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Am 31. Januar fand i m schweizer ischen 
Graubünden in der his tor ischen G e -
birgsstadt C h u r eine bemerkenswerte 

Theaterpremiere statt. Unter der Regie v o n 
Johannes Peyer brachte Intendant H a n s 
H e n n — deutschen Fernsehzuschauern als 
Darstel ler aus v ie len F i l m e n wohlbekannt — 
i m C h u r e r Stadttheater M a x H a l b e s .Strom' 
heraus, u n d zwar i n e iner gleichfal ls bemer
kenswerten Besetzung: H a n s H e n n selbst 
spielt d e n D e i c h h a u p t m a n n Peter Doorn , für 
die Rol le der intr iganten Großmutter P h i l i p 
pine D o o r n holte s ich H e n n keine Geringere als 
A n n e l i e s e H a l b e , die Tochter des westpreußi
schen Dichters , nach C h u r , die hier mit nach 
wie v o r u n n a c h a h m l i c h e r Gestaltungskraft ihr 
schauspieler isches Können unter Beweis 
stellt. A l s Renate, F r a u des D e i c h h a u p t m a n n s 
und Schlüsselfigur des Dramas , steht die junge 
V e r e n a H a l l e r , d ie bereits auch als L y r i k e r i n 
und Hörspielautorin hervorgetreten ist, auf 
der Bühne. D i e Brüder J a k o b u n d H e i n r i c h 
D o o r n w e r d e n verkörpert v o n M a r i a n o 
Tschuor u n d E r w i n Le imbacher , O h m Rein
hold Ulr i chs v o n O t h m a r Keßler. 

N a c h der durchaus verheißungsvollen Pre
miere — z u der e ine G r u p p e v o n M i t g l i e d e r n 
der Ost - u n d Westpreußenstif tung i n Bayern 
v o n München eigens nach C h u r gefahren war 
— dürfte dieser wei tgehend i m Sinne Halbes , 
w e n n auch in d e n dramat i schen Schlußszenen 
des 3. A k t e s le ider z u (helvetisch?) unterkühlt 
dargebotenen N e u i n s z e n i e r u n g der verdiente 
Erfolg s icher se in . Das Stück steht bis etwa 
Ende März auf d e m S p i e l p l a n des C h u r e r 
Stadttheaters. Z w i s c h e n d u r c h w i r d es als 
Gastspie l i n mehreren Städten des Engadin 
u n d i n Klosters D a v o s gezeigt. 

M a x H a l b e s D r a m a , das b e k a n n t l i c h die fol 
genschwere A u f d e c k u n g eines Erbschaftsbe
truges vor d e m H i n t e r g r u n d der s ich anbah
n e n d e n Naturkatas t rophe des W e i c h s e l e i s 
gangs z u m Inhalt hat, entstand i m Jahre 1903, 
quas i a n der Isar, als H a l b e bereits i m Münch
ner S c h w a b i n g eine l i terarische Heimstat t ge
funden hatte. Es ging jahrzehntelang unter Bei
fallsstürmen über deutsche u n d internationale 
Bühnen. D a n n a l lerdings stagnierte die Er
folgsserie Halbescher Dramenaufführungen, 
d i e 1893 mit d e m sensat ionel len D u r c h b r u c h 
H a l b e s , der Uraufführung seiner J u g e n d ' u n d 
a m Berl iner Res idenz-Theater begonnen 
hatte. N a c h 1945 erlebten . Jugend' u n d .Strom' 
iia NQW Y o r k u n d L o n d o n n o c h e i n m a l e in an
hal tendes comeback , d a n n aber wurde es s t i l l 
u m d e n berühmten Natura l i s ten aus der 
W e i c h s e l n i e d e r u n g , der s ich zeit seines Le 
bens m i t seiner westpreußischen H e i m a t aufs 
innigste v e r b u n d e n fühlte. N a c h d e m V e r s u c h 
e iner N e u i n s z e n i e r u n g des .S t rom' i n der 
A u g s b u r g e r Komödie i m Jahre 1946 drängte 

• •. spannend wie ein Krimi" 
Max-Halbe-Renaissance auf deutschsprachigen Bühnen — Neuinszenierung des ,Strom' in der Schweiz 

i m Nachkr iegsdeutschland die K r i t i k M a x 
H a l b e — w o h l a l lzu eilfertig — in die zweite 
Reihe der Gegenwartstheatergeschichte ab. 

