spielzeit 2012/2013 war er der Solist der
Sommertournee des Gustav Mahler Jugendorchesters unter der Leitung von Daniele Gatti.
Weitere Engagements f&uuml;hrten ihn zu den Wiener
und Berliner Philharmonikern, zum Cleveland
Orchestra, New York Philharmonic, Orchestre
de Paris, Philharmonia Orchestra sowie zum
Symphonieorchester des BR. Den Auftakt der
aktuellen Spielzeit bildeten Auff&uuml;hrungen des
Violinkonzerts von Brahms mit dem TonhalleOrchester Z&uuml;rich (Edinburgh Festival), dem
London Symphony Orchestra (Grafenegg Festival), dem BBC Symphony Orchestra (BBC Proms)
sowie dem NDR Sinfonieorchester unter
Herbert Blomstedt (SHMF). Als „Artist-in-Residence“ des Tonhalle-Orchesters Z&uuml;rich wird
er im Verlauf der Saison als Solist mit den
Dirigenten David Zinman und Christoph von
Dohn&aacute;nyi, im Recital mit Enrico Pace sowie als
Kammermusiker mit seinem „Trio Zimmermann“
zu erleben sein. Zu weiteren H&ouml;hepunkten der
Saison z&auml;hlen Konzerte mit den Berliner Philharmonikern und Claudio Abbado, dem Royal
Concertgebouw Orchestra und Mariss Jansons,
dem NHK Symphony Orchestra und der Staats-
kapelle Dresden, jeweils unter der Leitung von
Herbert Blomstedt, dem Los Angeles Philharmonic und Manfred Honeck, der Tschechischen
Philharmonie und Jiř&iacute; Bělohl&aacute;vek sowie dem
Gewandhausorchester Leipzig und Jukka-Pekka
Saraste. Dar&uuml;ber hinaus unternimmt er mit
dem „Trio Zimmermann“ zwei Tourneen durch
Europa und wird mit Enrico Pace Recitals in
Europa und Japan geben.
Zimmermann erhielt zahlreiche Preise und
Ehrungen, darunter das Bundesverdienstkreuz
1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland
(2008). &Uuml;ber die Jahre hat er eine eindrucksvolle, vielfach ausgezeichnete Diskographie
eingespielt, die nahezu alle gro&szlig;en Violinkonzerte von Bach bis Ligeti sowie zahlreiche
Kammermusikwerke enth&auml;lt. Er spielt eine
Stradivari aus dem Jahr 1711, die einst dem
gro&szlig;en Geiger Fritz Kreisler geh&ouml;rte.
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Tschechischer Brahms?
Das Violinkonzert a-Moll op. 53 von Anton&iacute;n Dvoř&aacute;k
Kaum hatte das Violinkonzert von Johannes
Brahms am 1. Januar 1879 seine Urauff&uuml;hrung
erlebt, da erreichte Anton&iacute;n Dvoř&aacute;k von seinem
Verleger Simrock am 27. Januar ein Brief mit
der Bitte: „Wollen Sie mir ein Violinkonzert
schreiben? Recht originell, kantilenenreich und
f&uuml;r gute Geiger?“ – Zweifellos hatte der Gesch&auml;ftsmann Simrock schnell erkannt, welches
Erfolgspotential in den Werken des Prager Komponisten lag, der ihm erst zwei Jahre zuvor
von Johannes Brahms w&auml;rmstens empfohlen
worden war. Mit den bei Simrock verlegten
„Slawischen T&auml;nzen“ hatte sich der vormals
nur in seiner b&ouml;hmischen Heimat bekannte
Brahms-Sch&uuml;tzling international einen Namen
gemacht. Es war sicherlich kein ungeschickter
Schachzug, wenn Dvoř&aacute;k nun gleich nach
Brahms auch mit einem Violinkonzert an die
&Ouml;ffentlichkeit treten w&uuml;rde. Und wenn in diesen
Zeiten von einem „guten Geiger“ die Rede war,
dann dachte bald jeder an Joseph Joachim,
der soeben das besagte Brahms-Violinkonzert
aus der Taufe gehoben hatte. Tats&auml;chlich fasste
Dvoř&aacute;k den Plan, das Werk f&uuml;r Joachim zu
komponieren. Die zeitliche N&auml;he zum Projekt
seines Mentors Brahms st&ouml;rte ihn dabei offenbar nicht, zumal er mit Joachim schon bei der
Berliner Urauff&uuml;hrung seines Streichsextetts
A-Dur gute Erfahrungen gemacht hatte und
den Geiger gleichfalls zu seinen Freunden und
Bewunderern z&auml;hlen durfte.