Heute indessen — u n d das werden ost- u n d 
westpreußische Landsleute mit Genugtuung 
zur Kenntn is nehmen, bahnt s ich so etwas wie 
eine M a x - H a l b e - R e n a i s s a n c e an. Anges ichts 
der i m m e r wieder auftretenden Naturkata 
strophen, denen der M e n s c h noch heute aus
geliefert ist, gewinnen die Bühnenwerke H a l 
bes mit ihren ganz auf die Landschaft abge
s t immten u n d d u r c h sie geprägten le iden
schaft l ichen Charakteren erneut aussage
starke Aktualität. 

D a z u erklärt H a n s H e n n i n e inem Interview: 
„Ich finde, gute Stücke werden immer wieder 
gespielt. Seit e inigen Jahren schon war es e in 
A n l i e g e n v o n mir, dieses D r a m a z u bringen. 
Ich habe dar in einfach starke Paral le len z u uns 
hier in Graubünden gesehen. Dort ist es die 
W e i c h s e l mit d e m Eisgang, der jedes Jahr die 
M e n s c h e n bedroht , be i uns hier s ind es die L a 
winen . " U n d Regisseur Johannes Peyer — der 
übrigens die Originalfassung des .Stroms' 
ohne text l iche Änderungen übernommen hat 
— fügt h i n z u : „ Ich habe e igent l ich erst bei den 
Proben gemerkt, wie der Dichter den Zei tab
schnitt der Jahrhunder twende u n d damit e i 
nen eklatanten U m b r u c h bewältigt hat. Das 
Stück wurde für m i c h z u einer A n a l y s e u n d 
damit fast z u einer mathemat ischen G l e i 
chung." V o r a l l e m bei der jungen Generat ion 
— so Peyer — käme M a x Halbes .Strom' her
vorragend an. H i e r gehe es u m Probleme, mi t 
denen auch die heutige Jugend konfrontiert 
se i : u m das Verhältnis v o n M a n n u n d Frau, u m 
Fragen der Emanzipat ion , die Diskrepanz z w i 
schen Gestern u n d H e u t e . Das Stück sei — so 
hätten Jugendl iche auf Befragen bestätigt — 
„spannend wie e in K r i m i " . 

W a s hier i n C h u r geboten w i r d , ist e in v i e l 
versprechender A n f a n g . Der A n f a n g einer In
terpretat ion ostdeutscher Li teraten, die e n d 
l i c h wieder der w a h r e n Aussage dieser D i c h 
tergeneration nachspürt. N a c h der verhee
renden Verfälschung M a x H a l b e s be i einer 
,Strom'-Aufführung i m vergangenen Jahr i m 
Stuttgarter Staatstheater (das .Ostpreußen-
blatt ' berichtete darüber), w i r d demnächst i n 
Paderborn M a x H a l b e s , Jugend' neu heraus
k o m m e n , 1982 so l l d a n n i n einer Reihe v o n 
Tournee-Aufführungen der ,Strom' i n der ge
samten Bundesrepubl ik — übrigens mit Spit
zenbesetzung — gezeigt werden. 

Doro Radke 

Anneliese Halbe (mit Hans Henn) in der Neuinszenierung von Max Halbes .Strom1 

Foto Montigel & Agami 

Ein Zeuge aus besseren Tagen 
Einige neue Anmerkungen zu Hagemanns Königsberger Kantbüste 

A u s s t e l l u n g f iel m i r eine neue K r e a t i o n be
sonders auf: e ine Sandlandschaft, gestaltet 
aus Sand, A c r y l u n d Farbe auf L e i n w a n d , d i 
rekt z u m .Anfassen' u n d daher lebensnah u n d 
e indrucksvol l . 