Es sollte am Ende ohnehin alles anders kommen
als Simrock und Dvoř&aacute;k es gedacht hatten:
Erst vier Jahre sp&auml;ter – und damit nun doch
noch in gen&uuml;gendem Abstand zum Brahms6
Am 14. Oktober 1883 konnte es in Prag endlich
uraufgef&uuml;hrt werden. Der Solist des Abends
hie&szlig; František Ondř&iacute;ček. Der Widmungstr&auml;ger
Joseph Joachim hingegen hat Dvoř&aacute;ks Violinkonzert niemals gespielt ...
Zumindest den Vollbart hatten sie gemeinsam:
Anton&iacute;n Dvoř&aacute;k (oben), Joseph Joachim und Johannes Brahms
Der Geiger Joseph Joachim, f&uuml;r den Dvoř&aacute;k sein Violinkonzert
komponierte (Radierung von Wilhelm Rohr, um 1890)
Konzert – konnte das Werk uraufgef&uuml;hrt und
verlegt werden. Die Zusammenarbeit zwischen
Dvoř&aacute;k und Joachim hatte von Anfang an nicht
so recht funktionieren wollen. Als der Komponist dem Geiger 1879 seine erste Fassung des
Violinkonzerts vorlegen konnte, hielt es dieser
„in seiner jetzigen Gestalt noch nicht reif f&uuml;r
die &Ouml;ffentlichkeit“. Das freilich war beileibe
noch keine Seltenheit: Aus den Entstehungsprozessen der Violinkonzerte etwa von Max
Bruch und Johannes Brahms wissen wir nur zu
gut, wie anspruchsvoll (aber damit nat&uuml;rlich
auch hilfreich) Joachims Einw&auml;nde aus geigerischer Sicht sein konnten. Weniger &uuml;blich war
es schon, dass ein Komponist nach derartiger
Kritik beschloss, sein Konzert komplett umzuarbeiten. „Nicht einen einzigen Takt“ habe er
beibehalten, kommentierte Dvoř&aacute;k die neue
Fassung seines Werks, die er Joachim ein Jahr
sp&auml;ter pr&auml;sentieren konnte. Anstatt aber solchem Flei&szlig; mit dem gebotenen Interesse gegen&uuml;berzutreten lie&szlig; der Geiger die Partitur
ganze zwei Jahre lang liegen – nur um dann
bei einer ersten Probe des revidierten Violinkonzerts im Jahr 1882 wiederum &Auml;nderungen
und K&uuml;rzungen vorzuschlagen. Selbst die Geduld eines so wohlmeinenden Menschen wie
Dvoř&aacute;k musste nun irgendwann ihre Grenzen
erreichen – und so kam es zur eigentlichen
Pointe in der Geschichte seines Violinkonzerts:
Den direkten Vergleich mit dem vorangegangenen Werk von Brahms/Joachim h&auml;tte Dvoř&aacute;ks
Konzert freilich auch bei zeitn&auml;herer Ver&ouml;ffentlichung nicht zu scheuen gebraucht. Die gleichberechtigte sinfonische Integration von Solist
und Orchester entspricht zwar dem Brahmsschen Vorgehen, geh&ouml;rte aber auch – wie es das
fr&uuml;he Klavierkonzert zeigt – zu Dvoř&aacute;ks eigenen
Anspr&uuml;chen an die Gattung. Dar&uuml;ber hinaus
schuf der Tscheche hinsichtlich Form und Charakter ein g&auml;nzlich eigenst&auml;ndiges Werk, dessen
Verzicht auf Solokadenzen mit dem insgesamt
sehr lyrischen Zug einherzugehen scheint.
„Die Stimmung des Werks w&auml;chst aus Lied und
Tanz hervor, und gewi&szlig; hat Dvoř&aacute;k gerade
darum das Baugef&uuml;ge des ersten Satzes ganz
eigent&uuml;mlich und neu gestaltet“, formulierte
Otakar Šourek in seiner Besprechung des
Violinkonzerts. Und tats&auml;chlich wirkt dieser
zwischen Sonaten- und Rondoform angesiedelte Kopfsatz fast wie eine ﬂie&szlig;ende Improvisation &uuml;ber die melodischen Gedanken, die
Dvoř&aacute;k bekanntlich stets nur so zuﬂogen. Die
Gleichberechtigung von Orchester und Solist
ist sogleich dem dualistischen Hauptthema
eingeschrieben: Es besteht aus einer markigen
Geste des Orchesters, die unmittelbar von der
Violine mit einem gesanglichen melancholischen Gedanken beantwortet wird. Der Vorgang
wird wiederholt, bevor das Orchester nun auch
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„T&ouml;nendes Schweigen“
Zur Musik in Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“
das Material dieser Antwort aufgreift, entwickelt
und ihm in den Bl&auml;sern ein gleichsam auf der
Stelle tretendes 2. Thema hinzuf&uuml;gt. Jetzt
wiederum rekapituliert die Violine das Auftrittsmotiv des Orchesters und erst nach einem
l&auml;ngeren fortspinnenden- bzw. durchf&uuml;hrenden
Abschnitt taucht das eigentliche Seitenthema
in der Violine auf. Es erinnert an manche Einf&auml;lle aus Dvoř&aacute;ks „Slawischen T&auml;nzen“ und
spielt im weiteren Verlauf keine gro&szlig;e Rolle
mehr. &Uuml;berhaupt fehlt der reihenden Struktur
dieses Satzes sowohl Reprise als auch Schlussgruppe, so dass sich der zweite Satz wie eine
Fortsetzung des Melodiestroms nahtlos
anschlie&szlig;en kann.
„Es ist, als stiegen alle thematischen Elemente
aus dem tiefsten Wurzelboden der tschechischen Volksmusik auf“, so beschrieb Šourek das
Adagio, in dessen Themen er den „Ausdruck
eines seligen Liebessehnens“ erbeben h&ouml;rte.
Nach dem liedhaften ersten Thema stellt die
Violine den ebenso gesanglichen zweiten Gedanken im Dialog mit der Fl&ouml;te vor. Ein dramatischer Mittelteil wird vom warmen 3. Thema
aufgefangen, doch wirken die Trompetenfanfaren des zweiten Aufruhrs noch lange in die
R&uuml;ckkehr des nun vom Orchester &uuml;bernommenen 1. Themas hinein. Dass das Violinkonzert
zusammen etwa mit der in unmittelbarer Nachbarschaft entstandenen Sechsten Sinfonie in
die so genannte „Slawische Periode“ Dvoř&aacute;ks
geh&ouml;rt, zeigt sich dann vor allem auch im Finale:
Wie im Scherzo der genannten Sinfonie bedient
sich der Komponist hier dem Modell eines
„Furiants“ – jenes tschechischen Volkstanzes
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also, der durch seine Akzentverschiebungen
zwischen Zweier- und Dreiermetrum gekennzeichnet ist. Dabei erklingt das fr&ouml;hliche Thema
der Violine in vielf&auml;ltigen Begleitkonstellationen:
Wird es am Anfang in hoher Lage &auml;u&szlig;erst
leichtf&uuml;&szlig;ig exponiert, so f&auml;llt sp&auml;ter – nach
einem kurzen Pauken-Solo – ein ziemlich
„sturer“, auf einer leeren Quinte beharrender
Klanggrund auf.
Julius Heile
Was ist nicht &uuml;ber Richard Wagner alles schon
geschrieben worden! In den Bibliotheken, so
hei&szlig;t es, f&uuml;llen die B&uuml;cher &uuml;ber den Bayreuther
Meister so viele Regalmeter wie sonst nur noch
die Literatur zu Jesus, Napoleon oder Hitler.
Und wenn es ein Werk gibt, das in diesem un&uuml;berschaubaren Schrifttum den Spitzenplatz
gedanklicher Auseinandersetzung behauptet,
dann ist es nat&uuml;rlich „Der Ring des Nibelungen“,
jenes gr&ouml;&szlig;te und umfangreichste St&uuml;ck des
B&uuml;hnenrepertoires. Alle haben sich zum „Ring“
ge&auml;u&szlig;ert: Philosophen, Historiker, Soziologen,
Juristen, Germanisten, Psychologen, Musikwissenschaftler ... – und Musiker. Letztere an
erster Stelle, sollte man meinen. Tats&auml;chlich
aber ist der Umfang der Literatur &uuml;ber den
Menschen Wagner und seine Weltanschauung
immens, die Zahl der B&uuml;cher &uuml;ber seine Musik
dagegen klein. Ein haarstr&auml;ubendes Missverh&auml;ltnis, das freilich auch daraus resultiert,
dass Wagners Werke niemals „nur“ Musik sind.