Seine bi ldhauerischen. Schöpfungen, seien 
es l iebl iche Tier formen oder menschl iche Dar
ste l lungen — e in kle ines z u m H i m m e l sehen
des Mädchen war wie eine V i s i o n k i n d l i c h e n 
Staunens anzuschauen —, verraten die Erdge
bundenhei t des Künstlers u n d seine Herzens
wärme, die i h n nicht nur künstlerisch, sondern 
auch menschl i ch geprägt hat. Rudolf Lenk 

Erdgebundenheit und Herzens wärme 
Der Maler und Bildhauer Karl Rydzewski wird 65 Jahre alt 

Der i n Düsseldorf lebende Ostpreuße K a r l 
R y d z e w s k i k a n n a m 28. Februar se inen 
65. Geburts tag begehen. D e r i n L y c k ge

borene M a l e r u n d Bi ldhauer fand schon als 
K i n d seine schöpferische Begabung sozusagen 
vor der Haustür, als er d e n L e h m h a u f e n hinter 
se inem Elternhaus z u m F o r m e n v o n Tier - u n d 
Menschenf iguren benutzte . D a die E l te rn sein 
Streben n a c h .brotloser' K u n s t n icht b i l l ig ten , 
trat er e ine Banklehre an, aus der i h n der Ruf 
zur W e h r m a c h t rief, d e m er bis z u m bit teren 
Ende Folge le isten mußte. 

N a c h d e m V e r l u s t der H e i m a t fand er be i 
seiner G a t t i n i n Düsseldorf Z u f l u c h t u n d 
Bleibe. H i e r k a m er au ch später z u H a u s u n d 
Garten . Bis zur Währungsreform, die i h n z u m 
.Brötchenverdienen' zwang, w i d m e t e er s i ch 
seiner A u s b i l d u n g z u m Bi ldhauer i m ,Bau-
kreis ' H i l d e n b e i H a n s Peter Federsen, w a r 
später M o d e l l e u r e iner K e r a m i k f a b r i k , Büh
nenbi ldner in e i n e m Düsseldorfer Studio , bis 
er wieder z u m Bankfach k a m . N e b e n b e i för
derte er seine künstlerische W e i t e r b i l d u n g 
d u r c h S t u d i u m i n A k t z e i c h n e n u n d Radier
technik be i E d i t h H u l t z s c h , Düsseldorf. 

M i t se inen A r b e i t e n , die Er innerung a n die 
H e i m a t n icht v e r k e n n e n ließen, fand er d u r c h 
eine A r t abstrahierten Rea l i smus se inen 
künstlerischen S t i l , der A n e r k e n n u n g u n d 
A n k l a n g fand i n v i e l e n Auss te l lungen , meist i n 
Düsseldorf u n d U m g e b u n g . In der Reihe der 
niederbergischen Künstler hat er se inen ver
dienten Platz gewonnen, was etwa auch i n sei
ner letzten T e i l n a h m e a n einer A u s s t e l l u n g 
des Mosa ikkre i ses , e iner Erkrather Künstler
vere inigung, se inen N i e d e r s c h l a g fand, wo er 
neben e in igen k l e i n e n P las t iken A q u a r e l l e 
u n d Z e i c h n u n g e n darbot . 

W i e al le seine K u n s t w e r k e verr ie ten auch 
diese Stücke seine geniale H a r m o n i e in F o r m 
u n d Farbe, Gesta l tung u n d Idee. A u f dieser 

Karl Rydzewski aus Lyck: Lebensnahe Dar
stel lungen Foto Scholz-Rübsam 

Die Hoffnung, i m .Kal iningrader ' Kant -
M u s e u m befinde s ich das O r i g i n a l der 
Hagemannschen Kantbüste (vgl. Ost