Es sind bekanntlich „Gesamtkunstwerke“, in
denen alle beteiligten Parameter – Dichtung,
Szene und Musik – gegenseitig aufeinander
einwirken und nicht getrennt voneinander zu
betrachten sind. Insofern muss sich derjenige
Interpret oder Rezipient als ein Frevler in
Wagners Sinne f&uuml;hlen, der seinen Blick – oder
vielmehr sein Ohr – auf den „Ring“ einmal ganz
frei vom Text und den geistigen Hintergr&uuml;nden
einzig auf die Musik lenkt. Und dennoch ist
nicht zu leugnen: Ohne die Musik h&auml;tte der
„Ring“ wohl nicht ann&auml;hernd jene kulturhistorische Bedeutung erreicht, die ihm in den
verschiedensten Wissenschaften zugesprochen
wird. Auch die effektive Wirkungsgeschichte
Richard Wagner (um 1871)
Wagners ist entgegen seinen Absichten sehr
viel eher eine rein musikalische als eine musikdramatische gewesen. So kann es schlichtweg
erfrischend, wenn nicht sogar erhellend sein,
die Musik des „Rings“ einmal – wie am heutigen
Abend – ohne gesungenes Wort, ohne sichtbare
Handlung und B&uuml;hnensymbolik, unverstellt
und scheinbar „naiv“ zu h&ouml;ren. Denn wie viel
Wahrheit liegt doch in jenen wenigen Worten,
die Alban Berg einmal gegen&uuml;ber dem Literaturwissenschaftler Hans Mayer &auml;u&szlig;erte, als dieser
ihn mit intellektueller Anti-Wagner-Polemik
konfrontierte: „Ja, so k&ouml;nnen Sie reden, Sie sind
ja nicht Musiker.“
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Es ist die Perspektive eines Musikers, die auch
Alan Gilbert einnimmt, wenn er im Wagner-Jahr
2013 die rund 15 Stunden Musik des „Rings“
in Form einer knapp einst&uuml;ndigen Orchestersuite in den Konzertsaal bringt. „F&uuml;r ein Sinfonieorchester ist es immer ein gro&szlig;er Spa&szlig;,
die Musik Wagners zu spielen. Wagner sah die
M&ouml;glichkeiten eines Sinfonieorchesters und
forderte von den Musikern Dinge, die niemals
zuvor von ihnen verlangt worden waren“, erkl&auml;rt
Gilbert. Sich diesen Herausforderungen zu
stellen, sei aufregend f&uuml;r jeden Musiker und
bereits Grund genug f&uuml;r die Auff&uuml;hrung der
„Ring“-Musik im Sinfoniekonzert. Zugleich aber
sei sie f&uuml;r viele Menschen ein besonders geeigneter Einstieg in die Welt Wagners. „Unsere
Orchestersuite geht direkt mit dem ber&uuml;hmten
‚Walk&uuml;renritt‘ los – und es f&auml;llt schwer, sich nicht
von dieser unglaublichen, opulenten, reichen,
harmonischen und emotionalen Landschaft
mitrei&szlig;en zu lassen, die nur Wagner erﬁnden
konnte ... Wagner ist ein fantastischer Komponist, denn auch ohne S&auml;nger, ohne Worte
wird die Handlung in gewisser Weise deutlich.
Selbst wenn man sie nicht kennt, ist offensichtlich, dass es um etwas Aufregendes und
Wichtiges geht,“ meint Gilbert. Unmittelbar f&uuml;hlt
man sich an Wagners Wort vom „unendlichen
Wagners eigenh&auml;ndige Notenskizze zum „Walk&uuml;renritt“ mit der Notiz „So reitet man in der Luft!“ (Z&uuml;rich 1856)
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Sprachverm&ouml;gen des Orchesters“ erinnert.
F&uuml;r seine pers&ouml;nliche Reise durch drei von vier
Teilen der „Ring“-Tetralogie, die nicht nur die
&uuml;blichen, bereits von Wagner sinfonisch angelegten Orchesterausz&uuml;ge, sondern auch
Zwischenspiele, Verwandlungsmusiken oder
Schl&uuml;sse einzelner Szenen zu einem zusammenh&auml;ngenden Ganzen verbindet, hat Gilbert
sich an einem orchestralen Querschnitt des
Dirigenten Erich Leinsdorf orientiert. Gegen
etwaige Vorw&uuml;rfe eingeschworener Wagnerianer
hatte sich schon dieser mit der simplen Begr&uuml;ndung gewehrt, dass viele Menschen andernfalls keine M&ouml;glichkeit h&auml;tten, diese gigantische Musik kennen zu lernen. „Eine Suite aus
der ‚Walk&uuml;re‘ ist im Grunde nichts anderes
als die Suite aus ‚Petruschka‘“.
Gewiss h&auml;tte Wagner gegen solche Thesen
vehement Einspruch erhoben. Immerhin hat er
drei Jahre seines Z&uuml;rcher Exils keine einzige
Note geschrieben und diese Zeit einzig damit
zugebracht, in etlichen Kunstschriften ausf&uuml;hrlich Rechenschaft dar&uuml;ber abzulegen, warum
sich seine Musikdramen sehr wohl in elementarer Weise von den B&uuml;hnenwerken anderer
Autoren unterscheiden sollten. Selbstredend
w&auml;re in Wagners Augen eine Ballettsuite etwas
fundamental anderes als eine „Walk&uuml;ren-Suite“,
an die er zu denken gar nicht erst gewagt h&auml;tte.
Denn nach der Idee des „Gesamtkunstwerks“,
die er in seiner – der „Ring“-Komposition als
theoretische Grundlage vorausgehenden –
Hauptschrift „Oper und Drama“ (1850 – 51) in
allen Einzelheiten ausf&uuml;hrte, musste die Melodie als „Wort-Ton-Sprache“ erscheinen, deren
Momente nicht unabh&auml;ngig voneinander begreiﬂich sein konnten. (Kein Problem indes hatte
Wagner offenbar damit, seine „Ring“-Dichtung
zun&auml;chst in halb&ouml;ffentlichen Lesungen vorzustellen ...) Die zentrale These in „Oper und
Drama“ lautete mithin, dass die Musik Mittel
zum Zweck des Dramas sein solle und ihr dabei
vor allem die Aufgabe zufalle, die Handlung
respektive den Mythos f&uuml;r das Gef&uuml;hl zu vergegenw&auml;rtigen und verst&auml;ndlich zu machen. Dies
war nicht zuletzt eine Antwort Wagners auf die
Belcanto-Opern seiner Zeit, in denen die Musik
oftmals zum Selbstzweck geraten war und meist
kaum noch einen aussagekr&auml;ftigen Zusammenhang mit dem von mehr oder weniger geschickten Librettisten verfassten Text aufwies.
In den Jahren 1853 – 57 sowie 1869 – 74 (in der
mehrj&auml;hrigen Pause dazwischen waren der
„Tristan“ und die „Meistersinger“ entstanden)
ging Wagner daran, seine Dichtungen „Das
Rheingold“, „Die Walk&uuml;re“, „Siegfried“ und
„G&ouml;tterd&auml;mmerung“ in Musik zu setzen. Vieles
lie&szlig;e sich nun &uuml;ber die inhaltliche Deutung des
Weltendramas sagen, &uuml;ber dessen Auseinandersetzung mit so gro&szlig;en Themen wie Machtmissbrauch, Ausbeutung, Liebe, Kapitalismus,
Sozialismus, &Ouml;kologie, Furcht und Furchtlosigkeit, &uuml;ber dessen Auslegung als politische
Parabel oder das Verh&auml;ltnis zwischen G&ouml;ttertrag&ouml;die und Heldendrama. Und mit dem Blick
auf die Funktion der Musik lie&szlig;e sich trefﬂich
dar&uuml;ber diskutieren, wie genau es der Musiker
Wagner in der Praxis mit seiner eigenen Theorie
vom „Wort-Ton-Drama“ nahm. F&uuml;r den heutigen,
das „Wort“ ohnehin ausklammernden Konzert11
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abend aber ist vor allem interessant, dass
Wagner mittlerweile tiefere Bekanntschaft mit
Arthur Schopenhauers metaphysischer Musikphilosophie gemacht hatte, woraufhin er sich
gezwungen f&uuml;hlte, auch seine theoretischen
Ansichten &uuml;ber die Bedeutung der Musik im
Drama in wesentlichen Punkten zu korrigieren.
Hiernach war nun die Musik „Wesensform“, die
das „innerste Wesen der Welt“ abbilde, w&auml;hrend
Sprache und Szene zu blo&szlig;en „Erscheinungsformen“ derselben degradiert wurden. Als
„t&ouml;nendes Schweigen“ rede die Musik von dem,
was der Sprache und Szene unzug&auml;nglich bleibe.