preußenblatt v o m 19. A p r i l 1980), hat s ich 
nicht erfüllt. W e n n auch einiges bei A u f t a u 
chen der ersten (allerdings recht unscharfen) 
Fotos dafür z u sprechen schien, daß es s ich be i 
der ausgestel l ten Büste u m die v o n Professor 
Ehrhardt aus d e m Schutt der A l b e r t i n a geret
tete u n d bis 1948 i n O b h u t gehaltene wertvol le 
Marmorbüste handelte, meldete U l r i c h A l b i -
nus schon bei der A u s w e r t u n g der ersten Fotos 
vors icht ig Zwei fe l a m Originalcharakter des 
Exponates an. D i e v o n A l b i n u s geäußerte 
V e r m u t u n g , das M a t e r i a l der .Kal iningrader ' 
Büste sei G i p s (und nicht Carrara-Marmor) 
wurde i m Laufe des letzten Jahres durch neue 
(nun scharfe) Fotos u n d auch direkt durch eine 
brief l iche M i t t e i l u n g seitens der M u s e u m s l e i 
tung bestätigt : die Büste s tamme aus d e m 19. 
Jahrhundert , bestehe aus G i p s u n d sei e in 
W e r k Schadows. 

Letzteres ist mi t Sicherheit falsch. D e n n wie 
der kompetenteste F a c h m a n n auf d e m Gebiet 
Königsberger Skulpturen, Herber t M e i n h a r d 
Mühlpfordt, i n e inem detai l l ierten Verg le i ch 
zwischen A b b i l d u n g e n des Hagemannschen 
Orig inals u n d d e n sowjetischen Fotos des , K a -
l ingrader' Stücks feststellte (Brief v o m 2. N o 
vember 1980 an d e n Verf.) , haben w i r i m jetzi
gen Königsberg e inen Gipsabdruck des Kö
nigsberger Orig inals vor uns. M a n k a n n w o h l 
Mühlpfordt dar in zus t immen, daß es nicht 
„sonderlich w i c h t i g " ist, „der Herkunf t eines 
Gipsabgusses mühevoll nachzugehen. D e n n 
s icher l i ch" — so Mühlpfordt i m o. a. Brief w e i 
ter — „waren solche Abgüsse Marktware , 
mindestens i n der Zei t , als K a n t der Königs
berger W e l t w e i s e war, aber sicher auch noch 
u m 1824,1904 u n d 1924. Solche Gipsabgüsse 
w e r d e n gewiß i n Königsberg i n Privatbesitz 
gewesen sein, a uch i n Schulen u n d gewissen 
Amtsgebäuden, i n meiner Jugendzeit hätte 
m a n sie be i Teichert , R iesemann u . Linthaler , 
selbst i m L a d e n des Kanthauszerstörers Bern
hard Liedtke kaufen können." 

Es gibt al lerdings e inen Gesichtspunkt , der 
die Nachforschung nach der Herkunf t dieser 
Büste lohnenswert m a c h e n würde: es könnte 
nämlich die Frage erwogen werden, ob wir es 
bei der .Kal iningrader ' Büste nicht m i t jener 
H a g e m a n n k o p i e z u tun haben, die bis zur Zer
störung Königsbergs das Biedermeierlusthäus
chen i m Saturgusschen Gar ten zierte (vgl. 
Mühlpfordt: Königsberger Skulpturen, 1970, 
249). Mühlpfordt erinnert s ich genau, daß die 
Büste i m Saturgusschen Gar ten „ein Abguß 
nach der Büste Hagemanns war" (Brief v o m 
2. N o v e m b e r 1980). D o c h auch hier stehen e i 
ner pos i t iven Beantwortung der Herkunfts 
frage erhebl iche Schwier igkei ten i m W e g e . 
Einerseits fehlt für e inen V e r g l e i c h der . K a l i 
ningrader ' m i t der Gartenhaus-Büste eine A b 
b i l d u n g der letzteren, andererseits — u n d dies 
dürfte w o h l noch schwerer ins G e w i c h t fal len 
— trägt die .Kal iningrader ' Büste nach sowjeti
scher Aussage d e n V e r m e r k .Gebr. M i c h e l i 
Ber l in ' . S t i m m t diese Information, so dürfte es 
höchst fraglich sein, ob die .Kal iningrader ' Bü
ste mi t der jenigen aus d e m Saturgusschen 

Garten ident isch ist. A u c h Mühlpfordt ist der 
Auffassung, daß es „nicht sehr wahrscheinl ich" 
ist, „daß K u h n k e die vier Gipsbüsten Goethes, 
Schil lers , Kants u n d Herders für seinen Garten 
i n Ber l in bestellt hat — der teure Transport 
spricht dagegen, auch waren diese Büsten, be
sonders Kant , damals i n Königsberg best immt 
gefragter als in B e r l i n . . ."(Brief v o m 19. Januar 
1981). 

So heißt das (wie w i r aber i m m e r noch hof
fen : vorläufige) Fazit der Nachforschung nach 
der Königsberger Kantbüste v o n H a g e m a n n 
le ider : das Or ig ina l i n M a r m o r b le ibt verschob 
len, u n d es besteht nur w e n i g berechtigter A n 
laß anzunehmen, daß die jetzt i m sowjetischen 
K a n t - M u s e u m ausgestellte H a g e m a n n k o p i e 
einst T e i l des tradit ionsreichen Saturgusschen 
Gartens gewesen ist u n d daß i n die Trost losig
kei t der vernichteten Stadt e i n — w e n n auch 
winziger — Zeuge aus besseren Tagen h i n e i n 
ragt. Rudolf M a l t e r 

( Kulturnotizen) 
D e r ostpreußische M a l e r u n d G r a p h i k e r 

K u r t Schmiscke zeigte i m Rathaus Schenefeld 
A q u a r e l l e , Ze ichnungen u n d Radierungen. 

(Schlesien, P o m m e r n u n d Ostpreußen' ist 
der T i te l einer Veransta l tung i m Berliner 
Deutschlandhaus. M i t w i r k e n d e : Roswitha 
Koenneke , Gerhard Wol f f . Sonnabend, 28. Fe
bruar, 16 U h r . 

D i e bekannte Fotograf in Char lot te R o h r 
b a c h , gebürtige Ostpreußin, ist i m A l t e r v o n 79 
Jahren e inem Herzinfarkt erlegen. 

D e r ostpreußische Schriftstel ler Günther 
H . R u d d i e s präsentiert i m Süddeutschen 
Rundfunk seine heitere Erzählung .Das G a n -
terchen' . Freitag, 6. März, 17.45 bis 18 Uhr , Süd
funk 2. 

Volkstümliche K e r a m i k aus N o r d d e u t s c h 
l a n d — Irdene Töpferware des 17. bis 20. Jahr
hunderts zeigt das Al tonaer M u s e u m bis z u m 
3. M a i . 

D i e G r a p h i k e r i n U r s u l a Wolff -Krebs aus 
D a n z i g war i n der A u s s t e l l u n g G l y n n V i v i a n 
A r t G a l l e r y i m engl ischen Swansea mit e in i 
gen A r b e i t e n vertreten. 

D e r B i l d h a u e r W a l d e m a r G r z i m e k aus Ra
stenburg war mit neuen A r b e i t e n i n der A u s 
stel lung der Secession Oberschwaben-Boden
see 1980 vertreten. 

Otto S c h l i w i n s k i aus M u l d e n zeigte i n sei
n e m A t e l i e r neue A r b e i t e n , v o r n e h m l i c h z u 
d e m T h e m a .Menschen u n d Straßen'. 

Ölbi lder und Ze i chnungen des Königsber
gers Kurt M e l z e r waren i m Pressehaus der 
N o r d - W e s t - Z e i t u n g i n O l d e n b u r g z u sehen. 

Der G r a p h i k e r Hans Krämer aus Königs
berg war mit A r b e i t e n in einer A u s s t e l l u n g der 
Reutl inger Hans-Thoma-Gesel lschaft vertre
ten. 

Grete F i scher und Erwin Th iemer , M i t a r 
beiter des Ostpreußenblattes, veröffentlichten 
Beiträge i n Gauke ' s Jahrbuch -81, das v o n G a 
briele u n d C h r i s t o p h Gauke i n H a n n . Münden 
herausgegeben w i r d . 
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