1872 hei&szlig;t es bei Wagner schlie&szlig;lich, die Dramen seien „ersichtlich gewordene Taten der
Musik“. Und dass Wagner in sp&auml;ten Bayreuther
Jahren sogar einmal die Vision eines „unsichtbaren Theaters“ erw&auml;hnte, macht seine Tendenz,
die innere musikalische Handlung seiner B&uuml;hnenwerke zunehmend wichtiger zu nehmen
als die &auml;u&szlig;ere, nur allzu deutlich. Sehen wir es
als Einladung, die „Ring“-Musik wie am heutigen Abend einmal als eine Art „dramatische
Sinfonie“ zu h&ouml;ren!
Der Vergleich mit der Sinfonie h&auml;tte Wagner
dabei &uuml;brigens gefallen. In seinen Schriften der
1870er Jahre bem&uuml;hte er sich nach Kr&auml;ften
darum, das Musikdrama durch die Sinfonie zu
legitimieren, es gleichsam als Vollendung der
Sinfonie darzustellen, die demnach nur eine
Vorstufe des Musikdramas sein konnte. Seiner
Meinung nach hatte sich die von Beethoven so
unerh&ouml;rt entwickelte Ausdruckskraft der Musik
in den Formen und Konventionen der Sinfonie
nie voll entfalten k&ouml;nnen. Sie war daher dem
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Drama nutzbar zu machen, wo diese Fesseln –
gerechtfertigt durch die „dichterische Absicht“ –
in einer „Anordnung von allerh&ouml;chster Freiheit“
gel&ouml;st werden konnten. Im Umkehrschluss
sollte nat&uuml;rlich die Musik im Drama sinfonischen
Anspr&uuml;chen gen&uuml;gen und auch sinfonisch
verstanden werden. Die „neue Form der dramatischen Musik“ m&uuml;sse, so Wagner 1879, „um
wiederum als Musik ein Kunstwerk zu bilden,
die Einheit des Symphoniesatzes aufweisen,
und dies erreicht sie, wenn sie &uuml;ber das ganze
Drama sich erstreckt, nicht nur &uuml;ber einzelne
kleinere, willk&uuml;rlich herausgehobene Teile desselben. Diese Einheit gibt sich dann in einem
das ganze Kunstwerk durchziehenden Gewebe
von Grundthemen, welche sich, &auml;hnlich wie im
Symphoniesatze, gegen&uuml;berstehen, erg&auml;nzen,
neu gestalten, trennen, und verbinden“.
Was Wagner hier beschreibt, ist nichts anderes
als die ber&uuml;hmte Leitmotivtechnik. Sie ist
demnach weit mehr als ein blo&szlig;es System aus
musikalischen „Visitenkarten“ (Debussy) oder
„Garderobennummern“ (Strawinsky), die einzelnen Personen oder Gedanken zugeordnet
sind. Auch der „Beziehungszauber“, also jene
M&ouml;glichkeit, die Grundmotive der Dichtung
durch Verkn&uuml;pfung mit musikalischen Motiven
in jedem sp&auml;teren Moment des Erklingens zu
vergegenw&auml;rtigen, Zusammenh&auml;nge aufzudecken oder die Aussage durch Varianten und
Kombinationen mehrer Motive zu ver&auml;ndern,
ist nur ein Aspekt der Leitmotivtechnik. (Und
„Siegfrieds Trauermarsch“ ist dabei nat&uuml;rlich
das Paradebeispiel f&uuml;r die Kunst Wagners,
mittels Reihung und Schichtung der vormals mit
„Siegfrieds Tod“, Holzstich um 1890 nach einem Gem&auml;lde
von Theodor Pixis
Inhalt aufgeladenen Leitmotive im Orchester
wortlos die ganze Lebensgeschichte des Helden
und dessen Tragik zu rekapitulieren). Vielmehr
war das im Sinne der „unendlichen Melodie“
kontinuierliche und stets dramatisch beredte
„Gewebe von Grundthemen“ f&uuml;r Wagner auch
formal bedeutsam: Es sollte als ein strukturell
von Beethovens thematischer Arbeit abgeleitetes Verfahren im durchkomponierten Musikdrama an die Stelle der Form und Syntax traditioneller Nummern-Opern treten. Um die
Musik in einer 15-st&uuml;ndigen Tetralogie dabei
stets thematisch konzentriert, nicht monoton,
aber dennoch einheitlich zu gestalten, war hinsichtlich dieser Leitmotive freilich das richtige
Verh&auml;ltnis zwischen Reichtum und Beschr&auml;nkung notwendig, welches Wagner dadurch erzielte, indem er die meisten seiner Leitmotive
aus wenigen plastischen „Natur-Motiven“ hervorgehen lie&szlig;, sie also durch Verwandtschaften
miteinander verband. Zumal in der „G&ouml;tterd&auml;mmerung“ ist das Bezugssystem dieser Motive so dicht, dass Wagner stolz konstatieren
konnte: „Das Orchester bringt fast keinen Takt
mehr, der nicht aus vorangegangenen Motiven
entwickelt ist“. Dies zu best&auml;tigen, reicht ein
Blick auf die Schlusstakte des gesamten „Rings“,
also auch auf den Schluss der Gilbertschen
Konzertsuite: Wir h&ouml;ren im Verlauf u. a. das im
„Walk&uuml;renritt“ vorgestellte „Walk&uuml;ren-Motiv“
(denn es ist ja Br&uuml;nnhilde, die das letzte Wort
hat), das erhabene „Walhall-Motiv“, das als
Symbol der Vertragswelt der G&ouml;tter mit dem
wiegenden „Rheint&ouml;chtersang-Motiv“ als Zeichen der Natur im Urzustand kontrastiert wird,
oder das aus dem Trauermarsch hinl&auml;nglich
bekannte „Siegfried-Motiv“, das durch Einm&uuml;ndung ins „G&ouml;tterd&auml;mmerungs-Motiv“ auf den
gescheiterten Plan der Machtaneignung Wotans
hinweist. Ganz am Schluss aber bleiben in
selbstverst&auml;ndlich wirkender Verbindung das
„Erl&ouml;sungs“- und das „Rheint&ouml;chtersang-Motiv“
&uuml;brig: Es ist der &Uuml;bergang von einer in Tod und
Vernichtung endenden „Welt der Vertr&auml;ge“ zu
einem auf Natur und Liebe gr&uuml;ndenden „Reich
der Freiheit“, der hier suggeriert wird. Es ist
aber vor allem auch einfach sch&ouml;ne Musik.
Julius Heile
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Konzertvorschau
NDR Sinfonieorchester
C2 | Do, 21.11.2013 | 20 Uhr
D2 | Fr, 22.11.2013 | 20 Uhr
Hamburg, Laeiszhalle
Herbert Blomstedt Dirigent
Piotr Anderszewski Klavier
Wolfgang Amadeus Mozart
Klavierkonzert C-Dur KV 503
Wilhelm Stenhammar
Sinfonie Nr. 2 g-Moll op. 34
Einf&uuml;hrungsveranstaltungen:
21.11.2013 | 19 Uhr
22.11.2013 | 19 Uhr
B4 | Do, 05.12.2013 | 20 Uhr
A4 | So, 08.12.2013 | 11 Uhr
Hamburg, Laeiszhalle
Michel Tabachnik Dirigent
Julian Steckel Violoncello
Johannes Brahms
Tragische Ouvert&uuml;re op. 81
Robert Schumann
Cellokonzert a-Moll op. 129
Claude Debussy
Jeux – Po&egrave;me dans&eacute;
Maurice Ravel
La valse
AUF KAMPNAGEL
KAMMERKONZERT
KA1a | Fr, 29.11.2013 | 20 Uhr
KA1b | Sa, 30.11.2013 | 20 Uhr
Hamburg, Kampnagel
Stefan Geiger Dirigent
„Ben Hur“
(1925)
Stummﬁlm von Fred Niblo mit der Musik
f&uuml;r gro&szlig;es Orchester von Carl Davis
So, 17.11.2013 | 11 Uhr (!)
Hamburg, Rolf-Liebermann-Studio
HINDEMITH-MARATHON
Alexander Melnikov Klavier
Motomi Ishikawa Violine
Jan Larsen Viola
Yuri Christiansen Violoncello
Jens Pl&uuml;cker Horn
Jeroen Berwaerts Trompete
Stefan Geiger Posaune
Paul Hindemith
&middot; Sonate in Es op. 11 Nr.1 f&uuml;r Violine
und Klavier
&middot; Sonate op. 25 Nr. 1 f&uuml;r Viola allein
&middot; Sonate f&uuml;r Posaune und Klavier
&middot; Sonate f&uuml;r Violoncello und Klavier
&middot; Sonate f&uuml;r Alt-Horn und Klavier
&middot; Sonate f&uuml;r Trompete und Klavier
Einf&uuml;hrungsveranstaltung:
05.12.2013 | 19 Uhr
„Ben Hur“, Szenenbild aus Fred Niblos Stummﬁlm von 1925
Herbert Blomstedt
Julian Steckel
Alexander Melnikov
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Portr&auml;tkonzert York H&ouml;ller
Konzertvorschau
Das NDR Sinfonieorchester in der Reihe NDR das neue werk
Weitere NDR Konzerte
Der Name des Komponisten York H&ouml;ller ist in
Hamburg l&auml;ngst bekannt: 2009 schuf H&ouml;ller im
Auftrag des NDR seinen Zyklus „Mouvements“
f&uuml;r Cello und Klavier, der im Februar 2011 im
Rahmen von NDR das neue werk uraufgef&uuml;hrt
wurde. Und die Hamburgische Staatsoper er&ouml;ffnete die aktuelle Spielzeit im September mit
der Premiere von H&ouml;llers Oper „Der Meister
und Margarita“. Nun widmet das NDR Sinfonieorchester dem Komponisten ein Portr&auml;tkonzert,
in dem u. a. sein Konzert f&uuml;r Violoncello und
Orchester erstmals erklingen wird. Eigentlich
h&auml;tte das auf den „Mouvements“ basierende
Werk bereits im Januar zur Urauff&uuml;hrung kommen sollen – dann wurde das Konzert jedoch
kurzfristig anl&auml;sslich des Gedenkkonzerts zum
Tode von Hans Werner Henze abgesagt. Die
Weltpremiere dirigiert nunmehr der argentinische Newcomer Alejo P&eacute;rez. Solist des Abends
ist Adrian Brendel.
NDR PODIUM DER JUNGEN
NDR DAS ALTE WERK
Fr, 22.11.2013 | 20 Uhr
Hamburg, Rolf-Liebermann-Studio
BUTTONS &amp; KEYS
Alexander Hrustevich Bajan (Knopfakkordeon)
Werke von
Antonio Vivaldi
Sergei Prokofjew
Vyacheslav Chernikov
NDR Bigband
J&ouml;rg Achim Keller Leitung
Christian Els&auml;sser Piano
„Flying in circles“ –
NDR Bigband featuring Christian Els&auml;sser
Abo-Konzert 3
Mi, 27.11.2013 | 20 Uhr
Hamburg, Laeiszhalle
Venice Baroque Orchestra
Maurice Steger Blockﬂ&ouml;te
Werke von
Antonio Vivaldi
Domenico Sarri
Tomaso Albinoni
Leonardo Leo
Francesco Geminiani
Alexander Hrustevich
Maurice Steger
Es w&auml;re nicht falsch, York H&ouml;ller eine Art Nobelpreistr&auml;ger in Sachen Musik zu nennen. Im Jahr
2009 erhielt er als erster Deutscher &uuml;berhaupt
den Grawemeyer Award for Music Composition,
der seit 1984 allj&auml;hrlich an der Universit&auml;t von
Louisville vergeben wird. Ausgezeichnet wurde
H&ouml;llers Komposition „Sph&auml;ren“, ein sechsteiliger Orchesterzyklus, in dem die instrumentale
Sph&auml;re und die Sph&auml;re der elektronischen
Kl&auml;nge verschmelzen. Im Konzert des NDR Sinfonieorchesters werden diese „Sph&auml;ren“ sowie
H&ouml;llers Cellokonzert dabei vom „Canto di speranza“ seines Lehrers und Mentors Bernd Alois
Zimmermann ﬂankiert.
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19 Uhr: Einf&uuml;hrungsveranstaltung im Kleinen Saal
der Laeiszhalle
York H&ouml;ller
NDR DAS NEUE WERK
Fr, 15.11.2013 | 20 Uhr
Hamburg, Rolf-Liebermann-Studio
NDR Sinfonieorchester
Alejo P&eacute;rez Dirigent
Adrian Brendel Violoncello
York H&ouml;ller
&middot; „Sph&auml;ren“
f&uuml;r Orchester und Live-Elektronik
&middot; Konzert f&uuml;r Violoncello
und Orchester
(UA, Auftragswerk des NDR)
Bernd Alois Zimmermann
„Canto di speranza“ –
Kantate f&uuml;r Violoncello und
kleines Orchester
Nachholtermin f&uuml;r das in der Saison 2012/2013
entfallene Konzert
Karten im NDR Ticketshop im Levantehaus,
Tel. (040) 44 192 192, online unter ndrticketshop.de
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